
J O U R N A L I S M U S P R E I S 

D E R  I G  M E T A L L 

B A D E N - W Ü R T T E M B E R G 

W I L L I

P R E I S

BLEICHER

BEITRÄGE DER 

PREISTRÄGERINNEN 

UND PREISTRÄGER

2
0

1
8





3

W i l l i - B l e i c h e r - P r e i s  2 0 1 8 : 

D i e P r e i s -
t r ä g e r / i n n e n

K AT E G O R I E  F E R N S E H E N : 

S t e f a n  T i y a v o r a b u n
A R D / S W R  v o m  2 3 .  O k t o b e r  2 0 1 7  f ü r 

„ M a c h t  e  m o b i l ? “ 

T h e m a :  W i e  d i e  A u t o i n d u s t r i e 

i h r e  K r i s e  b e w ä l t i g e n  w i l l

S e i t e  8  -  9

K AT E G O R I E  H Ö R F U N K : 

T h i l o  S c h m i d t
D e u t s c h l a n d f u n k  K u l t u r 

v o m  9.  J a n u a r  2 0 1 8 

f ü r  „We m  g e h ö r t  Va t i  s a m s t a g s? “ 

T h e m a :  Ve r ä n d e r u n g e n  d e r  A r b e i t s z e i t 

i n  d e n  l e t z t e n  J a h r z e h n t e n

S e i t e  1 0  -  1 1

K AT E G O R I E  P R I N T/ O N L I N E 

Z w e i  P r e i s t r ä g e r/ i n n e n : 

C a t e r i n a  L o b e n s t e i n
D i e  Z E I T  v o m  8 .  D e z e m b e r  2 0 1 7 

f ü r  „W a r u m  v e r d i e n t  F r a u  N o e  n i c h t 

m e h r ? “ 

T h e m a :  D e r  u n g e r e c h t e  L o h n  i n  d e r 

P f l e g e b r a n c h e

S e i t e  2 8  -  4 3

M a r k u s  D e t t m e r  u n d
C o r n e l i a  S c h m e r g a l
D e r  S P I E G E L  v o m  5.  A u g u s t  2 0 1 7 

f ü r  „ H a l b e r  J o b,  g a n z e r  Ke r l “ 

T h e m a :  We n n  M ä n n e r  Te i l z e i t  a r b e i t e n 

w o l l e n

S e i t e  4 4  -  5 4

K AT E G O R I E  N A C H W U C H S : 

L a u r a  M e s c h e d e 
S ü d d e u t s c h e  Ze i t u n g  M a g a z i n 

v o m  2 3 .  M ä r z  2 0 1 8 

f ü r  „ D i e  M e n s c h - M a s c h i n e “

T h e m a :  E i n  S e l b s t v e r s u c h  a l s  C r o w d -

w o r k e r i n

S e i t e  1 2  -  2 7

Den Willi-Bleicher-Preis 
2018 erhalten:
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Vorwort

Notstand in der Pflege, Unsicherhei-
ten in der Autobranche, Ausbeutung 
auf Crowdworking-Plattformen. Und: 
Arbeitszeitmodelle, die in Tarifrunden 
hart erkämpft wurden und den Bedürf-
nissen der Beschäftigten ihrer jeweili-
gen Zeit entsprechen, dann aber doch 
wieder in der Praxis teilweise anti-
quierte Rollenbilder zwischen den 
Geschlechtern zulassen. Das sind 
die Themen der Willi-Bleicher-Preis-
träger 2018. Ihre Autoren beweisen: 
Arbeitsthemen treffen den Nerv der 
Gesellschaft und beschreiben wichtige 
Trends unseres Lebens. Aber auch: 
Arbeiten in Deutschland und darüber 
hinaus ist vielerorts noch verbesse-
rungsbedürftig.

Für Gewerkschafter heißt das, dass 
wir uns noch mehr anstrengen müs-
sen, um die Arbeitstage der Beschäf-
tigten besser zu machen. Das beginnt 
bei viel zu niedriger Bezahlung zum 
Beispiel in der Pflegebranche und 
endet bei den Arbeitsbedingungen 
und Existenz ängsten von Beschäftig-
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ten in neuen Arbeitsformen wie 
Crowdworking. Die prämierten 
Beiträge machen diese und wei-
tere Missstände öffentlich – damit 
ist der erste Schritt getan, um die 
Un gerechtigkeiten zu bekämpfen 
und die Arbeitswelt ein Stück weit 
besser zu machen. Dafür sage ich 
nicht nur den Preisträgern, son-
dern allen Teilnehmern an der 
diesjährigen siebten Ausschrei-
bung herzlichen Dank!

Qualität und Vielfalt der einge-
reichten Beiträge waren wie in 
den Vorjahren hoch und es ist der 
Jury nicht leicht gefallen, sich in 
den verschiedenen Kategorien 
Print/Online, Fernsehen, Hörfunk 
und Nachwuchs zu entscheiden. 
Leider wurde dabei der Preis in 
der Kategorie Kurzbeiträge knapp 
verfehlt. Auch im nächsten Jahr 
hoffen wir aber wieder auf zahl-

reiche kürzere Stücke: Sie sind 
für die tages aktuelle Information 
unverzichtbar und erlauben Ein-
blicke in Arbeitssituationen, die 
vielleicht kein allgemeiner Trend 
werden, dafür aber umso überra-
schender sind.

Der Willi-Bleicher-Preis 2018 
gibt einen tiefen Einblick, wie 
sehr der Wandel der Arbeitswelt 
und Trends wie Digitalisierung, 
Automatisierung, Elektromobili-
tät oder künstliche Intelligenz die 
Erwerbstätigen fordern. Und wie 
sich damit auch deren Ansprüche 
an Arbeit und Mitbestimmung – 
und damit auch an Gewerkschaf-
ten – verändern.

Unser Journalismuspreis ist nach 
dem 1981 verstorbenen ehemali-
gen baden-württembergischen IG 
Metall-Bezirksleiter Willi Bleicher 
benannt, weil er sich Zeit sei-
nes Lebens für soziale Gerech-
tigkeit und Menschlichkeit in der 
Arbeitswelt eingesetzt hat. Beides 
brauchen wir in unserer heutigen 
Arbeitswelt mindestens so sehr 
wie früher: Prekäre Beschäftigung 
in Leiharbeit und Werkverträ-
gen erreicht neue Höchststände, 
die Tarifbindung bröckelt in vie-
len Branchen, Verlagerungen und 
Leistungsdruck sind Dauerthema 
in den Betrieben.

Gewerkschaften wie Journalis-
ten geht die Arbeit also nicht aus 
– ich freue mich schon jetzt auf 
viele hintergründige, kritische 

Vo r w o r t
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Vo r w o r t

und natürlich auch hoffnungs-
volle Berichte aus der Arbeitswelt 
2019. Den diesjährigen Preisträ-
gern gratuliere ich zu Ihrem Erfolg 
und danke der Jury für Ihre Arbeit, 
namentlich Dr. Frank Brettschnei-
der, Professor am Institut für Kom-
munikationswissenschaft an der 
Universität Hohenheim, Ann-Ka-
thrin Eckardt, Redakteurin Süd-
deutsche Zeitung, Barbara Roth, 
Redakteurin Deutschlandfunk 
und dem Schriftsteller Wolfgang 
Schorlau.

Roman Zitzelsberger,
IG Metall-Bezirksleiter 
Baden-Württemberg
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Begründung der Jury

Ko d a k  w a r  e i n s t  d e r  b e d e u t e n d s t e  H e r s t e l l e r 

v o n  F i l m m a t e r i a l .  D a n n  k a m  d i e  D i g i t a l i s i e -

r u n g .  U n d  Ko d a k  g i n g  u n t e r  –  a u c h  i n  S t u t t -

g a r t - W a n g e n .  D a b e i  h a t t e n  M i t a r b e i t e r  d e s 

U n t e r n e h m e n s  f r ü h z e i t i g  A l t e r n a t i v e n  z u  h e r -

k ö m m l i c h e n  F i l m e n  e n t w i c k e l t .  D a s  M a n a g e -

m e n t  h a t  s i e  a b e r  n i c h t  g e n u t z t .  S t a t t d e s s e n 

h a t  e s  s i c h  g e g e n  d e n  W a n d e l  g e s t e l l t  –  u n d 

g e g e n  d i e  E m p f e h l u n g e n  a u s  d e r  B e l e g s c h a f t .

A u c h  d i e  A u t o m o b i l b r a n c h e  s t e h t  v o r  t i e f -

g r e i f e n d e n  Ve r ä n d e r u n g e n .  D i e  E l e k t r o - M o b i -

l i t ä t  i s t  a u f  d e m  Vo r m a r s c h .  U n d  l a n g e  Ze i t 

s a h  e s  s o  a u s ,  a l s  w ü r d e n  d i e  A u t o m o b i l m a -

n a g e r  d i e  Z u k u n f t  g e n a u s o  v e r s c h l a f e n  w i e 

Ko d a k  d i e  D i g i t a l i s i e r u n g .  D a b e i  g a b  e s  a u c h 

h i e r  s c h o n  f r ü h z e i t i g  A l t e r n a t i v e n ,  e t w a  d i e 

B r e n n s t o f f z e l l e .  S t a t t  a u f  I n n o v a t i o n e n  z u 

s e t z e n ,  h i e l t e n  d i e  B r a n c h e n r i e s e n  j e d o c h 

a m  H e r k ö m m l i c h e n  f e s t .  J e t z t  f a h r e n  s i e  d e n 

H e r a u s f o r d e r e r n  h i n t e r h e r  –  Te s l a  o d e r  a u c h 

k l e i n e n  U n t e r n e h m e n ,  d i e  i n t e l l i g e n t e  B a t t e -

r i e l ö s u n g e n  e n t w i c k e l n .

Reporter, Redakteur und Autor 
zahlreicher Filme für den SWR und 
die ARD Themenschwerpunkte 
Wirtschaft und Politik 

Zuvor tätig als Radio-Reporter, 
Redakteur und Moderator beim 
Süddeutschen Rundfunk

Studium der Politikwissenschaft 

Stefan Tiyavorabun

«Macht e mobil?»
Wie die Autoindustrie 
ihre Krise bewältigen 
will

ARD/SWR,
23. Oktober 2017

P r e i s t r ä g e r i n

K a t e g o r i e 

F e r n s e h e n

P r e i s t r ä g e r i n

K a t e g o r i e 

F e r n s e h e n

www.willi-bleicher-preis.de

P r e i s t r ä g e r 

K a t e g o r i e 

F e r n s e h e n

Der Beitrag ist 
hier zu sehen:
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S t e f a n 

T i y a v o ra b u n

D i e s e  E n t w i c k l u n g e n  z e i c h n e t  S t e f a n  T i y a -

v o r a b u n  i n  s e i n e m  h e r v o r r a g e n d e n  B e i t r a g 

f a c e t t e n r e i c h  n a c h .  Vo r  a l l e m  a b e r  g e h t  e r 

a u f  d i e  Ko n s e q u e n z e n  e i n ,  d i e  d e r  W a n -

d e l  –  o d e r  d a s  k r a m p f h a f t e  F e s t h a l t e n  a n 

a l t e n  Te c h n o l o g i e n  –  f ü r  d i e  B e s c h ä f t i g t e n 

h a t .  U n d  e r  z e i g t ,  d a s s  a u c h  h i e r  n i c h t  d i e 

B e l e g s c h a f t  g r o ß e r  A u t o m o b i l k o n z e r n e  a u f 

d e r  B r e m s e  s t e h t .  I m  G e g e n t e i l :  D e r  D a i m -

l e r - B e t r i e b s r a t  f o r d e r t  s c h o n  l a n g e ,  n e u e 

Te c h n o l o g i e n  n i c h t  z u  v e r s c h l a f e n  u n d  P r o -

d u k t i o n s s t ä t t e n  i n  D e u t s c h l a n d  z u  s i c h e r n . 

O f t  s i n d  d i e  B e s c h ä f t i g t e n  u n d  d i e  G e w e r k-

s c h a f t e n  I m p u l s g e b e r.  A u s  e i g e n e m  I n t e r e s -

s e  –  u n d  a u s  e i n e m  Ve r a n t w o r t u n g s g e f ü h l 

f ü r  d i e  g e s a m t e  R e g i o n .  A m  B e i s p i e l  d e s 

G r o ß r a u m s  S t u t t g a r t  b e s c h r e i b t  e r,  w e l c h e 

Ko n s e q u e n z e n  d i e  E - M o b i l i t ä t  n i c h t  n u r  f ü r 

D a i m l e r  h a t ,  s o n d e r n  a u c h  f ü r  d i e  z a h l r e i -

c h e n  Z u l i e f e r e r,  d i e  d o r t  B e s c h ä f t i g t e n ,  i h r e 

Fa m i l i e n  u n d  d i e  Ko m m u n e n  i n  d e r  R e g i o n . 

D a s  i s t  k e i n  S c h w a r z - We i ß - B e r i c h t  ü b e r 

E - M o b i l i t ä t ,  s o n d e r n  e i n  g r ü n d l i c h  r e c h e r -

c h i e r t e r,  i n f o r m a t i v e r  u n d  v i e l s c h i c h t i -

g e r  B e i t r a g ,  d e r  d e n  Z u s c h a u e r i n n e n  u n d 

Z u s c h a u e r n  e i n  s e h r  k o m p l e x e s  T h e m a 

e r s c h l i e ß t .  N i c h t  z u l e t z t  d i e  A u t o m o -

b i l - M a n a g e r  s o l l t e n  s i c h  d e n  B e i t r a g  g l e i c h 

m e h r m a l s  a n s c h a u e n .

F i l m s z e n e n
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Jahrgang 1976 

1996-2002 Studium der Politik-
wissenschaft in Berlin

2003-2004 Volontariat an der 
Evangelischen Journalistenschule 
in Berlin

Seit 2004 freier Autor und Hörfunk-
journalist beim Deutschlandradio 
(DLF, DLF Kultur) und anderen

Begründung der Jury

B i s h e r  d a c h t e  m a n ,  d e r  F o r t s c h r i t t  s e i  m ö g -
l i c h e r w e i s e  e i n e  S c h n e c k e ,  v i e l  z u  l a n g s a m , 
a b e r,  u n d  d a s  w a r  e n t s c h e i d e n d ,  t r o t z  a l l e d e m 
u n a u f h a l t s a m .  D i e  s o z i a l e n  u n d  d e m o k r a t i -
s c h e n  S t a n d a r d s ,  s o  d a c h t e  m a n ,  w ü r d e n  s i c h 
u n a u f h a l t s a m  v e r b e s s e r n  u n d  a u s d e h n e n .  A l -
l e s  s e i  l e t z t l i c h  n u r  e i n e  F r a g e  d e s  W a n n ,  e i n e 
F r a g e  d e r  Ze i t .

E s  w a r  u n v o r s t e l l b a r,  d a s s  m a n  h i n t e r  d a s 
E r r e i c h t e  z u r ü c k f a l l e n  k ö n n t e .

I m  B e r e i c h  d e r  p o l i t i s c h e n  K u l t u r  e r l e b e n  w i r 
i n  d i e s e n  Ze i t e n ,  d a s s  d a s  Z u r ü c k f a l l e n  h i n t e r 
s i c h e r  g e g l a u b t e  B ü r g e r r e c h t e  n i c h t  n u r  m ö g -
l i c h  i s t ,  s o n d e r n  t a t s ä c h l i c h  g e s c h i e h t .  W i r 
b r a u c h e n  d a z u  n i c h t  e i n m a l  i n s  A u s l a n d  z u 
s c h a u e n .  E s  i s t  a u s r e i c h e n d  s i c h  h i n  u n d  w i e -
d e r  a u f  d i e  B e s u c h e r t r i b ü n e  d e s  b a d e n - w ü r t -
t e m b e r g i s c h e n  L a n d t a g s  z u  s e t z e n  u n d  d e n 
H e t z r e d e n  d e r  A f D  z u z u h ö r e n . 

T h i l o  S c h m i d t  m a c h t  i n  s e i n e m  B e i t r a g  n a c h -
d r ü c k l i c h  d a r a u f  a u f m e r k s a m ,  d a s s  a u c h  h e u -
t e  n o c h  a l s  s e l b s t v e r s t ä n d l i c h  a n g e s e h e n e 
s o z i a l e  R e c h t e  k e i n e s w e g s  s i c h e r  s i n d .

«Wem gehört Vati 
samstags?»
Deutschlandfunk Kultur,
9. Januar 2018

Thilo Schmidt

www.willi-bleicher-preis.de

www.thiloschmidt.de

P r e i s t r ä g e r i n

K a t e g o r i e 

F e r n s e h e n

P r e i s t r ä g e r i n

K a t e g o r i e 

F e r n s e h e n

Der Beitrag ist 
hier nachzulesen:

Der Beitrag ist 
hier zu hören:

P r e i s t r ä g e r 

K a t e g o r i e 

H ö r f u n k



11

T h i l o 

S c h m i d t

W a r n s t r e i k  d e r 
I G  M e t a l l :  D i e 
G e w e r k s c h a f t  h a t 
i n  d e r  Ta r i f r u n d e 
2 0 1 8  n e b e n  e i n e r 
L o h n e r h ö h u n g 
a u c h  d a s  R e c h t 
a u f  A r b e i t s -
z e i t  r e d u z i e r u n g 
g e f o r d e r t .

p i c t u r e  a l l i a n c e / d p a / 
M a u r i z i o  G a m b a r i n i 

D i e  K a m p a g n e  z u r  D u r c h s e t z u n g  d e r 
5 -Ta g e - Wo c h e  u n t e r  d e m  i k o n a l e n  S l o g a n 
„ S a m s t a g s  g e h ö r t  V a t i  m i r “  w a r  e i n e  d e r 
e r f o l g r e i c h s t e n  u n d  w i r k s a m s t e n  E r r u n g e n -
s c h a f t e n  d e r  B e s c h ä f t i g t e n  u n d  i h r e r  G e -
w e r k s c h a f t e n  n a c h  d e m  K r i e g .  E r  v e r f e s t i g -
t e  d i e  Ü b e r z e u g u n g ,  d a s s  a u c h  d i e  A r b e i t e r, 
d i e  A n g e s t e l l t e n  u n d  d i e  B e a m t e n  t e i l h a b e n 
s o l l t e n  u n d  k ö n n t e n  a n  d e n  g r o ß e n  P r o d u k-
t i v i t ä t s f o r t s c h r i t t e n  u n d  d e n  d a r a u s  r e s u l -
t i e r e n d e n  e n o r m e n  P r o f i t e n  d e r  W i r t s c h a f t .

