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Soziale Ungleichheit  
gehört abgeStellt!

arbeit schützt nicht vor armut!  die Salzburger arbeiterkammer hat 
deshalb fachleute aus den eigenen reihen und von zahlreichen 
institutionen unter leitung von Sozialforschern beauftragt, ein Salz-
burger maßnahmenpaket gegen armut trotz arbeit zu entwickeln! 
dieses paket liegt nun vor und es zeigt deutlich: armutsgefährdung 
kann nicht allein durch Vermittlung von arbeit gesenkt werden, es 
muss vor allem die soziale ungleichheit beseitigt werden!

grundlage des aktuellen maßnahmenkatalogs ist die Studie „in der mitte der gesellschaft“, 
welche die Salzburger arbeiterkammer  2010 veröffentlicht hat. damals wurden alarmierende 
fakten publik gemacht: mehr als die hälfte der Salzburgerinnen und Salzburger verdienten 
weniger als 1.500 euro brutto im monat, jeder fünfte  gar weniger als 1.000 euro.

die neue untersuchung zeigt nun: an dieser sozialen Schieflage hat sich wenig geändert. 
deshalb ist es ein gebot der Stunde, dass wir die Vorschläge der expertinnen und experten 
ernst nehmen und in der gesellschaft umsetzen. arbeiterkammer und gewerkschaften wer-
den sich dafür einsetzen.
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einleitUng

eine grundlage dieses maßnahmenkatalogs bildet die im Jahr 2010 veröffentlichte Studie zur 
sozialen lage und armutsgefährdung von niedrigverdienenden Beschäftigten im Bundesland 
Salzburg (Buchinger 2010). da die erhebungen bezüglich armut und armutsgefährdung im 
rahmen der jährlich von der Statistik austria erhobenen „eu-SilC-Statistiken“ auf grund 
eines sehr geringen Befragungssamples für das Bundesland Salzburg nur wenig aussage-
kräftige bzw. repräsentative rückschlüsse auf die region erlaubten, beauftragte die Salzbur-
ger arbeiterkammer die autorin mit dieser salzburgspezifischen Studie. anhand sozialstati-
stischer daten, einer repräsentativbefragung sowie qualitativer biographischer einzelinter-
views wurde der fokus auf die lebensbedingungen von personen gelegt, die trotz erwerbs-
tätigkeit arm und/oder armutsgefährdet sind. die ergebnisse dieser Studie verdeutlichten, 
dass armutsgefährdungslinien nicht auf den sozialen rand begrenzt sind, sie ziehen sich 
vielmehr mitten durch die erwerbsgesellschaft.

die aus den Studienergebnissen abgeleiteten maßnahmenempfehlungen – einerseits die 
kontinuierliche wissenschaftliche Beobachtung des niedriglohnsektors, andererseits eine 
verstärkte Bewusstseinsbildung, was sowohl die notwendigkeit sozial- und lohnpolitischen 
handlungsbedarfs als auch die Schaffung gesellschaftspolitisch relevanter Strukturen betrifft 
– stellen den ausgangspunkt des nun vorliegenden folgeprojektes dar. das ziel dieses pro-
jektes, das wiederum von der kammer für arbeiter und angestellte für Salzburg beauftragt 
worden ist, ist die entwicklung eines maßnahmenkataloges, auf dessen Basis eine fundierte 
interessenspolitische arbeit ermöglicht wird. dadurch sollen ansatzpunkte zur Verbesserung 
der sozialen lage von niedrigverdienenden im Bundesland Salzburg geliefert werden. 

der vorliegende Bericht skizziert im ersten teil grundlegende theoretische einblicke in das 
thema niedriglohnbeschäftigung und soziale lagen, und bezieht sich im Besonderen auf die 
aktuelle Situation in Österreich und speziell im Bundesland Salzburg. internationale und 
nationale good practice Beispiele zur Bekämpfung von niedriglohnbeschäftigung runden 
diesen teil ab. 

im zweiten teil wird das methodische Vorgehen bei diesem projekt beschrieben, dessen 
kernstück moderierte Workshops mit entscheidungsträgerinnen bzw. Vertreterinnen der 
interessenvertretungen der arbeitnehmerinnen, der arbeitgeberinnen sowie der arbeits-
markt-, Sozial- und Bildungspolitik des Bundeslandes Salzburg1 im frühjahr 2012 waren. der 
dritte teil fasst die empirischen ergebnisse zusammen. zunächst widmen wir uns den posi-
tionen und deutungen rund um niedriglohnbeschäftigung seitens der teilnehmerinnen der 
Workshops allgemein. im anschluss daran werden die problemsichten und hintergründe für 
die maßnahmenvorschläge in den fünf handlungsfeldern – aufbrechen von geschlechterste-
reotypisierungen, Bildungs- und arbeitsmarktpolitik, lohnpolitik, Sozial- und Strukturpolitik, 

1 Siehe die liste der expertinnen im anhang. 
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betriebliche ebene – skizziert. insgesamt werden die teilweise unterschiedlichen, teilweise 
jedoch auch deckungsgleichen zugänge und interessenlagen der jeweiligen akteurinnen-
gruppen sichtbar. 

der vierte teil besteht schließlich aus rastern mit den konkreten maßnahmenvorschlägen, 
die wiederum nach den fünf handlungsfeldern gegliedert sind. 

das fazit (fünfter teil) schließt diese arbeit ab. 

an dieser Stelle gilt unser dank den teilnehmerinnen an den Workshops für ihre engagierte 
mitwirkung an der entwicklung der maßnahmen. danken möchten wir auch unseren auf-
traggeberinnen für die konstruktive zusammenarbeit während des gesamten forschungs-
prozesses. 

Birgit Buchinger & markus königstorfer 
Salzburg, november 2012
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Teil i: TheoreTische einbeTTung 

1. soziale lage und Armutsgefährdung in Österreich

1. 1 Armuts- und Ausgrenzungsgefährdung 

gemessen an der kaufkraft (nationales Bruttoinlandsprodukt pro kopf) ist Österreich das 
drittreichste land in der eu2. Weltweit nimmt Österreich – die reihung differiert ja nach 
Berechnungsmodus – in etwa den zehnten platz ein. Wenn also in der alltäglichen debatte 
zur sozialen lage oftmals das ausmaß der Verschlechterung der lebensbedingungen allge-
mein und die zunahme von armutsgefährdung – häufig im zusammenhang mit atypischer 
Beschäftigung und/oder niedriglohnbeschäftigung – hervorgehoben wird und zwölf prozent 
der Österreicherinnen einkommensarm und damit armutsgefährdet sind (vgl. Statistik austria 
2011, 34f) stellen sich folgende fragen: 

Wie kommt man zu diesen Werten? und: Wie ist armutsgefährdung per se definiert?

grundlage für die Berechnungen sind die daten aus der eu-SilC-Studie zu einkommens- 
und lebensbedingungen (Statistics on Income and Living Conditions)3, die jährlich in allen 
mitgliedsstaaten der europäischen union erhoben werden (vgl. Statistik austria 2011). die 
gewonnenen daten dienen der Berechnung der einkommensarmut ebenso wie der feststel-
lung und Beobachtung von ungleichheiten in der sozialen teilhabe, beim Wohnen, der Bil-
dung und in der gesundheit. die zuletzt verfügbaren daten basieren auf erhebungsergebnis-
sen des Jahres 2010. die auswirkungen der weltweiten finanz- und Wirtschaftskrise für die 
österreichische realwirtschaft sind bereits erkennbar.4 

Berechnungsgrundlage für armutsgefährdung nach eu-SilC ist das verfügbare Jahres-
netto-einkommen inklusive aller Sozialleistungen. die medianeinkommen liegen in Öster-
reich für einen ein-personen-haushalt im Schnitt bei eur 20.600 netto.5 personen bzw. 
haushalte mit einem mittleren monatlichen einkommen von weniger als 60 prozent dieses 
durchschnittseinkommens werden aufgrund einer eu-weit geltenden definition als armuts-

2 Vgl. dazu zuletzt eurostat 2012.

3 erhebungsmethode waren persönliche und telefonische interviews österreichweit in rund 6.200 haushalten.

4 für das Bundesland Salzburg wird mit frühjahr 2013 eine Sonderauswertung von eu-SilC vorliegen.

5 die Statistik spricht hier von ‚medianeinkommen‘, d.h. exakt 50 prozent der Bevölkerung verdienen darüber  
und 50 prozent darunter.
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gefährdet qualifiziert.6 aktuell (datenbasis 2010) weist die Studie als Schwellenwert für 
armutsgefährdung in Österreich ein monatliches nettoeinkommen von eur 1.031 aus.7 
unter diese armutsgefährdungsschwelle fällt eine million Österreicherinnen. Besonders 
gefährdet sind nicht-eu-Bürgerinnen, ein-eltern-haushalte, alleinlebende pensionistinnen, 
personen mit maximal pflichtschulabschluss.

mit dem Stichwort ‚globalisierung‘ wird gerne versucht, den internationalen aspekt in den 
mittelpunkt zu rücken. parallel dazu oder sogar davor erschließt sich ein breiter intranationa-
ler handlungsspielraum, wobei neben monetären parametern – wie etwa einkommen und 
lohnverteilung – weitere dimensionen mit zu berücksichtigen sind. als ursache für zuneh-
mende risiko- und Spannungsfelder genügt es also nicht, allein den internationalen aspekt 
in den mittelpunkt zu rücken, sondern der fokus muss zwingend – auf dem Weg zu einem 
verteilungsgerechteren zusammenleben – in richtung intranational gelenkt werden. explizit 
lautet die forderung, die kluft in der Bevölkerung entlang der ungleichen Verteilung von 
Chancen in unterschiedlichen lebensbereichen schrittweise zu schließen. dazu gehören 
neben dem haushaltseinkommen folgende ressourcen bzw. dimensionen:

n Bildung und Qualifikation: Je höher das Bildungsniveau, so die allgemein gültige these 
(vgl. beispielhaft arbeiterkammer Salzburg 2009), desto eher eröffnen sich Wahl- und 
gestaltungsmöglichkeiten, die in der folge die notwendige Voraussetzung zur reduktion 
sozialer ungleichheit schaffen (vgl. dazu ausführlich teil iii.3).

n gesundheit und Wohnen: das zusammenwirken von Wohnqualität, Wohnumgebung und 
arbeitsumfeld schafft (geistigen) freiraum und motivation zur Veränderung. dieser 
anspruch umfasst neben einem für gesunde arbeit notwendigen positiven arbeitsklima 
auch die ausreichende zur-Verfügung-Stellung von ressourcen wie beispielsweise kin-
derbetreuungseinrichtungen. andernfalls steigt die gefahr der entmutigung bzw. resigna-
tion, was die gruppe niedrigverdienenden erwerbstätigen in doppelter Weise trifft (vgl. 
dazu auch die ausführung zu Working poor in kap. 1.2).

n Soziale teilhabe: handlungsbedarf besteht auch hinsichtlich sozialer und kultureller teil-
habe am gesellschaftlichen leben im Sinne der einbeziehung materieller deprivation in die 
diskussion. konkret geht es dabei um fragen des Sich-(nicht-)leisten-könnens von kon-
sumgütern und einer damit verbundenen machtlosigkeit sowie einem – zumindest latenten 
– ausschluss aus dem gesellschaftlichen leben.

6 zu Begriffsdefinitionen und zur methodik der erhebung vgl. ausführlich Statistik austria 2011, kap. 3.1.4; 2011a, kap. 1 
und 2.

7 die Berechnung der armutsgefährdungsschwelle basiert auf dem verfügbaren jährlichen haushaltsnettoeinkommen (inkl. 
Sozialleistungen), das sind eur 20.600 netto, davon 60% und Jahreszwölftel = eur 1.031 netto.
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folgerichtig ist die so genannte „europa 2020-Strategie“ von der prämisse geleitet, den 
Begriff armutsgefährdung auszuweiten und den fokus nicht nur auf den mangel an ausrei-
chenden finanzmitteln zu richten (vgl. european Commission 2012). konsequenterweise ist 
nunmehr – auf Basis der genannten ressourcen ‚Beschäftigung und erwerbsarbeit‘, ‚Bildung 
und Qualifikation‘, ‚Wohnraum und Wohnqualität‘, ‚gesundheit‘ sowie ‚soziale teilhabe‘ – von 
Ausgrenzungsgefährdung die rede. diesbezüglich zeigen die zahlen für Österreich, dass 17 
prozent der Bevölkerung (bzw. rund jeder fünfte haushalt) oder 1,4 millionen personen 
betroffen sind (vgl. Statistik austria 2010, kap. 2 und 3). als folge peilt die europäische kom-
mission in ihrer 2020-Strategie mittels umfassenden maßnahmenpaketen eine deutliche 
reduktion dieser gefährdungslagen an. für Österreich bedeutet das in den kommenden 
zehn Jahren eine reduktion der ausgrenzungsgefährdeten gruppe um 235.000 personen.

1. 2 in work poverty

ein aspekt der diskussion um entstehungszusammenhänge von armuts- und ausgrenzungs-
gefährdung widmet sich der frage nach dem auskommen mit dem einkommen, der „In work 
poverty“. hier stehen jene personen – auch als Working poor bezeichnet – im fokus, die trotz 
unselbständiger erwerbsarbeit (lt. mikrozensus arbeitskräfteerhebung gibt es in Österreich 
derzeit insgesamt rund 3,6 millionen unselbständig erwerbstätige; vgl. Statistik austria 2012) 
unter die armutsgefährdungsschwelle fallen. in Österreich beträgt der anteil der Working 
Poor in etwa fünf prozent oder 200.000 personen (vgl. Statistik austria 2011, 44ff). dies 
bedeutet, dass insgesamt knapp die hälfte der armutsgefährdeten erwerbstätig ist. die ursa-
chen könnten, so till-tentschert (2012), zum einen in einer geringen entlohnung aufgrund 
eines oder mehrerer prekärer Beschäftigungsverhältnisse liegen, die individuelle entlohnung 
liegt also unter der armutsgefährdungsschwelle; weder die einkommen anderer haushalts-
mitglieder noch öffentliche transfergelder vermögen dies zu kompensieren. zum anderen 
aber sei denkbar, dass der Beweggrund im haushaltskontext zu suchen sei: für die betrof-
fene person selbst wäre das einkommen ausreichend, aufgrund weiterer zu versorgender 
personen im haushalt fällt das gesamteinkommen aber unter die armutsgefährdungs-
schwelle. insgesamt gelte es jedoch zu bedenken, so till-tentschert, dass Working Poor als 
indikator nur bedingt aussagekräftig sei, da es zur Situation von armutsgefährdeten Vollzeit-
beschäftigten bis dato noch zu wenig daten gäbe.

nicht zu vernachlässigen ist in diesem zusammenhang die psychologische ebene: laut einer 
Studie der ak-Wien (vgl. riesenfelder, Schelepa, matt 2011) ist bereits jeder siebente Wor-
king Poor entmutigt und/oder perspektivenlos, während sich nur knapp 16 prozent der 
armutsgefährdeten Beschäftigten aktiv veränderungsmotiviert äußern. dementsprechend 
kommen die autorinnen zu dem Schluss, dass unterstützungsbedarfe in der Beratung über 
eine reine Vermittlungstätigkeit hinausgehen und Betreuungs-, förderungs- und Coaching-
maßnahmen mit berücksichtigen sollten.
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fink (2012)8 konzediert zwar im rahmen eines armutspolitischen diskurses auf europäischer 
ebene eine verstärkte politisch-programmatische Wahrnehmung der thematik, allerdings 
gibt es, trotz immanenter gesellschaftspolitischer Sprengkraft, wenig konkrete lösungsorien-
tierte Strategien und maßnahmenempfehlungen. auch in Österreich werde das thema weit-
gehend „randständig“ bzw. „nachrangig“ wahrgenommen und – sofern es auf die politische 
agenda gelangt – primär im fokus von arbeitslosigkeit thematisiert. des Weiteren ortet fink 
legitimationsprobleme etablierter akteurinnen. gewerkschaften beispielsweise sehen sich 
mit der frage konfrontiert: „Whom to blame?“ 

nach fink haben sowohl die Verursachungszusammenhänge als auch das phänomen „Wor-
king poor“ selbst als ausdruck eines mehrfachen Verteilungsproblems zusätzlichen diskus-
sionsbedarf hinsichtlich: 

n	fragen der lohnverteilung und der Bewertung von tätigkeiten am arbeitsmarkt im 
 rahmen ‚solidarischer‘ bzw. ‚gerechter‘ lohnpolitik.

n	fragen der Verteilung verfügbarer arbeit bzw. arbeitszeit (Stichworte: hohe teilzeitquote 
und konzentration von teilzeitarbeit auf frauen bei gleichzeitig hoher zahl an Überstunden 
insbesondere bei vollzeitbeschäftigten männern).

n	fragen der Verteilung von mitteln im rahmen sozialpolitischer interventionen (familien, 
pensionssysteme).

diese position wird noch ergänzt von jenen sozialer organisationen wie der Caritas: es gehe 
primär darum, so präsident küberl in einem gespräch mit der apa im Juli 2012, die armut 
„stückweise zu entschärfen und abzubauen“. in Österreich gebe es das phänomen, dass es 
den meisten sehr gut gehe; und genau daher fehle bei vielen das Bewusstsein, dass es auch 
Bürgerinnen gibt, denen es – trotz erwerbsarbeit – nicht gut geht.

8 hier beziehen wir uns auf eine präsentation von marcel fink im rahmen der tagung „arm trotz erwerbsarbeit“ im Juni 
2012 in Wien (fink 2012). 
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1. 3 niedriglohn und prekäre beschäftigung in Österreich

Beschäftigungsverhältnisse, in denen niedrige oder ‚prekäre‘ löhne bezahlt werden, fanden 
erst ab der zweiten hälfte der 90er Jahre eingang in die wissenschaftliche diskussion.9 

heute ist die deutliche strukturelle Verschiebung hin zu prekären und atypischen Beschäfti-
gungsformen10 evident. im Jahre 2011 waren laut Statistik austria (vgl. 2012a) 31 prozent der 
unselbständig erwerbstätigen, das sind rund 1,1 millionen personen, atypisch beschäftigt.

Wo wird nun der maßstab angelegt, wenn es um niedriglohn geht? – dazu gibt es in der 
literatur und in der statistischen praxis vielfältige zugänge, die teilweise nicht unumstritten 
sind. die diskussion gruppiert sich um zwei fragen:

a) nach welchen kriterien wird die population (grundgesamtheit) dieses Sektors ausge-
wählt? 

b) Wo werden die Schwellenwerte festgesetzt, ab denen von einem niedrigeinkommen 
gesprochen werden kann?

die definitionen der abgrenzungen weichen in der literatur stark voneinander ab. zudem ist 
zu beachten, dass auch unterschiedliche maßeinheiten bei der Bestimmung von niedriglohn 
zum einsatz kommen: Stundenlohn, monatslohn oder Jahreseinkommen und brutto oder 
netto (vgl. Buchinger 2010, 28ff).

nach der mikrozensus-arbeitskräfteerhebung – insgesamt sind knapp 30 prozent der 
erwerbstätigen in atypischen Beschäftigungsverhältnissen tätig, wobei frauen mit 48 pro-
zent deutlich stärker betroffen sind als männer mit 13 prozent. teilzeitarbeit als die überwie-
gende atypische Beschäftigungsform weist einen frauenanteil von bis zu 85 prozent auf. 
nimmt man als Basis die Verdienststrukturerhebung11 der Statistik austria (hier wird die 
niedriglohnschwelle bei eur 7,65 brutto angesetzt), so fallen 24 prozent der frauen und 
sieben prozent der männer in den Bereich der niedriglohnbeschäftigten (vgl. geisberger, 
knittler 2010, 453ff).

eine andere perspektive verweist auf den zusammenhang von niedriglohn und Vollzeitbe-
schäftigung. So belegt eine Studie des Wifo aus dem Jahr 2010 (vgl. dazu lutz, mahringer 

9 Vgl. firlei 2000, Strengmann-kuhn 2003, lohmann 2007, Buchinger 2010. 

10 zu atypischen respektive prekären (und weitgehend ‚ungeschützten‘) Beschäftigungsverhältnissen zählen dem arbeits-
rechtlichen Status nach: teilzeitarbeit, geringfügige Beschäftigungen, zeit- und leiharbeit, Befristungen. kontrastierend 
dazu lässt sich ein ‚geschütztes‘ arbeitsverhältnis definieren als „unbefristetes dauerarbeitsverhältnis, mit dem der arbeit-
nehmer tarifrechtlich und sozialversicherungsrechtlich in ein betriebliches kollektiv eingebunden ist und dessen entloh-
nung ihm eine dauerhafte existenzsicherung auch im alter gewährleistet.“ (möller 1988, 9)

11 anmerkung zu den darstellungseinheiten: in der Verdienststrukturerhebung bilden Beschäftigungsverhältnisse die grund-
lage (ohne unterscheidung in haupt- und nebentätigkeiten), während in der mikrozensus-arbeitskräfteerhebung personen 
in ihrer haupterwerbstätigkeit im zentrum stehen (ohne zweit- bzw. nebentätigkeiten).
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2010), dass 16 prozent der Vollzeitbeschäftigten (außerhalb des öffentlichen Bereichs) zu 
niedrigverdienerinnen gehören.12 analog zu den vorigen ausführungen zeigt sich ein gleich 
gearteter trend: frauen (zu 32 prozent) sind stets deutlich stärker betroffen als männer (zu 
neun prozent). in anderen Worten: niedriglohnbeschäftigung ist weiblich verankert. Wesent-
liche faktoren für niedriglohn sind zudem Betriebsgröße (allerdings verliert mit höherem 
personalstand das thema niedriglohnbeschäftigung für Betriebe an Bedeutung; vgl. lutz, 
mahringer 2010, 119) und Branche, wobei konkret land-/forstwirtschaft, gaststättenwesen, 
handel und sonstige persönliche dienste im Besonderen von niedrigentlohnung geprägt 
sind.

in der Wifo-Studie wurden eine reihe unterschiedlicher Wechselwirkungen im hinblick auf 
niedriglohn untersucht, exemplarisch seien an dieser Stelle einige weitere signifikante 
Befunde genannt: eine höhere teilzeitbeschäftigung in Betrieben etwa geht einher mit einem 
höheren anteil an niedrig entlohnten vollzeitbeschäftigten frauen, während dies wiederum 
den anteil niedrig entlohnter vollzeitbeschäftigter männer senkt. Weiters zeigt sich: Je höher 
der anteil an erwerbstätigen frauen in Betrieben ist, desto höher ist auch der anteil niedrig-
verdienender an allen Vollzeitbeschäftigten. dieses phänomen ist allerdings nicht an ein 
bestimmtes geschlecht gebunden (vgl. lutz, mahringer 2010, 12f und 118ff).

zwei weitere empirische Befunde zu niedriglohnbeschäftigung und entlohnung lassen einen 
prozess der Verstetigung insofern erkennen, als die aufstiegschancen in höhere entloh-
nungsbereiche nur gering ausfallen. So gehören 68 prozent der frauen und 61 prozent der 
männer auch ein Jahr später dem niedriglohnsegment an. andererseits gelingt 8 prozent der 
frauen und 17 prozent der männer innerhalb eines Jahres der Wechsel aus niedriglohnbe-
schäftigung in eine höher entlohnte Beschäftigung. in diesem kontext zeigt sich abschlie-
ßend auch ein erhöhtes risiko von erwerbsarbeitslosigkeit im niedriglohnsektor: die Wahr-
scheinlichkeit, ein Jahr später erwerbsarbeitslos zu sein, ist bei niedrig verdienenden men-
schen deutlich höher als bei besser entlohnten (vgl. lutz, mahringer 2010, 14 und 41ff; einen 
komprimierten Überblick über die rechtlichen implikationen bei arbeitslosigkeit gibt Stöckl 
2012).

