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Über das Sprechen der „Einen“ und 

das Schweigen der „Anderen“

Ein queer/feministischer Beitrag zur 
Emanzipation durch FrauenMenschenrechte

von Stefan Wedermann
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���+LQI¾KUXQJ

Die Selbstverbrennung von Tarek al-
7D\HE� 0RKDPHG� %RXD]L]L� DP� ���� 'H-
zember 2010 in Tunesien wird als das 
6FKO¾VVHOHUHLJQLV�ঽ¾U�JHZDOWLJH�3URWHVW��
XQG�5HYROXWLRQVZHOOH�LQ�JDQ]�1RUGDIUL-
ka und den angrenzenden Arabischen 
(PLUDWHQ� JHVHKHQ�� 0HQVFKHQ� JHKHQ�
VHLWGHP�ঽ¾U�LKUH�5HFKWH�DXI�GLH�6WUD¡H��
$XFK�)UDXHQ�N¦PSIHQ�ঽ¾U�LKUH�5HFKWH�
als Frauen, einige von den Aktivist_in-
QHQ�EH]LHKHQ� VLFK�GDEHL� VWDUN�DXI�GLH�
)UDXHQ0HQVFKHQUHFKWH�� 'DV� =LHO� YRQ�
YLHOHQ�VHL�HV��VLFK�PLW�%H]XJ�DXI�GLH�0HQ-
schenrechte gegen Unterdrückung, vor 
allem durch die patriarchale Gesell-
VFKD़VVWUXNWXU� ]X� EHIUHLHQ� �(OWXQVL�
�������'LHVH�)UDXHQ�NQ¾S़HQ�VRPLW�DQ�
die Forderungen der Bewegung „Frau-
HQUHFKW�LVW�0HQVFKHQUHFKW۔�DQ��6LH�IRU-
GHUQ�JHVFKOHFKWVVSH]LਭVFKH�5HFKWH��GLH�
LKQHQ�LP�.DPSI�JHJHQ�*HZDOW�DQ�)UDX-
en zur Seite stehen sollen. 

Doch welche Konsequenzen hat die 
6WUDWHJLH�JHVFKOHFKWVVSH]LਭVFKH�5HFKWH�
HLQ]XIRUGHUQ"� +RGD� 6DODK� JLEW� HLQHQ�
HUVWHQ�ZLFKWLJHQ�+LQZHLV�DXI�GLH�.RQ-
sequenzen einer solchen Emanzipati-
RQVVWUDWHJLH��6LH�HUNO¦UW�DXI�GLH�)UDJH��RE�
ۖGLH� 0LQGHUKHLWHQUHFKWH� LQ� �J\SWHQ�
>MHW]W@�YHUVW¦UNW�DXI�GHU�$JHQGD�VWHKHQ۔�
würden, dass die Rechte von Homose-
xuellen immer noch ein Tabuthema sei-
HQ�XQG�VLFK�HQि¦XVFKW�]HLJW��GDVV�ۖ 0HQ-
VFKHQUHFKWVDNWLYLVW,QQHQ� ঽ¾U� SROLWL-

Ein homosexueller Aktivist aus Kairo 

macht nach der Revolution 2011 deutlich, 

dass die „soziale und politische Revolution 

noch bevor steht“. Er verweist auf die an-

dauernden Repressionen gegenüber Ho-

mosexuellen in Ägypten. Frauenrechtsak-

tivist_innen forderten Gleichheit zwi-

schen den Geschlechtern und bezogen sich 

auf die Bewegung „Frauenrecht ist Men-

schenrecht“. Auf einer theoretischen Ebene 

nähere ich mich in diesem Text der Frage 

der Exklusion von Homosexuellen in der 

Bewegung und thematisiere die Aus-

schlüsse, die eine Politik, die sich gegen 

Ausschlüsse wendet, selbst (re-)produziert. 

Aus einer hegemonietheoretischen Pers-

SHNWLYH�ZHUGH�LFK�GHQࡋ�HRULHDQVDW]�YRQ�
(UQHVWR�/DFODX�XQG�&KDQWDO�0RXञH�PLW�
dem von Judith Butler verbinden und ver-

suchen eine Antwort auf die Frage zu ge-

ben, wie regulative Geschlechternormen 

in Emanzipationsbemühungen reprodu-

]LHUW�ZHUGHQ� �N¸QQHQ��XQG�ZDV�GLHV� �U¾ࣉ
.RQVHTXHQ]HQ� �U¾ࣉ GLH� (PDQ]LSDWLRQ� KD-

ben kann.
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VFKH� *HIDQJHQH� N¦PS़HQ�� QLFKW� DEHU�
ঽ¾U�GLH�5HFKWH�YRQ�KRPRVH[XHOOHQ�0¦Q-
QHUQ��GLH�LP�*Hঽ¦QJQLV�VLW]HQ�XQG�GRUW�
gedemütigt werden“ – auch die Revolu-
WLRQ�K¦िH�GDUDQ�QLFKWV�JH¦QGHUW��6DODK�
2011: 11). Diese Einschätzung teilt ein 
DQRQ\PHU�KRPRVH[XHOOHU�$NWLYLVW�DXV�
Kairo, der erklärt: „[D]ie Revolution ist 
ja nicht vorbei, die wahre soziale und 
politische Revolution steht uns ja noch 
EHYRU۔��-HW]������������'LH�$XVVDJH�GHV�
$NWLYLVWHQ�UHNXUULHUW�DXI�HLQ�]HQWUDOHV�
Konzept von sozialen Bewegungen: das 
GHU�(PDQ]LSDWLRQ��'HU�DQRQ\PH�$NWL-
YLVW�KLQWHUIUDJW�PLW� VHLQHU�%HZHUWXQJ�
der Revolution den emanzipatorischen 
*HKDOW� GHU�%HZHJXQJ�� ঽ¾U� LKQ� LVW� GLH�
ۖZDKUH�5HYROXWLRQ۔�RਬHQEDU�QXU�XQWHU�
Einbeziehung der homosexuellen 
Emanzipation denkbar. 

