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Zu Beginn des 20. Jahrhunderts verlieiSen Dienstboten in groBer Zahl die 
Privathaushalte und fanden Erwerbsmoglichkeiten in den Fabriken. Der 
Ruckgang der Dienstboten fuhrte dazu, dass die Arbeit im eigenen Haushalt 
seither zunehmend von den meisten Frauen, auch den burgerlichen, als un
bezahlte Arbeit ubernommen wurde (Bock/Duden 1977). immer mog
lich", schreibt Ilona Ostner, "scheinen Frauen fruher die korperlich schweren 
Hausarbeiten abgegeben zu haben" (Ostner 1988: 55). Nun sahen sie sich ge
zwungen, mit dem Ruckgang der Dienstmadchen auch die gering geschatz
ten, groben und schmutzigen Hausarbeiten selbst zu verrichten. Manner 
blieben weitgehend davon befreit und waren damit auch fur die 'eigentliche 
Arbeit', die vergesellschaftende Erwerbsarbeit gegen Einkommen auiSerhalb 
des eigenen Haushalts, freigestellt. 
Eine neue Form der Delegation von Haushaltsarbeiten, die informelle Be
schaftigung von Putzfrauen fur einige Stunde pro Woche, ist in den letzten 
25 Jahren in Westdeutschland massenhaft und "unter der Hand" in Privat
haushalten entstanden, ohne dass dies politisch gefordert oder gewollt gewe
sen ware - eher im Gegenteil. Es gibt einige politische Versuche, den Schat
tenarbeitsmarkt Privathaushalt zu formalisieren. Der informelle Arbeitsmarkt 
Privathaushalt konnte entstehen, weil der Personenkreis der Menschen zuge
nommen hat, die den Haushalten ihre Arbeitskraft informell und zu "er
schwinglichen" Stundenlohnen (Ott 1997) zur Verfugung stell en. Diese Zu
nahme der Arbeitskrafte steht in Zusammenhang mit der Massenarbeitslosig
keit, mit einem Einkommensgefalle zwischen verschiedenen Gesellschafts
schichten (Wahl 1991), aber auch mit eventuellem Wahrungsgefalle, z.B. zwi
schen West und Ost, Nord und Sud, sowie mit Globalisierungsprozessen 
(vgl. Altvater/Mahnkopf 2002, Sassen 1994). Die Privathaushalte greifen die
ses Angebot gerne auf, ermoglicht es doch den (Familien-)Frauen und auch 
-Mannern, sich von ungeliebten Hausarbeiten zu entlasten und Zeit zu ge
winnen fur berufliche und andere Tatigkeiten. Die Arbeitgeberhaushalte ge
winnen an Handlungsoptionen und Spielraumen (Gather/MeiBner 2002a). 
Ich mochte in diesem Beitrag die Personen, die solche Arbeiten verrichten, in 
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den Mittelpunkt stellen und der Frage nachgehen, warum alle Versuche, den 
Bereich zu legalisieren, bislang weitgehend erfolglos blieben. Wer sind die 
Menschen, die am Ende des 20. Jahrhunderts derartige Arbeiten anbieten? 
Gesicherte Erkenntnisse und Befunde hierzu fehlen bislang. Ich werde deswe
gen hier keine Uberblicksperspektive anbieten und auch nicht ausgewogen 
argumentieren, sondern einige Haushaltsarbeiterinnen1 darstellen und an die
sen Beispielen zeigen, was Frauen motivieren kann, eine solche Tatigkeit auf
zunehmen. Die Gruppe der Haushaltsarbeiterinnen ist ausgesprochen hetero
gen, insbesondere in bezug auf Bildung und Berufserfahrung. Eine groge 
Gemeinsamkeit stellt jedoch das G~~chlecht dar, da informell in Privathaus
halten beschaftigte Personen zu mehr als 90% Frauen sind (Lutz 2000). Die 
Perspektiven und Optionen, die Frauen mit dieser Tatigkeit verbinden, sind 
sehr unterschiedlich: Einige Frauen ki.innen eine Beschaftigung als Putzfrau 
von wenigen Jahren nutzen, urn sich eine nachhaltig verbesserte Existenz
grundlage zu schaff en, andere sind iibergangsweise in diesem Bereich tatig, 
urn eine Einkommensliicke zu schliegen, wahrend eine dritte Gruppe wenig 
andere Beschaftigungsmi.iglichkeiten sieht und auf den informellen Arbeits
markt als Auffangbecken angewiesen ist. 
Aile staatlichen Bemiihungen, bezahlte Haushaltsarbeit zu formalisieren und 
zu regulieren, versandeten in den letzten zehn Jahren ohne nennenswerte Er
folge. Dieses Schicksal ki.innte meines Erachtens auch die Vorschlage der 
Hartz-Kommission ereilen, soweit sie auf den Privathaushalt als Arbeitsplatz
reservoir fur Geringqualifizierte abzielen. Meine These lautet, dass die friihe
ren Magnahmen wirkungslos blieben, weil sie die faktischen Gegebenheiten 
in den Privathaushalten nicht beriicksichtigten, wobei iiber diese allerdings 
wenig Gesichertes bekannt ist. Hier gibt es Forschungsbedarf: 

Das AusmaB von informeller Haushaltsarbeit in Deutschland 

In den letzten 20 Jahren hat sich ein erheblicher Arbeitsmarkt fur Reini
gungstatigkeit in Privathaushalten in der Bundesrepublik entwickelt. Da die 
Arbeitsplatze im Privathaushalt iiberwiegend def Schattenwirtschaft zuzuord
nen sind, sind die dort beschaftigten Personen empirisch schwer zu erfassen 
(vgl. zum Problem von "Dunkelfeldunteruntersuchungen" Lamnek u.a. 
2000). Verschiedene, eher grobe Schatzungen der Anzah! der beschaftigten 
Personen in privaten Haushalten liegen bei 2 bis 2,4 Millionen Personen fur 
die gesamte Bundesrepublik (Finger 1997, Odierna 2000: 102f). N ach der 
eher vorsichtigen Schatzung von Jiirgen Schupp auf der Basis def ISG-Stich-

1m Deutschen gibt es leider keinen Begriff, der die Sachlage zutreffend bezeichnet. Haushalts-, 
Reinigungs- oder Putzhilfe betont zu sehr den Charakter der Hilfe und zu wenig den der Arbeit. 
!eh werde im Folgenden auf die deutsche Obersetzung des englischen Begriffs "domestic wor
ker" zuriickgreifen und von "Haushaltsarbeiterinnen" sprechen (vgl. auch Rerrich 2000). 

~ 
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proben von 1993 und 1997 (Schupp 2000, ISG 1997) waren 1997 1,1 Millio
nen Personen sozialversicherungsfrei in Privathaushalten tatig (Schupp 2000: 
9). Diese Schatzung bezieht sich auf eine Erhebung an Personen, die iiber ei
nen gemeldeten W ohnsitz verfugen. Hinzu gerechnet werden mussen die aus
landischen Haushaltsarbeiterinnen, die nicht uber Aufenthalts- bzw. eine Ar
beitserlaubnis verfugen. Einige Autoren halten die Gruppe der auslandischen 
Haushaltsarbeiterinnen fur umfangreicher als die def inlandischen Haushalts
arbeiterinnen (Phizacklea/ Anderson 1997, Lutz 2002). 
Nach Smet ist die Erwerbsarbeit im Haushalt auf europaischer Ebene der Ta
tigkeitsbereich mit dem gri.igten Umfang an informeller Arbeit (vgl. Smet 
2002). In Deutschland liegt die Zahl def in Privathaushalten tatigen in der 
Sozialversicherung gemeldeten Personen seit zehn Jahren relativ konstant bei 
ca. 38.000-39.000 Personen 2000 waren es 39.800 Personen, Schupp 
2002). Das heigt, der iiberwiegende Teil der Beschaftigten in privaten Haus
halten ist nicht in der Sozialversicherung gemeldet. Informelle Arbeit 
fuhrlich zur Definition und Abgrenzung informeller von formeller Arbeit 
Altvater/Mahnkopf 2002) ist im Privathaushalt nicht die Ausnahme, sondern 
die Regel. Es ist nicht bekannt, fur wie viele Beschaftigungsverhaltnisse Steu
ern abgefuhrt werden. In der veralteten und nicht-reprasentativen Stu die von 
Hatzold (1988: 19) waren 86% der Beschaftigungsfalle in privaten Haushalten 
nicht versteuert und 93% fuhrten keine Beitrage zur Sozialversicherung abo 
Nach den Daten des Sozioi.ikonomischen Panels (Schupp/SchwarzejWagner 
1997 und Schupp 2000, 2002) haben 2,6 Millionen private Haushalte im 
Friihjahr 1999 in Deutschland regelmagig und ca. 1,5 Millionen Haushalte gele
gentlich Arbeitskrafte beschaftigt, das sind insgesamt 10,9% allef Haushalte. 
Karsten Hank (1998) beschreibt anhand der Daten des SOEP von 1994 diese 
Haushalte der Arbeitgeber. Die ostdeutschen Haushalte beschaftigten nur zu 
2,7% Haushaltshilfen, im Gegensatz zu 13,9% der westdeutschen Haushalte 
(Hank 1998: 7). Mit zunehmendem Einkommen steigt die Beschaftigung von 
Haushaltshilfen (Schupp 2002). Uberproportional sind Haushalte mit hohem 
Einkommen vertreten (46% der Haushalte mit einem monatlichen Nettoein
kommen von 5.000 DM und mehr im Jahr 2000, Schupp 2002),2 ebenso 
Haushalte, bei denen die Frauen mehr als 40 Stunden wi.ichentlich erwerbsta
tig sind (17,7%, Hank 1998), sowie Rentnerhaushalte (Schupp 2002). Der Pro
zentsatz der Haushalte, die Hilfen im Haushalt beschaftigen, nimmt mit stei
gender Anzahl def Personen im Haushalt tendenziell ab (Hank 1998: 8f). 

