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von Verfassungsorganen eingeleitet wurden

BvL Registerzeichen beim Bundesverfassungsgericht für Normen-
kontrollverfahren, die nach Art. 100 Abs. 1 GG auf die Vorlage 
eines Gerichts erfolgen

BvQ Registerzeichen beim Bundesverfassungsgericht für einstweilige 
Anordnungen nach § 32 BVerfGG

BvR Registerzeichen beim Bundesverfassungsgericht für Verfahren 
über Verfassungsbeschwerden nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG

bzgl. bezüglich
bzw. beziehungsweise
Ca Registerzeichen beim Arbeitsgericht für allgemeine Zivilsachen 

(Arbeitsrechtssachen)
CDU  Christlich Demokratische Union Deutschlands
ChGrEU Charta der Grundrechte der Europäischen Union
CSU Christlich-Soziale Union in Bayern
dass. dasselbe
DB Der Betrieb
ders. derselbe
Destatis Statistisches Bundesamt
DGB Deutscher Gewerkschaftsbund 
dies. dieselbe/n
DIW Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung
DM Deutsche Mark
DStR Deutsches Steuerrecht
DVBl. Deutsches Verwaltungsblatt
E Entwurf
Edt. Edition
EFZG Gesetz über die Zahlung des Arbeitsentgelts an Feiertagen und 

im Krankheitsfall (Entgeltfortzahlungsgesetz)
EG Europäische Gemeinschaft
Einl. Einleitung
einschränk. einschränkend
EL Ergänzungslieferung
ErbR Erbrecht
ErfK Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht
EStG Einkommenssteuergesetz
EU Europäische Union
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EuGH Europäischer Gerichtshof
EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
EzA Entscheidungssammlung zum Arbeitsrecht
f. folgende
FDP Freie Demokratische Partei
ff.  fortfolgende
FS Festschrift
GewO Gewerbeordnung
GG Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (Grundgesetz)
GMH Gewerkschaftliche Monatshefte
grds. grundsätzlich
GRUR Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (Zeitschrift)
GS Gedächtnisschrift
GWR Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht
HdB Handbuch
HGB Handelsgesetzbuch
HK Handkommentar
Hrsg. Herausgeber
HWK Henssler/Willemsen/Kalb
IAB Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
IAQ Institut Arbeit und Qualifikation
i. E. im Ergebnis
i. R. d. im Rahmen der/des
i. R. e. im Rahmen einer/es
i. S. d. im Sinne der/s
i. V. m. In Verbindung mit
IW Institut der deutschen Wirtschaft
JA Juristische Arbeitsblätter
JArbSchG Gesetz zum Schutze der arbeitenden Jugend (Jugendarbeits-

schutzgesetz)
juris juristisches Informationssystem
JuS Juristische Schulung
JZ Juristenzeitung
KAPOVAZ Kapazitätsorientierte variable Arbeitszeit
KassK Kasseler Kommentar
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau
KJ Kritische Justiz
KOM Kommission 
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krit. kritisch
KSchG Kündigungsschutzgesetz
LAG Landesarbeitsgericht
LAGE Entscheidungen der Landesarbeitsgerichte
Ls. Leitsatz
MHdB Münchener Handbuch zum Arbeitsrecht
MiLoG Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (Mindest-

lohngesetz)
MittAB Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
MüKo Münchener Kommentar
MuSchG Gesetz zum Schutz von Müttern bei der Arbeit, in der Ausbil-

dung und im Studium (Mutterschutzgesetz)
NachwG Gesetz über den Nachweis der für ein Arbeitsverhältnis gelten-

den wesentlichen Bedingungen (Nachweisgesetz)
n. F. neue Fassung
NJOZ Neue Juristische Online Zeitschrift
NJW Neue Juristische Wochenschrift
NK Nomos Kommentar
Nr. Nummer
NStZ Neue Zeitschrift für Strafrecht
NVwZ Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
NZA Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht
NZFam Neue Zeitschrift für Familienrecht
NZS Neue Zeitschrift für Sozialrecht
öAT Zeitschrift für das öffentliche Arbeits- und Tarifrecht
OGK Online-Großkommentar
OK Online-Kommentar
OLG Oberlandesgericht
PROKLA Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft
RdA Recht der Arbeit
RL Richtlinie
Rn. Randnummer
RR Rechtsprechungs-Report
Rspr. Rechtsprechung
S. Seite
Sa Registerzeichen beim Landesarbeitsgericht für Berufungsverfah-

