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Genauer hinsehen

Es heißt, die Corona-Pandemie wirke wie ein Brennglas, in dem die Dinge größer und 
schärfer zu Tage träten. Sehen wir jetzt tatsächlich schärfer – und wenn ja, was? Und se-
hen wir dabei auch etwas Neues? Sind wir als Einzelne und als Gesellschaft bereit, wirklich 
genauer hinzusehen? Sind wir bereit zu lernen, dass es ›nach der Pandemie‹ nicht zu dem 
Zustand ›vor der Pandemie‹ zurückgehen kann? Sind wir bereit, uns auf allen Ebenen 
unserer Gesellschaft den nun so klar zu Tage tretenden Herausforderungen zu stellen? 
Werden wir der allzu verständlichen Sehnsucht, zur ›Normalität‹ zurückzukehren, wider-
stehen und Konsequenzen ziehen? Weil wir gemerkt haben, dass sich etwas ändern muss 
– und dass sich auch etwas ändern kann.

Dass unser Bildungssystem Ungleichheiten produziert und verstärkt, wissen wir schon 
länger. In der Pandemie wurde das, gepaart mit den Defiziten in der Digitalisierung auf 
groteske und peinliche Weise deutlich. Was aber wird das für die davon betroffenen 
Schülerinnen und Schüler bedeuten, für ihre weitere Entwicklung, für ihre Abschlüsse, ihre 
Karrieren, ihr Selbstwertgefühl? Weitere ›Opfer‹ nun von anderen Bevölkerungsschich-
ten zu verlangen und so ›Gerechtigkeit‹ zu insinuieren, wird die ›verlorenen Jahre‹ nicht 
zurückbringen und das intergenerationale Geflecht solange nicht gerechter machen, wie 
Gespräch und Entscheidungen nicht mit den Jugendlichen geführt werden. 

Wie wollen wir in Zukunft der Tatsache Rechnung tragen, dass die Digitalisierung unsere 
Formen, Wissen zu erwerben, aufzubewahren und weiterzugeben fundamental verändert, 
und wir deshalb unsere Vorstellung von Bildung, Erziehung und Qualifikation sorgfältig 
neu justieren müssen. Das heißt nicht, einfach die Kommunikationsnetze auszubauen 
und die Zahl der Endgeräte zu vervielfachen. Sondern es heißt auch, die pädagogische 
Herausforderung dieses epistemischen Bruchs anzunehmen und für eine sehr heterogene 
Gesellschaft mit ihren sehr unterschiedlichen Voraussetzungen und Anforderungen neu 
durchzubuchstabieren. 

Dass unser Gesundheitssystem durch die Ökonomisierung der vergangenen Jahre zu 
gewinnwirtschaftlichen Einheiten umgebaut und dabei zunehmend ›auf Kante genäht‹ 
worden ist, hätten wir alle tatsächlich schon länger wissen können. Dass uns das in der 
Pandemie auf die Füße fallen musste, überrascht nicht – allenfalls überrascht, dass es 
(noch) nicht schlimmer gekommen ist. Dass diejenigen, die eben noch als systemrelevan-
te Heldinnen und Helden beklatscht und bejubelt wurden, im nächsten Moment zu hören 
bekommen, dass in Zeiten einer Corona-bedingten Höchstverschuldung keine höheren 
Abschlüsse in den Tarifen drin seien, überrascht nicht. 
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Dass die zugesagten Boni zum Teil immer noch nicht ausgezahlt wurden, ist so beschä-
mend wie erwartbar. Dem liegt die Einsicht zugrunde, dass gesellschaftliche Anerkennung 
und ihre ökonomische Vergütung nicht mit Systemrelevanz, also der sozialen und produk-
tiven Bedeutung für eine Gesellschaft einhergeht, sondern von  ökonomischer Macht und 
politischer Repräsentation abhängt. Meinen wir es wirklich ernst mit der ›Systemrelevanz‹, 
dann besteht hier erheblicher Änderungsbedarf im gesamten Gesellschaftsgefüge mit 
denkwürdigen Statussymbolen, missverstandenen Freiheiten und einem Zug zur morali-
sierenden Überheblichkeit.

