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Die Zukunft von Gender und das Subjekt 
des Feminismus: Zur Einleitung
Anne Fleig

»Was wollen Sie noch?« Diese provokante Frage stellte die Künstlerin Angela 
Dwyer auf dem Titelbild der feministischen studien zum 30-jährigen Jubilä-
um der Zeitschrift (2013). Unter dem Titel: »Was dringend getan werden 
muss« erschien gleichzeitig ein von der Schriftstellerin Antje Rávic Strubel 
kuratiertes Heft der Neuen Rundschau (2013), das den Blick ebenfalls auf 
die Geschlechterverhältnisse der Gegenwart richtet. Diese Fragen bezeich-
nen sehr genau das Spannungsfeld, in dem die »Zukunft von Gender« liegt: 
Es ist geprägt durch die Erfolge der Frauenbewegung und der Frauen- und 
Geschlechterforschung, aber auch der Kritik dieser Erfolge ausgesetzt. Die-
se Kritik ermöglicht zugleich die Fortführung feministischer Reflexion (vgl. 
Knapp 2012: 13).

Es gilt also zu ermessen, was noch nicht getan wurde, und zugleich den 
Antrieb für dieses Tun nicht zu verlieren. Denn eine andere Antwort auf 
die Frage »Was wollen Sie noch?« könnte durchaus lauten: Es ist alles getan, 
oder doch fast, nur noch ein wenig mehr Anstrengung, und die Zukunft 
beginnt. Darüber hinaus stellen die Titel der beiden Hefte vernehmlich die 
Frage nach dem »Was?«, also nach der Sache, um die es geht, und nach zu-
künftigen Aufgaben. Bei Rávic Strubel fällt auf, dass die Frage als Aussage 
erscheint: Die Frage, was dringend getan werden muss, fällt so mit der Fest-
stellung, dass etwas getan werden muss, zusammen. »Wer« indes etwas will 
oder tun soll, bleibt unbenannt.

Auch die in diesem Band versammelten Beiträge stellen sich der Frage 
nach der Zukunft von Gender, ohne sie immer beantworten zu können oder 
zu wollen. Denn diese Zukunft beginnt, so die zentrale These des vorliegen-
den Bandes, mit der Reflexion der Folgen, die verschiedene feministische 
Theorie-Ansätze nach sich gezogen haben. Zu diesen Folgen gehören sowohl 
der Wandel von Begriffen und ihren Bedeutungen als auch die Verschie-
bung von der Frauen- und Geschlechterforschung zu den Gender Studies. 
Diesem Wandel ist der Übergang von Struktur- zu Wissensfragen inhärent, 
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der weitreichende theoretische Veränderungen nach sich zieht und Gegen-
stand mehrerer Beiträge ist. Die Auseinandersetzung mit dem Begriff Gender 
wird daher – wie der Untertitel deutlich macht – zugleich als Zeitdiagnose 
verstanden. Trotz der unbestreitbaren Erfolge des Konzepts Gender teilen 
die Beiträge die Annahme, dass tatsächlich noch einiges zu tun ist, weil das 
Erreichte nicht ausreicht oder sogar Kritik erfordert.

Der auf Joan W. Scott verweisende Titel des Bandes zielt darüber hinaus 
auf die Diskussion der Frage, inwiefern der Begriff Gender die anstehende 
Arbeit zu leisten vermag (vgl. Scott 2001: 42), Gender also nicht mehr die 
»nützliche Kategorie« ist, die sie einmal war (Scott 1986). Alle Beiträgerin-
nen sind sich darin einig, dass Gender Zukunft hat. Keine Einigkeit besteht 
dagegen in der Bewertung des Konzepts. Ob Gender heute überhaupt noch 
ein Begriff der Kritik oder womöglich vollständig »depolitisiert« ist, wie Bar-
bara Rendtorff argumentiert, wird in diesem Band kontrovers diskutiert.

