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Zusammenfassung 

Die Gruppe 'neuer Selbstiindiger' - insbesondere Ein-Personen-Selbstiindiger des expandie

renden Dienstleistungssektors - ist in Deutschland wie in Westeuropa im Zuge des erwerbs

strukturellen Wandels seit liingerem stetig gewachsen. Dennoch sind (Allein-)Selbstiindige 

bislang nicht in das deutsche Sozialversicherungssystem einbezogen, da dieses lediglich auf 

das traditionellc (miinnliche) 'Normalarbeitsverhiiltnis' angelegt ist. Es schlie13t damit die 

se lbstiindig Elwerbstiitigen neuen Typs aus, obwoW sie iihnlich wie Arbeitnehmer auf den 

Vcrkauf ihrer Arbeitskraft angewiesen sind und damit vielfach sogar geringere Einkommen 

als diese erzielen. Insbesondere fUr die liingerfristige Absicherung im Alter besteht daher im 

Zuge der Flexibilisierung von Arbeits- und Lebensverhiiltnissen sozialpolitischer Reform

bedarf. Das Arbeitspapier diskutiert diesen Bedarf ausgehend von der besonderen Erwerbs

situation Selbstiindiger im Kulturbereich. Fiir sie wurde dank spezifischer Konstellationen 

mit der Kiinstlersozialversicherung (KSK) eine eigene woWfahrtsstaatliche Sicherungsin

stitution geschaffen. Diese ist unter verschiirften Marktbedingungen jedoch nur begrenzt 

tauglich fUr eine Ausweitung auf alle 'neuen Selbstiindigen'. Diskutiert werden daher ver

schiedene Optionen der sozialen Alterssicherllng Selbstiindiger anhand eines Uberblicks 

liber grundlegende Systemunterschiede in eilligen ellropiiischell Liilldem, wobei auf vier 

Modelle verschiedener wohlfahrtsstaatlicher Traditionen niiher eingegangen wird: Diine

mark und Schweiz als 'Grundsicherungsmodelle' einerseits, Frankreich und Osterreich als 

dem deutschen Sozialversicherungstyp vergleichbare Modelle andererseits. Gemeinsam ist 

alien Liinderbeispielen der obligatorische Einbezug Selbstiindiger zumindest in eine Ba

sissicherung zur Vermeidung von Altersarmut. In einem vorliiufigen Fazit werden die Er

gebnisse der Liinderanalysen auf die bundesdeutsche Situation bezogen und fUr eine umfas

sende, solidarisch angelegte Losung pliidiert. 

Summary 

The number of 'new self-employed', particularly single person self-employed in the ex

panding services sector, has been growing for the last decades across western Europe due to 

labour market changes. Yet in Germany, this group has not been integrated in the general 

system of social insurance since it is based on the traditional (male) 'standard employment 

relationship'. It excludes the new type of self-employed in spite of their dependence on 

selling their work force like 'normal' workers, implying a similar need for safeguarding. 

Hence. social refOlms are imperative, particularly with respect to the long-term security of 

old age in view of increasing Ilexibility of work and life. The working paper discusses these 



requirements, starting from an analysis of the special situation of cultural professions. For 

this group, a special branch of social insurance has been established in a cel1ain hi storical 

constellation (Kiinstlersozialversicherung - KSK). Yet under exacerbated market conditions 

this institution is only of limited use for a general expansion to all 'new self-employed'. 

Therefore, several diverse options are examined for integrating the self-employed into pell

sioll schell/es, giving a shol1 overview of fundamental variances in sOll/e Europeall CallI/

tries. Four models of different welfare traditions are discussed more deeply: Denmark and 

Switzerlalld as more or less 'basic security model s' on the one hand, France and Austria as 

Bismarck-types of social insurance systems on the other. Common ground of all examples 

is the mandatory inclusion of self-employed at least in the basic system to avoid povel1y of 

age. As a provisional conclusion, the author connects the results of the national comparisons 

with the German situation and advocates a comprehensive, solidary solution. 
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1 Einleitung: Problemskizze 

Ein Element des StlUktutwandels von ElWerbsarbeit ist der europaweit zu beobaehtende 

allgemeine Anstieg von Selbstandigen seit den 80er Jahren (in del' Bundesrepublik erst in 

den 90em) I , und zwar insbesondere von Ein-Personen-Selbstandigen (EPS) ohne weitere 

Mitarbeiter2 In der Bundesrepublik stellten EPS im Jahr 1999 immerhin die Halfte aller 

Selbstiindigen, in absoluten Zahlen waren es 1,8 Mio (Mikrozensus). Die Hauptbranehen 

dieser Solo-Selbstlindigen3 sind (neben Handel und Gastronomie sowie untemehmensnahen 

Beratungsdiensten) mode me, expansive Dienstieistungsbereiehe wie Bildung, Gesundheit, 

Kultur und Medien (vgl. Leieht 2000). Besonders im sozialpolitisehen Diskurs wird diese 

modemisierungsbedingt anwaehsende ElWerbstlitigengruppe hliufig unter dem Begriff 

"neue Selbstlindige" gefasst4 Damit sind gemeint bspw. freie Mitarbeiter im Aui3endienst, 

in del' Kundenbetreuung und der ElWaehsenenbildung, in Pflegediensten und nieht zuletzt 

in den Medien. Diese "neuen" Selbstandigen werden in versehiedener Hinsieht von den 

"ahen" (Handwerker, Bauem, Freiberufler, Einzelhlindler, Landwirte) unterschieden, zurn 

einen in del' Sozialstruktur: Unter Alleinselbstlindigen finden sieh relativ viele Frauen, Jiin

gere, Hoehqualifizierte und TeilzeiteIWerbstatige5 Zum anderen sind die neuen Selbstlindi

gen nieht auf beslimmte Tiitigkeiten besehrankt, sie verftigen oftmals iiber nicht

standardi sielte Qualifikationen auf einem hohen AlIgemeinbildungsniveau, und die Uber

gange zu abhiingiger Besehiiftigung sind hiiufig flie13end. Auch die Kapitalbasis ist im all

gemeinen erheblieh geringer als bei anderen Selbstiindigen - die meisten "Alleindienstlei

ster" sind vielmehr wie Arbeitnehmer auf den Verkauf ihrer Arbeitskraft angewiesen und 

mehr oder minder von ihren Auftraggebem abhangig. Im Untersehied sowohl zu Arbeit

nehmem als auch den meisten "alten" Selbstiindigen sind sie jedoch allesamt nieht in das 

2 

3 

4 
5 

Zur international vergle ichenden Entwicklung von Selbstandigkeit in den letzten Dekaden vg !. Lu
ber/Leichl 2000; Luber 1999; zur Beleiligung von Frauen an der Selbstiindigkeit in westlichen liin
dem vgl. Mc Manus 200 I. 
Aus Grunden besserer Lesbarkeit wird meistens auf eine geschlechterdifferenzierende Schreibweise 
verzichtc I, wenn g le ichermaBen Frauen wie Manner gemeint s ind. In der folgenden Problemanalyse 
wird auf geschlechtsspezifische Unterschiede hingewiesen, die Betrachtung clef Refonnperspektiven 
crfolgt aufgru nd clef urspriinglichen Aufgabenstellung in diesem Beitrag jedoch nicht geschlechter
differenziert und ist von daher notwendigerweise beschdinkl. 
Im Folgenden werden die Begri ffe "Ein-Personen-Selbstandige", "Solo-It oder "Alleinselbstandige" , 
"neue Selbstandige" sowie "AlIeindienstleister" synonym gebraucht, obwohl letzterer Temlinus die 
Beschriinkung auf den Dienstleistungsbereich beinhaltet. Die verfiigbaren Oaten lassen jedoch dar
auf schlieBen, dass die gemeinte Erwerbstatigengruppe in cler Tat hauptsachlich in (heterogen 
strukturierten) dienstleistenden Branchen tatig ist. Die Problematik der sektoralen Klassifikation 
Erwerbstatiger wird in diesem Zusammenhang auBer Acht geiassen. 
Vgl. bspw. Bieback 2000; BogenholdILeicht 2000; LeichtlLauxen-U lbrich 2002. 
Vgl. LeichtlLauxen-Ulbrich 2002; Lohmann 2001; Mc Manus 2001 , Leicht 2000. 
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allgemeine deutsehe System der sozialen Sieherung einbezogen und damit nur unzurel

ehend gegen die Elwerbsrisiken abgesiehert. Dabei ist fur AlIeindienstleister grundsiHzlieh 

ein iihnlieher sozialer Schulzbedar{ zu konstatieren wie bei Arbeitnehmem. Die Mehrzahl 

Solo-Selbstiindiger erzielt geringere Einkommen als die Mehrzahl abhfulgig Besehiiftigter 

wie aueh Arbeitgeber-Selbstiindiger, d.h. untemehmeriseh tiitiger Elwerbstiitiger mit minde

stens einem Besehiiftigten6 Bereehnungen auf Basis einer Sonderauswertung des Mikro

zensus 1997 ergeben fur die Alleinselbstiindigen relativ niedrige Einkommen, insbesondere 

fur Frauen (LeiehtlLauxen-Ulbrieh 2002: 151). Danaeh verdienen 38% der solo

selbstiindigen Frauen weniger als DM 1.400 monatlieh netto, bei den solo-selbstiindigen 

Miinnem sind es II %7 Diese Zahlen betreffen wohlgemerkt nieht neue Existenzgriin

der/innen, die mehrheitlieh noeh weniger verdienen8 Die vglw. niedrigen Einkommen AI

leinselbstandiger und ihre fehlende institutionelle soziale Sieherung gegen das Marktrisiko 

der zeitweisen Auftragslosigkeit, gegen Hinger dauemde Krankheit und Berufsunfahigkeit 

sowie fur das Alter fuhren zu einem erhiihten Risiko materieller Armut. Dass allein die 

freiwillige, private Vorsorge fur diese Risiken vielfaeh - und besonders bei den am meisten 

gefiihrdeten Gruppen - nieht ausreieht, zeigen bspw. Untersuehungen iiber die Altersvorsor

ge aller Selbstiindigen9 So verfugen rund 15% aller Selbstfuldigen-Haushalte, d.h. solehe in 

denen der/die Haupteinkommensbezieher/in selbstiindig erwerbstiitig ist, iiber keinerlei AI

tersabsieherung10 Sie sind weder obligatoriseh noeh freiwillig in der Gesetzliehen Renten

versieherung versiehelt, verfugen nieht iiber vom Ehepartner abgeleitete Rentenanspriiehe 

und haben keine Anwartsehaften aus Lebens- oder Sterbegeldversieherungen erworben 

(Faehinger 2002: 32). Diese Gruppe verfugt im allgemeinen aueh nieht iiber ausreiehende 

private Venniigensbestiinde, um liingerfristige Einkommensausfalle (dw-eh Auftragslosig

keit oder Alter) zu kompensieren (Faehinger 2002: 34fl). Die Sparfahigkeit einer nieht un

betriiehtliehen Zahl von Selbstiindigen-Haushalten ist aufgrund der niedrigen verfugbaren 

6 

7 

8 

9 

10 

Vg!. LeichtlLauxen-Ulbrich (2002: 22), wobei die abhiingig Beschiiftigten eher die mittleren Ein
kommensklassen besetzen, wahrend Arbeitgeber-Selbstiindige auch zu deutlich h6heren Anteilen in 
den beiden SpitzenkJassen zu finden sind. 
Die weitere Einkommensstaffelung ergibt insgesamt ein vglw. nicdriges Niveau. EinschlieBlich der 
unterstcn Verdienstkategorie crzielen rund drei Viertel der solo-selbstandigen Frauen Einkommen 
bis zu max. OM 3.500 nelto (24% OM 1.400-2.500, t2% OM 2.500-3.500), bei den "Solo
Miinnem" sind dies 47% (20% OM 1.400-2.500, 16% OM 2.500-3.500). Die Gruppe solo
selbstandiger Spitzenverdiener/innen ist klein: In den beiden obersten Verdienstklassen iiber 
OM 5.500 finden si ch 4% der Frauen und 10% der Miinner. Alle Angaben aus LeichtlLauxen
Ulbrich 2002 : 22. 
Fasl die Hiilfle der Solo-Gtiinderinnen (48%) und 18% der Solo-Gtiinder verdienen unler OM 1.400 
nello im Monat (LeichtlLauxen-Ulbrich 2002: 15). Als Gtiinder/innen werden Personen geziiWt, die 
vor dem Erhebungsjahr des M ikrozensus (1997) noch nichl selbstiindig waren. 
Vg!. Fachinger 2002; Fachinger/Oelschliiger 2000; Oriilher u.a. 2001. Fur die Gruppe der Allein
dienstleister im Medienbereich vgl. Rehberg/Stoger 2001 sowie weiter unten im Text. 
Oaten auf Basis von Auswenungen der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe von 1998 (Fachin
ger 2002). 
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Einkommen vglw. gering (Fachinger 2002: 43).11 Obschon diese Zahlen nicht nach Solo