ren
SAE Sammlung Arbeitsrechtlicher Entscheidungen
SGB Sozialgesetzbuch
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SOEP Sozio-oekonomisches Panel
sog. sogenannt/e
SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Spez. Spezial
st. ständige
StGB Strafgesetzbuch
SVR Sachverständigenrat
TVG Tarifvertragsgesetz
TVöD Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
TZA Teilzeitarbeit
TzBfG Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge (Teil-

zeit- und Befristungsgesetz)
u. a. unter anderem
u. ä. und ähnlich/es
Urt. Urteil
v. vom/von
vgl. vergleiche
VO Verordnung
Vorb. Vorbemerkung
WSI Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut
ZAR Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik
z. B. zum Beispiel
ZFA  Zeitschrift für Arbeitsrecht
Ziff. Ziffer
zit. zitiert
ZLH Zöllner/Loritz/Hergenröder
ZPO Zivilprozessordnung
ZR  Registerzeichen beim Bundesgerichtshof für Revisionen, Be-

schwerden gegen die Nichtzulassung der Revision, Anträge auf 
Zulassung der Sprungrevision, Berufungen in Patentsachen

ZSR Zeitschrift für Sozialreform
zust. zustimmend





1. Kapitel

Einleitung

Arbeit auf Abruf – dieses gesetzliche Instrument der bedarfsabhängigen, 
flexiblen Arbeitszeitgestaltung blickt auf eine mittlerweile 38-jährige be-
wegte Entwicklungsgeschichte zurück. Diese Arbeitsform, bei der die Ar-
beitsleistung entsprechend dem Arbeitsanfall zu erbringen ist, nahm ihren 
Anfang im Jahr 1985 und somit zu einer Zeit, als die Arbeitslosenzahl in der 
Bundesrepublik Deutschland bedingt durch eine Wirtschaftskrise einen 
Höchststand erreicht hatte.1 Die Politik sah sich aus diesem Grund dazu ver-
anlasst, durch Flexibilisierung des Arbeitsmarktes alternative Erwerbsformen 
zu fördern und dadurch neue Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen.2 Als 
Teil einer politischen Gesamtstrategie3 trat 1985 das Beschäftigungsförde-
rungsgesetz (BeschFG) in Kraft4, in dem die Arbeit auf Abruf erstmals ge-
setzlich normiert wurde.5

Die damals einsetzende Phase der Deregulierung und Flexibilisierung6 
dauert bis heute an. Mehr denn je liegt der Fokus der modernen Arbeitswelt 
auf der Flexibilisierung von Arbeitsbedingungen, insbesondere der Arbeits-
zeit.7 Für Arbeitgeber8 wird es im Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit 
immer wichtiger, den Personaleinsatz unter Berücksichtigung der Arbeits- 
und Kosteneffizienz passgenau steuern und damit auch flexibel auf Kunden-

1 Bpb, Arbeitslose und Arbeitslosenquote 1980 bis 2021; Destatis, Registrierte 
Arbeitslose und Arbeitslosenquote nach Gebietsstand; Bach/Brinkmann u. a., MittAB 
4/83, S. 325; Röbenack, Entwicklung der Arbeitslosigkeit in Deutschland; Bergwitz, 
NZA 2011, 964; Hromadka, NZA-Beil. 2012, 25; Preis, RdA 2019, 75 (82 f.); vgl. 
Keller/Seifert, Regulierung atypischer Beschäftigungsverhältnisse, S. 233.