O b w o h l  d i e  P r o d u k t i v i t ä t ,  b e s o n d e r s  a u c h 
w e g e n  d e r  z u n e h m e n d e n  D i g i t a l i s i e r u n g 
n e u e ,  b i s h e r  u n g e a h n t e  S p r ü n g e  m a c h e n 
w i r d ,  v e r s u c h e n  d i e  A r b e i t g e b e r  n i c h t  n u r 
d e n  S t a t u s  Q u o  z u  e r h a l t e n ,  s o n d e r n  d r a -
m a t i s c h e  R ü c k s c h r i t t e  i n  d e r  A r b e i t s z e i t -
r e g l u n g  d u r c h z u s e t z e n .  W i r  e r f a h r e n  i n  d e m 
a u s g e z e i c h n e t e n  B e i t r a g ,  d a s s  d i e  K a p i t a l -
s e i t e  d i e  A n g e s t e l l t e n  u n d  A r b e i t e r  a r b e i -
t e n  l a s s e n  w i l l ,  i m m e r  w e n n  e s  s i e  b r a u c h t , 
s o v i e l  e s  s i e  b r a u c h t  u n d  d a s  z u  b e s o n d e r s 
g ü n s t i g e r  B e z a h l u n g .  E s  g e h t  i h n e n  u m  d i e 
U m w a n d l u n g  m ö g l i c h s t  v i e l e r  o d e r  g a r  a l l e r 
L e b e n s z e i t  i n  A r b e i t s z e i t .  S i e  w o l l e n  d i e 
G e s e l l s c h a f t  i n  e i n e  n e u e ,  m o d e r n e  F o r m 
d e s  S t e i n z e i t k a p i t a l i s m u s  f ü h r e n .

D e m  g e g e n ü b e r  e r f a h r e n  w i r  We s e n t l i -
c h e s  ü b e r  e i n e  a n d e r e  Ko n z e p t i o n ,  e i n e 
a n d e r e  F o r m  d e r  A r b e i t s z e i t r e g l u n g ,  e i n e 
Ko n z e p t i o n ,  d i e  v o n  d e n  B e d ü r f n i s s e n  d e r 
B e s c h ä f t i g t e n  a u s g e h t .  A r b e i t s z e i t s o u v e -
r ä n i t ä t ,  b e s s e r e  Te i l h a b e  a n  d e r  E r z i e h u n g 
d e r  K i n d e r,  b e s s e r e  M ö g l i c h k e i t e n  z u r  f a -
m i l i ä r e n  P f l e g e ,  R e c h t  a u f  R e d u z i e r u n g  d e r 
A r b e i t s z e i t  a u f  2 8  S t u n d e n ,  d a s  s i n d  d i e 
S t i c h w o r t e  d a z u .

S i c h e r,  d e r  S l o g a n  „ S a m s t a g s  g e h ö r t  V a t i 
m i r “  e n t s p r a n g  a u c h  d e m  p a t r i a r c h a l i s c h e n 
D e n k e n  d e r  d a m a l i g e n  Ze i t  -  a u c h  i n n e r h a l b 
d e r  G e w e r k s c h a f t s b e w e g u n g .  D i e  G e l ü s t e 
d e s  K a p i t a l s  g e l t e n  s c h o n  l a n g e  n i c h t  m e h r 
n u r  d e m  V a t i .

E s  i s t  d e r  g r o ß e  Ve r d i e n s t  v o n  T h i l o 
S c h m i d t ,  n a c h z u w e i s e n ,  d a s s  e s  k e i n e n 
a u t o m a t i s c h e n  F o r t s c h r i t t  g i b t .  J e d e r  n o c h 
s o  k l e i n e  s o z i a l e  F o r t s c h r i t t ,  j a  s o g a r  d i e 
Ve r t e i d i g u n g  d e s  b i s h e r  s i c h e r  g e g l a u b t e n , 
e r f o r d e r t  A u f m e r k s a m k e i t ,  A n s t r e n g u n g , 
K l u g h e i t  u n d  K a m p f.
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z e t t e l  g i b t  e s  0, 03  D o l l a r.  E s  s i n d  m i s e r a b e l 
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p o t e n t i a l  d e r  C r o w d w o r k i n g - P l a t t f o r m e n . 

P o l i t i k e r  u n d  U n t e r n e h m e r  f o r d e r n  s t e t s 

F l e x i b i l i t ä t  e i n ,  w e n n  s i e  ü b e r  d i e  Z u k u n f t 
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s t e l l t  d i e  e i g e n t l i c h  w i c h t i g e  F r a g e :  W a s 
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b e i t n e h m e r  n i c h t  n o c h  s c h l e c h t e r  w i r d ? 
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Unsere Autorin hat wochenlang bei »Amazon Mechanical Turk« 
geschuftet – einer digitalen Plattform, auf der Arbeiter weltweit 
um Kleinstaufträge konkurrieren. Die Jobs sind miserabel 
bezahlt, der Druck ist hoch, jeder ist auf sich allein gestellt: 
Sieht so die Zukunft der Arbeit aus?

In einem kleinen Büro am Rande 
einer indischen Schnellstraße sit-
zen drei Frauen an veralteten Le-
novo-Laptops und tippen Kassen-
zettel ab. Wofür? Das wissen sie 
nicht. Sie wissen nur: Mit jedem 
abgetippten Kassenzettel verdie-
nen sie 0,03 Dollar. Die Frauen 
sind meine Kolleginnen – und mei-
ne Konkurrentinnen im Kampf um 
den nächsten Auftrag.

Seit einigen Wochen arbeite ich 
als Clickworkerin für Amazon Me-
chanical Turk. Mechanical Turk ist 
ein Onlineportal, auf dem Firmen 
Aufgaben einstellen, die sich in-
nerhalb von ein paar Minuten er-
ledigen lassen. Einen Kassenzet-
tel abtippen, beispielsweise. Oder 
zwanzig Fotos auf ihre Jugendfrei-
heit prüfen. Diese Aufgaben erle-
digen die »Turker«: Meine etwa 
500 000 Kollegen weltweit – und 
ich. Mit jeder Aufgabe, die wir auf 
unserem Computer oder Smart-

phone abschließen, verdienen 
wir zwischen einem Cent und ein 
paar Euro. Dabei konkurrieren wir 
in Echtzeit um dieselben Aufträge. 
»A global, on-demand, 24x7 work-
force«, schreibt Mechanical Turk 
auf seiner Homepage: weltweit je-
derzeit verfügbare Arbeitskräfte, 
24 Stunden am Tag, sieben Tage in 
der Woche.

Mechanical Turk steht nicht je-
dem off en. Man werde meine Be-
werbung prüfen, lässt mich Ama-
zon wissen, als ich mich im Januar 
2017 mit Namen und Mailadres-
se auf Mechanical Turk registriert 
habe. Ein paar Tage später die 
Nachricht: »Wir haben die Prüfung 
Ihres Accounts abgeschlossen. 
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, 
dass Sie nicht die Erlaubnis be-
kommen werden, auf Mechanical 
Turk zu arbeiten.« Warum nicht? 
»Unsere Account-Prüfungskriteri-
en sind gesetzlich geschützt, und 

Die Mensch-Maschine
Süddeutsche Zeitung Magazin, 
23. März 2018
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wir können die Gründe, aus denen 
die Registrierung verweigert wur-
de, nicht off enlegen.«

Fünf Monate nach meinem geschei-
terten Anmeldeversuch bekomme 
ich überraschend noch eine Mail. 
»Herzlichen Glückwunsch! Ihr Me-
chanical Turk Account wurde ge-
nehmigt.« Auch der Sinneswandel 
bleibt unerklärt. Jedenfalls: Ich bin 
jetzt eine Turkerin.

Wenn man ausdrücken möchte, 
dass etwas neu und modern ist, 
nennt man es in Deutschland bei 
seinem englischen Namen. Die 
Menschen, die auf Portalen wie 
Mechanical Turk Aufträge erle-
digen, werden als »Clickworker« 
oder »Crowdworker« bezeichnet. 
Eine Studie der Universität Kas-
sel von April 2017 beziff ert die 
Zahl der registrierten Crowdwo-
rker in Deutschland mit etwa ei-
ner Million, wovon knapp 250 000 
tatsächlich als Crowdworker ar-
beiten sollen. Die Zahl der Voll-
zeit-Crowdworker dürfte weit unter 
dieser Zahl lie-
gen. Klar ist 
aber: Es wer-
den mehr. Das 
Bundesminis-
terium für Ar-
beit und Sozi-
ales attestiert 
den Crowdwo-
rking- Plattfor-
men in einem 
Heft zur Zu-
kunft der Ar-

beit ein »hohes Wachstumspoten-
zial«.

»Guten Tag, wohin würden Sie ger-
ne fl iegen?«, fragt die Stimme aus 
meinem Computer. »Nach Istan-
bul«, sage ich. »Einen Moment, 
bitte, ich suche für Sie nach geeig-
neten Flügen für Ihr Datum«, sagt 
die Stimme. Wie sympathisch ist 
mir das? Ich gebe sechs von zehn 
Punkten. »Hey, du brauchst ei-
nen Flug, oder? Wohin willst du 
denn?«, fragt mein Computer. Und, 
wie sympathisch ist das jetzt? Ich 
klicke mich durch die Computer-
stimmen. Fünf verschiedene Ge-
spräche soll ich führen und im 
Anschluss jeweils bewerten, wie 
vertrauenswürdig, sympathisch, 
anstrengend ich die Computer-
stimmen am anderen Ende der Lei-
tung fand. Dafür gibt es 1,50 Euro.

Automatisiere ich gerade Callcen-
ter-Angestellte weg? Was die Jobs 
bezwecken, die ich als Turkerin er-
ledige, erfahre ich nicht. Ich be-
komme nur Anweisungen, was ich 

zu tun habe. 
Vielleicht wer-
den die Com-
puterstimmen, 
die ich bewer-
tet habe, bald 
statt Men-
schen für ir-
gendeinen Rei-
seanbieter die 
Buchungswün-
sche der Kun-
den entgegen-

Wie am Fließband: Unsere Autorin sah sich durch ihre Arbeit 
in die Zeit der industriellen Revolution zurückversetzt .
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nehmen. Eigentlich, denke ich, bin 
ich bei manchen Aufträgen ganz 
froh, dass ich nicht weiß, wozu sie 
gut sind.

»Crowdworking« gibt es in vie-
len Formen: Crowdworker schrei-
ben Werbetexte 
für Produkte, er-
stellen Grafi ken 
oder programmie-
ren Homepages. 
Bei Mechanical 
Turk geht es da-
rum, künstliche 
Intelligenz zu si-
mulieren. Vie-
le Aufgaben, die 
Menschen simpel erledigen kön-
nen, sind für Maschinen nämlich 
sehr kompliziert. Etwa zu bewer-
ten, ob eine Person auf einem Foto 
eher zufrieden oder übellaunig 
schaut. Oder zu erkennen, welche 
der Dutzenden von Zahlen auf ei-
nem Kassenzettel die Steuer aus-
weist. Deswegen zerteilen man-
che Unternehmen solche Arbeiten 
in Zehntausende kleine Aufgaben 
und stellen sie einzeln bei Mecha-
nical Turk ein. »Human Intelligen-
ce Tasks« werden diese Aufträge 
genannt – »menschliche Intelli-
genz- Aufgaben«.

2009 ist in den USA eine App auf 
den Markt gekommen, die ver-
spricht, Spesenabrechnungen zu 
automatisieren – »Expensify«. Das 
Konzept hinter der App: Nutzer la-
den Fotos ihrer Quittungen hoch, 
»und Expensify schreibt sie auto-

matisch ab und liefert eine Spe-
senabrechnung«. Die Technik da-
hinter heißt »Smartscan« und kam 
bei Investoren gut an: Seit seiner 
Gründung hat das Unternehmen 
knapp dreißig Millionen Dollar von 
Geldgebern bekommen.

Im vergangenen 
Jahr hat sich he-
rausgestellt: So 
ganz automa-
tisch wurden die 
Quittungen nicht 
abgeschrieben. 
Zumindest zeit-
weise haben 
Menschen das 

Abtippen der Quittungen über-
nommen – über Mechanical Turk.

Der Name »Mechanical Turk« spielt 
auf eine gefälschte Künstliche In-
telligenz aus dem 18. Jahrhundert 
an: eine angeblich eigenständig 
Schach spielende Maschine, in 
der sich ein menschlicher Schach-
spieler versteckt hielt. Auf seiner 
Homepage bezeichnet Mechanical 
Turk seine Arbeiter als »künstliche 
künstliche Intelligenz«.

Wenn ich einen neuen Auftrag an-
nehme, versuche ich zu erahnen, 
wozu er dienen könnte. Das macht 
die Arbeit interessanter. Zumin-
dest zehn Minuten lang. Spätes-
tens wenn ich zum zwanzigsten 
Mal entschieden habe, ob die Smi-
leys auf Bild A den Smileys von 
Bild B oder denen von Bild C ähn-
licher sehen, vergeht mir auch da-
ran der Spaß. Die meisten Aufga-

M a n  k a n n  n i c h t  n i c h t s  d e n ke n , 
m e i n t  d i e  W i s s e n s c h a f t .  I c h 
s a g e :  D i e  Fo r s c h e r  h a b e n  n i e 
b e i  M e c h a n i c a l  Tu r k  g e a r b e i -
t e t .  We n n  i c h  e i n i g e  S t u n d e n 
l a n g  e i n e  b e s t i m m t e  A u f g a b e 
b e a r b e i t e ,  i s t  m e i n  Ko p f  l e e r
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ben auf Mechanical Turk kosten 
genau so viel Konzentration, dass 
ich mich langweilen, nicht aber ei-
nen Podcast hören kann.

»Digitalisierung führt in vielen Be-
reichen auch dazu, dass die Ar-
beitsabläufe stark vereinfacht wer-
den und es zu sehr monotonen 
(Rest-)Arbeiten kommen kann. Üb-
rig bleiben dann nur Tätigkeiten, 
die die Maschinen mechanisch 
(noch) nicht ausführen können.« 
So zitiert das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales in seinem 
Heft zur Zukunft der Arbeit den 
Handelsverband Deutschland.

»Monotone Restarbeiten«: Ist das 
die Zukunft?

Anruf bei Jerry Kaplan. Kaplan ist 
Unternehmer und Informatiker, er 
lehrt in den USA an der Stanford 
University zum Einfl uss von Künst-
licher Intelligenz auf die Gesell-
schaft. In seinem Buch Artifi cial 
Intelligence: What everyone needs 
to know schreibt er: »Ja, Roboter 
werden uns die Jobs wegnehmen. 
Aber eine sinnvollere Art, darüber 
nachzudenken, ist, dass sie un-
sere Fähigkeiten obsolet machen 
werden.«

Ein Beispiel dafür seien die Kas-
sierer: Früher, so lange ist das 
noch nicht her, musste der Mensch 
hinter der Kasse die Preise der Pro-
dukte händisch in ein System ein-
tippen. Dann kam die Automati-
sierung – und damit mussten die 
Produkte nur noch über ein Band 
gezogen werden. Jetzt am Tele-

fon nennt Kaplan noch den Cof-
feeshop-Verkäufer: »Früher hat er 
umständlich Kaff ee zubereitet – 
heute drückt er in den meisten Fäl-
len einfach auf den Knopf der Kaf-
feemaschine.«

Die Gefahr, so sieht das Kaplan, 
liege dabei weniger darin, dass 
den Menschen in Zukunft nur noch 
monotone Restarbeiten bleiben, 
als vielmehr darin, dass für diese 
Arbeiten weniger Menschen ge-
braucht werden: Weil es schneller 
geht, Produkte über ein Band zu 
ziehen, als ihre Preise abzutippen, 
gibt es weniger Kassierer als frü-
her. Ein Schicksal, das viele heuti-
ge Dienstleistungs- und Industrie-
berufe treff en könne.

Der Großteil der Arbeit, vermutet 
Kaplan, werde sich in der Zukunft 
auf Bereiche verteilen, die durch 
Maschinen nicht ersetzt werden 
können: auf »Mensch-zu-Mensch-
Berufe«. Also: Masseure, Berater, 
Pfl egekräfte. »Man kann also nicht 
sagen, dass alle Menschen in Zu-
kunft Hilfsarbeiter von Maschinen 
sein werden«, sagt Kaplan. »Aber 
das Phänomen wird sicherlich zu-
nehmen.«

Eigentlich, denke ich, während 
ich den siebzehnten Kassenzettel 
des Tages abtippe, bin ich als Tur-
kerin nichts anderes als eine mo-
derne Fließbandarbeiterin: So wie 
in der Industrialisierung Tausende 
Menschen am Fließband mechani-
sche Webstühle zusammengebaut 
und bedient haben, statt wie zuvor 
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als Weber zu arbeiten, so tippe ich 
Quittungen ab, statt wie eine Se-
kretärin den ganzen Vorgang einer 
Spesenabrechnung zu überneh-
men.

Man kann nicht nichts denken, 
meint die Wissenschaft. Ich sage: 
Die Forscher haben nie bei Mecha-
nical Turk gearbeitet. Wenn ich ei-
nige Stunden lang eine bestimmte 
Aufgabe bearbeite, ist mein Kopf 
leer. Meine Hand mit der Maus 
malt die Umrisse von Gebäuden 
nach, einmal, zweimal, siebzehn-
mal, irgendwann tut sie weh, und 
ich denke: nichts.

Den Erfolg meiner Arbeit messe ich 
in Centbeträgen. Ob ich zwei oder 
vier Stunden lang gearbeitet habe, 
erkenne ich an der Eurozahl am 
rechten Bildschirmrand. Das geht 
auch den anderen Turkern so: Zu 
Beginn des Tages legen sich fast 
alle von uns ein Tagesziel fest, ei-
nen bestimmten Geldbetrag. Vie-
le posten ihr Ziel in unsere Face-
book-Gruppe »Turkers United« 
und melden sich noch einmal, 
wenn sie es erreicht haben. Zeit ist 
Geld: Nie habe ich diesen Spruch 
so gut verstanden wie jetzt.