Selbstiindigen und Arbeitgebem unterscheiden, ist aufgrund der o .g. Einkommensvelteilung 

Alleinselbstiindiger zu vermuten, dass diese Teilgruppe mehrheitlich zu den privat unzurei

chend abgesichelten Personengruppen geh6rt. 12 

Der mangelnde Einbezug der Selbstiindigen in das deutsche Sozialversicherungssystem ist 

symptomatisch flir dessen wohlfahrtsstaatlich pfadtypische Beschriinkung auf abhiingig 

Beschiiftigte im 'miinnlichen' NormalarbeitsverhiiltnisU Nur fur einige Berufsgruppen der 

"alten" Selbstiindigen wurden spezielle obligatorische Sondersysteme der sozialen Siche

rung geschaffen, die somit nur eine kleine Minderheit der Selbstiindigen einbeziehen. 14 Die 

Festlegung des deutschen sozialen Sicherungssystems auf das Normalarbeitsverhiiltnis mit 

stabilen Erwerbsbiographien wird jedoch angesichts der zunehmenden Flexibilisierung von 

Arbeits- lInd Lebensverhiiltnissen zu einem generellen Problem flir viele Gruppen Er

werbstiitiger. Hiiufigere individuelle Wechsel und Ubergiinge aus verschiedenen Erwerbs

fonnen und Lebenssituationen werden dadurch erschwert bzw. sind unzureichend sozial 

abgesichert. Dies gilt in besonderem Mall flir die liingerfristige biographische Absicherung 

im Alter sowie flir Erwerbsunrahigkeit, Unterbrechungen versicherungspflichtiger Er

wcrbsarbeit, die Reduktion von Arbeitszeit u.a.m., die zu Sicherungsliicken flihren .15 Wiih

rend Frauen von dieser Problemlage schon immer betroffen waren und sich aufgrund des im 

deutschen Sicherungssystem angelegten wohlfahrtsstaatlichen Modells "miinnlicher Emiih

rer/weiblichc Hausfrau" hiiufig nur durch abgeleitete Anspriiche des Ehepartners sichem 

konnten 16, gilt dies mit wachsender Flexibilisierung von Arbeits- und Lebensverhiiltnissen 

II 

12 

13 

14 

15 

16 

Mehr als ein Drittel dieser Haushalte (35,2%) verfiigl uber ein iiquivalenzgewiehteles verfiigbares 
Einkommen unter OM 2.000 pro Monat (Faehinger 2002: 43). 
1111 DFG-Forschungsprojekt zu "Neuen Formen von Selbstandigkeit in Kulturberufen" im Zentrum 
fiir Sozialpolitik wird u.a. die Hypothese verfolgt, dass Alleinselbstiiodige in Haushaltsfomlen le
ben, in denen ihre besonderen Marktrisiken durch Einkommen der Lebenspartner teilweise kompen
siert werden mussen (vg!. GottschalVBetzelt 200 I; Betzelt 2002). Dies durfte jedoeh - naeh neue
sten Mikrozensus-Berechnungen von LeichtlLauxen-Ulbrich (2002) - nur flir eine kleine Minderheit 
gelten. 

Auf die hierdureh bedingte Struktur und Logik des deutsehen Systems gehe ieh im Folgenden nieht 
nahcr ein. verwiesen sei auf die umfangreiche sozialpolitische und soziologische Literatur, bspw. 
Leibfried/Wagschal 2000; GottschalVDingeldey 2000; Geissler 1998; Kaufmann 1997; Riedmul
lerfOlk 1994. 
Nach FachingerfOelsehliiger (2000: 165) sind nur 23% aller Selbstiindigen in obligatorische Sozial
versicherungssysteme einbezogen. In def Alterssicherung betrifft dies Alleinselbstandige im Ptlege
bereich, als Lehrer und Erzieher sowie Seelotsen (Angestelltenversicherung), Hausgewerbetreiben
de, selbstandige Handwerker, Bezirksschornsteinfegenneister, Kustenschiffer und -fischer (Arbei
lerrenlenversicherung). pflichtversicherte Freiberufler (Versorgungswerke) und Landwirte (vg!. 
Drather u.a. 200 I: 21 ft). Seit der Rentenstrukturreform 1999 sind Selbstiindige ohne Besehiiftigte, 
die dauerhaft nur von einem Auftraggeber abhangen, ebenfalls in def GRV als "arheitnehmeriihnli
che Personen" pflichtversichert ("bedarfsorientierte Grundsicherung"). 

Fur eine genauere Problemanalyse vg!. WSI 2001, darin insb. KlammerfTillmann 200Ia,b,e sowie 
Backer 200 I. 
Vg!. hierLU bspw. Geissler 1998; Ostner 1995; Hinrichs 1996. 
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in zunchlllendelll Mall auch fur Miinner. Die Zunahme "neuer" Selbstiindiger und ihre unzu

reichende soziale SichelUng ist in diesen Zusarnmenhang einzuordnen. 

Gewisse FOImen selbstiindiger bzw. freibelUflicher Tiitigkeit auflerhalb des dOlllinierenden 

Normalarbeitsverhiiltnisses und jenseits der klassischen Professionen (Arzte, Juristen) ha

ben allerdings bereits eine liingere Tradition und sind nicht erst mit dem jungsten Struktur

wandel entstanden. Besonders MedienschafJellde 17 waren aufglUnd ihrer spezifischen Ar

beitsbedingungen und traditionell unstetigen und vielfiiltigen Erwerbsverliiufe schon immer 

in einer "Sondersituation". Fur sie sind die Grenzen zwischen Erwerbstiitigkeit und "Pri

vatleben" oftmals eher fliellend, professionelle Arbeit ist sowohl in Teilzeit als auch in 

Vollzeit miiglich, als Angestellte oder in den verschiedensten Formen freibelUtlicher Tiitig

kcit. 18 

Einerseits bcinhaltet dieses spezifische Erwerbsmuster fur die Medienschaffenden griillere 

individuelle Handlungsspielriiume bezuglich der Arbeitszeit und der Arbeitsorganisation. 

Andererseits konnten fur Publizisten aufglUnd historisch gunstiger allgemeinpolitischer 

Bedingungen und dank gewerkschaftiicher Vertretungsmacht besondere SichelUngsinstitu

tioncn geschaffen werden, die diese griillere individuelle Autonomie kollektiv gegen allge

meine Erwerbsrisiken absichern: Die KunstiersozialversichelUng ist hier als die wichtigste 

wohlfahl1sstaatliche Institution zu nennen, hinzu kommen verschiedene belUfs- und bran

chenspezifische Einrichtungen wie die Pensionskasse fur FreibelUtler im iiffentlich

rechtlichen Rundfunk und die belUfsstiindischen Versorgungswerke. 

Die sozialpolitische Betrachtung der KlinstlersozialversichelUng ist im Zusammenhang mit 

dem skizziel1en StlUktUlwandel von Erwerbsarbeit und der Zunahme von Alleinselbstiindi

gen aus verschiedenen Grlinden besonders interessant. Einerseits markiert sie ein innovato

risches soziales Ausgleichsmodell fur eine wachsende GlUppe Erwerbstiitiger (siehe Ab

schnitt 2). Andererseits geriit sie als Institution durch veriinderte Rahmenbedingungen ver

mchrt unter DlUck, so dass sich hierdurch allgemeine Reformbedarfe aufzeigen lassen. 

Se it EinfuhlUng der Kunstlersozialkasse (KSK) 1983 haben sich die Marktbedingungen im 

Kultursektor deutlich gewandelt: Verschiirfter, internationaler Wettbewerb, PrivatisielUng, 

technologischer Wandel und RationalisielUng, steigendes Arbeitsangebot durch gestiegene 

Absolventenzahlen, sind hier als die wichtigsten Stichpunkte zu nennen. Der folgende Bei

trag untersucht zuniichst, wie sich die Institution KSK in den letzten zwei Jahrzehnten ge

wandelt hat und inwiefern sie angesichts veranderter Rahmenbedingungcn noch ihre Siche

IUngsfunktion erfullen kann (2). Im Anschluss werden verschiedene Optionen fur den Ein-

17 

18 

Mit diesem Begriff sind Joumalisten, Publizisten und andere Kulturberufe gemeint. die in und flir 
die verschiedensten Massenmedien tiitig sind. 
Zu den spezifischen Arbeits(markl)bedingungen im publizistisch-kiinsllerischen Bereich vg!. Reh
berg u.a. 2002; HaaklSchmid 200 I; GottschalllSchnell 2000: GOlIschall 1999; FohrbeckIWiesand 
1975. 
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bezug Selbstiindiger in die soziale Sicherung skizziert und anhand von vier Liinderbeispie

len zur Alterssicherung dargestellt (3). Ein vorliiufiges Fazit schlieBt die bisherige Analyse 

ab (4). 

2 Entwicklung und Grenzen der Kiinstlersozialversicherung 

Die KSK kann als soziale Errungenschaft und innovatorisches Modell bezeichnet werden 

(Gottschall/Schnell 2000). Freiberufliche bzw. selbstiindige Erwerbstiitige in kiinstlerischen 

und publizistischen Berufen werden unter bestimmten Voraussetzungen durch die KSK in 

die gesetzliche Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung als Pflichtversicherte integriert. 

Dabei funktioniett die KSK als soziales Ausgleichsrnodell, in dern die Versicherten wie 

Arbeitnehmer behandelt werden und nur den hiilftigen Beitrag zu zahlen haben. Der "Ar

beitgeberanteil" wird durch die Verwerter kunstlerisch-publizistischer Leistungen und durch 

einen Bundeszuschuss aufgebracht. Dieser staatl iche Zuschuss erkennt die besondere, 

schwache Marktposition der Alleindienstleister an, die ihr Einkornrnen zurn Teil auch ohne 

Verwetter durch "Selbstvermarktung" 19 erzielen. 

Die unmittelbar sichtbare Attraktivitiit der KSK fur die einzelnen Versicherten besteht ins

besondere in den verhiiltnisrniiflig glinstigen Beitriigen fur die Krankenversicherung, die fur 

andere Selbstiindige erheb lich hoher sind. 

Die KSK ist gernessen an der Zahl der Versicherten ausgesprochen erfolgreich (Obersicht 

1 )20 Seit dern Inkrafttreten des Kunstlersozialversicherungsgesetzes (KSVG) irn Januar 

1983 verzehnfachte sich die Versichertenzahl und nimmt jiihrlich weiter urn rd. 5% zu21 

Del' Frauenanteil der Versicherten ist rnit rd. 42% relativ hoch, bei den Berufsanfangem 

liegt er sogar bei 52%. Entsprechend der gestiegenen Versichertenzahlen erhohten sich irn 

Zeitraurn von 1990 bis 200 I die Kosten fur den Bund in absoluten Betriigen urn rnehr als 

das Dreifache. Die Anzahl der zur Abgabe herangezogenen Verwerter hat sich seit 1990 

nahezu verdoppelt. 