12 im mittelpunkt der Betrachtung stehen hier unselbständige Vollzeitbeschäftigungsverhältnisse im zeitraum von 1998 bis 
2006, als grundlage dienen individualdaten des hauptverbands der österreichischen Sozialversicherungsträger. in dieser 
Studie wird die niedriglohnschwelle bei zwei drittel des median-einkommens von 18 bis 59 Jährigen unselbständig  
erwerbstätigen (ohne Beamtinnen) angesetzt. der median wird als (hypothetischer) Brutto-monatslohn inkl. anteiliger  
Sonderzahlungen definiert.
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2. soziale lage und Armutsgefährdung  
 im bundesland salzburg

grundlage und anknüpfungspunkt für den folgenden abschnitt sind zentrale ergebnisse der 
Studie „in der mitte der gesellschaft – zur sozialen lage und armutsgefährdung von niedrig-
verdienenden Beschäftigten im Bundesland Salzburg“ (vgl. Buchinger 2010).13 die ergeb-
nisse der untersuchung machen sichtbar, dass der niedriglohnbereich im Bundesland Salz-
burg große teile der unselbständig Beschäftigten umfasst (je nach definitionsgrundlage 
zwischen 20 und 52 prozent) und damit keineswegs auf randgruppen oder niedrigqualifi-
zierte beschränkt bleibt, sondern in der mitte der gesellschaft angelangt ist. die folgen für 
die arbeitnehmerinnen werden beispielsweise durch den aktuellen, im april 2012 veröffent-
lichten, arbeitsklimaindex dargestellt, wonach 50 prozent der Beschäftigten mit ihrem ein-
kommen gerade noch und 10 prozent nicht mehr auskommen. implizit bestätigen die ergeb-
nisse des arbeitsklima-index auch die o.a. these, dass die probleme auch hier weit in den 
mittelstand hinein reichen (vgl. arbeiterkammer oberösterreich 2012).

die konzeption der Studie erfolgte in drei Schritten: aufbauend auf einer Sozialstrukturana-
lyse aller im Jahr 2007 bei der Salzburger gebietskrankenkasse gemeldeten Beschäftigungs-
verhältnisse (Basis: maximales monatsbruttoeinkommen von eur 1.500) wurde in einem 
zweiten Schritt eine repräsentativbefragung niedrig verdienender personen durchgeführt, 
daran anschließend folgten zehn tiefeninterviews. durch dieses – in der empirischen Sozial-
forschung als Triangulation (flick 2011) bezeichnete – methodische Vorgehen konnte die 
gruppe der „niedrigverdienerinnen“ sehr detailliert in ihrer heterogenität (auf ihre soziodemo-
graphischen und strukturellen merkmale hin) untersucht werden.

2. 1 sekundärstatistische strukturanalyse

die ergebnisse der Strukturanalyse zeigen, dass 52 prozent der Salzburger Beschäftigten 
(das sind 117.186 personen) weniger als eur 1.500 brutto monatlich verdienen; exakt zwei 
drittel davon sind frauen. analog stellt sich die geschlechterdisparität bei einer engeren 
definitionsvariante des niedriglohn-Begriffs mit eur 1.000 brutto monatlich als Schwelle dar: 
in diesem fall liegt der Verdienst von 21 prozent der Salzburger Beschäftigten darunter, wie-
derum beträgt der frauenanteil zwei drittel. die zentralen niedriglohnbranchen in Salzburg 
sind tourismus, persönliche bzw. unternehmensbezogene dienstleistungen und der handel 
– jene Berufszweige, in denen überwiegend frauen arbeiten. der niedriglohnsektor umfasst 
kurzfristige minijobs, mehrfachbeschäftigungen, Saison- und leiharbeit bis hin zu teilzeit- 
und Vollzeitbeschäftigungen. einerseits können derartige Beschäftigungsformen individuell 
Chancen eröffnen (etwa einen ersten einstieg in den arbeitsmarkt), andererseits können auch 

13 die Studie wurde von der kammer für arbeiter und angestellte in Salzburg in auftrag gegeben, ihre laufzeit betrug knapp 
ein Jahr (Juli 2008 bis mai 2009).
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zwänge damit verbunden sein (etwa unfreiwillige teilzeitarbeit). faktum aber bleibt: die hier 
erzielten einkommen sichern keine existenz.

der niedriglohnsektor in Salzburg zeichnet sich durch folgende merkmale aus (vgl. Buchinger 
2010, 185f):

n	Junge personen, überwiegend männlich und in ausbildung, für die der niedriglohnjob die 
eintrittsgebühr in den arbeitsmarkt darstellt; erwartungsgemäß wird die niedriglohnbe-
schäftigung am anfang der Berufskarriere eher vorübergehend sein. 

n	frauen mittleren alters, für die eine niedriglohnbeschäftigung eine Wiedereintrittsmöglich-
keit in den arbeitsmarkt darstellt: für sie handelt es sich meist um keine vorübergehende 
phase, sondern um eine sehr lange (manchmal ein arbeitsleben lang währende) Beschäf-
tigung. 

n	es gibt einen „weiblichen“ und einen „männlichen“ niedriglohn. der weibliche niedriglohn 
verstetigt sich tendenziell und hat soziologisch betrachtet normalität erlangt, der männli-
che niedriglohn dagegen ist jung, zahlenmäßig klein und tendenziell von passagerem 
Charakter. 

2. 2 repräsentativerhebung

mit der Befragung einer repräsentativen Stichprobe ging es in einem zweiten Schritt darum, 
Wissen über die lebenszusammenhänge dieser gruppe zu erwerben, die lebenslagen zu 
beschreiben und risikofaktoren zu erkennen. die fragen zu den lebenslagen umspannten 
alle dimensionen, die auch in konventionellen untersuchungsmethoden verwendet werden, 
um armutsgefährdungs- und deprivationsrisiken von haushalten analysieren zu können. ins-
gesamt wurden 416 personen befragt.14 die Befragungsergebnisse konnten schließlich bele-
gen, dass ein großer teil der Beschäftigungen der frauen teilzeitjobs sind, für die sie sich aus 
bestimmten gründen entschieden haben oder entscheiden mussten.15

kursorisch lassen sich die lebenslagen wie folgt charakterisieren (vgl. Buchinger 2010, 
187ff): die befragten haushalte sind fast dreimal so häufig mehrfachbeschäftigt als der 
durchschnitt der erwerbstätigen im Bundesland. 61 prozent der frauen und 16 prozent der 
männer arbeiten in teilzeit (weniger als ein drittel der kinderlosen frauen arbeiten Vollzeit), 
insgesamt stammen nahezu 60 prozent der einkommen aus atypischen arbeitsverhältnissen. 

14 zum methodischen Vorgehen und zur Stichprobenauswahl der repräsentativen telefonbefragung, durchgeführt vom  
institut für grundlagenforschung, siehe Buchinger 2010 59ff.

15 exemplarisch sei hierzu ein zitat der ministerin gabriele heinisch-hosek genannt: „frauen arbeiten teilzeit, um ihre kinder 
zu betreuen; männer arbeiten teilzeit, um sich weiterzubilden.“ (Quelle: orf-pressestunde vom 04.03.2012) Wesentlich 
für die diskussion sei die Beleuchtung der gesellschaftlichen hintergründe, konkret die frage nach dem zugang zu  
Chancen, denn: ‚erklärbar‘ sei nicht gleichbedeutend mit ‚gerecht‘ (vgl. Weichselbaumer 2012).
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das bedeutet zugleich: ein zusatzeinkommen durch eine niedrig verdienende person hilft 
mit, das armutsrisiko zu mildern, die potentielle gefährdung (durch trennung/Scheidung, 
arbeitslosigkeit, krankheit, etc.) bleibt dennoch groß. 71 prozent der befragten haushalte 
beziehen öffentliche transferleistungen (familienbeihilfe, arbeitslosengeld, Sozialhilfe, pen-
sion, Wohnbeihilfe, Wohnbauförderung, karenz- bzw. kindergeld, Stipendien) und in 17 pro-
zent dieser haushalte sind diese transferleistungen die haupteinkommensquelle. die Befra-
gung zeigt auch: knapp die hälfte aller haushalte würde ohne Sozialtransfers unter die 
armutsgefährdungsschwelle fallen. und 7 prozent aller befragten niedrigverdienerinnen-
haushalte sind manifest arm (der österreichische durchschnitt nach eu-SilC beträgt knapp 
5 prozent).

in Bezug auf armutsgefährdung in der zielgruppe der niedrigverdienerinnen lassen sich fol-
gende risikogruppen identifizieren: 

n	Bildung: Je niedriger die Qualifikation, umso größer die armutsgefährdung; 15 prozent der 
pflichtschulabgängerinnen sind manifest arm (aber kein/e universitätsabgängerin) 

n	ein-eltern-haushalte: nur 31 prozent gelten als nicht arm, 17 prozent sind manifest arm. 

n	nationalität: Österreicherinnen sind zu 4 prozent, eu-ausländerinnen zu 15 prozent und 
andere ausländerinnen zu 24 prozent manifest arm. 

n	unselbständig erwerbstätige mit mehreren Beschäftigungen: in dieser gruppe sind 5 pro-
zent manifest arm (70 prozent gelten als nicht arm).

n	alter und region: personen bis 29 Jahre sowie über 60 Jahre sind am stärksten manifest 
arm, ebenso ist die armutsgefährdung im zentralraum höher als in den Bezirken im inner-
gebirg.

2. 3 Qualitative Tiefeninterviews

anhand der ergebnisse der repräsentativbefragung wurden zehn personen (sechs frauen und 
vier männer) für vertiefende qualitative interviews ausgewählt. die tiefeninterviews mit dem ziel, 
einblicke in das bisherige und aktuelle leben sowie die erwartungen der Befragten für die zukunft 
zu erhalten, repräsentieren die heterogenität der lebenslagen, die für niedrigverdienende cha-
rakteristisch ist.16 Wie sich auch in der repräsentativbefragung zeigte, werden auch bei den 
interviews in Bezug auf das Wechselspiel zwischen niedrigem einkommen und armutsgefähr-
dung deutliche trends sichtbar (vgl. detailliert Buchinger 2010, 118ff). entscheidend ist nicht das 

16 Wesentlich ist noch eine methodische anmerkung: Strukturanalyse und repräsentativbefragung stellen jeweils moment-
aufnahmen dar. demgegenüber verschaffen tiefeninterviews prozesshafte einblicke in den lauf der dinge von zehn le-
ben. damit lässt sich das prozesshafte, eine entscheidende dimension bei der Betrachtung von lebenslagen, einfangen.
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jeweilige individuelle einkommen, sondern das verfügbare haushaltseinkommen in relation zu 
den kosten und ausgaben der haushalte. insgesamt wird deutlich, dass diese haushalte teil-
weise in sehr labilen finanziellen gleichgewichten leben. Vor allem jene personen, die alleine (mit 
oder ohne kinder) leben, wissen sehr genau, dass nichts unvorhergesehenes (arbeitsplatzverlust, 
krankheiten, etc.) passieren darf, damit diese Balance aus den fugen gerät. als vorherrschend 
erweisen sich traditionelle geschlechterarrangements, manifestiert durch die ehe als das zentrale 
individuelle sozioökonomische Sicherungssystem. erst bei jüngeren frauen- und männergenera-
tionen zeigen sich deutlichere Brüche in den lebensbiographien. mit unsicherheiten behaftet ist 
auch die zeit des älterwerdens und des alters, im Wissen, wie wenig sie später an pension erhal-
ten werden und wie sich diametral entgegengesetzt demgegenüber die kosten für den alltag 
entwickeln werden (von den miet- und Wohnkosten bis hin zu notwendigen gesundheitsbezoge-
nen kosten).

auf Basis der hier nachgezeichneten analysen und Befunde wurden in der Studie eine reihe 
gesellschafts- und wirtschaftspolitischer maßnahmenempfehlungen abgeleitet (vgl. Buchin-
ger 2010, 194ff). exemplarisch aufgelistet werden hierzu genannt: aktivitäten zum aufbre-
chen traditioneller rollenbilder und des klassischen Berufswahlverhaltens17, zielgerichtete 
anstrengungen zur förderung von positiven lebenslagen von migrantinnen und ein-eltern-
haushalten, Bewusstseinsbildung zur Bedeutung von haushaltseinkommen (inklusive sozialer 
transferleistungen), Sicherstellung von bedarfs- (bzw. bedürfnis-)orientierten und existenz-
sichernden mindestansprüchen, lohnpolitische maßnahmen (Stichworte: solidarische lohn-
politik, umsetzung der Strategie der „guten arbeit“ auf betrieblicher ebene) als auch wirt-
schafts-, beschäftigungs- und arbeitsmarktpolitische maßnahmen mit dem ziel, den niedrig-
lohnsektor wirksam zurückzudrängen.

3. Politik und niedriglohn  
 im nationalen und internationalen Kontext

zum zurückdrängen von niedriglohnbeschäftigung und der Verhinderung weiterer prekarisie-
rung von arbeitsverhältnissen lassen sich verschiedene (interessen)politische Strategien 
unterscheiden. neben garantierten lohnuntergrenzen (etwa über gesetzlichen mindestlohn 
oder über kollektivverträge) sind hier regelungen bei Wirtschaftsförderung oder auftragsver-
gabe zu nennen, wodurch kriterien der „guten arbeit“ umgesetzt werden sollen. im folgen-
den wird ein kursorischer Überblick über diese unterschiedlichen, teilweise auch intensiv 

17 ein erster notwendiger Schritt sei, so formuliert es elisabeth Welzig in ihrem Buch frauen in männerdomänen, dass junge 
frauen verstärkt von den beruflichen Wahlmöglichkeiten gebrauch machen und kritisch aus den rund 250 angebotenen 
lehrberufen auswählen, anstatt sich stetig für einen der traditionell klassischen frauenberufe zu entscheiden. die autorin 
interviewte mehr als 30 frauen, die nach 1945 in Österreich berufliches terrain betreten haben, das bis dahin ausschließ-
lich männern vorbehalten war, unter ihnen die komponistin olga neuwirth, die managerin Brigitte ederer, die politikerin 
Waltraud klasnic; ebenso werden die lebensgeschichten einer pilotin, einer ÖBB-lokführerin und einer offizierin der Wie-
ner Berufsfeuerwehr erzählt (vgl. Welzig 2011). 
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gegensätzlich diskutierten Strategien gegeben. „Während die einen darin (in einem mindest-
lohn, anm. d. aut.) einen fatalen Jobkiller sehen, betrachten die anderen mindestlöhne als 
wirtschaftspolitisches allheilmittel. zahlreiche Studien zeigen, dass sie keinerlei negativen 
einfluss auf die Beschäftigung und wirtschaftliche entwicklung haben.“ (ak oberösterreich 
2010, 3) 

3. 1 Mindestlohnpolitiken 

3.1.1  Einleitendes 

es gibt zwei unterschiedliche arten von mindestlohnregelungen: die gesetzliche und die tarif- 
bzw. kollektivvertragliche festsetzung. „Bei der tarifvertraglichen regelung werden mindest-
löhne über tarifvereinbarungen oder gesamtarbeitsverträge festgelegt. da jedoch die 
gewerkschaften aufgrund ihres relativ geringen organisationsgrades nicht in allen Sektoren 
genügend Verhandlungsmacht besitzen, um eine tarifvertragliche mindestlohnsicherung 
durchsetzen zu können, weist die tarifvertragliche regelung vor allem in den klassischen 
niedriglohnbranchen (wie z.B. private dienstleistungsgewerbe) defizite auf. an dieser Stelle 
greift in vielen europäischen ländern der gesetzliche mindestlohn, um die tarifvertraglichen 
mindestlohnregelungen zu ergänzen.“ (zitzler 2006, 1) 

im Jahr 2012 gibt es nach eurostat in 20 der 27 eu-länder einen gesetzlichen mindestlohn.18 
dieser gesetzliche mindestlohn schwankt von nation zu nation. So beträgt er (Stand per 
Jänner 2012) in luxemburg eur 10,4 pro Stunde, in frankreich eur 9,2, in den niederlanden 
eur 8,9, in irland eur 8,7, und in großbritannien eur 7,0.19

3.1.2 Zur Situation in Österreich 

in Österreich gibt es – analog zu deutschland, zur Schweiz und zu den skandinavischen 
ländern – keinen gesetzlichen mindestlohn. „rechtsgültige mindestlöhne der einzelnen 
Branchen werden aber von den gewerkschaften für die arbeitnehmer/-innen mit den arbeit-
gebern ausgehandelt. die kollektivvertraglichen mindestbestimmungen gelten für alle 
arbeitnehmer/-innen in der jeweiligen Branche. So werden die arbeitnehmer/-innen vor aus-
beutung und lohndumping geschützt.“20 es werden laufend rund 450 kollektivverträge ver-
handelt, viele davon jährlich. am 1. Januar 2009 wurde in Österreich nach jahrelangen politi-
schen Verhandlungen ein mindestlohn in höhe von eur 1.000 brutto vereinbart. „Was sehr 
erfolgreich war, war sicherlich die 1.000-Euro-Kampagne vor ein paar Jahren. Eine neue 
Kampagne mit EUR 1.300 Mindestlohn wäre jetzt sicherlich sinnvoll. Und EUR 1.300 sehe ich 

18 keinen gesetzlichen mindestlohn innerhalb der eu haben neben Österreich auch deutschland, dänemark, finnland, 
 italien, Schweden und zypern.

19 Beträge jeweils brutto (vgl. dazu ausführlich Schulten 2012, 124ff).

20 Quelle: http://wien.arbeiterkammer.at/online/page.php?p=67&ip=8847, abgefragt am 12. august 2012. 
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als realistische Grenze an. Denn die KV-Löhne, bei denen wir damals die EUR 1.000 durch-
gesetzt haben, sind jetzt etwa bei EUR 1.080 oder EUR 1.100. Daher sind diese EUR 1.300 
jetzt ein Wert, der in der Öffentlichkeit gut kampagnisierbar wäre. Das würde in der Öffentlich-
keit gut ankommen.“ (gewerkschaftsvertreter)21 

Seit 2010 treten etwa die frauenministerin oder gewerkschaftliche Vertreterinnen des ÖgB 
für einen mindestlohn von eur 1.300 ein.22 23

mit dieser maßnahme sollen vor allem frauen profitieren, denn: „auffällig ist bei den kollek-
tivverträgen, die unter eur 1.300 liegen, dass es sich mehrheitlich um frauendominierte 
Bereiche handelt. das heißt leider auch geringerer organisationsgrad, viel teilzeit, geringere 
betriebliche einbindung und auch die Betriebsgröße und kapitalintensität spielen eine große 
rolle bei der höhe der kV-abschlüsse. Viele dieser typischen frauenjobs sind im dienstlei-
stungsbereich angesiedelt, z.B. frisörin, kosmetikerin/fußpflegerin, rechtsanwaltsgehilfin.“24 

die mindestlöhne im dienstleistungsbereich zu erhöhen wäre prinzipiell leichter möglich, da hier 
– im gegensatz zum produktionsbereich – die gefahr der Verlagerung in Billiglohnländer nicht 
besteht. „Die Dienstleistungen würden ein bisschen teurer, das wäre auch vernünftig. Aber gerade 
im Dienstleistungsbereich haben wir es mit schwierigen betrieblichen Strukturen zu tun. Im Handel 
etwa gibt es die Filialen mit zwei bis fünf Beschäftigten; noch schlimmer ist es in der Reinigung, 
da sind die Beschäftigten ja überhaupt nie an einem gemeinsamen Ort. Und wie sollst du da 
streiken? Das macht die Schwäche aus, da ist schwer zu kämpfen.“ (gewerkschaftsvertreter)25

Seit einigen Jahren gibt es auch in Österreich debatten über die einführung eines gesetzli-
chen mindestlohns; vor allem die grüne partei macht sich für diese position stark. mit einer 
gesetzlichen mindestlohnregelung könnten – so die argumentation – neben dem Schließen 
bestehender lücken (etwa Beschäftigte im Bereich der freien Berufe) vor allem auch bran-
chen- und geschlechtsspezifische lohnunterschiede abgebaut werden (hermann 2005, 17). 
der Österreichische gewerkschaftsbund ist gegen eine einführung eines gesetzlichen min-
destlohns: „Das österreichische Modell starker Kollektivverträge garantiert die flächendek-
kende Gültigkeit von Mindestlöhnen und könnte aus meiner Sicht Vorbildwirkung für ganz 
Europa haben.“26 

21 Quelle: Schriftliches Statement von rené Schindler, Bundessekretär für Soziales und recht der produktionsgewerkschaft 
(pro-ge) vom oktober 2012.

22 Quelle: http://derstandard.at/1282979571561/Sozialpartner-heinisch-hosek-fordert-1300-euro-mindestlohn; abgefragt am 
14.08.2012.

23 aktuell haben – so die auskunft des ÖgB per e-mail am 31.08.2012 – weniger als 2 prozent der kollektivverträge noch 
 einen mindestlohn/ein mindestgehalt von unter eur 1.000; demgegenüber haben über 70 prozent der kollektivverträge 

einen mindestlohn/ein mindestgehalt von eur 1.300 oder mehr, der größere teil davon bewegt sich zwischen eur 1.300 
und 1.500 (jeweils in der untersten bzw. niedrigsten lohn-/gehalts- oder Verwendungsgruppe).

24 Quelle: expertin ÖgB, e-mail-auskunft am 31.08.2012. 

25 Quelle: Schriftliches Statement von rené Schindler, Bundessekretär für Soziales und recht der produktionsgewerkschaft 
(pro-ge) vom oktober 2012.

26 So ÖgB-präsident erich foglar im april 2012. Quelle: http://www.bau-holz.at/servlet/ContentServer?pagename=d01/
page/index&n=d01_30.d.a&cid=1334740609853, abgefragt am 12. 08.2012.
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ein befragter gewerkschaftsfunktionär verweist in Bezug auf einen gesetzlichen mindestlohn 
auf die gefahr der abhängigkeit von unterschiedlichen politischen konjunkturen. „In anderen 
Ländern, die keine hohe Kollektivvertragsabdeckung mehr haben, braucht man selbstver-
ständlich einen gesetzlichen Mindestlohn. Aber so lange wir gut ausdifferenzierte Branchen-
kollektivverträge haben und da ein bisschen Schwung reinbringen, ist mir das lieber.“ 
(gewerkschaftsvertreter)27 

das prozentuell stärkere anheben der unteren lohngruppen ist weiters eine möglichkeit, 
niedriglohnbeschäftigung zurückzudrängen und zu bekämpfen. „Die Frage hier ist vor allem, 
ob das kontinuierlich möglich ist. In der Metall- und Elektroindustrie sind die unteren Lohn-
gruppen einmal prozentuell stärker erhöht worden als die oberen. Das müsste jetzt zwei, drei 
Mal hintereinander gemacht werden, und da ist die Frage, ob das durchsetzbar ist. Und 
außerdem sind wir bei der Metall- und Elektroindustrie in Bereichen, die ohnedies schon rela-
tiv viel verdienen. Und es sind wirtschaftlich starke Bereiche.“ (Gewerkschaftsvertreter)28 

Schließlich ist noch auf das lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz (lSdB-g) hinzu-
weisen, das mit 1. mai 2011 in kraft getreten ist.29 dieses Bundesgesetz sieht unter anderem 
verschiedene öffentlichrechtliche und privatrechtliche möglichkeiten zur lohnkontrolle vor. 
„das lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz (lSdB-g) dient der Sicherung gleicher 
arbeits- und lohnbedingungen für alle in Österreich tätigen arbeitnehmerinnen. durch seine 
zielrichtung ist das lSdg-B auch geeignet, einen Beitrag zur armutsbekämpfung zu leisten, 
da mit diesem gesetz sichergestellt werden soll, dass Beschäftigte ihren lohn auch tatsäch-
lich erhalten.“ (Strat.at 2020 2012, 65) auch von gewerkschaftlicher Seite wird dies so 
gesehen: „Das Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz sichert zum ersten Mal in 
Österreich, dass alle den Kolektivvertragslohn bezahlt bekommen. Seit 1. Mai 2011 ist es so, 
dass die Gebietskrankenkasse bei den üblichen Kontrollen nicht nur die Sozialversicherungs-
beiträge einzieht, sondern die Arbeitgeber vor die Alternative stellen kann, entweder sie zah-
len den Menschen jetzt das Geld nach, das ihnen zusteht, oder es gibt eine Anzeige. Die 
Strafdrohungen beginnen bei EUR 1.000 bei bis zu drei Betroffenen (immer pro Arbeitneh-
merIn) und EUR 2.000 bei mehr als drei Betroffenen.30 Da wird dann lieber nachgezahlt.“ 
(gewerkschaftsvertreter)31 im ersten Jahr habe sich die gebietskrankenkasse ganz gezielt 
auf niederlassungen aus dem ausland konzentriert. „Jetzt werden verstärkt auch österreichi-
sche Firmen kontrolliert. Für den Graulohnbereich, wo unter dem Kollektivvertragslohn 
rechtswidrig bezahlt wird, ist dieses Gesetz ein Jahrhundertschritt. Früher haben sich alle 

27 Quelle: Schriftliches Statement von rené Schindler, Bundessekretär für Soziales und recht der produktionsgewerkschaft 
(pro-ge) vom oktober 2012.

