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"Big B 

r Is 

"Aber die gegenwartige Gesellschaft ist 'totalitar' auch darin, daR sie in 
ihr vielleicht vollkommener als ehedem die Menschen als wlche mit 
der Energie ihres Ichs noehmals dem Zug der Gesellschaft angleichen; 
daR sie ihre Selbstentfremdung verblendet bis zum Trugbild der 
Gleiehheit dessen treiben, was sie fUr sieh und was sie an sieh sind." 
Theodor W Adorno, Zum Verhiiltnis von Psychologie und Soziologie 

1. Das Big Brother Haus und 
die Individualitat seiner Bewohnerlnnen 

Seit nunmehr zwei Jahren sind Big Brother und die in die Dutzende gehen
den Derivate dieses Formats fester Bestandteil der Programmplatze des Fern
sehens. Das Offentliche Interesse hat mittlerweile zwar abgenommen, nichts
destotrotz entwickeln die Sender immer neue Konzepte auf der Folie Big 
Brother. Diese lasst sich wie folgt charakterisieren: Eine Gruppe von Indivi
duen wird unter Bedingungen der mehr oder weniger ausgepragten Ressour
cenknappheit isoliert und konkurriert in einem Selektionsspiel unter perma
nenter Beobachtung von Fernseh- und Webkameras urn einen Preis - der frei
lich nur einem einzigen der SpielteilnehmerInnen zufallen kann. Die Zu
schauerInnen werden per Feedbacksystemen, tiber das Internet oder/und das 
T elefon ermachtigt, an der Selektion zum Gewinn teilzuhaben; sie fuhren sie 
faktisch durch. Insbesondere dem Internet kommt auEerdem die Rolle zu, 
eine 24 Stunden 7 Tage die Woche Beobachtungsmoglichkeit fur die Zu
schauerInnen zu ermoglichen. 
Gema.G dem Isolationsgedanken ist es den SpielteilnehmerInnen verwehrt, 
sich ihrerseits tiber das in ihrer Umwelt eigentlich universell prasente Internet 
mit der AuRenwelt in Verbindung zu setzen. Innerhalb des Spielsettings ma
nifestiert sich das Net ausschlieRlich in den omniprasenten Objektiven def 
Webcams. Die SpielteilnehmerInnen sind sich also spatestens durch diese 
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Tatsache der potentiell permanenten "Dberwachung" bewusst, der sie unter
liegen. Die Anfuhrungszeichen deuten es bereits an; zumindest von den 
SpielteilnehmerInnen, etwa im Big Brother Container, wird laut Selbstaus
kunft "dieses Gesehen werden konnen" nicht als "Dberwachung", sondern als 
Chance erlebt. 1 

Gerade am "Dberwachungsaspekt" von Big Brother hatte sich im Vorfeld der 
eigentlichen Ausstrahlung der ersten Staffel eine hitzige offentliche Diskussi
on entziindet. Eine ganze Reihe von PolitikerInnen und andere Personen des 
offentlichen Lebens warfen dem Sen9.~r RTL2 vor, mit Big Brother die Men
schenwiirde der SpielteilnehmerInnen zu verletzen und befurworteten zum 
Teil einen Boykott der Sendung.2 Die offentliche Emporung gipfelte im Ja
nuar 2000 darin, dass der damalige Rheinland-Pfalzische Ministerprasident 
Kurt Beck ein Ausstrahlungsverbot von Big Brother forderte. 
Dazu kam es bekanntlich nicht. Immerhin sah sich aber RTL2 genotigt, dem 
offentlichen Druck entgegenzukommen. Der Sender verpflichtete sich, in den 
Schlafraumen des Containers taglich fur eine Stunde samtliche Kameras aus
zuschalten. Nicht zuletzt diese Entscheidung war es, die die zustandige Di
rektorenkonferenz der Landesmedienanstalten dazu bewog, die Sendung oh
ne Einschrankungen weiterlaufen zu lassen. 
Bei den SpielteilnehmerInnen fand die tagliche "Sendepause" im Container 
keine Zustimmung. 1m Gegenteil, sie kritisierten die temporare Einfuhrung 
einer kamerafreien Zoneim Container. Sie sahen eine der "Grundregeln"3 
von Big Brother verletzt und wiesen, wie schon im Vorfeld der Sendung, auf 
die Freiwilligkeit ihrer Teilnahme am "Spiel" hin. Konsequenterweise wurde 
das Beobachtungsmoratorium von den ContainerbewohnerInnen auch nicht 
genutzt. Stillschweigend ist dieses Moratorium in den Nachfolgesendungen 
von Big Brother dann auch weggefallen. 
Zum Zeitpunkt der Entscheidung der Direktorenkonferenz, dem 14.3.2000, 
hatte sich die allgemeine offentliche Emporung weitgehend gelegt. Big Bro
ther war seit dem 1.3.2000 auf Sendung, und die Vorgange im Wohncontai
ner erwiesen sich in den Augen des Publikums wie auch vieler Politiker als 
trivial (Mikos 2000: 183ff). Gleichwohl geriet die Sendung zum Publikums
renner. Der Markanteil von Big Brother stabilisierte sich im Mittel bei 15%, 
zu besonderen Ereignissen stieg er gar bis auf 50%. Insbesondere bei Zu-

Das ging soweit, dass die SpielteilnehmerInnen im Big Brother Haus die Kameras aus eige
nem Antrieb putzten (vgl. Mikos et al. 2000: 124). 

2 So zum Beispiel Otto Schily in "Der Woche" vom 3.3.2000: "Die Sendung Big Brother ist 
ein massiver Verstog gegen Artikel des Grundgesetzes. Wer sich ein Gefuhl fur die Wiirde 
des Menschen bewahrt hat, soUte die Sendung boykottieren." Zitiert. nach Mikos et al. 
(2000: 188, dort findet sich auch ein Uberblick iiber die offentliche Debatte - siehe S. 183ft). 

3 1m Internet wurden unter www.big-brother-haus.de die sieben Grundregeln von Big Brother 
veroffentlicht. Regel Nr. 4 definiert die shindige und umfassende Beobachtung der Bewoh
nerInnen durch 28 Kameras und 55 Mikrophone. 
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schauerInnen jungen und mittleren Alters (14-49 Jahrige), den Kernzielgrup
pen der Fernsehwirtschaft, fand die Sendung iiberdurchschnittlichen Zu
spruch. Eine Besonderheit der ZuschauerInnenstruktur lag aufSerdem in der 
Homogenitat der Rezeption bei beiden Geschlechtern (ebd.). 
Die Big Brother Derivate sowie die neuen Staffeln von Big Brother selbst er
reich en zwar nicht mehr soleh spektakulare Ergebnisse, finden aber immer 
noch regelmafSig iiberdurchschnittlich viele ZuschauerInnen. Zwischenzeit
lich hat sich auch die offentliche Emporung gelegt. 1m Gegenteil, neben 
Prominenten aus der Kulturindustrie haben sogar einige Politiker den Big 
Brother Container genutzt, sich der Offentlichkeit zu prasentieren. 
Offensichtlich liegt im Format Big Brother ein Stoff vor, der zentrale Interes
sen, Wiinsche und/oder Angste der Rezipientenlnnen anspricht. Wie ange
fuhrt, konnten sich hier beide Geschlechter in einer breiten Altersspanne 
wiederfinden. Urn was handelt es sich hier? 
Betrachten wir noch einmal genauer, was bei Big Brother passiert. 1m oben 
beschriebenen Setting, unter Isolationsbedingungen und Ressourcenknapp
heit konkurrieren eine Reihe von Individuen unter den Augen der Zuschauer 
urn einen Geldpreis und mittlerweile auch urn Beriihmtheit. Die Individuen 
miissen nebenbei einige Aufgaben los en, deren Bewaltigung aber fur ihren 
Erfolg nicht wirklich wichtig ist. 
Wichtig ist vielmehr, sich als moglichst originelles Subjekt zu prasentieren, 
seine "Individualitat" zu entfalten und darzustellen. Diese muss nicht not
wendig sympathisch ausfallen, wie der Erfolg des "Nominators" Christian aus 
der dritten Big Brother Staffel zeigt. Am Beispiel Christian wird deutlich, 
nicht die Identifikation mit den "Figuren" der Sendung und seinen jeweiligen 
Eigenschaften steht im Vordergrund, sondern die Ubernahme der Fahigkeit 
ihr vermeintliches "So-Sein" gegen andere durchzusetzen - kurz: Distinktion 
wird pramiert. Erscheint ein Kandidat als besonders originell, winkt der Preis 
oder gar eine Karriere als Medienstar. 
Entsprechend wurde Big Brother als medialisierte Fassung des Castings analy
siert (Zorn 2000). Der sonst im Verborgenen ablaufende Prozess der Auswahl 
von Kandidaten fur eine Medienkarriere wird hier in einem offentlichen As
sessment-Center betrieben. Das hat den Vorteil, dass dieser kostenintensive 
Prozess teil der Verwertungskette wird und zudem direkt das Publikum ent
scheidet, wen es weiterhin sehen will. Der im Anschluss an Big Brother sol
cherart inszenierte Aufbau der Popgruppen "No Angels" und "Brosis" zeigte 
dann auch den durchschlagenden Erfolg dieses Vorgehens. 
Bewertet wird also distinkte "Individualitat". Dazu bietet Big Brother eine 
Reihe von Instrumenten an, derer sich die ZuschauerInnen bedienen konnen. 
Die tagliche Fernsehausstrahlung eines Zusammenschnitts4 der T agesereignis-