Die Frage nach dem Zusammenhang von Kritik und Zukunftsfähigkeit 
wird gegenwärtig vor allem durch das supranationale Konzept des Gender 
Mainstreaming sowie den in jüngster Zeit vieldiskutierten Wechselwirkun-
gen zwischen Feminismus und neoliberalem Kapitalismus (vgl. Fraser 2009) 
aufgeworfen. Die Debatte über die Zukunft des Konzepts Gender setzt daher 
an der Kontextualisierung und Historisierung des Gender-Begriffs an, um 
die Verflechtung von Theorie und gesellschaftlicher Entwicklung zu verste-
hen und das Anliegen theoretischer Anstrengung zu schärfen, wenn nicht 
sogar wieder zum Vorschein zu bringen.

Im Folgenden geht es also sowohl um einen Blick zurück, um eine Be-
standsaufnahme und Revision theoretischer Konzepte der Geschlechterfor-
schung aus der Perspektive verschiedener, aber vielfach miteinander ver-
bundener Disziplinen – Literaturwissenschaft, Pädagogik, Philosophie und 
Soziologie –, als auch um eine Betrachtung der Gegenwart, die immer deut-
licher erkennen lässt, dass und inwiefern Theorie, Literatur und Kultur der 
zunehmenden Ökonomisierung der Gesellschaft zuarbeiten. Auch auf the-
oretischer Ebene muss daher die Exit-Option allererst entwickelt werden.

In keinem der hier versammelten Beiträge finden sich daher konkrete 
Utopien, Pläne für die Zukunft oder gar Programme. Diese Leerstelle deutet 
einerseits auf einen signifikanten Mangel an Alternativen, Entwürfen oder 
schlicht den Verlust der Utopie hin. Die Frage nach der Zukunft aber über-
haupt zu stellen, bedeutet andererseits zumindest, Gender nicht für die Ant-
wort zu halten (vgl. Weed 2011: 295). Die folgenden Beiträge fragen also 
nicht, ob Gender eine Zukunft hat, sondern versuchen zu sondieren, wo 
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Kritik ansetzen muss, um mit den Widersprüchen der Gegenwart umzuge-
hen und in diesem Sinne etwas zu tun. Doch wieviel Zukunft ist möglich, 
wieviel Zukunft ist nötig?

Uneinigkeit besteht denn auch in der Frage, ob diese offenen, nicht nä-
her bestimmbaren Zukünfte geradezu die Bedingung eines anderen Denkens 
sind, wie Sabine Hark argumentiert, oder ob diese Offenheit eher Ausdruck 
von Orientierungslosigkeit ist, der durch klare Zielsetzungen oder gar poli-
tische Utopie-Entwürfe abzuhelfen wäre. So moniert Tove Soiland in ihrem 
Beitrag, dass »weitgehend ungeklärt ist, welches Problem eine kritische The-
orie, die sich in den Dienst eines feministisch-emanzipatorischen Projekts 
stellen will, in fortgeschrittenen kapitalistischen Gesellschaften eigentlich 
anzuvisieren hat.«

Unklar ist darüber hinaus, wer die Subjekte dieses Projekts wären und 
ob bzw. wie sie sprachlich zu fassen sein könnten. Hilge Landweer gibt in 
diesem Zusammenhang zu bedenken, dass es zwar vorstellbar ist, in ferner 
Zukunft auf den Begriff des Geschlechts zu verzichten, dass es aber niemals 
möglich sein wird, ohne leibliche Betroffenheit zu existieren. Zur Debatte 
steht damit auch die Konzeption und Re-Artikulation des Subjekts, für das 
Gender möglicherweise nicht mehr bestimmend sein wird. Dies ist nicht zu-
letzt eine poetologische Frage, die einen Weg bahnen könnte, als Autorin, als 
Frau zu sprechen, ohne immer schon ›die‹ Frauen zu meinen.