2 Hierzu ausführl.: Oschmiansky, Das Normalarbeitsverhältnis; vgl. Kress, MittAB 
3/98, S. 493.

3 BT-Drucks. 10/2102, S. 1.
4 Vgl. BGBl. I 1985 Nr. 21, S. 710–717.
5 Anm.: Damals in § 4 BeschFG [„Anpassung der Arbeitszeit an den Arbeitsfall“], 

seit 2001 in § 12 TzBfG [„Arbeit auf Abruf“].
6 Vgl. Oschmiansky, Das Normalarbeitsverhältnis.
7 Vgl. etwa BMAS, Grünbuch (2015), S. 18 ff.; BMAS, Weißbuch (2016), S. 73 ff.; 

DGB, arbeitsmarkt aktuell, 6/2016, S. 1 ff. 
8 Anm.: Gemeint sind stets alle Geschlechter. Aus Gründen der besseren Lesbar-

keit wird an dieser Stelle und nachfolgend ausschließlich die männliche Form ver-
wendet.
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wünsche reagieren zu können.9 Zwar ist auch der Arbeitnehmer zunehmend 
an einer flexiblen Einteilung seiner Arbeitszeit interessiert, da private Be-
lange wie Betreuungs- bzw. Pflegeaufgaben oder auch sonstige außerberuf-
liche Tätigkeiten einen immer wichtigeren Stellenwert in der individuellen 
Lebensplanung einnehmen.10 Allerdings stehen für den Arbeitnehmer nach 
wie vor eine zeitliche und finanzielle Sicherheit und Planbarkeit des beruf-
lichen sowie privaten Lebens im Vordergrund.11

Auch 38 Jahre nach ihrer erstmaligen gesetzlichen Normierung trifft die 
Arbeit auf Abruf mit dem ihr innewohnenden Flexibilisierungspotenzial den 
Zeitgeist der modernen Arbeitswelt – zumindest aus Sicht des Arbeitgebers. 
Im Kern handelt es sich bei der mittlerweile in § 12 Teilzeit- und Befris-
tungsgesetz (TzBfG) geregelten Arbeit auf Abruf um eine vornehmlich im 
Interesse des Arbeitgebers liegende12 Arbeitsvertragsgestaltung, bei der der 
Arbeitgeber die Lage und in einem gewissen Umfang auch die Dauer der 
Arbeitszeit einseitig festlegen kann. Nach einer Auswertung des Instituts 
Arbeit und Qualifikation (IAQ) aus dem Jahr 2019 gaben im Jahr 2017 etwa 
4,9 Prozent der abhängig Beschäftigten und somit rund 1,7 Millionen Men-
schen in Deutschland an, Arbeit auf Abruf auszuüben.13 Zu einem fast iden-
tischen Ergebnis kam im Jahr 2018 bereits das Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (IAB), das die Verbreitung von Arbeit auf Abruf im Jahr 
2016 untersucht hatte. Besonders verbreitet ist Arbeit auf Abruf danach in 
geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen (sog. Minijobs), wo 12 Prozent 
der Beschäftigten angaben, auf Abruf tätig zu sein.14 Dementsprechend häu-
fig kommt Arbeit auf Abruf im Rahmen von Aushilfstätigkeiten vor.15 Be-
troffene Branchen sind insbesondere das Hotel- und Gaststättengewerbe so-
wie die Landwirtschaft.16

9 Vgl. Hank/Stegmaier, IAB-Kurzbericht 14/2018, S. 1; BMAS, Weißbuch (2016), 
S. 73 ff.

10 BMAS, Weißbuch (2016), S. 73 ff.; vgl. Raif/Nann, GWR 2016, 221 (223).
11 Vgl. Schult/Tobsch, SOEP papers 485/2012, S. 3, 24; Dütz/Thüsing, § 1 Rn. 2; 

Wisskirchen/Bissels, NZA-Beil. 2006, 24.
12 Vgl. BT-Drucks. 10/2102, S. 25.
13 Jaehrling/Kalina, IAQ-Report 3/2019, S. 10 [Studie beruhte auf Daten des So-

zio-oekonomischen Panels (SOEP), einer repräsentativen Längsschnittbefragung von 
rund 25.000 Personen.].

14 Hank/Stegmaier, IAB-Kurzbericht 14/2018, S. 1 ff. [Studie beruhte ebenfalls auf 
Daten des SOEP.]; s. auch Uffmann/Kredig, NZA 2020, 137. 