2 Interessant ist, dass bei den Hochverdienerhaushalten immerhin 54% bei der SOEP-Umfrage 
im Jahr 2000 angegeben haben, dass sie keine bezahlten Hilfen beschaftigten (Schupp 2002). 
Nicht ganz ldar ist, ob diese Angabe eher darauf zuriickzufiihren ist, dass die informelle Be
schaftigung von Haushaltshilfen nicht legal ist und deswegen nicht von allen Haushalten, 
die jemand beschaftigen, angegeben wird, oder ob diese Haushalte tatsachlich ihre gesamte 
Haushaltsarbeit selbst verrichten. 
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Skizzen 

Um eine Vorstellung von der Unterschiedlichkeit der Schicksale und Lebens
laufe von Haushaltsarbeiterinnen zu geben, mochte ich vier Skizzen prasen
tieren. Die ersten drei davon basieren auf sogenannten lebensgeschichtlichen 
Interviews (Schiltze 1977).3 Bei der vierten Skizze handelt es sich um empiri
sche Befunde, die ich aus vorliegenden empirischen qualitativen Arbeiten zu
sammenfassend referiere.4 Es ist nicht die Absicht, anhand dieser wenigen In
terviews verallgemeinerbare Aussagen zu treffen - die Auswahl def Ge
sprachspartner ist vielen Zufallengeschuldet - sondern es geht darum, die 
Menschen, die im informellen Arbeitsmarkten tatig sind, lebendig werden zu 
lassen und zu fragen, wie sich die gesamtwirtschaftliche Lage individueIl im 
Leben der einzelnen Menschen niederschlagt. 
Zwei der interviewten Frauen, Frau Fischer und Frau Meyer (die Namen 
wurden geandert), haben die deutsche Staatsangehorigkeit, eine lebt im 
GroBraum Frankfurt/Main, die andere im Umland von Berlin. Die dritte In
terviewpartnerin stammt aus Chile, ich habe sie Frau Marquez genannt. AIle 
drei Frauen wurden 1942 geboren. In der vierten Skizze werden typische As
pekte def "ersten" und der "zweiten Generation" polnischer Putzfrauen vor 
aHem aus einer empirischen Studie von Irek (1998) referiert. 

Frau Meyer 
Frau Meyer wird in Hessen geboren, besucht dart die Hauptschule und ab
solviert eine Lehre als Verkauferin in einem Einzelhandelsgesehaft, in dem sie 
von ca. 1957 bis 1973 arbeitet. 1969 heiratet sie, ihre beiden Kinder werden 
1969 und 1973 geboren. Zum Zeitpunkt der EheschlieBung Iasst sich Frau 
Meyer die Rentenversicherung auszahlen. Die Arbeitszeit im Einzelhandelsge
schaft ist schlecht mit der Mutterschaft zu vereinbaren. Als 1973 das zweite 
Kind gerade gebaren ist, wird sie von einem Arzt, der in der Nahe ihrer 
Wohnung eine Praxis eroffnet, gefragt, ob sie diese putzen mochte. Sie sagt 
zu und hort auf, als Verkauferin zu arbeiten. Dort putzt sie von da an tag
lich, und zwar auf informeller Basis (d.h. ohne die Entrichtung von Sozial
versicherungsbeitragen oder Steuern). Einige Monate spater erscheint eine 
Dame in der Praxis und sagt, sie habe Frau Meyer von der gegenilberliegen
den Wohnung aus beobachtet und wolle fragen, ob sie nicht auch bei ihr im 

3 Die Interviews wurden 2001 gefiihrt und liegen transkribiert VOL Mit zwei der drei Frauen 
habe ich alleine gesprochen, das dritte Interview habe ich gemeinsam mit Hanna MeiiSner 
gefiihrt. Ober die beiden deutschen Faile haben wir bereits unter verschiedenen Aspekten 
berichtet (vgl. zur ausfuhrlicheren Darstellung der beiden Falle Gather/MeiiSner 2002a und 
zur arbeitssoziologischen Diskussion informeller Haushaltsarbeit Gather/MeiiSner 2002b). 

4 Basis sind zwei Dissertationen, die Arbeit von Malgorzata !rek (1998) iiber polnische Pen
delmigranten und die Arbeit von Simone Odierna (2000)iiber bezahlte Arbeit in Privat
haushalten im Miinchner Raum, sowie zwei Diplomarbeiten (Huning 1998, Thiessen 1997). 
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Privathaushalt saubermachen wolle. Frau Meyer sagt zu. Spater putzt sie auch 
bei der Nachbarin der Dame und viele Jahre spater auch bei der Tochter, bei 
der sie noch heute tatig ist, und so geht es immer weiter. Nebenbei hat sie 
noch eine flexible, aber regular angemeldete Aushilfstatigkeit in einem Veran
staltungsbetrieb. Vierzehn Jahre nach Aufnahme der ersten informellen Putz
stelle, 1987, im Alter von 45 Jahren, erleidet Frau Meyer einen Herzinfarkt, 
was sie auf beruflichen Stress (sie hatte mehr Arbeitsstellen, als sie schaffen 
!connte) und familiare Belastungen zurilckfiihrt. Sie kommt ins Krankenhaus. 
Diese Zeit beschreibt sie als schwer, auch weil sie keinen Verdienst erhalt, 
wenn sie nieht arbeitet. Nach dem Krankenhausaufenthalt kilndigt sie im 
Veranstaltungsbetrieb und arbeitet bis heute - seit nunmehr 29 - nur 
noch in Privathaushalten mit der Begriindung, dort habe sie mehr Freiheit. 

Der Stundenlohn differiert je nach Haushalt: 

"Wenn ich das jetzt vergleiche, bei einem krieg' ich funfzig Mark, bei einem krieg' ieh sechzig 
Mark, bei einem krieg' ich funfundsiebzig Mark, je nachdem. leh wiirde nie jemand sagen: ich 
maehte mehr Geld. Das kann ich nicht. Aber die Arztin, bei der ieh zuerst war, die hat sieh 
dann von ihrem Mann getrennt, die war sehr geizig, die hat einfach gesagt, also funf Mark die 
Stunde. Und da musste ich alles machen. Die hat ja neu gebaut, gut, sie hatte eben nicht mehr 
Geld gehabt. Aber die hat Sachen verlangt, das ganze Haus musste pikobello sein. Und mag
lichst nur in drei Stunden. Ja. Das hab' ich gemacht. Da bin ieh da rum gerast und noch die 
Wasche gemacht. Da hab' ich manchmal von der Frau X hab' ich damals schon funfzig Mark 

gekriegt" 

Wenn niemand verreist ist, kommt Frau Meyer auf einem Monatsverdienst 
von ca. 800 Euro. Frau Meyer plant, solange weiter zu arbeiten, wie es irgend
wie geht. "Wenn ich schaffe, geht' s mir gut", aber andererseits, "heut' kann 
ich nicht mehr so schaffen wie damals. 1ch kann das nimmer". 
Krankenversichert ist Frau Meyer ilber ihren Ehemann, von dem sie getrennt 
lebt. Eine eigene Rente hat sie nicht zu erwarten: "Ja, in Rente. Des ist auch 
so was. Rente krieg' ich eigentlich nicht", deswegen kann sie, die jetzt 60 Jahre 
alt ist, keine erwerbsarbeitsfreie, milBige Ruhestandsperspektive entwickeln. 
Frau Meyer hat schon "immer gerne geputzt", wie sie sagt. Sie hat auch nicht 
versucht, wieder in den ersten Arbeitsmarkt hineinzukommen und an ihren 
Lehrberuf anzuknilpfen. Das scheint fur andere schwer zu verstehen. Wie er
klart sie, dass sie lieber putzen geht, denn als Verkauferin zu arbeiten? 