Am Beginn der Auseinandersetzung mit der »Zukunft von Gender« stand 
neuer Gender Trouble. Ausgangspunkt war der Wunsch, gegen die immer 
breitere Verwendung des Begriffs Gender und der mit ihr verbundenen Be-
griffsverwirrung Einspruch zu erheben und auf neue begriffliche Allianzen 
hinzuweisen. Mehr als zwanzig Jahre nach dem Erscheinen von Judith Butlers 
gleichnamigem Band (1990) ist Gender nicht nur in aller Munde, Gender ist 
inzwischen auch zur Währung auf dem neoliberalen Markt der Möglichkei-
ten geworden. Die Verankerung von Gender-Kompetenz in Lehrplänen und 
Studienordnungen bedeutet nicht nur eine didaktische Herausforderung, 
sondern wird auch als zukünftige Führungskompetenz von Nachwuchswis-
senschaftlerinnen gefeiert, Gender Mainstreaming beschäftigt längst Behör-
den und Betriebe in allen europäischen Staaten, während Gender und Di-
versity wichtige Management-Instrumente global agierender Unternehmen 
bilden. Selbst Feminismus ist wieder angesagt, wo er die Verbesserung der 
Aufstiegschancen von Frauen im Blick hat, wie Angela McRobbie in diesem 
Band unterstreicht. Es besteht kein Zweifel, dass die Popularisierung des Be-
griffs zu seiner Unschärfe beiträgt. Gender ist keine ausschließlich analytische 
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Kategorie mehr; auch kann nicht ohne weiteres bestimmt werden, was genau 
Gender meint.

Im Zuge der Auseinandersetzung mit dem Gender-Begriff wurde deut-
lich, dass der Wunsch nach Begriffskritik ein Unbehagen artikuliert, das über 
die Verwendungen von Gender hinausweist. Die erneute Auseinandersetzung 
mit dem Begriff, aber auch die Erinnerung an die seit seiner Einführung im-
mer wieder und von unterschiedlichen Seiten formulierte Kritik an seinen 
Implikationen führte schließlich zur leitenden Frage, warum und durch wel-
che Faktoren es seit den 1990er Jahren zu seinem Siegeszug kommen konn-
te. Damit ist nicht nur die erfolgreiche Durchsetzung der Kategorie Gender 
gemeint, sondern ihre hegemoniale Position in verschiedenen theoretischen, 
fachlichen und gesellschaftlichen Zusammenhängen.

Der vorliegende Band zielt daher zum einen auf eine kritische Revision 
des Begriffs sowie die Kontextualisierung von Gender-Theorien und Femi-
nismus. Zum anderen stellt er sich zeitdiagnostisch der Frage, warum und 
inwiefern der Gender Turn mit den neoliberalen Versprechen der Gegenwart 
verflochten ist. Ob sich hier auch Chancen für das feministische Projekt er-
geben, oder der neoliberale Kapitalismus feministischen Gerechtigkeitsvor-
stellungen unmittelbar zuwider läuft, bleibt zu diskutieren. Festzuhalten ist 
jedenfalls, dass die Zukunft von Gender Mainstreaming & Co schon längst 
begonnen hat. Auch die Zukunft von Gender ist vor diesem Hintergrund 
womöglich nicht so offen, wie es scheint.

Wie die Beiträge darüber hinaus zeigen, ist die Durchsetzung des Gen-
der-Begriffs an den poststrukturalistischen Linguistic und Cultural Turn ge-
bunden. In diesem Zusammenhang spielt die Rezeption von Butlers Studie 
Gender Trouble eine zentrale Rolle. Die intensive Auseinandersetzung mit 
ihren Thesen zur Performativität von Geschlecht bzw. der rhetorischen Ver-
fasstheit von Sex und Gender hat in den 1990er Jahren zu einem produktiven 
Schub und komplexer Theoriebildung innerhalb der Geschlechterforschung 
im engeren und den Geistes- und Sozialwissenschaften im weiteren Sinne 
geführt. Zwischen der Dekonstruktion und der Kulturalisierung als Folge 
der kulturtheoretischen Wende ist daher, wie Rita Casale in ihrem Beitrag 
unterstreicht, deutlich zu unterscheiden.