28 Quelle: Schriftliches Statement von rené Schindler, Bundessekretär für Soziales und recht der produktionsgewerkschaft 
(pro-ge) vom oktober 2012.

29 mit diesem Bundesgesetz wurden das arbeitsvertragsrechts-anpassungsgesetz, das insolvenz-entgeltsicherungsgesetz, 
das landarbeitsgesetz 1984, das arbeitskräfteüberlassungsgesetz und das allgemeine Sozialversicherungsgesetz geän-
dert. (Quelle: http://www.parlament.gv.at/pakt/Vhg/XXiV/i/i_01076/index.shtml; abgefragt am 16. 08.2012)

30 die höchststrafe liegt bei eur 10.000 (bis zu drei Betroffenen; erststrafe) bzw. bei eur 20.000 (Wiederholungsfall) bzw. 
bei eur 50.000 (bei mehr als drei Betroffenen; Wiederholungsfall). (Quelle: ebd.)

31 Quelle: Schriftliches Statement von rené Schindler, Bundessekretär für Soziales und recht der produktionsgewerkschaft 
(pro-ge) vom oktober 2012.
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einzelnen Beschäftigten einzeln darum kümmern müssen. Wenn sich das unter den Klein- und 
Mittelbetrieben herumspricht, dann kriegen diese Angst und zahlen von vornherein ordent-
lich.“ (gewerkschaftsvertreter)32

3.1.3 Zur Situation in der EU 

ein Blick auf die aktuelle entwicklung der mindestlöhne in den 20 eu-Staaten, die über einen 
allgemeinen gesetzlichen mindestlohn verfügen,33 weist auf die verlangsamte entwicklung 
der mindestlöhne 2011 gegenüber 2010 vor dem hintergrund der „schwächelnden Weltwirt-
schaft“ hin (vgl. Schulten 2012, 129f). als folge restriktiver Sparpolitik in vielen eu-ländern 
fielen die mindestlohnsteigerungen entweder sehr gering aus oder wurden auf bestehendem 
niveau eingefroren. für viele mindestlohnbezieherinnen kam es daher „angesichts höherer 
inflationsraten zu deutlichen reallohnverlusten“ (ebd., 129). konkret, so Schulten (ebd.), 
haben internationaler Währungsfond (iWf), europäische kommission und europäische zen-
tralbank (ezB) durch Vereinbarungen versucht, die nationalen entwicklungen der mindest-
löhne zu beeinflussen. in portugal und Spanien beispielsweise hat der iWf ein de facto-Veto 
gegen künftige mindestlohnerhöhungen erwirkt. in irland wurde sogar kurzzeitig (im februar 
2011) eine absenkung des mindestlohnniveaus um einen euro auf eur 7,7 wirksam, wenn-
gleich diese kürzung nach dem regierungswechsel wieder zurückgenommen wurde (vgl. 
ebd., 126). auch in vielen westeuropäischen ländern wie frankreich oder den Benelux-
ländern beschränkte sich die erhöhung des mindestlohns en gros auf den ausgleich von 
inflationsraten. mit dieser Verknüpfung von Sparpolitik und restriktiver lohnpolitik gingen 
aber – so die Conclusion von expertinnen – notwendige impulse in richtung Wettbewerbs-
fähigkeit verloren (vgl. ebd., 130). 

in einem „plädoyer für eine europäische mindestlohnpolitik“ erachtet zitzler (2006, 1) ange-
sichts dieser entwicklungen die geltenden nationalen regelungen zum mindestlohn für nicht 
mehr ausreichend und erachtet eine „koordinierung der nationalen mindestlohnpolitiken auf 
europäischer ebene“ (ebd., 3) für unabdingbar. ziel sei es, „auf die zunehmende Verteilungs-
ungerechtigkeit zu reagieren und diese zu reduzieren“ (ebd.), „hauptprofiteure“ einer solchen 
koordinierten mindestlohnpolitik wären frauen. aktuell ist allerdings zu konzedieren, dass die 
eu noch weit von einer konsensfähigen mindestlohnpolitik entfernt ist, ein erster Schritt 
dahingehend könnte ein eu-weiter intensiver diskurs zwischen den Sozialpartnerinnen und 
anderen interessenvertretungen „als auch zwischen den gewerkschaften selbst“ (ebd., 4) 
sein. „denn wenn die eu-mitgliedstaaten ihre Verpflichtungen aus der Sozialcharta und die 
ziele der lissabon-Strategie ernst nehmen wollen, müssen sie die mindestlohnregelung, wie 
andere politikbereiche auch, europaweit rechtlich verpflichtend machen.“ (ebd.)

32 Quelle: Schriftliches Statement von rené Schindler, Bundessekretär für Soziales und recht der produktionsgewerkschaft 
(pro-ge) vom oktober 2012.

33 hinsichtlich der höhe der mindestlöhne weist Schulten (2012, 124) auf erhebliche unterschiede innerhalb der eu-länder 
hin, die zwischen eur 10,4 (luxemburg) und unterhalb von eur 1,00 (Bulgarien, rumänien) liegen. 
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3. 2 Zum politischen Konzept der „guten Arbeit“ 

3.2.1 Einleitendes

mit der lissabon-Strategie im Jahr 2000 wird die Bedeutung des konzepts der arbeitsplatz-
qualität („mehr und bessere Jobs“) auf europäischer ebene verankert (vgl. kurz-Scherf 2005, 
193ff; Siebern-thomas 2005, 200ff). folgende kategorien der arbeitsplatzqualität werden 
hier definiert: „intrinsische Qualität der arbeitsplätze; Qualifikationen, lebenslanges lernen 
und berufliche entwicklung; gleichstellung der geschlechter; arbeitsschutz; flexibilität und 
Sicherheit; eingliederung und zugang zum arbeitsmarkt; Vereinbarkeit von Berufs- und pri-
vatleben; Sozialer dialog und arbeitnehmermitbestimmung, diversifizierung und nichtdiskri-
minierung; gesamtwirtschaftsleistung und produktivität.“ (europäische kommission 2001a, 
2001b, zit. nach Siebern-thomas 2005, 201) „angemessene arbeitseinkommen“ stellen hier 
etwa einen Qualitätsaspekt der intrinsischen Qualität von arbeit dar. Bei der gleichstellung 
der geschlechter werden das „geschlechtsspezifische lohngefälle“, die „Beschäftigungs- 
und arbeitslosenquoten nach geschlecht“ sowie die „geschlechtertrennung in Berufsgrup-
pen und Sektoren“ als Qualitätsindikatoren definiert (ebd.). 

Wenngleich diese zielrichtung auch in den leitlinien für die nationalstaatlichen Beschäfti-
gungspolitiken 2002 bestätigt wurde, zeigt sich, dass im laufe der letzten zehn Jahre gerade 
den Qualitätsdimensionen von arbeit keine größere politische Bedeutung zukommt: „die 
orientierung an den maastrichter konvergenzkriterien befördert dabei eine deregulierung und 
flexibilisierung von Beschäftigung. die deutliche ausweitung atypischer und oftmals prekärer 
Beschäftigung sowie der ausbau eines niedriglohnsektors stehen kernzielen der Qualitäts-
offensive diametral entgegen.“ (lepperhoff 2011, 33f) 

die frage wird sein, inwiefern die 2010 beschlossene neue eu-Strategie für Wachstum und 
Beschäftigung „europa 2020“34 in Österreich real die Qualitätsdimensionen von arbeit nach-
haltig berücksichtigen wird. im „nationalen reformprogramm 2012“35 (Bundeskanzleramt 
2012) stellt „Qualität der arbeit“ neben der Steigerung der arbeitsmarktbeteiligung von älte-
ren arbeitnehmerinnen, von frauen, von Jugendlichen sowie von personen mit migrations-
hintergrund eine der wesentlichen herausforderungen dar (vgl. Strat.at 2020 2012, 63). 

34 diese Strategie ist die nachfolgestrategie der lissabon-Strategie, die 2010 ausgelaufen ist.  

35 Jeder eu mitgliedsstaat muss im rahmen der umsetzung der „europa 2020 Strategie“ jährlich diese nationalen reform-
programme vorlegen. darin werden ihre Strategien für nachhaltiges Wachstum und solide öffentliche haushalte dargelegt 
(Quelle: http://www.bka.gv.at/site/4892/default.aspxm, abgefragt am 18,08.2012).
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3.2.2 Good Practices der Umsetzung von „Guter Arbeit“

3.2.2.1 Öffentliche Auftragsvergabe und Wirtschaftsförderung als  
 Gestaltungsinstrument in Österreich

in Österreich gibt es seit dem ende der 1990er Jahre eine immer breiter geführte auseinan-
dersetzung darüber, wie öffentliche aufträge und/oder Wirtschaftsförderung für das erreichen 
politischer zielsetzungen, wie etwa die gleichstellung der geschlechter, genützt werden 
können. hervorzuheben ist in diesem zusammenhang etwa die Studie zur „koppelung von 
Wirtschaftsförderung und öffentlicher auftragsvergabe an betriebliche gleichstellungsmaß-
nahmen“ (papouschek et al. 2009), die von der oberösterreichischen arbeiterkammer beauf-
tragt worden ist. im rahmen dieser untersuchung werden unter anderem die rechtlichen 
möglichkeiten und grenzen einer solchen koppelung ausgelotet. als wesentliches problem 
erweist sich, dass bislang in der eu-Vergaberichtlinie eu-2004 zwar die Bestimmungen hin-
sichtlich umweltbezogener aspekte eindeutig geregelt sind, in hinblick auf regeln für sozial 
verantwortliche Beschaffung dies jedoch weniger zutrifft. damit wird der rechtsauslegung 
ein großer interpretationsspielraum gewährt (ebd., 27)36. 

im österreichischen Bundesvergabegesetz 2006 findet sich unter § 19 abs 6 BVergg die 
kann-Bestimmung, dass „im Vergabeverfahren (…) auf die Beschäftigung von frauen, von 
personen im ausbildungsverhältnis, von langzeitarbeitslosen, von menschen mit Behinde-
rung und älteren arbeitnehmern sowie auf maßnahmen zur umsetzung sonstiger sozialpoli-
tischer Belange Bedacht genommen werden (kann, anm. d. aut.). dies kann insbesondere 
durch die Berücksichtigung derartiger aspekte bei der Beschreibung der leistung, bei der 
festlegung der technischen Spezifikationen, durch die festlegung konkreter zuschlagskrite-
rien oder durch die festlegung von Bedingungen im leistungsvertrag erfolgen.“ papouschek 
et al. (2009, 28) weisen in diesem zusammenhang explizit darauf hin, dass diese formulie-
rung als kann-Bestimmung eine rein nationale entscheidung war und nicht durch die eu-
richtlinie begründet ist. 

aktuell gibt es verschiedene modelle und pilotprojekte in Österreich, die Wirtschaftsförde-
rung und/oder auftragsvergabe als politisches gestaltungsinstrument für die förderung der 
gleichstellung der geschlechter einsetzen (siehe ausführlicher papouschek et al. 2009, 59ff). 
So hat etwa jüngst die frauenministerin das Bundeskanzleramt verpflichtet, aufträge nur 
noch an firmen zu vergeben, die frauen fördern.37 Beispielhaft seien hier weiters etwa die 
anstrengungen der Stadt Wien zu nennen, die per erlass zwei dienststellen mit der durch-
führung von pilotprojekten bei der Vergabe öffentlicher aufträge unter Berücksichtigung von 
frauenförderung bzw. gender-aspekten beauftragt hat:38 „nach dem Bundesvergabegesetz 

36 aktuell werden neue Vergaberichtlinien ausgearbeitet, in denen die Berücksichtigung vergabefremder kriterien (etwa 
gleichstellung der geschlechter / frauenförderung) verankert werden sollen. (BSa eu gruppe 2012, 7) (Quelle: http://
www.bsa.at/cms/wp-content/uploads/BSaeuVergaberecht_2012_06.pdf, abgefragt am 18.08.2012)

37 Quelle: http://www.arbeiterkammer.com/online/oeffentliche-auftragsvergabe-66542.html, abgefragt am 5.08.2012.

38 Quelle: http://www.wien.gv.at/wirtschaft/gewerbe/vergabe-frauenfoerderung.html, abgefragt am 05.08.2012.
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kommen für die frauenförderung und die Berücksichtigung von gender-aspekten bei der 
Beschaffung drei instrumente in Betracht: 

1. frauenförderung als so genannte ‚soziale ausführungsbedingung‘ im auftrag (Werkver-
trag).

2. Berücksichtigung von gender-aspekten bei der ausformulierung von konkreten qualitati-
ven zuschlagskriterien anlässlich der ausschreibung.

3. gendersensible Bedarfserhebung, Beschaffungsplanung und leistungsbeschreibung.“39

auch in linz ist geplant, wie im februar 2012 angekündigt, künftig die auftragsvergabe an 
gleichstellungsmaßnahmen zu koppeln: dies sei, so Vertreterinnen der Stadtpolitik, „ein 
innovatives instrument zur Bekämpfung der einkommensunterschiede zwischen frauen und 
männern.“40

aktuell gibt es keinen systematischen Überblick über all diese modelle, wie versucht wird, 
auftragsvergabe bzw. Wirtschaftsförderung mit kriterien der geschlechtergerechtigkeit zu 
koppeln und somit als Steuerungsinstrument zu nutzen. die durchführung einer diesbezügli-
chen Studie könnte hier hilfreich sein. 

hinzuweisen ist darüber hinaus, dass mit der verfassungsrechtlichen Verankerung von gender 
Budgeting in Österreich41 weitere Voraussetzungen für nachhaltige koppelungen von förde-
rungen an kriterien der geschlechtergerechtigkeit geschaffen worden sind. aktuell sind 
besonders auf Bundes- bzw. länderebene verschiedene ansätze zur Bewusstseinsbildung 
und Befähigung der Verwaltungsbeschäftigten zur integration von gleichstellungsaspekten in 
das Verwaltungshandeln zu beobachten. Verschiedene leitfäden zur unterstützung bewirt-
schaftender Stellen (etwa Buchinger et al. 2008 oder frey 2011) sind hier ebenfalls zu nennen 
wie auch erste ansätze der Überarbeitung von förderkriterien im rahmen von pilotprojekten.42

39 ebd.; zu den genauen Bestimmungen und umsetzungsmodalitäten siehe ebenfalls http://www.wien.gv.at/wirtschaft/ge-
werbe/vergabe-frauenfoerderung.html

40 Quelle: http://diestandard.at/1330389810749/linzer-modell-oeffentliche-auftraege-nur-bei-frauenfoerderung, abgefragt 
am 12.08.2012.

41 „Bund, länder und gemeinden haben bei der haushaltsführung die tatsächliche gleichstellung von frauen und männern 
anzustreben.“ – So lautet artikel 13(3) der österreichischen Bundesverfassung, der seit 1. Jänner 2009 in kraft ist. (vgl. 
klatzer et al. 2010)

42 dies ist etwa im land Steiermark oder im land oberösterreich der fall. 
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3.2.2.2 Wirtschafts- und Investitionsförderung  
 in Verbindung mit „Guter Arbeit“ – Beispiele aus Deutschland

3.2.2.2.1 Einleitend

zunächst sei auf eine Studie (kothe 2012) hingewiesen, die von der friedrich-ebert-Stiftung 
herausgegeben worden ist und in der die rechtlichen Spielräume der politik auf landesebene 
hinsichtlich der Berücksichtigung sozialer kriterien bei der Wirtschaftsförderung untersucht 
worden sind. insgesamt, so das resümee von kothe, erlaubt es die rechtslage, Wirtschafts-
förderung an eine Vielzahl sozialer kriterien zu knüpfen. landesregierungen könnten etwa 
darauf bestehen, „dass unternehmen einen mindestlohn zahlen oder sich an bestimmten 
tariflichen regelungen orientieren, wenn dies zur realisierung des förderzwecks beitrage. 
zudem seien höchstquoten für leiharbeit, minijobs oder Befristung vorstellbar. auch min-
destquoten für die Beschäftigung von langzeitarbeitlosen, auszubildenden oder menschen 
mit Behinderung hält kohte für zulässig.“ (Böckler impuls 2012, 7) außerdem verweist kothe 
darauf, dass auch Boni-regelungen vorstellbar und rechtlich möglich sind: „So können eine 
umfangreiche tarifbindung oder eine durch themenbezogene Betriebsvereinbarungen doku-
mentierte mitbestimmungskultur im unternehmen zu erhöhten fördersummen führen.“ 
(Schreiner/müller 2012) Weiters weist kothe darauf hin, dass bei der Vergabe und der Wirt-
schaftsförderung auch die erfüllung der rechtliche pflichten von unternehmen (wie etwa beim 
arbeits- und gesundheitsschutz, bei der arbeitszeit oder bei der mitbestimmung) zu berück-
sichtigen sind: „die mit dem rechtsbegriff der ‚zuverlässigkeit‘ umschriebene einhaltung 
solcher gesetzlicher regelungen ist seit langem als Voraussetzung jeglicher staatlicher för-
derung anerkannt. es ist daher geboten, die einhaltung dieser pflichten bei der Vergabe von 
Wirtschaftsfördermitteln intensiver als bisher zu überprüfen. unternehmen oder Betriebe, die 
nachhaltig gegen diese pflichten verstoßen, sind dann von Beihilfe- und Vergabeverfahren 
auszuschließen.“ (ebd.)

Während in Österreich die koppelung von Wirtschaftsförderung bzw. auftragsvergabe bis-
lang vor allen dingen mit geschlechtergerechtigkeitsaspekten verknüpft wird, sind in 
deutschland verschiedene rechtliche initiativen zu identifizieren, die neben frauenförderung 
(etwa Berlin) weitere aspekte der „guten arbeit“, wie etwa mindestlöhne, sichere und quali-
fizierte arbeitsplätze oder einen begrenzten anteil von zeitarbeiterinnen, berücksichtigen. Vor 
dem hintergrund, dass viele dieser – nachfolgend beispielhaft genannten – initiativen erst in 
den letzten monaten aktiv gestartet wurden, lassen sich bis dato mittel- bzw. langfristige 
auswirkungen der förderungen „guter arbeit“, etwa ob und inwieweit ein rückgang prekärer 
Beschäftigungsverhältnisse zu verzeichnen ist, noch nicht mit konkreten empirisch gesicher-
ten daten belegen.
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3.2.2.2.2 Good Practices

thüringen 

die thüringer landesregierung hat sich in ihrer koalitionsvereinbarung vom oktober 2009 
darauf geeinigt, die rahmenbedingungen für „gute arbeit“ zu verbessern. „dazu zählen faire 
löhne, sichere und qualifizierte arbeitsplätze, ein hohes Qualifikationsniveau und eine gute 
ausbildung.“ (Wir in thüringen 2012, 5)

Sachsen-anhalt

Vor dem hintergrund sinkender fördergelder von eu und Bund hat das Bundesland Sach-
sen-anhalt mit februar 2012 die investitionsförderung deutlich umgestaltet. das bedeutet 
einen Schritt weg von Quantität in richtung Qualität, konkret heißt das: Wirtschaftsförderung 
erhalten nur noch jene unternehmen, die dauerhafte und ‚anspruchsvolle‘ arbeitsplätze 
schaffen. das neue konzept erlaubt darüber hinaus den expliziten ausschluss von unterneh-
men, die neue arbeitsplätze mit leiharbeiter/innen oder geringfügig Beschäftigten besetzen. 
diese erhalten keine öffentlichen gelder mehr. zudem ist es auf gewerkschaftliche initiative 
hin gelungen, die tarifbindung der unternehmen zum kriterium bei der Vergabe öffentlicher 
fördergelder zu machen (vgl. magdeburger Volksstimme 11.01.2012).

nordrhein-Westfalen

am 1. mai 2012 trat in nordrhein-Westfalen das gesetz über die Sicherung von tariftreue und 
Sozialstandards sowie fairen Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher aufträge in kraft. 
„zweck dieses gesetzes ist es, einen fairen Wettbewerb um das wirtschaftlichste angebot 
bei der Vergabe öffentlicher aufträge unter gleichzeitiger Berücksichtigung von Sozialverträg-
lichkeit, umweltschutz und energieeffizienz sowie Qualität und innovation der angebote zu 
fördern und zu unterstützen.“43 das tariftreue- und Vergabegesetz zielt auf eine gerechte und 
faire entlohnung der Beschäftigten ab und bedeutet eine stärkere Verankerung von Sozial-
standards und nachhaltigkeit.

berlin

auch in Berlin wurden nach heftigen politischen debatten im mai 2012 änderungen bei der 
Vergabe öffentlicher aufträge beschlossen. mit der novelle wurde der mindestlohn, den auf-
tragnehmerinnen zahlen müssen, von eur 7,50 auf eur 8,50 angehoben. diese regel gilt 
ab einem auftragswert von eur 500. (klimaschutz- und umweltvorgaben jedoch gelten erst 
ab einem auftragswert von eur 10.000) damit soll ein modell für gerechte löhne und ent-
bürokratisierung geschaffen werden (vgl. Berliner morgenpost 23.05.2012).

43 zum Wortlaut des tariftreue- und Vergabegesetzes für nordrhein-Westfalen siehe: http://www.vergabe.nrw.de/wirtschaft/
tariftreue-_und_Vergabegesetz_des_landes_nrW_-_Wirtschaft/tVgg-nrW.pdf
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3.2.2.3 Betriebsvereinbarungen 

ein weiteres instrument zur verbindlich geregelten förderung von „guter arbeit“ stellen 
Betriebsvereinbarungen dar. als ein Beispiel sei hier etwa auf die Vereinbarung bei kässboh-
rer geländefahrzeuge in laupheim verwiesen: hier haben die geschäftsleitung und der 
Betriebsrat beschlossen, zeitarbeit in dreierlei hinsicht dadurch zu begrenzen, dass „maxi-
mal 5 prozent der Belegschaft als zeitarbeiter“ (Schneider 2012, 3) eingestellt werden, diese 
„ab dem sechsten monat einen zuschlag von 6 prozent auf das entgelt“ (ebd.) erhalten und 
„die zeit in der firma bei einer späteren Übernahme zur Betriebszugehörigkeit“ (ebd.) ange-
rechnet wird.44

44 die ig metall zielt auf einen tarifvertrag ab, in dem Betriebsräten verbindlich eine betriebliche mitbestimmung über die 
einstellung von leiharbeiterinnen (anzahl, dauer, konditionen) eingeräumt werden soll (Schneider 2012, 3).
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teil ii: zum methodiSChen Vorgehen

1. Allgemeines 

das ziel dieses projektes ist ein partizipativ entwickelter, praxisorientierter maßnahmenkata-
log als grundlage für das künftige interessenpolitische handeln zur Verbesserung der Situa-
tion im niedriglohnbereich im Bundesland Salzburg. die methodenwahl orientierte sich an 
dieser zielstellung. neben weitergehenden recherchen zum Status quo von niedrigverdie-
nenden Beschäftigten in Österreich45 dienten qualitative forschungsmethoden (Workshops) 
als grundlage dieser untersuchung.46 ergänzt wurde das prozessorientierte methodische 
Vorgehen durch enge rückkopplung mit den auftraggeberinnen.47

2. Workshops mit entscheidungsträgerinnen und expertinnen 

2. 1 Zur Konzeption der Workshops

Workshops ermöglichen organisierte gruppendiskussionen, in denen ausgewählte personen 
unter anleitung von moderatorinnen über ein vorgegebenes thema diskutieren. ziel der dis-
kussionsrunden ist es, ein gesellschaftliches abbild der realität zu einem bestimmten thema 
zu erhalten. dabei stehen erfahrungen, meinungen, persönliche interpretationen des erlebten 
und der offene gegenseitige austausch mit anderen diskutantinnen im mittelpunkt, etwa 
welche einstellungen bestimmte personen zu einem thema haben und wie sie diese einstel-
lungen gegenüber anderen begründen. die Vorteile solcher gruppendiskussionen liegen 
somit in detaillierten informationen über meinungen, Überzeugungen und Begründungen 
(bzw. argumentationsweisen) bestimmter personengruppen zu spezifischen themen. dieser 
‚interaktive aspekt der datensammlung‘ gilt als zentrales kernargument für die nutzung die-
ser methode. (gruppen-)meinungen werden dabei nicht als unverrückbarer Standpunkt in der 
konkreten Situation produziert, sondern laufend aktualisiert und gegebenenfalls auch revi-
diert. Workshops sind demnach ein ausschnitt von Öffentlichkeit. der kriterienentwicklung 

45 Siehe hiezu teil i des vorliegenden Berichts.

46 zusätzlich zu den Workshops wurden gegen ende des projektes Statements von gewerkschaftsvertreterinnen zu 
 wesentlichen gewerkschaftlichen Strategien zur Bekämpfung von niedriglohnbeschäftigung eingeholt.