"Meine Mutter hat immer geschimpft: Ieh hab' eueh n' Beruf lernen lassen und Du machst so 
was, ne! Da hab' ich immer gesagt: Als Verkauferin da kann ich mir meine Leute nicht aussu
chen, aber wenn ieh Putzen geh', da kann ich mir meine Leute aussuchen. Wenn ieh nieht 
mehr will, dann geh' ich nieht mehL Und bis jetzt hatte ich ja immer Gluck gehabt, immer gu

te Leute gehabt" 

Frau Meyer hebt nicht auf ilbliche VergleichsmaBstabe ab, wie z.B. das Ein
kommen, die Arbeitszeit, die Arbeitsinhalte oder die Sicherheit des Arbeits
platzes, sondern auf die Menschen, die sie dabei trim. Das Zitat driickt indi
rekt die gri:iBere Freiheit aus, die fur sie mit der Tatigkeit in Haushalten ver
bunden ist. Sie ki:innte, rein theoretisch, Arbeitgeber verlassen, die ihr nicht 
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gefallen. AulSerdem arbeitet sie dart selbstbestimmt, d.h. sie teilt sich die Ar
beit selbsr ein und fUhrt sie eigenverantwortlich aus. Sie kann auch ihre Ar
beitszeit tiberwiegend flexibel gestalten.s Die Frage, mit welchen Personen sie 
es zu tun hat, scheint entscheidend fUr die Bewertung einer Beschaftigung zu 
sein. Ihre Begriindung ist bei naherem Hinsehen recht widerspriichlich. Sie 
mochte sich die "Leute" gerne selbst aussuchen konnen. Nun hatsie sich 
aber weder ihre Putzstellen selbst ausgesucht, sie wird angesprochen und wei
terempfohlen, noch hat sie jemals an einer Stelle im Privathaushalt gektin
digt: "Ich sag' immer, ich bleib' SQ .lange, bis die Leute sterben." Auch dass 
sie dabei immer "gute Leute" hatte, wird an spaterer Stelle im Interview rela
tiviert. So arbeitet Frau Meyer z.B. bei einer alten Dame, die behauptet, sie 
werde von Frau Meyer bestohlen. Auf die Frage, warum sie trotzdem weiter 
dort arbeitet, sagt sie: "Die hatte ja sonst niemand, wenn ich jetzt weggehe. 
Ich hatte' das ja auch gar nicht gekonnt." 
In einem anderen Fall, dem der erwahnten Arztin, die einen aulSergewohnlich 
niedrigen Lohn zahlt, zieht Frau Meyer gleichfalls keine Konsequenzen und 
ktindigt das Arbeitsverhaltnis nicht. Die Maralokonomie (Kohli 1989) dieses 
informellen Arbeitsverhaltnisses scheint so etwas wie Loyalitat einzuschlielSen. 
Gregson und Lowe trafen solche Arbeitbeziehungen bei ihrer empirischen 
Studie in GrolSbritannien in den 1980er Jahren haufig an und charakterisie
ren diese Beziehungen als "false kinship" Beziehungen6, bei denen die Haus
haltsarbeiterinnen in die Familien der Arbeitgeber eingebunden werden. In 
der Logik verwandtschaftlicher Beziehungen wird Hilfe und Untersttitzung 
eher gegen 'Anerkennung' und 'Dank' geleistet als gegen Entgelt. 
In einigen Haushalten, in denen Frau Meyer seit vielen Jahren tatig ist, tiber
nimmt sie tiber das Putzen und Saubermachen hinaus, sogar weitreichende 
Unterstiitzungs- und Pflegeleistungen (Kochen, Einkaufen, Pflegen). Durch 
diese Tatigkeiten ermoglicht sie einer alteren Arbeitgeberin, zu Hause zu 
bleiben und nicht ins Heim zu mtissen. Frau Meyer berichtet z.E. von einer 
alteren, kranken Dame, die sie zu Hause versorgt und im Krankenhaus be
treut hat: 

"Und die war auch viel im Krankenhaus, und dann hab' ich sie betreut. lch hab' ihr mehr ge
macht wie die Tochter. Die Tochter konnte ja auch nicht immer fort, und da war ich eben im
mer zustandig fUr alles." 

5 Gregson und Lowe (1994) zeigen, dass die von ihnen untersuchten Putzarbeitsplatze im Pri
vathaushalt mehr Autonomie aufWeisen als die Arbeitsplatze der Kindermadchen im Privat
haushalt (Gregson/Lowe 1994). Die Autonomie betriffi die Arbeitsprozesse und die Wahl 
der Arbeitgeber (1994:126ff.). Diese Autonomie wiirde von den Frauen als ein wichtiger po
sitiver Aspekt fUr das SelbstwertgefUhl gegen das negative Stigma des Putzens genannt. 

6 Die britischen Putzfrauen (es wurden hier keine Migrantinnen befragt) leben in Haushalten, 
die im Zuge der Rezession in der 80er Jahren in wirtschaftliche Schwierigkeiten gerieten; die 
Frauen arbeiten haufig zur Aufbesserung des Haushaltseinkommens, das aus einer sozialen 
Unterstiitzung besteht (Gregson/Lowe 1994). 
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Frau Meyer fUhlt sich gebraucht und anerkannt. Ob der Arbeitsplatz formell 
oder informell ist, ist fUr Frau Meyer sekundar. Storend ist fUr sie eher, dass 
Putzen gehen nur geringes Ansehen genielSt und das Vorurteil existiere, Putz
frauen seien ungebildet. 
"Viele Leute denken ja, Putze gleich dooE. Da konnte ich auch driiber lachen. Bin sch?n am Te
lefon gewesen und dann hat die gesagt, na ja, ja sie wollte den Y sprechen, da habe lch gesagt, 
der ist im Moment nicht da. Kann ich was notieren? Und - Konnen sie schreiben? Und da 
musst ich so lachen, und da habe ich gesagt: Ne, meine Giite. Aber das sieht man auch so bei 
Fernsehsendungen. " 

Die Familien, in denen sie tatig ist, erfahren durch Frau Meyer eine unge
mein kostengiinstige Versorgung der Alteren. Von ihren Arbeitgebern wird 
Frau Meyer dann auch als die unersetzliche "Perle" beschrieben, ohne deren 
Einsatz man haufig nicht wiisste, wie man die HaushaltsfUhrung und beson
dere Problemssituationen bewaltigen sollte. 

Frau Fischer 
Auch Frau Fischer ist 1942 geboren - in der ehemaligen DDR. Auch sie hat 
in den 1960er Jahren geheiratet und zwei Kinder bekommen. Bis zur Wende 
arbeitet sie angelernt in einer Fabrik und wird durch die SchlielSung der Fa
brik arbeitslos. Ihre Bemtihungen, wieder Arbeit zu find en, scheiterten, so wie 
sie es wahrnimmt, an ihrem Alter (sie ist 1990 49 Jahre alt). Seit den 80er 
Jahren ist Frau Fischer Witwe und erhalt zum Zeitpunkt des Interviews aktu
ell eine Unfall- und Witwenrente von knapp unter 500 Euro. Das ist zu viel, 
urn nach einem Jahr Arbeitslosigkeit Arbeitslosenhilfe zu beantragen, aber zu 
wenig, urn zu leben (ihre Miete betragt monatlich 350 Euro). In dieser Situa
tion empfiehlt eine Nachbarin sie als Putzkraft in einen Westberliner Haus
halt. Frau Fischer ergreift diese Gelegenheit als eine Moglichkeit, mit "ehrli
cher Arbeit", wie sie sagt, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Sie wird von 
dem ersten Haushalt weiter empfohlen und arbeitet im Jahr 2001 in fUnf 
Haushalten an fUnf Wochentagen. Eine lange Anfahrtszeit von taglich unge
fahr eineinhalb Stunden (ein Weg) nimmt sie in KauE Lieber ware Frau Fi
scher eine Erwerbstatigkeit im ersten Arbeitsmarkt (auch als Putzfrau, wenn 
der Nettostundenlohn in etwa vergleichbar ware).7 
Wenn sie sich etwas wiinschen konnte, hatte sie gerne eine regulare Arbeits
stelle mit geregeltem Arbeitsablauf und geregelten Arbeitszeiten: Eine Stelle 
von his. Sie hatte sich zwar zunachst noch urn eine solche Stelle bemtiht, er
halt jedoch nur Absagen und sieht schlielSlich aufgrund der hohen Arbeitslo
senquote in Brandenburg und angesichts ihres Alters keine Chance mehr. 
Zudem fehlte ihr das notige Selbstvertrauen, urn sich nach ihrer Entlassung 

7 Der Bruttostundenlohn in der gewerblichen Gebaudeinnenreinigung betriigt laut Lohntarif
vertrag, der seit dem 1. Mai 2000 giiltig ist, in Berlin 7,82 Euro (Angaben der Gebaudewll1-
ger-Innung). Der Stundenlohn von Frau Fischer betragt 9 Euro "auf die Hand". 
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beispielsweise um eine Umschulung zu bemtihen: 

"Naja, ich trau mir immer nichts zu. Und dann fehIt mir auch der Mut. rch brauche immer je
mand, der Imch dann so schubst oder an die Hand nimmt und sagt: Jetzt gehst du dahin." 