Alle Beiträge leisten eine Historisierung des Begriffs Gender, insofern sie 
sich mit den Zusammenhängen befassen, in denen Gender verwendet und 
als Versprechen imaginiert wurde. Dass die Einführung des Begriffs zunächst 
eine »feministische Intervention« bedeutete, die die Naturalisierung des Ge-
schlechts qua Konstruktion in Frage stellte und damit neue Artikulationsfor-



 Die Zukunft von Gender und das Subjekt des Feminismus 11

men eröffnete, hebt Sabine Hark in ihrem Rückblick hervor. Aus leibphäno-
menologischer Perspektive betont auch Hilge Landweer die Bedeutung der 
Unterscheidung von Sex und Gender, die den Biologismus der herrschenden 
Geschlechterordnung in kritischer Absicht zitiert.

Festzuhalten ist aber auch, dass die Butler-Rezeption einer Hegemoni-
alisierung des Begriffs Vorschub geleistet hat, die den komplexen Zusam-
menhang von Sex und Gender aufgelöst und im Gegenzug zu einer ›Natu-
ralisierung‹ der Konstruktion geführt hat. Gender tendiert, wie Rita Casale 
in ihrer Auseinandersetzung mit Butler betont, zu einem Denken, das auf 
die Konstruktion und nicht die Konstitution von Geschlecht gerichtet ist, so-
dass Subjekt, Geschichte und Gesellschaft ihren Status als das »konstituti-
ve Andere« verlieren. Dadurch ist faktisch auch das Potential der Kategorie 
Gender als Instrument der Analyse historisch gewachsener Machtverhältnisse 
verloren gegangen. Heute führt der Einsatz der Kategorie Gender zu Verein-
fachungen, die den theoretischen Anspruch der Geschlechterforschung auf 
die knappe Formel der Konstruktion von Geschlecht bringen; in diesem Zu-
sammenhang ist auch der breite Gebrauch des Begriffs ›Dekonstruktion‹ zu 
vermerken, den Sigrid Nieberle in ihrem Beitrag kritisiert.

Zur Kontroverse um Gender und das Paradigma der (De)Konstruktion 
gehört außerdem, dass insbesondere im deutschsprachigen Raum ein wichti-
ger feministischer Theoriestrang allmählich ausgeblendet wurde, nämlich der 
der sexuellen Differenz. Darauf weist Tove Soiland in ihrem Beitrag nach-
drücklich hin. Das Denken der sexuellen Differenz wurde als essentialistisch 
markiert und paradoxerweise aus dem Gender-Diskurs verbannt. In der Fol-
ge wurde nicht mehr zwischen der Stellung von Frauen im gesellschaftlichen 
Gefüge und der ›Frau‹ in der symbolischen Ordnung unterschieden. Doch 
erschöpft sich die »Tatsache des Geschlechts« nicht in der Identitätsfrage ein-
zelner Individuen; wie Barbara Rendtorff argumentiert, ist es daher beson-
ders problematisch, Gender als »Personenvariable« zu verwenden. Vor allem 
aber leistet der Begriff nicht mehr die Verklammerung von individueller und 
gesellschaftlicher Dimension, wie sie Scott (1986) ihrer einflussreichen De-
finition zugrunde gelegt hatte. Auch Cornelia Klinger weist darauf hin, dass 
die gesellschaftliche Dimension von Gender nicht mehr artikuliert wird, da 
zwischen Kultur und Gesellschaft ein Riss entstanden sei.