Der Unterschied zwischen einem 
menschlichen Vorarbeiter und ei-
nem Computer ist, dass der Com-
puter keine Rückfragen beantwor-
tet. Zum Beispiel über den Penis 
auf meinem Bildschirm. Der ist 
nämlich nackt und erigiert und da-
mit schwer einzuordnen. Fällt das 
jetzt noch unter Erwachsenen-Con-

tent (»mit Gegenständen verdeck-
te Genitalien, Nacktheit, Erektion 
unter Kleidung«), oder ist es schon 
ein Verstoß gegen die Regeln (»ak-
tive sexuelle Handlungen«)?

Es ist meine zweite Woche bei Me-
chanical Turk, gerade sortiere ich 
Bilder auf ihre Jugendfreiheit, und 
allmählich stelle ich fest: Der Job 
ist doch nicht nur simpel. Denn als 
Turker darf man keine Fehler ma-
chen. Sonst droht eine »Rejecti-
on«, eine Ablehnung. Das bedeu-
tet: Der Auftraggeber urteilt, dass 
man den Job nicht richtig erledigt 
habe – und bezahlt nicht. Das weit 
größere Problem als die paar ent-
gangenen Cent ist dabei, dass die 
Zahl der Rejections, die man be-
kommt, im eigenen Profi l vermerkt 

Die Münchner Journalistin Laura Meschede schreibt regel-
mäßig über gesellschaftliche Umbrüche – und besonders 
über die g roßen Veränderungen, die die Dig italisierung mit 
sich bringt .
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werden. Wurden mehr als ein Pro-
zent der Jobs, die man erledigt hat, 
vom Auftraggeber abgelehnt, wer-
den bestimmte Aufträge für einen 
gesperrt. Bei einer Ablehnungs-
quote von fünf Prozent dürfte man 
Schwierigkeiten haben, überhaupt 
noch Aufträge zu bekommen.

Nur: Was tun, wenn die Arbeits-
anweisungen nicht klar formu-
liert sind? Theoretisch ist es mög-
lich, den Auftraggebern eine Mail 
zu schreiben. Praktisch reagieren 
viele darauf nicht – und alle ande-
ren erst, wenn der Auftrag längst 
von Turkern aus anderen Teilen der 
Welt erledigt wurde. So richtig ver-
antwortlich für mich fühlen sich 
weder Mechanical Turk noch die 
Auftraggeber.

»MTurk betreibt einen Marktplatz 
für Arbeit«, schreibt Mechanical 
Turk auf seiner Homepage. »Wir 
bringen einen Pool aus Arbeitern 
mit Firmen, die Arbeit erledigt ha-
ben wollen, zusammen.« Und weil 
sie ja kein Arbeitgeber seien, son-
dern nur ein Marktplatz, fühlen sie 
sich für meine Arbeitsbedingun-
gen nicht verantwortlich.

Ein bequemes Konzept – das nicht 
nur Amazon nutzt: In den ver-
gangenen Jahren ist die Zahl der 
selbst ernannten Plattformen ra-
sant angestiegen. Der Taxiunter-
nehmer Uber besitzt kein Auto, der 
Apple-Store verdient Millionen mit 
Apps, die andere programmiert 
und hochgeladen haben, und der 
Hotelservice Airbnb macht Geld 

mit der Vermietung von Wohnun-
gen, die ihm nicht gehören.

Sind diese Firmen wirklich nur 
Marktplätze? Für ein Unternehmen 
lohnt es sich, Arbeiter anzuheu-
ern, wenn es mit ihnen Geld ver-
dient. Mechanical Turk kassiert für 
jeden Job, den ein Arbeiter auf sei-
ner Homepage erledigt, mindes-
tens zwanzig Prozent der Bezah-
lung. Aber auch die Auftraggeber, 
die »Requester«, ziehen sicher 
Profi t aus meiner Arbeit, sonst 
würden sie die Aufträge bei Me-
chanical Turk ja nicht einstellen. 
Wenn zwei Unternehmen direkten 
Gewinn mit meiner Arbeit machen 
– für welches von ihnen arbeite ich 
dann?

Anruf bei Six Silberman, der in der 
IG Metall für Crowdworking zustän-
dig ist. »Herr Silberman, für wen 
arbeite ich?« Silberman lacht. »In 
erster Linie für Amazon«, sagt er. 
»Auch wenn die das gerne anders 
darstellen.« Silberman sieht in 
dem Begriff  der Plattform den Ver-
such von Unternehmen, sich um 
Arbeitnehmerrechte zu drücken. 
»Wir sollten dieses Wort nicht ver-
wenden. Sonst folgen wir dem My-
thos der Konzerne, nach dem sie 
keine Verantwortung für die Leute 
tragen würden, die für sie arbei-
ten.«

In meiner dritten Woche bei Me-
chanical Turk kassiere ich meine 
erste Rejection. Und meine zwei-
te. Und dritte. Alle von demselben 
Auftraggeber. Dabei hatte der Job 
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einen sehr verlo-
ckenden Eindruck 
gemacht: Zehn 
Cent pro Aufgabe 
sollte ich bekom-
men, und das Ein-
zige, das ich dafür 
zu tun hatte, war, 
fünf Sätze darauf 
zu bewerten, ob 
sie einen unhöf-
lichen, freundli-
chen oder neu-
tralen Eindruck 
machen. Was 
habe ich falsch 
gemacht?

Ich schreibe dem 
Auftraggeber eine 
Mail und bitte um eine Erklärung. 
Keine Antwort. Die liefert das Inter-
net: In dem Forum »Turker Nation« 
berichten mehrere andere Turker 
von willkürlichen Rejections. An-
scheinend lehnt dieser Auftragge-
ber einen bestimmten Teil der ab-
gegebenen Arbeiten einfach ab. 
Egal, ob darin ein Fehler vorkommt 
oder nicht.

Und jetzt? Bald wird mir klar: Nix 
jetzt. Das Einzige, was ich machen 
kann, ist, den Auftraggeber künftig 
zu meiden.

Als Turkerin gelte ich als Selbst-
ständige. Als Solo-Selbstständige, 
um genau zu sein. Damit liege ich 
im Trend: Während sich die Zahl 
der Selbstständigen mit Angestell-
ten seit zwanzig Jahren in Deutsch-
land nicht sonderlich verändert 

hat, werden die 
Solo-Selbststän-
digen immer 
mehr. Allein seit 
dem Jahr 2000 
ist ihre Zahl in 
Deutschland um 
eine halbe Milli-
on gestiegen – auf 
2,31 Millionen.

Anfang Januar 
2018 starb in Eng-
land ein selbst-
ständiger Pa-
ketzusteller an 
Diabetes. Er hat-
te sich nicht ge-
traut, für einen 
Arztbesuch frei-

zunehmen. Sein Arbeitgeber, der 
Paketdienst DPD, hatte ihm Stra-
fen angedroht, sollte er nicht zur 
Arbeit kommen, ohne einen Ersatz 
für seine Touren zu fi nden.

Früher waren die meisten Selbst-
ständigen Unternehmer: Landwir-
te, Händler, Hoteliers. Sie hatten 
ihre eigenen Betriebe und haben 
ihre Preise selbst festgelegt. Aber 
es gibt seit Jahren immer weniger 
selbstständige Kaufl eute, Bauern 
und Hoteliers. Die neuen Selbst-
ständigen sind Künstler, Berater, 
Lehrer – oder sie arbeiten im Ge-
sundheitssektor oder in sozialen 
Berufen. In genau den Bereichen 
also, die Jerry Kaplan als die »Zu-
kunft der Arbeit« bezeichnet hat. 
Je länger ich als Turkerin arbeite, 
desto mehr bekomme ich den Ein-

So sieht eine typische Aufgabe aus: Man bekommt 
ein Bild zu sehen und muss ur teilen, ob es gewalt-
verherrlichend ist .  Oder ob es gegen Urheberrechte 
verstößt – etwa, weil es eine Disney-Fig ur zeigt .
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druck: Was ich hier mache, ist kei-
ne mit der Digitalisierung entstan-
dene neue Form der Beschäftigung 
– sondern in erster Linie ein Ange-
stelltenjob ohne Urlaubsanspruch.

Schwierig ist auch die Sache mit 
dem Geld. In der Facebook-Grup-
pe »Turkers United« posten jeden 
Freitag meine Kolleginnen und Kol-
legen ihre Einnahmen der aktuel-
len Woche: 145,08 Dollar, 219,86 
Dollar, 313,84 Dollar. Ich verdiene 
in meiner ersten Woche als Voll-
zeit-Turkerin 16,49 Euro. Das liegt 
auch daran, dass ich nur selten 
Aufträge bearbeite, die weniger 
als zwanzig Cent bringen: Seit ich 
an einem meiner ersten Tage fünf 
Stunden lang durchgängig Kas-
senzettel abgetippt und am Ende 
3,57 Euro verdient hatte, ist mei-
ne Bereitschaft, für drei Cent Auf-
träge zu bearbeiten, erheblich ge-
sunken. Nur: Besser bezahlte Jobs 
gibt es nur sehr wenige. An vielen 
Tagen fi nde ich 
keinen einzigen. 
An denen scrol-
le ich durch die 
Seite, bearbeite 
mal hier, mal da 
eine Aufgabe und 
verbringe neun-
zig Prozent mei-
ner Zeit damit, die 
Anweisungen von 
Aufgaben zu le-
sen, von denen ich dann nur eine 
bearbeiten kann, weil der Rest in 
der Zwischenzeit von Turkern aus 
irgendeinem anderen Teil der Welt 

erledigt wurde. Von den gut be-
zahlten Aufgaben werden meis-
tens nur wenige gleichzeitig ein-
gestellt. Und die Konkurrenz ist 
schnell.

In »Turkers United« sind wir soli-
darisch miteinander, auch wenn 
wir uns gleichzeitig im anderen 
Tab die Aufträge wegarbeiten. Wir 
empfehlen einander gut bezahl-
te Jobs und lästern über schlech-
te Auftraggeber. Ländergrenzen 
spielen keine Rolle. Hier habe ich 
auch Kongu kennengelernt. Kongu 
ist so alt wie ich: 23. Vor zwei Jah-
ren hat er sein Studium der Inge-
nieurswissenschaften abgeschlos-
sen. »Bei Mechanical Turk kann 
ich bis zu 250 Euro im Monat ver-
dienen, und damit ist es ein guter 
Job«, sagt Kongu. »Wie meine Ar-
beitsbedingungen aussehen, ist 
mir dabei nicht wichtig.« Ich will 
Kongu kennenlernen, mehr über 
sein Leben und seine Arbeit er-

fahren – und mir 
Tipps holen, wie 
ich meine Arbeit 
eff ektiver gestal-
ten kann. Denn 
von 250 Euro im 
Monat bin ich mit 
meiner Turk-Ar-
beit weit entfernt.

Kongu steht am 
Rande einer Reis-

plantage unter einer Kokospal-
me. Neben ihm spritzen sich 
seine kleinen Geschwister gegen-
seitig Wasser ins Gesicht, im Hin-

»We i ß t  d u ,  w a s  d e r  S i n n  a l l 
d e r  A u f g a b e n  i s t ? « ,  f r a g e  i c h 
m e i n e n  i n d i s c h e n  Ko l l e g e n 
Ko n g u .  » M a n c h m a l  s p re c h e 
i c h  m i t  d e n  a n d e re n  Tu r ke r n 
a u s  m e i n e m  D o r f  d a r ü b e r « , 
s a g t  e r :  »A b e r  w i r  h a b e n  ke i -
n e n  S c h i m m e r «
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tergrund dreht sein Onkel mit lang-
samen Bewegungen das Rad, das 
die Bewässerungsanlage antreibt. 
»Wenn es zu heiß wird, nutzen wir 
das hier als Pool«, sagt Kongu und 
deutet auf den Wasserspeicher. 
Kongu lebt in Tamil Nadu, im Sü-
den von Indien. Seit 2011 arbei-
tet er an fünf Tagen die Woche in 
Vollzeit für Mechanical Turk. An 
den beiden übrigen Tagen hilft er 
seinen Eltern auf dem Reisfeld. So 
wie heute.

»Früher habe ich bis zu zehn Stun-
den täglich bei Mechanical Turk ge-
arbeitet«, sagt Kongu. »Aber dann 
habe ich Probleme mit den Augen 
bekommen. Vom Starren auf den 
Bildschirm. Jetzt arbeite ich nur 
noch sechs Stunden täglich.« Dass 
die meisten Menschen, die für Me-
chanical Turk arbeiten, in den USA 
oder in Indien leben, hat einen 
einfachen Grund: Nur in diesen 
beiden Ländern kann man sich das 
Geld, das man als Turker verdient, 
auszahlen lassen. In Deutschland 
kann ich meinen Verdienst bisher 
nur auf mein Amazon-Konto trans-
ferieren. Ich verdiene also Geld bei 
Amazon, das ich nur bei Amazon 
ausgeben kann. Das könnte sich 
ändern: Aktuell testet Mechanical 
Turk auch auf einzelnen Accounts 
in Deutschland die Auszahlungs-
funktion.

Kongus Familie sind seit jeher Bau-
ern gewesen. Der Reis, den sie auf 
ihrem Feld anbauen, reicht gerade 
für alle Familienmitglieder, nur bei 

sehr guten Ernten verkaufen sie 
auch etwas auf dem Markt. Kongu 
und sein älterer Bruder, der eben-
falls für Mechanical Turk arbeitet, 
sind die Ersten in der Familie, die 
mit dieser Tradition brechen. Bei 
Mechanical Turk verdienen sie 
bis zu drei Euro pro Stunde. Drei 
Euro: Dafür bekommt man hier ein 
Hauptgericht im teuersten Restau-
rant der Gegend. Kongu war noch 
nie in einem Restaurant. »Wenn 
ich einmal Kinder habe«, sagt er, 
»dann sollen die auch für Mecha-
nical Turk arbeiten.«

»Kongu«, frage ich, »hast du eine 
Ahnung, was der Sinn all der Auf-
gaben ist?« Kongu schüttelt den 
Kopf. »Manchmal spreche ich mit 
den anderen Turkern aus meinem 
Dorf darüber, was wir hier eigent-
lich machen«, sagt Kongu. »Aber 
um ehrlich zu sein: Wir haben kei-
nen Schimmer.« 1844, zu einer 
Zeit, in der die industrielle Revo-
lution in Deutschland Hundert-
tausende Menschen von Bauern 
zu Industriearbeitern werden ließ, 
formulierte Karl Marx die Theorie 
der »entfremdeten Arbeit«. Diese 
Theorie besagt: Wenn der Mensch 
nicht arbeitet, um danach etwas 
mit dem Produkt seiner Arbeit an-
zufangen, und wenn er nicht den 
gesamten Arbeitsprozess über-
schauen kann, dann wird seine 
Arbeit ihm fremd. Der Fließband-
arbeiter arbeitet nicht, weil er 
möchte, dass aus seiner Arbeit ein 
Auto entsteht. Sondern weil er da-
für bezahlt wird. Damit wird dem 
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Teil des Tages, in dem er arbeitet, 
der Sinn genommen; es entsteht 
eine Trennung zwischen fremdbe-
stimmter »Arbeitszeit« und »Frei-
zeit«. Das setzt den Menschen 
unter Stress und macht ihn un-
glücklich. Und: Weil die Menschen 
sich immer einig waren in ihrem 
Ziel, durch ihre Arbeit ihre Umwelt 
zu verändern, und dieses Ziel jetzt 
wegfällt, entfernen sich die Men-
schen voneinander. Sie werden in-
dividualisiert.

Viele meiner Freunde stehen ge-
rade an der Schwelle von der Uni-
versität zum Berufsleben. Sich zu 
entscheiden, wie sie sich ihr Ar-
beitsleben vorstellen, fällt ihnen 
schwer. Ihre Kriterien? »Es soll zu 
mir passen«, sagt Tanya. Und Pia 
sagt: »Wichtig wäre mir, dass mein 
Job auch irgendeinen Sinn hat.« 
Als ich ihnen von meiner neuen Ar-
beit als Turkerin erzähle, sind sie 
entsetzt.

Seit einigen Jahren arbeite ich ge-
legentlich an Wikipedia-Artikeln 
mit. So wie 2,25 Millionen Men-
schen weltweit. Einen Beitrag auf 
Wikipedia zu ändern, kostet Zeit 
und Nerven. Geld gibt es keines 
dafür. Aber es macht mir Spaß, 
weil ich das Konzept von Wikipe-
dia mag und weil ich das Prinzip 
unterstützen möchte, dass man 
mit etlichen anderen Menschen 
weltweit an einem Projekt arbeitet, 
das der Gesellschaft etwas bringt. 
Als Wikipedia-Autorin habe ich 
eine ähnliche Arbeitsweise wie als 

Turker in. Nur: Bei Wikipedia arbei-
te ich freiwillig – und ich weiß, wo-
für. Ich frage Kongu: »Arbeitest du 
lieber als Turker oder als Bauer?« 
»Das kann ich nicht sagen«, sagt 

Kongu. »Als Bauer schaff e ich Es-
sen heran, und das brauchen wir. 
Aber als Turker schaff e ich Geld he-
ran – und das brauchen wir auch.«

Am Abend im Hotel schreibe ich 
eine Mail an meine Haupt-Auftrag-
geber bei MTurk. »Ich habe jetzt 
schon einige Ihrer Aufträge erle-
digt und wüsste sehr gerne, was 
eigentlich das Ziel dieser Arbeiten 
ist.« Ich bekomme nie eine Ant-
wort.