47 in drei arbeitssitzungen mit den auftraggeberinnen wurden die jeweils getätigten projektschritte reflektiert, 
 (zwischen-)ergebnisse diskutiert und das weitere Vorgehen im forschungsprozess vereinbart. 
 darüber hinaus gab es verschiedene kontakte per telefon oder e-mail. 
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für die auswahl der einzuladenden personen kommt vor diesem hintergrund eine wesentli-
che Bedeutung zu.48 

zwei im rahmen dieses projektes durchgeführte Workshops fokussierten die zielgruppen der 
interessenvertretungen, wobei einer geografisch auf das gesamte Bundesland Salzburg und 
der zweite auf die Bezirke tennengau, pongau und lungau ausgerichtet war. zu diesen bei-
den Workshops wurden entscheidungsträgerinnen und expertinnen folgender einrichtungen 
und Bereiche eingeladen49: Sozialpartnerinnen (etwa ÖgB und fachgewerkschaften Salz-
burg, Wk, iV) sowie weitere expertinnen aus den feldern arbeitsmarkt (etwa arbeitsmarktser-
vice Salzburg, Bundessozialamt Salzburg, laube, frau und arbeit gmbh), Soziales (etwa 
Sozialamt Stadt Salzburg, Schuldnerberatung, Soziale arbeit gmbh, armutskonferenz) und 
Bildung (etwa bfi, Wifi). der dritte Workshop sollte branchenorientiert sein (metall, handel, 
tourismus, allgemeines gewerbe, Sozialwirtschaft) und sowohl haupt- und nebenamtliche 
funktionärinnen der interessenvertretungen und Betriebsrätinnen in die diskussion miteinbe-
ziehen. für alle drei Workshops wurden weiters expertinnen zur frauen-, gender- und diver-
sitätsthematik mit besonderem Schwerpunkt auf die Bereiche menschen mit Behinderungen 
und migrantinnen eingeladen. Von den rund 50 eingeladenen expertinnen nahmen an den 
drei Workshops konkret 30 personen teil. der frauenanteil der teilnehmerinnen lag bei 40 
prozent. 

die arbeiterkammer Salzburg übernahm die administrativen tätigkeiten rund um die Work-
shops (raumsuche, einladungsschreiben, Verwaltung der anmeldungen sowie organisation 
der Verpflegung während der drei Workshops). 

2. 2 Zum konkreten Ablauf 

am Beginn der dreistündigen Workshops stand eine Vorstellungsrunde, in der die teilneh-
merinnen u.a. über ihre beruflichen und persönlichen erfahrungen mit niedriglohnbeschäfti-
gung berichteten. in anschluss daran erfolgte ein kurzer input seitens der moderatorinnen zur 
Situation im niedriglohnbereich in Österreich und im Bundesland Salzburg. nach einer kur-
zen diskussionsrunde zu diesen inhalten wurden die teilnehmerinnen eingeladen, in klein-
gruppen – getrennt nach arbeitgeberinnen, arbeitnehmerinnen und arbeitsmarkt-, Sozial- 
und Bildungspolitik – ideen zu entwickeln, was sie jeweils in ihren funktionen in verschiede-
nen handlungsfeldern zur Verbesserung der Situation im niedriglohnbereich tun können und 
welche maßnahmen dafür nötig wären. die konkreten handlungsfelder des arbeitsauftrags 
an die kleingruppen waren: 

48 Vgl. flick 2009, 72ff.

49 die liste der an den Workshops beteiligten expertinnen findet sich im anhang.
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n	Bildung und ausbildung 
n	lohnpolitik
n	arbeitsmarkt- und Sozialpolitik
n	maßnahmen auf betrieblicher ebene
n	aufbrechen von traditionellen geschlechterstereotypen
n	sonstige maßnahmen. 
 
nach der kleingruppenarbeit wurden je handlungsfeld und je kleingruppe zunächst die 
jeweiligen problemsichten und hintergründe und dann die einzelnen maßnahmenvorschlä-
gen gesondert dargestellt.

alle drei Workshops wurden auf tonband aufgenommen. auf Wunsch der Workshopteilneh-
merinnen wurden die transkribierten protokolle der Workshops an alle teilnehmerinnen mit 
der Bitte um autorisierung verschickt. die anmerkungen in den rückmeldungen wurden in 
den Bericht eingearbeitet.

2. 3 Zur Auswertung

die autorisierten protokolle bilden die grundlage der auswertung. anzumerken ist, dass die 
handlungsfelder in der auswertung bzw. abfolge geringfügig von den handlungsfeldern 
abweichen, die in den Workshops konkret bearbeitet wurden. die fünf handlungsfelder der 
auswertung lauten: aufbrechen von geschlechterstereotypen, Bildungs- und arbeitsmarkt-
politik, lohnpolitik, Sozial- und Strukturpolitik, betriebliche ebene.

Wir haben zunächst die problemsichten und hintergründe der Workshopteilnehmerinnen zu 
den einzelnen handlungsfeldern zusammengeführt. im anschluss daran wurden die maßnah-
menvorschläge aus den drei Workshops geclustert. Wir haben die maßnahmenvorschläge 
nicht den in den Workshops vertretenen interessensgruppen (arbeitnehmerinnen, arbeitge-
berinnen, arbeitsmarkt-, Sozial- und Bildungspolitik, Betriebsrätinnen) zugeordnet. nur dann, 
wenn eine maßnahme von einer der interessenvertretungsgruppen dezidiert abgelehnt 
wurde, sollte dies ersichtlich gemacht werden.50 

50 die entscheidung für diese Vorgangsweise wurde in der Sitzung mit den auftraggeberinnen im Juli 2012 getroffen.
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3. Zum endbericht 

der vorliegende endbericht zu „Soziale lagen und armutsgefährdung von niedrigverdienen-
den im Bundesland Salzburg – maßnahmen und handlungsempfehlungen“ verknüpft den 
state of the art der theoretischen diskurse sowie der aktuellen datenlage zur thematik der 
niedrigverdienenden mit den deutungsmustern, problemsichten und maßnahmenempfeh-
lungen der wesentlichen entscheidungsträgerinnen des Bundeslandes Salzburg. er spiegelt 
nicht zuletzt aufgrund einander deutlich widersprechender positionierungen der jeweiligen 
interessenvertreterinnen auch das große Spannungsverhältnis wider, innerhalb dessen die-
ses thema angesiedelt ist. 

insofern kann dieser Bericht eine wesentliche grundlage für interessenspolitisches handeln 
und gestalten sein, um Verbesserungen im Bereich der niedriglohnbeschäftigung zügig in die 
Wege zu leiten. 
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Teil iii: ProbleMsichTen und  
 deuTungsMusTer rund uM die  
 niedriglohnbeschäfTigung –  
 AusWerTung der WorKshoPs 

in diesem abschnitt finden sich zu Beginn allgemeine problemsichten und deutungsmuster, 
die von den Workshopteilnehmerinnen im anschluss an den input zu niedriglohnbeschäfti-
gung in Österreich und im Bundesland Salzburg51 geäußert worden sind. Wir spezifizieren 
diese im folgenden in fünf handlungsfeldern. im teil iV listen wir die maßnahmenvorschläge 
zu den fünf handlungsfeldern, die in den Workshops entwickelt worden sind, in übersichtli-
cher form auf. 

1. Allgemeines rund um niedriglohnbeschäftigung 

Feedback im Überblick

prinzipiell sind – so die einhellige position in allen drei Workshops – die problemstellungen 
rund um niedriglohnbeschäftigung bekannt, wenngleich die deutlich geschlechtsspezifisch 
unterschiedliche Betroffenheit von niedriglohn nicht so bewusst gewesen ist: „In dieser Klar-
heit war uns das nicht so bewusst, dass es offenbar bei den Männern ein Phänomen der unter 
30-Jährigen ist, mit der Perspektive, vielleicht irgendwann aus diesem Niedriglohnbereich 
herauszukommen. Während bei den Frauen die Wahrscheinlichkeit deutlich höher ist, in die-
sem Bereich zu bleiben.“ (WS-teilnehmer, ag arbeitnehmerinnen) in Bezug auf die wach-
sende teilzeitbeschäftigung von frauen wird in diesem zusammenhang auf die steigende 
unfreiwilligkeit derselben hingewiesen.52 

Diskussionen rund um Definitionen

rückfragen stellten die teilnehmerinnen der Workshops zu den definitionen von armut, 
armutsgefährdung bzw. ausgrenzungsgefährdung sowie den eu-SilC-kriterien und -defini-
tionen. auch die für die Salzburger niedriglohn-Studie (Buchinger 2010) gewählte 1.500 
euro-grenze (brutto monatlich) für niedriglohn wurde als relativ willkürlich festgelegt gese-
hen: „Warum sind es nicht EUR 1.600 oder EUR 1.300?“ (WS-teilnehmer, ag arbeitgeber-
innen) durch diese grenze komme man auch zu bestimmten ergebnissen, die den realitäten 
nur teilweise gerecht werden. außerdem gebe es zusätzlich erhebliche graubereiche, die 

51 Siehe hiezu teil i dieser publikation. 

52 zur unfreiwilligen teilzeitbeschäftigung von frauen in Österreich und im Bundesland Salzburg siehe Buchinger et.al. 
2010a, 76ff. 
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nicht wirklich erfassbar sind: „Das ist namentlich Schwarzarbeit, die nach verschiedenen Stu-
dien ein erhebliches Ausmaß hat, auch in Salzburg, etwa Tourismus oder Haushalt. Insofern 
muss man die Ergebnisse etwas relativieren.“ (WS-teilnehmer, ag arbeitgeberinnen) außer-
dem – so ein weiteres Statement eines teilnehmers – sei es der Vollständigkeit halber wichtig 
zu erwähnen, dass sich in Österreich die zahl der ausgrenzungsgefährdeten zwischen 2008 
und 2010 um rund 159.000 verringert hat, was ja auch – so die moderatorinnen – das ziel der 
eu 2020 Strategie sei. aus methodischer Sicht dazu anzumerken war, dass sich diese zah-
lenwerte auf die erhebung materieller deprivation beziehen, wobei 2008 die indikatoren zur 
Berechnung von materieller deprivation (gemäß eu-definition) abgeändert wurden. Betrach-
tet man etwa die längschnittsauswertungen 2004 bis 2010, so lässt sich ein anstieg von 
3,4% auf 4,3% beobachten. unter einbezug der statistischen Schwankungsbreite kann dar-
aus allerdings kein signifikanter anstieg abgeleitet werden (vgl. Statistik austria, eu-SilC 
2010, besonders kap 3.2). inhaltlich ist zum anderen darauf zu verweisen, dass die beob-
achtbaren Schwankungen 2008/2009 ein ergebnis gegenläufiger entwicklungen als folge 
der Wirtschaftskrise sind (vgl. ebd., kap 4.3). 

Schließlich wurde in den Workshops auch hinterfragt, ob es noch zeitgemäß sei, teilzeitarbeit 
als atypische arbeit zu definieren. „(...) Teilzeit heute noch als atypisch zu bezeichnen, würde 
ich meinen, das entspricht schlicht und einfach nicht mehr den Realitäten. Teilzeit ist nicht 
atypisch.“ (WS-teilnehmer, ag arbeitgeberinnen) die moderatorinnen wiesen in diesem 
zusammenhang darauf hin, dass aufgrund arbeitsrechtlicher normen teilzeit als atypische 
Beschäftigungsform definiert ist, wenngleich dies real – und eben insbesondere für frauen 
– nicht mehr der realität entspräche. als normalarbeitsverhältnis gilt arbeitsrechtlich ein 
Vollzeitarbeitsverhältnis (mit grundsätzlich 8 Stunden normalarbeitszeit pro tag lt. §3 abs 1 
azg). in der folge beteiligten sich weitere Workshopteilnehmerinnen an dieser diskussion: 
unabhängig davon, wie viele Beschäftigte in einer Branche auf teilzeitbasis arbeiten würden 
– etwa im handel rund 50 prozent –, definiert „der Kollektivvertrag trotzdem die Norm Vollzeit. 
Das ist so.“ (WS-teilnehmer, ag arbeitnehmerinnen) eine Workshopteilnehmerin versucht 
dieses theorie-praxis-problem mit folgenden Worten zu fassen: „Ich gebe Ihnen ja Recht, 
aber in der Diskussion bringt es uns jetzt nicht weiter. Teilzeit wird auf der juristischen Ebene 
immer als atypisch bezeichnet, weil man von einem Vollzeitverhältnis ausgeht. Und alles, was 
nicht dem Vollzeitverhältnis entspricht, wird in der Juristerei als atypisch bezeichnet. Fakt ist 
– aber in der Diskussion bleibt es sich ja gleich –, dass es natürlich Branchen gibt, wo wir ganz 
viele Teilzeitbeschäftigte haben. Wo man dann in einem nicht-juristischen Sinn sagt: ‚Das 
kann man ja nicht mehr als atypisch bezeichnen, denn das ist ja schon die Regel.‘ Aber das 
eine ist die juristische Bezeichnung und deshalb ist es hier aufgelistet als atypisch, und das 
andere ist die soziologische. Und die Frage ist: Kann man davon leben, ja oder nein? Unab-
hängig davon, ob ich es jetzt als atypisch oder typisch bezeichne.“ (WS-teilnehmerin, ag 
arbeitnehmerinnen) 
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Weitere aspekte

angeregt wird, die gruppe der personen mit Beeinträchtigungen dezidierter als von armuts-
gefährdung betroffen anzusprechen: „Es wird immer gesprochen von Ein-Elternhaushalten, 
auch von MigrantInnen als Gruppe. Ich glaube aber – es gibt wenige Statistiken darüber –, 
dass die Gruppe der Menschen mit Beeinträchtigungen von der Größenordnung her ident ist 
mit den Ein-Elternhaushalten und den MigrantInnen. Und dass es Zeit wird, dass sie mit ziel-
gerichteten Anstrengungen auf dieselbe Ebene gestellt werden sollten. Es sollte öfters auch 
im Text als klare Gruppe vorkommen. Weil sonst ist es immer so Beiwerk: Na ja, für Menschen 
mit Beeinträchtigungen muss man halt auch etwas tun. Aber, das ist eine Bevölkerungs-
gruppe, die mittlerweile, glaube ich, repräsentativ ist.“ (WS-teilnehmer, ag arbeitsmarkt-, 
Sozial- und Bildungspolitik) die moderatorin verweist darauf, dass es in der Salzburg-Studie 
nicht möglich war, nachzuweisen, dass erwerbstätige menschen mit Beeinträchtigungen als 
gruppe besonders armutsgefährdet sind. aufgrund anderer Studien wie eben auch eu-SilC 
ist jedoch bekannt, dass haushalte, in denen menschen mit Beeinträchtigungen leben, 
besonders von armutsgefährdung bedroht sind. daher sei bei der einladung zu den Work-
shops auch darauf geachtet worden, expertinnen dieses Bereichs einzuladen. 

eine Workshopteilnehmerin nimmt diesen faden nochmals auf: „Da müssten wir einmal weiterre-
den, warum das so ist, dass diese Gruppe nicht sichtbar wird, nicht erscheint. Es ist eine wesent-
liche Frage.“ (WS-teilnehmerin, ag arbeitsmarkt-, Sozial- und Bildungspolitik) in der folge wird 
dieses unsichtbarbleiben der gruppe von menschen mit Beeinträchtigungen mit dem feststel-
lungsbescheid in Verbindung gebracht: „Ich habe 200 MitarbeiterInnen. Davon haben 15 einen 
Feststellungsbescheid53. Warum auch immer, die anderen 185 gehen nicht zum Bundessozialamt, 
um einen Feststellungsbescheid zu bekommen. Wobei sie alle ein ärztliches Amtsgutachten von 
einer Behinderung XY haben. Aber niemand lässt sich den Feststellungsbescheid geben. Die 
fallen statistisch nirgends auf, die gibt es nicht.“ (WS-teilnehmer, ag arbeitsmarkt-, Sozial- und 
Bildungspolitik) in diesem zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass es umfängliche 
anstrengungen brauche, um unsere gesellschaft barrierefrei zu gestalten; nur so könne betroffe-
nen personen eine gesellschaftliche, soziale und kulturelle teilhabe ermöglicht werden.

in diesem zusammenhang wird eine grundsätzliche gesellschaftspolitische änderung einge-
fordert: anstelle der festschreibung auf die „Pflicht zur Arbeit“, wie es jetzt auch in der min-
destsicherung der fall ist, wird eine festschreibung auf ein „Recht auf Arbeit“ gefordert. dies 
sei im besonderen fall für menschen mit Beeinträchtigungen wesentlich. nur so könne man 
von den hilfeakten der Sozialpolitik wegkommen: „Es ist eine Pflicht der öffentlichen Hand 
dafür zu sorgen, dass alle Bevölkerungsgruppen einen Arbeitsbereich finden.“ (WS-teilneh-
mer, ag arbeitsmarkt-, Sozial- und Bildungspolitik) das bedürfe auch des aufbrechens des 
gesamten „Förderdogmas vom ersten Arbeitsmarkt“, an dem sich die österreichische 
arbeitsmarkt- und Sozialpolitik ausrichte. „Da muss man andere Modelle überlegen, denn 

53 laut Behinderteneinstellungsgesetz wird die feststellung der zugehörigkeit zum personenkreis der begünstigten Behin-
derten vom Bundessozialamt durchgeführt. 
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nicht jeder entspricht den Anforderungen dieses sogenannten ersten Arbeitsmarktes.“(ebd.) 
Seitens der Wirtschaftskammer wird ein „Recht auf Arbeit“ abgelehnt.

Was tun?

Bereits in der ersten runde der Workshops entwickeln sich rege diskussionen darüber, wo 
man am besten ansetzen könne, um die niedriglohnbeschäftigung in Österreich und beson-
ders im Bundesland Salzburg zurückzudrängen. ein Vertreter der gruppe arbeitgeberinnen 
verweist darauf, dass Bildung ein wichtiger erster ansatzpunkt ist, um menschen bessere 
Chancen am arbeitsmarkt zu eröffnen. dies auch deshalb, da in der Wirtschaft wenig Spiel-
raum vorhanden sei, um markante Veränderungen bei den entgelten bewirken zu können. zu 
bedenken sei jedoch auch die bislang sehr verantwortungsvolle arbeit der kollektivvertrags-
partnerinnen, wobei er besonders auf den Schnitt hinweist, „dass man ab dem 1. Jänner 
2009 den Mindestlohn mit EUR 1.000 eingeführt hat.“ (WS-teilnehmer, ag-arbeitgeberinnen) 
und selbst wenn die löhne gleichmäßig steigen würden, so eine weitere anmerkung dieses 
WS-teilnehmers, würde dies aufgrund der Berechnungsart der armutsquote diese nicht 
ändern. „Ganz auslassen werden wir sie nicht können, die Mindestlöhne“, so die reaktion 
eines Vertreters der gruppe arbeitnehmerinnen. außerdem gebe es noch immer Branchen, 
die sich aufgrund des geringen gewerkschaftlichen organisationsgrades im kollektivvertrags-
freien raum bewegen und daher auch keinen mindestlohn haben: die arbeitnehmerinnen in 
freien Berufen, eine Berufsgruppe, die in Salzburg nicht so klein sei. 

außerdem könne Bildungspolitik allein Wirtschafts- und Strukturpolitik nicht ersetzen. „Ohne 
vorhandene Arbeitsplätze wird dir die ganze Bildung nichts helfen, weil dann bist du zwar 
gebildet, aber trotzdem arbeitslos. (...) Bildung ist eine notwendige, aber keine hinreichende 
Voraussetzung zur Abwehr von Armut. Da gehört schon noch die Chance dazu, auch einen 
Arbeitsplatz zu finden, wo ich meine Bildung an- und umsetzen kann und auch eine entspre-
chende Erwerbsmöglichkeit finde.“ (WS-teilnehmer, ag arbeitnehmerinnen) Was es brauche, 
so dieser WS-teilnehmer, sei eine Strukturpolitik, die auf den ausbau hochproduzierender 
industrieunternehmen setze. dem hält ein Vertreter der gruppe arbeitgeberinnen entgegen, 
dass gerade die Beschäftigungssituation im Bundesland Salzburg sehr gut sei, was sich 
sowohl an der niedrigen arbeitslosenquote als auch am anstieg der gesamtbeschäftigten 
zeige. auch der lehrstellenarbeitsmarkt sei im Bundesland Salzburg im Wachsen. dies alles 
seien indikatoren für eine positive entwicklung. 