Bei Frau Fischer ist der Zugang zum informellen Arbeitsmarktsegment Pri
vathaushalt gleichfalls eher dem Zufallgeschuldet, auch sie wurde angespro
chen und dann weiterempfohlen. Frau Fischer sagt: "Ich wurde immer wei
tergereicht." Dies ist offenbar ein wichtiges Rekrutierungsverfahren im infor
mellen Arbeitsmarkt. Da vertragliche Vereinbarungen fehlen, ersetzen die 
Empfehlungen den formellen Nachweis von Qualifikationen, und sie legen 
vielleicht einen Grundstock an Vertrauen. 

Auch bei Frau Fischer ist jeder Arbeitsausfall mit einem Lohnausfall gleich
zusetzen. Das betrifft eigene Krankheit ebenso wie Urlaubs- und Abwesen
heitszeiten der Arbeitgeber: "Wenn ich nicht da bin, kann ich ja nichts be
kommen, ... das ist ja logisch." 

Frau Fischer erwartet, als Rentnerin insgesamt ca. 1000 Euro monatlich zur 
Verfugung zu haben. Die Putztatigkeit tiberbrtickt bei ihr im Grunde ge
nommen die Zeit bis zum Rentenbeginn (sie rechnet dann mit einer eigenen 
Rente von ca. 500 Euro und einer Witwenrente von ca. 500 Euro), das ist in 
etwa auch die Summe, die sie auch aktuell zur Verfugung hat. Sie plant fur 
den Ruhestand trotzdem nur einen partiellen Ausstieg aus der Putztatigkeit: 

"Naja, dann trete ich Hirzel. Also dann machte ich nur noch zwei Stellen behaIten. Also die 
machte ich wirklich noch behalten." 

So wie es jetzt ist, kann Frau Fischer einigermai5en finanziell tiber die Run
den kommen, wie sie sagt, allerdings furchtet sie sich sehr vor einer Entdek
kung der Schwarzarbeit. Frau Fischer ist deswegen vor sechs Jahren in einen 
anderen Ort umgezogen, damit sie dort niemand kennt und niemand fragt, 
wo sie morgens hingeht. Sie kntipft aus diesem Grund auch keine nachbar
schaftlichen Kontakte. Selbst ihre Familienangehorigen wissen nichts von ih
rer Putztatigkeit in Westberlin. 

Die Arbeitsverhaltnisse von Frau Fischer sind, ahnlich wie diejenigen von 
Frau Meyer, erstaunlich stabil - in manchen Haushalten ist sie bereits seit 
vielen Jahren tatig. 8 Bisher hat Frau Fischer auch erst eine Arbeitgeberin ver
lassen, weil sie diese Arbeitsstelle aus zeitlichen Grunden nicht behalten 
konnte. Sie sei gerne bei ihren Arbeitgebern, ihr sei das Gefuhl gebraucht zu 
werden wichtig, wobei jedoch auch ein gewisses Abhangigkeitsverhaltnis 
deutlich wird: 

"lch sage ja immer wieder, dass man mich eben noch haben miichte (Iacht). Dass man eben 
noch sagt, Ja, nachste Woche sehen wir uns wieder. rch meine, wenn' s mal so ist und jemand 
sagt: Sle brauchen mcht mehr zu kommen, naja, dann muss ich halt auch zufrieden sein." 

8 Frau Fischer ist in zwei Haushalten bereits seit mehr als acht Jahren beschaftigt. 

T 
; 

[n[ormelJe Erwerbsarbeit in Privathaushalten 585 

Frau Marquez 
Martina Marquez wird 1942 in Chile geboren. Sie ist die einzige Tochter ei
ner Mittelschichtfamilie, sie studiert Politologie und Recht. In ihrer Magi
sterarbeit befasst sie sich mit sozial benachteiligten Gruppen, fur die sie sich 
anschliei5end auch beruflich einsetzt. Ftir einige Jahre ist sie mit einem For
schungsstipendium im westlichen Ausland. In den 1990er Jahren ist sie in 
Chile in einer Behorde beschaftigt. Deutschland kannte sie durch einen Eu
ropaurlaub und eine Kollegin, die wahrend eines Besuchs in Chile bei ihr 
gewohnt hatte. In den SOer Jahren hatte sie sich bei dem Aufenthalt in 
Deutschland an der Universitat bei einer Professorin erkundigt, ob es fur sie 
die Moglichkeit gabe, in Deutschland zu promovieren, und die Auskunft def 
Professorin war positiv. Sie berichtet im Interview von politischen Frable
men. Als 1995 auf sie geschossen wird, furchtet sie um ihr Leben. Bekannte 
laden sie ein, nach Deutschland zu kommen, um diesen Verhaltnissen zu 
entfliehen. 
1995 kommt die 53jahrige Martina in Berlin an. Sie besinnt sich 
auf die damalige Auskunft an der Universitat und beantragt eine Aufenthalts
genehmigung als Promovendin, die sie auch erhalt. Die Aufenthaltsgenehmi
gung muss sie im HaIb- bis Jahresrhythmus erneuern. Je nach Sachbearbeiter 
gestaltet sich vor aHem die Bewilligung der Arbeitserlaubnis als problema
tisch: Zeitweise wird ihr eine volle Arbeitserlaubnis erteilt, zeitweise nur eine 
solche fur die Semesterferien und zeitweise nur eine fur eine Beschaftigung an 
einer Universitat entsprechend ihrer Qualifikation. Als sie im Interview von 
der Situation erzahlt, als ihr die Auslanderbehorde das erste mal die Arbeits
erlaubnis verweigert, weint sie, weil sie sich daraufhin gezwungen sieht, gegen 
geltende Gesetze zu verstoi5en. Das widerstrebt ihrem Rechtsgefuhl, und sie 
empfindet es als Demtitigung. 
In den ersten neun Monaten ihres Aufenthaltes lernt Frau Marquez deutsch 
und lebt von ihren mitgebrachten Ersparnissen bei der deutschen Bekannten, 
die sie damals als Gast in Chile beherbergt hatte. Nach mehreren Wochen 
entlasst die Bekannte ihre Putzfrau und bittet Frau Marquez, nun die Woh
nung zu putzen. Sie demonstriert ihr ausfuhrlich, was in def Wohnung wie 
und womit zu reinigen ist. Gleichzeitig versteht sie dies, wie Frau Marquez 
berichtet, wohl als eine Art Starthilfe und IntegrationsmaRnahme. Da Frau 
Marquez zu dieser Zeit noch nicht sehr gut deutsch spricht und auch die Er
sparnisse schwinden, empfiehlt die Bekannte, sie solle sich Putzstellen su
chen, um ihren Lebensunterhalt aus eigener Kraft zu verdienen.9 Martina 
Marquez sagt dazu: "rch war schon ein bisschen schockiert", zumal ihr vor-