Vor einem halben Jahr hat Kongu 
geheiratet. Seitdem arbeitet auch 
seine Frau Yanda als Turkerin. 
Nachts sitzen die beiden neben-
einander am Schreibtisch in ihrem 
Schlafzimmer und tippen Kassen-
zettel ab. »Das ist die einzige Auf-

In Indien arbeiten besonders viele Menschen als Klick-Ar-
beiter. Kong u ist einer von ihnen. Seinen vollen Namen will 
er nicht öffentlich machen – aus Ang st , dass ihm Amazon 
sein Konto sperr t .
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gabe, die wir auf Mechanical Turk 
bearbeiten«, sagt Kongu. »Bei al-
lem anderen habe ich Angst, et-
was falsch zu machen.« Kongu hat-
te keinen Englischunterricht in der 
Schule. Das Risiko, eine Aufgabe 
misszuverstehen und eine Rejec-
tion zu kassieren, möchte er nicht 
eingehen. So wie alle anderen Tur-
ker, die ich in Indien treff e: Obwohl 
fast alle von ihnen studiert haben, 
trauen sie sich an die besser be-
zahlten, komplizierteren Aufgaben 
nicht heran. Die Angst, die eigene 
Existenzgrundlage zu gefährden, 
ist zu groß.

Ach, und hat Kon-
gu einen Tipp für 
mich? »Ja«, sagt er. 
»Ich würde anfan-
gen, mit Skripten zu 
arbeiten.« Skripte 
sind Erweiterungen 
für eine Homepage, 
die man sich aus 
dem Internet herun-
terladen kann. Für 
mturk.com gibt es Dutzende Skrip-
te. Programmiert wurden sie von 
Turkern, die sie kostenlos ins In-
ternet gestellt haben.

Zurück in Deutschland installie-
re ich gleich mehrere Skripte. Das 
praktischste Skript heißt »Pan-
da Crazy«: Wenn mir eine Aufga-
be gut gefallen hat, markiere ich 
mit einem Button den dazugehö-
rigen Auftraggeber. Sobald der ei-
nen neuen Auftrag einstellt, nimmt 
mein Skript diesen automatisch 

an. Und spielt eine kurze Melodie, 
damit ich merke, dass gerade offi  -
ziell meine Arbeitszeit angefangen 
hat. (Eine Melodie, die mich, ne-
benbei bemerkt, vermutlich noch 
in zwanzig Jahren in meinen Alb-
träumen heimsuchen wird.)

Damit können andere Turker mir 
gut bezahlte Jobs nicht mehr weg-
schnappen, bevor ich bemerkt 
habe, dass es sie gibt. Am ersten 
Tag, an dem ich mit Skript arbeite, 
verdiene ich 4,79 Euro, an meinem 
zweiten 6,39 Euro, und einige Tage 
später bringe ich es im Schnitt auf 
ein Tagesgehalt von etwa zehn 

Euro.

Diese Bezah-
lung hat ihren 
Preis: Statt 
wie vorher 
eine von mir 
f e s t g e l e g t e 
Stundenzahl 
auf Mechani-
cal Turk zu ver-
bringen, bin 

ich jetzt den ganzen Tag online. Oft 
zehn oder zwölf Stunden. In die-
ser Zeit lerne ich für die Uni, räume 
die Küche auf, schaue unlustige Vi-
deos auf Facebook – und warte auf 
die Melodie.

Mein Arbeitstag entgrenzt sich zu-
nehmend. Auch weil ich regelmä-
ßig vergesse, die Seite zu schlie-
ßen, wenn meine Arbeit für den 
Tag beendet ist. An einem Abend 
schaue ich gerade mit meinem 
Freund eine Fernsehserie, als die 

S i n d  C ro w d w o r k i n g - P l a t t f o r -
m e n  w i e  M e c h a n i c a l  Tu r k  g u t 
o d e r  s c h l e c h t  f ü r  m e i n e  Ko l l e -
g e n  i n  I n d i e n?  F ü r  d i e  G e s e l l -
s c h a f t ?  F ü r  m i c h?  J e  l ä n g e r  i c h 
a l s  Tu r ke r i n  a r b e i t e ,  d e s t o  s i -
c h e re r  w e rd e  i c h  m i r :  D a s  i s t 
d i e  f a l s c h e  Fr a g e
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Melodie zu spielen beginnt und ich 
an die Arbeit stürzen muss; ein an-
deres Mal setze ich in einem hek-
tischen Spurt von der Dusche zu 
meinem Computer den halben Flur 
unter Wasser, und grundsätzlich, 
wenn ich gerade zu einem wichti-
gen Termin losgehen will, akzep-
tiert mein Skript noch schnell drei 
langwierige Aufträge.

Wenn Politiker und Unternehmen 
über die »Zukunft der Arbeit« spre-
chen, dauert es niemals länger als 
drei Minuten, bis das Wort »Flexi-
bilität« fällt. »Flexibel« ist heute 
nicht mehr die gelenkige Turnerin, 
sondern der »zeit- und ortsunge-
bundene« Arbeiter. In Deutschland 
beginnt die beste Zeit zum Turken 
am späten Nachmittag, da werden 
die Auftraggeber aus den USA ge-
rade wach. Ungefähr dann, wenn 
ich eigentlich aufhören möchte zu 
arbeiten.

Ist an meinen entgrenzten Arbeits-
zeiten wirklich die Digitalisierung 
schuld?

So richtig neu ist das Bedürfnis 
der Unternehmen nach längeren 
Arbeitszeiten ihrer Arbeiter nicht: 
Schon zur Zeit der Industrialisie-
rung war davon die Rede, die tech-
nische Entwicklung mache länge-
re Arbeitszeiten notwendig. »Das 
große Übel des Fabriksystems, wie 
es gegenwärtig gehandhabt wird«, 
schrieb die Fabrikkommission des 
englischen Parlaments in England 
1833, »besteht darin, dass es die 
Notwendigkeit schaff t, die Kinder-

arbeit bis zur äußersten Länge des 
Arbeitstags der Erwachsenen aus-
zudehnen.«

2016 hat ein Think Tank in Zusam-
menarbeit mit Personalvorständen 
unter anderem von Volkswagen, 
der Telekom, Bertelsmann und 
Siemens einen Bericht an die Bun-
desregierung herausgegeben, in 
dem zu lesen ist: »Die Zehn-Stun-
den-Arbeitszeitgrenze passt nicht 
zur Arbeit in Innovation-Labs oder 
Think Tanks«.

Bei Mechanical Turk habe ich kei-
ne Arbeitszeitgrenze. Aber auch 
sonst lösen sich die Grenzen der 
Arbeitszeit in Deutschland im-
mer weiter auf: 2016 fand der Ar-
beitszeitreport Deutschland her-
aus, dass Vollzeitbeschäftigte in 
Deutschland pro Woche durch-
schnittlich fast fünf Stunden län-
ger arbeiten als vertraglich ver-
einbart. Jeder vierte Erwerbstätige 
arbeitet inzwischen abends, jeder 
zehnte nachts. Und als 2010 zu-
letzt die Urlaubszeiten erhoben 
wurden, stellte sich heraus, dass 
37 Prozent der Deutschen ihren 
Urlaubsanspruch nicht voll aus-
schöpfen.

Im alten Konfl ikt zwischen Kapital 
und Arbeit um die Länge des Ar-
beitstages ist der Gewinner klar zu 
erkennen.

In dem Büro an der indischen 
Schnellstraße, in dem die indi-
schen Frauen im Akkord Kassen-
zettel abtippen, wird in erster Linie 
nachts gearbeitet. Aber auch jetzt, 
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um 14 Uhr Ortszeit, sind immerhin 
vier der sechs Schreibtische be-
setzt. Das Büro hat keine Tür. Nur 
ein dünner, lilafarbener Vorhang 
schirmt die monoton klickenden 
Arbeiterinnen von der Sonne ab.

»Wir arbeiten alle an demselben 
Account«, sagt der Mann, dem das 
Büro gehört. »Einen eigenen Me-
chanical-Turk-Account kann sich 
nämlich nicht jeder von uns leis-
ten.«

In Indien sind Turk-Accounts heiß 
begehrt. Bis zu 250 Dollar im Mo-
nat könne man damit verdienen, 
erklärt mir der Mann. In einem 
Dorf, in dem das durchschnittliche 
Monatseinkommen bei weniger als 
150 Dollar liegt, kein schlechtes 
Geld. Nur: Mechanical Turk lässt 
seit Längerem keine neuen Arbei-
ter in Indien mehr zu. Deswegen 
werden die Accounts, die es gibt, 

zu hohen Preisen gehandelt: 1500 
Dollar kostet ein Turk-Account im 
Schnitt auf dem Schwarzmarkt.

Weil es möglich ist, mit demselben 
Turk-Account auf mehreren Com-
putern gleichzeitig zu arbeiten, 
fl orieren die Turker-Büros in Tamil 
Nadu. Allein zwischen seinem Dorf 
und der nächsten größeren Stadt 
wisse er von fast sechzig Mecha-
nical-Turk-Büros, sagt der Mann. 
»Viele Leute haben mich gebeten, 
dir nichts von unseren Büros zu er-
zählen«, sagt er dann. »Sie haben 
Angst, dass Mechanical Turk unse-
re Accounts sperrt, wenn sie davon 
erfahren. Das wäre eine Katastro-
phe.«

Zwei Mal seien ihm schon Ac-
counts gesperrt worden. Warum? 
»Keine Ahnung«, sagt der Mann. 
»Manchmal schließt Mechanical 
Turk einfach den Zugang – den 
Grund habe ich nie herausgefun-
den.« Seinen Namen solle ich bes-
ser nicht schreiben, sagt er. Nicht, 
dass er Ärger bekomme. Sind 
Crowdworking-Plattformen wie 
Mechanical Turk gut oder schlecht 
für meine Kollegen in Indien? Für 
die Gesellschaft? Für mich? Je län-
ger ich als Turkerin arbeite, des-
to sicherer werde ich mir: Das ist 
die falsche Frage. Denn es ist nicht 
die Technik, die meinen Arbeits-
tag entgrenzt. Es ist nicht die Platt-
form, die mir meinen Urlaubsan-
spruch streitig macht. Und es ist 
nicht das »Crowdworking«, das 
meine Arbeit entfremdet.

Profis arbeiten mit Sk ripten: kleinen Hilfsprog rammen, die 
luk rative Aufträge herausfiltern. Dor t sieht man dann, wie 
viel Zeit noch verbleibt , bis die Arbeit erledigt sein muss – 
und wie viel man damit verdient .
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War die Industrialisierung gut für 
die Gesellschaft? Ja, würde ich sa-
gen und an die Fortschritte den-
ken, die sie uns gebracht hat. 
Nein, hätten vermutlich die Tau-
sende ausgebeuteten Arbeiter mit 
den gekrümmten Rücken gesagt 
und an ihre 16-Stunden-Schichten 
gedacht.

Das Problem ist nicht die Arbeit an 
sich. Es ist die Ausbeutung.

Im öff entlichen Diskurs gehört bei-
des zusammen: Wer als Crowdwor-
ker arbeitet, muss selbstständig 
sein, fl exibel und unterbezahlt. 
Und deswegen müssen wir, wenn 
wir über die Zukunft der Arbeit 
sprechen, auch über Selbststän-
digkeit, Flexibilität und Unterbe-
zahlung sprechen.

Aber die Plattform ist nur ein Werk-
zeug, die schlechten Bedingungen 
kein Zwang. Auf Seiten wie Mecha-
nical Turk könnte ich auch ange-
stellt arbeiten und gut bezahlt wer-
den, ich könnte – wie für Wikipedia 
– freiwillig arbeiten, wenn mir die 
Ziele gefallen, und ich müsste mei-
ne Kolleginnen auch nicht als Kon-
kurrentinnen sehen.

Nach sechs Wochen als Turkerin 
schreibe ich eine Mail an die Pres-
sestelle von Amazon und gebe 
mich als Reporterin zu erkennen. 
Ich frage: Stimmt es, dass indische 
Accounts teilweise ohne Begrün-
dung gesperrt werden? Was kann 
man als Turker machen, wenn der 
Auftraggeber die Bezahlung grund-
los verweigert? Wie entscheiden 

Sie, wer für Sie arbeiten darf? Wie 
viel Geld verdient Mechanical Turk 
jedes Jahr an der Arbeit seiner 
Clickworker? Keine einzige meiner 
Fragen wird beantwortet.

Mechanical Turk spricht nicht mit 
mir.

FOTOS: FRITZ BECK
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Begründung der Jury

„W ü r d e  s i c h  d e r  We r t  e i n e  A r b e i t s k r a f t  a n  i h -

r e m  F l e i ß  b e m e s s e n ,  a n  d e r  E r f a h r u n g ,  d i e  s i e 

g e s a m m e l t  h a t ,  a n  d e n  U n a n n e h m l i c h k e i t e n , 

d i e  s i e  e r d u l d e t ,  u n d  a n  d e r  Ve r a n t w o r t u n g , 

d i e  s i e  t r ä g t ,  d a n n  w ä r e  H e i k e  N o e  e i n e  r e i -

c h e  F r a u . “  S o  b e g i n n t  C a t e r i n a  L o b e n s t e i n 

i h r  P o r t r ä t  ü b e r  e i n e  A l t e n p f l e g e r i n ,  d i e  s i e 

e i n e n  A r b e i t s t a g  l a n g  b e g l e i t e t  h a t .  E i n e  F r a u , 

d i e  n e t t o  n i c h t  e i n m a l  1 . 8 0 0  E u r o  v e r d i e n t , 

o b w o h l  d i e  N a c h f r a g e  n a c h  g u t  a u s g e b i l d e t e n 

A r b e i t s k r ä f t e n  i n  d e r  P f l e g e  g r o ß  i s t .  W a s  b e -

s o n d e r s  a b s u r d  i s t ,  F r a u  N o e  g e h ö r t  z u  d e n 

S p i t z e n v e r d i e n e r n  i n  i h r e r  B r a n c h e . 

W i e  k a n n  d a s  s e i n?  D i e  J o u r n a l i s t i n  s k i z z i e r t 

d i e  v i e l f ä l t i g e n  U r s a c h e n  d e r  P f l e g e - M i s e r e . 

A l t e n p f l e g e h e i m e  z u  b e t r e i b e n ,  i s t  l u k r a t i v. 

A u c h  f ü r  i n t e r n a t i o n a l e  I n v e s t o r e n .  D i e s e 

s u c h e n  i n  Ze i t e n  n i e d r i g e r  Z i n s e n  n a c h  v e r -

l ä s s l i c h e n  G e l d a n l a g e n .  U n d  d e r  P f l e g e m a r k t 

i s t  e i n e  s i c h e r e  S a c h e .  B i s  z u m  J a h r  2 03 0  s o l l 

d i e  P f l e g e b r a n c h e  a u f  8 5  M i l l i a r d e n  E u r o  U m -

s a t z  w a c h s e n .  I n v e s t o r e n  a b e r  g e h t  e s  n i c h t 

u m  F ü r s o r g e  o d e r  N ä c h s t e n l i e b e ,  s o n d e r n 

Jahrgang 1983 

Studium der Politik- und Musikwis-
senschaft in Marburg und Bologna

Ausbildung zur Journalistin an der 
Henri-Nannen-Schule in Hamburg

Seit 2014 bei der ZEIT, erst als 
Redakteurin im Wirtschaftsressort, 
seit 2018 im Berliner Büro der ZEIT

Caterina Lobenstein

«Warum verdient 
Frau Noe nicht 
mehr?»
Die ZEIT,
8. Dezember 2017
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u m  G e w i n n .  U m  h o h e  R e n d i t e n  z u  e r w i r t -

s c h a f t e n ,  w e r d e n  d i e  Ko s t e n  g e d r ü c k t  –  a u f 

d e m  R ü c k e n  d e r  P f l e g e k r ä f t e ,  i n d e m  i h r 

A r b e i t s p e n s u m  b e i  g l e i c h e m  G e h a l t  e i n f a c h 

e r h ö h t  w i r d . 

P a t i e n t e n  w i e  P e r s o n a l  w i r d  a l s o  v i e l  z u -

g e m u t e t .  We i l  i n  d e r  A l t e n p f l e g e  s c h l e c h t e r 

a u s g e b i l d e t  w i r d  a l s  i n  d e r  K r a n k e n p f l e g e , 

h i n k t  a u c h  d i e  B e z a h l u n g  h i n t e r h e r  –  u n d 

d a m i t  d i e  g e s e l l s c h a f t l i c h e  A n e r k e n n u n g . 

Ke i n  Wu n d e r,  d a s s  i n  D e u t s c h l a n d  d e r z e i t 

e t w a  3 0. 0 0 0  P f l e g e k r ä f t e  f e h l e n .  U n d 

„ P f l e g e n o t s t a n d “  l ä n g s t  z u m  A l l t a g s w o r t -

s c h a t z  g e h ö r t .  D o c h  z u r  W a h r h e i t  g e h ö r t 

a u c h ,  d a s s  i n  k a u m  e i n e m  a n d e r e n  L a n d  i n 

E u r o p a  P f l e g e k r ä f t e  s o  s c h l e c h t  o r g a n i s i e r t 

s i n d  w i e  i n  D e u t s c h l a n d .  N u r  r u n d  z e h n 

P r o z e n t  v o n  i h n e n  s i n d  M i t g l i e d  i n  e i n e r 

G e w e r k s c h a f t .  W ä h r e n d  M e t a l l a r b e i t e r  r e -

g e l m ä ß i g  f ü r  h ö h e r e  L ö h n e  s t r e i k e n ,  h a b e n 

d i e  A l t e n p f l e g e r i n n e n  b i s l a n g  f a s t  n o c h  n i e 

i h r e  A r b e i t  n i e d e r g e l e g t ,  s c h r e i b t  d i e  J o u r -

n a l i s t i n . 

D i e  g r ü n d l i c h  r e c h e r c h i e r t e  u n d  i n f o r m a -

t i v e  R e p o r t a g e  ü b e r  d i e  u n t e r b e z a h l t e  A l -

t e n p f l e g e r i n  r ü t t e l t  a u f :  E s  i s t  h ö c h s t e  Ze i t , 

d a s s  d i e  P o l i t i k  h a n d e l t .  I m m e r h i n  s t e i g t 

d i e  Z a h l  d e r  P f l e g e b e d ü r f t i g e n  l a u t  s t a a t -

l i c h e r  P r o g n o s e n  b i s  2 0 5 0  h i e r z u l a n d e  a u f 

4 , 5  M i l l i o n e n  M e n s c h e n .  I h r  P o r t r ä t  b e r ü h r t 

a b e r  a u c h :  D e n n  F r a u  N o e  k ö n n t e  s i c h  e i n e n 

P f l e g e p l a t z  i n  i h r e m  H e i m  n i c h t  l e i s t e n .  D a -

f ü r  v e r d i e n t  s i e  z u  w e n i g .  A l s  L e s e r  s c h ä m t 

m a n  s i c h  f a s t  d a f ü r. 
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Die Altenpfl egerin Heike Noe gehört zu den begehrtesten Fach-
kräften des Landes. Doch obwohl sie so gefragt ist, wird sie 
schlecht bezahlt. Wie kann das sein?