So rosig sehen die Vertreterinnen der arbeitnehmerinnen die entwicklung nicht. prekäre 
Beschäftigung etwa ist im Steigen begriffen und liegt aktuell bei 30 prozent, dies sei ein 
wesentliches indiz für eine höchst besorgniserregende entwicklung der letzten Jahrzehnte. 
gerade der ausdehnung der prekären arbeitsverhältnisse müssten die Sozialpartnerinnen 
künftig mehr augenmerk beimessen. „Diese ganzen prekären Beschäftigungsverhältnisse, in 
den nächsten Jahrzehnten wird das sicher an die 50 Prozent werden, wenn nicht noch mehr. 
Und das wird eine große Herausforderung, diese Menschen abzusichern.“ (WS-teilnehmer, 



35Soziale Lagen und Armutsgefährdung von Niedrigverdienenden im Bundesland Salzburg

ag arbeitnehmerinnen) hier sei auch verstärkt aufklärungsarbeit nötig, es gehe darum, die 
menschen über die risken aufzuklären, die prekäre Beschäftigung mit sich bringe: „Wenn 
man etwa projektbezogen auf Werkvertragsbasis arbeitet, hat man zwar einerseits viele Frei-
heiten, aber es bringt auch große Risken mit sich. Da fehlen dann eben auch die Arbeitgeber-
Innenanteile, die Sozialversicherung und die Pension. Darauf müssen wir verstärkt hinweisen.“ 
(WS-teilnehmer, ag arbeitnehmerinnen) dies vor allem, da das Sozialversicherungssystem 
in Österreich erwerbsarbeitszentriert ist. 

außerdem könne man sich heute mit den erzielten entgelten immer weniger leisten, hier sind 
in den letzten Jahrzehnten riesige Verschiebungen festzustellen. „Wenn ich unterwegs bin 
und mit Kollegen und Kolleginnen rede, sei es der klassische Handwerker, der Installateur, der 
ist jetzt 55 Jahre alt. Und wenn der meint, vor 25 Jahren hat er sich mehr von dem Geld leisten 
können, das er für 40 Stunden Arbeit verdient hat als heute, dann passt irgendetwas nicht.“ 
(WS-teilnehmer, ag arbeitnehmerinnen) 

hier sei es jedoch wichtig, so ein anderer WS-teilnehmer, die Wirtschafts- und regionalstruktur 
im Bundesland Salzburg mit zu berücksichtigen. „Salzburg ist zweigeteilt, die Teilung ist der Pass 
Lueg. Wir haben diese drei südlichen Bezirke, die sehr von einer Monostruktur dominiert sind. 
Also ich habe dort eben die Bauwirtschaft, den Tourismus als Niedriglohnbranche und bestimmte 
Branchen, die auch nicht so gut bezahlen.“ (WS-teilnehmer, ag arbeitnehmerinnen) und wenn 
man diese regionen nicht verlassen wolle, dann seien eben die möglichkeiten beschränkt: „Die 
Leute sagen: ‚Na ja, was haben wir an Chancen? Wenn ich nicht extrem weit in den Zentralraum 
pendeln will, muss ich das nehmen, was sich anbietet.’ Wenn ich Probleme habe mit dem Arbeits-
platzangebot, dann nehme ich auch die Dynamik heraus“. (ebd.) 

eine weitere wesentliche rahmenbedingung für das zurückdrängen des niedriglohnseg-
ments ist der notwendige ausbau von infrastruktur: eine qualitativ hochwertige infrastruktur 
im Bereich der kinderbetreuung und pflege ist eine wesentliche Voraussetzung für die Voll-
zeiterwerbstätigkeit, dies vor allem für frauen. 

eine wichtige zusätzliche maßnahme aus Sicht der arbeitgeberinnen betrifft den „immerwäh-
renden negativ-kreislauf“, den sie „im kontext sozial benachteiligter personen“ sehen. kon-
kret geht es etwa um die forcierung umfassender integrationsmaßnahmen im städtischen 
raum mit dem ziel einer Verbesserung der Wohnsituation unter einbindung der Wohnbauträ-
ger. dazu gehört der aufbau sozialer netze (in zusammenarbeit mit Sozialeinrichtungen) 
ebenso wie eine begleitende moderation bei auftretenden sozialen konflikten. ein weiteres 
Beispiel sind motivierende Betreuungsmaßnahmen im zuge der Schulausbildung, um ein 
positives lernumfeld zu schaffen, das auch nach ende der Schulzeit zu weiteren ausbildun-
gen anregt. es handelt sich demnach um einen gesamtgesellschaftlichen problembereich, 
dessen problemlösung einen sozialen aufwärtsprozess sichern und in der folge die gesamte 
einkommenssituation positiv verändern würde. das erachten alle gruppen der Workshops 
unisono als entscheidend.
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2. Problemsichten und hintergründe zum  
 handlungsfeld „Aufbrechen von geschlechterstereotypen“

anzumerken ist zuallererst, dass das „Salzburger leitbild für Chancengleichheit von frauen 
und männern“ (Buchinger et al. 2010) bereits zahlreiche der im rahmen dieses projektes 
entwickelten maßnahmen beinhaltet. das „Salzburger leitbild für Chancengleichheit von 
frauen und männern“ wurde von der Salzburger landesregierung per regierungsbeschluss 
am 2. mai 2012 beschlossen. dessen rasche politische umsetzung ist daher auch vor dem 
ziel des gegenständlichen projekts – zurückdrängen der niedriglohnbeschäftigung im Bun-
desland Salzburg – als prioritär zu betrachten. 

aufgrund des ausgeprägten genderaspekts im Bereich der niedriglohnbeschäftigung zielen 
zahlreiche maßnahmen dieses projektes, die in den handlungsfeldern lohnpolitik über Bil-
dungspolitik bis hin zur betrieblichen ebene entwickelt worden sind, auch auf das aufbrechen 
traditioneller geschlechterrollen ab. in diesem abschnitt sollen nun einige maßnahmen vor-
angestellt werden, die als Voraussetzung für die anderen handlungsfelder zu sehen sind. 

einen besonderen ansatzpunkt für die Veränderung der traditionellen geschlechterrollen 
sehen die teilnehmerinnen der Workshops in der regulativen Veränderung von arbeitszeiten. 
eine maßnahmenempfehlung zielt darauf ab, die „heilige Kuh, also die 40-Stunden-Woche, 
zu schlachten“ (WS-teilnehmerin, ag arbeitsmarkt-, Bildungs- und Sozialpolitik) und für eine 
normalarbeitszeit von 30 bis 35 Stunden einzutreten.54 dann wären frauen und männer prak-
tisch vollzeitbeschäftigt und könnten sich die bezahlte und die unbezahlte arbeit partner-
schaftlich gerechter teilen, ohne abstriche von einer Vollzeitbeschäftigung zu machen. dies 
müsste bei vollem lohnausgleich passieren, damit ein existenzsicherndes einkommen erzielt 
werden könnte. zugleich würde dies die Schaffung gut bezahlter arbeitsplätze ermöglichen. 
ein Vertreter der arbeitgeberinnen kommentierte diese forderung mit zwei Worten: „Ohne 
Lohnausgleich“.

der ausbau einer professionellen und hochqualitativen infrastruktur (von kinderbetreuung 
über öffentlichen Verkehr bis hin zur pflege) stellt gerade in ländlichen regionen des Bundes-
landes Salzburg eine wesentliche Voraussetzung für vollzeitige erwerbsarbeit von frauen dar. 

eine weitere strukturelle maßnahme bildet die durchforstung des Steuer- und Sozialsystems 
auf anreize entsprechend des männlichen alleinverdienermodells („male-breadwinner-modells“; 
kreimer 2008, 21). einzig die reformierung dieser normativen regelungen (wie etwa alleinver-
dienerabsatzbetrag) könne auch das nach wie vor dominante Bild der frauen als „Dazuverdie-
nerinnen“ nachhaltig beseitigen. außerdem gelingt es tendenziell auch immer mehr männern 
nicht mehr, löhne zu erzielen, von deren familien existenzsichernd leben könnten.55 

54 zu arbeitszeitverkürzung bei vollem lohnausgleich siehe etwa:  
http://www.arbeiterkammer.com/bilder/d145/B_2011_arbeitfairteilen.pdf.

55 Siehe hiezu teil i dieser publikation. 
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als weitere grundbedingung zur herstellung von geschlechtergerechtigkeit wird auf die 
umsetzung der langjährigen forderung „gleicher Lohn für gleiche, gleichartige und gleich-
wertige Arbeit“ hingewiesen.56 

darüber hinaus stellen Sensibilisierung, aufklärung und informationsweitergabe in Bezug auf 
das traditionelle geschlechterregime wesentliche ansatzpunkte zum aufbrechen geschlechter-
stereotyper rollenbilder dar. die zielgruppen dieser aktivitäten sind vielfältig. die Vertreterin-
nen der arbeitnehmerinnen schlagen eine stärkere unterstützung jener organisationen vor, 
die sich konkret für das aufbrechen von rollenstereotypisierungen engagieren. ein wesentli-
ches thema stellen hierbei auch die gendersensible Berufsorientierung und Berufswahl dar: 
„Sämtliche Bemühungen im Rahmen der Berufsberatung sind darauf gerichtet, sowohl männ-
lichen als auch weiblichen Jugendlichen die gesamte Palette bzw. Bandbreite an möglichen 
Lehrberufen näherzubringen. So lautet auch zum Beispiel im Rahmen eines aktuellen TEP- 
Projektes (‚Chancen für die Jugend‘), bei welchem die Wirtschaftskammer strategischer Part-
ner ist, der explizite Auftrag, insbesondere Mädchen für technische Berufe zu interessieren“ 
(WS-teilnehmer, ag arbeitgeberinnen) Schließlich sollen auch junge eltern beim Überwinden 
von rollenstereotypisierungen unterstützt werden.

die arbeitgeberinnen nennen dezidiert familien als wesentlicher ort für das aufbrechen tra-
ditioneller geschlechterrollen. „Und das ist das Schwierigste […].“ (WS-teilnehmer, ag 
arbeitgeberinnen) als bereits laufende maßnahme wird hier auf eine initiative in der industri-
ellenvereinigung im kindergartenbereich verwiesen, bei der mädchen von klein auf ganz 
bewusst technische erfahrungen machen können. 

eine maßnahme widmet sich der Väterkarenz, wobei hier auf anreize gesetzt wird und nicht 
auf Sanktionen: Betriebe, die Väterkarenz innerbetrieblich unterstützen, sollten dafür geför-
dert werden. dies könnten etwa durch einen Bonus bei öffentlichen aufträgen oder eine 
prämie geregelt werden: „Um etwas Neues einzuführen, tut man sich leichter, wenn man 
Honig bekommt.“ (WS-teilnehmer, WS-teilnehmer, ag arbeitsmarkt-, Sozial- und 
Bildungspolitik)57 Von der umsetzung dieser maßnahme würden insbesondere frauen profi-
tieren, weil sie damit für dienstgeberinnen nicht mehr „der alleinige Risikofaktor“ (ebd.) auf-
grund einer möglichen karenz wären, sondern die männer gleichermaßen diese position des 
„Risikofaktors“ (ebd.) einnehmen würden, weil sie ebenfalls in karenz gehen könnten. 

frauen müssten selber auch stärker aktiv werden bzw. bei ihrem empowerment unterstützt 
werden, um die formal gegebene gleichbehandlung auch in eine reale umzuwandeln.

56 Seitens der Wirtschaftkammer wird folgende Stellungnahme zur forderung nach gleichem lohn für gleiche, gleichartige 
und gleichwertige arbeit abgegeben: „es gibt bereits den arbeitsrechtlichen gleichbehandlungsgrundsatz. die kV-partner 
schließen überdies kollektivverträge für alle dienstnehmer (egal welchen geschlechts) ab und in den jeweiligen kollektiv-
verträgen werden die tätigkeiten – ebenfalls wieder geschlechter unabhängig – angeführt. eine gesetzliche regelung ist 
daher abzulehnen. Verhandlungen über löhne und gehälter fallen in die zuständigkeit der Sozialpartner. in diesem zu-
sammenhang verweisen wir wiederum auf die forderung der Wirtschaftskammer (arbeitgeber) nach einer Verflachung der 
lebenseinkommenskurve verbunden mit einem etwas steileren anstieg als bisher zu Beginn des Berufslebens.“

57 diese forderung wird seitens der Wirtschaftskammer abgelehnt.
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3. Problemsichten und hintergründe zum  
 handlungsfeld „bildungs- und Arbeitsmarktpolitik“

Bildungspolitik als oberstes gebot für gesellschaftliche Weiterentwicklung steht im mittel-
punkt aller Workshops und aller beteiligten gruppen: Bildung sei die beste Sozialpolitik, so 
formulieren es die expertinnen in einem Workshop, entsprechend der zieldefinition von 
lebenslangem lernen58. die Überlegungen aus Sicht der arbeitgeberinnen gründen auf dem 
Standpunkt, dass investition in aus- und Weiterbildung die fundamentale prävention gegen 
armut und niedriglohnbeschäftigung sei: Bildung stärken schaffe einkommen, allerdings 
nicht im Sinne einer verordneten ausbildungsgarantie. die arbeitnehmerinnenseite konkreti-
siert Bildung hingegen als „notwendige, aber nicht hinreichende Voraussetzung zur Abwehr 
von Armut“ (siehe auch kap. iii.1), unumgänglich sei die Verknüpfung mit wirksamer arbeits-
marktpolitik, konkret die option auf einen arbeitsplatz, wo das erworbene Wissen angewen-
det werden kann. Basis dafür sei eine explizite ausbildungsgarantie. die wesentliche rah-
menbedingung dafür ist der ausbau hochqualitativer infrastruktur in form von krabbelstu-
ben, kindergärten, nachmittags- bzw. ganztagesbetreuung einerseits und von infrastruktur 
im Bereich anderer Versorgungsleistungen wie gesundheit und pflege. inhaltlich haben sich 
die intensiven Workshopdiskussionen in diesem handlungsfeld auf vier zielgruppen konzen-
triert:

n	Bildung im pflichtschulalter inbegriffen einer (verpflichtenden) Berufsorientierung

n	aus- und Weiterbildung bei lehrlingen, facharbeiterinnen und Schulabbrecherinnen

n	Qualifizierung im rahmen eines zweiten Bildungsweges bzw. durch anerkennung von 
formalen und non-formalen kompetenzen

n	ausbildungsangebote im pflegebereich und in der Betreuung

58 arbeiterkammer und Wirtschaftskammer engagieren sich in der erwachsenenbildung, unter anderem als trägerinnen des 
bfi, Wifi sowie gemeinsam als trägerinnen der fh Salzburg, taz mitterberghütten sowie lehre mit matura. hinzuweisen 
ist weiters, dass „Bildung schafft zukunft“ das Jahresthema der Wirtschaftskammer 2012 ist. die iV Salzburg hat als einzi-
ge iV in den Bundesländern eine eigene Bildungsabteilung.
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Kinder und Jugendliche im Pflichtschulalter

Vorrangiges ziel, so die einhellige meinung, muss die kostenlose Schulbildung für alle 6- bis 
15-Jährigen (inklusive kinder mit Behinderungen) sein sowie ein ausbau einer qualitativ 
hochwertigen infrastruktur im Bereich der kinderbetreuung. darunter ist nachmittagsbetreu-
ung im Sinne einer leistbaren ganztagesbetreuung59 zu verstehen und eine forcierung von 
Betriebskindergärten. eltern müssten folglich im falle einer funktionierenden Betreuungssi-
tuation auch von der abhängigkeit vom nachhilfeunterricht entbunden werden. es sei in der 
bildungspolitischen diskussion unerklärlich, so ein teilnehmer der ag arbeitsmarkt-, Sozial- 
und Bildungspolitik, „warum ein System, das seine Bildungsziele nicht oder nicht mehr errei-
chen kann, nicht selbst darum rauft, dass es diese bildungspolitischen Ziele wieder erreichen 
kann.“ höchst an der zeit sei es, förderlicher rahmenbedingungen für die Vollzeiterwerbstä-
tigkeit und ein Bewusstsein für „gute, qualitativ hochwertige Arbeit“ zu schaffen und zu för-
dern: „Man muss bei den Ausbildungen ansetzen und bei den Entgelten.“ (WS-teilnehmerin, 
ag arbeitnehmerinnen)60 kontrovers wird die frage nach einer gemeinsamen ganztags-
schule für alle diskutiert, ebenso wie die forderung nach einem kostenlosen zugang zu allen 
schulrelevanten mitteln. aus arbeitgeberinnensicht wird eine undifferenzierte ausgabe von 
Schul- und lehrmitteln als problematisch erachtet, das ziel müsse in richtung sparsamer 
distribuierung gehen.

Übereinstimmend wird die realisierung und intensivierung einer verpflichtenden Berufsorien-
tierung für alle pflichtschülerinnen als gebot der Stunde gefordert (idealerweise bereits ab 
kindergartenalter). die frage: ‚Was gibt es in der Berufswelt?‘, sei speziell auch für mädchen 
und junge frauen in nichttraditionellen Berufsfeldern bedeutsam und zwar insofern, als „sie 
ein wenig in die Technik kommen und ein Technikverständnis entwickeln. Aber, da führen wir 
immer die traditionellen Wege fort. Und bei den Lehrern (…) ist da eigentlich relativ wenig 
Flexibilität vorhanden.“ (WS-teilnehmer, ag arbeitgeberinnen) hier bedarf es einer verstärk-
ten Bewusstmachung interkultureller und geschlechtersensibler aspekte, dies könne über 
Seminare und fortbildungsveranstaltungen für lehrerinnen erfolgen. allerdings müssten die 
immer noch existierenden traditionellen rollenbilder – etwa bezüglich frauen in technischen 
Berufen – zuallererst in den familien selbst aufgebrochen werden. als positives Beispiel wird 
in diesem zusammenhang auf die „fit“-maßnahmen verwiesen: dadurch würden frauen 
sowohl ihre prinzipiellen arbeitsmarktchancen als auch ihre einkommenssituation verbes-
sern. zugleich seien anstrengungen für die förderung der interessenslagen von männern für 
bislang frauendominierte felder wie den pflegebereich wünschenswert.

der fokus muss also auf aufklärung und Sensibilisierung in den Schulen gerichtet sein und 
einen breiten und lebensnahen einblick in die Vielfalt der Berufe – und deren entlohnung – 

59 als Beispiel für eine solch ‚ganztägige’ Schulform sei auf österreichweit 18 lerncafés des Caritas verwiesen, in denen kin-
der mit hilfe von pädagoginnen und ehrenamtlichen helferinnen gemeinsam lernen und förderung über die Schule hinaus 
erfahren; zugleich wird dort auch gespielt und gemeinsam gegessen. Wären die finanziellen mittel vorhanden, könnte man 
dreimal so viele Cafes betreiben, der Bedarf jedenfalls sei groß, so die Caritas.

60 ergänzend sei angemerkt: analog, so die diskutantinnen, gelte dies gleichermaßen für den Bereich der pflege.
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ermöglichen. dies erfordert Berufsorientierungslehrerinnen, die auf den regionalen aspekt 
besonderen Wert legen: „Es gibt schon Berufsorientierungslehrer, die machen auch berufs-
kundliche Erkundungen, sagen wir mal, das stimmt schon. Nur es gehört einfach noch stärker 
institutionalisiert und noch stärker gemacht. Da gehören meiner Meinung nach auch Werker-
kundungen dazu. Die Erfahrung zeigt nämlich, dass viele Jugendliche zwar Lehrberufe ken-
nen, sie kennen aber sehr häufig die Betriebe nicht, die es in ihrer unmittelbaren Umgebung 
gibt und die diesen oder jenen Lehrberuf ausbilden würden.“ (WS-teilnehmer, ag arbeitneh-
merinnen) primär sei hierbei die Verwendung aktueller unterrichtsmaterialien und filmdoku-
mente. 

lehrlinge, Facharbeiterinnen, Jugendliche ohne Pflichtschulabschluss

konkret wird im Bereich der lehrlingsausbildung ein mehr an Qualität mit der klaren zielvor-
gabe, die ausbildungsabbrüche zu reduzieren, gefordert. dies betreffe stärker die Sparten 
tourismus, handel und gewerbe und weniger die industriebetriebe. zugleich brauche es 
Workshops und Beratungen für Jugendliche und lehrlinge dahingehend, dass sie bei der 
Berufswahl geschlechterrollen hinterfragen und durchbrechen. eine konsequente umset-
zung ist auf Berufsinformationsmessen ebenso notwendig wie eine massive unterstützung 
diesbezüglich tätiger organisationen und projekte (wie z.B. girls’ day, frau und arbeit, ‚fit- 
frauen in die technik‘).

komplexer stellt sich die lage im Bereich der männlichen facharbeiter dar. facharbeiter, so 
der grundtenor, seien als unmittelbare krisenfolge verstärkt und häufiger von erwerbslosig-
keit betroffen. „Männer aus dem Facharbeiterbereich haben größere Schwierigkeiten, wieder 
adäquat am Arbeitsmarkt unterzukommen.“ (WS-teilnehmer, ag arbeitsmarkt-, Sozial- und 
Bildungspolitik) deren Qualifikationen seien teilweise „obsolet“ geworden: „Es gibt Probleme 
mit den Facharbeitern, die vor Jahrzehnten einmal einen Beruf gelernt haben und heutzutage 
nicht mehr Schritt halten können. Das ist in der Industrie ein typisches Thema. Hier gibt es 
Überlegungen, Maßnahmen zu entwickeln, dies auch mit dem Arbeitsmarktservice.“ (WS-
teilnehmer, ag arbeitgeberinnen) Österreichweite Studien zur Wirksamkeit arbeitsmarktpoli-
tischer interventionen belegen, dass arbeitsmarktförderungsaktivitäten sehr wohl insbeson-
dere bei wieder einsteigenden frauen eine Steigerung der einkommen und des Beschäfti-
gungsniveaus bewirken würden. Bei der gruppe der arbeitslosen männer (mittlerer Bereich 
bzw. facharbeiter) sei dies jedoch kaum der fall.61

im mittelpunkt von niedrig qualifizierten Jugendlichen steht die notwendigkeit der entwick-
lung von maßnahmen, die darauf abzielen, ausgrenzungsgefährdung zu minimieren oder 
diese zumindest deutlich zu machen. „Es geht darum, von Ausgrenzung gefährdete Jugend-
liche und ‚arbeitsmarktferne‘ Zielgruppen einzufangen und (wieder) in den Bildungs- und 

61 Wobei, so ergänzt ein teilnehmer der ag arbeitsmarkt-, Sozial- und Bildungspolitik, „natürlich die arbeitsmarktpolitik auch 
bei frauen nur ein tropfen auf dem heißen Stein ist. Sie löst die grundprobleme nicht. Sie wirkt nur im individuellen fall 
qualifizierungs- und positionsverbessernd.“
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Arbeitsprozess zu integrieren.“ (WS-teilnehmer, ag arbeitsmarkt-, Sozial- und Bildungspoli-
tik) diese problemsicht fokussiert vor allem die Weiter- und höherqualifizierung von Schulab-
brecherinnen und niedrigqualifizierten ohne formalen bzw. mit geringem ausbildungsab-
schluss (so genannte neets: „Not in Employment, Education or Training“; diese gruppe 
umfasst in Österreich geschätzt rd. 75.000 Jugendliche; vgl. Bacher/tamesberger 2011, 102) 
mit dem ziel der (re-)integration in den arbeitsmarkt. konkrete projekte dazu sind: 

n	projekt „du kannst was“ (vonseiten der ak): zielgruppe sind personen ab 22 Jahre ohne 
formalen Berufsabschluss, aber mit zumindest fünfjähriger praktischer Berufserfahrung.

n	pilotprojekt „Step by Step“: zielgruppe sind Schulabbrecherinnen, denen verstärkt 
Coachingmaßnahmen nach dem prinzip eines sozial durchlässigen Schulsystems (auf 
Basis des konzeptes der ganztagsschule) angeboten werden.

n	projekt „Checkpoint zukunft“ (initiiert vom land Salzburg, in absprache mit den tep-
partnerinnen, insbesondere mit dem Bundessozialamt): hierbei geht es „um die Beglei-
tung von Jugendlichen, die jetzt schon probleme in der Schule haben oder auch schon 
aus der Schule draußen sind. das ist tatsächlich eine konkrete maßnahme, die versucht, 
sie wieder hereinzuholen, einzufangen und sozusagen hier diese ausgrenzungsgefähr-
dung vorerst zu minimieren.“ (WS-teilnehmer, ag arbeitsmarkt-, Sozial- und Bildungspo-
litik) effizienzsteigernd können intensive einzelcoachings sein, um z.B. Betroffene in ihren 
fähigkeiten und fertigkeiten zu stärken, ebenso wie der verstärkte einsatz von Jugendso-
zialarbeiterinnen, um drop-out-raten zu reduzieren, oder ein breiteres paket an maßnah-
men, das durchaus auch in richtung länger andauernder, strukturierter angebote gehen 
könne (z.B. produktionsschulen).

en gros gehe es im hinblick auf die fokussierung arbeitsmarktgefährdeter zielgruppen 
darum, alternative fördermodelle jenseits des ersten arbeitsmarkts zu entwickeln, um das 
vorherrschende dogma des ersten arbeitsmarktes zu durchbrechen.

berufliche Qualifizierung im rahmen des zweiten bildungsweges  
und anerkennung von formalen und non formalen Kompetenzen

in der diskussion um berufliche Weiterqualifizierung wird eine erweiterung der finanziellen 
unterstützungsangebote gefordert, konkret das angebot eines Qualifizierungsstipendiums 
(analog zum Selbsterhalterinnenstipendium) mit dem ziel, interessierten arbeitnehmerinnen 
finanziell eine mehrjährige ausbildung oder umschulung zu ermöglichen.62 insbesondere 
frauen könnten von dieser Chance auf den zweiten Beruf massiv profitieren. zwingend hiefür 
ist eine (existenzsichernde) deckung des lebensunterhaltes (dlu) während der phase der 
zweiten Qualifizierung. und gerade diese finanzielle absicherung lässt sich als prinzipielles 