9 Felicitas Hillmann formuliert die These, dass die Aufnahme einer inform ellen Tatigkeit in 
Privathaushalten den Bediirfnissen von Migrantinnen ohne Papiere zuBeginn der Zeit im 
neuen Land entgegen komme (Hillmann 1996). 
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her nicht im entferntesten die Idee gekommen sei, jemals ihren Unterhalt mit 
Putzen zu verdienen. Die Suche nach Putzstellen sei ein Albtraum gewesen, 
sie habe groi;e Schwierigkeiten gehabt, Jobs zu find en, sei am Telefon oft ab
gewiesen worden. Mit der Zeit gelingt es ihr dann, tiber Empfehlungen ver
schiedene Stellen zu finden. Sie hat in den letzten sieben Jahren mehr als 14 
verschiedene Jobs, nicht nur Putzjobs ausgefuhrt. Sie betreut Kinder in Fami
lien, sie hat Putzstellen in Privathaushalten, Einrichtungen und Einzelhandels
laden und sie bietet Spanischunterricht an. Nur bei zwei Arbeitgebern arbei
tet sie langerfristig (mehr als ein Ja,hr), beides sind Firmen, bei denen sie 
putzt, bei beiden arbeitet sie offiziell mit Papieren. Ftir die Zeit, in der sie keine 
Arbeitserlaubnis bekommt, werden intern Vereinbarungen getroffen, und sie 
arbeitet in beiden Firmen zu etwas anderen Konditionen schwarz weiter. Sie 
erhalt ca. 7 Euro pro Stunde, hat ihre Arbeitsweise beim Putzen professiona
lisiert und routinisiert und wird mittle!weile auch weiter empfohlen. Nach 
neun Monaten zieht sie bei def Bebnnten aus und wohnt in der Folge in 
Zimmern zur Untermiete, die sie haufig wechselt, weil es entweder zu laut 
oder zu teuer ist. Seit kurzem bewohnt sie eine eigene kleine Wohnung. 
Frau Marquez halt zwar an dem Dissertationsprojekt fest, weiiS jedoch nicht, 
wie lange sie dazu noch brauchen wird. Unklar ist auch, wie lange die Aus
landerbehorde ihr hierfur noch einen Aufenthalt bewilligen wird. Sie hat viel 
gekampft, sagt sie, ist aber he ute resigniert. Insgesamt betrachtet sie ihr Leben 
als gescheitert: "Was habe ich geschafft? 1st alles scheii;e hier." Schwer zu er
tragen fur sie ist, dass sie in Deutschland keine Anerkennung fur das erhalt, 
was sie ist. Sie mtisse zwar Putzen gehen, versucht sie zu argumentieren, aber 
ich bin nicht nur eine Putzfrau. Falls es ihr gelingen sollte, das Dissertations
projekt abzuschliei;en, bnn die Putztatigkeit als Finanzierung desselben in
terpretiert werden. Aber auch mit der Dissertation verbinden sich aufgrund 
ihres Alters keine beruflichen Perspektiven mehr. Ihre Zukunft sieht sie eher 
dunkel. Sie erwagt die Moglichkeit, als Illegale in Deutschland zu bleiben, 
wenn die Auslanderbehorde den Aufenthalt nicht mehr bewilligt: "Wenn 
man illegal ist, bleiben nur die niedrigsten Jobs: Eine illegale Frau, ob jung 
oder alt, hat nur eine Zukuntt: Putzen." Da sie keine Rente in Deutschland 
zu erwarten hat, und sie jetzt bereits 60 Jahre alt ist, ist offen, womit sie ihren 
Lebensunterhalt in hoherem Alter, wenn weniger korperliche Kratt zum Ar
beiten vorhanden ist, wird bestreiten konnen. Nach Chile zuruckzugehen er
wagt sie zur Zeit nicht ernsthaft, sie hat dorthin keine Bindungen mehr, und 
sie wtisste auch nicht, ob sie sich in die chilenische Gesellschatt noch mal in
tegrieren konnte. 

Polnische Arbeitsmigrantinnen 
Die Dissertation von Malgorzata Irek (1998), eine ethnologische Feldstudie, 
befasst sich mit polnischen Frauen, die als Pendelmigrantinnen zeitweilig in 
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Berlin leben und als Haushaltsarbeiterinnen beschaftigt sind, tiberwiegend ih
ren Wohnsitz jedoch in Polen beibehalten.lO Das Wahrungsgefalle zwischen 
Polen und Deutschland (vor def Einfuhrung def Marktwirtschatt in Polen 
war ein Durchschnittsverdienst von 1.600 DM als Putzfrau in Deutschland 
vierzigmal so hoch wie ein Durchschnittsverdienst in Polen, nach Einfuhrung 
der Marktwirtschaft nur noch viermal, heute bum noch zweimal) sowie spa
ter auch die Visumsfreiheit (seit 1991) habe einen enormen Anstieg der pol
nischen Pendelmigration und Tatigkeiten in der Schattenwirtschatt zur Folge 

gehabt (vgL auch Cyrus 1997a, b). 
Irek unterscheidet prototypisch drei "Generationen" polnischer die 
Putzstellen in Berlin innehatten: Eine erste, gebildete Generation (Irek 1998: 
63), die noch vor def Offnung def Grenzen nach Westberlin gekommen ist. 
Diese "erste" Generation bestand aus jungen alleinstehenden sie wa
ren Beamtinnen, Krankenschwestern, Lehrerinnen, die meisten sprachen 
deutsch. Viele sahen die hohe Kaufkraft der D-Mark in Polen als Kompensa
tion fur die erlittenen Erniedrigungen an (Irek 1998: 63). Der Aufenthalt in 
Deutschland diente allein der Erzielung von Einkommen: Es wurde mog
lichst vie! gearbeitet, normal waren zwei Putzstellen am Tag. 
Vor aHem in der ersten Generation wurde die Putzarbeit, wenn es irgendwie 
ging, Angehorigen und Freunden zu Hause verschwiegen. Irek berichtet, dass 
einige Frauen Idagen, die Arbeitgeber wtirden sie schlecht behandeln (Irek 
1998: 72), obwohl sie gut fur diese arbeiten (auch Thiessen berichtet davon, 
dass das Putzen oft als schwer und als erniedrigend empfunden wird, Thies
sen, 1997: 139f). Dafur ein Beispiel, bei dem die Hande einer Arbeitnehmerin 

voller Ekzeme sind: 

"Diese Kiihe wollen alles okologiseh haben. Kaufen nur Essig. Damit muE ieh alles putzen. 
Se1bst Fenster. So etwas von Wahnsinn habe ieh noeh nie gesehen. Essig im KIa und am Fenster. 
Alles, damit die Wiirmer nieht sterben. Und ieh? Bin ieh etwas Schlimmeres als ein Wurm?" 
(Irek 1998: 86) 

Die Krankung und Entwtirdigung liegt haufig am Verhaltnis zwischen Arbeit
geber und -nehmer (Thiessen 1997: IS7f) und hat nicht in erster Linie mit 
der Nationalitat der Arbeitnehmer zu tun. Als weniger krankend wird in eini
gen Interviews das Putzen bei alten Leuten beschrieben (Thiessen 1997: 158, 
190), die aufgrund ihres Alters eher als hilfsbedtirftig eingeschatzt werden. 
1m Gegensatz zu den Aussagen in der Arbeit von Irek, erwahnt Huning 
(1998) in ihrer Diplomarbeit besonders gute Kontakte zwischen Arbeitgebern 
und polnischen Haushaltsarbeiterinnen. In dieser Arbeit wurden zwar nur 
vier polnische Frauen befragt (Geburtsjah~gange urn 1970, aIle haben eine 

10 Die Stu die basiert auf Gesprachen mit ca. 300 Frauen, auf teilnehmender Beobachtung, in
form ellen Gruppendiskussionen und Experimenten, die Irek in den J ahren 1987-1994 zum 
Teil wahrend Fahrten im sogenannten "Schmugglerzug" durchfuhrte, der zwischen War
schau und Berlin verkehrt (!rek 1998: 16-21). 
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mittlere bis hahere Ausbildung), aber aile berichteten davon, dass sie mit der 
Arbeit und den Arbeitsumstanden zufrieden waren (aile arbeiteten bei alteren 
Menschen) und manche auch, dass sie sich mit den Arbeitgebern befreundet 
hatten (Huning 1998). 
Ein Teil der von Irek befragten Frauen der ersten Generation ist nach Polen 
zuruckgekehrt und konnte den Verdienst fur einen Hausbau oder eine Exi
stenzgriindung in Polen nutzen. Ein anderer T eil der Frauen kehrte nicht 
nach Polen zuruck, stieg in Deutschland sozial auf und vermittelte gegen Be
zahlung aufgrund ihrer Deutschke1J.1J.tnisse und Beziehungen weitere Arbeits
platze und Unterkiinfte an andere Polinnen (Irek 1998: 63). In den sozialen 
Netzen, die hierdurch entstehen, unterstiitzen die Frauen sich auch gegensei
tig, z.B. organisieren sie bei Krankheiten eine Vertretung. 
Es gibt auch einige Frauen, bei denen sich, entgegen der ursprunglichen Ab
sicht die Riickkehr nach Polen verschiebt, und die keinen sozialen Aufstieg 
erleb~n (Huning 1998: 90-91). Ein Fall aus der Dissertation von Odierna 
(2000)11 sei hier zitiert. Frau Radolski wollte ursprunglich ein Jahr in 
Deutschland bleiben, urn spater ihr Studium in Polen zu beenden. Dann ge
riet die Familie in Polen in finanzielle Schwierigkeiten. Frau Radolski blieb 
Jahr urn Jahr, urn durch die Arbeit in Deutschland die Familie in Polen zu 
ernahren. Inzwischen hat sie keine eigene Perspektive mehr. Sie ist durch die 
Frage, was sie kiillftig tun will, sehr betroffen und weint fast: Frau Radolski: 
"Was ist mit mir, daran denken doch niemand. Niemand das interessiert" 
(2000: 151). 
Die "Ara des schnellen Verdienstes im Westen ging mit der Einfuhrung der 
Marktwirtschaft in Polen zu Ende" (Irek 1998: 82). Die zweite Generation der 
Frauen, die ab 1990 nach Deutschland kamen, waren einfache, auch altere 
Familienfrauen (das Durchschnittsalter lag in etwa bei 50 Jahren), teilweise 
kinderreiche Miitter, die haufig in Polen arbeitslos waren und meist kein 
oder wenig deutsch sprachen. Da viele Frauen dieser zweiten Generation zu 
Hause Manner und Kinder zu versorgen hatten, arbeitete ein Teil von ihnen 
nach einem "Rotationsplan", das heiGt, sie wechselten sich aile zwei bis drei 
Monate innerhalb einer Gruppe ab (Irek 1998: 64). 
Seit Mitte der 1990er Jahre kommt eine dritte Generation eher junger Frauen 
zum Putzen nach Deutschland. Sie entstammen einfachen Familien, wollen 
deutsch lernen und oftmals Geld fur ein Studium in Polen verdienen (Irek 
1998: 64). Insgesamt gilt, dass die Frauen selten auf gut Gliick als Arbeitsmi
grantinnen nach Deutschland kommen, sondern dann, wenn die Aufnahme 
einer Arbeit in Sicht ist, diese wird meist iiber Vermittlerinnen angebahnt. 
Ein Problem stellt die Versorgung mit Wohnraum bzw. Schlaiplatzen dar (die 