Würde sich der Wert einer Arbeits-
kraft an ihrem Fleiß bemessen, an 
der Erfahrung, die sie gesammelt 
hat, an den Unannehmlichkeiten, 
die sie erduldet, und an der Ver-
antwortung, die sie trägt, dann 
wäre Heike Noe eine reiche Frau.
Sie steht in einem gefl iesten Ba-
dezimmer, vor ihr sinkt eine alte 

Dame unter lautem Stöhnen auf 
die Klobrille: Marion Zielke*, 79 
Jahre alt, Pfl egegrad drei, halb-
seitig gelähmt. Ihre Oberschenkel 
zittern. „Aaaaah“, seufzt sie. Hei-
ke Noe streift sich ein Paar Gum-
mihandschuhe über und lässt die 
Windel, die Frau Zielke über Nacht 
getragen hat, in einem Plastikbeu-

Warum verdient Frau Noe nicht mehr?
Die ZEIT,
8. Dezember 2017
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tel verschwinden. Heike Noe ist 41 
Jahre alt und seit mehr als 20 Jah-
ren Pfl egerin. An der Gürtellasche 
ihrer weißen Jeans baumelt eine 
Flasche Desinfektionsmittel, alle 
paar Minuten reibt sie sich damit 
die Hände ein. Bevor sie jeman-
den wäscht, bevor sie eine Insu-
linspritze setzt oder einen künstli-
chen Darmausgang reinigt. In der 
hinteren Tasche ihrer Hose steckt 
ein schnurloses Telefon, das stän-
dig klingelt, meist dann, wenn es 
gerade nicht passt. So wie jetzt, da 
Heike Noe eigentlich Frau Zielke 
helfen muss.

„W i r  b r a u c h e n  h e u t e  n o c h  e i n e n 
A r z t . “   Heike Noe, Altenpflegerin

„Jaaa?“ Noe klemmt das Telefon 
zwischen Ohr und Schulter ein. 
Eine Bewohnerin, die im Sterben 
liegt, will nicht mehr essen. Füt-
tert man sie, presst sie die Lippen 
aufeinander. Gibt man ihr Wasser, 
lässt sie es aus dem Mund her-
auslaufen. Wenn es so weitergeht, 
wird sie vertrocknen. „Wir brau-
chen heute noch einen Arzt“, sagt 
Noe. Mit ihm wird sie beraten, ob 
der Bewohnerin eine Infusion mit 
Kochsalzlösung gelegt wird, das 
würde ihr Leben verlängern. Oder 
ob es geboten ist, ihre Verweige-
rung als eine Art letzten Willen 
zu begreifen und auf die Infusion 
zu verzichten. Das würde heißen, 
dass sie bald stirbt.

Es ist ein Montagmorgen im Ok-
tober, kurz vor sieben Uhr im Al-
tenpfl egeheim Haus Bachtal in 
Schwalbach im Saarland, Station 
Theresiengarten. Ein Flur mit lind-
grünem Teppichboden und einem 
alten Bauernschrank, in dem Medi-
kamente lagern. 14 alte Menschen 
leben hier, zwölf Frauen, zwei 
Männer. Heike Noe ist die einzige 
Pfl egerin in der Frühschicht, nur 
eine Auszubildende ist noch an ih-
rer Seite und eine polnische Haus-
wirtschaftskraft, die das Essen 
kocht. Vor einer knappen Stunde 
hat die Schicht begonnen, das Te-
lefon in Heike Noes Hosentasche 
hat schon neunmal geklingelt.

Frau Doege hat sich heißen Kaff ee 
auf die Bluse geschüttet.
Frau Flohrmann braucht ihre Trop-
fen gegen die Schmerzen im Bein.
Frau Teves hat sich erbrochen.
Herr Seitz hat Kratzspuren am Kör-
per und muss mit Wundsalbe ver-
sorgt werden.
Frau Wagner hat plötzlich Fieber.
Herr Spahn hat eine verhornte 
Wunde am Fuß, der Verband muss 
gewechselt werden.
Frau Göbel hat sich ein Taschen-
tuch in die Vagina gesteckt, kei-
ner weiß, warum, auch Frau Göbel 
nicht.

Noe sortiert die Kosmetika, die auf 
Frau Zielkes Waschbecken stehen: 
Eine Tube Wundheilsalbe. Eine 
Zahnbürste, mit der sich Frau Ziel-
ke die verbliebenen Zähne putzt. 

C a t e r i n a 
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Eine Dose Gesichtscreme, von 
der sie sich jeden Morgen einen 
Klacks auf die faltigen Wangen 
schmiert und die sie „Fugenfüller“ 
nennt. Als Frau Zielke schließlich 
gewaschen und eingecremt vor 
dem Spiegel sitzt, fragt Heike Noe: 
„Lippenstift?“

„Unbedingt! Die Konkurrenz 
schläft nicht!“, antwortet Frau 
Zielke. Mit zittriger Hand zieht sie 
die Lippen nach, bordeauxrot, mit 
Schimmereff ekt.

„Na, da müssen wir den Herrn 
Spahn aber festschnallen nach-
her“, sagt Heike Noe. Frau Ziel-
ke kichert. Herr Spahn wohnt auf 
demselben Flur. Er hat noch acht 
Finger und ein Bein – Diabetes.

Z u r ze i t  f e h l e n  i n  D e u t s c h l a n d  e t w a 
3 0. 0 0 0  P f l e g e k r ä f t e

Bis zum Ende ihrer Schicht wird 
Heike Noe mehr als ein Dutzend 
alte Menschen versorgt, wird Me-
dikamente und Essen gereicht, 
wird Wäsche und Verbände ge-
wechselt haben. Sie wird mehr als 
vierzigmal ans Telefon gegangen 
sein. Und sie wird versuchen, nie 
zu vergessen, wer vor ihr sitzt. Frau 
Zielke, die zwei Söhne großgezo-
gen hat und bis zu ihrem Schlag-
anfall gerne verreiste. Herr Spahn, 
dessen Frau mehrere Fehlgebur-
ten erlitt. Heike Noe nimmt sich 
Zeit, um ihnen zuzuhören, und sie 
weiß, dass die Zeit nie reicht. Sie 
muss die Uhr im Blick behalten.

Es gibt nicht viele Menschen, die 
das können. Und es gibt nicht vie-
le, die das wollen. Zurzeit mangelt 
es auf dem deutschen Arbeits-
markt an mindestens 30.000 Pfl e-
gekräften. Im Jahr 2030 könnten 
laut einer Studie der Unterneh-
mensberatung Pricewaterhouse-
Coopers schon mehr als 300.000 
Pfl eger fehlen. Überall in Deutsch-
land werden sie gebraucht, auch 
beim Heimbetreiber Benevit, dem 
Unternehmen, bei dem Heike Noe 
angestellt ist. Einige Mitarbeiter 
von Benevit tragen T-Shirts mit 
dem Firmenlogo, auf dem Rücken 
steht „Kollege gesucht“.

Eigentlich müssten Altenpfl eger 
wie Heike Noe von einem einfa-
chen ökonomischen Gesetz pro-
fi tieren: dem Gesetz von Angebot 
und Nachfrage. Steigt die Nach-
frage, steigt auch der Preis. Frau 
Noe, einer besonders gefragten 
Arbeitskraft, müssten die Heimbe-
treiber besonders viel bieten: gute 
Arbeitsbedingungen, ein hohes 
Gehalt. Sie tun es aber nicht.

D a s  G e s e t z  v o n  A n g e b o t  u n d  N a c h -
f r a g e  s c h e i n t  b e i  A l t e n p f l e g e r n 
n i c h t  z u  g e l t e n

Heike Noe, geschieden, drei Kin-
der, verdient rund 2.500 Euro, net-
to bleiben ihr 1.750. Sie arbei-
tet Teilzeit, zu 85 Prozent. Was ihr 
Einkommen betriff t, gehört sie zur 
unteren Hälfte der deutschen Be-
völkerung – und zu den Spitzen-

P re i s t r ä g e r i n 

K a t e g o r i e 

P r i n t /O n l i n e



33

verdienern in ihrer Branche. Weil 
sie in Westdeutschland arbeitet, 
wo mehr gezahlt wird als im Osten. 
Und weil ihr Arbeitgeber Benevit 
einer der wenigen Heimbetreiber 
ist, die sich am Tarifl ohn des öf-
fentlichen Dienstes orientieren. 
Im Schnitt aber bekommen Alten-
pfl eger weniger Geld; Hilfspfl eger, 
die etwa die Hälfte des Personals 
in deutschen Altenheimen stel-
len, sogar deutlich weniger (siehe 
Infokasten). Das Gesetz von An-
gebot und Nachfrage, es scheint 
bei Altenpfl egern nicht zu gelten. 
Sie sind ein marktwirtschaftliches 
Phänomen: überdurchschnittlich 
begehrt – und unterdurchschnitt-
lich bezahlt. Wie kann das sein?

Fragt man den Chef von Benevit, 
spricht man mit Gewerkschaftern, 
Arbeitgebervertretern und Ökono-
men, dann zählen sie eine gan-
ze Reihe von Gründen auf. Sie er-
klären, dass die Pfl ege kein freier 
Markt ist, auf dem Angebot und 
Nachfrage nach einem Gleich-
gewicht streben, sondern eine 
streng regulierte Branche. Dass 
die Beiträge für die Pfl egeversi-
cherung nicht einfach erhöht wer-
den können und die Löhne des-
halb bescheiden sind. Oder dass 
die meisten Pfl eger kein Studium, 
sondern eine Ausbildung absol-
viert haben und deshalb nicht so 
viel verlangen können. In einem 
Punkt aber sind sich fast alle einig. 
Sie nennen dann immer dieselben 
Namen, zum Beispiel:

DER LOHN DER PFLEGER

Arbeitnehmer in Deutschland ver-
dienen im Schnitt 20,08 Euro pro 
Stunde. Fachkräfte in der Alten-
pfl ege bekommen durchschnitt-
lich 15,41 Euro, Hilfskräfte mit 
einjähriger Ausbildung 11,80 
Euro. Seit 2010 gilt in der Pfl e-
ge ein Mindestlohn: 10,20 Euro 
im Westen und 9,50 Euro im Os-
ten. Dass Altenpfl eger geringe 
Einkommen haben, liegt auch da-
ran, dass mehr als 60 Prozent kei-
ne volle Stelle haben – oft unfrei-
willig. Im Osten etwa würden 46 
Prozent der Teilzeitpfl eger gern 
mehr arbeiten, kriegen aber kei-
nen Vollzeitvertrag. Die Pfl egelöh-
ne sind zuletzt gestiegen, genau 
wie die Zahl der Berufsanfänger. 
Jedoch so verhalten, dass der Be-
darf nicht gedeckt wird. In den 
vergangenen neun Jahren hat sich 
die Zeit vom Freiwerden einer Stel-
le bis zu ihrer Neubesetzung von 
acht auf 24 Wochen verdreifacht.

DER LOHN DER ANDEREN
Bruttoverdienst von Vollzeit-Fach-
kräften (mit meist dreijähriger Be-
rufsausbildung). 
*Gerundete Durchschnittswerte

Bankkaufl eute: 25 € 4192 €

Kranführer: 19 € 3381 €

Krankenpfl eger: 18 € 3036 €

Schornsteinfeger: 17 € 2872 €

Fahrzeuglackierer: 16 € 2718 €

Altenpfl eger: 15 € 2628 €

Gebäudereiniger: 12 € 2070 €

Floristen: 10 € 1677 €

Friseure: 9 € 1514 €

ZEIT-Grafi k/Quelle: Statistisches Bundesamt, Stand 2014

 pro  pro
 Stunde* Monat*

C a t e r i n a 

L o b e n s t e i n



34

Carlyle Group.
Chequers Capital.
Oak Tree Capital Management.

Hinter den Namen verbergen sich 
mächtige Investoren aus dem Aus-
land. Sie stecken Milliardenbeträ-
ge in deutsche Altenheime und 
hoff en, dass sich die Milliarden 
vermehren. Lange Zeit war das in 
Deutschland nicht möglich; die 
Heime wurden von Kirchen und 
vom Staat betrieben. Anfang der 
neunziger Jahre öff nete die dama-
lige Bundesregierung die Pfl ege-
branche für Privatunternehmen. 
Heute ist von den mehr als 10.000 
deutschen Altenheimen etwa die 
Hälfte in privater Hand, und ihr 
Anteil wird von Jahr zu Jahr größer.

Investoren suchen in Zeiten nied-
riger Zinsen nach verlässlichen 
Geldanlagen – und nach Alterna-
tiven zu jenen Firmen, deren Ge-
schäftsmodelle vielleicht schon 
bald keine Zukunft mehr haben: 

Automobilhersteller, Kohlekraft-
werke, Ölkonzerne. Der Pfl ege-
markt dagegen ist eine ziemlich si-
chere Sache. Alte Menschen wird 
es in Deutschland auch in zwanzig 
Jahren noch geben – mehr denn 
je. Dann ist die Generation der 
Babyboomer, die aus den gebur-
tenstärksten Jahrgängen Deutsch-
lands besteht, mindestens 70 Jah-
re alt. Bis zum Jahr 2030 soll die 
Pfl egebranche laut der Unterneh-
mensberatung Roland Berger auf 
85 Milliarden Euro Umsatz wach-
sen, heute sind es 50 Milliarden. 
Der Wettlauf um die höchsten Ren-
diten erreicht jetzt die Altenheime.

D a s  G e s c h ä f t s m o d e l l  k l i n g t  e i n -
f a c h :  H e i m e  k a u f e n  u n d  m i t  G e w i n n 
w e i t e r v e r k a u f e n

Im August 2017 wurde die Vitanas 
Holding, einer der größten deut-
schen Heimbetreiber, von einem 
kalifornischen Hedgefonds ge-
kauft. Der Fonds heißt Oaktree Ca-
pital, seine Zentrale liegt in einem 
verspiegelten Turm im Zentrum von 
Los Angeles, in einer der teuersten 
Immobilien der Stadt. Von hier aus 
verwalten die Fondsmanager von 
Oaktree Capital rund 100 Milliar-
den Dollar. Einen großen Teil die-
ser Milliarden investieren sie in 
Unternehmen. In Reedereien, Im-
mobilienfi rmen, Kinoketten – und 
deutsche Altenheime.

Immer mehr Menschen in Deutschland sind alt und 
gebrechlich. Das Pensum der Pfleger steigt .
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Im September übernahm der fran-
zösische Risikokapitalfonds Che-
quers Capital die insgesamt 46 
Heime eines Hamburger Pfl ege-
konzerns.

Bereits im Jahr 2013 erwarb der 
US-amerikanische Finanzinvestor 
Carlyle Group die Alloheim Seni-
oren-Residenzen, Deutschlands 
drittgrößten Pfl egekonzern. Jetzt 
will Carlyle das Unternehmen wie-
der verkaufen – zu einem deutlich 
höheren Preis.

Das Geschäftsmodell der Investo-
ren ist, vereinfacht gesagt, meist 
dasselbe: Heime kaufen. Rendite 
steigern. Heime gewinnbringend 
weiterverkaufen. Gewinnausfälle 
wegen säumiger Mieter oder lan-
gem Leerstand müssen die Inves-
toren kaum fürchten. Können ein 
alter Mensch und seine Angehö-
rigen sich einen Heimplatz nicht 
mehr leisten, springt meist das So-
zialamt ein. Stirbt ein Bewohner, 
steht oft schon der nächste Kan-
didat auf der Warteliste, der drin-
gend einen Heimplatz benötigt.

A n t e i l  d e r  g u t  a u s g e b i l d e t e n  Fa c h -
k r ä f t e  s i n k t

Geld ist also da. Warum kommt es 
nicht bei denen an, die alte Men-
schen pfl egen? Bei Heike Noe zum 
Beispiel?

Der Chef von Benevit, dem Arbeit-
geber von Heike Noe, ist Kaspar 
Pfi ster, ein schwäbelnder Unter-

nehmer, der früher mal Stadtkäm-
merer war und Geschäftsführer 
eines katholischen Pfl egeheim-
betreibers. Pfi ster ist keine Heu-
schrecke, er ist einer, der versucht, 
seinen Leuten einen einigermaßen 
fairen Lohn zu zahlen. Er sagt, die 
Macht der Investoren sei bedenk-
lich. Sie sind bei Pfi ster noch nicht 
eingestiegen. Aber sie kreisen ihn 
ein, sie setzen ihn fi nanziell un-
ter Druck. Benevit ist ein privates 
Unternehmen, es muss Gewinn er-
wirtschaften, wenn es überleben 
will. Und das auf einem Markt, der 
zunehmend von Großinvestoren 
beherrscht wird, denen es vor al-
lem um eines geht: hohe Gewin-
ne. „Ich lese oft, dass bis zu acht 
Prozent Umsatzrendite möglich 
sein sollen, und internationale In-
vestoren scheinen das zu erwar-
ten“, sagt Kaspar Pfi ster. „Ich hab 
da ein Riesenfragezeichen, wie 
das ohne Qualitätsverlust möglich 
sein soll.“ Der Arbeitgeberverband 
Pfl ege, in dem sich Deutschlands 
Heimbetreiber zusammenge-
schlossen haben, spricht von In-
vestoren, die sogar zweistellige 
Renditen fordern.