4 Die manipulative Dimension dieses Zusammenschnitts lasse ich hier augen vor. 
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se zur besten Sendezeit um 20:15 liefert eine Ubersicht, die es erlaubt, sich 
ein Bild des Verhaltens der einzelnen Kandidatlnnen zu machen. Bestandteil 
des Zusammenschnitts ist auch die (teilweise) Wiedergabe des sogenannten 
"taglichen Berichts"s. Die SpielteilnehmerInnen muss en jeden m einem 
separaten Raum unter Ausschluss der restlichen Gruppe vor der Kamera uber 
ihre Eindrlicke und Gefuhle berichten. Bestandteil dieser Gestandnisprozedur 
war im Faile von Big Brother auRerdem aIle zwei Wochen die Nominierung 
zweier MitspielerInnen als AusschlusskandiatInnen. Dabei gaben die Kandi
datInnen zumeist ausfuhrlich uber ihre Grlinde fur die jeweilige Nominie
rung Auskunft. Die ZuschauerInne~ bekommen hier also Gelegenheit die 
SpielteilnehmerInnen noch einmal einzeln und mit ihren Motiven "kennen
zulernen". 
Die ungeschnittene Fassung des Geschehens im Wohncontainer ist uber das 
Internet zuganglich. Auf der Website ist es moglich, rund um die Uhr beina
he jeden Winkel des Wohncontainers einzusehen und abzuhoren. AuRerdem 
bietet die Internetseite von Big Brother6 noch eine Vielzahl von Zusatzinfor
mationen uber die KandidatInnen. Dazu zahlen graphisch aufbereitete "Ran
kings", an denen die Beliebtheit der einzelnen SpielteilnehmerInnen abgele
sen werden kann und die gleichzeitig Moglichkeit zur eigenen Stimmabgabe 
anboten. Der jeweilige Stand der im Internet ermittelten "Rankings" wurde 
auch in der abendlichen Fernsehzusammenfassung wiedergegeben. 
Uber die beiden Kanale Fernsehen und Internet kann das Publikum sich also 
seine Meinung uber die Kandidatlnnen bilden. Diese ist letztlich ausschlag
gebend fur deren Erfolg oder Misserfolg. Alle zwei Wochen stimmen die Zu
schauer in einer sonntaglichen Livesendung per Telefon ab, wer den Contai
ner verlassen muss. Ein Ausscheiden vor Ablauf des Spiels bedeutete nicht 
notwendig einen Verliererstatus; einige fruhzeitig ausgeschlossene Kandida
tInnen, wie z.E. "Zlatko", traten nach ihrem Ausscheiden aus dem Container 
eine steile, wenn auch kurze Medienkarriere an. 

Die BewohnerInnen des Containers sind sich all des sen bewusst. Um zu be
stehen, mussen sie gefallen - die Originalitat, die sie erbringen, ist immer 
ruckgekoppelt auf die Erwartungen des Publikums. Dessen aktuellen Stand 
kennen sie aufgrund ihrer Isolation nicht. Sie konnen ihr Verhalten also nur 
an den von ihnen antizipierten Erwartungen des Publikums ausrichten. Die 
Individualitat im Big Brother Haus ist also eigentlich gar keine, sie setzt sich 
nicht aus sich heraus, sondern sie ist immer schon vermittelt auf das Ganze 
der Zuschauer. 

5 Big Brother Regel Nr. 5, vgL Mikos et. al (2000: 58). 
6 Die Big Brother Website war zum Zeitpunkt der Erstaustrahlung eine der meistbesuchten 

Websites Deutschlands (Mikos et. a1. 2000: 13). 
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Was ich im folgenden zeigen mochte, ist, das diese Leistung keineswegs so 
trivialer Natur ist, wie das Umfeld einer Fernsehsendung suggerieren konnte. 
Die von den KandidatInnen erbrachte Originalitatsleistung hat ihre Wurzeln 
vielmehr in der jungsten Geschichte der Herausbildung des kapitalistischen 
Arbeitssubjektes und stellt die derzeit letzte Stufe der Indienstnahme von In
nerlichkeit fur Verwertungsprozesse dar. Der Big Brother Container ist, kurz 
gesagt, ein "Arbeitshaus". Das heigt: eine gesellschaftliche Institution in der 
modellhaft eine bestimmte Arbeitsubjektivitat gefordert wird. 1m Gegensatz 
zum klassischen Arbeitshaus geschieht das hier nicht intendiert in dem Sin
ne, dass offen arbeitswillige Individuen erzogen werden soIlen. Aber, soviel 
sei zum medialen Aspekt gesagt, es wird qua medialer Uberhohung eine Idea
lisierung def gezeigten Originalitatsleistung erreicht. 
Ich werde im Folgenden anhand Michel Foucaults Oberwachen und Strafen 
einige Aspekte der Geschichte des kapitalistischen Arbeitssubjekts skizzieren 
und danach anhand der international gultigen Qualitatsmanagement-Normen 
ISO 9000-9004 den aktuellen Status von Individualitat in der Arbeitswelt auf
zeigen. Ziel ist die Darstellung der Kontinuitaten und Differenzen der In
dienstnahme von Innerlichkeit im Arbeitsprozess. AnschlieRend werde ich 
zeigen inwieweit Big Brother eine Form der Arbeitssubjektivitat prasentiert, 
die in aktuellen Arbeitsorganisationsformen gefordert ist. 

2. Michel Foucault 

Gegenwartig wird Michel Foucaults Oberwachen und Strafen vor aHem als 
eine Geschichte der Hervorbringung des Korpers gelesen.7 Fur eine solche 
Lesart lassen sich in seinem Buch auch einige Belege find en (z.B. Foucault 
1976: 36f, 177). Bei genauer Lekture zeigt sich aber, dass Foucault in zwei 
Punkten eigentumlich schwankt. Erstens in der Frage, ob der Korper Effekt 
der Macht ist oder diese ihn nur kolonisiert. Um diese Frage soIl es hier 
nicht gehen. Wichtiger erscheint mir zweitens die Beobachtung, dass sich die 
Effekte der von Foucault beschriebenen, im 17. und 18. Jahrhundert entwik
kelten, Machttechnologien standig zwischen der Ebene des Korpers und der 
Ebene der "Seele"8 bewegen. Und zwar auch und gerade bei der "Disziplin", 
die Foucault explizit als Technologie einfuhrt, deren Gegenstand und Ziel
scheibe der Korper ist.9 Die Innerlichkeit der Subjekte, die der Disziplin un-

7 Prominenteste Vertreterin dieser Auffassung istJudith Butler (1990 und 1996). 
8 So der von Foucault in dies em Zusammenhang gebrauchte Begriff. lch meine der Begriff 

"Seele" lasst sich hier durch den Begriff Subjektivitat ersetzen. Foucault hat diesen Strang 
seiner Uberlegungen in Foucault (1977) weiter geftihrt. 

9 " ... eine Politik der Zwange, die am Korper arbeiten, seine Elemente, seine Gesten, seine Ver
haltensweisen kalkulieren und manipulieren. Der menschliche Korper geht in eine Macht
maschinerie ein, die ihn durchdringt, zergliedert und wieder zusammensetzt. ( ... ) Die Diszi
plin fabriziert auf diese Weise unterworfene und geiibte KCirper, ftigsame und gelehrige Kor-
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terworfen sind, interessiert Foucault nicht. Seiner Aussage nach ist das Spezi
fikum der Disziplin gerade ihr totaler Verzicht auf die "Einsicht" der ihnen 
unterworfenen Individuen. Sie trachten lediglich danach, "mit Hilfe lokali
sierter Karper, codierter Tatigkeiten und formierter Eihigkeiten Apparate zu 
bauen, die das Produkt verschiedener Krafte durch kalkulierte Kombinatio
nen vermehren" (ebd.: 216).10 1m Zuge der Darstellung der einzelnen Elemen
te der Disziplinen tau chen aber mehr und mehr Technologien auf, die nicht 
mehr nur karperliche Dressuren beinhalten sondern auf die Innerlichkeit der 
Individuen rekurrieren. Foucault schreibt: 

"Zweifellos liegt der Erfolg der Disziplinarmacht am Einsatz einfacher Instrumente: des hierar
chischen Blicks, der normierenden Sanktion und ihrer Kombination im Verfahren der Priifung" 
(ebd.: 221). 