Dieses Beispiel zeigt sehr plastisch, wo-
UDQ�VLFK�TXHHU�IHPLQLVWLVFKH�.ULWLN�DP�
Recht und dessen Reproduktion von re-
gulativen Geschlechternormen abar-
beitet. Im Folgenden werde ich versu-
FKHQ�HLQH�P¸JOLFKH�$QWZRUW�DXI�PHLQH�
Frage, wie regulative Geschlechternor-
PHQ� LQ� GHU� (LQIRUGHUXQJ� JHVFKOHFKWV-
VSH]LਭVFKHU� 5HFKWH� UHSURGX]LHUW� ZHU-
den, anzubieten. Hierzu werde ich ver-
VXFKHQ��TXHHU�IHPLQLVWLVFKH�.ULWLN�XQG�
die „demokratische Revolution“ zusam-
PHQ]Xঽ¾KUHQ�� ,FK�ZHUGH�PHLQHQ�7H[W�
ZLH�IROJW�DXऴDXHQ��,FK�ZHUGH�PLW�HLQHU�
(LQঽ¾KUXQJ�LQ�GLH�TXHHU�IHPLQLVWLVFKH�
.ULWLN�DP�5HFKW�EHJLQQHQ�XQG�GLHVH�DXI�

die Forderungen von Frauenrechtler_
innen beziehen. Anschließen werde ich 
]HQWUDOH�0RPHQWH�GHU�GHPRNUDWLVFKHQ�
Revolution herausstellen. In der Kon-
klusion werde ich diese beiden Ansätze 
]XVDPPHQঽ¾KUHQ�XQG�HLQH�$QWZRUW�DXI�
meine Fragestellung anbieten. Ich wer-
de mich hier, und da möchte ich nicht 
IDOVFK�YHUVWDQGHQ�ZHUGHQ��H[SOL]LW�KLQ-
ter die Aktivist_innen stellen und nicht 
JHJHQ�HLQH�)UDXHQ0HQVFKHQUHFKWVSROL-
WLN�ZHिHUQ��,FK�VHKH�GLH�QRUPDWLYH�.UD �़
VLFK�DXI�0HQVFKHQUHFKWH�LQ�VR]LDOHQ�%H-
wegungen zu beziehen, aber dieser Be-
zug birgt selbst wieder Probleme, wie 
das „Inklusion-Exklusion-Paradox“ 
(vgl. Brown 2011).

��� �HHU�IHPLQLVWLVFKHࢋ .ULWLN� DP�
5HFKW

0LW�GHP�$XऻRPPHQ�GHU�ोHHU�ौHRU\�
(QGH� GHU� ����HU� -DKUH�� LQVEHVRQGHUH�
QDFK�GHU�9HU¸ਬHQWOLFKXQJ�YRQ�'DV�8Q-

behagen der Geschlechter�YRQ�-XGLWK�%XW-
OHU�� HQWEUDQQWH� HLQH� OHLGHQVFKD़OLFKH�
Diskussion zwischen Vertreter_innen 
poststrukturalistischer Ansätze und 
deren Kritiker_innen. Fredericke Ha-
EHUPDQQ� IRUPXOLHUW� HLQHQ� 7HLODVSHNW�
GHV�3UREOHPV��ZHOFKHV�GLH�ोHHU�ौHRU\�
DXVGLਬHUHQ]LHUW�KDW��LQ�$QOHKQXQJ�DQ�
-DTXHV� 'HUULGD� DOV� ۖ,GHQWLW¦WVVFKOLH-
ßung“. Diese „Identitätsschließung“ 
kommt insbesondere „im Fall einer un-
terdrückten Gruppe, die nach Emanzi-
pation strebt“ zum Tragen, doch diese 
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müssten überwunden werden (Haber-
PDQQ������������'DPLW�HU¸ਬQHW�VLFK�HLQH�
HQWVFKHLGHQGH� 3HUVSHNWLYH� ঽ¾U� GHQ�
(PDQ]LSDWLRQVEHJULਬ�� YRU� DOOHP� LP�
.RQWH[W�GHU�(LQIRUGHUXQJ�JHVFKOHFKWV-
VSH]LਭVFKHU� 5HFKWH�� ,GHQWLW¦WVVFKOLH-
ßungen verstehe ich hier als Konstruk-
WLRQ�HLQHU�*UXSSH��ZHOFKH�VLFK�DXI�HLQH�
*HPHLQVDPNHLW��ZHOFKH�,GHQWLW¦W�VWL़HW��
bezieht. In meinem Beispiel handelt es 
sich um die Kategorie „Frau“. Diese Iden-
WLW¦WVVFKOLH¡XQJ� LVW� ঽ¾U�GLH�%HZHJXQJ�
ۖ)UDXHQUHFKW� LVW�0HQVFKHQUHFKW۔�NRQV-
WLWXWLY��-HQH�$NWLYLVWBLQQHQ�ZHLVHQ�DXI�
GLH� *HVFKOHFKWHUGLਬHUHQ]HQ� E]Z�� JH-
VFKOHFKWHUGLVNULPLQLHUHQGHQ� 0RPHQ-
te hin und wollen diese verändern bzw. 
DEVFKDਬHQ��,FK�P¸FKWH�PLFK�DQ�GLHVHU�
Stelle hinter diese Aktivist_innen stel-
OHQ�XQG�LKUH�$QDO\VH�GHU�'LVNULPLQLH-
rung von Frauen unterstreichen. Auch 
wenn die Diskriminierungsmomente 
LQWHU��XQG�LQWUDJHVHOOVFKD़OLFK�GLਬHULH-
UHQ��KDOWH�LFK�HV�ঽ¾U�JHERWHQ��VLFK�]XVDP-
men zu schließen und gegen die patriar-
FKDOHQ�6WUXNWXUHQ�]X�N¦PSIHQ��'XUFK�
LKUH�.¦PSIH��JHUDGH�DXFK�LP�+LQEOLFN�
DXI�JHVFKOHFKWVVSH]LਭVFKH�5HFKWH��KDW�
VLFK� LQ� YLHOHQ� *HVHOOVFKD़HQ� YLHO� EH-
wegt und verändert. Im Kontext der 
0HQVFKHQUHFKWH�NDQQ�PDQ�E]Z��PXVV�
PDQ�GLH�(UIROJH� GHU� )UDXHQEHZHJXQJ�
erkennen und auch anerkennen. Auch 
ZHQQ� VLFK� GLHVH� %HZHJXQJ� DXI� YHUJH-
schlechtlichte Subjekte bezieht, sollte 
PDQ�GLH�(UUXQJHQVFKD़HQ�QLFKW�QHJLH-
UHQ��ZHOFKH�)UDXHQ�GXUFK�5HFKWVHLQIRU-