19 

20 
21 

Selbstvemlarktung bedeutet , dass Kiinstler und Publizisten ihr Honorar nicht von einem abgabe
pOichtigen Verwerter (Auftraggeber) erhalten - also nieht "fremdvemlarktet" werden -, sondem di
rekl von den "Endabnehmem", d.h. Privatpersonen, Vereinen u.a. (vgl. den neuesten Bericht def 
KSK: BMA 2002 sowie den Bericht der Bundesregierung iiber die soziale loge der Kiinstlerinnen 
und Kiinstler in Deutschland, Juni 2000). 
Die folgenden Angaben sind entnommen aus BMA 2002. 
Anteile def Versicherten innerhalb KSK oach Bereichen: 24% Wart, 39% Bildende Kunst, 26% 
Musik. I 1% Darstellende Kunst. 
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Ubersicht 1: 

Entwicklung der Kiinstlersozialversicherung 1983 - 200t: 

Anzahl Versicherte (1983-2001) 12.6000 112.000;iiihrlich plus 5% 

Anzahl Verwerter (1990-200 I) 19.0000 36.000 

H6he Bundeszuschuss (1990-200 I) 44 Mio 0 152 Mio OM 

Quelle: eigene Darstellung, Oaten aus BMA 2002. 

Trotz dieser Erfolgsbilanz zeigen sich jedoch auch deutliche Grenzell der KSK: 

• Oas Rentenniveau ist aufgrund der unstetigen Erwerbsverliiufe und der relativ geringen 

(angegebenen) Einkommen nur elne Minimalsicherung, die fur sich genom men nichl 

cxistenzsichernd ist. Aus den Beitriigen fur das bei der KSK versicherte jahresdurch

schninliche Einkommen von OM 22.000 (2001)22 ergibt sich eine Monatsrente von 

DM 19,6 1, d.h. nach zehn Jalu'en BeitragszaWung auf diesem Niveau rund OM 196 

Rente. Ober die tatsiichliche Rentenh6he von KSK-Versicherten sagt dies zwar wenig 

aus, da in dieser Berechnung erstens anderweitige, nicht KSK-versichette Einkommen 

unberlicksichtigt bleiben, und zweitens die Statistiken der Bundesversicherungsanstalt 

fUr Angestellte nicht unterscheiden, ob die versicherte Tiitigkeit eine abhiingige Be

schiifiigung oder selbstiindige Tiitigkeit war. Es liegen lediglich Daten vor liber die 

Renlenh6he derjenigen, die bei Antragstellung als letzte Beschiiftigung elnen kUnstle

risch-publizistischen Beruf angegeben haben (vg\. Bericht der Bundesregierung 2000: 

261). Demnach lag die Regelaltersrente von Personen, die als Arbeitnehmer oder Selb

stiindige versicherungsptlichtig und zuletzt als Klinstler oder Publizisten tiitig waren, 

durchschninlich bei OM 1.239 (Miinner: DM 1.541, Frauen: OM 862). Ein GroBteil 

dieser Renten liegtjedoch nach anderen Statistiken der BfA unter DM 800.23 

• Die KSK bietet keine Sicherung gegen das individuelle Marktrisiko von Auftragstlauten 

bzw. Arbeitslosigkeit. Gerade angesichts der verschiirften Marktbedingungen in der 

Kulturindustrie seit Mine der 90er lahre bedeutet das eine grol3e Sicherungsliicke fUr 
die Alleindienstleisler. 

22 

23 

Frouen: OM 18.400, Manner: OM 24.800; Berufsanfanger insg.: OM 17.400 (vg!. Bericht der Bun
desregierung 2000). 
Dies betrifft etwa e in Dritte l bei den Mannem und fast zwei Drittel bei den Frauen. Alle Angaben 
aus Bericht der Bundesregierung (2000: 261). 
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• Die berufs- bzw. tatigkeitsbezogenen lugangskriterien zur KSK haben den Wandel in 

den Kulturberufen aufgrund marktlicher und technologischer Veranderungen kaum auf

genommen. Das bedeutet, dass neue Gruppen Medienschaffender wie Webdesigner mit 

ihren oftmals hohen Anteilen technischer Qualifikationen aus dem Katalog der aner

kannten Kulturberufe ausgeschlossen werden. Hinzu kommt, dass die lugangskriterien 

aufgrund des starken lulaufs von Antragstellem seit einiger leit restriktiver gehandhabt 

werden (GottschalllSchnell 2000). Eine weitere Ausweitung der Kunstlersozialversiche

rung wurde allerdings zu Mehrbelastungen des Bundes und der Verwerter fuhren. 

Schon jetzt ist die Identifikation der abgabepflichtigen Verwerter seitens der Kunstler

sozialkasse sehr aufwendig, und steigende Abgaben wurden Ausweichstrategien insbe

sondere im privatwirtschaftlichen Sektor sicherlich befordem24 Ohnehin hat si ch der 

Gesamtanteil der Verwerterabgaben an der Finanzierung der KSK erhiiht, nachdem der 

prozentllale Anteil des Bundes Ende 1999 von 25% auf 20% reduziert wurde. Diese 

Absenkung wurde im ubrigen legitimiert durch den sinkenden Anteil der Selbstver

marktung von Kunstlem und Publizisten. Eine beliebige Ausweitung des KSK-Modells, 

bspw. auf neue Berufe, ist vor diesem Hintergrund problematisch, da hierdurch der hi

storische solidarische Konsens in der Kulturwirtschaft in Gefahr geraten kiinnte. 

Die weitere Tragfahigkeit des Innovationsmodells KSK hangt davon ab, ob und inwieweit 

das gcsamte Umfeld Kulturindustrie kiinftig politisch ausgestaltet wird - bislang regiert hier 

vor allem der Mark!. 

Dass in Bezug auf die soziale Sicherung selbstandiger Medienschaffender Handlungsbedarf 

besteht und diese nicht einfach der privaten Vorsorge und dem freien Spiel der Krafte 

uberlassen werden kann - zumindest nicht unter sozialstaatlichen Vorzeichen - zeigen empi

rische Befunde zum Sicherungsniveau. In einer zwar nicht reprasentativen Befragung von 

Nutzerinen und Nutzern des gewerkschaftlichen Beratungsangebots "Mediafon"25 ergaben 

si ch deutliche Sicherungslucken, die von anderen branchenbezogenen Studien bestatigt 

werden26 Von den befragten Mediafon-Nutzern waren knapp 60% in der KSK versichert, 

12% hatten eine private Krankenversicherung; allerdings waren 30% weder KSK noch pri

vat krankenversicher!. Mehr als ein Funftel (22%) war weder gesetzlich renten- noch privat 

Icbensversichert und baute auch kein Vermiigen auf. Nur 22% verfugten uber eine Be

ru fsu n fah i gkei tsversicherung. 2 7 

24 

25 

26 
27 

Insbesondcre 6ffentliche Kultureinrichtungen k6nnen sich den Abgaben nieht entziehen, wahrend 
dies privatwirtschaftlichen Verwertungsuntemehmen der Medienindustrie leichter gelingt. 
Mediafon ist ein Beratungsnetzwerk flir Sclbstandige in Medienberufen innerhalb cler Dienstlei
stungsgewerkschaft Verdi (www.mediafon.net). Das Sample der gGltigen Antworten umfasste 309 
NUlzer/innen von Mediafon. Darin waren Frauen. joumalistisch Tatige und gewerkschaftlich Orga
nisiene gegentiber der Grundgesamt um jeweils einige Prozentpunkte tiberreprasentiert (Reh
berg/Stoger 200 I : I I). Die BefTagung fand von Ende 2000 bis Anfang 200 I statt. 
Vg!. Rehberg u.a. 2002; Biehler u.a. 1999. 
Alle Angaben aus Rehberg/Stoger 200 I: 5. 
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Die Entwicklung in den Kulturberufen zeigt, dass hier Grenzverschiebungen zwischen ab

hiingiger und selbstiindiger Arbeit sowie zwischen Arbeit und Leben stattfinden, wie sie 

auch in anderen modemen, expansiven Dienstleistungsfeldem zu beobachten sind. Damit 

gehen spezifische Risiken einher, die das industriegesellsehaftliehe System sozialer Siehe

rung nieht oder nur unzureichend abdeekt. Der Grat zwisehen Privilegierung und Prekaritiit 

der "neuen" Selbstiindigen ist schmal. Erfolgreiche Marktbehauptung kann jedoch nicht auf 

individuelle Verhaltenspotenziale reduzielt werden, sondem hat spezifische soziale Voraus

setzungen und bedarf der institutionellen und politischen Regulation. Es stellt si ch daher die 

Frage, wie eine "zukunftsfahige" soziale Sicherung der "neuen Selbstiindigen" insgesamt 

aussehen kiinnte. 

3 Mogliche Perspektiven im Landervergleich 

Grundsiitzlich gibt es mindestens zwei miigliche politische Strategien zur Verbesserung der 

sozialen Sicherung (Allein-) Selbstiindiger: entweder eine branchenbezogene Verbesserung 

der spezifischen Situation der Kultur- und Medienschaffenden, oder eine breiter angelegte 

Reform der bundesdeutschen Sicherungssys!eme. Angesichts der allgemeinen Flexibilisie

rung der Erwerbsarbeit und der schwierigen Abgrenzungsprobleme bei einer berufs- oder 

branchenbezogenen Liisung scheint eine libergreifende Reformstrategie erfolgversprechen

der. 

So1che Bestrebungen sollten auf die Einbeziehullg aller Selbstiilldigen in das allgemeine 

soziale Sicherungssystem abzielen, wie dies inzwischen von vielen Sozialpolitikexperten 

gefordeJ1 wird28 Verschiedene GrUnde sprechen daftir: 

• Sozialpolitischer Schutzbedarf der Selbstiindigen: Wie bereits eingehend dargestellt 

erzielen Selbstiindige hiiufig niedrigere Einkommen als Arbeitnehmer, verfiigen hiiufig 

liber eine unzureichende soziale Vorsorge, und unterliegen im Wesentlichen iihnlichen 

od er sogar erhiihten Marktrisiken. Zur Vermeidung materieller Armut, insbesondere im 

Alter, ist deshalb ein sozialpolitischer Schutzbedarf gegeben. 

• Vermeidung von Sozialhilfebedlirftigkeit Selbstiindiger, insbesondere im Alter, sowie 

Beteiligung an den Kosten sozialer Sicherung, m.a.W. Ausweitung des VersicheJ1en
kreises . 

• Erleichterung von Obergiingen und Zwischenformen abhiingiger und selbstiindiger Ar

bei!, erhiihte Flexibilitiit in der sozialen Sicherung; dami! wiire auch das Problem von 

28 Vg!. bspw. Backer 2001 ; Fachinger/Oelschlager 2000; Schmahl 1999. 
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Scheinselbstandigkeit zu losen (zunehmende "Arbeitnehmerahnlichkeit" neuer Selb

standiger). 

• Forderung wirtschaftlicher Selbstandigkeit durch Minimierung der individuellen sozia

len Risiken. 

Grundsatzli ch existieren verschiedene politische Optionen fur die Einbeziehung Selbstandi

ger in ein soziales Sicherungssystem, bei denen jeweils besondere Gesichtspunkte zu be

riicksichtigen sind - be ides kann hier nur angerissen werden. In der weiteren Darstellung der 

Liinderbeispiele sind jeweils unterschiedliche Entscheidungen erkennbar. 

• Definition des Z1I schiitzenden Personenkreiscs: alle Selbstandige oder nur bestimmte 

Berufsgruppen? Berufsgruppenspezifische Losungen verursachen u.U. Abgrenzungs

und Anpassungsprobleme. 

• Dir!ercl1::.ierllng nach Sch1ltzbediirjiigkeit: Einkommensobergrenzen fur den Einbezug 

in die Ptlichtversicherung, u.U. bei gleichzeitiger gesetzlicher Regulierung der Versi

cherungsbedingungen bei Privatversicherem (z.B. Niederlande); Nachteil: Vertingerung 

der so lidarischen Basis der Ptlichtbeitragszahler; 

• Entscheidllng iiber oJJentliches oder privates Pf/ichtversicherungssystem SOWle ggf. 

