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Ein Ansatz, um die eigene Unternehmensverantwortung in der globalen Zulieferkette 

wahrzunehmen, besteht fiir die meisten Unternehmen darin, Fabrikkontrollen (Sozialau- 

dits) durchzuflihren. Dies ergab auch eine Studie von Gallard aus dem Jahr 2010, in der 

15 US-Unternehmen bezliglich der Einhaltung von Sozialstandards untersucht wurden. 

Nur zwei von ihnen flihrten liber die nutzung von Audits hinaus auch Beratungen und 

Schulungen bei ihren Zulieferern durch. Audits werden seit nunmehr liber 15 Jahren 

eingesetzt, ohne dass sich die Arbeitssituation in den Fabriken in wichtigen Bereichen 

(Lohne, Uberstunden, Diskriminierung, Organisationsfreiheit) wesentlich verbessert 

hatte (Barrientos und Smith 2006). Die Arbeitsbedingungen von Millionen von Frauen 

- sie stellen 70 bis 90 Prozent der Beschaftigten - wird deshalb im Folgenden exempla- 

risch am Beispiel der Bekleidungsindustrie dargestellt

D
ie Handelsliberalisierung 

hat Millionen von Frauen 

Arbeit verschafft, aber die 

Arbeit ist prekar, schlecht bezahlt und 

ohne jegliche Sicherheiten wie Ar- 

beitsvertrage, Krankenversicherung, 

Rente, Mutterschutz und vieles mehr. 

Die Frauen erhalten uberall nied- 

rigere Lohne als Manner. Die besser 

bezahlten Positionen nehmen Man

ner ein als Aufseher und Produkti- 

onsleiter auf der mittleren und oberen 

Managementebene. Frauen arbeiten 

haufig als illegale Immigrantinnen in 

den sweat shops in groBen europaischen 

und US-amerikanischen Industrie- 

stadten, als besonders niedrig bezahl- 

te Heimarbeiterinnen in der Tiirkei 

und Osteuropa, als billige Wander- 

arbeiterinnen in China und als mil- 

lionenfache „Reservearmee“ in den 

vielen informellen kleinen Fabriken 

weltweit.

GroBe Einzelhandler und Markenfir- 

men beherrschen heute den Handel 

und die Bekleidungsindustrie welt

weit, so zum Beispiel Walmart aus den 

USA3 oder Lz eE Yung EtdS aus Hong

kong. Mit ihrer Marktmacht kbnnen 

die groBen Handelshauser die Ein- 

kaufspreise und Lieferzeiten diktie- 

ren. Die „Just in /zW‘-Lieferungen 

haben die Produktionszeiten in funf 

Jahren um 30 Prozent gesenkt. Ma- 

rokkanische Frauen miissen fiir Spa- 

niens Kaufhauskette El Corte Ingles 

Auftrage in weniger als sieben Ta- 

gen erfullen (Oxfam 2004).5 Die Zu- 

lieferer sind einem Druck ausgesetzt, 

den sie an die Beschaftigten weiterge- 

ben. Dies fiihrt sowohl zu einem ver- 

starkten Subcontracting (Vergabe von 

Unterauftragen an kleinere Fabriken) 

als auch zu einer steigenden Flexibi- 

lisierung der Beschaftigung: In den 

letzten Jahren nahmen Zeitarbeits- 

vertrage sowie die Auslagerung von 

Arbeitsschritten an kleine Fabriken 

oder in Heimarbeit zu.

Arbeitsbedingungen in der 

Bekleidungsindustrie 

Bangladeschs

Die Arbeit in der Bekleidungsindu

strie stellt fiir die Frauen zwar einen 

Emanzipationsschritt dar, da sie ih

nen ermbglicht, ein eigenes Einkom- 

men zu erwirtschaften. Studien bele- 

gen jedoch, dass die meisten Frauen 

nicht uber dieses Einkommen ver- 

fiigen und nicht einmal Geld zu- 

riicklegen kbnnen.6 Auch wird die- 

ser Schritt teuer erkauft: Eine 

Befragung von 988 weiblichen Be

schaftigten aus 41 Textilfabriken in 

Bangladesch7 im Jahr 2010 brach- 

te zutage, dass 96 Prozent der Be- 

fragten nach einem taglich vorge- 

gebenen Produktionsziel bezahlt 

wird, das so unrealistisch hoch ist, 

dass die Naherinnen es nicht in ei

ner normalen Arbeitszeit von acht 

Stunden pro Tag erreichen kbn- 

nen. Die Frauen leisten monat- 

lich zwischen 11 bis 30 unbezahlte 

Uberstunden, allein um das Pro- 

duktionssoll zu erreichen. Zusatz- 

lich machen viele Frauen weitere 

60 bis 100 Uberstunden im Monat, 

um einen Lohn zu erhalten, der ih

rer Familie das Uberleben sichert. 

In der Regel werden Uberstunden 

nur kurzfristig einige Stunden vor- 

her angekiindigt. 80 Prozent der 

Befragten verlassen die Fabrik erst 

zwischen 20-22 Uhr, nachdem sie 

ab 8 Uhr morgens gearbeitet haben. 

Viele der Frauen brauchen circa eine
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Viele Naherinnen in Dhaka, Bangladesch, arbeiten in groBen Textilfabriken, ohne gegen gesundheit- 

liche Risiken abgesichert zu sein.