derungen erzielten. Hieran kann man 
das positive Element von Recht sehen. 
Recht im juridischen Sinne ermöglicht 
es, gewisse Rechtsansprüche in einem 
5HFKWVVWDDW� DXFK� GXUFK]XVHW]HQ�� -H-
doch, und dies zeigt das Eingangsbei-
spiel, produziert diese Emanzipations-
strategie auch Ausschlüsse. In Anleh-
QXQJ�DQ�:HQG\�%URZQ� LVW� HUNHQQEDU��
dass diese Strategie hinter ihre eigenen 
$QVSU¾FKH�]XU¾FN�ঽ¦OOW�E]Z��MHQH�XQWHU-
miniert (siehe unten, Brown 2011: 462). 

Die Identitätsschließung „Wir Frauen“ 
ਭQGHW� KLHU� DXI� YHUVFKLHGHQHQ� (EHQHQ�
VWDि��,Q�GHU�$UWLNXODWLRQ�GHV�*HVHW]HV�
wird die Kategorie „Frau“ als Identitäts-
kategorie immer wieder neu hergestellt 
XQG� ,GHQWLW¦W� JHVWL़HW� �YJO�� HEG��� ������
Darüber hinaus werden „Frauen“, die 
das Recht in Anspruch nehmen auch als 
ۖ)UDXHQ�DQJHUXIHQ۔��'LHV�JHVFKLHKW�QLFKW�
nur durch das Gesetzt, sondern auch 

„durch all die Behörden, Klinken, Ar-
EHLWJHEHU�� SROLWLVFKHQ� 'LVNXUVH�� 0DV-
senmedien usw., die durch [die] Inan-
spruchnahme, solcher Rechte in Bewe-
gung gesetzt werden“ (eig. Herv., ebd.: 
������'XUFK�GLH�(LQIRUGHUXQJ�YRQ�)UDX-
HQ0HQVFKHQUHFKWHQ�ZHUGHQ�)UDXHQ�GD-
KHU�DXFK�DOV�)UDXHQ�DQJHUXIHQ��'HQ�VLFK�
GDUDXV� HUJHEHQGHQ�.RQVHTXHQ]HQ� ঽ¾U�
die Frage nach der Emanzipation werde 
ich mich im Folgenden widmen.
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����6XEMHNWLYDWLRQ�EHL�-XGLWK�%XWOHU

'DV� 0RPHQW� GHU� $QUXIXQJ� LVW� LQQHU-
KDOE�GHU�6XEMHNिKHRULH�]HQWUDO��ZHQQ�
PDQ�/RXLV�$OWKXVVHU�RGHU�DXFK�-XGLWK�
%XWOHU�IROJW��)¾U�$OWKXVVHU�LVW�GLH�$QUX-
IXQJ�GDV�NRQVWLWXWLYH�0RPHQW�GHU�6ub-

jektwerdung. An seinem Beispiel der An-
UXIXQJ�GXUFK�HLQHQ�3ROL]LVWHQ�ۖ+H��6LH�
GD۔���$OWKXVVHU������������HUNO¦UW�HU��GDVV�
GDV� ,QGLYLGXXP� GXUFK� GLH� $QUXIXQJ�
XQG�GHU�ۖSK\VLVFKHQ�:HQGXQJ�XP�����
Grad“ zum Subjekt wird��HEG���������-X-
dith Butler nimmt diese beschriebene 
Situation von Althusser zum Ausgangs-
punkt ihrer Überlegungen von Subjek-
tivation. Sie beschreibt die Subjektwer-
dung bei Althusser durch das „‚Anspre-
FKHQې�RGHUے�$QUXIHQې�DOV�HLQHQ�HLQVHLWL-
JHQ�$NW۔��%XWOHU�������������ZRUDXहLQ�
sie eine eigene Konzeption von Subjekti-
vation entwickelt. Sie erklärt, dass „[e]
ine kritische Bewertung der Subjektbil-
GXQJ�>۞@�]XP�EHVVHUHQ�9HUVW¦QGQLV�GHU�
Doublebinds beitragen [kann], zu denen 
unsere Emanzipationsbemühungen ge-
OHJHQWOLFK�ঽ¾KUHQ��RKQH�GDVV�GDPLW�GDV�
Politische außer Betracht bleibt“ (Butler 
2001: 33). In 'DV� 8QEHKDJHQ� GHU� *H-
schlechter�HQWZLU़�VLH�LKUH�ौHRULH�GHU�
6XEMHNWLYDWLRQ��'LHVH�ौHRULH�YHUDUEHL-
WHW�VLH�LQ�%H]XJ�DXI�*HVFKOHFKWV]XJHK¸-
rigkeiten. Sie versteht Geschlechtszu-
JHK¸ULJNHLW� DOV� HLQH� SHUIRUPDWLYH� 3UD-
xis, die „nicht durch Handlungen, Ges-
WHQ� RGHU� 6SUDFKH� �ېDXVJHGU¾FNWے ZLUG��
VRQGHUQ� GDVV� GLH� 3HUIRUPDQ]� GHU� *H-