Auch hier bleibt Foucaults Analyse den Individuen zunachst vollkommen 
auiSerlich. Er stellt dar, wie mit Hilfe der genannten Verfahren die Vielfalt der 
Individuen geordnet, abgestuft und praduktiv verschaltet werden kann. In 
den drei Verfahren verdichtet sich aber ein Wirkprinzip, das sich in allen 
Disziplinartechniken wiederfindet: der Blick 

Funktion und Wirkung des Blicks 

Der Blick triffi nicht bloiS die Karper, der Blick triffi auch die Innerlichkeit 
der Individuen und entfaltet dort seine unterwerfende Macht. Stillschweigend 
verlasst Foucault den Schauplatz des Karpers und ist bei der Seele angelangt. 
Disziplinarmacht, so erfahren wir, ist auf "die Einrichtung des zwingenden 
Blicks" (Foucault 1976: 221) angewiesen. Von hier aus gesehen, erweisen sich 
riickblickend aIle von Foucault angefiihrten Disziplinartechnologien auch als 
Technologien, die immer schon die Innerlichkeit der Individuen betreffen. 
Die Individuen, die isoliert, parzelliert, in Rangfolgen gebracht werden, die in 
komplexen Apparaten verschaltet werden, wissen urn die stetige Uberwa
chung, der sie unterliegen, und verhalten sich deswegen entsprechend der 
Anforderungen. 11 Momente oder Orte, die Zweifel an der Uberwachung auf.. 
kommen lassen, bedrohen die Disziplinen; daher ruhrt ihr unablassiger Hun
ger nach Informationen, ihre Tendenz, sich totalitar auszuweiten: 

"Der perfekte Disziplinarapparat ware derjenige, der es einem einzigem Blick ermaglichte, dau
ernd alles zu sehen" (ebd.: 224). 

Folgerichtig untersucht Foucault im weiteren Text 

per. Die Disziplin steigert die Krafte des Karpers (urn die akonomische Niitzlichkeit zu er
hahen) und schwacht diese selben Krafte (urn sie politisch rugsam zu machen)." (Foucault 
1976: 176f). 

10 Foucault spricht auch von einer "politischen Okonomie des Karpers" (ebd.: 36-37). 
11 An dieser Stelle ware auch radikaler zu formulieren: als Agens der Disziplinarmacht stellt 

sich die Antizipation der Strafe durch die Individuen heraus. 
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"jene 'Observatorien' der menschlichen VieWiltigkeit ( ... ), denen die Wissenschaftsgeschichte so 
wenig Aufinerksamkeit gewidmet hat. N eben den groBen Technologien der Fernrohre, der Lin
sen, der Lichtkegel, die mit der Griindung der neuen Physik und Kosmologie Hand in Hand 
ging, entstanden die kleinen Techniken der vieWiltigen und iiberkreuzten Dberwachungen, der 
Blicke, die sehen, ohne gesehen zu werden ... " (ebd.: 221). 

1m ausgehenden 18. Jahrhundert entdeckt Foucault schlieiSlich eine architek
tonische Innovation deren einziger Zweck es ist, die Individuen zu sich selbst 
ins Verhaltnis zu setzen: das 1787 von Jeremy Bentham (1748-1832) erfunde
ne Panopticon. 
Der Aufbau eines Panopticons ist denkbar einfach: ein Gebaude wird so an
gelegt, dass von einem zentralem Punkt aus aIle zu uberwachenden Individu
en gesehen werden kannen, ohne dass diese selbst sehen, ob sie in einem be
stimmten Moment tatsachlich beobachtet werden. Und an dieser Stelle 
spricht Foucault selbst aus, dass die Wirkungen der Disziplinen letztlich auf 
einem Verinnerlichungsprozess beruhen: 

"Derjenige, welcher der Sichtbarkeit unterworfen ist und dies weiB, iibernimmt die Zwangsmittel 
der Macht und spielt sie gegen sich selber aus; er intemalisiert das Machtverhaltnis, in welchem 
er gleichzeitig beide Rollen spielt; er wird zum Prinzip seiner eigenen Unterwerfung ... " (ebd.: 
260/f, Hervorhebung von mir).12 

In dieser seiner Wirkung, der gewaltlosen Errichtung einer inneren Instanz 
der Macht, die im Individuum eine pausenlose Selbstbefragung vor den anti
zipierten Erwartungen der anderen, der Uberwacher, in Kraft setzt, liegt die 
Qualitat des PanopticonsY Als soIches Arrangement ist es 

"das Diagramm eines auf seine ideale Form reduzierten Machtmechanismus; sein Funktionieren, 
das von jeder Hemmnis, von jedem Widerstand und jeder Reibung abstrahiert, kann zwar als ein 
rein architektonisches und optisches System vorgestellt werden: tatsachlich ist es eine Gestalt po
litischer Technologie, die man von ihrer spezifischen Verwendung lasen kann und muB" (ebd.: 
264). Undo "Es 'gibt dem Geist Macht iiber den Geist'. Das panoptische System ist ein Verstar
ker rur jeden beliebigen Machtapparat..." (ebd.: 256). 

Fur den Zeitraum bis 1850 geht Foucault im weiteren Gang seines Buches 
dieser, bis heute unabgeschlossenen, Universalisierung des panoptischen 
Machtapparates nacho Er zeigt die Nutzung panoptischer Arrangements beim 
Militar, in Krankenhausern, in Schulen und nicht zuletzt in Fabriken und 
Buras. In all diesen Institutionen hat das 

"Panopticon ( ... ) verstarkend und steigernd zu wirken; nicht urn der Macht willen und nicht urn, 
urn einer bedrohten Gesellschaft das Leben zu retten, organisiert es die Macht und macht sie 
akonornischer und wirksamer: es geht darum, die Gesellschaftskrafte zu steigern - die Produkti-

12 Es sei an dieser Stelle noch einmal darauf verwiesen, dass die vieWiltigen Korperdressuren 
der Disziplin innerhalb von Institutionen stattfanden, die (notwendig) danach trachteten, 
die Individuen sichtbar zu halten, vgl. z.B. die Beschreibung einer Fabrik (ebd.: 186). 

13 "Eine wirkliche Beziehung geht mechanisch aus einer fiktiven Beziehung hervor, so dass 
man auf Gewaltmittel verzichten kann ... Bentham wunderte sich selber dariiber, dass die 
panoptischen Einrichtungen so zwanglos sein konnen: es gibt keine Gittertore mehr, keine 
Ketten, keine schweren Schlosser; es geniigt, wenn die T rennungen sauber und die Off nun
gen richtig sind" (ebd.: 260). 
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on zu erhohen, die Wirtsehaft zu entwickeln, die Bildung auszudehnen, das Niveau der offentli
chen Moral zu heben; zu Waehstum und Mehruug beizutragen" (ebd.: 267). 

Es leistet dies, indem es in den Individuen ein Selbstverhaltnis verfertigt, das 
diese ihr Handeln permanent mit den an sie gestellten Erwartungen abglei
chen !asst. 
Was Foucault hier vorstellt, ist eine mikroskopische Phanomenologie der 
Durchsetzung des kapitalistischen Arbeitssubjektes in der ursprunglichen Ak
kumulation. Wahrend Karl Marx im Kapital ausfuhrlich die gewaltformigen 
historischen Ereignisse wiedergibt, die zur Trennung der Arbeiter von ihren 
Subsistenzmitteln gefuhrt haben,l4 t'auchen diese bei Foucault nur noch am 
Rande auf - z.B. in den von ihm beschriebenen Veranderungen def juristi
scher Probleme, die sich zunehmend mit Eigentumsdelikten zu befassen hat
ten (Foucault 1976: 99, 106ft), sowie in Form der massenhaft vagabundieren
den Volksmassen, deren Kontrolle im 16. und 17. Jahrhundert groiSe Pro
bleme aufWarf (ebd.: 181ft). Beide Phanomene waren direkte Folgen der ge
walts amen Vertreibung von Bauern und Tagelohnern von ihrem Grund und 
Boden, bzw. aus ihren angestammten Arbeitszusammenhangen (Marx 1867: 
744ff, 761ft). Foucault beschreibt in Oberwachen und Strafen mit den Diszi
plinen und dem Panopticon minutios die Sozialtechnologien, die aus diesen 
Menschen,'5 die ihre Arbeitsab!aufe ursprunglich nach den Bedurfuissen def 
Subsistenz, und den Anforderungen der Zehntwirtschaft organisierten, Ar
beitssubjekte gemacht haben: "Der Mensch, der seinen Lebensunterhalt nicht 
findet, muiS das Verlangen entwickeln, ihn sich durch Arbeit zu verschaffen." 
(Foucault 1976: 157). Offensichtlich war dazu mehr notig als die bloiSe Not
wendigkeit, seine Arbeitskrafi: verkaufen zu mussen, urn zu uberleben. Not
wendig war vielmehr das oben beschriebene Selbstverhaltnis. '6 

14 Siehe das Kapitel "Die sogenannte urspriingliche Akkumulation". 1m Zusammenhang mit 
den von Foucault beschriebenen Unruh en anlasslich Offentlicher Hinrichtungen und 
Schau prozesse (Foucault 1976: 80ff) ist fur den geneigten Leser die FuiSnote 221a auf Seite 
764 des Kapita! interessant, die einen Abschnitt aus Thomas Morus Utopia wiedergibt. 