Sondersysteme mit modifizierten Leistungen und Beitragen. Denkbar sind auch Befrei

ungsmoglichkeiten von der Ptlichtversicherung bei ausreichender privater Vorsorge; 

• Finanzierllng: Beitrage nur der (selbstandig tatigen) Versicherten oder "Arbeitgeber

beitrag" fur "neue Selbstandige" (z.B. spezielle Steuem auf Werkvertrage); Existenz 

und Hohe staatlicher Zuschiisse aus allgemeinen Steuermitteln (z.B. Schweiz: Mehr

weltsteueranteile); Hohe der tragbaren Abgabenbelastung Selbstandiger; 

• Un!!clI/g der Leistllngen: Absicherung aller "klassischen" Risiken (Krankheit, Alter. 

lnvaliditiit) oder nur bestinunter Lebensrisiken? Besonders kritisch bei Selbstiindigen ist 

die Frage einer Arbeitslosenversicherung (z.B. Schweden: Arbeitslosenversicherung fur 

Landwirte). Auf dieses brisantc Problem kann hier leider nicht niiher eingegangen wer

den29 

29 Fur weitere Regelungen zur Arbeitslosenversicherung fUr Selbstandige in Europa vg!. die knappcn 
Hinweise bei Laroque 1998: 140f. Solche Regelungen bestehen demnach in LlIxembllrg (Solidari
tatsabgabe und Regierungssubvention, Mindestversicherungspflicht van 5 Jahren, Leistungen bei 
Tatigkeitsaufgabe aus wirtschaftlichen Griinden), Diinemark (frciwillige ArbeilSlosenversicherung 
fUr Selbstandige mit Mindestversicherungspflicht van 12 Monaten und H6chstbezugsdauer ven 30 
Monatcn) sowic Schwedel1 (freiwilliges System) und Finnland (pauschale Leistungen). Ein univer
se lles System der Arbei ts!osenversicherung, das abhangig und selbstandig Beschaftigte g leich be
handeh, existiert zudel11 in den meisten Landem Mitlel- und OSleuropas. 
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• Grlllldsiidiche Systemelltscheidllllg: Staatsbiirgersicherung oder Beitrags-I Leistungs

system in einer Sozialversicherung? Zu bedenken sind die schier uniiberwindbaren 

Hiirden, die sich insbesondere einem Systemwechsel vom Sozialversicherungs- zu ei

nem Staatsbiirgersystem entgegen stellen wiirden (vg!. Schmiihl 1996, 1999). Zu beob

achten ist im intemationalen Vergleich eher eine Tendenz zur Umsteuerung auf Bei

trags- /Leistungssysteme (vg!. bspw. Rahn 1999; Schmiihl 1996). 

Ein Blick in andere Liinder zeigt, dass die Bundesrepublik mit der bisherigen Ausgrenzung 

Selbstiindiger aus der allgemeinen Sozialversicherung relativ alleine steht. In den meisten 

anderen europiiischen Liindern sind Selbstiindige - in unterschiedlicher Weise - in obligato

rische Sicherungssysteme einbezogen. In vielen europiiischen Liindem existieren sog. 

Sloalsbiirgersystellle, die unabhiingig vom Erwerbsstatus der gesamten Wohnbeviilkerung 

ein gewisses Mindestmafl an sozialer Sicherheit gewiihrleisten (bspw. Skandinavien, Nie

deriande, Groflbritannien, lriand). Die Gesundheitsversorgung ist in diesen Staaten meist 

durch iiffentliche Gesundheitsdienste (unterschiedlicher Versorgungsqualitiit) organisien. 

Die Risiken Alter und Erwerbsunrahigkeit sind entweder fur alle Wohnbiirger/innen odeI' 

fUr alle Elwerbstiitigen qua allgemeiner Sozialversicherung abgesichen (Beveridge

System). Damit besteht fur Selbstiindige und abhiingig Erwerbstiitige grundsatzlich kein 

Unterschied im Sicherungssystem. 

In anderen Uinden wurden fUr Selbstiindige speziell in der Rentenversicherung SOlldersy

.I'te/lle eingefUlut, so in den meisten siideuropiiischen Liindem wie auch in Frankreich und 

Belgien. Im Nachbariand bsterreich wurden die "neuen Selbstiindigen" seit 1996 sukzessive 

in die gesetzliche Pensions- und Krankenversicherung einbezogen. Das schweizerische 

Modell ist als "Zwitter" zwischen staatlichem Staatsbiirgersystem und beitragsbezogenen 

kollektiven und individuellen E1ementen ein besonders interessanter Fall, auf den im Fol

genden daher etwas ausfUhrlicher eingegangen wird. 

Aufgrund del' besonderen Brisanz des Problems fUr "kieine" Selbstiindige beschriinkt sich 

die folgende Skizze auf die relevantesten Aspekte der Alterssichenmg for Selbstiindige in 

einigen europiiischen Nachbarstaaten. Es wurden vier exemplarische Modelle verschiedener 

wohlfahnsstaatlicher Traditionen ausgewiihlt, die den Zielen von Arrnutsvelmeidung 

undloder Sicherung des Lebensstandards fUr Selbstiindige in unterschiedlicher Weise ge

recht werden. Zwei der Liinder (Schweiz, Diinemark) folgen iiberwiegend dem Modell der 

Grundsicherung, die beiden anderen (Frankreich, bsterreich) sind dem deutschen Sozialver

sicherungsmodell verwandt. In alien vier Staaten ist die soziale (Alters-) Sicherung Selb

stiindiger deutlich weiter entwickelt als in der Bundesrepublik. Die folgenden Uinderbei

spiele kiinnen somit miigliche Reforrnperspektiven fUr die Bundesrepublik aufzeigen, ob

gleich del' Ubertragbarkeit von Einzelaspekten aus historisch gewachsenen andersartigen 
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System en Grenzen gesetzt sind30 Im Rahmen dieses Beitrags ist nur ein Uberblick iiber 

grund legende Unterschiede moglich; eine systemati sche Priifung del' einzelnen Systeme 

nach alien okonomischen und sozia lpolitisch relevanten Kriterien war aus zeitlichen Griin

den nicht moglich. Die Systematik der Darstellung der Uinderbeispiele ist nieht ganz ein

heitlich, es werden jeweils die besonderen Charakteristika der Alterssicherungssysteme im 

hier interessierenden Zusammenhang hervorgehoben, andere dagegen vemachliissigt31 

3.1 Das Schweizer DreisaulenmodelP2 

Das Schweizer Alterssicherungssystem beruht seit 1972 auf drei Siiulen, bestehend aus of

fentlich bezuschusster solidarischer Grundsicherung (erste Siiule), beruflicher privatrecht

lich getragener Sicherung (zweite Siiule) und individueller Vorsorge (dritte Siiule; siehe 

Ubersicht 2). Dem Schweizer System wird hiiufig Modellcharakter zugeschrieben, weil es 

sowohl eine umlagefinanzierte, obligatorische Sozialversicherung beinhaltet als auch kapi

talgedeckte Komponenten zur Lebensstandardsicherung. Die drei Siiulen sind weniger als 

gleichberechtigte Komponenten zu sehen als vielmehr als aufeinander aufbauende 'Schich

ten', die sich in ihren Leistungszielen ergiinzen: 

• Ziel Erisle/l~sicherllng bzw. Armlllsvermeidllllg: Die erste Siiule, die Alters- und Hin

terbliebenenversicherung (AHV) sowie Invalidenversicherung (IV) beinhaltet die 

Grlllldsicherung und umfasst obligatorisch die gesamte Wohnbevolkerllng. Es gibt in 

der Schweiz keine Sondersysteme fur Beamte, Bauem oder Selbstiindige. Die AHV ist 

eine Sozialversicherung mit (modifiziertem) Beitrags-/Leistungssystem. Werden aus 

den Rentenanspriichen keine existenzsichemden Leistungen erzielt, besteht ein einklag

barer Rechtsanspruch auf bedarfsgepriifte, steuerfinanzierte Ergiinzungsleistungen33 

• Ziel Lebellssialldardsicherllllg: Die zweite Siiule, die berufliche Vorsorge (BV), bein

haltet den Sozialversicherungszweig der betrieblichen Altersvorsorge, die /llIr fi;r ab

hiingig Beschii{iigte obligatorisch is!. Selbstiindige konnen si ch darin freiwillig versi
chern. 

30 
31 

32 

33 

Vgl. zum Uberlragbarkeilsproblem bspw. Schmiihl1996; Rahn 1999; Bieback 2000. 
Die Darslcllung umfassl zudem einige Details, die fUr die eigentliche Fragestellung nach def sozia
len Alterssicherung Selbstandiger weniger relevant sind, aus infonnatorischen Griinden jedoch auf
genommen wurden. 
Die Angaben uber das Schweizer Modell stutzen sich auf Hinrichs 2001; Rechsteiner 2001; Becker 
1999; Rahn 1999; Obinger 1998; Schmiihl 1999. 
Die Erganzungsleistungen bemessen sich nach den individuellen Ausgaben zur Deckung des Le
bensbedarfs und dem zur Verftigung stehenden Einkommen, wobei ein Teil des Vennogens als Ein
nahme angereehnet wird. Sic werdcn nieht der Fiirsorge (Sozialhilfe) zugerechnet, sondem als vcr
siehcrungsahnliehe, abcr bcitragsunabhangige Anspriiehe mit Bedarfseharakter bezeiehnet (vg!. 
Becker 1999: 233). 
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• Ziel Deckllllg "weiteren Bedarfs": Die dritte Siiule beinhaltet die individuelle steuerbe

gunstigte Venniigensbildung zur Altersvorsorge. Sie steht alien Biirger/nnen offen. 

Uhersicht 2: 

I~--

Merkmale der schweizerischen Alterssicherung 
(2001 ) 

r 
J 

! 1. Saule 2. Saule 

Berufliche Alters-, Hinterlas-

3. Saule 

Individuelle Vorsorge 
(Steuerbegunstigtes Sparen) 

I 
I 

Alters- und Hinterlassenen
versicherung sowie 

Invalidenversicheru n9 

Obligatorium fUr samUiche Eln
wohnerrnnen und Einwohner 

I 
senen- und Invalidenversiche

rung (BVG) 