schlechtszugehörigkeit rückwirkend 
die Illusion erzeugt, dass es einen inne-
UHQ�*HVFKOHFKWHUNHUQ�JLEW۔��HEG������I����
Das heißt, dass sich das Subjekt nicht 
HLQ]LJ�GXUFK�GLH�$QUXIXQJ�ZLH�EHL�$OW-
husser konstituiert, sondern die Anru-
IXQJ�PXVV�DXFK�DQJHQRPPHQ�ZHUGHQ�
XQG�EHQ¸WLJW�HLQH�3HUIRUPDQ]��GDGXUFK�
XQWHUZLU़� VLFK� GDV� ,QGLYLGXXP�XQWHU�
GLH� 0DFKW� GHU� 1RUPHQ�� 'LHV� KDW� ]XU�
Konsequenz, dass dadurch auch die 
0DFKW� GHU� 1RUPHQ� GXUFK� GLH� 3HUIRU-
manz zugleich reproduziert wird. Butler 
HUNO¦UW�ZHLWHU��GDVV�GLH�0DFKW�VW¦QGLJ�
wiederholt werden muss, um bestehen 
]X�EOHLEHQ��G�K��GDV�6XEMHNW�LVW�GDXHUKD �़
einer Wiederholung (Iteration) unter-
ZRUIHQ� �HEG��� ��ਬ����'LHVH� ,WHUDWLRQ� VHL�
zwar gegeben, aber sie wird nie voll-
VW¦QGLJ� XQG� �ېULFKWLJے YROO]RJHQ�� ZR-
durch sich ein Raum des Widerstand er-
¸ਬQHW��'LHVH�ۖ8QYROOVW¦QGLJNHLW۔�ELUJW�
das Potenzial, „einer Neuverkörperung 
der Subjektivationsnormen, die die 
Richtung ihrer Normativität ändern 
NDQQ۔��HEG��������

+LHU�ZLUG�GHU�%UXFK�PLW�$OWKXVVHUV�ौH-
orie der Subjektwerdung am deutlichs-
WHQ��GD�ঽ¾U�VLH�GLH�)UDJH��ۖ ZLH�HLQH�RSSR-
VLWLRQHOOH�%H]LHKXQJ� ]XU�0DFKW� DXVVH-
hen kann, die zugestandenermaßen 
VFKRQ�LQ�HEHQGHU�0DFKW�DQJHOHJW�LVW��JH-
gen die man sich wendet“ (ebd.: 21) im 
0LिHOSXQNW�LKUHU�ौHRULH�VWHKW��:LGHU-
VWDQG�LVW�LQ�GHU�ौHRULH�YRQ�$OWKXVVHU�
nicht vorgesehen bzw. nicht möglich. 
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'LH�0¸JOLFKNHLW�ZLUG�GDGXUFK�EHJUHQ]W��
da das Subjekt von außen durch den 
LGHRORJLVFKHQ�6WDDWVDSSDUDW�DQJHUXIHQ�
wird und selbst keine Handlungsmacht 
LQQHKDW��$OWKXVVHU�������������'LHVH�QRU-
PDWLYHQ�$QUXIXQJHQ��JHJHQ�GLH�:LGHU-
stand geleistet werden kann, beschreibt 
%XWOHU�DOV�ۖKHWHURVH[XHOOH�0DWUL[۔��%XW-
OHU���������ਬ����=HQWUDO�KLHUEHL�LVW�GLH�,Q-
telligibilität von Geschlechteridentitä-
ten, diese sind solche, „die in bestimm-
tem Sinne Beziehungen der Kohärenz 
und Kontinuität zwischen dem anato-
mischen Geschlecht (sex), der Ge-
schlechtsidentität (gender), der sexuel-
OHQ�3UD[LV�XQG�GHP�%HJHKUHQ�VWL़HW�XQG�
DXIUHFKWHUKDOWHQ۔� �HEG��������'LHVHV�%H-
JHKUHQ�LVW�ঽ¾U�%XWOHU�HEHQIDOOV�HQWVFKHL-
GHQG�LQ�GHU�6XEMHNिKHRULH��GD�VLFK�VHOEVW�
das Begehren, also die sexuelle Identität, 
GHU�0DFKW�XQWHUZLU़�XQG�GLH�0DFKW�GHU�
heterosexuellen Normen reproduziert 
und stabilisiert. 

Im Anschluss daran verdeutlicht sie, 
dass die angesprochene Regulierung 
durch den Diskurs vollzogen wird. In 
Körper von Gewicht erklärt sie, dass die 
.UD़�GHU�UHJXOLHUHQGHQ�*HVHW]H�GXUFK�
Artikulationen stabilisiert wird und so 
GLH�KHJHPRQLDOH�.UD़�GHV�*HVHW]HV�IRUW-
EHVWHKW��%XWOHU���������I����,Q�LKUHU�$XVHL-
nandersetzung macht sie diesen eher 
VSHUULJHQ�%HJULਬ�GHU�ۖKHWHURVH[XHOOHQ�
0DWUL[۔� ঽ¾U� GLH� 3ROLWLVFKH� ौHRULH�
IUXFKWEDU�� LQGHP� VLH� ۖKHWHURVH[XHOOH�
0DWUL[۔� DOV� ۖ+HJHPRQLH�GHU�+HWHURVH-