Foto:Tareq Salahuddin

Stunde fur den Weg nach Hause, wo 

dann die Hausarbeit auf sie wartet.8

Drei Viertel der befragten Frauen 

leisten auch Nachtschichten, wenn 

es dringend wird und eine Verschif- 

fung von Waren ansteht. Sie arbei

ten dann bis Mitternacht ohne Un- 

terbrechung und ohne Essen. Viele 

schlafen auf dem nackten Boden 

in der Fabrik, weil sie sich furch- 

ten, nachts allein nach Hause zu- 

riickzukehren. Rund die Halfte der 

Frauen wurde schon bestraft, wenn 

sie sich weigerte, Uberstunden oder 

Nachtschichten zu machen. Be- 

strafungen werden in Form von 

Lohnabzugen, aber auch durch Ver- 

weigerung von Urlaub oder Krank- 

schreibung ausgeiibt. Naherinnen 

miissen zur Bestrafung auch schon 

mal „in der Ecke stehen“. 80 Pro- 

zent der befragten Frauen gab an, 

dass in den Nachtschichten weder 

ein Arzt noch eine Schwester an- 

wesend sind, obwohl dies bei einer 

Fabrik mit mehr als 300 Beschaf- 

tigten Vorschrift ist. In einer Fa

brik in Chittagong in Bangladesch 

wurde 2009 einer Naherin verwei- 

gert, den Arbeitsplatz zu verlassen, 

um ins Krankenhaus zu gehen. Die 

Frau verstarb nach einigen Tagen.9

Besonders schlimm sind fur die 

Frauen die taglichen Beschimp- 

fungen und Demiitigungen, es 

gibt sogar Klapse und Ohrfeigen 

(Burckhardt 2010, S.ll)10 durch 

Vorgesetzte. Sexuelle Belastigungen 

gibt es zwar, wird aber von den 

Frauen aus Scham selten erwahnt. 

Auch Fehlgeburten sind haufig, weil 

schwangere Frauen keinen beson- 

deren Schutz erhalten. Viele miis- 

sen im schwangeren Zustand ste- 

hend arbeiten. In einigen Landern 

verlangen Fabriken von den Frauen 

Schwangerschaftstests, bevor sie 

eingestellt werden, eine eindeutige 

Diskriminierung von Frauen. Zu- 

satzliche Pausen fur stillende Mut

ter gibt es nicht.

Grunde fur die bevorzugte 

Einstellung von Frauen in der 

Bekleidungsindustrie

Es heibt, Frauen seien manuell ge- 

schickter und kbnnten deshalb eine 

Nahmaschine besser bedienen als 

Manner. Dem widerspricht die Tat- 

sache, dass sobaid eine Tatigkeit bes

ser entlohnt wird, sie von Mannern 

ausgeiibt wird. So gibt es zahlreiche 

mannliche Schneider in vielen Lan

dern Asiens und Afrikas, die ein ei- 

genes Geschaft fiihren. Fakt ist eher, 

dass Frauen niedriger bezahlt werden 

als Manner.

Frauen gelten als fiigsam. Die patriar- 

chalische Erziehung verlangt von ih- 

nen Unterordnung unter Autoritaten 

und generell unter den Mann, sodass 

sie sich kaum gegen Ausbeutung weh- 

ren. Viele Frauen in Bangladesch kbn- 

nen kein Selbstwertgefiihl entwickeln 

und finden keinen Zugang zu ihren 

Rechten, weshalb sie der Gewalt am
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Arbeitsplatz und auch zu Hause hilf- 

los ausgeliefert sind (GIZ und PSES 

2011).11

Frauen organisieren sich seltener ge- 

werkschaftlich, was Unternehmern 

entgegenkommt. Aufgrund ih- 

rer Mehrfachbelastung, zusatzlich 

zur Arbeit fur Mann und Familie 

zu sorgen, finden Frauen nicht die 

Zeit, sich nach der Arbeit noch mit 

anderen Aufgaben zu befassen. Die 

ungleiche Verteilung von Hausar- 

beit und die reproduktiven Pflich- 

ten werden auch dann beibehalten, 

wenn der Mann arbeitslos ist. Zu- 

dem verbieten kulturelle Zwange 

den Frauen, abends noch alleine au- 

Ber Haus zu gehen. In den Fallen, 

wo Teile der Produktion in Heimar- 

beit hergestellt werden oder Frauen 

prekar nur voriibergehend beschaf- 

tigt sind, kummern sich Gewerk- 

schaften kaum um ihre Angelegen- 

heiten. In vielen Gewerkschaften 

nehmen die Manner Fiihrungsposi- 

tionen ein und haben kulturell be- 

dingt wenig Verstandnis fur Frauen- 

belange.

Auch in den Verhaltenskodizes von 

Unternehmen und bei Sozialaudits 

werden die Frauenbelange nicht wirk- 

lich ernst genommen. Fur die Kin- 

derbetreuung wird oft nur der Form 

halber — wenn die Audits durchge- 

fuhrt werden — ein Raum bereitge- 

stellt; in Wirklichkeit aber gibt es kein 

Betreuungspersonal, deshalb sind sel- 

ten Kinder in der Betreuung. Es wird 

in den Audits meistens nicht iiber- 

priift, ob bezahlter Mutterschutz ge- 

leistet wird, zudem werden die Un- 

terlagen massiv gefalscht. Auch vor 

Gericht haben Frauen es schwer, an- 

gehort zu werden. Sie werden vorge- 

laden, aber der - mannliche - Pro- 

zessgegner erscheint nicht und so 

dauert es oft Monate bis Jahre, bis 

uberhaupt eine mundliche Verhand

lung zustande kommt. Die weiblichen 

Beschaftigten in den globalen Zulie- 

ferketten arbeiten also weiterhin trotz 

Tausender von Fabrikkontrollen un- 

ter miserablen Bedingungen. Unzu- 

reichende Rechtsprechung und man- 

gelnder Schutz durch Gerichte setzt 

die Frauendiskriminierung fort.
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