11 Fur Frauen mit geringer Bildung sei dieser Arbeitsmarkt eine "Endstation", rur Frauen mit 
formellen Qy.alifikationen dagegen ein "Durchgangsarbeitsmarkt" (Odierna 2000: 197). 
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Unterbringung von Arbeitsmigranten hat bereits das AusmaG eines Wirt
schaftszweiges angenommen, so Cyrus 1997 c), oft schlafen die Frauen zu 
mehreren in Wohnungen und Zimmern, die von Kontaktpersonen mit lega
lem Aufenthaltsstatus angemietet und zu iiberhahten Preisen weitervermietet 
werden. In allen Arbeiten wird von extrem schlechten, beengten Wohnbe
dingungen der Migrantinnen berichtet. 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

Der Zugang zu diesem Arbeitsmarktsegment ist relativ leicht, fur viele Frauen 
ohne weitere Voraussetzungen, allerdings zu unterschiedlichen Bedingun
gen,12 maglich. Die Arbeit kann eigenverantwortlich und zeitlich flexibel aus
geiibt werden. Die wachentliche Arbeitszeit lasst sich durch Annahme und 
Abgabe von Arbeitsstellen flexibel verandern. 
Die Motive und Situationen, aus denen heraus die Tatigkeit aufgenommen 
wird, sind sehr unterschiedlich. Frau Meyer begann mit der informellen 
Haushaltsarbeit, weil sie sich flexibler mit ihrer Mutterschaft vereinbaren lieG 
und blieb dabei. Frau Fischer sieht hier die einzige Chance, die Zeit bis zu 
ihrem Rentenbeginn finanziell einigermaGen ertraglich zu iiberbrucken, also 
ihr Einkommen befristet aufZubessern.13 Die Erwirtschaftung von Vermagen 
unter Nutzung von Wahrungsunterschieden, bzw. die Verbesserung der Ein
kommenssituation der Familien vor dem Hintergrund der schwierigen wirt
schaftlichen Situation in Polen steht bei polnischen Pendelmigrantinnen im 
Vordergrund. Frau Marquez begreift die informelle Tatigkeit dagegen als eine 
Notlasung zur Sicherung ihres Oberlebens. 
Betrachten wir die subjektive Sicht der Haushaltsarbeit, so steht bei Frau 
Meyer die Freude an der Tatigkeit und die Anerkennung, die sie daraus ge
winnt, im Vordergrund. 1m Vergleich zu den anderen Frauen ist sie an einer 
gleich gut bezahlten Tatigkeit im ersten Arbeitsmarkt oder in einem anderen 
Segment des Arbeitsmarktes am wenigsten interessiert. Von allen Frauen wird 
die Arbeit als schwer beschrieben, von den meisten auch als abstoGend. "Die 
Frauen miissen eine gewisse Professionalitat entwickeln, urn die Arbeit wie 
jede andere zu verrichten", schreibt Huning (1998: 107), und dies trifft auch 
auf ihre Interviewpartnerinnen zu, die mit den Arbeitsverhaltnissen recht zu
Frieden sind, wohl weil sich gute Kontakte und Freundschaften zu den alteren 

12 Die Stundenl6hne differieren nach Herkunftslandern. Darur werden u.a. Vorurteile der Ar
beitgeber verantwortlich gemacht. Polinnen seien in Berlin mit etwa 7,50 Euro/Stunde die 
bestbezahlten Haushaltsarbeiterinnen, am unteren Ende der Skala rangierten Beschaftigte 
aus der ehemaligen Sowjetunion (Lutz 2000:7, vgl. auch Anderson/Phizacklea 1997). 

13 Es musste genauer untersucht werden, ob dies bei deutschen Haushaltsarbeiterinnen ein 
haufiges Muster darstellt, zusatzlich zu einem anderen Einkommen zu arbeiten, z.B. zum 
Ernahrereinkommen" oder zusatzlich zu einem sozialstaatlichen Transfereinkommen, z.B. 
~m den Lebensstandard rur die Kinder zu verbessern. 
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Arbeitgebern entwickelt haben. Manche Frauen erie ben die Beziehungen zu 
den Arbeitgebern dagegen als schwierig und demiitigend. 14 Unbenommen 
davon ist dennoch auch ein gewisser Leistungs- und Arbeitsstolz. 
Auf der Negativseite wiegt schwer, dass das Verrichten der groben und drek
kigen Putzarbeiten fiir andere ein sehr schlechtes soziales Image hat. Einige 
Frauen schamen sich dafur, putzen zu gehen und manche verschweigen es. 
Vor aHem von gut ausgebildeten Frauen wird es als Demiitigung empfunden. 
Viele Haushaltsarbeiterinnen betrachten die Arbeit wegen der negativen As
pekte als Obergangsphase und hoffen, bald eine andere Stelle zu finden oder 
wieder im erlernten Beruf arbeiten zu' konnen. 15 Dies lasst sich oft nicht reali
sieren und es ergibt sich entgegen der urspriinglichen Absicht haufig ein lan
gerer Verbleib. Genau in dies en Fallen konnen Probleme auftreten, die sich vor 
aHem auf die soziale Sicherung (z.B. bei Krankheit und im Alter) beziehen. 
Dies betrifft z.B. Frau Marquez. Bei ihr haben sich die sozialen Chancen mit 
den Jahren verringert. Die Prognose fiir eine soziale Absicherung im Alter ist 
eher schlecht. Auch bei Frau Meyer, die gerne und "freiwillig" in dies em 
Segment tatig ist, konnte das Ruhestandsalter finanziell zum Problem wer
den, da sie aufgrund fehlenden Renteneinkommens nicht mit def Arbeit 
wird authoren konnen und Altersarmut droht. 1m Gegensatz zu Frauen 
ohne Aufenthaltsberechtigung konnte sie im Notfall allerdings Sozialhilfe 
beantragen. 
Als Kompensation fiir diese Arbeit gilt das zu erzielende Einkommen. Der 
'brutto-gleich-netto'-Stundenlohn der hier befragten Frauen liegt deutlich 
tiber dem Stundenlohn, der netto bei einem formellen Arbeitsverhaltnis (z.B. 
nach dem Tarif in Gebaudereinigerbranche) ausgezahlt wird und zum Teil 
auch iiber dem Stundenlohn, den auslandische Schwarzarbeiter auf Baustel
len erzielen. Der Schattenarbeitsmarkt Privathaushalt stellt fur die hier vorge
stellten Frauen, denen aus rechtlichen und wirtschaftlichen Griinden die 
Moglichkeit einer Erwerbstatigkeit auf dem erst en Arbeitsmarkt versperrt ist 
(Ausnahme Frau Meyer in friiheren Jahren), eine Moglichkeit dar, mit "ehrli
cher" (wenn auch nicht legaler) Arbeit den eigenen Unterhalt einigermaRen 
zu bestreiten und ein iiberlebenssicherndes Einkommen zu erzielen (vgl. 
auch Huning 1998: 22). 
Offenbar profitieren insbesondere die Arbeitgeber von den kostengiinstigen 
Dienstleistungen. Am konkreten Beispiel von Frau Meyer und ihren Arbeit
geberinnen zeigt sich eine deutliche Ungleichheit zwischen Frauen entlang 

14 Studien zu den Arbeitsverhaltnissen (aus den USA) heben die prekiiren Seiten der Arbeitsbe
ziehungen hervor (zusammenfassend Gregson/Lowe 1994). WeiRe Mittelklassefrauen wurden 
von ethnischen und klassenspezifischen U ngleichheiten profitieren, eine wesentliche Funkti
on der Beziehung sei die Bestatigung des ubergeordneten Status der Arbeitgeberin (Rollins 
1985: 180). 