xualität“ übersetzt (ebd.: 41). In Ergän-
zung dazu stellt Gudula Ludwig heraus, 
dass schon Gramsci die Konstitution 
GHV�6XEMHNWV�DOV�HLQHQ�(ਬHNW�YRQ�+HJH-
PRQLH�EHJULਬ�XQG�GLHVH�(UNHQQWQLV�]XP�
Ausgangspunkt emanzipatorischen 
+DQGHOQV� ঽ¾U� JHVHOOVFKD़OLFKH� 9HU¦Q-
GHUXQJ� ZXUGH� �YJO�� /XGZLJ� ������ �����
Damit wird Subjektivation zu einem 
+HUUVFKD़VHਬHNW��'LHVHU�NDQQ� MHGRFK�
durch den Raum der „Unvollständig-
NHLW۔��GXUFK�GLH�IHKOHUKD़H�,WHUDWLRQ��DQ-
JHJULਬHQ�ZHUGHQ�RGHU�ZLH�%XWOHU�HV�DQ�
DQGHUHU�6WHOOH�VDJW��GXUFK�GLH�IHKOHUKDI-
te Wiederholung sich eine „subversive 
0DWUL[� GHU� *HVFKOHFKWHU�8QRUGQXQJ۔�
HU¸ਬQHW� �%XWOHU� ������ �����$XFK� GXUFK�
eine Neukonzeptualisierung von Desi-
GHQWLਭ]LHUXQJHQ� N¸QQHQ� GLH� ۖUHJXOLH-
UHQGHQ� 1RUPHQ۔� DXIJHZHLFKW� ZHUGHQ�
�YJO��%XWOHU������������'RFK�ZDUXP� LVW�
GLHV�QXQ�UHOHYDQW�ঽ¾U�GLH�)UDJH�QDFK�HL-
ner emanzipatorischen Politik und was 
hat dies mit dem eingangs genannten 
%HLVSLHO�]X�WXQ"�$XFK�KLHU�JLEW�-XGLWK�
Butler eine erste Antwort, indem sie er-
NO¦UW�� GDVV� ۖ>G@LH� IHPLQLVWLVFKH� .ULWLN�
>۞@�DXFK�EHJUHLIHQ�>PXVV@��ZLH�GLH�.DWH-
JRULH� ��ې�HQ�UDX(ے GDV� 6XEMHNW� GHV� )HPL-
QLVPXV��JUDGH�GXUFK� MHQH�0DFKWVWUXN-
turen hervorgebracht und einge-
VFKU¦QNW�ZLUG��PLिHOV�GHUHU�GDV�=LHO�GHU�
Emanzipation erreicht werden soll“ 
�%XWOHU������������,Q�LKUHP�SURJUDPPDWL-
schen ersten Kapitel von 'DV�8QEHKDJHQ�
der Geschlechter kommt sie dann zu der 
ौHVH��ۖ 'LH�,GHQWLW¦W�GHV�IHPLQLVWLVFKHQ�
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6XEMHNWV�GDUI�QLFKW�GLH�*UXQGODJH�IHPL-
nistischer Politik bilden, solange die 
)RUPDWLRQ�GHV�6XEMHNWV�LQ�HLQHP�0DFKW-
IHOG�YHURUWHW�LVW��GDV�UHJHOP¦¡LJ�GXUFK�
die Setzung dieser Grundlage verschlei-
ert wird. Vielleicht stellt sich paradoxer-

weise heraus, dass die Repräsentation als 

Ziel des Feminismus nur dann sinnvoll ist, 

wenn das Subjekt ‚Frau(en)‘ nirgendwo vo-

rausgesetzt wird“ (eig. Herv., ebd.: 22).

2.2 Paradoxien des Rechts

0LW�GLHVHU�DQDO\WLVFKHQ�)ROLH�NDQQ�PDQ�
QXQ� YHUVXFKHQ�� GLH� DPELYDOHQWHQ�0R-
PHQWH� LQ� %H]XJ� DXI� GLH� %HZHJXQJ�
ۖ)UDXHQUHFKW�LVW�0HQVFKHQUHFKW۔�]X�YHU-
VWHKHQ�� -XOLD� 6FKPLGW�+¦XHU� YHUZHLVW�
]XQ¦FKVW� DXI� GLH� +HUDXVIRUGHUXQJHQ�
GHU�%HZHJXQJ��$XI�GHU����:HOWIUDXHQ-
NRQIHUHQ]������LQ�3HNLQJ�VHL�]ZDU�ۖHU-
QHXW� GLH� XQLYHUVDOH�*HOWXQJ� GHU�0HQ-
VFKHQUHFKWH�DXFK�ঽ¾U�)UDXHQ�XQG�GHUHQ�
Selbstbestimmung über Sexualität und 
)RUWSਮDQ]XQJ�>EHVW¦WLJW�ZRUGHQ@ۋ��DO-
OHUGLQJV�RKQH�GDPLW�GDV�5HFKW�DXI�$E-
treibung anzuerkennen oder Lesben 
�XQG�6FKZXOHQ��HLQ�5HFKW�DXI�LKUH�VH[X-
elle Selbstbestimmung zuzugestehen“ 
�6FKPLGW�+¦XHU� ������ ������$Q�GLHVHP�
%HLVSLHO�ZLUG�VHKU�SODVWLVFK��ZDV�-XGLWK�
Butler Hegemonie der Heterosexualität 
genannt hat. Die Forderungen und Er-
UXQJHQVFKD़HQ� GLHVHU� %HZHJXQJHQ�
EOHLEHQ� HLQHP� KHWHURQRUPDWLYHQ� 6\V-
WHP�YHUKD़HW�XQG�UHSURGX]LHUHQ�GLHVHV�
DXI� HLQHU� GLVNXUVLYHQ� (EHQH� HUQHXW��

:HQG\�%URZQ�HUNO¦UW��GDVV�ۖ 5HFKWH��GLH�
Frauen als Frauen haben und ausüben, 
>۞@�GLH�7HQGHQ]�>KDEHQ@��UHJXODWLYH�*H-
VFKOHFKWHUQRUPHQ�]X�YHUIHVWLJHQ��XQG�
widerstreiten so dem Versuch, diese 
Normen in Frage zu stellen“ (Brown 
2011: 462). Brown beschreibt die Strate-
gie der Emanzipation durch ge-
VFKOHFKWVVSH]LਭVFKH�5HFKWH�DOV�3DUDGR[�
und unterstreicht dabei, dass es sich hier 
nicht um „Widersprüche oder Span-
nungsverhältnisse“ handelt, sondern 
XP� GLH� ۖ8QDXਮ¸VEDUNHLWHQ� PHKUHUH�
miteinander unvereinbare[r] Wahrhei-
WHQ۔��HEG���������:HLWHUKLQ��XQG�GDV�PD-
FKHQ�GDV�(LQJDQJVEHLVSLHO�ZLH�DXFK�-X-
GLWK� %XWOHU� VHOEVW� GHXWOLFK�� UX़� GLHVH�
Strategie, die sich gegen Ausschlüsse 
wendet, selber Ausschlüsse hervor. 