15 S. Jaehrling/Kalina, IAQ-Report 3/2019, S. 11; Hank/Stegmaier, IAB-Kurzbe-
richt 14/2018, S. 8. 

16 Jaehrling/Kalina, IAQ-Report 3/2019, S. 2; Hank/Stegmaier, IAB-Kurzbericht 
14/2018, S. 1 ff.
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Bei der Arbeit auf Abruf handelt es sich seit jeher um eine polarisierende 
Arbeitsform im Spannungsverhältnis zwischen Flexibilisierung der Arbeits-
zeit und Schutz der Arbeitnehmerrechte. Bereits im Zuge der erstmaligen 
gesetzlichen Normierung im Jahr 1985 wurde der gesetzgeberische Auftrag 
erkannt, einen gesetzlichen Rahmen für eine sozial vertretbare Gestaltung 
dieser überwiegend im Arbeitgeberinteresse liegenden Arbeitsvertragsgestal-
tung zu schaffen, um eine einseitige Belastung des Arbeitnehmers zu verhin-
dern.17 Der Gesetzgeber hat dementsprechend die freie Gestaltung derartiger 
Arbeitsverträge zum Schutz des Arbeitnehmers durch die Verankerung ge-
setzlicher Mindestanforderungen in § 4 BeschFG – mittlerweile § 12 TzBfG – 
eingeschränkt18 und diese im Laufe der Jahre einer stetigen Prüfung und 
Anpassung unterzogen. Eine wesentliche Anpassung des § 12 TzBfG – die 
insgesamt drei Gesetzesänderungen beinhaltete – erfolgte mit Wirkung zum 
1. Januar 2019. 

Alle drei Gesetzesänderungen zielten darauf ab, den Abrufarbeitnehmern 
mehr Sicherheit in Bezug auf ihre Planung und ihr Einkommen zu verschaf-
fen. Vertreter der Arbeitgeberseite bezeichneten die Änderungen als Eingriff 
in die Gestaltungsmöglichkeit von Abrufarbeitsverhältnissen und als unver-
einbar mit den Anforderungen an eine flexible Arbeitsvertragsgestaltung.19 
Die Arbeitnehmervertreter hingegen begrüßten zwar das Bemühen des Ge-
setzgebers, den Arbeitnehmerschutz im Rahmen von Abrufarbeitsverhältnis-
sen verbessern zu wollen. Nichtsdestotrotz ließen sie keinen Zweifel daran, 
sich auch zukünftig für eine weitgehende Beschränkung und mittelfristige 
Abschaffung der Arbeit auf Abruf stark machen zu wollen.20

Im Folgenden soll der Versuch unternommen werden, das Bedürfnis eines 
Arbeitnehmerschutzes im Allgemeinen und die daraus resultierenden staat-
lichen Schutzpflichten im Bereich des Arbeitsrechts herauszuarbeiten (siehe 
hierzu nachfolgend 2. Kapitel). Anschließend soll die Arbeit auf Abruf im 
Sinne des § 12 TzBfG hinsichtlich ihrer wesentlichen Merkmale, des beson-
deren Schutzbedürfnisses des Abrufarbeitnehmers und der Entstehungsge-
schichte der Norm einer eingehenden Analyse unterworfen werden (siehe 
hierzu nachfolgend 3. Kapitel). Auf Grundlage der in den vorangegangenen 
zwei Kapiteln gewonnenen Erkenntnisse soll sodann untersucht werden, in-
wiefern der Gesetzgeber durch die zum 1. Januar 2019 in Kraft getretene 
Gesetzesreform im Rahmen des § 12 TzBfG seiner staatlichen Schutzpflicht 
nachgekommen ist, die strukturelle Unterlegenheit des Abrufarbeitnehmers 

17 BT-Drucks. 10/2102, S. 25.
18 Etwa ErfK-Preis, TzBfG, § 12 Rn. 3; Meinel/Heyn/Herms-Heyn, TzBfG, § 12 

Rn. 3.
19 BDA, Stellungnahme zum Referentenentwurf – Brückenteilzeit, S. 2.
20 DGB, Stellungnahme zum Referentenentwurf – Brückenteilzeit, S. 7 f.