Man kann die Rendite steigern, in-
dem man versucht, mehr Geld ein-
zunehmen. Das ist für die Heim-
betreiber aber schwierig, oft 
unmöglich. Denn Pfl egesätze und 
Versicherungsbeiträge sind ge-
deckelt, sie werden in zähen Ver-
handlungen zwischen Heimen und 
Kommunen, Sozialkassen und Ver-
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sicherungen ausgehandelt. Auch 
der Eigenanteil, jener Teil der 
Heimkosten, den Bewohner und 
ihre Angehörigen selbst tragen 
müssen, lässt sich nicht beliebig 
erhöhen. Schon jetzt geben viele 
Menschen ihre gebrechlichen El-
tern nicht ins Heim, sondern lie-
ber in die Hände einer ambulanten 
Pfl egerin, die viel weniger kostet. 
Oft kommen diese Pfl egerinnen 
aus Polen oder Rumänien. Oft ar-
beiten sie schwarz.

Einfacher, als die Einnahmen zu 
steigern, ist es, die Kosten zu drü-
cken. Und hier kommt Heike Noe 
ins Spiel. Aus Sicht der Investoren 
ist sie ein gewaltiger Kostenfaktor. 
Die Löhne der Altenpfl eger ma-
chen im Schnitt 70 Prozent der Ge-
samtkosten eines Heims aus. Wer 
in großem Stil sparen will, muss 
also schmalere Gehälter zahlen 
oder bei gleichbleibendem Gehalt 
das Arbeitspensum der Pfl eger er-
höhen. Oder aber der Anteil der 
Fachkräfte muss sinken – und der 
Anteil der billigen Hilfskräfte stei-
gen. Wozu das führen kann, lässt 
sich schon heute in ganz Deutsch-
land beobachten: Fast 40 Prozent 
der Altenheime haben keinen Ta-
rifvertrag. Und in vielen Häusern 
sinkt der Anteil der gut ausgebil-
deten Fachkräfte. Zwar gibt es eine 
gesetzliche Quote, die vorschreibt, 
dass mindestens die Hälfte der 
Heimmitarbeiter voll ausgebildete 
Pfl eger sein müssen. Doch die Ge-
werkschaft ver.di warnt seit Jahren 

vor einem „Trend zur Dequalifi zie-
rung“. Die Quote werde oft unter-
laufen, sagt ein Sprecher der Ge-
werkschaft.

A r m e  P f l e g e r  g e g e n  p ro f i t g i e r i g e 
Ko n ze r n e? 

S o  e i n f a c h  i s t  e s  n i c h t

„Ich sehe das mit großer Sorge“, 
sagt der Benevit-Chef Kaspar Pfi s-
ter. „Man kann doch nicht so tun, 
als sei ein Pfl egeheim ein Produk-
tionsbetrieb, in dem Autos oder 
Schrauben hergestellt werden. Es 
geht doch hier um den Menschen. 
Der lässt sich nicht in betriebswirt-
schaftliche Tabellen hineintraktie-
ren.“ Das ist das Dilemma der pri-
vaten Heimbetreiber: Was gut für 
die Rendite ist, ist selten gut für 
die Bewohner. Gut für die Rendi-
te wäre zum Beispiel, wenn Hei-
ke Noe es nicht ständig mit Men-
schen zu tun hätte, die vergessen 
haben, wo sie gerade sind.

Heike Noe ist auf dem Weg zum 
Medikamentenschrank, als ihr 
eine Frau mit zerzaustem weißen 
Haar in die Arme stolpert. „Huch, 
Frau Goedeker, wo wollen Sie 
denn hin?“

Frau Goedeker, 92 Jahre alt, Pfl e-
gegrad drei, vaskuläre Demenz im 
fortgeschrittenen Stadium, starrt 
Heike Noe mit off enem Mund an. 
Sie trägt eine Hose mit Bügelfalte 
und eine Bluse mit Strass-Stein-
chen, darüber eine Perlenkette. 
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Frau Goedeker stapft nach links, 
dann nach rechts. Sie hat sich ver-
irrt.

„Frau Goedeker?“ Heike Noe legt 
ihren Arm um Frau Goedekers 
Schulter. Da wird die Bewohner-
in plötzlich aggressiv und windet 
sich aus der Umarmung. „Ich muss 
bügeln!“, ruft sie. Sie geht zum 
Notausgang und rüttelt an der Tür. 
„Komm!“, schreit sie. Niemand 
antwortet. Schließlich sackt sie 
erschöpft in einem Sessel zusam-
men. „Frau Goedeker, was brau-
chen Sie?“, fragt Heike Noe. Frau 
Goedeker zeigt mit ihrem knöcher-
nen Finger auf Heike Noe. „Mich 
brauchen Sie?“ Frau Goedeker 
nickt.

„ D a s  i s t  d e r  s c h ö n s t e  B e r u f,  d e n  i c h 
m i r  v o r s t e l l e n  k a n n “

„Ich brauche Sie auch.“ Heike Noe 
hockt sich neben Frau Goedeker 
und streicht ihr mit dem Handrü-
cken über die Wange. Frau Goe-
deker zieht sie zu sich heran und 
umarmt sie. In diesem Moment 
klingelt das Telefon. Frau Zielke, 
erfährt die Pfl egerin, hat Schmer-
zen und braucht ihre Medikamen-
te.

Heike Noe kam vor fünf Jahren ins 
Haus Bachtal, nachdem sie bei ih-
rem alten Arbeitgeber gekündigt 
hatte. Das Heim, in dem sie da-
mals angestellt war, nennt sie eine 
„Pfl egefabrik“, sie war dort allein 

verantwortlich für 45 Bewohner. 
Nicht einmal für ein kurzes Ge-
spräch auf dem Flur sei Zeit ge-
wesen. „Ich habe das irgendwann 
nicht mehr ausgehalten.“ Sie lern-
te Zustände kennen, die sie nie-
mals für möglich gehalten hätte.

Während der Sondierungsgesprä-
che stritten die Grünen, die Uni-
on und die FDP auch um das The-
ma Pfl ege. Es war einer der ersten 
Bereiche, in dem sich die Partei-
en einigen konnten. In der Politik 
wird schon länger darum gerun-
gen, wie man die Pfl ege besser or-
ganisieren und die Fachkräfte bes-
ser entlohnen könnte. Aber dann 
scheiterten die Gespräche, und 
das Thema liegt wieder unerledigt 
herum.

„ D a s  Sy s t e m  m a c h t  M e n s c h e n  z u 
Wa re n ,  d i e  e s  a l s  P a t i e n t e n  u n d  a l s 
A n g e s t e l l t e  g e w i n n b r i n g e n d  a u s z u -
s c h l a c h t e n  g i l t . “

Im Jahr 2016 ließ die grüne Bun-
destagsabgeordnete Elisabeth 
Scharfenberg gut 4.000 Pfl ege-
kräfte befragen. Sie wollte heraus-
fi nden, was die Pfl eger an ihrem 
Job gern verändern würden. Die 
allermeisten sagten, sie wünsch-
ten sich endlich ein „angemesse-
nes Gehalt“. Einige gaben an, das 
Geld reiche nicht aus, um ihre Fa-
milie zu ernähren. Andere schrie-
ben: „Es steht nicht mehr der Pa-
tient im Mittelpunkt, sondern nur 
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noch der Gewinn!“ Oder: „Das Sys-
tem macht Menschen zu Waren, 
die es als Patienten und als An-
gestellte gewinnbringend auszu-
schlachten gilt.“

Arme Altenpfl eger gegen gewinn-
süchtige Konzerne. Wenn es so 
einfach wäre.

Im Berliner Regierungsviertel, we-
nige Schritte vom Bundesminis-
terium für Gesundheit entfernt, 
liegt das Büro von Thomas Grei-
ner. Er ist Präsident des Arbeitge-
berverbands Pfl ege, ein Herr mit 
polierten Schuhen und gemus-
tertem Einstecktuch. Greiner ver-
tritt Firmen, die in Deutschland 
Altenheime betreiben, er vertritt 
auch Unternehmer wie den Bene-
vit-Chef Kaspar Pfi ster. Anders als 
Pfi ster fürchtet Greiner die Inves-
toren nicht. „Alle wollen, dass die 
Pfl eger mehr Geld bekommen und 
dass die Heime hübsch ausse-
hen, aber keiner ist bereit, mehr in 
die Pfl egeversicherung einzuzah-
len“, sagt er. Gäbe es die kleinen 
und großen privaten Investoren 
nicht, dann würden die Altenhei-
me heute immer noch so ausse-
hen wie vor zwanzig Jahren, davon 
ist Greiner überzeugt. Mehrbett-
zimmer, schäbige Waschräume, 
hässliche Flure. Massenabferti-
gung statt Einzelbetreuung. „Wir 
sollten dankbar sein, dass priva-
tes Geld in die Altenpfl ege inves-
tiert wird“, sagt er. Greiner ist Lob-
byist. Er weiß, wie man sich bei 
denen, die Entscheidungen tref-

fen, Gehör verschaff t. Die meisten 
Altenpfl eger wissen nicht, wie das 
geht: sich Gehör verschaff en. Und 
manchmal scheint es, als hätten 
sie gar kein Interesse daran.

Es ist kurz nach zehn im Haus 
Bachtal in Schwalbach, Kaff ee-
pause. Heike Noe holt sich einen 
Pott Filterkaff ee aus dem Esszim-
mer. Im Radio dudelt I Will Survive. 
Draußen auf der Terrasse stehen 
Noes Kolleginnen von den Nach-
barstationen und rauchen. Fragt 
man sie, was sie machen würden, 
wenn sie mehr Geld verdienten, 
erwidert eine von ihnen: „Schuhe 
kaufen!“ und eine andere: „Ach, 
mal in den Urlaub fahren.“ Heike 
Noe sagt: „Ich brauche nicht mehr 
Geld, ich bin glücklich.“ Man muss 
ein bisschen länger mit ihr reden, 
bis dann doch Sätze fallen wie die-
ser: „Natürlich würde ich meinen 
Kindern gern mehr bieten.“ Oder: 
„Ein bisschen mehr Anerken-
nung, auch fi nanziell, wäre schon 
schön.“ Aber Noe beklagt sich 
nicht. „Das ist der schönste Be-
ruf, den ich mir vorstellen kann“, 
sagt sie. „Es ist kein Beruf, es ist 
eine Berufung.“ Für die alten Men-
schen ist diese Einstellung ein gro-
ßes Glück.

A l t e n p f l e g e r i n n e n  h a b e n  f a s t  n o c h 
n i e  i h re  A r b e i t  n i e d e r g e l e g t

Es gibt nicht viele Menschen, die 
sich in ihrem Job für andere enga-
gieren, ohne dafür eine angemes-
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sene Entlohnung zu verlangen. 
Meist zählen Geld, Durchsetzungs-
kraft und das Streben nach per-
sönlichen Vorteilen. Bei Altenpfl e-
gerinnen ist das oft anders. Das 
führt zu einem Problem, das Jo-
hanna Knüppel in den Wahnsinn 
zu treiben droht.

Knüppel ist eine energische Frau 
mit Kurzhaarschnitt, sie war mal 
Krankenpfl egerin auf einer In-
tensivstation, seit einigen Jah-
ren sitzt sie in einem bescheide-
nen Büro in Berlin-Moabit, mit 
Zimmerpfl anzen und einem grau-
en Aktenschrank. Knüppel ist die 
Sprecherin des Deutschen Be-
rufsverbandes für Pfl egeberufe. 
Sie vertritt die Arbeitnehmer der 
Branche, sie ist der Gegenpart zu 
Thomas Greiner, dem Lobbyisten, 
der für die Heimbetreiber spricht. 
Johanna Knüppel ist Heike Noes 
Stimme in der Hauptstadtpolitik. 
Das Problem ist, dass Heike Noe 
noch nie etwas von Johanna Knüp-
pel gehört hat. Johanna Knüppel 
könnte noch so laut sprechen, ihre 
Stimme geht irgendwie unter.

„ I m  G r u n d e  s i n d  P f l e g e f a c h k r ä f t e 
i n  e i n e r  ex ze l l e n t e n  Ve r h a n d l u n g s -
p o s i t i o n .  D i e  w i s s e n  e s  n u r  n i c h t 
o d e r  m a c h e n  e s  s i c h  n i c h t  b e w u s s t . “ 

 Johanna Knüppel, Sprecherin des Deutschen 
Berufs verbandes für Pflegeberufe

In kaum einem anderen Land in Eu-
ropa sind Pfl egekräfte so schlecht 

organisiert wie in Deutschland. 
Nur rund zehn Prozent von ihnen 
sind Mitglied in einer Gewerk-
schaft oder einem Berufsverband. 
„Damit wuppt man nichts“, sagt 
Johanna Knüppel. Dabei könnte es 

so einfach sein. „Im Grunde sind 
Pfl egefachkräfte in einer exzel-
lenten Verhandlungsposition. Die 
wissen es nur nicht oder machen 
es sich nicht bewusst. Wir sind 
immer wieder auf sie zugegangen 
und haben gesagt: Lasst euch die 
schlechten Arbeitsbedingungen 
nicht gefallen. Stellt euch auf die 
Hinterbeine, versucht mehr Geld 
auszuhandeln, beweist ein biss-
chen Rückgrat, und sagt Nein.“

In anderen Branchen, in der 
Metall industrie zum Beispiel, sind 
mehr als 70 Prozent der Arbeiter in 
der Gewerkschaft organisiert. Ihre 
Betriebsräte sind mächtige Gre-
mien, die mit den Vorständen der 

Seit g ut 20 Jahren pflegt Heike Noe alte Menschen, wäscht 
sie, versorgt sie mit Arznei – und hör t ihnen zu.
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Konzerne oft auf Augenhöhe ver-
handeln. Sie haben Kämpfe aus-
gefochten, für die 37-Stunden-Wo-
che und den Flächentarifvertrag, 
für mehr Freizeit und mehr Geld.

In der Pfl egebranche gibt es kei-
nen einheitlichen Tarif. Viele Hei-
me haben gar keinen Tarifvertrag, 
die wenigsten haben einen Be-
triebsrat. Und der Berufsverband, 
für den Johanna Knüppel arbeitet, 
hat kaum Geld für große Kampag-
nen.

Gewerkschaften sollen die Stim-
men ihrer Mitglieder verstärken. 
Den Altenpfl egern aber müssen 
sie off enbar erst erklären, dass 
sie eine Stimme haben. Johanna 
Knüppel glaubt, dass sich viele 
Pfl eger schämen, überhaupt etwas 
einzufordern. „In einem solchen 
Beruf darf man doch nicht für eige-
ne Interessen kämpfen – so den-
ken viele“, sagt sie.

Kaspar Pfi ster, der Benevit-Chef, 
sagt: „Die Menschen, die in dieser 
Branche arbeiten, das sind keine 
Betriebswirte und Banker, die sind 
von ihrer Haltung her anders struk-
turiert. Denen sind andere Werte 
mindestens genauso wichtig wie 
Geld.“

Dietmar Erdmeier, bei der Gewerk-
schaft ver.di zuständig für die Pfl e-
gepolitik, sagt: „Ich war früher mal 
Industriemechaniker und kann 
das überhaupt nicht verstehen. An 
meinem ersten Tag im Betrieb hat 
die IG Metall damals mit dem Ein-
trittsformular gewedelt. Bei Alten-
pfl egern ist das anders. Die sind 
nicht politisiert.“

Während Metallarbeiter regelmä-
ßig für höhere Löhne streiken, ha-
ben die Altenpfl egerinnen bislang 
fast noch nie ihre Arbeit nieder-
gelegt. Das liegt daran, dass man 
ein Fließband abstellen, einen al-
ten Menschen aber nicht in seinen 
Ausscheidungen liegen lassen 
kann. Es liegt daran, dass ein gro-
ßer Teil der Pfl egeheime von den 
Kirchen betrieben wird, die kein 
weltliches Arbeitsrecht kennen – 
und damit auch nicht das Streik-
recht. Es liegt aber auch daran, 
dass viele Pfl egerinnen ihren Wert 
nicht erkennen. Und sich nicht 
trauen, ihn einzufordern. „Ich 
hab mir nie Gedanken darüber ge-
macht, in die Gewerkschaft einzu-
treten“, sagt Heike Noe. „Und ich 
kenne auch niemanden, der mal 
darüber geredet hätte.“

Heike Noe begleitet eine Bewohnerin in ihr Zimmer. Man-
che sind zu ver wirr t ,  um den Weg allein zu finden.
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M ä n n e r  l e i t e n  A l t e n h e i m e ,  Fr a u e n 
p f l e g e n  d i e  B e w o h n e r  –  d i e  Tr a d i t i -
o n  i s t  m ä c h t i g

Die Metallarbeiter greifen an. Die 
Pfl egerinnen fressen den Frust in 
sich hinein. Laut der Studie der 
Grünen-Abgeordneten Scharfen-
berg würde sich die Hälfte von ih-
nen nicht noch einmal für ihren 
Beruf entscheiden und ihn auch 
nicht weiterempfehlen. Von die-
sen sagen wiederum 82 Prozent, 
der Lohn, den sie erhalten, sei 
„nicht leistungsgerecht“. So wird 
aus dem Frust ein Teufelskreis: 
Weil die Arbeitsbelastung so hoch 
und das Gehalt so niedrig ist, wol-
len zu wenige Menschen Altenpfl e-
ger werden. Und weil es so wenige 
Pfl eger gibt, aber immer mehr alte 
Leute, wird die Arbeitsbelastung 
noch höher.

Die Unternehmer, die die Altenhei-
me leiten, und die Fondsmanager, 
die in Kalifornien und Paris in ih-
ren Bürotürmen sitzen und in die 
Heime investieren, sind in der Re-
gel Männer. Die Pfl egekräfte, die in 
den Heimen arbeiten, sind in den 
meisten Fällen Frauen; in Deutsch-
land liegt der Anteil der weiblichen 
Altenpfl eger bei rund 85 Prozent. 
Würden sie sich zusammenschlie-
ßen, würden sie aufbegehren und 
für höhere Löhne streiten, dann 
bekämen sie es mit einem Gegner 
zu tun, der noch mächtiger ist als 
die Arbeitgeber und Investoren. Er 
ist unsichtbar, man kann ihn nicht 

an den Verhandlungstisch zwin-
gen, man kann ihn nicht bestrei-
ken. Dieser Gegner ist die Traditi-
on. Sie besagt, dass Frauen sich 
um den Haushalt und die Erzie-
hung der Kinder kümmern. Und 
um die Pfl ege der Alten. Ehefrau-
en und Enkelinnen, Töchter und 
Schwiegertöchter – sie alle haben 
jahrhundertelang ihre Verwandten 
gepfl egt und dafür jahrhunderte-
lang nichts bekommen. Höchstens 
das, was man im 19. Jahrhundert 
einen Gotteslohn nannte.