Fast alle Beiträge hegen daher Zweifel daran, dass es gelingen kann, mit 
der Kategorie Gender die Struktur der Geschlechterverhältnisse zu reflektie-
ren und zu verändern. In diesem Zusammenhang ist auch festzuhalten, dass 
Gender zwar faktisch häufig Frauen meint, sein Einsatz aber systematisch 
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zum historischen Vergessen von Frauen beigetragen hat. Die Genderfor-
schung hat die feministische Frauen- und Geschlechterforschung quasi ab-
gelöst; wie Sigrid Nieberle zeigt, ist die feministische Frauenforschung dabei 
regelrecht zu einem »Objekt der Abstoßung« geworden.

Die Folgen des Unsichtbarmachens von Frauen auf der gesellschaftlichen 
Ebene spielen in mehreren Beiträgen eine wichtige Rolle. Sie sind nur im 
Zuge der bereits angedeuteten kulturtheoretischen Wende zu verstehen. Der 
Gender Turn ist Teil der Hegemonialisierung poststrukturalistischer Positi-
onen, die jenen Riss oder Bruch motiviert, der nicht nur die Relationalität 
von Sex und Gender aufgelöst und Sex ad acta gelegt hat, sondern inzwischen 
auch gesellschaftliche Konsequenzen zeitigt, die theoretisch noch nicht an-
nähernd erfasst sind.

Zu diesen Konsequenzen gehören der Wandel bzw. die Ab- und Auflö-
sung weiterer Begriffe und Begriffspaare, wie Kultur und Gesellschaft, Sub-
jekt und Identität, Frau und Ich, die in mehreren Beiträgen verhandelt wer-
den. Tove Soiland unterstreicht unter Rekurs auf Jacques Lacan und Luce 
Irigaray, dass Frauen zwar eine gender identity haben können, dadurch struk-
turell aber nicht in die Position des Subjekts gelangen. In diesem Zusam-
menhang stellt sie die Frage, ob es in der Rezeption von Gender wirklich um 
eine Vereinseitigung oder Verwässerung eines eigentlich kritischen Begriffs 
geht oder ob nicht vielmehr der Begriff selbst immer schon das Problem war? 
Wenn nämlich Sprache alles festlegt, auch die Position von Männlichkeit 
und Weiblichkeit, dann, so ihr Argument, gibt es keinen kategorischen Aus-
schluss des Weiblichen aus der symbolischen Ordnung. Die Überwindung 
der Zweigeschlechtlichkeit auf der Ebene der Sprache führe auf der gesell-
schaftlichen Ebene zur Ausblendung der unterschiedlichen Positionen von 
Frauen und Männern, Autorinnen und Autoren oder Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern.

Mit der Frage der Sichtbarkeit trifft die Diskussion über die Zukunfts-
fähigkeit des Gender-Begriffs auf die anhaltende Diskussion um den neuen 
Feminismus bzw. den Postfeminismus, der nicht nur ein Ende des ›alten‹ 
Feminismus voraussetzt und damit in das Zusammenspiel von Artikulation 
und Desartikulation feministischer Positionen involviert ist, sondern auch 
die Frage aufwirft, welche Forderungen er für welche Frauen (und Männer) 
stellt (vgl. McRobbie 2010). Das Thema Feminismus taucht darüber hinaus 
wieder in unterschiedlichen Kontexten auf; umstritten ist, ob Feminismus 
das dirty word bleibt, das es Cornelia Klinger zufolge immer war, oder ob es 
neue Möglichkeiten positiver Bezugnahme gibt.
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Die Frage nach dem Subjekt des Feminismus ist also keineswegs erledigt, 
muss aber erneut artikuliert werden, zumal das Subjekt im Zuge des Gen-
der Turn selbst diskreditiert bzw. desartikuliert wurde. Oder, wie Cornelia 
Klinger in ihrem Beitrag schreibt: der Frauenbewegung korrespondiert kein 
gender movement. Darüber hinaus zielt die Frage nach dem Subjekt auf die 
Verbindungen zwischen dem neuen Feminismus und dem neoliberalen Ge-
schlechterregime, die, wie Angela McRobbie in diesem Band zeigt, durch die 
Figur staatstragender Mutterschaft besonders erfolgreich verkörpert werden. 
Die Mütter aus der Mittelschicht greifen ein neues Vokabular von Selbstbe-
stimmung und Selbstermächtigung auf, das Freiheit und Unabhängigkeit 
verspricht, aber keine emanzipatorische Kraft entfaltet. Ziel ist nicht die 
grundlegende Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse, sondern ihre 
Verbesserung im Sinne der Optimierung. Insofern stellt sich hier die Frage, 
was das Ziel feministischer Politik und Theorie ist. Die Frage nach der Zu-
kunft von Gender lässt sich jedenfalls kaum von der Diskussion über den 
neuen Feminismus und die Zukunft des Feminismus trennen.