I Obligatorium fUr abhangig Be
I schaftlgte ab emer bestlmmten 

~~~~----j 

; Beltragspflicht 

Erwerbselnkommen 

~ Lohnhohe 

I Vers ichert werden die Lohnbe-

I 
standteile zwischen SFr. 24.720 
"nd SFr. 74.160 , . , 

I 
20% Zuwendung aus Offent-

I lichen. Haushalten 

Beitrage aus der Mehrwert- I Kapitaldeckungsverfahren 
steuer sleuerabzugsfahlg 

• 

Vorsorgeeinrichtungen = selbst-
Umlageverfahren standige, vom Uoternehmen ge-

trennle Rechtstrager 
Sichen Grundbeoarf I' Paritatische Verwaltung 
Maxlmalrente = 2x Minima!rente 
Fentensplltting bei Ehepaaren Keine Indexierung. nur Mindest

verzinsung der Beitrage 
Mischindexlert 
(50% Lohn-. 50% Preisindex) 

I Erganzungsleislungen 
I 

I 
Finale Konzepllon onentiert an 
Einkommen, Vermbgen und Le

I bensbedarf. steuerfnanziert 

Insolvenzversicherung 

Uberobligalorium 

FOr Erwerbstatige sehr grol1e 
sleuerlich privilegierte Einzah
lungen moglich (Faustregel bls 
zu 20% des Erwerbseinkom
mens, wenn das Kassenregle
menl dies vorsieht) L ________________________ ~ __________ _ 

Quelle: Rechsteiner 200 I : 69 t. 

steuer!ich abz iehbar" 

Arbeitnehmer mit 2. Saule . 
! Einzah lungen bis SFr. 5.933 

Selbststandige. Das Vlerfache 

Gebundene Mlttel bis zum Reo
tenalter 

Keine Einkommens- , Vermo
gens-. Ertragssteuer; privile-

I 
gierter Kapitalbezug im Renten
aller , 

I 

Saule 3b 

SleuerbegOnstlgles indlvlduelles 
Versicherungssparen 

Verglichen mit dem deutschen System ist insbesondere die AHV fur Selbstiindige beispiel

haft, da sie diese in die Grundversorgung generell mit einschliel3t und dariiber hinaus Selb

stiindigc und Geringverdienende durch verschiedene Elemente systematisch begiinstigt. Die 

rcchtliche Defillition derSelbstalldigkeit in der Sozialversichenmg ist restrikliv und deck! 

si ch ni cht mit arbeitsveltragsrechtlichen Bestimmungen. Die Unterscheidung erfolgt viel

mehr nach den wirtschaftlichen Verhiiltnissen und ist nicht an das fonnale Bestehen eines 

! 

I , 
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Arbeitsvertrags gebunden. Als Unselbstiindige gelten Erwerbstiitige, die von ihrem Arbeit

geber in betriebswirtschaftlicher oder arbeitsorganisatorischer Hinsicht abhiingig sind und 

die kein spezifisches Unternehmerrisiko tragen (z.B. Lnvestitionen, eigene Geschiiftsriiume, 

Beschiiftigung VOn Personal). Damit gelten nur scheinbar wirtschaftlich Selbstiindige wie 

z.B. fonnalrechtlich freie Mitarbeiterli nnen sozialversicherungsrechtlich als abhiingig Be

schartigte (Rechsteiner 2001: 710-713). 

Das AHV-System beinhaltet zahlreiche Solidaritiitskomponentell. Beitragspflichtig ist das 

gesamte Erwerbseinkommen. Es gibt einerseits keine Beitragsbemessllngsgrellze, wiihrend 

andererseits die Leistungen begrenzt sind. Die garantierte Minimalrente betriigt SFr. 1030 

pro Monat (~€ 706; Betriige fur 2001)34, die Maximalrente das Doppelte. Aus dieser Pla

fOlldienlllg resultiert ein Umvelteilungseffekt von oben nach unten, da Versicherte mit ho

hem Einkomlllen aus einem Teil ihrer Beitriige keine Leistungsanspriiche erwerben. Dar

liber hinaus werden durch die angewandte "flache" Rentenforrnel kleine und mittlere Ein

kommen bei der Rentenbemessung beglinstigt: Die Beitriige von Empfangern kleiner Ein

kOllllllen begriinden hiihere Leistungen. Trotzdem wird das Ziel der Arrnutsverrneidung 

nicht allein durch die AHV erreicht, sondern die bedarfsabhiingigen Ergiinzungsleistungen 

bilden eine wesentliche Komponente. So bezogen 1997 13% der Altersrentner liber 65 1. , 

28% der Invalidenrentner und rund 6% der Hinterbliebenen Ergiinzungsleistungen (Becker 

1999: 238). 

Die Rentenhiihe errechnet sich aus der Beitragsdauer, dem durchschnittlichen .lahresein

kommen wiihrend des Erwerbslebens sowie Erziehungs- und Betreuungsgutschriften35 Die 

voll e Rentenhiihe wird nach 40 Beitragsjahren erreicht, das reguliire Renteneintrittsalter 

li egt fUr Miinner bei 65, fUr Frauen bei derzeit 64 lahren36 FUr Ehepaare werden die von 

beiden Partnern eingezahlten Beitriige hiilftig auf AHV-Konten aufgeteilt (Splitting), beide 

Ehepartner erhalten jedoch je eine Einzelrente, die zusarnrnen jedoch maximal 150% der 

Einzelrente betriigt. Beitragsfreie Ausfallzeiten kiinnen si ch in der AHV praktisch nur durch 

liingere Auslandsaufenthalte ergeben; in diesem Fall werden Teilrentenanspliiche unterhalb 

der Minimalrente elworben37 

Die Fil/wcienlllg der AHV erfolgt aus lohnprozentualen Beitriigen der Versicherten (Ar

beitgeber- und Arbeitnehmeranteile) im Umlageverfahren sowie iiffentlichen Zuwendungen 

34 
35 

36 
37 

Umrechnung in Euro nach Tageskurs 30.07.02 (gerundel). 
Erzichungsgutschriften pro Kind unter 161., Betreuungsgutschriften rur die Betreuung pfJegebe
dUrftiger Verwandter im gemeinsamen Haushalt. Die Gutschriften fiihrcn zu fiktiven ZuschUigen 
zum Erwcrbseinkommen, die rentenwirksam sind (Wert der dreifachen jahrlichen Minimalrente pro 
KindlBetreuung). Sic werden bei bestehender Erwerbstatigkeit additiv angerechnet. Die Gutschrif
ten werden bei Verheirateten wahrend der Ehejahre halftig aufgeteilt. 
Eine Angleichung der Beitragsjahre zwischen Frauen und Mannem wird derzeit umgesetzt. 
Diese werden durch die bedarfsabhangigen Erganzungsleistungen aufgestockt. 
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aus Bundes- und Kantonsmitteln in Hiihe von 20% der Gesamtausgaben38 Das Rentenni

veau wird alle 2 lahre nach einem Mischindex aus der Lohn- und Preisentwicklung ange

pass!. 

Selbstiilldige sind in der AHV durch verschiedene Elemente privilegiert . Die Beitriige von 

Selbstiindigen werden aufgtund der Steuerveranlagung berechnet. Fiir lahreseinkomrnen 

unter dem schweizerischen Durchschnittseinkomrnen (SFr. 47.800 z € 32.767) existiert eine 

gestaffelte Beitragsskala, was zu einer Bevorzugung Selbstiindiger mit kleinen Einkomrnen 

gegeniiber abhiingig Beschiiftigten fU1u1. Der Beitragssatz bewegt sich je nach Einkom

mensklasse zwischen 4,2% und 7,8% und liegt damit generell urn mindestens 0,6 Prozent

punkte unter den Beitriigen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern fUr abhiingig Beschiiftigte 

(8,4%). Bei lahreseinkommen unter SFr. 7.800 (€ 5345) wird der Mindestbeitrag von 

SFr. 390 (€ 267) geschuldet, der aueh fUr Niehterwerbstiitige gilt. Die niedrigeren Beitrags

siitze fUlu-en jedoeh nieht zu Rentenkiirzungen, da fUr die Bereehnung der Rentenh6he das 

Mal3gebliehe Durehsehnittliehe lahreseinkomrnen39 entscheidend ist und nieht die Priimi

ensumme. Besehiiftigte mit einer unselbstiindigen Erwerbstiitigkeit und einem selbstiindigell 

Nebellerwerh geniel3en trotz Obersehreitens der Einkomrnensgrenze von SFr. 47.800 eine 

teilweise Beitragsbefreiung bzw. Staffelung der Beitragspflieht fUr die Einkommen aus 

Selbstandigkeit. 

Insgesamt ist festzuhalten, dass flexible Arbeitsverhiiltnisse (ink!. Selbstiindigkeit) und dis

kontinuierliehe Erwerbsbiographien in der AHV nieht mit versiehetungsreehtliehen Nach

tcilen verbunden sind, sondern im Gegenteil von einer Vielzahl von Solidaritiitskomponen

ten profitieren. 

Die Logik und Funktionsweise der zweiten Siiu/e des sehweizerisehen Systems, die betufli

ehe Alters-, Hinterbliebenen- und Invalidenversiehetung (BV), wirkt sieh demgegeniiber fUr 

Bezieherlinnen niedriger Einkomrnen sowie fUr diskontinuierliche Erwerbsverliiufe ausge

sprochen nachteilig aus. Fiir Selbstiindige bestehen insofern Sichetungsliicken, als sie nicht 

obligatori sch im Betriebsrentensystem versichert sind und bei geringer Kapitalbasis hiiufig 

keine freiwilligen Vorsorgevertriige abschliel3en. lnsbesondere in Zeiten schleehter Ge

sehiiftslage treten fUr Selbstiindige daher Liieken in der AJtersvorsorge auf. Dagegen sind in 

hoehbezahlten Bereiehen von Freibetufliehkeit bzw. Selbstiindigkeit (Anwiilte, Mediziner, 

Informatik) hoehdotiel1e Vorsorgevertriige verbreitet (Reehsteiner 2001: 721). 

In der 2. Siiule ist (seit 1985) nur die Millimalvorsorge obligatorisell in einem Bundesrah

mengesetz geregelt. Uherobligatorisclle Leistungen gehen iiber dieses Niveau hinaus und 

werden von der breiten Mehrheit der Yorsorgeeinriehtungen angeboten. Die BY wird aus-

38 
39 

Hinzu kommen Zuwendungen aus der Mehrwensleuer (0,83% der MwSI). 
Das Maf3gebliche Durchsclmittliche lahreseinkommen errechnet sich aus der Summe all er Er
werbseinkommen und den Erziehungs- und Betreuungsgutschriften. 
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schliel3lich durch Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeitriige frnanziert und von paritiHisch 

besetzten, privatrechtlichen Triigem administriert. Der Arbeitgeberanteil liegt bei minde

stens 50%, teilweise bei 66%. Die Sicherung funktioniert nach dem )iqllivalenzprinzip von 

Beitriigen und Leistungen, es bestehen kaum Solidaritiitskomponenten. Da die BV nach 

dem Kapitaldeckllngsveljahrell ohne Preisindex arbeitet, wird die Kaufkraft der spiiteren 

Renten durch die Teuerung geschmiilert; die Rendite ist wie immer bei dieser Vorsorgeart 

nicht von vornherein bekannt. 

In die gesetzlich vorgeschriebene Ptlichtversicherung der BV gehen nur Lohnbestandteile 

in einem Konidor zwischen der einfachen und der dreifachen AHV-Maximalrente ein40 

(sog. koordillierter Lollll). Dieser koordinierte Lohn wird mit durchschnittlich etwa 12% 

versichert und in jiihrlichen Altersgutschriften auf einen Vorsorgevertrag eingezahlt. Au[

grund des fixen proportionalen Koordinationsabzugs sind kleine Einkommen zu einem ge

ringeren Anteil versichert. Dariiber hinaus profitieren die Niedriglohnbezieherlnnen in er

heblich geringerem Mal3 von den obligatorischen sowie den (sehr viel attraktiveren) frei

wi lligen Arbeitgeberbeirriigen4 1 

Die Hiihe der (obligatorischen) B V-Rente soli bei 40jiihriger BeitragskalTiere 60% des letz

ten Arbeitslohnes erreichen, was jedoch wegen diskontinuierlicher Erwerbsverliiufe mit 

verschiedenal1igsten Unterbrechungen, Teilzeitarbeit, Umschulungen etc. hiiufig nicht er

reicht wird. Hinzu kommt, dass fur Bezieherlnnen kleiner Einkommen ein Lohnersatz von 

60% fur das Leistungsziel der "Fortsetzung der gewohnten Lebensweise" nicht ausreicht. 

Nach Rechsteiner (2001 : 726) werden uber 40% der Erwerbstiitigen vom Obligatorium der 

BV nicht oder nur ungenugend erfasst (absolut: rd . 1 Mio Personen, davon uberproportional 

viele Frauen). 

Mit Erlass des Freizugigkeitsgesetzes 1995 wurden immerhin zuvor bestehende Nachteile 