15 Mensehen die nach Auffassung Max Webers eine "tradition ale Gesinnung" hatten. Stephan 
Breuer zufolge sieht Weber die "traditionale Gesinnung" "durch mangelnde Konzeutration, 
Disziplinlosigkeit und Schlendrian gekennzeichnet". "Der Mensch, erlautert Weber, will un
ter der Herrschaft traditionalistischer Einstellungen ,von Natur' nieht Geld und mehr Geld 
verdienen sondern einfach leben, so leben, wie er zu leben gewohnt ist und soviel erwerben, 
wie dazu erforderlich ist" (Breuer 1996: 70). Weiterhin ist der traditionalen Gesinnung das 
Vorherrschen "der Macht der irrationalen Triebe ( ... ) lund] die Unbefangenheit des triebhaf
ten Lebensgenusses" (ebd.: 71) zu eigen. Weber rechnet Freilich die Oberwindung dieser Ge
sinnung dem Protestantism us, insbesondere den asketischen Praktiken der Puritaner und 
Calvinisten zu. 

16 Das war auch Marx deutlich. Nur bleiben seine Aussagen dazu relativ unspezifisch: "Es ist 
nicht genug, dass die Arbeitsbedingungen auf den einen Pol als Kapital treten und auf den 
anderen Pol Mensehen, weIche nichts zu verkaufen haben als ihre Arbeitkraft. Es geniigt 
nicht, sie zu zwingen, sich freiwillig zu verkaufen. 1m Fortgang der kapitalistischen Produk
tion entwiekelt sich eine Arbeiterldasse, die aus Erziehung, Tradition, Gewohnheit die An
forderungen jener Produktionsweise als selbstverstandliehe Naturgesetze anerkennt. Die Or-

Name ______________________ __ 

Vorname ____________________ _ 

PLZ/Ort _________ _ 

E-Mail 

Name ------------------------

Vorname ______ _ 

StraBe ____________________ _ 

PLZ/Ort ______ ~ 

E-Mail 

Antwort 
Verlag Westfalisches 
Dorotheenstr. 

D - 48145 MOnster 

Antwort 
Verlag Westfalisches 
Dorotheenstr. 26a 

D - 48145 MOnster 

bitte 

bitte 
ausreichend 
frankieren 



" Zeitschrift fOr kritische Sozialwissenschaft 

"Die PROKLA is! eine der um Langen besseren 
Zeitschriften in dem ohnehin dunn en Markt
segment 'kritische Sozialwissenschaft', ... viele 
ihrer Beitrage ersetzen so manches Buch." 
Ingwer Schwensen Mittelweg 36 6/95 

Die PROKLA erscheint viermal im Jahr und kostet 
im Abo jahrlich € 33,00 (plus Porto) statt€ 42,00. 
Abonnentlnnen k6nnen bereits erschienene Hefte 
zum Abo-Preis nachbestellen (bis einschlieBlich 
Heft 85 fUr € 6,80, Heft 86-109 fUr € 7,50). Das 
Abo kann jeweils bis 8 Wochen vor Jahresende 
schriftlich beim Verlag gekundigt werden. 

D Ich abonniere die PROKLA ab Hell 

Name 

Adresse 

Neue Abonenntlnnen erhalten ein Prasent aus 
nachstehender Liste. 

Ais Prasent fur mein Abo wahle ich: 

D H.G. Thien (Hrsg.): Bucher, nichts als Bucher 

DElmar Altvater, Der Preis des Wohlstands 
D Knoell, Kritik der deutschen Wendek6pfe 
D Roger Keil: Weltstadt - Stadt der Welt 
D J.-F. Couvrat/N. Pless: Das verborgene Gesicht 

der Weltwirtschaft 

Mir ist bekannt, daB das Abo erst wirksam ist, 
wenn ich es gegenuber dem Verlag Westfalisches 
Dampfboot, Dorotheenstr. 26a, 48145 Munster 
nicht schriftlich innerhalb von 10 Tagen widerrufe. 

Datum _____ Unterschrift ______ _ 

-~----------------------------, 

PRO • Zeitschrift fOr kritische Sozialwissenschaft 
Lieferbare Hefte 
D 105 Fragmentierte Staatsburgerschaft D 118 Re-Regulierung der Weltwirtschaft 

D 106 Konflikte um den Wohlfahrtsstaat D 119 Chinesischer Kapitalismus 

D 107 Verkehr, Transport und Mobilitat D 120 Ethnisierung und Okonomie 

D 108 Landwirtschaft D 121 Soziale Gerechtigkeit 

D 109 StadTRaum D 122 New Economy - Neuer Kapitalismus? 

D 110 S(t)andort Berlin D 123 Marx, Keynes und der globalisierte 

D 111 Globalisierung und Gender Kapitalismus 

D 112 Europa I: Osteuropa und der Westen D 124 Kapitalismus und Kriminalitat 

D 113 Konzentration, Internationalisierung, D 125 Globalisierung des Terrors 

Vernetzung D 126 Eigentum und Wissen im digitalen 

D 114 Europa II: Wahrung, Sozialstaat, Zeitalter 

Arbeitsmarkte D 127 Neue Waffen - neue Kriege? 

D 115 Totalitarismus & Liberalismus D 128 Peripherer Kapitalismus in Europa 

D 116 "Rot-Gruner" Absturz D 129 Arbeit und Arbeitsmarkte 

D 117 I nformalisierung: Transformationen ... 

D Ich bestelle die angekreuzten Helle einzeln zum Preis von € 10,50; bis inc!. Heft 86 € 9,20. 
D Ich bin Abonnenntln der PROKLA und erhalte die oben angekreuzten Helle zum Abo-Preis von 

€8,25 (€6,80 bis incl. Heft 85, €7,50 Heft 86-109) plus Porto 

D Ich wunsche ein kostenloses Probeheft der PROKLA. 

D Ich bin an der regelmaBigen Zusendung des Gesamtverzeichnisses interessiert. 

Datum _____ Unterschrift _________ _ 

"Big Brother" ein Arbeitshaus jm 21. Jahrhundert 607 

Es ist die spezifische Form eines Individuums, das quasi-automatisch sein 
Handeln im vorhinein mit den an es gestellten Erwartungen abgleicht, dessen 
Blick auf sich immer mit den Blicken der anderen verschrankt ist und das 
damit aus sich selbst heraus garantiert die geforderten Leistungen zu erbrin
genY Durch den zwingenden Blick des Panopticon errichten die Arbeitneh
mer innerlich eine Kontrollinstanz die eine moglichst storungs- und konflikt
freie Mehrwertproduktion ermoglicht. Das war die Funktion der Indienst
nahme def Innerlichkeies in den Disziplinen: Selbst-Rationalisierung von 
Kontrolle, als basaler, aber unbedingter Beitrag der Individuen zur Arbeitsin
tensivierung. Daruber hinaus blieben Innerlichkeit und Interessen der Arbei
ter dem Arbeitsvorgang auiSerlich. Gefragt war lange Zeit tatsachlich nur das 
verlasslich immergleiche Einbringen der Krafte, zur vorgesehenen Zeit am 
vordefinierten Punkt. 

Die Arbeitshauser 

In der Kette der Disziplinarinstitutionen bilden die Arbeitshauser diejenigen 
Institution, in denen die Verbindung der Disziplinarmacht mit dem Ziel der 
Hervorbringung eines Arbeitssubjektes am explizitesten ist. Arbeitshauser wa
ren Anstalten, die den Auftrag hatten, "Bettler und junge Tunichtgute" (Fou
cault 1976: 155ft) zu arbeitsamen Individuen umzuerziehen. Die Haftlinge 
wurden nicht, wie im klassischen Gefangnis ublich, eingekerkert und sich 
selbst uberlassen, sondern sie hatten ein minutios gestaltetes, ganztagiges Ar
beitsprogramm zu absolvieren. Fur ihre Arbeit erhielten die Haftlinge Lohn, 
und einen Tei! ihrer Lebensmittel mussten sie selbst yom Lohn bezahlen. 
Das Arbeitshaus von Philadelphia (gegrundet 1790) finanzierte sich sogar aus 
den Arbeitsleistungen der Gefangenen. Arbeitsablaufe und Tatigkeiten lief en 
innerhalb eines von def Anstaltsleitung streng uberwachten Systems von Ver-

ganisation des ausgebildeten kapitalistischen Produktionsprozesses bricht jeden Wider
stand ... " (Marx 1867: 765). Wie die "Organisation des ausgebildeten kapitalistischen Produk
tionsprozesses" jeden Widerstand bricht, erlautert Marx nicht. Wie ich versucht habe darzu
legen, ist das die Leistung Foucaults in Oberwachen und Strafen. 