Welche Konsequenzen ziehen wir aus der Einsicht in die Situation in den Alten- und Pfle-
geheimen unter Corona-Bedingungen – in denen der höchste Sterbezoll in dieser Pande-
mie gezahlt wird? Dass Altsein, Sterben, Behinderung und Tod in unserer auf Effizienz und 
Funktionalität getrimmten Gesellschaft nicht zu den Attraktivposten zählen, ist nicht neu. 
In der Coronapandemie wurde es aber noch einmal überdeutlich, dass alte, sterbende 
Menschen und solche mit Behinderung gewissermaßen über Nacht ihre Selbstbestim-
mung und Würde verlieren konnten und plötzlich und sehr drastisch andere über sie 
bestimmten – ob sie das verstehen konnten, wollten oder nicht. Das Kontaktverbot hatte 
nicht nur die Angehörigen ausgesperrt.  
Menschen, die aufgrund ihrer Behinderung auf Alltagsassistenz angewiesen sind, waren 
davon plötzlich abgeschnitten oder einem unkalkulierbaren Risiko ausgesetzt. Wie sollen 
diese Menschen, die der Hilfe und Sorge bedürftig sind, in Zukunft gewürdigt werden? Es 
kann nicht sein, dass ihnen aus Überlegungen des Gesundheitsschutzes ohne viel Federle-
sen grundlegende Rechte der Selbstbestimmung und eines würdevollen Lebens beschnit-
ten werden. Hier haben wir als Gesellschaft ein Problem, das nicht durch die Beschämung 
einer Berufsgruppe, die in ihrer Arbeit notorisch unterbesetzt ist, behoben werden kann. 

Dass Deutschland das Feld der Digitalisierung erst vor wenigen Jahren als ›Neuland‹ 
betreten hat, wird gerne belächelt und mit einer immer gleich bebilderten Kritik an den 
Funklöchern in der Republik illustriert. Aber dass eine solche digitale Infrastruktur mit den 
entsprechenden Endgeräten in Zeiten verschärfter Kontaktbeschränkungen zum zent-
ralen Medium gesellschaftlichen Kontakts und Zusammenhalts werden konnte, macht 
nachdenklich. Es sind die vielen Video-Konferenzen, die elektronischen Kommunikations- 
und Handelswege, die wichtige Bereiche der Gesellschaft am Laufen halten. Das ist kein 
Plädoyer für »Digitalisierung first, Bedenken second«.  
Aber es heißt, die Bedingungen einer modernen Gesellschaft genauer zu reflektieren 
und entsprechend zu gestalten, weil hiervon die Beteiligungsmöglichkeiten vieler, wenn 
nicht aller Menschen abhängen. Gleichwohl ist Digitalisierung nicht das Allheilmittel, das 
nun über alle sozialen Begegnungen gestülpt werden kann, um alles schöner, besser und 
optionsreicher zu machen. Die digitalisierten Anmeldeprozeduren für einen Impftermin 
machen – wenn es nicht so ernst wäre – auf kuriose Weise deutlich, dass hier Menschen 
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nicht so einfach durch Maschinen ersetzt werden können und der Kontakt zwischen 
Mensch und Maschine noch sehr viel besser gestaltet werden kann und muss. 