Hier wird nun die Frage nach Emanzipa-
tion augenscheinlich. Welches Ver-
ständnis von Emanzipation könnte 
PDQ�KLHU�DOV�*HJHQHQWZXUI�DQELHWHQ"�
,FK�P¸FKWH�PLFK�LP�Q¦FKVWHQ�$EVFKQLि�
mit der Arbeit von Ernesto Laclau und 
&KDQWDO�0RXਬH�DXVHLQDQGHUVHW]HQ��GH-
ren Emanzipationsverständnis vorstel-
len und die politische Praxis, die sich da-
UDQ� DQVFKOLH¡W�� VNL]]HQKD़� ZLHGHUJH-
ben. 

���/DFODXV�XQG�0RXॗHVڝ�'HPRNUDWL-
VFKH�5HYROXWLRQڛ�

,Q� LKUHU� *HPHLQVFKD़VDUEHLW�Hegemo-

nie und radikale Demokratie legen Ernes-
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WR�/DFODX�XQG�&KDQWDO�0RXਬH�HLQH�XP-
IDVVHQGH�$QDO\VH�GHU�3ROLWLN�VHLW������
YRU��,KUH�ौHVH��GDVV�HV�VHLW�������DOVR�GHU�
gescheiterten deutschen und europäi-
schen Revolution, keine Politik mehr 
ohne Hegemonie gab, machen sie zum 
$XVJDQJVSXQNW�LKUHU�$QDO\VH�YRP�3R-
litischen in Europa (Laclau et al. 2006: 
������,P�=XJH�GHVVHQ�HQWZLFNHOQ�VLH�HLQH�
Hegemonietheorie, die zwar an Grams-
ci anschließt, allerdings in einer dezi-
GLHUWHQ�.ULWLN�DP�0DU[LVPXV�¾EHU�GLH�
‚Ökonomie-Determinierung in letzter 
,QVWDQ]ې�KLQDXVJHKW�XQG� ۖ'DV� 6R]LDOH۔�
LQ� LKUH� $QDO\VH� HLQVFKOLH¡W�� =HQWUDOH�
Konzepte sind hierbei Diskurs und Arti-

kulation. Weiterhin entwickeln sie An-
V¦W]H�ঽ¾U�HLQH�ۖGHPRNUDWLVFKH�5HYROXWL-
RQ۔��'LHVH�XPIDVVW�HLQ�(PDQ]LSDWLRQV-
verständnis, welches sich als sehr an-
VFKOXVVঽ¦KLJ�DQ�GLH�REHQ�JHVWHOOWH�)UDJH�
erweist. Emanzipation bedeutet zu-
Q¦FKVW� %HIUHLXQJ� YRQ� 8QWHURUGQXQJV-
verhältnissen – „eine Reihe von Unter-
ordnungsverhältnissen“ bezeichnen 
/DFODX�0RXਬH� DOV� +HUUVFKD़VYHUK¦OW-
QLV��HEG���������+HUUVFKD़VYHUK¦OWQLVVH�
sind dadurch gekennzeichnet, dass ge-
wisse Praxen, Normen etc. in einem Dis-
kurs etabliert wurden und als natürlich 
gegeben erscheinen. Dieses Verhältnis 
NDQQ�QXU�GXUFK�HLQH�UDGLNDOH�,QIUDJH-
stellung destabilisiert werden und die 
Etablierung einer neuen Erklärung oder 
ۖ:HOWDXਬDVVXQJ۔� LP�'LVNXUV� HLQOHLWHQ��
(LQHQ�ZHLWHUHQ�KLOIUHLFKHQ�3XQNW��ZDV�
EHL�/DFODX�0RXਬH�XQWHU�(PDQ]LSDWLRQ�

]X�YHUVWHKHQ�VHL��ਭQGHW�VLFK�LQ�GHU�$XI-
satzsammlung (PDQ]LSDWLRQ�XQG�'LञH-
renz von Ernesto Laclau. Dort weist er 
GDUDXI�KLQ��GDVV�HV�ۖ NHLQH�ZDKUH�(PDQ-
]LSDWLRQ�>JHEHQ�NDQQ@��VRODQJH�GHU�ঽ¾U�
Emanzipation konstitutive Akt nur das 
5HVXOWDW� GHU� LQWHUQHQ�'LਬHUHQ]LHUXQJ�
GHV� RSSUHVVLYHQ� 6\VWHPV� LVW۔� �/DFODX�
�����������'DV�KHL¡W�]XQ¦FKVW�QXU��GDVV�
XQV�JHJHQZ¦UWLJH�6\VWHP�NHLQH�(PDQ-
zipation versprechen und es in einer ka-
SLWDOLVWLVFKHQ� *HVHOOVFKD़VRUGQXQJ�
auch keine Emanzipation geben kann. 
/DFODX�0RXਬH�VFKODJHQ�GDKHU�HLQH�UD-
dikale Demokratie mit sozialistischen 
'LPHQVLRQHQ�YRU��/DFODX�HW�DO��������������
*HP¾Q]W�DXI�PHLQH�)UDJHVWHOOXQJ�NDQQ�
es daher auch keine „wahre Emanzipati-
on“ innerhalb einer binär-normierten 
und heterosexuell strukturierten Ge-
VHOOVFKD़VRUGQXQJ�JHEHQ�

,P�)ROJHQGHQ�ZHUGH�LFK�DXI�GLH�3UD[HQ�
Diskurs und Artikulation eingehen und 
]XJOHLFK�$QNQ¾SIXQJVSXQNWH� ঽ¾U� HLQ�
%¾QGQLV�YRQ�%XWOHU��/DFODX�XQG�0RXਬH�
kennzeichnen.