17 An dieser Stelle sei lediglich angemerkt, das sich diese Figur des verschrankten Blicks mit 
dem von Lac an als Spiegelstadium bezeichneten Arrangement identisch ist. Nach Lacan ist 
der Saugling in seiner (anthropologischen) Hilflosigkeit, der Lebensnot, auf die helfende In
tervention der Mutter angewiesen - um zu iiberleben, muss er die Mutter in sich verliebt 
machen. Die Subjektwerdung liegt in der standigen Antizipation, des Bildes, das die Mutter 
Yom Kind hat, durch das Kind. Das Kind versucht, das zu sein, was die Mutter, seiner Ima
gination nach, begehrt. Auch hier verschrankt sich der eigene Blick mit dem (imaginierten) 
Blick der anderen. Es ware eine interessante (und sicherlich schwierige) Unternehmung zu 
untersuchen, inwieweit dieses Arrangement historisches Produkt der beschriebenen Entwick
lung zum kapitalistischen Arbeitssubjekt ist (vgL Lacan 1973). 

18 Ob der Panoptismus die Innerlichkeit in-dienst genommen hat, sie also schon vorgangig Be
standteil des Selbstverhaltnisses der Individuen war, oder ob die Innerlichkeit erst durch den 
Panoptismus errichtet wurde, ist ein zentraler Streitpunkt. Foucault hat deutlich zur letzte
ren Annahme tendiert. 



608 Christoph Engemann 

boten und Verpflichtungen ab, zu denen "Ermahnungen und geistliche Le
sungen" (ebd.) hinzutraten. Haftlinge und Anstaltsleitung bzw. -verwaltung 
befanden sich somit in standigem Kontakt, die Anstaltsleitung konnte sich 
von der Arbeitsmoral und -fahigkeit des jeweiligen Haftlings iiberzeugen. Bei 
guter Arbeitsleistung und Fiihrung wurde die Strafe verkiirzt oder aufgeho
ben. Arbeit als Strafe hatte den homo oeconomicos zum Ziel: 

"Diese so niitzliche Padagogik wird beim faulen Subjekt den Geschmack an der Arbeit wieder
herstellen; sie wird es in ein System von Interessen hineinzwingen, in welchem die Arbeit mehr 
Vorteile bringt als die Faulheit; sie wird urn es herum eine kleine, beschrankte Gesellschafi: yom 
einfachem und zwingendem Charakter schaff en, in der die Maxime herrscht: wer leben will, muB 
arbeiten." (ebd.: 157ft) 

Keineswegs sollte diese Maxime auf die kleine Gesellschaft im Arbeitshaus 
beschrankt bleiben. Foucault gibt keine Auskunft damber, wie viele Indivi
duen ihren Gang durch die Arbeitshauser antreten mussten. Aber einen ande
ren Aspekt der Verbreitung zeigt er auf: die Einbeziehung der Offentlichkeit. 
Sie war zunachst fester Bestandteil des Arrangements. Erst das Arbeitshaus 
von Philadelphia (gegriindet 1790) reduzierte die offentliche Zuganglichkeit 
dahingehend, dass nur noch eine Reihe offentlicher Wiirdentrager die Institu
tion besuchen konnten. 19 

Auch hier tut der zwingende Blick sein Werk: Auf der Seite der Haftlinge 
liegt das eigentliche Agens der Arbeitshauser in der spezifischen Dynamik 
zwischen den Vorschriften der Anstaltsleitung und den Handlungen der Haft
linge. Der Haftling musste auch hier notwendig sein Handeln an den an ihn 
gestellten Erwartungen ausrichten. Gelang ihm dies, so war ihm nicht nur der 
zur Selbstversorgung notwendige Lohn in Aussicht gestellt sondern gar die 
Freiheit. Der "homo oeconomicos", ein Arbeitssubjekt, das arbeitet urn zu 
leben, das sein Handeln standig anhand der antizipierten Erwartungen ande
rer ausrichtet und damit selbst die Kontrolle seiner Tatigkeiten effektiv und 
billig leistet. 

Exkurs: Oas Problem der bOrgerlichen Subjektivitat 

Die bis hierher als historisches Produkt der Arbeitssozialisation entwickelte, 
aus Zwangsverhaltnissen stammende Arbeitsubjektivitat ware noch ins Ver
haltnis zu setzen zum historisch gleichzeitig verlaufenden Prozess der For-

19 Foucault sieht im Verschwinden des iiffentlichen Charakters der StrafPraxen im 19. J ahr
hundert einen entscheidenden Bruch zu den noch vornehmlich vertragstheoretisch inspirier
ten Modellen des iiffentlichen Strafens der von ihm sogenannten "Reformer". Diese zielten 
darauf ab, durch die iiffentliche Inszenierung der Strafe, die Foigen abweichenden Verhal
tens zu verdeutlichen und somit an die Vernunft der Individuen zu appellieren. Ais Ursache 
fur die "neue" Heimlichkeit gibt Foucault die im Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts erfolg
te allgemeine Durchsetzung der Disziplinen an. Deren Interesse, so Foucault, liegt allein in 
der Hervorbringung eines gefugigen, gelehrigen Kiirpers - ohne auf die Vernunftbegabung 
der unterworfenen Individuen rekurrieren zu miissen. 
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mierung von Individuen zu biirgerlichen Subjekten. Das kann im Rahmen 
dieser Arbeit nicht geleistet werden. Offenkundig steht aber das aus Fou
caults Uberwachen und Strafen entlehnte und von mir als Arbeitssubjektivi
tat bezeichnete Selbstverhaltnis im Widerspruch zur emphatischen Vorstel
lung des selbstbestimmten, freien und gleichen biirgerlichen Subjekts. Es 
muss hier bei der Vermutung verblieben werden, das die Arbeitssubjektivitat 
vor allem in der Produktionssphare und den ihr vorgelagerten Institutionen 
gebildet und gefordert wurde; wahrend die biirgerliche Subjektivitat als "Ei
gentum an sich selbst, [als 1 das Fundament von Selbsterhaltung und Selbst
verwertung, das die Willensfreiheit ebenso stiftet wie erzwingt," (Bruhn 1994) 
sich im freien Warenverkehr und im (gesellschaftlichen) Vertragshandeln 
formierte. 
Foucault selbst umgeht die Frage des Verhaltnisses zwischen Freiheit und 
Zwang weitgehend. Die Freiheit des Willens scheint im Rahmen von Uber
wachen und Strafen kaum zu existieren. Er merkt aber selbst an, dass der 
Panoptismus im Widerspruch zu den auf dem freien Willen basierenden Ver
tragstheorien der Aufklarung steht, setzt diese aber gleichurspmnglich. Ihre 
Wirkungen sind jedoch einander entgegengesetzt: wo die "allgemeine Rechts
form (sic!!) ( ... ) ein System prinzipiell gleicher Rechte garantierte," wirkt der 
Panoptismus als eine Art heimliches "Gegenrecht" (Foucault 1976: 285). Er 
setzt die formelle Gleichheit auger Kraft, hierarchisiert, schaffi: "uniibersteig
bare Asymmetrien" (ebd.)20 und macht somit die konkrete Vielfaltigkeit der 
Individuen nutzbar. Vertrag und Panoptismus setzen an unterschiedlichen 
Punkten des Selbstwiderspruchs des zum Subjekt formierten Individuums an: 
abstrakt gleich und konkret verschieden zu sein. Die spezifische Leistung der 
panoptischen Maehtteehnologie liegt darin die konkreten Untersehiede in 
Niitzliehkeitseffekte zu iiberfuhren: 

" ... zur Erhiihung der Nutzbarkeit des Vielfaltigen definieren die Disziplinen Taktiken der Anord
nung, der wechselseitigen Anpassung der Kiirper, der Gesten und Rbythmen, Taktiken der Diffe
renzierung und wechselseitige Koordinierung von Fahigkeiten im Hinblick auf Apparate oder 
Aufgaben ( ... ) Die Disziplinen sind also die Gesamtheit der winzigen technischen Erfindungen, 
welche die nutzbare GriiBe der Vielfaltigkeiten vergriiBern half en ... " (ebd.: 282ft). 