15 Thiessen (1997: 162) berichtet dies auch von Aussiedlerinnen aus Polen und Russland. 
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def Kategorie Klasse. Wahrend Frau Meyer ihre Arbeitgeber im Alter u~d bei 
Krankheit versorgt, so dass diese nicht ins Heim gehen miissen, wlrd sle slCh 
selbst nicht zur Ruhe setzen konnen, bzw. von Altersarmut betroffen sein. In 
den anderen Fallen, z.B. bei Frau Marquez, ist die soziale Ungleichheit mit 

der Kategorie Ethnizitat verbunden. 

der des 

Welche MaRnahmen waren geeignet, die Situation von informellen Haushalts
arbeiterinnen zu verbessern? Vonseiten def Politik gab es in den letzten Jah
ren mehrere Versuche, die informellen Beschaftigungsverhaltnisse in formelle 
zu iiberfuhren und dadurch auch Anspriiche in der Sozialversicherung auf
zubauen. Keine dieser Anstrengungen hat jedoch zu einer nennenswerten Er
hohung der Anmeldung von Haushaltsarbeiterinnen in def Sozialversiche
rung gefuhrt (Schupp 2002). Das "Haushaltsscheckverfahren", von dem man 
sich eine Inanspruchnahme bei 500.000 Haushalten erwartete (Emmench 
1997), wurde 1997 eingesetzt. Das Verfahren vereinfachte die Anmeldef~rm~
lit at en sowie die Beitragsabfuhrung und sah die steuerliche Absetzbarkelt fur 
die Haushalte VOL Wegen geringer Inanspruchnahme (z.B. im . 2000 le
diglich 3.800 FaUe, Schupp 2002) wurde es Ende 2001 wieder abgeschafft. . 
Die gesetzliche Regelung, die bei dies en Beschaftigungsverhaltmssen III Pn
vathaushalten eigentlich greifen miisste, ist die Neuregelung der sogenannten 
geringfugigen Beschaftigungsverhaltnisse (630 DM Jobs,. jetzt 325 EurO).16 
Diese hat jedoch nicht zu einer Erhohung der Zah! der III Pnvath.aushalte~ 
formell registrierten Arbeitnehmer gefuhrt, die Anzahl liegt nach wle vor bel 

ca. 39.000 Personen (Schupp 2002). 
Auch die aktuell giiltige Regelung, nach der es eine dreijahrige Arbeitserlaub
nis fur Haushaltshilfen aus den zukiinftigen Beitrittslandern def EU gibt (Po
len Slowenien, Tschechien und Ungarn), wird nicht massenhaft in Anspruch 
ge~ommen. Voraussetzung ist, dass eine Vollzeitstelle zu S~andardkonditio
nen eingerichtet wird. Diese Erlaubnis wird fur Haushalte, III denen P~ege
bedtirftige zu versorgen sind, erteilt (Pflegestufe I-III entsprechend den Richt
linien der Pflegeversicherung). Die Regelung ist seit Februar 2002 III Kraft, bls 
August 2002 wurde sie aber lediglich von 600-700 Personen in Anspruch ge-

16 Seit dem 1.4.1999 sind diese nicht mehr nur steuer- sondern auch sozialversicherungspflich
tig (12% des Einkommens muss als Beitrag fur die Krankenversicherung und 10% an. dIe 
Rentenversicherung abgefuhrt werden, vgl. Rudolph 1999). Die Sozlalverslcherungspfllcht 
entfallt nur in den Fallen, in denen die Beschafhgung nicht langer als zwel Monate oder 
maximal 50 Arbeitstage im Jahr betragt (Ochs 1999); dies trifft auf em en TeJ! der Haus
haltshilfen zu, wenn sie nicht in mehreren Haushalten tatig sind. DIe Steuerpfhcht besteht 
in allen Fallen, es sei denn der Arbeitnehmer kann eine Freistellung von der Besteuerung 
vorlegen, ansonsten muss der Arbeitgeber den entsprechenden Ste~ersatz (belo Abgabe de.r 
Lohnsteuerkarte) oder eine pauschahslerte Emkommenssteuer m Hohe von Z.O 10, plus 5011-
daritatszuschlag plus Kirchensteuer (insgesamt ca. 23%) an das Fmanzamt abfuhren. 
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nommen. 17 Interessant an dieser Magnahme ist jedoch, dass sie den Blick da
fur Off net, ,dass eine legale Beschaftigung von Migrantinnen moglich ist. 
Als letztes sei auf zwei Vorschlage fur zukunftige Regelungen eingegangen. 
Zum einen wird im Hartz-Papier (Hartz-Kommission 2002) der Vorschlag 
gemacht, Schwarzarbeit in Privathaushalten durch bestimmte Anreize fur Be
schaftigte zu reduzieren, indem durch die Einfuhrung von "Mini:Jobs" die 
geringfugige Beschaftigungsgrenze auf 500 Euro erhoht und die Sozialversi
cherungsabgaben auf 10% gesenkt werden. Gleichzeitig gibt es als Anreiz fur 
die Haushalte die Moglichkeit Kosten haushaltsnaher Dienstleistungen steu
erlich abzusetzen (Hartz-Kommission' 2002: 39). Es mag Gruppen von infor
mell Beschaftigten geben, fur die das attraktiv sein konnte. Bei den hier vor
gestellten Fallen kame dafur allerdings niemand in Frage. Frau Meyer erhalt 
einen hoheren Lohn als 500 Euro. Frau Fischer liegt mit ihrem informellen 
Monatseinkommen zwar genau auf der maximalen Einkommenshohe von 
500 Euro, jedoch wfrrde ihre Hinterbliebenenversorgung vermutlich auf das 
Einkommen angerechnet werden, so dass die Regelung fur sie nicht vorteil
haft ware. Fur einen T eil der zur Zeit informell Beschaftigten bringt diese Re
gelung somit keine Losung ihrer Probleme. Oft wird als "Zuverdienst" zu ei
nem geringen Einkommen (sei es aus sozialstaatlichen Transferleistungen 
oder einem formellen Arbeitsplatz) informell gearbeitet, weil das erste Ein
kommen nicht ausreicht. Personen, die nach dem Hartz-Modell geringfugig 
beschaftigt wurden, konnen damit alleine ihren Lebensunterhalt kaum 
bestreiten und waren auf ein zusatzliches Einkommen angewiesen. Fur die, 
die nicht uber einen Ehepartner mit einem Familieneinkommen verfugen, 
bleibt als zusatzliche Einkommensquelle wahrscheinlich wieder nur die 
Schwarzarbeit, urn einigermagen uber die Runden zu kommen. 
Ein Gesetzesentwurf des Landes Rheinland-Pfalz, das sogenannte "Mainzer 
Modell", ist ein weiterer Vorschlag zur Schaffung von Arbeitsplatzen fur Ge
ringqualifizierte mit Haushaltsarbeiten. Autoren des DIW berechnen fur die
sen Vorschlag, nach dem Arbeitsplatze in Dienstleistungsagenturen geschaf
fen werden sollen (dafur spricht sich auch die Hartz-Kommission aus, 2002: 
170), einen Bedarf von 550.000 Stellen im haushaltsnahen Dienstleistungssek
tor (Bruck/Haisken-De New/Zimmermann 2002). Statt die Haushalte mit 
Steuerabzugen auszustatten, sollen in diesem Modell die Lohnkosten subven
tioniert werden. Der Vorschlag sieht einen Lohnkostenzuschuss in Hohe von 
50% der Bruttovergiitung vor. 1m Vorschlag wird die Nachfrage def Haushalte 
nach kostengunstigen Dienstleistungen errechnet. Diese Nachfrage ist veT
mutlich vorhanden. Die Frage, wie viele der bestehenden Schwarzarbeitsver
haltnisse in den Haushalten durch die monetaren Anreize legalisierbar waren, 

17 Auskunft von Herrn Hofling, von der Bundesanstalt fur Arbeit. Die Arbeitnehmer sollen in 
Vollzeit beschaftigt werden, Tariflohne und Abgaben mussen in voller Hohe bezahlt werden. 