62 das konzept des Qualifizierungsstipendiums wurde bereits im Sozialpartnerinnendialog 2007 – Stichwort: ‚Chance  
Bildung‘ – erstmals kommuniziert.
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problem länger dauernder Bildungsmaßnahmen identifizieren: aktuell gibt es keine förderun-
gen jenseits des arbeitsmarktservice (amS). und das hier angebotene System des dlu-
Bonus, wodurch personen mit längerer ausbildungszeit besser gestellt werden, erreicht nicht 
alle interessierten: „Wir erreichen gerade die Personen, die offensichtlich sehr lange sehr 
wenig Einkommen erzielt haben und die über sehr wenige Reserven verfügen, mit diesen 
längeren Bildungsmaßnahmen sehr, sehr schlecht.“ (WS-teilnehmer, ag arbeitsmarkt-, 
Sozial- und Bildungspolitik) damit werde viel potenzial gerade von niedrig qualifizierten 
frauen nicht genützt. und selbst wenn es förderungen gibt, „ist das schon oft eine totale 
Reduzierung der vorigen Existenz. Weil mehr als das Arbeitslosengeld und ein bisschen ein 
Taschengeld gibt es halt nicht.“ (WS-teilnehmer, ag arbeitnehmerinnen). auch die möglich-
keit einer Bildungskarenz federe die finanziellen probleme nicht wirklich ab.

das kernproblem liege aktuell darin, dass Weiterqualifizierungen vom arbeitsmarktservice 
nur dann bezahlt werden, wenn die betroffenen personen erwerbsarbeitslos sind. folglich 
brauche es eine entkoppelung von arbeitsmarktförderung (auf Basis erwerbsarbeitslosigkeit) 
und Qualifizierungen für länger dauernde und höherwertige ausbildungen. exemplarisch for-
muliert: „Wenn man bei uns im Bundesland Salzburg einmal Koch gelernt hat, dann bin ich 
hier dazu verurteilt, das für ewig zu machen.“ (WS-teilnehmer, ag arbeitnehmerinnen) und 
angesichts der aktuellen regelungen könne das arbeitsmarktservice auch gar nicht anders 
agieren.

daran anknüpfend wird in den arbeitsgruppen auch die frage nach der gesetzlichen aner-
kennung nachholender bzw. berufsbegleitender formaler und non-formaler Qualifizierung 
diskutiert. hintergrund ist wiederum, dass es viele Berufstätige gibt, für die es aus finanziellen 
und/oder zeitökonomischen aspekten schwierig ist, berufsbegleitend eine ausbildung abzu-
schließen. hier wären Verfahren nötig, die speziell in richtung kompetenzanerkennung 
gehen, d.h. personen, die schon lange in angelernter position tätig sind, jene tätigkeiten, die 
sie on the Job gelernt haben, formal anzuerkennen, um dann in einem verkürzten Verfahren 
die noch fehlenden module nachzuholen, z.B. für einen erfolgreichen lehrabschluss. die 
zweite maßnahme umfasst die gemeinsame Schaffung von arbeitsplätzen für personen mit 
einschränkungen. Begründet wird diese maßnahme damit, dass menschen mit Beeinträchti-
gungen mit immer größer werdenden problemen am arbeitsmarkt konfrontiert sind, konkret 
mit tendenziell niedrigeren Qualifikationen und der Wegrationalisierung von arbeitsplätzen 
mit einfacheren tätigkeiten. Öffentliche aufträge sollten, so die maßnahme, vermehrt an inte-
grative Betriebe gehen. (ein Beispiel: Vergabe von Säuberungsarbeiten in einem Bahnhof an 
einen integrativen Betrieb.)

in Bezug auf migrantinnen und personen mit Beeinträchtigungen braucht es neue konzepte 
der Qualifizierung und integration, beispielsweise modelle zur Sprachenvermittlung oder 
geschützte Werkstätten in kombination mit gemeinnützigem leasing. dadurch hätten men-
schen mit Behinderungen mehr möglichkeiten der erwerbstätigkeit und damit der sozialen 
anbindung (Beispiele: personal-leasingbetrieb des amS für menschen mit Behinderungen, 
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lebensküche in der Bauakademie). Weiters sollte es seitens des landes Salzburg ermöglicht 
werden, teilqualifizierungen in verlängerte lehren umzuwandeln, was aktuell aber nicht der 
fall ist. insgesamt müssten viel mehr kreative möglichkeiten geschaffen werden, um men-
schen mit migrationshintergrund und Beeinträchtigungen bei ihrer Qualifikation und ihrer 
erwerbstätigkeit gezielter zu fördern. der gesetzgeber sollte ferner vor allem bei männlichen 
und weiblichen asylwerbern eine „normale Beschäftigung“ zulassen, so ein Vorschlag der 
arbeitgeberinnenseite.

in diesem zusammenhang bringt ein Vertreter der gruppe arbeitgeberinnen ein weiteres 
problem zur Sprache: fördermöglichkeiten für menschen mit Behinderungen sind an den 
Status „begünstigt behindert“ gekoppelt, was für viele Betroffene dramatische konsequen-
zen hat. „Ich habe ein Beispiel dafür: In einem Betrieb gibt es ein Lehrmädchen, das geistig 
beeinträchtigt, aber nicht begünstigt behindert ist. Jetzt endet das Lehrverhältnis und sie hat 
sich erkundigt, ob es nach Ende des Lehrverhältnisses eine Fördermöglichkeit gibt. Die gibt 
es nicht, weil sie eben den Status ‚begünstigt Behinderte‘ nicht hat. Und das wäre ein klassi-
scher Fall von Armutsgefährdung, weil ihre Anstellung nicht fortgesetzt werden kann.“ (WS-
teilnehmer, ag arbeitgeberinnen) hier gelte es, die betreffenden richtlinien zu überdenken, 
um zielgerichtet und bedarfsorientiert fördern zu können. ein Vertreter der gruppe arbeits-
markt-, Sozial- und Bildungspolitik pflichtet bei, dass der gesetzgeber diesen Status voraus-
setzt, wenngleich bekannt ist, dass dies immer wieder ein einstellungshindernis darstelle, 
abgesehen von der Stigmatisierung dieses Status. es sei zu überlegen, so dieser gesprächs-
partner, die individuelle Situation von betroffenen menschen stärker zu berücksichtigen: 
„Sozusagen nicht die gesetzliche Definition in den Vordergrund zu stellen, sondern den Tat-
bestand an sich, ob es aufgrund der Individualität des einzelnen Menschen eine Notwendig-
keit für eine Unterstützung oder Begleitung gibt.“

ausbildungsangebote im Pflegebereich und in der betreuung

Von der ag Betriebsrätinnen schließlich wird der Blick auf fehlende ausbildungsangebote im 
pflegebereich und in der Betreuung gerichtet. primär bedürfe es arbeitsmarktpolitischer 
anstrengungen hinsichtlich der ausweitung von ausbildungsangeboten in diesen Bereichen, 
die einerseits einen arbeitskräftemangel aufweisen, gleichzeitig aber zu wenig ausbildungs-
plätze anbieten und zudem an ein „relativ niedriges Lohnniveau“ gekoppelt sind (WS-teilneh-
mer, ag Betriebsrätinnen). die erste maßnahme betrifft den pflegearbeitsmarkt, dessen 
Bedeutung künftig noch massiv steigen werde. um diesen arbeitsmarkt für engagierte men-
schen attraktiver zu gestalten, brauche es ein gesamtkonzept, das die Verbesserung der 
ausbildung, die erhöhung der entgelte und insgesamt die Steigerung der Qualität beinhalten 
muss, gleichsam eine „Nivellierung nach oben“ (WS-teilnehmer, ag arbeitsmarkt-, Sozial- 
und Bildungspolitik).
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4. Problemsichten und hintergründe zum  
 handlungsfeld „lohnpolitik“

Beim handlungsfeld ‚lohnpolitik‘ lassen sich auf theoretisch analytischer ebene vorweg zwei 
dimensionen unterscheiden, eine juristische ebene und eine sozial-lebensweltliche ebene: 
die juristische ebene beschäftigt sich mit fragen nach erwerbsarbeit und lohneinkommen 
im Sinne einer Verteilungsstatistik, während die sozial-lebensweltliche ebene themen wie 
gerechte einkommensverteilung und Verbesserung der lebensbedingungen über die frage 
der Verteilungsgerechtigkeit fokussiert. inhaltlich werden in den Workshops unterschiedliche 
Szenarien diskutiert, die da lauten: anhebung der kollektivvertragslöhne der einzelnen Bran-
chen, generalkollektivvertrag mit mindestlohn, gesetzlicher mindestlohn.

Kollektivverträge

grundsätzlich ist festzuhalten, dass sich kollektivvertragsverhandlungen zwischen den Sozi-
alpartnerinnen bewährt haben, so die einschätzung der Workshopteilnehmerinnen. lohnpo-
litik im Sinne des aushandelns von lohnabschlüssen ist primär angelegenheit der fachlich 
zuständigen Sozialpartnerinnen (motto: „SozialpartnerInnen werken lassen“). als hemmnis 
für kollektivvertragliche lohnverhandlungen, die alle unselbständig Beschäftigten umfassen, 
erweist sich die große Branchenvielfalt, die eine gemeinsame akkordierte Vorgangsweise 
erschwert. in vielen kollektivverträgen mangle es zudem an klaren definitionen, wer wo ein-
zustufen sei. Besonders wird hier etwa auf den handelskollektivvertrag und den BagS-kV 
(Berufsvereinigung von arbeitgeberinnen für gesundheits- und Sozialberufe) hingewiesen. 
„Im Gegensatz dazu (zu Berufen im handel und Sozialbereich; anm. der autorinnen) ist es in 
der Metallbranche klar, sage ich einmal, da gibt es kaum Probleme. Da ist sehr klar definiert, 
wann wer und was er macht, in welchen KV der oder die Beschäftigte eingestuft gehört.“ 
(WS-teilnehmerin, ag-arbeitgeberinnen)

in diesem zusammenhang komme dem so genannten einstufungsmonitoring besondere 
Bedeutung zu: dabei geht es einerseits um die Überprüfung, ob alle Beschäftigten richtig 
eingestuft sind (diesbezüglich müssten die Betriebsrätinnen verstärkt geschult werden), 
andererseits um die klarheit – und kontrolle – der in den kollektivverträgen enthaltenen 
regelungen zur abgrenzung der verschiedenen Verwendungsgruppen. ein besonderes pro-
blem stellen jedoch die betriebsrätlich nicht organisierten Betriebe dar: hier müssten für 
jeden kollektivvertrag Checklisten entwickelt werden, anhand derer man klar erkennen 
könne, wo Beschäftigte einzustufen sind. Was für die umsetzung von kollektivvertragsab-
schlüssen (und: -einstufungen) fehlt, sind also einheitliche richtlinien für alle unselbständig 
Beschäftigten, also gleichermaßen für arbeiterinnen und angestellte. 
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das führt zu einem weiteren kernpunkt der debatte, nämlich zur forderung nach Schaffung 
eines „einheitlichen ArbeitnehmerInnenbegriffes in allen Rechtsaspekten.“ (WS-teilnehmer, 
ag arbeitnehmerinnen)63 

ein ungelöstes problemfeld sind Branchen ohne kollektivverträge, exemplarisch wird 
genannt: „Kanzleiangestellte generell, im Bereich Notariatssekretärin. Das ist ein Niedrig-
lohnsektor, wo witzigerweise die Chefs im Maximalverdienerbereich drinnen sind und die 
Angestellten eben nicht, sie haben ja auch keinen Kollektivvertrag.“ (WS-teilnehmer, ag 
arbeitnehmerinnen)64 der klare handlungsauftrag lautet: kollektivverträge für alle Branchen!

Weiters wird die forderung nach einer kontinuierlichen anhebung der löhne mit gesammel-
ten Beschäftigungsjahren erhoben, denn: „eur 1.000 brutto, die dann 10 Jahre EUR 1.000 
brutto bleiben, das kann es auch nicht sein. Das passt hinten und vorne nicht.“ (WS-teilneh-
merin, ag arbeitnehmerinnen) das hauptaugenmerk in den diskussionen liegt hier auf den 
unteren lohngruppen – und erfahrungsgemäß befinden sich in diesen gruppe ein großteil 
frauen – und auf anrechnungszeiten (z.B. karenzzeiten, Vordienstzeiten). gerade für frauen 
sieht eine Vertreterin der gruppe Betriebsrätinnen großen nachbesserungsbedarf: „Wenn 
Frauen nach dem Wiedereinstieg in einem anderen Beruf zu arbeiten beginnen, unter ande-
rem, weil sie sich in der Zwischenzeit weitergebildet haben, dann fangen sie wieder bei Null 
an, dann werden ihnen keine Vordienstzeiten angerechnet.“

Mindestlohn und verteilungsgerechtigkeit

parallel dazu verläuft eine debatte um die frage nach der mindestlohn-höhe mit einem Vor-
schlag vonseiten eines teilnehmers aus der ag arbeitnehmerinnen: „Mindestlohn von EUR 
1.400 netto über einen General-Kollektivvertrag.“ Seitens der Wirtschaft bestehe aber, so der 
konsequente einwand der arbeitgeberinnenseite, meist nur wenig Spielraum in punkto lohn-
anhebung: „Die Arbeitgeberseite versteht die Wünsche und Maßnahmenvorschläge der 
Arbeitnehmerseite, aber auch jene der Gruppe Arbeitsmarkt-, Sozial- und Bildungspolitik als 
Forderungen an die Adresse der jeweiligen Lohnverhandler auf Gewerkschaftsseite und lehnt 
Maßnahmen zur gesetzlichen Verankerung eines Mindestlohns konsequenter Weise ab.“ (WS-
teilnehmer, ag arbeitgeberinnen) ein weiterer Vertreter der arbeitgeberinnen verweist in 
zusammenhang mit mindestlöhnen auf die kollektivvertragsautonomie der interessenvertre-
tungen der arbeitnehmerinnen und arbeitgeberinnen. 

noch einen Schritt weiter geht die – von teilnehmerinnen der ag arbeitsmarkt-, Sozial- und 
Bildungspolitik als präambel formulierte – kontroversielle forderung nach einem bedingungs-

63 ergänzend wird angemerkt, dass auch freiberuflich tätige in ein kollektivvertragliches regelsystem hinein genommen wer-
den müssen: „die tatsache, dass rechtsanwälte ausgeklammert sind und ein/e rechtsanwaltsanwärterin eur 1.200 im 
monat kriegt und die ganze arbeit macht und überhaupt keinen Schutz hat: das kann nicht sein.“ (WS-teilnehmer, ag ar-
beitgeberinnen)

64 Von arbeitgeberinnenseite kommt die anmerkung, dass es zwar (wenige) Branchen gebe, die keinen kollektivvertrag ha-
ben, diese allerdings im Wesentlichen nicht im Bereich der gewerblichen Wirtschaft angesiedelt seien.
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losen grundeinkommen für alle als Basis der existenzabsicherung. Verwiesen wird auf die 
dringlichkeit nach einkommenstransparenz, sprich: die offenlegung der (mindest- und 
höchst-)einkommen von frauen und männern in allen Betrieben und nicht nur in großkon-
zernen. Seitens der arbeitgeberinnen werden sowohl ein existenzabsicherndes bedingungs-
loses grundeinkommen als auch eine verpflichtende offenlegung der einkommen von frauen 
und männern in allen Betrieben dezidiert abgelehnt. als gesellschaftspolitisches ziel einer so 
genannten solidarischen lohnpolitik (im rahmen kollektivvertraglicher regelungen) wird die 
durchsetzung von Verteilungsgerechtigkeit formuliert65. konkret sei armut mittlerweile 
bestens erforscht, reichtum hingegen werde kaum beleuchtet, sprich: „Es gibt keine Reich-
tumsstudie, weil man von den so genannten Reichen – die sich selbst ja meist zum Mittel-
stand zählen – keine Zahlen bekommt.“66 (WS-teilnehmerin, ag arbeitsmarkt-, Sozial- und 
Bildungspolitik)

eine unabdingbare notwendigkeit stellt eine abflachung der lohnkurve mit zunehmendem 
erwerbsalter dar, konkret lautet die maßnahme: „überproportionale relative Anhebung der 
unteren Gehälter“ (WS-teilnehmer, ag arbeitnehmerinnen) respektive nominelle erhöhung 
der einstiegsgehälter bei jüngeren mitarbeiterinnen. die arbeitgeberinnen „möchten dieses 
Modell, das gehaltsmäßig laut Kollektivvertrag derzeit am Anfang weniger vorsieht und am 
Ende der Berufskarriere erheblich mehr, dahin gehend ändern, dass die Spitzen zum Schluss 
des Berufslebens entsprechend abgeflacht werden. Denn gerade junge Menschen in der 
Phase des Berufseinstiegs, bei denen es zumeist in absehbarer Zeit um eine eigene Haus-
standsgründung, Familiengründung etc. geht, sollen nach einem neuen Kollektivvertragssy-
stem mehr Einkommen bekommen. Eine Verflachung der Lebenseinkommenskurve tut not.“ 
(WS-teilnehmer, ag arbeitergeberinnen). zusätzlich wird seitens der arbeitgeberinnen darauf 
hingewiesen, dass eine abflachung der lohnkurve mit steigendem dienstalter nur in Verbin-
dung mit einer weiteren reduzierung bzw. abschaffung der noch bestehenden Biennal-
sprünge möglich sei. 

eine weitere maßnahme betrifft die intensivere kontrolle der dienstgeberinnen im hinblick auf 
bestehende (und einzuhaltende) arbeits- und sozialrechtliche Verpflichtungen.67 primäres ziel 
solidarischer lohnpolitik müsse demnach das Schließen der zahlreich existierenden gaps 
sein und zwar zwischen den geschlechtern, innerhalb der und zwischen den Branchen, zwi-
schen den generationen und zwischen Berufseinsteigerinnen und aussteigerinnen (für einen 

65 allgemein sieht die Wirtschaftskammer einen großen diskussionsbedarf in Bezug auf mögliche maßnahmen zur herstel-
lung von Verteilungsgerechtigkeit. Viele der von anderen arbeitsgruppen diesbezüglich vorgeschlagenen maßnahmen wer-
den – wie bereits mehrfach erwähnt – dezidiert abgelehnt.

66 eine der wenigen erhebungsmöglichkeiten wäre über immobilien, wie dies früher im zuge der – inzwischen abgeschafften 
– Vermögenssteuer geschehen ist. Von arbeitgeberinnenseite wird die abschaffung dieser Steuer mit dem hinweis auf 
Bewertungsprobleme begründet: „ein grundstück beispielsweise hat – je nach region im zeitenlauf immer wieder – einen 
ganz anderen Wert. Vermögensgegenstände (beispielsweise gemälde, kunstgegenstände etc.) können je nach moden, 
Sonderkonjunkturen o.ä. höchst unterschiedlich geschätzt werden. Bewertungen stoßen dabei an ihre grenzen. deshalb 
wurde ja aus verschiedensten gründen vor Jahren die Vermögenssteuer abgeschafft.“ (WS-teilnehmer, ag arbeitgeber- 
innen) dem entgegen veröffentlichte die arbeitnehmerinnenseite, namentlich die arbeiterkammer, ein papier zu perspekti-
ven einer Vermögensbesteuerung am Weg zu mehr Verteilungsgerechtigkeit (vgl. arbeiterkammer niederösterreich 2011). 

67 eine zusammenstellung der forderungen zu mehr Verteilungsgerechtigkeit auf nationaler und internationaler ebene wurde 
von arbeitnehmerinnenseite bereits im frühjahr 2009 publiziert (vgl. arbeiterkammer Salzburg 2009).
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detaillierten Überblick zur einkommenssituation in Salzburg vgl. arbeiterkammer Salzburg 
2011). das wiederum spannt den Bogen zum bildungs- und arbeitsmarktpolitischen hand-
lungsfeld, wonach eben beispielsweise unterschiedliche lohnniveaus traditionell weiblicher 
lehrberufe auf der einen Seite und traditionell männlicher auf der anderen Seite einen 
wesentlichen ausgangspunkt für die vorherrschende einkommensdifferenz markieren.68

Förderung von beschäftigung 

existenzsichernde Beschäftigung gilt unbestritten als zentrales instrument zur prävention von 
armut. zur förderung der Beschäftigung gebe es ein reichhaltiges förderinstrumentarium, 
etwa den kombilohn oder die eingliederungsbeihilfe („Come back“) seitens des arbeits-
marktservice. ein WS-teilnehmer der ag arbeitsmarkt-, Sozial- und Bildungspolitik erläutert 
wie folgt: „Der Kombilohn ist eine Individualbeihilfe für bestimmte Personengruppen: Behin-
derte Personen im Sinne des Behinderteneinstellungsgesetzes oder des Landesbehinderten-
gesetzes, WiedereinsteigerInnen und Ältere (über 50 Jahre), die länger als ein halbes Jahr 
arbeitslos vorgemerkt sind. Abhängig von der Höhe der Bruttoentlohnung und vom Arbeits-
ausmaß erhalten diese Personen dann eine monatliche Beihilfe für die Gesamtdauer von 
maximal einem Jahr in der Höhe von entweder EUR 150 oder von EUR 300.“69 durch diese 
förderungen könnten nachhaltige dienstverhältnisse begründet werden. Wesentlich sei wei-
ters, so die argumentation, transferleistungen nicht massiv zu steigern, da ein anreiz zur 
Beschäftigungsaufnahme erhalten bleiben müsse. mit eingliederungsbeihilfe und kombilohn 
könnten – so die ag arbeitgeberinnen – benachteiligte personen, die Schwierigkeiten haben, 
ins Berufsleben einzutreten, durch zuschussleistungen seitens des amS für einen gewissen 
zeitraum gefördert werden, bevor sie ins regelarbeitssystem überträten. Vertreter der ande-
ren arbeitsgruppen bringen allerdings auch einwände vor: So verweist ein teilnehmer der ag 
arbeitsmarkt-, Sozial- und Bildungspolitik darauf, dass sich kombilohn bzw. eingliederungs-
beihilfe in der praxis nicht bewährt hätten. ein anderer Vertreter dieser arbeitsgruppe präzi-
siert: eine eingliederungsbeihilfe als förderung für das unternehmen sei nicht unbedingt an 
den kombilohn gebunden. und zum anderen würde eine solche förderung auch in der Bei-
tragsgrundlage niederschlag finden, also in den Bemessungen für spätere pensions- und 
arbeitslosengeldansprüche. und damit auch, wie der Vertreter der ag arbeitgeberinnen 
ergänzt, für die Sozialversicherungssysteme.

eine weitere maßnahme zur förderung von Beschäftigung wird aus der diskrepanz zwischen 
Besteuerung von kapital und Vermögen einerseits und des faktors arbeit andererseits abge-
leitet. die forderung in den Worten eines teilnehmers der gruppe arbeitnehmerinnen: „mehr 

68 interessierte seien in diesem zusammenhang auf ein 10-punkte-programm zum Schließen der einkommensschere  
verwiesen (vgl. arbeiterkammer Wien 2010). 

69 in ähnlicher Weise können bei der eingliederungshilfe des amS als beschäftigungslos vorgemerkte personen ab 45  
Jahren (frauen) bzw. ab 50 Jahren (männern) gefördert werden sowie arbeitsuchende, die mindestens 6 monate (bzw.  
12 monate bei personen ab 25 Jahren) arbeitslos vorgemerkt sind. unter gewissen Voraussetzungen kann die förderung 
laut amS auch personen gewährt werden, die akut von langzeitarbeitslosigkeit bedroht sind, z.B. Wiedereinsteigerinnen 
oder ausbildungsabsolventinnen mit fehlender betrieblicher praxis (im detail siehe dazu:  
http://www.ams.at/sfu/14091_18660.html). 
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Besteuerung von kapital, konkret im Vermögensbereich, und Besteuerung von arbeit redu-
zieren.“ die Wichtigkeit dieses themas zeige gerade aktuell der Blick auf die sinkende ein-
nahmensituation des Staates, was wiederum rückwirkend auswirkungen besonders auf 
Beschäftigte im gesundheits- und Sozialbereich habe. fehlende einnahmen bedeuten im 
regelfall kürzungen: „und wo gekürzt wird, sind natürlich niedrigverdiener in diesen Berei-
chen insofern betroffen, als sie überhaupt ihre arbeit verlieren. und hier sind wiederum tradi-
tionell hauptsächlich frauen beschäftigt.“ (ebd.; zu möglichen perspektiven einer Vermö-
gensbesteuerung hin zu mehr Verteilungsgerechtigkeit vgl. auch arbeiterkammer nieder-
österreich 2011). 