Ich meine, dass das Selbstverhaltnis der Arbeitsubjektivitat und das biirgerli
ehe Subjekt des freien Willens nieht auseinander fallen wie es Foucault glau
ben maeht. Die gleichzeitig mit dem Panoptismus bestehende Reehtsform si
chert, dass die Richtung des "Nutzens" definiert wird: im Falle der Fabrik 
z.B. gibt der Arbeitnehmer auf Grundlage des "freiwillig" gesehlossenen Ver
trages seine konkreten Fahigkeiten in den Disziplinarapparat Fabrik ein und 
deren Effekte (den Mehrwert) weitgehend an das Kapital ab.21 

20 An dieser Stelle iiberdehnt Foucault die Disziplinen dahingehend, dass er Ungleichheiten im 
Status der Individuen aus den Disziplinen und nicht aus Eigentumsverhaltnissen erklart. 

21 Dass mit der Rechtsformigkeit eines solchen Vertrags nicht immer schon auch die Interessen 
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Das fremdbestimmte Arbeitssubjekt der Disziplinen und des Panoptismus 
auf der einen Seite und das vertragsfahige Biirgersubjekt auf der anderen Seite 
fallen also nicht so weit auseinander wie Foucault es darstellt; sie sind beide 
Resultate desselben kapitalistischen Vergesellschaftungsprozesses. 

3. Arbeitssubjektivitat heute 

Ich mache an dieser Stelle einen historische Sprung von der industriellen Re
volution des beginnenden 19. J ahrhundert in die Gegenwart. Die fortschrei
tende kapitalistische Vergesellschaftung hat mittlerweile zur Konkurrenz im 
globalen MaBstab und zu technologisch revolutionierten Produktionsbedin
gungen gefuhrt. Die Methoden der Arbeitsorganisation haben ebenfalls einen 
entsprechenden Wandlungsprozess gefunden. Trotz der massiven und immer 
schnelleren Umwalzungen lassen sich meines Erachtens in den aktuellen 
Formen der Arbeitsorganisation Kontinuitaten beziiglich des Panoptismus _ 
als Indienstnahme der Innerlichkeit zur Kontrolle - aufZeigen. Gleichzeitig 
aber haben die Freiheitsgrade, die den Individuen innerhalb der Arbeitswelt 
zugestanden werden, im groBen MaB zugenommen. Als Nebenstrang dieser 
Arbeit wird sich zeigen, dass diese Freiheit durch eine spezifische Allianz zwi
schen der Blickverschrankung der Arbeitsubjektivitat und der Selbstbestim
mung des vertragshandelnden biirgerlichen Subjekts, betriebswirtschaftlich 
profitabel organisiert wird. 

Paradigmatisch niedergeschlagen finden sich die modernen Formen der Ar
beitsorganisation in den DIN ISO 9000er Standards fur Qualitatsmanage
ment. Die ISO 9000 wurde in den achtziger Jahren von der International 
Standards Organisation (ISO) entwickelt und 1987 erstmalig veroffentlicht. 
Seitdem hat sie einen beispielslosen Siegeszug angetreten: 

"Die Normen der ISO 9000-Familie sind die weltweit am weitesten verbreiteten und angewende
ten mternatlOnalen Normen iiberhaupt. Ihre Bedeutung fur viele Volkswirtschaften ist hoch sol
len sie doch der Leistungsverbesserung von Unternehmen dienen und bilden sie doch eine~ An
wendungsrahmen fur unzahlige qualitatsbezogene Produkt- und Verfahrensnormen und gesetzli
che Regelungen. Sie bilden ein Element im Bestreben zum Abbau von Handelshemmnissen 
weltweit. Sie stehen und standen Modell fur nationale oder internationale Normen zum Um
weltmanagement, Arbeitsschutzmanagement und Informationssicherheitsmanagement. Sie wer
den In ,vertragen ZWIschen Unternehmen und in gesetzlichen Regelungen zugezogen sowie fur 
ZertIfizlerungszwecke und HerstellererkHirungen genutzt." (Petrick 0.].)22 

So spricht die ISO Behorde heute tatsachlich von einem internationalem 
Kansens iiber grundlegende Prinzipien der Unternehmensorganisation: 

"The ISO family of standards represents an international consensus on good management prac
tlces WIth the alm of ensunng that the organization can time and time again deliver the product 

des Arbeitnehmers, und sei es auch nur seine Selbsterhaltung, beriicksichtigt waren, lasst 
slch emdrucksvoll im Kapitel "Der Arbeitstag" im Kapital nachlesen. 

22 Klaus Petrick war Leiter der deutschen Delegation zur Arbeitsgruppe ISO/TC 176, in deren 
Unterkomitees die Normen der ISO 9000 Familie erarbeitet wurden. 
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or services that meet the client's quality requirements. The good practices have been distilled 
into a set of standardized requirements for a quality management system, regardless of what your 
organization does, its size, or whether it's in the private, or public sector." (http://ios.orgjiso/ 
en/is09000-14000/tour/busy.html). 

Nach Angabe der ISO haben sich bis heute ca. 400.000 Unternehmen und 
Organisationen gemaB der ISO Normen 9000-9004 zertifizieren lassen 
(http://ios.orgjisojenjiso9000-14000j jis09000j2000rev l.htm). Dieser Prozess 
geschah keineswegs freiwillig wie der Begriff Konsens es nahe legt. Vielmehr 
hat es in den spaten achtziger Jahren sowie iiber die gesamten neunziger Jah
re Zertifizierungskaskaden gegeben, die zunachst von der Automobilindustrie 
ausgingen.23 Diese hatten mit der ISO 9000 eine allgemein verbindliche Ver
kehrsform zur Effizienzsteigerung, Kostensenkung und Q!talitatssicherung in 
der Hand. Friih strukturierten sie ihre Unternehmen entsprechend den ISO 
9000er Prinzipien urn, und forderten dann von ihren Zulieferbetrieben, die 
zum Teil durch die Umstrukturierung erst entstanden waren, ebenfalls ISO 
Zertifikationen.24 Als mit Beginn der neunziger Jahre auch bisher dem Markt 
entzogene Bereiche, wie das Gesundheitswesen und T eile des administrativen 
Apparates, in den wirtschafHichen Wettbewerb eingebracht wurden, begann 
die Einfuhrung des Q!talitatsmanagementgedankens in Anlehnung an die 
ISO Konzepte auch im sogenannten offentlichen Sektor.25 

Insgesamt kann von einer tiefen Durchdringung der Arbeitswelt mit Prinzipi
en des Qualitatsmanagements nach ISO DIN 9000-9004 gesprochen werden. 
Eigenstandig auftretende Konzepte der Unternehmensorganisation, die in 
den letzten Jahren Furore machten, wie der "Business Excellence Approach" 
oder das "Total Q!tality Management" (TQM), radikalisieren Aspekte der 
Prinzipien der ISO 9000, teilen aber die wesentlichen Grundgedanken.26 

Grundlegendes Prinzip einer Unternehmensorganisation nach den ISO Nor
men ist die Kundenorientierung. Als Kunden werden hier nicht nur die ex
ternen Auftraggeber einer Firma bzw. einer Organisation verstanden, sondern 
auch alle Arbeitsbereiche einer Firma untereinander. Das zieht eine Reihe 
von Folgen fur die Unternehmensstruktur nach sich, wesentlich ist aber, dass 
alle Arbeitsbereiche als eigenstandige "Profit-Center" organisiert werden und 

23 Dort liegen auch die zentralen Wurzeln ISO 9000. Hier hat insbesondere die sogenannte ja
panische Herausforderung auf dem Automobilmarkt eine wichtige Rolle gespielt. Die Analy
se der japanischen Produktionsmethoden ergab, dass vor allem eine hahere Identifikation 
der Arbeiter mit dem Betrieb zentraler Erfolgsfaktor war. Das driickte sich unter anderen in 
den wesentlich geringeren Fehlerquoten pro Produkt aus, auch war die Anzahl der von den 
Arbeitern eingebrachten Verbesserungsvorschlage bis zu 60 mal haher als in Europa (vgl. 
Beutler et. al 1996). 

24 Diese werden von Unternehmensberatungen nach eingehender Betriebspriifung erteilt. 
25 Gleichwohl gibt es hier noch groRe Adaptionsprobleme, die auch aus den spezifischen Not

wendigkeiten staatlichen Handels entspringen (siehe Geftken 2001). 
26 Die Revision der ISO 9001 aus dem Jahre 2000 (ISO 9001: 2000) ist ausdriicklich "as a na

tural stepping stone towards Total Q,iality Management" ausgelegt (http://ios.orgjiso/en/ 
is09000-14000/ /is09000/2000rev1.htm S.3). 
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innerhalb des Betriebes zueinander in Konkurrenz treten. 1m Gegensatz zu 
friiheren Organisationsformen hort der Markt nicht an den Grenzen des Be
triebes auf, sondern ist auch innerhalb def Organisation strukturierender Fak
tor. 
1m Rahmen dieser Arbeit solI es aber urn die spezifische Subjektivitat gehen, 
die den Arbeitnehmern in solchen Systemen abverlangt wird. Allseitige Kun
denorientierung bedeutet fur jeden einzelnen Arbeitnehmer, das er angehal
ten wird, sich se!bst mit den Augen der Kunden zu sehen, sich in deren Be
diirfnisse hineinzuversetzen und das, eigene Handeln entsprechend auszurich
ten. Auf den Punkt gebracht wird diese vollstandige Blickverschrankung mit 
den Interessen des Kunden im Akronym CUSTOMERS aus dem "Total Qua
lity Management": 

"Care about customers as individuals; Understand their point of view; Serve their human and 
business needs; Thank them for their business; Offer to go the extra mile; Manage their mo
ments of truth; Emphasize and listen to their concerns; Resolve problems for them; See custom
ers as the reason for your job" (Brockhng 2000: l37). 