Artikulation stellt den beiden Postmar-
[LVWBLQQHQ�]XIROJH�HLQH�3UD[LV�GDU��ۖ GLH�
eine Beziehung zwischen Elementen so 
etabliert, dass ihre Identität als Resultat 
HLQHU� DUWLNXODWRULVFKHQ� 3UD[LV�PRGLਭ-
ziert wird. Die aus der artikulatorischen 
Praxis hervorgehende strukturierte To-
WDOLW¦W�QHQQHQ�>۞@>GLH�EHLGHQ@�'LVNXUV۔�
�HEG���������(LQ�'LVNXUV� LVW� ঽ¾U�/DFODX�
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0RXਬH� HLQ� NRPSOH[HV� 'LਬHUHQ]�� XQG�
6LQQV\VWHP��GDV�GXUFK�$UWLNXODWLRQ�DQ-
geordnet und immer wieder neu struk-
turiert wird (ebd.: 141). Diskurse sind 
also Praxen, durch die sozialer Sinn ge-
neriert wird, wie z.B. wann etwas einen 
Sinn ergibt, etwa vergleichbar mit Intel-
OLJLELOLW¦W�EHL�-XGLWK�%XWOHU��'XUFK�$UWL-
NXODWLRQ�ZHUGHQ�(OHPHQWH�WHPSRU¦U�ਭ-
xiert, d.h., ihnen wird eine Bedeutung 
JHJHEHQ�� ۖ-HGZHGHU� 'LVNXUV� NRQVWLWX-
iert sich als Versuch, das Feld der Dis-
kursivität zu beherrschen, das Fließen 
GHU�'LਬHUHQ]HQ�DXI]XKDOWHQ��HLQ�=HQW-
rum zu konstituieren. Wir werden die 
privilegierten diskursiven Punkte die-
ser partiellen Fixierung Knotenpunkte 
nennen“ (ebd.: 150). 

Politische Diskurse sind Orte, an denen 
VLFK�GHU�(UIROJ�YRQ�$UWLNXODWLRQHQ�]HLJW��
ob ein Element einen hegemonialen 
.QRWHQSXQNW�ELOGHW�RGHU�QLFKW��0DUWLQ�
1RQKRਬ�HUNO¦UW�GD]X��GDVV�$UWLNXODWLR-
nen bei Ernesto Laclau und Chantal 
0RXਬH�DOV� ۖ5HODWLRQLHUXQJHQ�YRQ�(OH-
menten, die im Zuge dieser Relationie-
UXQJ�HUVW�DOV�GLਬHUHQWH�� VLQQKD़H�(OH-
PHQWH�HQWVWHKHQ۔��1RQKRਬ�����������$U-
tikulationen sind also iterative Praxen 
im Diskurs, die (neu-)strukturieren und 
die hegemoniale Struktur der Gesell-
VFKD़�VWDELOLVLHUHQ��'LHVHU�$QVDW]�HU¸ਬ-
QHW� DEHU� DXFK� HLQHQ�5DXP� ঽ¾U�:LGHU-
stand. Weiterhin können durch Kritik 
gegenhegemoniale Bewegungen ent-
stehen. Durch das Eindringen des Neu-

HQ�EOHLEW�ঽ¾U�/DFODX�0RXਬH�GLH�6WUXNWXU�
von Diskursen immer unvollständig 
XQG� NDQQ� QLH� GDXHUKD़� JHVFKORVVHQ�
ZHUGHQ�� $XFK� KLHU� ਭQGHQ�ZLU�ZLHGHU�
eine Parallelität zwischen Butler und 
/DFODX�0RXਬH�� GLH� *HVHOOVFKD़� E]Z��
das Subjekt ist nicht determiniert. 
Durch Gegenhegemonien kann bspw. 
ۖ=ZDQJVKHWHURVH[XDOLW¦W۔� �%XWOHU� ������
����LQIUDJH�JHVWHOOW�XQG�VR�¾EHUZXQGHQ�
werden. 

Die „radikale und plurale Demokratie“ 
soll unter anderem zum Kern haben, 
GDVV�GHU�ۖ 9HU]LFKW�DXI�GLH�.DWHJRULH�GHV�
Subjekts als einer einheitlichen, trans-
parenten und genähten Entität“ konsti-
tutiv sei (Laclau et al. 2006: 208). Daher 
VSUHFKHQ�VLFK�/DFODX�0RXਬH�JHJHQ�HLQH�
Politik von Partikularinteressen in der 
Etablierung „linker Gegenhegemonien“ 
aus, um die Bildung von restriktiven 
Identitätsnormen zu überwinden. La-
FODX�0RXਬH�VSUHFKHQ�VLFK�KLHU�ঽ¾U�GLH�
Bildung von Koalitionen von sozialen 
Bewegungen aus, um gemeinsam linke 
Gegenhegemonien zu etablieren. Die-
sen Prozess nennen die beiden demokra-

tische Revolution, also einen demokrati-
VFKHQ�SUR]HVVKD़HQ�:DQGHO�GHU�JHVHOO-
VFKD़OLFKHQ�9HUK¦OWQLVVH��HEG��������

����EHU�GDV�6SUHFKHQ�GHUڙ�(LQHQڗ�XQG�
GDV�6FKZHLJHQ�GHUڙ�$QGHUHQڗ

Inspiriert durch die Kritik eines homo-
sexuellen Aktivisten aus Kairo an den 
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Emanzipationsbestrebungen, habe ich 
PLFK�JHIUDJW��ZDV�ঽ¾U�$XVVFKO¾VVH�HLQH�
Politik, die sich im Namen von Frauen-
0HQVFKHQUHFKWHQ� JHJHQ� JHVFKOHFKWV-
VSH]LਭVFKH�$XVVFKO¾VVH�ZHQGHW��VHOEVW�
ঽ¾U�$XVVFKO¾VVH�SURGX]LHUW��

0LW�-XGLWK�%XWOHUV�6XEMHNWLYDWLRQVWKHR-
ULH�KDEH�LFK�YHUVXFKW�GLH�0RPHQWH�KHU-
auszustellen, die mir in dieser Fragestel-
OXQJ�DOV�IUXFKWEDU�HUVFKHLQHQ��XP�QDFK-
zuvollziehen, wie diese Ausschlüsse 
KHUJHVWHOOW�ZHUGHQ��%XWOHU�ZHLVW�GDUDXI-
hin, dass sich die heterosexuelle Hege-
monie durch ständige Wiederholung 
oder Iteration immer wieder neu konsti-
tuiert. Diese Wiederholung, so Butler, 
VHL� DEHU� LPPHU� IHKOHUEHKD़HW� XQG� HU-
möglicht, Widerstand gegen diese He-
gemonie zu üben. Sie macht deutlich, 
dass Heterosexismus kein natürliches 
)DNWXP� LVW�� VRQGHUQ�HLQ�JHVHOOVFKD़OL-
ches Phänomen, welches hegemoniali-
VLHUW�ZLUG��'DPLW�HU¸ਬQHW�VLH�HLQH�3HUV-
SHNWLYH��GLH�ঽ¾U�GLH�SROLWLVFKH�ौHRULH�HL-
QHQ�IUXFKWEDUHQ�$QVDW]�GDUVWHOOW��

Um die Politik der Hegemonie besser 
verstehen zu können und zu erkennen, 
welche Praxen dabei relevant sind, habe 
ich im Anschluss daran die Hegemonie-
theorie von Ernesto Laclau und Chantal 
0RXਬH�GDUJHVWHOOW��6LH�]HLJHQ�DXI��GDVV�
+HJHPRQLH�VHOEVW�HLQ�XPN¦PS़HV�7HU-
UDLQ� LVW�� ZHOFKHV� 6LQQ� VWL़HW� XQG� YHU-
sucht Partikularinteressen zu naturali-
sieren. Die beiden Postmarxist_innen 

schlagen mit ihrem Konzept der radika-
OHQ� 'HPRNUDWLH� HLQH� 0¸JOLFKNHLW� YRU��
wie diese regulativen Hegemonien 
GXUFK� OLQNH�*HJHQKHJHPRQLHQ�DQJULI-
IHQ�ZHUGHQ�N¸QQHQ��'DEHL�VHW]HQ�VLH�DXI�
ein breites Bündnis, neue sogenannte 
Kontenpunkte innerhalb des Diskurses 
zu etablieren. Zentral hierbei ist die Zu-
rückweisen von eingrenzenden und ho-
mogenen Identitäten, was die Partizipa-
tion im Emanzipationsprozess auswei-
tet. Ziel sei es, durch einen demokrati-
VFKHQ� SUR]HVVKD़HQ� :DQGHO� GHU�
JHVHOOVFKD़OLFKHQ� 9HUK¦OWQLVVH� ]XU�
Emanzipation zu gelangen – dies nen-
nen sie demokratische Revolution.

'LH� =XVDPPHQঽ¾KUXQJ� GHU� ौHRULHQ�
ermöglicht es, die Frage, wie regulative 
*HVFKOHFKWHUQRUPHQ� LQ� GHU� (LQIRUGH-
UXQJ�JHVFKOHFKWVVSH]LਭVFKHU�5HFKWH�UH-
produziert werden, zu beantworten. Die 
$UWLNXODWLRQ� YRQ� JHVFKOHFKWVVSH]Lਭ-
VFKHQ� 5HFKWVHLQIRUGHUXQJHQ� YHUZHLVW�
DXI� GLH� ELQ¦UH� *HVFKOHFKWHURUGQXQJ��
wodurch die Hegemonie der Geschlech-
ter reproduziert wird. Die binäre Ge-
schlechterordnung selbst reproduziert 
dabei auch die Hegemonie der Heterose-
xualität, wie Butler erklärt. Das heißt, 
dass Geschlechtsidentitäten, die sich 
jenseits der Heterosexualität bewegen, 
durch die Bewegung „Frauenrecht ist 
0HQVFKHQUHFKW۔� DXVJHVFKORVVHQ� ZHU-
den. Dies wird auch am Eingangsbei-
spiel deutlich. Nicht nur, dass nicht-he-
terosexuelle Identitäten ausgeschlos-
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sen werden, sondern die geschlechts-
VSH]LਭVFKH�5HFKWH�UHSURGX]LHUHQ�DXFK�
regulative Normen, so Butler und 
Brown. Dies verhindere auch die Eman-
zipation der Frauen. 

Rückgebunden an den Titel des Textes, 
GHU�DQ�GHQ�$XIVDW]�YRQ�*D\DWUL�&KDNUD-
YRUW\�6SLYDN�Can the Subaltern speak? 
(Spivak 2008) erinnern soll, zeigt sich, 
dass durch den Ausschluss von Homo-
sexuellen jene zum Schweigen gebracht 
werden und jene, die sich in die hetero-
VH[XHOOH�0DWUL[�]XPLQGHVW�QDFK�DX¡HQ�
hin einordnen, sprechen. Das Sprechen 
GHU� (LQHQ� IRUGHUW� 6SLYDN� ]XIROJH� HLQ�
Schweigen der Anderen und reprodu-
ziert so das hegemoniale heterosexuelle 
Regime. Die Einbindung von Positionen 
homosexueller Aktivist_innen wäre 
GDKHU� ]LHOঽ¾KUHQGHU� XQG� Z¾QVFKHQV-
wert.
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