5. Problemsichten und hintergründe zum  
 handlungsfeld „sozial- und strukturpolitik“

zunächst ist anzumerken, dass zahlreiche maßnahmen, die ebenfalls in die Sozial- und 
Strukturpolitik fallen, anderen handlungsfeldern zugeordnet worden sind. dies betrifft etwa 
verschiedene aspekte rund um die absicherungen und förderungen bei erwerbsarbeitslosig-
keit oder rahmenbedingungen für die förderung von vollzeitiger erwerbstätigkeit. hinzuwei-
sen ist weiters auf die verschiedenen forderungskataloge der arbeitnehmerinnen, hervorge-
hoben wird hier etwa wiederum die forderung nach einführung einer Vermögenssteuer.70 die 
Vertreter der arbeitgeberinnen eines Workshops übermittelten zum protokoll des Workshops 
folgende Stellungnahme zu den maßnahmen in diesem handlungsfeld: „Die Arbeitgeberseite 
kann in den altbekannten Forderungen nach genereller Arbeitszeitverkürzung, noch dazu bei 
vollem Lohnausgleich, Erhöhung der Leistungen für die Arbeitslosenversicherung eines offen-
bar bedingungslosen Grundeinkommens oder der ‚gerechten Verteilung‘ von Vermögen und 
Einkommen keine zukunftsweisende Strategie für unseren Sozialstaat ableiten und kann dies 
auch im Detail, wie wir meinen, überzeugend begründen. (…)“

Sozialversicherung und existenzsicherung 

das Sozialversicherungssystem selbst müsse in vielerlei hinsicht umgestaltet werden, so ein 
tenor. aus einschätzung der arbeitnehmerinnen erweisen sich die niedrigen ersatzraten bei 
sämtlichen transferleistungen als höchst problematisch. „Es braucht höhere Arbeitslosenver-
sicherungsleistungen, höhere Mindestsätze. Beim Arbeitslosengeld hat zwar die Mindestsi-
cherung eine Verbesserung gebracht, dies zumindest im europäischen Vergleich. Aber es 
braucht insgesamt eine Grundsicherung.“ (WS-teilnehmer, ag arbeitnehmerinnen) konkret 
müsste auch die anrechnung des partnerinneneinkommens bei der notstandshilfe abge-
schafft werden. außerdem brauche es qualitätsvolle arbeitsfähigkeitsfeststellung mit 
anschließender hilfeplanung: „Dies beginnt beispielsweise bei der bedarfsorientierten Min-
destsicherung. Aber da geht es nicht nur um die Personen, die Mindestsicherung beziehen, 

70 diese forderung wird seitens der Wirtschaftskammer dezidiert abgelehnt.
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sondern auch um jene, die im Pensionsvorschuss sind, die noch ‚zu gesund‘ für die Pension 
sind, wo es nicht ausreicht, dass ich ihnen sage, sie bekommen die Pension nicht, sondern 
wo ich mit Hilfeplänen anschließen muss. Etwa mit beruflicher Rehabilitation (‚FIT to Work‘).“ 
(WS-teilnehmer, ag arbeitnehmerinnen) 

Vertreter der arbeitgeberinnen dagegen verweisen auf verschiedenste Vergünstigungen, die 
empfängerinnen einer mindestsicherung nutzen können, von der möglichkeit zum einkauf in 
Sozialläden über die inanspruchnahme von freifahrten bzw. ermäßigungen bei öffentlichen 
Verkehrsmitteln bis hin zu mietbeihilfen und heizkostenzuschüssen, um nur einige zu nennen. 
aktuell, so die einschätzung dieser experten, würden arbeitsmöglichkeiten mit Verdiensten 
nahe der mindestverdienste teilweise abgelehnt, „da sie den Verlust von Transfereinkommen 
und zusätzlichen Begünstigungen mit sich bringen. Jede Ausweitung der Mindestsicherung 
könnte daher mehr Personen dazu verleiten, angebotene Beschäftigungsmöglichkeiten abzu-
lehnen.“ (WS-teilnehmer, ag arbeitgeberinnen)

eine weitere maßnahme betrifft in diesem handlungsfeld die einführung der Sozialversiche-
rungspflicht für verschiedene Beschäftigtengruppen, etwa bei geringfügig Beschäftigten: 
„Durch die Sozialversicherungspflicht für geringfügig Beschäftigte könnte sich diese Gruppe 
Versicherungszeiten für eine spätere Pension erwerben.“ (WS-teilnehmer, ag arbeitneh-
merinnen) dem hält ein Vertreter der gruppe der arbeitgeberinnen entgegen, dass dies die 
Schwarzarbeit fördern würde: „Die werden dann nicht offiziell eingestellt. Das heißt, es fallen 
ein paar aus dem offiziellen Arbeitsmarkt heraus. Ich weiß das auch von verschiedenen Ein-
richtungen, die dann dazu übergehen würden, Leute, die irgendwelche Hilfsdienste erbrin-
gen, so zu beschäftigen und nicht voll anzumelden. Das geht nach hinten los.“ (WS-teilneh-
mer, ag arbeitgeberinnen) auf diesen einwand hin formuliert die gruppe arbeitnehmerinnen 
einen modifizierten Vorschlag: „Man könnte die Sozialversicherungspflicht regressiv einfüh-
ren, dass also diese 18 Prozent erst ab EUR 1.200 zu bezahlen sind, und ab der Geringfügig-
keitsgrenze nur 10 Prozent.“ (WS-teilnehmer, ag arbeitnehmerinnen) auch diesen Vorschlag 
erachtet die gruppe arbeitgeberinnen als zwiespältig. 

Weiters sollten sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsmöglichkeiten für menschen mit 
Behinderungen eingeführt werden. dies betrifft insbesondere jene frauen und männer mit 
Behinderungen, die sich in tagesbetreuung befinden. dies könnte etwa durch flächendek-
kende Überführung der sogenannten „Taschengeldregelung“ in sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigungsverhältnisse geschehen. dadurch könnten diese menschen auch einen eige-
nen pensionsanspruch erwerben. „Das unterschreibe ich voll“, so eine WS-teilnehmerin aus 
der ag arbeitgeberinnen. (Vorbild: Vorarlberger modell „Spagat“). 

eine weitere maßnahme betrifft die mindestsicherung für menschen in ausbildung, etwa Stu-
dentinnen, die aktuell keine mindestsicherung erhalten. dazu stellt die Wirtschaftkammer 
fest: „In dieser Undifferenziertheit, in der (…) nicht einmal ansatzweise ein Gedanke an die 
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Finanzierbarkeit verschwendet wurde bzw. werden konnte, ist dies abzulehnen.“ (WS-teilneh-
mer, ag arbeitgeberinnen)

Schließlich widmet sich eine maßnahme den von dieser gruppe so genannten „Scheinselb-
ständigen“. damit sind – so die erfahrung dieser gruppe – menschen gemeint, die aus ver-
schieden amS-maßnahmen sehr schnell in die Selbstständigkeit gehen, sehr oft mit zu 
wenigen informationen ausgestattet und dann sehr schnell scheitern: „ich erlebe es in der 
Schuldnerberatung, dass sie sehr schnell scheitern mit sehr hohen Schulden in sehr kurzer 
zeit.“ (WS-teilnehmerin, ag arbeitsmarkt-, Sozial- und Bildungspolitik) es gäbe zwar infor-
mationen, aber die werden oft nicht eingeholt. es ginge darum, zu achten, dass sich 
 menschen nur gut informiert in die Selbständigkeit begeben. ein Vertreter der gruppe der 
arbeitgeberinnen ergänzt hierzu, dass die Wirtschaftskammer in der Beratung interessent-
innen von einer Selbständigkeit abrät, wenn sie kein gutes gefühl habe.

insgesamt braucht es kampagnen, um informationsdefizite über unterstützungsleistungen 
(transfergeld, krankengeld etc.) abzubauen und die entstigmatisierung weiter voranzutreiben. 

Strukturpolitik

ein wesentlicher ansatzpunkt für maßnahmen ist die Strukturpolitik im Bundesland Salzburg. 
Jene arbeitsplätze, die in den letzten Jahren geschaffen worden sind, sind zum großteil teil-
zeitstellen. „Vor allem im Handel und im Tourismus sind Teilzeitjobs geschaffen worden. Und 
da sind wir halt wieder genau in diesen Branchen, wo wir dann halt mit 20 Stunden-, 15 
Stunden-Jobs an der Kasse, beim Regaleinräumen sind“ (WS-teilnehmer, ag arbeitneh-
merinnen), wo es nicht möglich ist, von den erzielten einkommen existenzsichernd zu leben. 
Begleitet wird diese entwicklung von einer Stagnation der durchschnittslöhne im laufe der 
letzten zehn Jahre. hier müsste die Strukturpolitik des landes ansetzen, indem einerseits in 
den tourismus- und dienstleistungsbereichen versucht wird, die löhne und die arbeitsbedin-
gungen zu verbessern, und andererseits jene Bereiche gefördert werden, in denen per se 
bessere entgeltmöglichkeiten bestehen. hier müsste die Wirtschaftsförderung ansetzen: „es 
muss dort gefördert werden, wo ordentliche arbeitsplätze, Stichwort ‚gute arbeit‘, entste-
hen.“ (WS-teilnehmer, ag arbeitnehmerinnen) nur auf den erhalt von bestehenden arbeits-
plätzen zu setzen sei nicht ausreichend im Bereich der Wirtschaftsförderung.71 

Wohnen

ein wesentlicher weiterer Bereich betrifft die steigenden lebenshaltungskosten, dies insbe-
sondere bei den Wohnkosten. durch den öffentlichen Wohnbau müssten günstige Wohnun-
gen zur Verfügung gestellt werden, besonders für niedrigverdienende und menschen mit 
Beeinträchtigungen. im Bereich des geförderten eigentums- und mietwohnungsbaus werden 

71 die arbeitgeberinnenseite weist darauf hin, auch zukünftig die positiven aspekte der teilzeitarbeit im rahmen von  
Beratungen und informationen aufzuzeigen
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index-anpassungen für gutverdienerinnen vorgeschlagen. hier sollten jährlich die einkom-
men der Bewohnerinnen als grundlage für diese anpassung bekannt gegeben werden. mit 
diesen zusätzlichen geldern könnte ein fonds bestückt werden, aus dem der Bau neuer 
Wohnungen finanziert werden könnte. hier sei ein bislang brachliegendes großes umvertei-
lungspotenzial vorhanden. die gruppe der arbeitgeberinnen würde diese maßnahme voll 
unterstützen. ein Vertreter der gruppe arbeitnehmerinnen ergänzt hier, dass im gegensatz 
zum geförderten Wohnbau die Wohnbeihilfe vom einkommen abhängig ist.

außerdem gibt es im Bundesland Salzburg einen eklatanten mangel an gering betreuten klei-
nen Wohnungen für menschen mit Behinderungen. hier müsse dringend abhilfe geschaffen 
werden, anstatt weiter vor allem in den Bau von großeinrichtungen zu investieren.

6. Problemsichten und hintergründe zum  
 handlungsfeld „betriebliche ebene“ 

Viele maßnahmen aus dem Bereich des handlungsfeldes „lohnpolitik“ – etwa höhere kollek-
tivvertragslöhne, ein gesetzlicher mindestlohn oder einkommenstransparenz und einstu-
fungsmonitoring – zielen auf direkte Verbesserungen im Bereich der niedriglohnbeschäfti-
gung in den Betrieben. Wesentliche grundlage einer starken interessenvertretung der arbeit-
nehmerinnen ist ein hoher gewerkschaftlicher organisationsgrad, der durch weiterführende 
aktivitäten gewährleistet werden müsse. „Je mehr Druck hinter gewerkschaftlichen Forderun-
gen steht, desto mehr Druck kann aufgebaut werden und desto eher können höhere Lohnab-
schlüsse erzielt werden. Das haben wir bei den letzten Kollektivvertragsverhandlungen der 
PRO-GE gesehen.“ (WS-teilnehmerin, ag arbeitnehmerinnen)

Schulungen 

eine intensivierung gewerkschaftlicher Bildungsarbeit müsse vorangetrieben werden, um 
Betriebsrätinnen und gewerkschaftsmitglieder für bestimmte themenstellungen zu sensibili-
sieren. als Beispiel werden genannt: armut, Schulden, ältere arbeitnehmerinnen, teilzeitbe-
schäftigung, eltern-teilzeit, gender-aspekte. diese themen sollen durch die sensibilisierten 
Betriebsrätinnen und gewerkschaftsmitglieder als multiplikatorinnen zu allen Beschäftigten 
getragen werden. konkret müssten Betriebsrätinnen durch Schulungen auch besser befähigt 
werden, die richtigen eingruppierungen der Beschäftigten zu überprüfen. 

„gute arbeit“72

als wesentliche maßnahme auf der betrieblichen ebene wird die koppelung von auftragsver-
gaben und Wirtschaftsförderung an die sogenannte „gute Arbeit“ („decent work“), also men-

72 Siehe hiezu genauer kurz-Scherf (2005), Qualitätskriterien von arbeit – ein Überblick.
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schenwürdige, gute und faire arbeit gefordert: darunter fallen unbefristete dienstverträge, 
existenzsicherndes einkommen, lehrlingsförderung, frauenförderung sowie gleichstellungs-
maßnahmen. orientieren könnte man sich hierbei an den gesetzlichen aktivitäten in deutsch-
land (siehe teil i) oder an den diesbezüglichen maßnahmen in der Stadt Wien73, wo die auf-
tragsvergabe an bestimmte gender- und frauenförderkriterien gebunden ist. 

ebenfalls zur förderung „guter arbeit“ schlagen die arbeitgeberinnen motivierende maßnah-
men seitens der Betriebe vor, um anreize für die aufnahme und den Verbleib in Beschäftigung 
zu schaffen. in erster linie würden großbetriebe dies tun (etwa Sozialleistungen, gemein-
schaftsaktivitäten); dies sollte auch verstärkt von kleineren unternehmen angegangen und 
über die ganze Wirtschaft implementiert werden. „die arbeitgeberinnen weisen dezidiert 
darauf hin, dass diese zusätzlich motivierenden maßnahmen auf betrieblicher ebene auf frei-
williger Basis ohne ergänzenden Verpflichtungscharakter erfolgen sollten.“ Seitens der Wirt-
schaftskammer gebe es zahlreiche akivitäten, um über den Vorteil „bunter Belegschaften“ zu 
informieren und zu sensibiliseren. konkrete zielgruppen solcher maßnahmen könnten 
migrantinnen, alleinerzieher-innen, pflegende angehörige, ältere arbeitnehmerinnen oder 
menschen mit Beeinträchtigungen sein. 

Bei migrantinnen etwa wird der ausbau der unterstützung auf betrieblicher ebene vorge-
schlagen: diesbezügliche maßnahmen reichen von Sprachförderung in den Betrieben74 bis 
hin zu möglichkeiten des kennenlernens der verschiedenen kulturen und förderung der 
gegenseitigen Wertschätzung. dies beinhaltet auch, dass migrantinnen die möglichkeit 
haben, über wesentliche Bestandteile der österreichischen kultur und des österreichischen 
politischen Systems und des Sozialsystems informiert werden. hier handlungsanleitungen 
für den praktischen umgang miteinander auf betrieblicher ebene zu entwickeln, wäre eine 
wesentliche maßnahme. 

hinsichtlich der förderung von menschen mit Beeinträchtigungen sollten die so genannten 
ausgleichstaxen für dienstgeberinnen signifikant erhöht werden. [Anmerkung: Aktuell gilt 
gemäß Behinderteneinstellungsgesetz folgende Regelung: Unternehmen, die 25 oder mehr 
Dienstnehmer/innen beschäftigen, sind verpflichtet, auf jeweils 25 Beschäftigte eine/n 
begünstigte/n Behinderte/n einzustellen. Wenn diese Beschäftigungspflicht nicht erfüllt ist, 
wird dem/der Dienstgeber/in vom Bundessozialamt alljährlich für das jeweils abgelaufene 
Kalenderjahr eine Ausgleichstaxe (monatlich EUR 232 bis EUR 345, abhängig von der Mitar-
beiterInnengröße; Stand 2012) für jede einzelne Person, die zu beschäftigen wäre, vorge-
schrieben.]

73 Siehe hiezu http://www.wien.gv.at/wirtschaft/gewerbe/vergabe-frauenfoerderung.html.

74 Beispielhaft sei hier auf die aktion „deutschkurse im Betrieb“ der Salzburger arbeiterkammer hingewiesen. diese kurse 
finden im Betrieb statt und sind an die betrieblichen gegebenheiten angepasst. hier werden die für die beruflichen tätig-
keiten erforderlichen spezifischen deutschkenntnisse vermittelt. 
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zeitarbeiterinnen

das thema zeitarbeit spielte in den Workshops eine große rolle. zeitarbeit zur abfederung 
von arbeitsspitzen sei eine gute idee, problematisch werde es jedoch, wenn zeitarbeit als 
strategisches mittel von den unternehmen eingesetzt wird und Beschäftigte über Jahre hin-
weg in diesem arbeitsverhältnis verbleiben, so ein Vertreter der gruppe arbeitnehmerinnen. 
einerseits habe dies katastrophale auswirkungen für die Beschäftigten selbst, die sich kaum 
eine gesicherte existenz aufbauen können. andererseits schwäche es die Stammbelegschaft 
bei der durchsetzung ihrer interessen: „Da traut man sich dann nicht mehr, mehr zu fordern, 
weil man immer den anderen vor Augen hat: ‚He, dann ersetzen wir dich halt‘“

Österreich hat zwar, wie die Vertreterin der gruppe arbeitgeberinnen betont, einen internatio-
nal betrachtet sehr guten arbeitskräfte-Überlassungs-kollektivvertrag. es mangle jedoch an 
der umsetzung, dies u.a., weil sich auch die Betriebsrätinnen teilweise nicht für zeit- oder 
leasingarbeiterinnen zuständig fühlten und daher auch die einhaltung kollektivvertraglicher 
normen – wie etwa die korrektheit der einstufung und entlohnung – nicht systematisch über-
prüfen. hier müssten die Betriebsrätinnen verstärkt geschult werden, so ein Vertreter der 
gruppe arbeitnehmerinnen, was in der letzten zeit ohnedies passiere. außerdem, so ein 
weiterer Vertreter der gruppe arbeitnehmerinnen, gebe es verschiedene arbeitskräfteüber-
lassungsfirmen in Österreich, die korrekt arbeiten, und eben auch welche, die dies nicht tun. 
hier werde aktuell an einer zertifizierung für seriöse zeitarbeitsfirmen gearbeitet. Sinnvoll 
wäre, bestimmte auflagen für Betriebe zu entwickeln, die mit der Beschäftigung von zeitar-
beit verbunden sein sollten: “Man könnte verschiedene sozialrechtliche Auflagen an die 
Beschäftigung von ZeitarbeiterInnen koppeln: Beispielsweise: Bevor nicht alle Auflagen im 
Behinderteneinstellungsgesetz erfüllt sind beziehungsweise wenn keine Lehrausbildung 
betrieben wird, dann gibt es keine Zeitarbeit in diesem Betrieb. Oder man könnte prozentuelle 
Begrenzungen für das Verhältnis von ZeitarbeiterInnen an der Gesamtbelegschaft einführen.“ 
(WS-teilnehmer, ag arbeitnehmerinnen) letzteres könnte man in den organisierten Betrieben 
auch über Betriebsvereinbarungen regeln. 

aufgrund immer wiederkehrender phasen der erwerbsarbeitslosigkeit sind zeitarbeiterinnen 
über das Jahr gerechnet stark von armutsgefährdung betroffen. hier wird seitens der politik 
nun reagiert: „Dieser Tage wird eine Novelle des Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes im Parla-
ment beschlossen werden. Da haben wir jetzt durchgesetzt, dass die ArbeitgeberInnen 0,8 
Prozent der Lohnsumme – dies etappenweise in vier Jahren – in einen Fonds einzahlen, der 
den Leuten, wenn sie arbeitslos werden, einfach etwas dazugibt. Das wird jetzt beschlossen.“ 
(gewerkschaftsvertreter)75

75 Quelle: Schriftliches Statement von rené Schindler, Bundessekretär für Soziales und recht der produktionsgewerkschaft 
(pro-ge) vom oktober 2012.



54 Soziale Lagen und Armutsgefährdung von Niedrigverdienenden im Bundesland Salzburg

die Beschäftigung von zeitarbeiterinnen hat aber auch, wie ein Vertreter der arbeitgeberin-
nen in einem Workshop hinweist, einen bilanztechnischen grund: „Wenn das ein Zeitarbeiter 
ist, ist er ein Sachaufwand. Ist er angestellt, ist er Personalaufwand. Und das sieht in den 
Kennzahlen dann anders aus. Umsatz und Gewinn pro Mitarbeiter.“ (WS-teilnehmer, ag 
arbeitgeberinnen) hier sollte endlich die forderung umgesetzt werden, dass zeitarbeiterin-
nen als personalaufwand zu führen sind. konkret umgesetzt mittels einer „Bilanzierungsregel, 
die ich im Gesetz unterbringe. Das ist ein Satz.“ (ebd.)
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Teil iV: der MAssnAhMenKATAlog 

in diesem abschnitt finden sich nun alle im rahmen der Workshops entwickelten maßnahmen gegliedert nach 

fünf handlungsfeldern. anzumerken ist hier, dass der hinweis, dass manche dieser maßnahmen von der arbeit-

geberinnenseite abgelehnt werden, hier nicht mehr wiederholt wird. Welche maßnahmen dies betrifft kann in teil 

iii dieser publikation nachgelesen werden. 

1. Maßnahmenvorschläge zum „Aufbrechen von geschlechterstereotypen“
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2. Maßnahmenvorschläge zu „bildungs- und Arbeitsmarktpolitik“
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3. Maßnahmenvorschläge zu „lohnpolitik“
T

ite
l d

er
 M

aß
na

hm
e

B
es

ch
re

ib
un

g
 d

er
 M

aß
na

hm
e 

M
aß

na
hm

en
ar

t
Z

ie
lg

ru
p

p
en

S
ta

tu
s 

d
er

 U
m

-
se

tz
un

g
 (g

ep
la

nt
, 

la
uf

en
d

, o
ff

en
)

F
ür

 d
ie

 U
m

se
tz

un
g

 
zu

st
än

d
ig

E
in

he
itl

ic
he

r 
 

A
rb

ei
tn

eh
m

er
In

ne
nb

eg
rif

f 

U
m

se
tz

un
g 

ei
ne

s 
ei

nh
ei

tli
ch

en
 A

rb
ei

tn
eh

m
er

In
ne

nb
eg

rif
fs

 h
in

si
ch

tli
ch

 g
em

ei
ns

a-
m

er
 k

ol
le

kt
iv

ve
rt

ra
gl

ic
he

r 
Lo

hn
sc

he
m

at
a 

fü
r 

al
le

 w
irt

sc
ha

ft
lic

h 
ab

hä
ng

ig
 

E
rw

er
b

st
ät

ig
en

 in
 a

lle
n 

R
ec

ht
sa

sp
ek

te
n 

im
 Z

ug
e 

so
zi

al
p

ar
tn

er
sc

ha
ft

lic
he

r 
Ve

rh
an

d
lu

ng
en

G
es

et
zl

ic
he

 
M

aß
na

hm
e

A
rb

ei
tn

eh
m

er
In

ne
n

O
ffe

n
B

un
d

, 
S

oz
ia

lp
ar

tn
er

In
ne

n

K
ol

le
kt

iv
ve

rt
rä

ge
  

fü
r 

al
le

 B
ra

nc
he

n

Fo
rd

er
un

g 
na

ch
 K

ol
le

kt
iv

ve
rt

ra
gs

ve
rh

an
d

lu
ng

en
 f

ür
 a

lle
 L

oh
ng

ru
p

p
en

 m
it 

Fo
ku

s 
au

f 
un

te
re

 L
oh

ng
ru

p
p

en
 (z

.B
. 