Die konkrete Handlung, die zu einem bestimmten yom Kunden gewiinsch
ten Ergebnis fiihrt, wird nicht mehr wie in den klassischen Arbeitsorganisati
onsmodellen, die etwa auch Foucault bei den Disziplinen vor Augen hatte, 
von der Betriebsleitung vorgeschrieben, sondern in die Verantwortung des 
Arbeitnehmers gegeben. 

Die Verantwortungsiibergabe wird in Vertragsform, mit sogenannten »Kon
trakten« organisiert. Kontrakte sind Vertrage zwischen dem Betrieb und dem 
Mitarbeiter in denen Zielvereinbarungen getroffen werden. Das heiRt der Ar
beitnehmer handelt mit dem Arbeitgeber, dem Manager oder Vorgesetzten je 
nach Tatigkeit die Produktions- oder Verkaufsleistungen in einem bestimm
ten Zeitraum aus. Innerhalb der Betriebsorganisation wird dem Arbeitnehmer 
hier also als biirgerliches Subjekt entgegengetreten. Gefragt ist auf dieser 
Ebene nicht mehr das Disziplinarsubjekt Foucaults, das keinen eigenen Wil
len ken nt, stattdessen fortwahrend die (Kontroll-)Erwartungen der Vorgesetz
ten antizipiert, sondern ein selbstbestimmtes Subjekt, das seine Leistungen 
frei verhandelt. Die klassische Opposition von repressiver Arbeitsordnung 
und Freier Personlichkeitsentfaltung scheint aufgehoben. Keine gleichformige, 
austauschbare Arbeitsfahigkeit - an der auch noch eine Person (=biirgerliches 
Subjekt) dranhangt - ist gefragt, sondern eine ausdifferenzierte Personlichkeit, 
die sich und ihre Interessen einbringt.27 

27 Damit geht notwendig der Verlust eines "Klassenstandpunktes" einher. Dieser bedarf der Iden
tifikation einer repressiven gleichmacherischen auiSeren Macht. Stattdessen findet sich bei in 
solchen Betrieben Beschaftigten eine Betonung der Moglichkeit zur Differenz, zu Individua
tion - man denke nur an die Beschaftigten der "New Economy". Qualitatsmanagement 
scheint somit ein klassisches Emanzipationsversprechen der Linken in die Arbeit einzuho
len. 
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Eben diese Interessen, die spezifischen Vorlieben, Fahigkeiten, Arbeitsstile der 
Individuen sind im Qualitatsmanagement ein wichtiges Instrument. Die Ar
beitsorganisation sollen sie fordern und nicht hemmen. Der Kontrakt regelt 
"nur" das anvisierte Arbeitsergebnis und die zu Verfugung stehenden Res
sourcen, nicht aber die Form des Vorgehens. Dem Arbeitnehmer ist es re!ativ 
freigestellt wie er/sie zum Arbeitsergebnis kommt - konkret kann das heiRen, 
dass die Arbeitszeiten selbst gesetzt werden konnen ebenso der Ort der 
Tatigkeit selbst bestimmt werden kann (z.B. Heimarbeit) - soweit das die 
spezifische Tatigkeit zulasst. Aber auch in klassischen Produktionsumgebun
gen, in denen eine relativ groRe Abhangigkeit von Maschinen und koordi
nierten Prozessketten besteht, konnen iiber diese Methode Freiraume entste
hen.28 

Die personlichen Wege zum Arbeitsziel gehen direkt in die Kontrakte ein. 
Die gesamte Arbeitsorganisation ist so strukturiert, dass an moglichst allen 
Punkten des Arbeitsprozesses Riickkopplungssysteme eingerichtet werden, die 
permanent die Qualitat der Leistungserbringung (oder des Arbeitsproduktes) 
erheben. Die Daten fur diese Bewertungen werden iiber EDV-Systeme und 
vor aHem aber Methoden def Selbst- und Fremdbewertung als 'Evaluation' 
eingeholt. Evaluation sind Methoden, die es erlauben "zeitlich und raumlich 
weit auseinanderliegende Betriebsprozesse einer Ordnung def Sichtbarkeit 
unterwerfen ... " (Brockling 2000: 152). Auf diese Weise konnen die individuel
len Herangehensweisen der Arbeitnehmer und das jeweilige Ergebnis korre
liert werden. Daraus ergeben sich letztlich profitwirksame Vorteile. Betrieb 
und Arbeitnehmer gelangen iiber diese Vergleiche zu einer Einschatzung der 
jeweiligen Arbeitsleitungen und -fahigkeiten, die in regelmaiSig neu abzu
schlieRenden Kontrakten Grundlage fur die Verhandlung der nachsten Ar
beitsziele abgeben. Erreicht werden soli 'High Involvement', die moglichst 
perfekte Dbereinstimmung von Person und Arbeitstatigkeit: "the right man 
in the right place". Damit steigt, so die Erfahrungen, die Arbeitszufriedenheit 
und in der Folge die Produktqualitat. 
Die Evaluationsergebnisse dienen also in erster Linie nicht zur offenen Sank
tion, sondern als Instrumente zur Steuerung eines kontinuierlichen Verbesse
rungsprozesses29 des Arbeitnehmers. Diese soHen erkennen, wo Starken und 
Schwachen liegen, aber es ist ihnen auch hier weitgehend selbst iiberlassen 
auf weIche Art und Weise sie ihre zukiinftigen Leistungen verbessern. Zie! ist 
es den Einfallsreichtum und das Improvisationstalent def Arbeitsubjekte her-

28 Die Moglichkeiten der Ausgestaltung der eigenen Tatigkeit gemaiS eigener Vorstellungen, der 
Appell al1 ein vernunftbegabtes Individuum und das Faktum, dass im Zuge der betriebli
chen Reorganisation nach ISO 9000 in der Regel eine Reihe von Hierarchieebenen wegfal
len, wird von den ArbeitnehmerInnen zunachst als Freiheitsgewinn erIebt. 

29 Kontinuierliche Verbesserung ist eine def acht zentralen Saulen des Qualitatsmanagements 
nach ISO 9000 (http://ios.org/iso/en/is09000-14000/ /is09000/2000rev1.htm, 5.3). 
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auszufordern und in den Dienst des Unternehmens zu stellen. In den W~r
ten von Rolf Geflken: " ... die Abgleichung von Unternehmenszielen und Mlt
arbeiterzielen auf moglichst nicht-autoritare Weise [wird] als praktische und 
okonomische Notwendigkeit angesehen." (Geflken 2001: 445) Ein paradoxes 
Unterfangen, dessen Schwierigkeiten sich die moderne Organisationspsycho
logie bewusst ist: "Die 'Kunst des Fiihrens' besteht dann im Aufrechterhalten 
des diffizilen Gleichgewichts von Handlungsspielraumen und Entwicklungs
moglichkeiten sowie deren gleichzeitige Einschrankung" (von Eckhardstein 
2001: 19).Zu den Einschrankungen.?ahlen nicht zuletzt die Ressourcen, iiber 
die ein Arbeitnehmer verfugen kann. 1m Zuge des kontinuierlichen Verbesse
rungsprozesses ist es natiirlich beabsichtigt, in immer kiirzerer Zeit, mit im
mer knapperen Ressourcen (sprich geringeren Kapitaleinsatz), gewinntrachtige 
Ergebnisse zu produzieren. Den "Profit-Centem" eines Untemehmens, und 
damit letztlich jedem Mitarbeiter droht ansonsten das "de-investment" - der 
Riickzug des eingesetzten Kapitals und damit das Ende der Arbeitstatigkeit. 
Vor dies em Hintergrund sieht Einfallsreichtum und Improvisationstalent an
ders aus, es sind die Tugenden der Not. 
Die scheinbare Freiheit der neuen Arbeitsubjekte entpuppt sich als "kontrol
lierte Autonomie"30. Untemehmensorganisation a la ISO 9001-4 bedeutet fur 
die Subjekte eine spezifische Dialektik von erweiterten Handlungsraumen 
und verstarkten fremdkontrollierten Mechanismen. 
In den unscheinbaren Methoden der Evaluationen, die so verstandnisvoll die 
Bediirfuisse des Arbeitnehmers wahmehmen und mit denen der Arbeitgeber 
in Beziehung setzen, liegt die Kontinuitat des panoptischen bis in die heutige 
Arbeitswelt. In der ISO 9000-9004 hat sich der zwingende Blick de
materialisiert; das "Regime der Sichtbarkeit" ist kaum mehr noch architekto
nisch angelegt wie das Panopticon, sondem verwirklicht in der allgegenwarti
gen Evaluation durch informationierte Arbeitsplatze, durch Kunden, Mitar
beiter, Vorgesetzte und nicht zuletzt durch sich selbst. Ein modemer Betrieb 
ist ein unendliches Wechselspiel von beobachten und beobachtet werden. 
Jeder wird zum Trager und Ziel des "zwingenden Blicks", jeder ist ein eigenes 
Panopticon: Zentrum und Fluchtpunkt des Blicks gleichzeitig.31 Der Zweck 
dieser Methode ist derselbe geblieben: individuelle Unterschiede in Niitzlich
keitseffekte zu iiberfuhren. Und auch hier definiert die Vertragsform die 
Richtung, die der »Nutzen« nimmt. 
Zu dies em universell-dynamischen Panoptismus der immerwahrenden Evalua
tion tritt die beschriebene Blickverschrankung der Kundenorientierung. Da
mit ist die unmittelbare Arlkopplung des "Blickes auf sich" an die Marktbe
wegungen gegeben. Hierin liegt eine der Ursachen fur die Dynamisierungen 