Informelle Erwerbsarbeit in Privathaushalten 
593 

ist noch offen. Fur eine Legalisierung nach diesem Modell fehlen bei einigen 
Haushaltsarbeiterinnen die Voraussetzungen (z.B. die Aufenthaltserlaubnis), 
andere wollen sich ihre Autonomie moglicherweise nicht durch einen zwi
schengeschalteten Arbeitgeber beschneiden lassen. Das Modell enthalt Jedoch 
auch Vorteile fur die Beschaftigten, etwa den Austausch mit Kollegmnen, 
Weiterbildungsmoglichkeiten, eventuelle Aufstiegsmoglichkeiten sowie Ur-

laubsgeld und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall: . ' . 
Dass die bislang bestehenden Legalisierungsmoghchkelten mcht m Anspruch 
genommen wurden und werden, hat eine Vielzahl von Grunden, u. a: , 
_ Fur Haushaltsarbeiterinnen ohne Arbelts- oder Aufenthaltserlaubms kommL 
eine Anmeldung def Beschaftigung nicht in Frage. Fur diese Gruppe muss~en 
zuerst Aufenthalts- und Arbeitsregelungen geschaffen werden, bevor uber eme 
Legalisierung def Hausarbeitsverhaltnisse nachgedacht werden kann. 
_ Haushaltsarbeiterinnen, die zusatzlich zu staatlichen Transferemkommen 
arbeiten (z.B. zur Sozialhilfe, solche Faile wurden hi~r nicht vorge~tellt),. wfrr
den das Transfereinkommen teilweise oder ganz verheren, wenn die Tatlgkelt 

in Haushalten angemeldet und damit auch angerechnet wurde. .' 
_ Die Differenz zwischen Brutto- und N ettostundenlohn macht die Tatlgkelt 

fur Arbeitgeber wie -nehmer wenig attraktiv. 18 

_ Viele Arbeitgeber scheuen den VerwaltungsaufWand: Die Haushalte mussen 
sich als Arbeitsstatte eine Betriebsnummer beim Arbeitsamt zuwelsen lassen 
und Beitrage an die verschiedenen Stellen abfuhren. Zudem verstehen 51Ch 
Privathaushalte, wie eine US-amerikanische Studie zeigt, nicht als Arbeltgeber 

(Romero 1992). . .' . 
_ Viele Haushaltsarbeiterinnen betrachten die Tattglwt III Haushalten als el~e 
flexible und kurzfristige Etappe in ihrem Lebenslauf. Eine form.elle Reglstne
rung widerspricht dem vorubergehenden Stat.us und wfrrde die unbehebte 

und statusniedrige Tatigkeit offiziell dokumenueren. 
Die oben genannten fruheren und aktuellen Rege1ungen zielen auch darauf, 
der Staatskasse und den Sozialkassen zumindest eIllen Tell der durch Illfor
melle Arbeit entgangenen Einnahmen wieder zufliegen zu lassen. Fur die Ar
beitnehmer bringen sie eher weniger direkte Vorteile. Die Re~tenanspruche, 
die durch 325 Euro Jobs aufgebaut werden, sind z.B. fast volhg z~ vernach
lassigen: Zurzeit bringt ein Jahr Arbeit mit 325 Euro Monatsverdlenst 2,17 

Euro monatlich in der Rente (BMAS 2002). 

18 Theoretisch konnten die Arbeitgeber von Frau Fischer und Frau Meyer die Tatig~eitanmel
den und damit legalisieren. Allerdings nicht als geringfiigiges Beschaftlgungsverhaltmsse, da 
beide bei allen Arbeitgebern zusammen jeweils mehr als 325 Euro verdlenen. Es fallen dIe 
Sozialversicherungsbeitrage in voller Hohe an, die Steuern je nach Steuerklasse. Bel etwa 
43% Sozialversicherungsabgaben und einem willkurlich angen0m.menen Steuersatz von 20% 
fallen bei Frau Fischer, bei einem Stundenlohn von 9 Euro zusatzhch 5,70 Euro an, dIe, je 
nachdem wer sie tragt, beim Arbeitgeber oder -nehmer, hmzugerechnet oder abgezogen 

werden mussten. Bei einem Stundenlohn von 8 Euro smd es ca, 5 Euro. 
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Anhand der wenigen Beispiele lasst sich, wenn auch nur sehr vorsichtig, die 
These formulieren, dass eine kurzfristige und ilberbrilckende Tatigkeit in den 
Privathaushalten bei einigen Frauen die Handlungsmoglichkeiten erhoht und 
kurzfristig Einkommensprobleme lost, wahrend das langere Verbleiben als 
Haushaltsarbeiterin in Privathaushalten eher mit einer Verringerung sozialer 
Chancen und mit potentieller Armut einhergeht. (Die Verallgemeinerbarkeit 
dieser Aussage ware noch zu ilberpriifen). An den Armutsproblemen im Alter 
wilrden auch die oben angefuhrten sozialstaatlichen Legalisierungsbemiihun
gen nichts andern, wenn sie denn in Anspruch genommen wilrden. Die staat
lichen Regulierungsversuche des info'rmeHen Arbeitsmarktes bringen fur 1n
landerinnen keine sichtbaren Vorteile, wahrend sie an den Auslanderinnen 
die iiber keine langerfristige Arbeitserlaubnis verfugen, vollstandig vorbeigehen. ' 
Ein Blick in die Vergangenheit, namlich in die 1970er Jahre in den USA, 
zeigt, dass schwarze Arbeitnehmerinnen damals einen deutlichen Einkommens
zuwachs erzielen konnten. Dadurch wurde die Ungleichheit zwischen den Ein
kommen weiRer und schwarzer Frauen geringer. Der Einkommenszuwachs 
war darauf zuriickzufuhren, dass schwarze Frauen die Arbeitsplatze in Privat
haushalten verlassen konnten, weil gestarkt durch "affirmative action"-Pro
gramme, die Moglichkeiten, in Verwaltungen und im Dienstleistungsbereich 
Arbeit zu find en, verbessert wurden. Dies war ein Meilenstein fiir die Ent
wicklungsmoglichkeiten dieser Frauen (Bernhardt/Morris/Handcock 1995). 
Ebenso lasst sich fur Deutschland im 20. Jahrhundert feststellen, dass Be
schaftigte die Erwerbsarbeit in Privathaushalten verlieiSen, sobald sich ihnen 
in anderen Bereichen (vor allem in Verwaltungen und in def industriellen 
Produktion) Altemativen boten, weil dort in der Regel die Arbeitsbedingun
gen und das Entgelt besser waren (vgl. Bock/Duden 1977, Tenfelde 1985). 
Heutzutage werden vor aHem die graben und schmutzigen Arbeiten in den 
Haushalten verge ben, und gerade darin stecken weder Qualifikations- und 
Entwicklungschancen noch Aufstiegsmoglichkeiten (Resch 2002). Die Schaf. 
fung von mehr formellen Arbeitsplatzen in Privathaushalten wilrde also fur 
Frauen mehr Arbeitsplatze mit diesen Merkmalen in einem Niedriglohnsek
tor bedeuten. Klenner und Stolz-Willig (1997) formulieren das so: "Die Spal
tung in flexible 'Leistungstrager' hier und Dienstboten oder okonomisch ab
hangige Hausfrauen da nimmt einem Teil der Menschen Entwicldungschan
cen und baut das Vorwartskommen der anderen darauf auf' (1997: 162). Un
ter feministisch politischen Gesichtspunkten ist die Schaffung von Anreizen 
zur Ausweitung des Niedriglohnsektors der personlichen Dienstleistungen in 
Privathaushalten somit grundsatzlich nicht erstrebenswert. 
Dennoch ist dies nicht die einzig relevante Perspektive. Es muss auch ange
strebt werden, die aktuelle Situation der informell Beschaftigten zu verbessem 
sowie dariiber hinaus langerfristig zu denken. Folgende Richtungen scheinen 
dafur bedenkenswert: 
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Die neue Regelung nach der (bislang sehr eingeschrankt und biirokratisch) 
auslandische Haushaltshilfen aus EU-Beitrittslandern eine Arbeitserlaubnis 
erhalten konnen, soUte Anlass sein, den Blick fur die Forderung nach Ar
beitserlaubnissen fur bereits in hiesigen Privathaushalten tatige Personen zu 
Offnen. Allerdings miisste eine Ausweitung dieser Regelung starker auf die 
derzeitigen Arbeitsverhaltnisse ausgerichtet sein, die iiberwiegend keine Voll
zeitstellen in einem einzigen Haushalt darstellen. Die Entillegalisierung dieser 
Arbeitsverhaltnisse ware die erste Voraussetzung fur Verbesserungen der Le
benssituation eines T eils der in Privathaushalten beschaftigten Menschen. In 
dies em Rahmen konnte es fur die Beschaftigten vorteilhaft sein, statt in den 
Privathaushalten in Dienstleistungsagenturen angestellt zu werden. Dort 
es Kolleginnen, die Absicherung von Krankheit und Urlaub sowie Weiterbil
dungs- und vielleicht auch eher Aufstiegsmoglichkeiten. 
In langerfristiger Perspektive milsste dariiber nachgedacht wie den 
aufgrund von Klassenzugehorigkeit, Ethnizitat und/oder Alter benachteilig
ten Frauen mittels Alternativen der Ausstieg aus diesem Segment ermoglicht 
werden kann, statt den Privathaushalt als unausgeschopftes Arbeitsplatzreser-

voir zu betrachten 
Einfache und einheitliche Losungen sind weder fur die Haushalte noch fur 
die Gruppe def Beschaftigten in diesem Bereich in Sicht. Frtihere MaRnah
men sind nicht zuletzt deshalb gescheitert, weil wir tiber zu wenig solide In
formationen in diesem Feld verfugen. Die Gruppe der informell Beschaftig
ten und die Haushalte, in denen sie arbeiten, sind auiSerst heterogen. Diese 
Erkenntnis mtisste sich auch in den politis chen Rahmenbedingungen nieder
schlagen, mit denen die bisherigen Verhaltnisse neugestaltet werden sollten. 
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