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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 
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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-
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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*
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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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