in der berutlichen Vorsorge bei Stellellwechseln weitgehend abgebaut: Die erworbenen An

spruche auf das gesamte Deckungskapital (Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeitriige) inklu

sive einer Mindestverzinsung von 4% kiinnen seither auf eine neue Vorsorgeeimichtung 

ubertragen werden42 - lnsgesamt wirkt das System der berutlichen Vorsorge sozial be

nachtciligend und ist in erster Linie eine Eimichtung fUr den oberen Mittelstand. 

40 

41 

42 

In absoluten Betriigen: lahreseinkommen zwischen SFr. 24.720 (€ 16.987) und SFr.72.360 
(€ 49.723). 
Kle ine Einkommen unterhalb des Obligatoriums werden van manchen Kassen auf freiwilliger Basis 
va ll versichert. Die Versicherungsqualilat hangt im ubrigen auch van der BetriebsgroBe des Arbeit
gebers und dem Durchschnittslohn in der Branche ab: Teilweise werden vam Arbeitgeber Beitrage 
in H6he van 15-25% des koordinierten Lohns entrichtet. 
Var dieser Regelung gingen die Arbeitgeberbeitrage inklusive Verzinsung be i Stellenwechseln u.U. 
verloren. Nach wie vor erleiden Erwerbstatige, die haufig den Arbeitgeber wechseln (mussen), 
Nachteile u.a. durch Zinsverluste. 
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Die dritte Siillle der schweizerischen Altersvorsorge ist die als Ergiinzung zu den (kollektiv 

organisierten) anderen beiden Siiulen konzipierte individllelle Selbstvorsorge. Sie hat frei

willigen Charakter; Leistungsziel und Finanzierung kiinnen individuell bestimmt werden. 

Anspruche aus der 3. Siiule sind im Gegensatz zur 2. Siiule vererblich. Fur Selbsliindige, die 

nicht BV-versichert sind, ist diese Selbstvorsorge eigentlich unentbehrlich fur das Lei

stungsziel der Lebensstandardsicherung. Die Selbstvorsorge kann in zwei unterschiedlichen 

Fonnen erfolgen: der "gebundenen" Selbstvorsorge, die durch Bank- oder Versicherungs

sparen ausschliel3lieh der Alterssicherung dient, und die "freie" Vorsorge als private Ver

miigensbildung jeglicher Fonn, die nur teilweise der Altersvorsorge dient. Die gebundene 

Selbstvorsorge (Siiule 3a) wird stiirker steuerlich gefOrdert als die "freie". Maximal 20% des 

Erwerbseinkommens kiinnen in Siiule 3a bis zu einem festen Grenzbetrag (200 I: SFr. 

29.664) steuerfi'ei in die Vorsorge flieBen. Nicht erwerbstiitige Personen bleiben von der 

gebundenen Vorsorge ausgeschlossen. Bei AuszaWung der Guthaben aus der Siiule 3a (fiii

hestens 5 Jahre vor der Altersgrenze) werden die Mittel ebenso wie bei der BV besteuert . 

Durch den Abzug der Spareinlagen vom steuerpflichtigen Einkommen wird die Steuerpro

gress ion in den Erwerbsjahren gemindert, was Bezieher hoher Einkommen begunstigt. Die 

Rentenanwartschaften sind giinzlich von Venniigens- und Ertragssteuem befreit. 

AbsehlieBend ist festzuhalten, dass fur die Mehrheit der sehweizerischen Rentnerhaushalte 

die erste Siiule, die solidarische Grundsieherung AHV die dominallle Eillkommellsqllelle 

darstellt und uber 50% der Alterseinkommen siehert (Reehsteiner 200 I: 702, Beeker 1999: 

237). Im Durehschnitt aller Rentnerlnnen sichert die AHV 37% der Alterseinkommen, die 

Vermiigensettrage aus der 3. Siiule 30%, und die berufliche Vorsorge 18%. Fur Selbsliindi

ge freilich durfle der "Sieherungsmix" etwas anders aussehen. Fiir deren Mehrheit spielt die 

berufliche Vorsorge keine Rolle. Fiir die Ein-Personen-Selbstiindigen jenseits von Hoeh

preisbranchen ist anzunehmen, dass die AHV den Hauptkem der Altersvorsorge bildet -

mithin ihre Existenz im Alter auf beseheidenem, aber verliisslicherem Niveau gesiehert 

schei nt als fur viele deutsche Kollegen . GleichwoW ist dem Fazit von Rechsteiner 

(200 I: 739) zuzustimmen: Den sehr giinstigen Regelungen fur flexible Erwerbsformen (ein

schlieBlich Selbstiindigkeit) und Lebensverhiiltnissen in der ersten Siiule der schweizeri

schen Alterssicherung stehen eine Reihe von Benachteiligungen in der zweiten und dritten 

Siiule gegenuber. 

3.2 Danemarks universalistisches Wohlfahrtsmodell 

Danemark gehiirt zu den Liindern mit typisch nordischem, universalistischem Wohlfaht1s

modell - ausgerichtet auf die umfassende Sicherung der gesamten Beviilketung, mit staatli

cher Organisation der Sozialleistungen auf relativ hohem Niveau, die durch hohe Steuern 
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auf breiter Bemessungsgrundlage flllanzielt werden, auf der Basis weitgehender Ge

schlechteregalitiit und hohen Erwerbsquoten43 Gleichwohl liisst sich der grundlegende 

Aufbau des diinischen Alterssicherungssystems mit dem des schweizerischen 'Mischtypus' 

vergleichen. 

(jhersicht 3: 

Das diinische Alterssicherungssystem . pyramidaler Aufbau der Elemente nach 

Versichertenbasis und Leistungsumfang 

Individ. Vorsorge 

Sonderrente (SP) seit 1999 

Betriebsrente IAMP)seit 1989 

Arbeitsmarktzusatzrente lA TP) seit 1964 

Vo I k 5 re n t e IFolkepension - FP)seit 1891 / 1970 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Das Rentensystem besteht ebenfalls aus mehreren Siittlen oder Schichlen (allgemeine, be

triebliche, kapitalgedeckte Sicherungsfonnen), wobei die Grundversorgung durch eine die 

gesamte Wohnbeviilkerung umfassende Volksrenle (Folkepension, FP) gewiihrleistet ist44 

Im Unterschied zur Schweiz ist die Hiihe der Volksrente allerdings viillig unabhiingig van 

zuvor geleisteter Erwerbstiitigkeil. Vielmehr hangt die Hiihe von der Wohnsitzdauer und 

dem Personenstand ab. Die volle Volksrente ist an eine Mindestwohnzeit in Diinemark von 

40 Jahren zwischen dem 15. und 67. Lebensjahr gekniipft, bei kiirzeren Zeiten wird eine 

Teilrente ausbezahlt. Das Renteneintrittsalter liegt derzeit einheitlich bei 67 Jahren, wird ab 

2004 jedoch auf 65 lahre herabgesetzt45 Die Volksrente besteht aus dem Grundbetrag und 

43 
44 

45 

Vgl. Esping-Andersen 1990. 
Die Angaben uber Danemark stutzen sich im Wesentlichen auf Hinrichs 2001 ; Braun 2001; Hau
schild 1999; Laroque 1998. 
Die Herabsetzung des Rentenalters erfolgt aus fiskalischen Griinden, urn den Anteil an Vorruhe
standlem (ab 60 J.) zu reduzieren, def fUr die Offentliche Hand tcurer ist als ein allgemein un} zwei 
lahre vorgezogenes Rentenalter (vgl. Hinrichs 2001: 17). 
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einer Zulage. Im Jahr 2001 lag der (Brutto-) Grundbetrag bei 4.130 dkk pro Monat (€ 556), 

die Zulage bei 4.095 dkk fUr AlIeinstehende und 1.878 dkk (€ 253) je Mitglied einer Le

bensgemeinschaft. Auf die Volksrente wird Einkommensteuer erhoben, so dass sieh die 

Nettorel1te auf 6.060 dkk (€ 816) fur Alleinstehende und 9.450 dkk (€ 1272) bei Paaren 

beliiuft soweit keine anderen Einkiinfte bezogen werden; diese werden oberhalb von Frei

belriigen teils angerechnet46 Im Bedarfsfall werden ergiinzend Wohngeld oder andere Zu

lagen fUr spezielle Situationen gezahlt. Das Niveau der Grundsieherung im Alter liegt damit 

vergleiehsweise hoch (aueh bezuglieh der skandinavisehen Naehbarstaaten), Altersarmut 

fUr lange in Diinemark lebende Personen existiert praktiseh nieht (vg!. Hinriehs 2001: 17). 

Selbstiindige sind wie alle anderen Erwerbstiitigen und Niehterwerbstiitigen selbstverstiind

lieh in die Sicherung einbezogen. Fur die gegenwiirtigen Rentner/innen ist die Volksrente 

die Haupteinkommensquelle. 

Die ~weite 'Schicht' der Altersvorsorge, die seit 1964 bestehende Arbeitsmarktzusatzrente 

(Arbejdsmarkedets Tillcegspension - ATP) ist auf den Umfang der Erwerbstiitigkeit bezogen 

und beinhaltet ein Beitrags-/Leistungssystem. Die Arbeitsmarktzusatzrente ist nul' fiir ab

hiil1gig Beschii/iigte obligatorisch. Selbstiindige k6nnen si ch zwar freiwillig versiehem, 

aufgrund del' hohen Beitriige (Arbeitgeber- und Arbeitnehrneranteil) sind jedoeh nur wenige 

Selbsliindige in den Zusatzrentensystemen versiehert (Laroque 1998: 139, 142). Abhiingig 

Besehiiftigte zwisehen 16 und 66 lahren leisten Beitriige, die sieh nieht naeh der Verdienst

h6he bemessen, sondem naeh der Woehenarbeitszeit in einem dreistufigem System (Mini

mum 9 Std.). Del' Beitragssatz wird von den Sozialpartnem ausgehandelt, er liegt derzeit bei 

rund I % des Bruttoverdienstes. Zwei Drittel der Beitriige leisten die Arbeitgeber. Seit kur

zem sind aueh Transferleistungsbezieher (z.B. Arbeitslose) in del' ATP versiehert, deren 

Beitriige 6ffentlieh finanziert werden. Die Leistungen sind abhiingig von Versieherungszeit 

und geleisteten Beitriigen. Der Umfang der Leistungen ist eher beseheiden: Bislang wird 

naeh 36 Beitragsjahren mit Vollzeitbesehiiftigung eine maximale Rente von rund € 21 0 

monatlieh erzielt47 Die Beitriige und Leistungen werden nieht automatiseh an die allge

meine Lohnenlwieklung angepasst. 

Das dritte Element del' diinisehen Alterssieherung besteht seit dem Ende der 80er lahre in 

del' Betriebsrente, die ebenfalls nur fiir abhiingig Beschiifiigte Relevanz besitzt. Die Be

triebsrente (Arbejdsmarkedpension - AMP) erfasst dank des hohen Organisationsgrads von 

Arbeitnehmern und Arbeitgebem ca. 85% aller abhiingig Besehiiftigten und basiert auf Ta-

46 

47 

Bei cler Grundrente wird nur gleichzeitig bezogenes Erwerbseinkonunen iiber 210.600 dkk 
(€ 2R.343; Betriige fur 2001) zu 30% angerechnet. Auf die Zulage werden - bei deutlich geringerem 
Freibetrag (46.400 dkk fur Alleinstehende) - alle Einkunftsarten angerechnet, d.h. beispielsweise die 
betriebliche Altersrente. 
Da die ATP voll kapitalgedeckt iSl, k6nnen bislang keine H6chstrenten erzielt werden. Die maxi
male Beitragszeit war im Jahr 2000 36 Jahre. Fur die genannte Rentenh6he musste ein Vollzeitbe
schiiftigter etwa € 30 Monatsbeitriige einzahlen (Hinrichs 200 I: 18). 



25 

ri fvel1riigen. Sie funktioniert nach dem Aquivalenzprinzip von Beitriigen und Leistungen 

(Festbeitrag z.Zt. 6%). Die Rentenhiihe bemisst sich nach den eingezaWten Beitriigen und 

den Fondseltriigen, die Anspriiche kiinnen bei Stellenwechseln zu anderen Fonds transfe

riel1 werden. Die Beitriige werden wiederum zu Y, von den Arbeitgebem entrichtet, zu Y, 

von den Arbeitnehmem. Da das System erst relativ jung ist, ist sein Beitrag fur die Alterssi

cherung noch gering. 

Im Aufbau begriffen ist ebenfalls das erst 1999 eingefuhlte bzw. verallgemeinel1e Sonder

rell/cllsystem (Sceriige Pensionsordning - sPy, das als progressiv umverteilendes Sparmo

dell angelegt is!. Alle Erwerbstiitigen, d.h. abhiingig Beschiiftigte und Selbstiindige, zwi