Damals entstanden in Deutsch-
land die ersten Diakonissenhäu-
ser, Wohngemeinschaften von 
Nonnen, die sich um pfl egebedürf-
tige Menschen sorgten. Sie lobten 
Gott und pfl egten die Alten, rund 
um die Uhr, sieben Tage in der 
Woche. Sie verpfl ichteten sich le-
benslang, sie gründeten keine Fa-
milie, sie bekamen kein Gehalt. 
Nur Kost und Logis gewährte man 
ihnen und manchmal ein Taschen-
geld.

Glaubt man Johanna Knüppel, der 
Sprecherin des Berufsverbands 
der Pfl eger, leben die Nonnen von 
damals in den Heimen von heute 
fort. „Aus dieser Tradition kommt 
in Deutschland die Pfl ege, dieses 
Denken ist immer noch tief verwur-
zelt, auch in den Köpfen derer, die 
heute in den Beruf gehen“, sagt 
sie. In der Studie der Grünen-Ab-
geordneten wurden die Pfl ege-
kräfte gefragt, warum sie sich für 
ihren Beruf entschieden haben. 
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98 Prozent antworteten: „Ich will 
mit Menschen arbeiten.“ Johanna 
Knüppel hat diesen Satz unzählige 
Male gehört. Sie sagt, es schwinge 
dabei stets noch ein zweiter Satz 
mit. Einer, der selten ausgespro-
chen, aber fast immer beherzigt 
wird: „Ich stelle meine eigenen Be-
dürfnisse zurück.“ Die Rollen von 
damals, sie sind in der Altenpflege 
bis heute klar verteilt: Männer ma-
chen Geld. Frauen machen was mit 
Menschen.

So verschmelzen in den Altenhei-
men zwei Antagonismen, die den 
Investoren in die Hände spielen: 
Die selbstlose Pflege eines alten 
und kranken Menschen, ein zu-
tiefst karitatives Motiv, trifft auf 
das Kernprinzip des Kapitalismus: 
die Maximierung des Profits. Weil 
das kapitalistische Prinzip stär-
ker ist, solange sich niemand be-
schwert, be-
dient es sich 
der Nächs-
tenliebe und 
nutzt sie für 
sich. Kaum 
jemand ist 
leichter aus-
zunutzen als 
Pflegerinnen 
wie Heike 
Noe. Warum 
verdient sie 
nicht mehr 
Geld? Daran sind viele schuld, In-
vestoren, Heimbetreiber, Politiker. 
Aber auch Heike Noe selbst.

I n  W ü rd e  a l t e r n  u n d  i n  W ü rd e  
s t e r b e n

Im Haus Bachtal haben sich die 
Bewohner beim Mittagessen ver-
sammelt, es gibt Frikadellen mit 
Buttermöhren. Heike Noe sitzt am 
Computer und schreibt Pflegebe-
richte: Sind alle Medikamente ver-
abreicht? Hat jemand Beschwer-
den? Muss jemand zum Friseur? 
Um kurz nach 14 Uhr übergibt sie 
das schnurlose Telefon an den 
Spätdienst. Bevor sie nach Hau-
se zu ihren Kindern fährt, sagt sie: 
„Die älteren Herrschaften haben 
Deutschland wieder aufgebaut. 
Das Leben, das wir heute führen, 
dafür haben die gearbeitet.“ Es 
sei ihr ein Bedürfnis, diesen Men-
schen etwas zurückzugeben. Sie 
möchte, dass sie in Würde altern 
und in Würde sterben. Deshalb, 

sagt Heike 
Noe, mache 
sie diesen 
Job.

Drei Viertel 
der Pflege-
kräfte sagen, 
sie könnten 
sich nicht 
v o r s t e l l e n , 
ihre Arbeit 
bis zur Rente 
durchzuhal-
ten. Weil ih-

nen der Rücken schmerzt, weil ih-
nen die Anerkennung oder schlicht 
die Kraft zum Weitermachen fehlt. 
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Heike Noe sagt: „Ich arbeite, bis 
ich hier wohne.“ Ein Pfl egeplatz im 
Haus Bachtal kostet bis zu zwei-
einhalbtausend Euro – und das ist 
nur der Betrag, den ein Bewohner 
aus eigener Tasche zahlen muss. 
Selbst wenn Heike Noe bis zu ih-
rem 67. Lebensjahr als Pfl ege-
rin arbeiten würde, stünde ihr am 
Ende nur eine gesetzliche Ren-
te zu, die deutlich darunter liegt. 
Würde Heike Noe zum Pfl egefall, 
müsste sie darauf hoff en, dass je-
mand sie unterstützt – ihre Familie 
oder der Staat. Sie selbst könnte 
den Platz im Heim nicht bezahlen. 
Dafür verdient sie zu wenig.

* Namen aller Heimbewohner geändert
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«Halber Job, ganzer Kerl»
Der SPIEGEL,
5. August 2017

Begründung der Jury

N o c h  A n f a n g  d e r  9 0 e r  J a h r e  r e i c h t e  d a s 

V a t e r s e i n ,  u m  i n  d e r  F u n k t i o n ä r s r i e g e  e i n e n 

k l e i n e n  S k a n d a l  a u s z u l ö s e n  –  j e d e n f a l l s 

d a n n ,  w e n n  e i n  M a n n  s i c h  u m  s e i n e  K i n d e r 

k ü m m e r n  w o l l t e ,  s o  w i e  H a n s - J o a c h i m  S c h a -

b e d o t h .  E r  w a r  d e r  e r s t e  M a n n ,  d e r  i n  d e r 

G r u n d s a t z a b t e i l u n g  d e r  I G  M e t a l l - Ze n t r a l e 

f ü r  n e u n  M o n a t e  i n  E l t e r n z e i t  g i n g . 

I n z w i s c h e n  s i n d  S c h a b e d o t h s  S ö h n e  l ä n g s t 

e r w a c h s e n ,  v i e l e s  h a t  s i c h  v e r ä n d e r t :  D i e 

F r a u e n q u o t e  f ü r  A u f s i c h t s r ä t e  i s t  G e s e t z t , 

e b e n s o  d a s  E l t e r n g e l d  P l u s  o d e r  d a s  L o h n -

t r a n s p a r e n t s g e s e t z .  B a l d  w i r d  e s  a u c h  e i n 

R ü c k k e h r r e c h t  v o n  Te i l z e i t  i n  Vo l l z e i t  g e -

b e n .  D i e  Q u o t e  d e r  a r b e i t e n d e n  F r a u e n  i s t 

i n  D e u t s c h l a n d  i n  d e n  v e r g a n g e n e n  1 5  J a h -

r e n  v o n  5 8  a u f  7 0  P r o z e n t  g e s t i e g e n . 

U n d  d o c h  k ö n n t e  m a n  e b e n s o  g u t  s a g e n : 

N u r  w e n i g  h a t  s i c h  v e r ä n d e r t .  D i e  U n t e r -

s c h i e d e  z w i s c h e n  M ä n n e r n  u n d  F r a u e n  b e i 

G e h a l t ,  R e n t e ,  A r m u t  o d e r   K a r r i e r e c h a n -

c e n  s i n d  n i r g e n d w o  i n  E u r o p a  s o  g r o ß  w i e 

i n  D e u t s c h l a n d .  6 6  P r o z e n t  d e r  M ü t t e r 

m i t  m i n d e r j ä h r i g e n  K i n d e r n  a r b e i t e n  a u c h 

h e u t e  n o c h  u n t e r  3 0  S t u n d e n  p r o  Wo c h e . 

A b e r  n u r  s e c h s  P r o z e n t  d e r  V ä t e r.  D a s  A r -

b e i t s v o l u m e n ,  a l s o  d i e  i n s g e s a m t  v o n  F r a u -

e n  g e l e i s t e t e n  A r b e i t s s t u n d e n ,  i s t  t r o t z 

h ö h e r e r  A r b e i t s q u o t e  k a u m  g e s t i e g e n .  D i e 

A u t o r e n  b e s c h r e i b e n  d a s  D i l e m m a  s o :  „ D i e 

Ve r t e i l u n g  v o n  Te i l z e i t s t e l l e n  z w i s c h e n  d e n 

G e s c h l e c h t e r n  i s t  l ä n g s t  e i n  g e s e l l s c h a f t s -

p o l i t i s c h e s  P r o b l e m .  E s  g e h t  u m  R o l l e n e r -

w a r t u n g e n  u n d  m ä n n l i c h e  S e l b s t d e f i n i t i o n , 

u m  e i n e  A r b e i t s w e l t  i n  i n d u s t r i e g e p r ä g t e n 

B r a n c h e n ,  d i e  H u n d e r t e  f l e x i b l e  A r b e i t s m o -

d e l l e  e r f i n d e t ,  w e n n  e s  u m  d i e  B e l a n g e  d e r 

B e t r i e b e  g e h t ,  a b e r  d e r e n  K r e a t i v i t ä t  v e r -

d o r r t ,  w e n n  s i e  d e r  Wo r k- L i f e - B a l a n c e  u n d 

d e m  Fa m i l i e n l e b e n  d i e n e n  s o l l e n . “

I n  i h r e m  A r t i k e l  g e h e n  S c h m e r g a l  u n d  D e t t -

m e r  v o r r a n g i g  d e r  F r a g e  n a c h ,  w a r u m  s i c h 

n u r  s o  w e n i g e  M ä n n e r  g l e i c h b e r e c h t i g t  u m 

i h r e  K i n d e r  k ü m m e r n ,  o b w o h l  s i c h  6 0  P r o -

z e n t  d e r  E l t e r n  m i t  K i n d e r n  u n t e r  d r e i  i n 

U m f r a g e n  g e n a u  d a s  w ü n s c h e n . 

„ M a n  k a n n  e s  s i c h  e i n f a c h  m a c h e n  u n d  d i e 

S c h u l d  b e i  j e n e r  M ä n n e r s p e z i e s  s u c h e n ,  d i e 

i m  E r n s t f a l l  j e d e r  A k t e  d e n  Vo r z u g  v o r  e i n e r 

W i n d e l  g i b t “ ,  s c h r e i b e n  d i e  A u t o r e n ,  a b e r 

s i e  s e l b s t  g r a b e n  t i e f e r,  e t w a  i n  G e s p r ä c h e n 

m i t  s e h r  g u t  g e c a s t e t e n  P r o t a g o n i s t e n .  D i e -

s e  s c h i l d e r n  i h n e n ,  w i e  s i e  b e i s p i e l s w e i s e 

b e i  I h r e m  A r b e i t g e b e r  d a f ü r  k ä m p f e n  m u s s -

t e n ,  9 0  P r o z e n t  a r b e i t e n  z u  d ü r f e n  o d e r 

w i c h t i g e  S i t z u n g e n  a u f  d i e  Ke r n a r b e i t s z e i t 

M a r k u s 
D e t t m e r  /
Co r n e l i a 
S c h m e r g a l



46

z u  l e g e n .  S e h r  g e s c h i c k t  u n d  a u f  s p r a c h l i c h 

h o h e m  N i v e a u  v e r w e b e n  d i e  A u t o r e n  Fa k t e n 

u n d  d i e  E r z ä h l u n g e n  d e r  m o d e r n e n  V ä t e r n 

m i t e i n a n d e r  u n d  z e i c h n e n  s o  d a s  B i l d  e i n e r 

G e s e l l s c h a f t ,  d i e  s i c h  z w a r  m o d e r n  w ä h n t , 

i n  v i e l e n  B e r e i c h e n  j e d o c h  n o c h  s e h r  v o n 

t r a d i t i o n e l l e n  R o l l e n b i l d e r n  g e p r ä g t  i s t .

G e n a u  s o l c h e  B e i t r ä g e  s i n d  e s ,  d i e  w i r 

b r a u c h e n ,  u m  u n s  v o n  ü b e r h o l t e n  R o l l e n b i l -

d e r n  z u  b e f r e i e n .  G a n z  b e w u s s t  „ u n s “ ,  d e n n 

e s  s i n d  b e i  w e i t e m  n i c h t  n u r  d i e  j u n g e n  Fa -

m i l i e n ,  d i e  d a s  i r g e n d w i e  m a n a g e n  m ü s s e n . 

E s  b r a u c h t  a u c h  v e r s t ä n d n i s v o l l e  C h e f s , 

Ko l l e g e n ,  d i e  n i c h t  s t ä n k e r n  u n d  O m a s  u n d 

j a ,  a u c h  O p a s ,  d i e  m i t h e l f e n .  U n d  n a t ü r l i c h 

b r a u c h t  e s  d i e  r i c h t i g e n  G e s e t z e  u n d  A n r e i -

z e .  A l s o,  l i e b e  P o l i t i k e r,  l e s t  d i e s e n  A r t i k e l ! 

Schichtarbeiter Gräbitz: „Ich wollte mehr Zeit mit meiner Tochter verbringen“ Gordon / Welters
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Jede zweite Frau hat einen Teilzeitjob, jedoch nur jeder neunte 
Mann. Das liegt an Rollenbildern und Mütteridealen – aber auch 
daran, dass die Politik sich zu wenig um die Väter kümmert. Viele 
wünschen sich, anders zu arbeiten. Nur wenige trauen sich.

Möglicherweise hatte die Sache 
damit zu tun, dass Hans-Joachim 
Schabedoth sich allein unter Frau-
en schon immer wohlgefühlt hat. 
Als sich sein erster Sohn ankün-
digte, war Schabedoth im Geburts-
vorbereitungskurs der einzige 
Mann. Auch den Mutter-Kind-Treff  
erweiterte er ganz selbstbewusst 
als einziger Vater. Und als die Da-
men aus der Runde im Jahr 1991 
den Kinderladen „Krawallschach-
tel“ gründeten, da stieg er mit ein. 
Aus Schabedoth war einer der frü-
hesten Feministen im deutschen 
Gewerkschaftslager geworden.

Noch Anfang der Neunzigerjahre 
reichte das Vatersein, um in der 
Funktionärsriege einen kleinen 
Skandal auszulösen - jedenfalls 
dann, wenn ein Mann sich heraus-
nahm, für seine Kinder da sein zu 
wollen. Schabedoth war der ers-
te Mann, der in der Grundsatzab-
teilung der IG-Metall-Zentrale für 
neun Monate in Elternzeit ging. 
„Wie kommst du denn bloß dar-

auf?“, wunderte sich der damalige 
IG-Metall-Chef Franz Steinkühler. 
Es war eine der vornehmeren Fra-
gen, die man Schabedoth stellte.

Dabei gab sich die IG Metall zu der 
Zeit progressiv, schließlich woll-
te Steinkühler die männerdomi-
nierte Gewerkschaft auch für Frau-
en interessant machen. Vor allem 
Schabedoth sollte dafür Strategi-
en entwickeln. In der Theorie war 
ihm jede Freiheit gestattet. In der 
Praxis sah das etwas anders aus.

Als Schabedoth nach der Ba-
bypause zurückkehrte, kämpfte 
er darum, wichtige Abteilungsge-
spräche in die Kernarbeitszeit am 
Vor- oder Nachmittag zu legen. Er 
verließ Sitzungen um 18 Uhr, weil 
er seinen Kindern noch etwas vor-
lesen wollte. Seine Kollegen frot-
zelten halb amüsiert, halb empört, 
ob er eigentlich wisse, wer ihn be-
zahle. Nach kürzeren Arbeitszei-
ten habe er gar nicht erst gefragt, 
sagt Schabedoth heute. „Ich hät-

Halber Job, ganzer Kerl
Der SPIEGEL,
5. August 2017
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te in Teilzeit kaum mit Entlastun-
gen beim Arbeitsvolumen rechnen 
können.“

Schon damals war das ein Politi-
kum. Die Frauenzeitschrift „Brigit-
te“ nahm sich des Falles an. Stein-
kühler musste sich erklären. Man 
müsse „auch uns Männern einen 
gewissen Lernprozess zugeste-
hen“, eierte der Gewerkschafts-
chef im Interview mit den Journa-
listinnen herum.

Inzwischen ist mehr als ein Vier-
teljahrhundert vergangen. Scha-
bedoths Söhne sind erwachsen, 
er selbst sitzt als Abgeordneter für 
die SPD im Bundestag. Seitdem 
hat sich vieles geändert - und doch 
so wenig. Väter hätten es heu-
te leichter als damals, sagt Scha-
bedoth. „Aber ich muss schmun-
zeln, wenn ein Mann im Jahr 2017 
wahnsinnig stolz darauf ist, dass 
er für zwei Monate in Elternzeit 
geht - und danach wieder alles sei-
ner Frau überlässt.“

So sieht es mit gleichem Lohn, 
gleichen Rechten und gleichen 
Chancen aus im 
Arbeitsalltag des 
Jahres 2017: Die 
Frauenquote für 
Aufsichtsräte ist 
Gesetz. Frauen 
können in größe-
ren Unternehmen 
Auskunft darüber 
verlangen, wie 
viel (mehr) die 

Männer in ihrem Betrieb verdie-
nen. Es gibt einen kleinen Bonus 
beim Elterngeld, wenn beide Part-
ner in Elternzeit gehen. Und natür-
lich haben Männer und Frauen die 
gleichen Rechte, wenn es darum 
geht, in Teilzeit zu arbeiten.

Allerdings machen davon bis 
heute die wenigsten Männer Ge-
brauch.

Fast jede zweite beschäftigte Frau 
arbeitet laut Statistik in Teilzeit, 
bei den Männern ist es bloß jeder 
Neunte. Und viele Frauen, die sich 
einmal für dieses Modell entschie-
den haben, fi nden nicht mehr aus 
ihm hinaus.

Die Verteilung von Teilzeitstellen 
zwischen den Geschlechtern ist 
längst ein gesellschaftspolitisches 
Problem. Es geht um Rollenerwar-
tungen und männliche Selbstdefi -
nition, um eine Arbeitswelt in in-
dustriegeprägten Branchen, die 
Hunderte fl exible Arbeitsmodelle 
erfi ndet, wenn es um die Belan-
ge der Betriebe geht, aber deren 
Kreativität verdorrt, wenn sie der 

Work-Life-Balan-
ce und dem Fami-
lienleben dienen 
sollen.