30 So der treffende Titel eines Buches von Peter Vieth (1995). 
31 Ulrich Brockling (2000: 152) spricht von einern "dernokratisch reziproken Panopticon". 
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der Selbstverhaltnisse und der einhergehenden Unmoglichkeit, mit etwas fer
tig zu werden (Deleuze 1993: 256) - der Markt ruht nicht. Unter den Bedin
gungen der von Foucault beschriebenen Disziplinen waren die Individuen 
stetig gleichformigen Anforderungen ausgesetzt. Gefragt war tatsachlich ledig
lich der berechenbar immergleiche Einsatz des Korpers. Die Individuen 
konnten und mussten sich auf ein taglich wiederkehrendes mechanischen 
Funktionieren einstellen. Ihre Interessen blieben dem Arbeitsprozess aufSer
lich und genauso aufSerlich blieben ihnen die Interessen des Betriebs. An ih
rer Innerlichkeit war, wie gesagt, nur die Ubemahme der Kontrolle hin zur 
Selbstkontrolle gefragt. Der Innerlichkeit des modemen Arbeitssubjektes wird 
mehr abverlangt, es muss, bei Strafe des Statusverlustes, bestandig die Markt
entwicklungen antizipieren, und sich und seine Ressourcen gewinnbringend 
einsetzten. 

4. Big Brother ein Arbeitshaus? 

In der bis hierher wiedergegeben Skizze modemer Arbeitsorganisationstech
niken diirfte deutlich geworden sein: 1m Setting von Big Brother finden sich 
deren wesentlichen Elemente wieder. Der hoch involvierte, selbstbestimmte 
Arbeitemehmer von heute, bei dem Arbeitskraft und Person in eins fallen, 
dessen Improvisationstalent gefragt ist, dessen Subjektivitat als Ressource 
dient, entspricht dem Leistungsprofil des idealen Big Brother Bewohners. 
Den Subjekten der Arbeitswelt wird ebenso wie den SpielteilnehmerInnen des 
Big Brother Hauses eine distinkte Individualitat abverlangt. Diese ist aber 
Produkt der permanenten Vermittlung des eigenen Handelns mit den antizi
pierten Anspriichen anderer: die der Kunden, des Untemehmens, der Zu
schauer. Die Arltizipation wird gestiftet vor dem Wissen urn die standige 
Sichtbarkeit und die permanenten Tauglichkeitspriifungen, denen die Subjek
te in den mit panoptischen Arrangements durchsetzten (Arbeits-)Umwelten 
unterliegen. Wo allerdings der Blick den Big Brother BewohnerInnen direkt 
durch die Kameras entgegentritt, geschieht dies in der Arbeitsumwelt haufiger 
noch durch "Beobachtungen zweiter Ordnung"/2 die spatestens im Mitarbei
tergesprach als Evaluationsergebnisse zusammengefasst die Grundlage der 
Kontraktverhandlungen abgeben. 
Wahrend die Prasenz des panoptischen Sichtbarkeitsregimes im Big Brother 
Container offenkundig ist, steht die Vertragsform als Vermittlungsinstanz 
zwischen eigenen und Fremdinteressen bei Big Brother nicht im Mittelpunkt. 
Nur sehr abstrakt spielt der Kontrakt zwischen dem Sender und den Spiel
teilnehmerInnen eine Rolle, indem er im Vorfeld der Sendung den Hand-

32 So nennt Ulrich Brockling die Dokurnentations- und PriifVerfahren, die irn ~alitiitsrnana
gernent nach ISO 9000, die "zeitlich und riiurnlich weit auseinanderliegende Betriebsprozes
se einer Ordnung der Sichtbarkeit ( ... ) unterwerfen ... " (Brockling 2000: 146). 
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lungs rahmen der Subjekte definierte. In def Sendung selbst korrespondiert 
lediglich die allabendliche Gestandnisprozedur entfernt mit dem Mitarbeiter
gesprach des Kontraktmanagements. Hier werden Motivationen geschildert, 
die eine "tiefere" Bewertung ermoglichen, vor aHem aber werden personliche 
Beobachtungen und Vorlieben mitgeteilt, die in den Evaluationsprozess auf 
Seiten def Zuschauer eingehen. Dieser findet dann seine Konkretion in den 
auf der Website zuganglichen Rankings vor aHem aber im zweiwochig anste
hen den Selektionsentscheid. 
Der ressourcenknappe Container vO,n Big Brother, in dem scheinbar zwang
los Subjekte sich selbst inszeniefen, ist ein medial ubefhohtes Spiegelbild def 
Arbeitswirklichkeit unserer Tage. Keine noch so diffizile Handlung, die nicht 
registriert wurde, nicht ein Moment, der nicht uber den Wert def eigenen 
Person entscheiden wiirde. Daher mussten die SpielteilnehmerInnen das poli
tisch verordnete Sendemoratorium auch ablehnen. Aber an diesem Punkt 
zeigen sich die Grenzen der verlangten Individualitat: der eigentumliche 
Wunsch, nicht gesehen werden zu wollen, ist keine Pramie wert. Mit jeder 
Sekunde Unsichtbarkeit schwanden potentiell die Chancen, drohte der Aus
schluss aus dem Container. Diese Strafantizipation ist ernst zu nehmen, die 
Subjekte von heute unterliegen dem Dilemma gesehen werden zu mussen, 
urn stan dig ihre Brauchbarkeit demonstrieren zu konnen. Ob im Big Brother 
Haus, in der Fabrik oder der Gesellschaft: panoptische Arrangements sind 
omniprasent33 und wer nicht permanent unter Beweis stellt, in der Lage zu 
sein, mit den knappen gemeinsamen Ressourcen konkurrenzfahig umzuge
hen, droht in der Konkurrenz zu verlieren - ist also yom Ausschluss bedroht. 
Unter diesen Bedingungen verwundert es nicht, dass mit Datenschutz kein 
Blumentopf zu gewinnen ist und Datenschutzer nicht mehr nur als Tater
schutzer (so nannte Franz Josef StrauB sie einmal) dastehen sondern voll
kommen anachronistisch wirken. Das vormals private "Eigene« ist Gegen
stand eines tendenziell unabschlieBbaren Intensivierungsprozesses geworden, 
indem die Subjekte den Blick suchen mussen, der sie zwingt, ihre Eigenarten 
als Reserve im Konkurrenzkampf zu prasentieren. 
Vor dies em Panorama der medial en Inszenierung eines allgemein geforderten 
Selbstverhaltnisses, velwundert der breite Erfolg von Big Brother nicht. Gera
de die Altersgruppe, die Big Brother am starksten rezipiert hatte, die 14-49 
Jahrigen beiderlei Geschlechts, durften haufig mit den modernen Formen der 
Arbeitsorganisation konfrontiert sein. Mit Hilfe einer Rezeptionstheorie 
stunde es an zu untersuchen inwieweit Big Brother eine Institution ist, die 
eine Arbeitssubjektivtat, die zunachst in relative elitaren gesellschaftlichen 
Zusammenhangen entstanden war, namlich unter den leitenden Angestellten 
def Industrie, an die Allgemeinheit herangefuhrt hat. 

33 Vgl. u.a. Brockling (2000), Henning Schmid Semisch (2000), Tuschling/Engemann (2000). 
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