schen 16 und 66 lahren sind verpflichtet, 1% ihres Bruttoverdienstes in einen kapitalge

deckten Fonds einzuzahlen. Die Auszahlungen sind auf 10 lahre nach Renteneintritt be

grenzt und differieren nur nach der vorherigen Arbeitszeit und der Beitragsdauer, nicht aber 

nach H6he des Erwerbseinkommens. Damit ist in dieser (obligatorischen) Sparvariante ein 

Umverteilungselement "nach unten" eingebau!. Die Erspamisse sind vererblich. 

Als letztes Element der Alterssicherung ist die steuerbegunstigte individuelle private Vor

sorge liber Banken und Versicherungsgesellschaften zu nennen, die wie liblich in verschie

dener Weise nachjeweiliger Leistungsfahigkeit erfolgen kann. 

Insgesamt isl fur das diinische Modell festzuhalten, dass es in der Tradition des universali

stischen Wohlfahttsmodells eine solide Grundsicherung auf gro/3zugigem Niveau fur alle 

dauerhaften WohnblirgerInnen garantiert. Bei diskontinuierlichen Erwerbsbiographien weist 

die Grundsicherung keine SicherungslUcken auf. Auch fur (dauerhaft in Diinemark ansiissi

gc) Selbstiindige ist das Risiko von Altersarmut damit so gut wie ausgeschlossen. Die liber 

die Grundsicherung hinaus gehenden, sozialpattnerschaftlich-kollektiv organisielten zu

siitzlichen Systeme (AMP, ATP) sind fur Selbstiindige allerdings kaum von Bedeutung, da 

entweder die Beitriige fur sie zu hoch sind, oder sie eine Bindung an einen Arbeitgeber vor

aussetzen. Das neue obligatorische Sonderrentensystem wird fur Selbstandige kiinftig ver

mutlich zur Sicherung des Lebensstandards im Alter relevant werden, wobei allerdings der 

zeitlich begrenzte Auszahlungszeitraum (10 1.) zu beriicksichtigen is!. 

3.3 Frankreichs berufsstiindisches 'Patchwork-System' 

In Frankreich besteht em Nebeneinander von allgemeinem SozialversichelUngssystem 

(regime gi!l1eral), das der deutschen gesetzlichen SozialversichelUng vergleichbar ist, und 

zahlreichen unterschiedlichen berufsstiindischen Sondersystemen (regime speciaux). Auf

grund der betrieblich gepriigten wohlfahrtsstaatlichen Tradition Frankreichs48 lie/3 sich bis-

48 Vgl. F.X. Kaufmann 2000: 181 ; O. Kaufmann 1997: 430; Lewerenz 1999. Zur sozialen Sicherung 
in Frankreich und aktuellem Reformbedarf siehe auch O. Kaufmann 2001. 
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lang eine Vereinheitlichung der Sicherungssysteme fur alle Erwerbstiitigen nicht durchset

zen, allerdings lehnen sich die gesetzlichen Bestimmungen fur die Sondersysteme vielfach 

an die Regelungen in der allgemeinen Sozialversicherung an. 

Das allgemeine System, dem etwa Y. der Bevolkerung angehoren, beinhaltet eine Grundver

sorgung sowie eine obligatorische Zusatzversorgung. Die Grundversorgung ist als Min

des/rente konzipiert, die bei voller Versicherungsdauer von 40 lahren € 6.350 p.a. betriigt. 

Die Regelaltersgrenze liegt einheitlich bei 60 lahren. Die Rentenhohe bemisst sich nach der 

Versicherungsdauer, einem festgelegten Prozentsatz des durchschnittlichen Jahresentgelts 

und dem Grundlohn49 Die Rente ist nach oben begrenzt (Hochstrente 1998: € 12.889). Die 

Beitragsbemessungsgrenze lag 1998 bei € 25.776 p.a. Die durchschnittliche Altersrente in 

der Basis- und der einkommensabhiingigen Zusatzversorgung betrug 1997 insgesamt fur 

Manner € 1.200, fur Frauen € 760, was unterhalb 50% des franzosischen Durchschnitts

lohns liegt. Der Beitragssatz von 14,75% wird zu 8,2% von den Arbeitgebem, zu 6,55% 

von den Arbeitnehmem aufgebracht. Die Beitragssiitze fur diese Grundversorgung sind fur 

alle Berufsgruppen einheitlich. 50 

Die Sonder"ysteme umfassen jeweils unterschiedliche Sicherungszweige fur verschiedene 

Risiken, darunter insbesondere die Alterssicherung fur bestimmte Versichertengruppen. Es 

wiirde an dieser Stelle zu weit fuhren, die Struktur der einzelnen Sondersysteme darzustel

len51 Fiir die Selbstiindigen verschiedener Berufe bestehen sog. autonome Systeme, die fur 

alle Sicherungszweige eigenstiindig agieren. Zu unterscheiden sind die Versicherungssyste

me fiir Halldwerks-, Industrie- und Handelsberufe, das System fiir Freie Berufe sowie die 

Versicherung fur Rechtsanwiilte52 Fiir Kiinstlerberufe besteht weiter das Kiinstlersiche

rllIIgssystell/, das jedoch kein "autonomes System", sondem vielmehr der allgemeinen Sozi

alversicherung angegliedert ist53 Die jeweilige Zustiindigkeit der Systeme fur einzelne 

Berufe ist teilweise relativ beliebig und folgt nicht klar abgrenzbaren Kriterien. Einige (he

terogene) Berufsgruppen wurden qua Gesetz als zu einem bestimmten System zugehorig 

erkliirt. So sind bspw. Lektoren, Joumalisten auf Honorarbasis, Schauspieler, Kinderbetreu

ungspersonen (in Privathaushalten) und Gepiicktriiger kraft Gesetz in die allgemeine Sozi

alversicherung eingeschlossen, unabhiingig von ihrem individuellen Status als abhiingig 

49 

50 

51 

52 

53 

Auf die komplizierte Art der Berechnung kann hier nicht eingegangen werden (vg!. Lewerenz 
1999). 
Arbeitgeber leisten zusatz!ich 1,6% auf das gesamte Entgelt fur die Alterssicherung. Alle Angaben 
zum allg. System nach Lewerenz 1999 und Kaufrnann 200 l. 
Verzichtet wird iosb. auf eine Darstellung def Sondersysteme fur bestimmte Gruppen abhangig 
Beschaftigter. Das franz6sische SV-System ist sehr komplex und umfasst mehr als 300 Einzelsy
Sleme (Lewerenz 1999: 84). 
Diese Auflistung betrifft die Se!bslandigen auOerha!b der Landwirtschaft. Daneben besteht ein Ver
:-;icherungssystem fur selbstandige Landwirte. 
AlIerdings sind einige kUnstlerische Berufe stattdessen dem aulonomen System der Freien Berufe 
zugeordnet (Kaufmann 1997: 431). 
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oder selbstiindig Beschiiftigte (Lewerenz 1999: 82). Das autonome System der Freien Be

rufe fungiert - auller als Versicherung fur die "klassischen" Freiberufler wie Ante, Apothe

ker, Notare, Hebammen etc. - als eine Art "Sammelkategorie" fur alle diejenigen Berufs

gruppen, die in keinem anderen System unterkommen. 

Das Leis/ungsniveau fUr Selbstiindige in den Handwerks-, Handels- und Industrieberufen is! 

einerseits an die Alterssicherung in der allgemeinen Sozialversicherung angeglichen, wird 

aber andererseits durch obligatorische Zusatzversicherungen sowie (freiwillige) Kapitaldek

kungsverfahren und Invaliditiitsversicherungen angehoben. Voraussetzung fUr den Bezug 

der vollen Altersrente ist fUr Selbstiindige in Handwerks-, Handels- und Industrieberufen 

die vollstiindige Aufgabe der Berufstiitigkeit. Moglich ist jedoch der Bezug von Teilrenten, 

der die gleichzeitige Berufsausiibung gestattet, wobei das jeweilige quantitative Verhiiltnis 

individuell frei bestimmbar ist. Die Finanzierllng erfolgt einerseits durch die Beitriige der 

Versichelten, die beziiglich der obligatorischen Basissicherung fUr alle Versicherten ein

heitlich sind, mithin fur Selbstiindige den Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeitrag umfassen. 

Die Beitriige in den freiwilligen Zusatzsicherungssystemen sind frei bestimmbar. Anderer

seits wird die Finanzierung aller Sondersysteme durch Ausgleichszahlungen aus dem all

gemeinen System, staatliche Zuschiisse und eine allgemeine Solidaritiitsabgabe fUr nicht 

beitragsgedeckte Leistungen getragen. Diese Mischfinanzierung ist zur Aufrechterhaltung 

der FunktionsHihigkeit der Sicherungssysteme aus verschiedenen Griinden unabdingbar 

(Kaufmann 200 I: 77). 

Im Gegensatz zu den anderen autonomen Systemen hat das System for Freie Bent/e keine 

umfassende soziale Sicherung zum Ziel, sondem beabsichtigt nur eine Mindeslsiehemng, 

auch wenn die Systeme z.T. als Basis- und Zusatzversicherungen angelegt sind. Der Lei

stungskatalog fUr Freiberutler ist weniger gut ausgepriigt als fUr abhiingig Beschiiftigte, 

denn es wird davon ausgegangen, dass die Professionsangeh6rigen iiber ausreichend Ver

mogenswerte verfugen, die sie im Alter aktivieren k6nnen (Kaufmann 2001: 78). Fiir Frei

berutler gilt konsequenterweise die Aufgabe der Berufstiitigkeit nicht als Voraussetzung fUr 

den Bezug der vollen Leistung. In der Altersvorsorge gilt fUr Freie Berufe die (verglichen 

mit dem allg. System h6here) Altersgrenze von 65 Jabren; die erforderlichen Versiche

rungszeiten und die Rentenberechnung sind analog der allgemeinen Sozialversicherung 

geregelt. lnnerhalb der verschiedenen berufsspezifischen Teilsysteme fUr Freiberutler54 

existieren verschiedene Auszahlungsmodi der Rente, so gibt es z.T. eine Pauschalrente zu

zuglich einer proportionalen Zusatzrente, oder aber eine Gesamtrente nach dem Aquiva

Icnzprinzip. Die Finanzierllng im System der Freien Berufe erfolgt allssehliejJlieh dureh die 

Versiehertellbeilrage. 

54 Unter einem nationalen Dachverband bestehen 13 autonome Kassen nach Berufsgruppen, die einer 
gewissen staatlichen Kontrolle unterliegen. 
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Als Fazit beziiglich der Altersvorsorge Selbstiindiger in Frankreich ist festzustellen, dass 

ihre Grundsicherung (Annutsvermeidung) einerseits gewiihrleistet ist, da alle unterschiedli

chen Gruppen in die obligatorische (Mindest-) Vorsorge einbezogen sind. Andererseits 

gel ten erheblich unterschiedliche Bedingungen je nach Beruf, insbesondere in den Zusatz

versorgungssystemen. Die Einordnung in die Einzelsysteme erscheint willkiirlich und er

zeugt Abgrenzungsprobleme, sie muss immer wieder an aktuelle Entwicklungen angepasst 

werden. Die Lebensstandardsicherung der Selbstiindigen erfolgt auf freiwilliger Basis. 

3.4 Osterreich: Einbezug aller Selbstandigen in das traditio ne lie 
Rentensystem 

lm Gegensatz zur berufsspezifischen Systematisierung der sozialen Sicherung besteht in 

Osterreich generell ein dem deutschen vergleichbares Sozialversicherungssystem, das bis 

vor kurzem ebenfalls nur abhiingig Beschiiftigte und die "klassischen" Gewerbetreibenden 

umfasste. Seit 1996 wurden jedoch aufgrund der erkannten Schutzbediirftigkeit der "nel/en 

Selhstiilldigell" mit geringer Kapitalbasis diese sukzessive in die gesetzliche Pensions- und 

Krankenversicherung einbezogen. Zu dieser Gruppe ziihlen Freiberufler wie Psychologen, 

Physiolherapeuten, Einzeluntemehmer ohne Gewerbeschein u.a.m. Die zuniichst vorge

nommene Differenzierung nach Anzahl und Beziehung zu Auftraggebem wurde schliel3lich 

wegen unweigerlicher Abgrenzungsprobleme aufgegeben zugunsten einer allgemeinen Ver

sicherungspt1icht fur alle Selbsliindigen ab einem Jahreseinkommen von € 6.453 fur Haup