Vielleicht beginnt 
das Problem 
schon damit, dass 
viel zu selten von 
den Männern ge-
sprochen wird, 
wann immer von 

Frauen

Männer
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Teilzeitquoten in Deutschland*
*in Prozent der abhängig Beschä�igten Quelle: WSI
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der Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie die Rede ist. Dass Teilzeit-
arbeit vor allem Frauen angeht, hat 
sich in die Köpfe eingefräst. Selbst 
bei denen, die für Gleichberechti-
gung kämpfen.

Man erkennt das beim Gezerre um 
einen Rechtsanspruch für Arbeit-
nehmer, aus der Teilzeit wieder auf 
eine volle Stelle zu wechseln. Die 
Große Koalition hat es in vier Jah-
ren nicht geschaff t, das geplante 
Gesetz einzuführen. Das CDU-ge-
führte Kanzleramt hatte sein Veto 
eingelegt und so ein Vorhaben blo-
ckiert, das „für Hunderttausende 
Frauen den Weg aus der Teilzeit-
falle bereitet hätte“, wie die zu-
ständige Bundesarbeitsministerin 
Andrea Nahles (SPD) sagt. Von den 
Männern war keine Rede.

Wollte man aber tatsächlich da-
für sorgen, Frauen aus der viel be-
schworenen Teilzeitfalle zu holen, 
sollte man als Erstes die Frage 
stellen, warum im Gegenzug nur 
so wenige Männer ihre Arbeits-
zeit reduzieren. Gibt es auch eine 
Schlinge, in der sich die Männer 
verfangen? Die Vollzeitfalle?

Es ist still in dem Einfamilienhaus 
am Rand von Henstedt-Ulzburg, 
einer Schlafstadt im Norden des 
Hamburger Speckgürtels. Roland 
Gräbitz sitzt im Esszimmer. Durch 
die Verandatür kann er in den Gar-
ten schauen, auf den Tisch aus 
Stein, das Schaukelgerüst. Gräbitz 
ist allein zu Hause, seine Tochter 

ist beim Reiten, die Ehefrau bei 
der Arbeit.

Seine eigene Schicht ist für heu-
te schon beendet. Als Maschi-
nenführer arbeitet Gräbitz bei Hy-
dro Aluminium in Hamburg, einem 
Werk mit 640 Mitarbeitern und vier 
Schichten an jedem Tag des Jah-
res.

Deutschland ist das Land der 
Schichtarbeiter, mehr als jeder 
sechste Erwerbstätige lebt die-
ses Modell. So gesehen ist Roland 
Gräbitz einer von vielen. Doch zu-
gleich ist er ein Solitär: „Ich bin 
der einzige Mann, der bei uns in 
der Produktion in Teilzeit arbei-
tet“, sagt er. Es war ein langer Weg 
dorthin.

Im April 1990 hatte er als Maschi-
nenführer im Hamburger Werk an-
geheuert. Er blieb bei seinen 35 
Wochenstunden, als seine Tochter 
2005 zur Welt kam. Im ersten Jahr 
nach der Geburt blieb seine Frau 
zu Hause, seitdem arbeitet sie in 
ihrem Job in einer Pfl egeeinrich-
tung mit 19,5 Stunden pro Woche 
in Teilzeit.

Bevor die Tochter eingeschult wur-
de, nahm die Familie eine Auszeit 
und fuhr für drei Monate nach Süd-
afrika. „Während unserer Reise 
wurde mir klar, dass ich nicht ein 
Kind in die Welt gesetzt habe, um 
dann nur arbeiten zu gehen. Ich 
wollte mehr Zeit mit meiner Toch-
ter verbringen“, sagt Gräbitz. Und 
mit dem Schulanfang stellte sich 
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ein neues Betreuungsproblem: 
Schulen machen länger Ferien als 
Kindergärten.

Noch im Jahr 2010 brachte Grä-
bitz seinen Antrag auf Teilzeit in 
Umlauf. Es sollte mehr als ein Jahr 
dauern, bis er sein Ziel erreicht 
hatte. Gräbitz wollte pro Tag ar-
beiten wie bisher, doch seine Ar-
beitszeit vertraglich um zehn Pro-
zent senken. Die so erarbeiteten 
20 freien Tage im Jahr wollte er in 
die Schulferien legen.

Die Personalchefi n habe die Hän-
de über dem Kopf zusammenge-
schlagen, sagt Gräbitz, und ihn zu 
seinem Abteilungsleiter geschickt. 
Der habe gemeint, da sei nichts 
zu machen, wenn das jeder wolle. 
Schließlich lehnte die Personal-
abteilung ab. Begründung: Wegen 
Personalmangels sei eine Kürzung 
der Arbeitszeit nicht realisierbar. 
Der Betriebsrat war machtlos.

„Ich war nicht bereit, das einfach 
so zu akzeptieren“, sagt Gräbitz. 
Er wollte nicht gegen seinen Ar-
beitgeber klagen, aber er holte 
sich Rat bei einem Anwalt. Anfang 
2012 änderte die Firma ihre Hal-
tung, die Personalabteilung teil-
te ihm mit, das Unternehmen wol-
le es mit seiner Idee versuchen. 
Bei der Urlaubsplanung solle sei-
ne Teilzeit Jahr für Jahr aufs Neue 
genehmigt werden, solange es 
sich für den Betrieb einrichten las-
se. Erst seit diesem April, sieben 
Jahre später, weiß Gräbitz sicher, 
dass es bei seiner Teilzeit bleiben 
wird.

In Industriebetrieben sind die 
Vorbehalte gegen Teilzeitmodelle 
groß, was am Schichtsystem liegt. 
Es verzahnt Menschen zu Teams 
und mit Maschinen, die möglichst 
keine Minute stillstehen sollen. 
Schichtarbeit ist ein Leben im Kor-
sett. Es gibt kaum Raum für Abwei-
chungen. Jeder Teilzeitanspruch 
macht es scheinbar komplizierter.

Doch diese Bastion bröckelt. 
Auch Industriebetriebe können 
sich kaum noch gegen den gesell-
schaftlichen Trend stellen, wenn 
sie ihre Arbeitsplätze in Zukunft 
mit qualifi ziertem Personal beset-
zen wollen. Und der Trend heißt: 
Teilzeit.

Noch 1991, ein Jahr nach der Wie-
dervereinigung, hatten gerade 
einmal 6,3 Millionen Beschäftig-
te reduzierte Arbeitszeiten. Im ver-

Wissenschaftler Wolf: „Was danach kommt , weiß ich nicht“
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gangenen Jahr 
waren es be-
reits 15,3 Mil-
lionen. Es war 
auch der Gesetz-
geber, der die-
sen Weg bereitet 
hat: Seit 2001 
gilt ein Rechts-
anspruch, eine 
Stelle unter be-
stimmten Vor-
aussetzungen auf einen Teilzeitjob 
reduzieren zu können.

Noch nutzen den Anspruch aller-
dings vor allem Mütter. Das liegt 
auch daran, dass sich im Alltag 
deutscher Paare und Familien eine 
Kluft öff net zwischen Wunsch und 
Wirklichkeit.

Der Wunsch: Fast die Hälfte aller 
Eltern sehnt sich danach, dass Va-
ter und Mutter etwa gleich viel Zeit 
für den Job aufwenden, zu diesem 
Ergebnis kam eine Studie des Mei-
nungsforschungsinstituts für De-
moskopie Allensbach. In vielen 
Untersuchungen pendelt das als 
erstrebenswert empfundene Maß 
um 30 Wochenstunden für jeden 
Elternteil. Aber bestenfalls 35 Pro-
zent der Paare leben diese Auftei-
lung.

Die Wirklichkeit: Die Mehrheit der 
Männer arbeitet 40 Stunden und 
mehr. Gerade mal zehn Prozent 
der erwerbstätigen Männer haben 
eine übliche Wochenarbeitszeit 
von weniger als 31 Stunden. Dafür 

arbeiten aber 
über 60 Prozent 
der erwerbstäti-
gen Mütter mit 
schulpfl ichtigen 
Kindern in Teil-
zeit. Was dazu-
kommt: Frauen 
übernehmen in 
Familien nach 
wie vor mehr 
häusliche Auf-

gaben als Männer, auch wenn sie 
erwerbstätig sind, selbst wenn sie 
Vollzeit arbeiten.

Es ist nicht so, dass in Deutsch-
land vergleichsweise weniger 
Frauen berufstätig wären als an-
dernorts. Mittlerweile arbeiten bei 
64 Prozent der Paare mit Kindern 
unter 15 Jahren beide Eltern. Im 
OECD-Vergleich zeigt sich jedoch, 
dass weniger Frauen hierzulande 
Vollzeit arbeiten als im Ausland. In 
Deutschland hat sich der „Einein-
halbverdienerhaushalt“ durchge-
setzt - er besetzt eine volle Stelle, 
sie verdient in Teilzeit etwas dazu.

Die ungleiche Verteilung der Arbeit 
zwischen den Geschlechtern führt 
oft zu einem Teufelskreis, der das 
ganze Leben beeinfl usst: Wegen 
der Familie steigen Frauen später 
in den Beruf ein oder früher auf 
Zeit aus. Wenn sie zurückkehren, 
arbeiten sie zunächst mit reduzier-
ter Stundenzahl. Weil der Partner 
im Vollzeitjob mehr verdient, ste-
cken die Frauen auch beim nächs-
ten Kind wieder zurück. Sie fallen 

Einkommensverluste

berufliche Nachteile

beruflich schwierig 
zu organisieren

Partnerin möchte sich
ums Kind kümmern

ist für Männer ungewöhnlich

60

38

35

32

5

Umfrage
unter Vätern, die an Elternzeit interessiert gewesen 
wären: „ Aus welchen Gründen haben Sie trotzdem 
keine Elternzeit genommen?“

IfD-Allensbach Umfrage unter Vätern in Paarverbindungen mit Kindern unter 
6 Jahren, Angaben in Prozent, Mehrfachnennungen waren möglich
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immer weiter hinter die Männer 
zurück - bei ihren Perspektiven, 
bei ihrem Gehalt, bei ihrer Al-
tersversorgung. Am Ende steht 
oftmals ein Rentenanspruch, der 
kaum zum Leben reicht, weil der 
bezahlten Arbeit so viel unbezahl-
te Familienarbeit gegenüberstand. 
Ganz zu schweigen von einem Rol-
lenbild, das viele Paare vor dem 
ersten Kind niemals propagiert 
hätten und unter dem oftmals bei-
de Partner leiden.

Man kann es sich einfach machen 
und die Schuld bei jener Männer-
spezies suchen, die im Ernstfall je-
der Akte den Vorzug vor einer Win-
del gibt. Aber auch bei den Frauen 
klaff en Anspruch und Handeln 
auseinander.

Im April veröff entlichte das Institut 
für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung eine Befragung unter 6500 
Frauen mit und ohne Nachwuchs. 
Gut 43 Prozent der Frauen glau-
ben, dass Mütter nach der Geburt 
eines Kindes drei Jahre Pause vom 
Beruf machen sollten, um dann in 
Teilzeit wieder einzusteigen. Rund 
57 Prozent sind der Meinung, dass 
Frauen erst dann wieder Vollzeit 
arbeiten sollten, wenn das Kind 
sieben Jahre alt ist.

Es scheint fast so, als ob die Män-
ner nachhelfen müssten, bevor 
sich die Verhältnisse so ändern, 
wie es sich Frauen und Männer ei-
gentlich mehrheitlich wünschen.

Es gibt eine Einstiegsdroge. Doch 

weil sie bislang nur von dem gut 
verdienenden Mittelstand genutzt 
und von diesem eher in homöo-
pathischen Dosen genossen wird, 
wirkt sie nur langsam. Bislang nut-
zen Männer in der Regel das ge-
setzlich vorgeschlagene Minimum 
von zwei Monaten Elternzeit. Da-
bei zeigen Untersuchungen, dass 
Väter, die drei oder mehr Mona-
te Elterngeld beziehen, anschlie-
ßend überdurchschnittlich häufi g 
ihre Arbeitszeit zugunsten der Fa-
milie reduzieren.

Christian Wolf musste sich nie sor-
gen, ob mehr als zwei Monate El-
ternzeit seiner Karriere schaden 
könnten. Als vor drei Jahren seine 
erste Tochter zur Welt kam, nahm 
er sich sechs Monate Zeit für sein 
Kind. Nach der Geburt der zweiten 
Tochter im September 2015 ging 
er für zwei Monate in Elternzeit. 
Auch die Arbeitszeit für die Fami-
lie zu reduzieren war kein Problem 
- weder für ihn noch für seine Frau.

„Wenn es um die zeitliche Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie 
geht, gibt es schlechtere Arbeit-
geber als die Wissenschaft“, sagt 
Wolf. Der 37-Jährige arbeitet beim 
Alfred-Wegener-Institut für Polar- 
und Meeresforschung in Bremer-
haven. An diesem Spitzeninstitut 
lernte der Molekularbiologe auch 
seine Frau kennen, eine Land-
schaftsökologin.

Doch für die zeitliche Flexibilität 
zahlt das Wissenschaftlerpaar ei-
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nen Preis, der der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf nur bedingt 
zuträglich ist - Unsicherheit. Wie 
die meisten Nachwuchswissen-
schaftler haben die beiden seit 
ihrer Doktorandenzeit nur befris-
tete Verträge. An den Universitä-
ten sind Zeitverträge Alltag, in kei-
ner anderen Branche gibt es mehr 
Befristungen. Seit Oktober 2016 
hat Christian Wolf wieder einen 
Zweijahresvertrag: „Was danach 
kommt, weiß ich nicht.“

Im Februar erst gab die OECD Emp-
fehlungen ab, wie die Arbeit zwi-
schen Männern und Frauen ge-
rechter verteilt werden kann: Die 
Politik solle die Männer ermutigen, 
die Elternzeit häufi ger und länger 
in Anspruch zu nehmen. Außer-
dem plädiert die Organisation für 
ein Rückkehrrecht aus der Teilzeit 
in Vollzeit - für jenes Projekt also, 
das gerade in der Großen Koaliti-
on gescheitert ist. Vor allem aber 
fordern Experten seit Langem, 
durch Anreize im Steuer- und Sozi-
alsystem dafür zu sorgen, dass es 
sich für Frauen und Männer glei-
chermaßen lohnt zu arbeiten. Erst 
dann, wenn ihre Verdienste sich 
ähneln, werden sie die vollständi-
ge Freiheit haben, sich für ein pas-
sendes Lebens- und Arbeitsmodell 
zu entscheiden.

Am Ende aber braucht es Wege 
aus der Teilzeitfalle, die sich nicht 
nur durch Gesetze fi nden lassen, 
sondern durch ein Umdenken von 
Frauen und Männern: dass man 

einen halben Job machen und zu-
gleich ein ganzer Kerl sein kann.

Es ist fünf Uhr nachmittags, ei-
ner der ersten warmen Sommer-
tage in Berlin. Unten auf der Stra-
ße reihen sich die Autos noch im 
Feierabendstau, oben im fünften 
Stock fallen die Strahlen der Son-
ne auf den Balkon. Sascha Mase 
hat die Büroschuhe schon ausge-
zogen und streckt die Beine aus. 
„Papa, Puzzle“, ruft Tochter Linda 
und klettert mit einem Steckspiel 
aus Holz auf seinen Schoß. Die 
gemeinsamen Stunden am frühen 
Abend mit den beiden Kindern und 
seiner Frau - sie sind purer Luxus 
für Mase.

Das Ehepaar Mase lebt ein Rol-
lenmodell, das noch immer nicht 
selbstverständlich ist: Es teilt 
sich sowohl die Erziehung der Kin-
der und den Haushalt als auch 
die Erwerbsarbeit völlig gleichbe-
rechtigt. Beide arbeiten mit leicht 

Familie Mase: „Wir möchten uns beide beruflich weiter-
entwickeln“
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reduzierter Stundenzahl. „Wir wol-
len etwas von unserer Familie ha-
ben - und wir möchten uns beide 
berufl ich weiterentwickeln“, sagt 
Mase.

Ihr Leben ist – wie in jeder Fami-
lie - auch in doppelter Teilzeit ein 
schmaler Grat zwischen Organisa-
tion und Improvisation. Die „Früh-
schicht“, wie sie das nennt, über-
nimmt an drei Tagen in der Woche 
Erika Mase. Sie verlässt um halb 
sieben das Haus, damit sie ihre 
kleine Tochter um drei Uhr nach-
mittags vom Hort abholen kann. 
Sascha Mase bringt die Kinder in 
die Kita und zur Schule und kommt 
dafür etwas später nach Hause. 
Aber weil beide in Teilzeit arbei-
ten, bleibt zwischendrin etwas 
Luft.

Dabei ist die Familie ein unge-
wöhnlicher Fall, gemessen an tra-
ditionellen Gehaltsmustern. Erika 
Mase arbeitet als Produktmanage-
rin in einem Medizintechnikunter-
nehmen, Sascha Mase ist Sozial-
pädagoge in leitender Position. Es 
gab Zeiten, da brachte Erika Mase 
doppelt so viel Geld wie ihr Mann 
nach Hause: Nach der Geburt ihres 
ersten Kindes stieg sie in Vollzeit 
wieder ein, Sascha Mase arbeite-
te mit einem 30-Stunden-Vertrag. 
Doch sie hatten das schale Gefühl, 
sich zwischen Job und Kind zu zer-
reißen. Nach dem zweiten Kind 
entschieden sie sich, beide nun 
34 beziehungsweise 35 Stunden 
in der Woche zu arbeiten.

Nicht ausgeschlossen, dass sich 
ihr Modell irgendwann einmal wie-
der ändert. „Wir sind privilegiert 
und wissen das zu schätzen“, sagt 
Sascha Mase. „Wir haben die Frei-
heit, uns selbst zu entscheiden.“

Und vielleicht ist das schon der 
politische Gedanke, der weiter-
trägt: dass Teilzeit in der Arbeits-
welt der Zukunft keine Notlösung 
mehr ist, sondern ein Privileg. 
Auch für Männer. 
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