Fo
rd

er
un

g 
na

ch
 e

in
er

 k
on

tin
ui

er
lic

he
n 

A
nh

eb
un

g 
d

er
 L

öh
ne

 m
it 

ge
sa

m
m

el
te

n 
D

ie
ns

tja
hr

en
) u

nd
 d

en
 G

en
d

er
as

p
ek

t 
(z

.B
. 

A
nr

ec
hn

un
g 

vo
n 

K
ar

en
zz

ei
te

n)
. 

Z
ie

le
 s

in
d

 d
ie

 B
es

ei
tig

un
g 

vo
n 

B
ra

nc
he

n 
oh

ne
 

K
ol

le
kt

iv
ve

rt
ra

g 
so

w
ie

 d
as

 S
ch

lie
ße

n 
d

er
 z

ah
lre

ic
he

n 
G

ap
s 

(in
ne

rh
al

b
 d

er
 

G
es

ch
le

ch
te

r, 
B

ra
nc

he
n,

 G
en

er
at

io
ne

n,
 B

er
uf

se
in

st
ei

ge
rI

nn
en

 u
nd

 
A

us
st

ei
ge

rI
nn

en
, 

et
c.

).

G
es

et
zl

ic
he

 
M

aß
na

hm
e

A
rb

ei
tn

eh
m

er
In

ne
n,

 
m

it 
b

es
on

d
er

em
 

A
ug

en
m

er
k 

au
f 

Fr
au

en
 u

nd
 u

nt
er

e 
Lo

hn
ei

nk
om

m
en

s-
 

b
ez

ie
he

rI
nn

en

La
uf

en
d

 z
u 

ve
rs

tä
rk

en
S

oz
ia

lp
ar

tn
er

In
ne

n 

K
am

p
ag

ne
 f

ür
 e

in
en

  
M

in
d

es
tlo

hn
  

vo
n 

E
U

R
 1

.3
00

W
ie

 b
ei

 d
er

 E
in

fü
hr

un
g 

d
es

 M
in

d
es

tlo
hn

s 
vo

n 
E

U
R

 1
.0

00
 s

ol
lte

 a
kt

ue
ll 

ne
ue

rli
ch

 
ei

ne
 ö

ffe
nt

lic
hk

ei
ts

w
irk

sa
m

e 
K

am
p

ag
ne

 z
ur

 E
rh

öh
un

g 
d

es
 M

in
d

es
tlo

hn
s 

d
ur

ch
ge

-
fü

hr
t 

w
er

d
en

K
am

p
ag

ne
A

rb
ei

tn
eh

m
er

In
ne

n,
 

Ö
ffe

nt
lic

hk
ei

t 
al

lg
em

ei
n 

O
ffe

n
S

oz
ia

lp
ar

tn
er

In
ne

n

E
in

fü
hr

un
g 

ei
ne

s 
M

in
d

es
tlo

hn
s

Fo
rd

er
un

g 
na

ch
 E

in
fü

hr
un

g 
ei

ne
s 

M
in

d
es

tlo
hn

s 
vo

n 
E

U
R

 1
.3

00
 o

d
er

 E
U

R
 1

.4
00

 
ne

tt
o 

al
s 

B
as

is
 f

ür
 E

xi
st

en
zs

ic
he

ru
ng

 ü
b

er
 e

in
en

 G
en

er
al

ko
lle

kt
iv

ve
rt

ra
g

Fi
na

nz
ie

lle
 u

nd
 

ge
se

tz
lic

he
 

M
aß

na
hm

e
A

rb
ei

tn
eh

m
er

In
ne

n 
O

ffe
n

La
nd

 S
al

zb
ur

g,
  

A
K

, 
W

K

G
ru

nd
ei

nk
om

m
en

 f
ür

 a
lle

Fo
rd

er
un

g 
na

ch
 e

in
em

 b
ed

in
gu

ng
sl

os
en

 G
ru

nd
ei

nk
om

m
en

 f
ür

 a
lle

Fi
na

nz
ie

lle
 u

nd
 

ge
se

tz
lic

he
 

M
aß

na
hm

e
G

es
am

tb
ev

öl
ke

ru
ng

O
ffe

n
B

un
d

, 
P

ar
la

m
en

t

D
ur

ch
se

tz
un

g 
 u

nd
 A

us
w

ei
tu

ng
  

ei
ne

r 
E

in
ko

m
m

en
st

ra
ns

p
ar

en
z 

 
au

f 
al

le
 B

et
rie

b
e

B
ew

us
st

m
ac

hu
ng

 d
er

 E
in

ko
m

m
en

st
ra

ns
p

ar
en

z 
un

d
 O

ffe
nl

eg
un

g 
d

er
 M

in
d

es
t-

 
un

d
 H

öc
hs

te
in

ko
m

m
en

 v
on

 F
ra

ue
n 

un
d

 M
än

ne
rn

 in
 a

lle
n 

B
et

rie
b

en
 a

ls
 B

as
is

 
ei

ne
r 

so
lid

ar
is

ch
en

 L
oh

np
ol

iti
k 

(im
 R

ah
m

en
 k

ol
le

kt
iv

ve
rt

ra
gl

ic
he

r 
R

eg
el

un
ge

n)
 m

it 
d

em
 Z

ie
l, 

ge
se

lls
ch

af
ts

p
ol

iti
sc

he
 V

er
te

ilu
ng

sg
er

ec
ht

ig
ke

it 
d

ur
ch

zu
se

tz
en

 

Fi
na

nz
ie

lle
, 

ge
se

tz
lic

he
 u

nd
 

p
ol

iti
sc

he
 

M
aß

na
hm

e

A
rb

ei
tn

eh
m

er
In

ne
n 

G
ep

la
nt

S
oz

ia
lp

ar
tn

er
In

ne
n,

 
Fa

ch
ge

w
er

k-
sc

ha
ft

en
 s

ow
ie

 a
lle

 
ge

se
lls

ch
af

ts
-

p
ol

iti
sc

h 
 

re
le

va
nt

en
 K

rä
ft

e

A
b

fla
ch

un
g 

d
er

 L
oh

nk
ur

ve
 m

it 
zu

ne
hm

en
d

em
 E

rw
er

b
sa

lte
r

U
m

se
tz

un
g 

no
m

in
el

le
r 

E
rh

öh
un

ge
n 

b
ei

 E
in

st
ie

gs
ge

hä
lte

rn
 r

es
p

ek
tiv

e 
(ü

b
er

p
ro

-
p

or
tio

na
le

) r
el

at
iv

e 
A

nh
eb

un
g 

un
te

re
r 

G
eh

äl
te

r 
b

ei
 g

le
ic

hz
ei

tig
er

 A
b

fla
ch

un
g 

d
er

 
E

in
ko

m
m

en
sk

ur
ve

 m
it 

zu
ne

hm
en

d
em

 E
rw

er
b

sa
lte

r

Fi
na

nz
ie

lle
 u

nd
 

ge
se

tz
lic

he
 

M
aß

na
hm

e
A

rb
ei

tn
eh

m
er

In
ne

n 
O

ffe
n

S
oz

ia
lp

ar
tn

er
In

ne
n,

 
B

un
d

K
on

tr
ol

le
 v

on
 A

rb
ei

tg
eb

er
In

ne
n 

 
im

 H
in

b
lic

k 
au

f 
b

es
te

he
nd

e 
Ve

rp
fli

ch
tu

ng
en

 

Ve
rb

es
se

ru
ng

 e
in

er
 la

uf
en

d
en

 Ü
b

er
p

rü
fu

ng
 b

et
re

ffe
nd

 a
rb

ei
ts

- 
un

d
 s

oz
ia

lre
ch

tli
-

ch
er

 B
el

an
ge

 d
er

 A
rb

ei
tn

eh
m

er
In

ne
n

ge
se

tz
lic

he
 

M
aß

na
hm

e,
 

Q
ua

lit
ät

ss
ic

he
ru

ng
A

rb
ei

tn
eh

m
er

In
ne

n
La

uf
en

d
 z

u 
ve

rs
tä

rk
en

S
oz

ia
lp

ar
tn

er
In

ne
n,

 
B

R
, 

A
K

, 
W

K
, 

A
rb

ei
ts

in
sp

ek
to

ra
te

 
(B

un
d

)

A
us

w
ei

tu
ng

 w
irk

sa
m

er
  

M
aß

na
hm

en
 z

ur
 F

ör
d

er
un

g 
 

vo
n 

B
es

ch
äf

tig
un

g 

B
es

ch
äf

tig
un

g 
al

s 
w

ic
ht

ig
es

 In
st

ru
m

en
t 

zu
r 

P
rä

ve
nt

io
n 

vo
n 

A
rm

ut
 m

us
s 

du
rc

h 
w

irk
sa

m
e 

Fö
rd

er
in

st
ru

m
en

ta
rie

n 
se

ite
ns

 d
es

 A
M

S
 g

es
tä

rk
t 

w
er

de
n,

 e
tw

a 
K

om
bi

lo
hn

 u
nd

 E
in

gl
ie

de
ru

ng
sb

ei
hi

lfe
, u

m
 n

ac
hh

al
tig

e 
D

ie
ns

tv
er

hä
ltn

is
se

 z
u 

be
-

gr
ün

de
n.

 Z
ie

l i
st

 e
s,

 b
en

ac
ht

ei
lig

te
 P

er
so

ne
n,

 d
ie

 S
ch

w
ie

rig
ke

ite
n 

ha
be

n,
 in

s 
B

er
uf

sl
eb

en
 e

in
zu

tr
et

en
, d

ur
ch

 Z
us

ch
us

sl
ei

st
un

ge
n 

fü
r 

ei
ne

n 
ge

w
is

se
n 

Z
ei

tr
au

m
 z

u 
fö

rd
er

n,
 b

ev
or

 s
ie

 in
s 

R
eg

el
ar

be
its

sy
st

em
 ü

be
rt

re
te

n

Fi
na

nz
ie

lle
 u

nd
 

ge
se

tz
lic

he
 

M
aß

na
hm

e

A
rb

ei
tn

eh
m

er
In

ne
n,

 
b

en
ac

ht
ei

lig
te

 
B

es
ch

äf
tig

te

La
uf

en
d

 z
u 

ve
rs

tä
rk

en
 

A
M

S

E
nt

la
st

un
g 

d
es

 F
ak

to
rs

 A
rb

ei
t

Fo
rd

er
un

g 
na

ch
 e

in
er

 e
rh

öh
te

n 
B

es
te

ue
ru

ng
 v

on
 K

ap
ita

l u
nd

 in
sb

es
on

d
er

e 
Ve

rm
ög

en
 z

ug
un

st
en

 e
in

er
 r

ed
uz

ie
rt

en
 B

es
te

ue
ru

ng
 d

es
 F

ak
to

rs
 A

rb
ei

t 

Fi
na

nz
ie

lle
 u

nd
 

ge
se

tz
lic

he
 

M
aß

na
hm

e

A
rb

ei
tn

eh
m

er
In

ne
n,

 
b

en
ac

ht
ei

lig
te

 
B

es
ch

äf
tig

te

La
uf

en
d

 z
u 

ve
rs

tä
rk

en
 

B
un

d



Soziale Lagen und Armutsgefährdung von Niedrigverdienenden im Bundesland Salzburg 59

3. Maßnahmenvorschläge zu „lohnpolitik“
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4. Maßnahmenvorschläge zu „sozial- und strukturpolitik“
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5. Maßnahmenvorschläge zu „betrieblicher ebene“
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Teil V: fAZiT

zahlreiche Studien der letzten Jahre haben sich in Österreich mit dem phänomen der nied-
riglohnbeschäftigung und den so genannten „Working poor“ beschäftigt (Buchinger 2010, 
dimmel et al. 2010, fink 2012, häfele, greussing 2010, lutz, mahringer 2010, riesenfelder 
et al 2011). die im rahmen dieser Studien entwickelten maßnahmenkataloge entsprechen 
sich grosso modo, wenngleich der konkretisierungsgrad und die jeweils hervorgehobenen 
handlungsfelder unterschiedlich akzentuiert sind.

exemplarisch soll dies anhand von zwei Studien illustriert werden. So etwa reichen die von den 
ergebnissen der Salzburg-Studie (vgl. Buchinger 2010, 194ff) abgeleiteten maßnahmenvor-
schläge von empfohlenen statistischen und sozialwissenschaftlichen Beobachtungen des 
niedriglohnsektors sowie der armutsgefährdung hin zu folgenden maßnahmenempfehlungen: 
aktivitäten zum aufbrechen traditioneller rollenbilder und des klassischen Berufswahlverhal-
tens, zielgerichtete anstrengungen zur förderung von positiven lebenslagen von migrantinnen 
und ein-eltern-haushalten, Bewusstseinsbildung zur Bedeutung von haushaltseinkommen, 
Sicherstellung von bedarfsorientierten und existenzsichernden mindestansprüchen, lohnpoliti-
sche maßnahmen (siehe: solidarische lohnpolitik, umsetzung der Strategie der „guten arbeit“ 
auf betrieblicher ebene) sowie wirtschafts-, beschäftigungs- und arbeitsmarktpolitische maß-
nahmen. im rahmen der nun vorliegenden Studie ist es gelungen, diese teilweise abstrakten 
maßnahmen zu konkretisieren und für eine konkrete umsetzung nutzbar zu machen. 

die handlungsoptionen einer anderen Studie (riesenfelder et al. 2011) zu „Working poor in 
Wien“ fokussieren unterschiedliche betroffene teilgruppen als hauptrisikogruppen (vgl. ebd., 
69ff):

n personen mit defiziten in Bezug auf die deutsche Sprache: betrifft vorwiegend migrantin-
nen, ein erheblicher teil besitzt die österreichische Staatsbürgerschaft. hier bedarf es 
einer Verbesserung der möglichkeiten zur beruflichen aus- und Weiterbildung (fast 60% 
der Betroffenen beklagen in der Studie defizite in Bezug auf das fehlen einer verwertbaren 
beruflichen ausbildung). ziel muss ein verbesserter zugang zu Qualifizierungsangeboten 
für niedrigverdienende sein.

n personen mit teilzeitbeschäftigungsverhältnissen: hier bedarf es maßnahmen, die eine 
absicherung der teilzeitbeschäftigung durch Sozialleistungen, Betreuungsmöglichkeiten 
etc. gewährleisten.

n pflichtschulabsolventinnen: in dieser gruppe zeigen sich ebenfalls ein hoher teilzeitanteil 
sowie ein hohes ausmaß an atypischen Beschäftigungsformen. hier bedarf es der durch-
setzung von mindeststandards bei atypischen Beschäftigungsformen.

n alleinerzieherinnen: die überwiegende mehrheit hier sind frauen.
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n gesundheitlich eingeschränkte personen: ein großteil empfindet die einschränkung sub-
jektiv als belastend. hier bedarf es eines verbesserten zugangs zu gesundheitsberatung 
und rehabilitation.

n personen mit wenig perspektiven für die zukunft: diese gruppe lässt sich als entmutigt 
und perspektivlos bezeichnen. für diese risikogruppen bedarf es der notwendigkeit spe-
zieller unterstützungen (im Sinne eines Case managements): dazu gehören (berufliche) 
Weiterbildungsmaßnahmen, Schuldenregulierung, Wohnproblemlösung, Sprachkurse, 
etc. ergänzend anzumerken: parallel dazu lässt sich auch eine positiv motivierte teil-
gruppe ausmachen, die sich veränderungsmotiviert zeigt mit wenig Vermittlungsein-
schränkungen.

n auf die frage nach unterstützungsbedarfen zeigen sich in der Studie die höchsten 
Bedarfe in folgenden Bereichen: fachliche aus- und Weiterbildung, berufliche Beratung/
orientierung, unterstützung bei Jobsuche, Schuldenregulierung sowie Sprachkurse (rund 
ein Viertel in der Studie lehnt jegliche unterstützungsvorschläge per se ab; vgl. ebd., 
66-68). 

allgemein resümierend kann festgehalten werden, dass all die oben angeführten Studien zu 
einem einhelligen ergebnis kommen: um armut und dem phänomen ‚Working poor’ nachhal-
tig entgegenzuwirken, ist es notwendig, an mehreren themenkomplexen anzusetzen, denn 
„armut ist multidimensional und ihre entstehung multifaktoriell. deshalb sind die instrumente 
zu ihrer Bekämpfung auch multidimensional anzulegen“ (dimmel et al. 2010, 16). eindimen-
sionale bzw. punktuelle unterstützungsleistungen allein sind demnach im niedriglohnsektor 
im allgemeinen unzureichend, eine Senkung der armutsgefährdung benötigt neben der ‚blo-
ßen’ Vermittlung von arbeit vor allem auch die Beseitigung sozialer ungleichheit, die ermög-
lichung einer aktiven teilhabe am sozialen leben und schließt die lebensbereiche Wohnen, 
Bildung und gesundheit wesentlich mit ein.

Viele der im vorliegenden Bericht entwickelten maßnahmen entsprechen einerseits den emp-
fehlungen des Wifo zur umsetzung der Strat.at 2020. hinzuweisen ist etwa auf die vorge-
schlagenen Verbesserungen der Bedingungen für frauen und ältere personen am arbeits-
markt, die „durch Verringerung von beruflicher Segregation und lohnunterschieden, Verrin-
gerung von geschlechterunterschieden in der atypischen Beschäftigung, die intensivierung 
der prävention von gesundheitsbedingten kündigungen und die anpassung der arbeitsbe-
dingungen an die arbeitsfähigkeit von älteren“ (Strat.at 2020 2012, 26) erreicht werden 
sollen. einen bedeutenden Stellenwert nimmt hierbei lebensbegleitendes lernen ein. ande-
rerseits unterstützen die in dieser Studie generierten maßnahmen auch die umsetzung des 
„nationalen aktionsplans für die gleichstellung von frauen und männern am arbeitsmarkt“ 
(Bundeskanzleramt 2010), welcher bekanntermaßen ein wesentliches politisches Strategie-
papier darstellt. als zentrale maßnahmenbündel werden darin genannt: diversifizierung von 
Bildungswegen und Berufswahl von frauen, die erhöhung ihrer Berufschancen am arbeits-



64 Soziale Lagen und Armutsgefährdung von Niedrigverdienenden im Bundesland Salzburg

markt, die Steigerung des frauenanteils in führungspositionen sowie die reduktion der 
einkommensunterschiede zwischen männern und frauen (vgl. ebd., 51ff). 

aufgrund der methodischen konzeption der hier vorliegenden Studie wurden erstmalig die 
interessenkonflikte und trennlinien zwischen unterschiedlichen akteurinnengruppen (etwa 
arbeitgeberinnen, arbeitnehmerinnen) im detail sichtbar und greifbar. deutlich wurden jedoch 
auch die inhaltlich-politischen Schnittmengen sowie die gestaltungsräume in den jeweils eige-
nen funktionsbereichen. Beides, gemeinsames und trennendes, sind als ausgangspunkt für 
weitere aktivitäten und anstrengungen zu verstehen: beim gemeinsamen rasch zur umsetzung 
zu gelangen, beim trennenden die wechselseitige kommunikation verstärken; dies eventuell 
unter hinterfragung auf Sinnhaftigkeit langjährig vertretener Standpunkte. die im rahmen der 
theoretischen einbettung vorgestellten ‚Best practices’ mögen hierbei einen weiteren anstoß 
zu einem inspirierenden handeln jenseits ausgetretener pfade geben. 

reflexion des Forschungsprozesses

abschließend erscheint es uns wichtig, den forschungsprozess nochmals zu reflektieren und 
auf einige implikationen in diesem zusammenhang hinzuweisen. Vorweg ist unbestritten, dass 
das thema der niedrigverdienenden heute gut erforscht ist und die datenlage sich in den letz-
ten Jahren kontinuierlich verbessert hat. dennoch prallen weiterhin – wie auch die Workshops 
in dieser Studie aufgezeigt haben – unterschiedliche problemsichten und handlungsoptionen 
einzelner interessengruppen aufeinander. ziel der auftraggeberinnen (und damit der arbeitneh-
merinnenseite) war es, durch den einbezug der Sichtweise der arbeitgeberinnenseite und von 
expertinnen aus arbeitsmarkt-, Sozial- und Bildungseinrichtungen einen breiteren und fundier-
teren Blick im Sinne eines explorativen zugangs auf die diskussion zu werfen und als ergebnis 
praxisorientierte – und damit umsetzungsfähige – maßnahmen zu generieren. dieser prozess 
war jedoch mit verschiedenen herausforderungen behaftet, konkret: 

n die Workshops waren teilweise stark von unüberwindbaren interessensgegensätzen zwi-
schen arbeitgeberinnen und arbeitnehmerinnen geprägt. herrschte in fragen zu Bil-
dungspolitik und aufbrechen der geschlechterstereotypen noch weitgehend einigkeit bis 
hin zu gemeinsam akkordierten handlungsvorschlägen, so wurden speziell in der frage 
der lohnpolitik sowie der Sozial- und Strukturpolitik rasch die offenkundigen konfliktlinien 
hinsichtlich mindestlohn, einkommenstransparenz oder grundeinkommen für alle sicht-
bar. einzelne Statements reproduzieren altbekannte, zum teil als stereotyp zu bezeich-
nende argumentationslinien. die Studie leistet somit einen Beitrag zur offenlegung dieser 
immer wiederkehrenden – auch redundanten – forderungen und Sichtweisen; geklärt oder 
gar beseitigt konnten sie nicht werden. 
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n das einbeziehen der arbeitgeberinnenseite durch die auftraggeberinnen hat dem for-
schungsprozess per se einen quasi sozialpartnerschaftlichen rahmen gegeben, der auch 
für uns forscherinnen spürbar wurde. dies zeigte sich unter anderem darin, dass wir 
ursprünglich alle maßnahmen nach interessengruppen separat darzustellen beabsichtig-
ten, um nicht gegenstand von kritik zu werden und uns hinsichtlich möglicher richtigstel-
lungen abzusichern. erst die reflexion in der Steuergruppe über den möglichen umgang 
mit dieser frage brachte uns die autonomie zurück, die – einander mitunter widerspre-
chenden – maßnahmenvorschläge zu clustern und überwiegend jenseits ihrer provenienz 
aufzulisten.
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anhang: liSte Der beteiligten exPertinnen 

name einrichtung Funktion

karolina altmann-kogler frau und arbeit pongau Beratung

alois autischer-e.normann, maS laube geschäftsführer

mag. Willi Bischofer ak Salzburg Wirtschaftspolitik und arbeitsmarkt 

mag. robert Buggler armutskonferenz Salzburg Sprecher

mag. helmut eymannsberger WkS Wirtschaftspolitik

Christoph eschbacher lebenshilfe Salzburg Betriebsrat

gabriele frankhauser Volkshilfe Betriebsratsvorsitzende

dr. martin goller ÖgB pongau und lungau regionalsekretär

herbert gottesmann amS regionalstelle pongau abteilungsleiter Beratung

maga ernestine harrer anderskompetent gmbh geschäftsführerin

dr. gerhard heinrich iV Salzburg geschäftsführer i.r.

dr. franz hirnsperger WkS leiter rechtsabteilung

inge honisch Schuldnerberatung Beraterin

dr. lorenz huber WkS arbeits- und Sozialpolitik

maga astrid Jakob Soziale arbeit gmbh Bereichsleiterin

mag. rajmund kosovic Bundessozialamt landesstellenleiter

maga hilla lindhuber ak Salzburg Bildungsreferat

mmag. manuel mayr landesregierung
ressort gesundheit und Soziales, land 
Salzburg

daniel mühlberger pro-ge landesekretariat Salzburg

mag. Werner pichler bfi Salzburg leitung

maga gabriele pöhacker erzdiözese Salzburg referentin für Behindertenpastoral

maga drin Stephanie posch ak Salzburg frauenreferentin

mag. florian preisig ak Salzburg Wirtschaftspolitik und einkommen

gaby proschofski ÖgB Salzburg landesfrauensekretärin

dir. mag. gerhard Schmidt ak Salzburg direktor

mmaga Claudia Schürz ÖgB Salzburg leitung Bildungsreferat

labg. Walter Steidl gpa landessekretär Salzburg

Siegfried Steinlechner amS Salzburg landesgeschäftsführer

mmaga drin eva Stöckl ak Salzburg Sozialpolitik

maga renate Szegedi-Staufer Sozialamt Stadt Salzburg amtsleiterin
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