lerwerbsliilige, € 3.400 fur Nebenerwerbstiitige55 Alle Selbstiindigen einschlieBlich der 

Freiberutler - bis auf Arzte, Apotheker und Patentanwiilte - sind seit 1998 einheitlich in der 

Sozialversicherungsanstalt fur die gewerbliche Wirtschaft (SVA) ptlichtversichert56 Eine 

tj·eiwillige Hiiherversicherung ist fur Selbstiindige miiglich. Fiir Selbstiindige gilt seit 1999 

eine Alt Cerillgfiigigkeitsgrenze: Wenn sie ein Unterschreiten bestimmter Umsatz- und 

Gewinnmargen fur ein Kalendeljahr glaubhaft machen kiinnen, sind sie von der Ptlichtver

sicherung befreit; stellt sich am Jahresende jedoch heraus, dass diese Grenzen iiberschritten 

wurden, wird diese Ausnahmeregelung im nachltinein aufgehoben57 

55 

56 

57 

ZUI11 Einbezug der "neuen Selhsttindigen" in Osterreich vgl. Bieback 2000: 814, zur osterreichi
se hen SV insg. Karl 2001; Bertuleit 1999; Tal6s/Worrister 1998; Cueni 1998. Aktuelle Inforrnatio
nen k6nnen von clef homepage def ostcrreichischen Sozialversicherungsanstalt def gewerblichen 
Wirtschaft abgerufen werden: hnp: /lwww.sva.or.at 
Die genannten Professionen gehoren einem gesonderten Versicherungszweig an. - Arbeitneh
merahnliche Personen sind wie Unselbstandige nach dem AlIgemeinen Sozialversicherungsgesetz 
(ASVG) versichert. 
Vg!. Karl 2001: 162. Die Hochstgrenze fur den Jahresumsatz lag in 2000 bei 300.000 oS (E 21.800), 
die Gewinnobergrenze bei 47.724 oS. (E 3.468). 
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Dariiber hinaus sind seit 200 I auch alle FeischaJJenden Kunstlerlinnen nach besonderen 

gesetzlichen Bestimmungen in der SV A pflichtversichert58 Schon bislang umfasste die -

iihnlich wie die deutsche KSK funktionierende - Kiinstier-Sozialversicherung innerhalb der 

SV A hauptbem/liche Kiinstler "klassischer" Sparten (Bildende Kunst, Musik, Artistik, Ka

barett). Mit der Gesetzesnovelle wurden zum 1.1.2001 sowohl freiberufliche Kunstschaf

fende aller Sparten als auch nebenberuflich tatige Kiinstler ab einer Mindesteinkommens

grenze59 als "neue Selbstandige" in die Sozialversicherungspflicht einbezogen. Fiir ein

kommensschwache Kiinstlerlnnen wurde zudem ein Fonds eingerichtet, aus dem Kiinstler 

mit einem Jahreseinkommen zwischen € 3.618 und € 19.622 mit einem jahrlichen Zuschuss 

zu den Pensionsbeitragen in Hohe von € 872 gef6rdert werden. Dabei wird die Pensions

beitragslast der unteren Einkommensschichten der Kiinstler/innen voll kompensiert. Die 

kiinstlerische Tatigkeit wird von einer unabhangigen Kiinstlerkommission begutachtet. 

Die gesetzliche Pel1sionsversicherul1g wird im Umlageverfahren von den Sozialpartnem 

sowie durch einen Bundeszuschuss finanziert. Selbstandige leisten bislang generell niedri

gere Beitrage als die Summe aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeitrag, die 22,8% betrag!. 

Die "alten Selbstandigen" und die bis 1999 teilversicherten Freiberufler zahlen 14,5%, die 

"neuen Selbstandigen" entrichten 15,5%, wobei fur letztere der Beitragssatz jahrlich um 

einen halben Prozentpunkt angehoben wird bis zum Erreichen von 20,25% im Jahr 2009 

(Beltuleit 1999: 13)60 Der Hintergrund fur diese Steigerung ist die derzeit erforderliche 

hohe staatliche Finanzierung fur die Pensionsaufwendungen der Selbstandigen: Aufgrund 

der niedrigen Versichertenbeitrage und der ungiinstigen Relation von Versicherten und Lei

stungsbeziehem liegt der Bundesbeitrag derzeit bei 69%. Fiir die Unselbstandigen beteiligt 

sich der Bund dagegen nur mit 14,9% (ders.: 14). 

Das Pensionsalter liegt regular fur Frauen bei 60, fur Manner bei 65 Jahren. Die Rentenho

he errechnet sich aus einem bestimmten Prozentsatz des Einkommens der besten 15 Bei

tragsjahre61 sowie der Versicherungsdauer. Es existieren nicht beitragsgedeclcte Ersatzzei

ten bspw. fur Kindererziehung. Die durchschnittliche Alterspension lag im Dezember 1997 

bei monatlich € 816 (Frauen € 621, Manner € 1.067). Nach 45 Versicherungsjahren steht 

den Versichel1en eine Rente in Hohe von 80% der Bemessungsgrundlage zu. Das Versor-

58 
59 

60 
61 

Die versicherten Risiken umfassen neben Alter auch Krankheit und Un fall. 
Die Versicherungsgrenze rur Kiinstlerlnnen ohne weiteres Einkommen (z.B. aus unselbstandiger 
Arbeil oder Ersalzleislungen) enlspricht der allgemeinen Mindeslgrenze fur Selbstiindige (€ 6.453). 
Fur Kiinstler, die in einem Kalenderjahr oeben def freiberuflichen Tatigkeit andere Erwerbstatig
keiten ausiiben oder gewisse Ersatzleistungen beziehen, gilt eine Versicherungsgrenze von € 3.618 
(zw6lffache monalliche Geringfugigkeitsgrenze nach ASVG). Alle Angaben zur Kiinsllerversiche
rung laut httpJ/www.sva.oLal (Zugriff 26.07.02). 
Die frciberuflichen Arzte, Apotheker und Patentanwiiite entrichten 20%. 
Ab 2003 wird der Bemessungszeitraum schrillweise bis 2019 auf 18 lahre erh6ht. 
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gungsniveau erreieht bei einer durehsehnittliehen Versieherungsdauer faktiseh rd. 76% des 

durehsehnittliehen Nettoeinkommens62 

Pensionsbeziehern wird dureh die Zahlung einer Ausgleichszlllage em Mindesteinkommen 

(keine Mindestrente) garantiel1, die das Existenzminimum gewahrleisten soIl. Diese be

darfsabhiingige, steuerfinanzielte Sozialhilfeleistung wird Pensionsbeziehern gewahrt, de

ren Gesamteinklinfte unter einem gesetzliehen Riehtwert liegen (1999: Alleinstehende 

€ 590, Ehepaare € 841). Im Jahr 1997 bezogen 13 ,5% der Pension are die Ausgleiehszulage, 

wobei bei Selbstiindigen der Anteil mit 15,5% deutlich hoher lag als bei ehemaligen Ange

ste llten (3%; ehem. Arbeiter: 15,9%). 

Neben der gesetzlieh obligatorischen Pensionsversicherung besteht als "2. Saule" die frei

willige betriebliche Altersvorsorge, die als Aufbausicherung voll oder teilweise kapitalge

deckt ist, sowie als 3. Saule die private Eigenvorsorge. lrn Jahr 1996 verfugten nur rund 

10% der Erwerbstatigen liber emen Versorgungsansprueh aus der betrieblichen Altersver

sorgung. Flir Selbstandige spiel! sie keine Rolle. 

Der "Fall OstelTeieh" macht deutlich, dass es praktikable Losungen fur den systemkonfor

men Einbezug der "neuen Selbstandigen" in ein dem deutsehen vergleichbares Sozialversi

cherungssystem gibt. Die Erfahrungen Osterreichs hierbei haben gezeigt, dass diese sehwer 

definierbare, gleiehwohl sozial 'sehutzbedlirftige' Gruppe Erwerbstatiger einheitlieh ab ei

nem Mindesteinkonunen in die Versicherungspflieht einzubeziehen ist anstatt nach berufs

gruppenspezifisehen Kriterien, die dem standigen Wandel unterliegen (mlissten). Die ver

fugbaren Oaten liber das Versorgungsniveau deuten indes daraufhin, dass zwar das Ziel der 

Annutsvenneidung (nieht nur) fur Selbstandige erreieht wird, sie dureh ihre Beitrage aller

dings of!mals nur einen geringen Lebensstandard im Alter erwirtsehaften konnen. Fill ein

kOllllllenssehwache Kiinstler/innen erscheint die kOlllplette Entlastung von den Beitragen 

fur die A Itersgrundsieherung durch einen offentlieh finanzierten Fonds beispielhati. 

4 Vorliiufiges Fazit 

Die (wenigen) Beispiele aus europaischen Nachbarstaaten zeigen, dass es dort gelungen ist, 

die waehsende Gruppe "neuer" Selbstandiger in die obligatorischen sozialen (Alters-) Si

cherungssysteme63 zu integrieren und dalllit delll Ziel der Arrnutsvenneidung illl Alter - auf 

unterschiedlichelll Niveau - gerecht zu werden. In der Bundesrepublik sind wir von entspre

chenden Losungen noch ein gutes Stiick entfernt. Die Kiinstlersozialversicherung als einzi-

62 

63 

Enn ittcltcr Wert fLir das Jahr 1995 nach einer Erhcbung von StefanitsfSchulz, zitiert in Bertuleit 
1999: 33. 
In diesem Beitrag mussle zwar eine Beschrankung def Darstellung auf die Alterssicherung erfolgcn, 
die Uinderanalysen zeigen jedoch, dass die Integration Selbstandiger zumeist auch die Kranken
und Invaliditatsversicherung W11fasst. 
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ge, branchenspezifische Sicherungsinstitution fur "Alleindienstleister" ist beschrankt auf 

einen Katalog anerkannter Berufe; sie tragI unter den gegebenen Bedingungen zudem nur 

begrenzt zu einer existenzsichernden Alterssicherung bei. Als Branchensystem ist sie dar

libel' hinaus bedroht durch verscharfte Marktbedingungen. Obwohl die Kiinstlersozialversi

chenmg nach wie vor ein innovatives Modell darstellt, an dem sich politische Strategien 

orientieren k6nnen, sollte fur die breiter werdende, heterogene Gruppe von Selbstandigen 

eine umfassendere, branchenunabhangige L6sung angestrebt werden, wie dies die Mehrheit 

von Sozialpolitikexpel1en empfiehlt und die Erfahrung anderer Lander (insbesondere Oster

reichs) lehrt. 

Dass fur eine solche Ausweitung des sozial gesicherten Personenkreises keineswegs ein 

(problematischer) Systemwechsel zu einem universalistischen Modell vonn6ten ist, zeigen 

sowohl die Analysen der Lander des "Bismarck'schen Typs" (Osten'eich, Frankreich; 

Schweiz als Mischtyp) als auch die Erfahrungen rnit dem bundesdeutschen System, das sich 

in mancher Hinsicht als durchaus flexibel erwiesen hat (bspw. Einrichtung der KSK). Die 

Umbrliche auf dem Arbeitsmarkt machen deutlich, dass eine reine Arbeitnelunerversiche

rung nicht mehr zeitgemall ist (vg!. Backer 2001: 495) und den gewachsenen Risiken gera

de der "neuen Selbstandigen" durch eine kollektive, obligatorische soziale Sicherung zu 

adiiquaten Bedingungen begegnet werden muss. Aufgrund ihrer iiberwiegend geringen wirt

schaftlichen Leistungsflihigkeit bedarf es dabei eines Solidarausgleichs, wie er in einigen 

Landem existiert - miiglichst wie in der KSK unter Beteiligung der wil1schaftlich iiberlege

nen Auftraggeber sowie des Staates. Entgegen dem "Zeitgeist" der starkeren Individualisie

rung sozialer Vorsorge, wie sie auch in der jiingsten deutschen Rentenrefonn deutlich wird, 

zeigen die Erfahrungen anderer Lander, dass eine individuelle Absicherung auf freiwilliger 

Basis ohne kollektiven Risikoausgleich fur die wirtschaftlich Schwachsten zu gravierenden 

Sicherungsliicken fu1u1. Um Flexibilitat am Arbeitsmarkt zu gewahrleisten und Elwerbstii

tigkeit in wil1schaftlicher Selbstandigkeit zu fordem, miissen sich die Individuen vielmehr 

auf ein (gesellschaftlich auszuhandelndes) Mindestma13 kontinuierlicher, adiiquater sozialer 

Sicherung liber diskontinuierliche Erwerbsverlaufe hinweg verlassen k6nnen. 
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