Ich möchte nicht das wohlfeile Gerede von der Krise, die immer auch eine Chance ist, 
herbeizitieren. Das halte ich angesichts des Leids, der Brüche und der Zerstörung, die mit 
dieser Pandemie einhergehen, für reinen Zynismus. Aber es wäre fatal, wenn wir – indivi-
duell wie gesellschaftlich – aus dieser massiven Störung unserer Ordnungen und Routinen 
nichts anderes machten, als so schnell wie möglich wieder zu ihnen zurückzukehren. So 
verständlich die Sehnsucht ist, dass (fast) alles wieder so sein soll wie zuvor, so sehr geht 
dieser Wunsch doch an den Möglichkeiten und Notwendigkeiten dieser Situation vorbei. 

Dass plötzlich einiges möglich ist, was zuvor als unmöglich galt, wird in dieser Pandemie 
offenbar: Der CO2-Ausstoß lässt sich drastisch reduzieren. Angesichts der Pandemie sind 
enorme Einschränkungen möglich. Was könnte da angesichts der kaum minder dringen-
den Klimakrise getan werden? Geld scheint nicht das Problem zu sein – zumindest nicht 
in unseren Breiten, in denen mit einer »Bazooka« der große »Wums« geliefert werden soll. 
Klar, das muss alles eines Tages zurückgezahlt werden – von den nachfolgenden Genera-
tionen, die jetzt vielleicht am stärksten unter der Beschneidung ihrer Perspektiven leiden. 
Aber vielleicht wären sie bereit, diesen Preis zu entrichten, wenn wir sie stärker beteiligten 
und das Geld wirklich sinnvoll ausgeben würden.   

Es sind ausgerechnet Internet- und Pharmafirmen, die uns helfen, diese Pandemie aus-
zuhalten und – wenn alles gut geht – mehrheitlich zu überstehen. Und es sind nicht 
weniger die Menschen, die über Monate in den Kliniken und Heimen für das Überleben 
der Menschen jenseits der eigenen Belastungsgrenze arbeiten, die die eigene Gesundheit 
riskieren, sich zum Teil aus Sicherheitsgründen von ihrer Familie isolieren und das Grauen 
des massenhaften Sterbens ansehen und aushalten. Und all diejenigen, die in Familien, an 
risikobesetzten Arbeitsplätzen oder durch ihre Kreativität ein Zeichen der Solidarität und 
des Durchhaltevermögens setzen.  Wir schaffen es nur auf beiden Seiten zugleich: auf der 
technischen und auf der sozialen. Aber genau hier verschärfen sich die Ungerechtigkeiten: 
Während an Geld für Masken, Zoom-Lizenzen oder auch Impfstoffe kein Mangel ist, ist 
nicht zu erkennen, dass im gleichen Maße Pflegekräfte, medizinisches Personal, Kassen-
personal, Kulturschaffende oder Reinigungskräfte entlohnt würden.  

Die Lage ist komplex und unübersichtlich, einfache Antworten und schnelle Lösungen 
sind ehrlicherweise nicht zu haben. Auch weil die Angelegenheit nur noch global zu bear-
beiten ist. Wir werden nur sicher sein, wenn alle anderen auf dieser Welt auch sicher sind. 
Das heißt, dass wir bei der Verteilung von Impfstoffen, Beatmungsplätzen und Personal 
über unsere kleine Welt hinausdenken und unsere Energien auf das Wohl aller Menschen 
lenken müssen. Think globally, kleiner geht es nicht mehr. 
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Und da sind ja Mut machende Zeichen zu sehen: die globale Covax-Strategie der WHO, die 
europäische Idee einer gemeinsamen Impfstoffbeschaffung (nicht unbedingt ihre Um-
setzung). Alles sehr mühsam, langsamer als der nationale Alleingang, aber – wenn es gut 
gemacht wird – mit mehr Weitblick und Nachhaltigkeit. 

Genauer hinsehen und etwas Neues lernen. Das könnte eine Lektion sein. Es geht nicht 
darum, es besser zu wissen als die anderen. Es geht darum, das bessere Wissen auch für 
alle anderen einzusetzen und gewissermaßen mit einem globalen Immunsystem gestärkt 
aus dieser Pandemie zu kommen.
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