Mit dem Thema Feminismus wird seit einiger Zeit auch wieder der Be-
zug auf die Zweite Frauenbewegung hergestellt (vgl. Rendtorff/Riegraf/
Mahs 2014: 7). Dabei geht es nicht nur um die Frage, ob und inwiefern 
Themen der 1970er Jahre noch präsent sind. Wie in mehreren Beiträgen 
deutlich wird, führt der Bruch der 1990er Jahre heute – über zwanzig Jahre 
später – auch zu einem Blick auf die Anfänge der Zweiten Frauenbewegung, 
auf die Literatur und die feministischen Theorie dieser Jahre. Hilge Land-
weer greift sogar einen zentralen Begriff dieser Anfangszeit, nämlich den der 
›Betroffenheit‹, kritisch auf, um ihn zu aktualisieren und für widerständiges, 
politisches Handeln in der Gegenwart produktiv zu machen.

Interessanterweise kann heute offenbar gerade der Blick zurück dazu bei-
tragen, zu formulieren, worum es zukünftig geht: um die Analyse, Kritik 
und Veränderung der herrschenden Geschlechterverhältnisse, deren Asym-
metrie sich in allen gesellschaftlichen und kulturellen Feldern niederschlägt 
und selbst historische Errungenschaften feministischer Wissenschaft wie die 
Figur der Autorin immer wieder in Frage stellt.

Die Anordnung der Beiträge vollzieht die Bewegung von der Ausein-
andersetzung mit den verschiedenen Facetten des Gender-Begriffs hin zu 
Fragen und Problemen der Zeitdiagnose nach und wird durch die beiden 
literaturwissenschaftlichen Beiträge gerahmt. Sigrid Nieberle unternimmt in 
ihrem Bericht über die Arbeit an einer Gender Studies-Einführung einen ex-
emplarischen Schnelldurchlauf von der feministischen Frauenforschung zu 
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den kulturwissenschaftlichen Gender Studies, von der Kanonisierung weib-
licher Autorinnen und Frauen-Lexikographik zu Gender als »epistemischem 
Ding«. Die heutige Gemengelage ist für sie durch das letztlich produktive 
Neben- und Miteinander von Theoretisierung und Ausdifferenzierung sowie 
Popularisierung und Verfahren der Komplexitätsreduktion charakterisiert. 
Bei aller Fehleranfälligkeit von Zukunftsprognosen hält sie die Gender Stu-
dies für nicht so bald von Bedeutungsverlust bedroht. 

Barbara Rendtorff untersucht die zahlreichen analytischen Missverständ-
nisse, die sich aus dem Begriff Gender entwickelt haben und sich gerade im 
Bereich der Pädagogik vielerorts niederschlagen, etwa wenn Kleinkinder ent-
lang des Rosa/Hellblau-Schemas grundlegend verschieden erzogen werden 
und dies als vermeintlich ›gendergerechte‹ Förderung verstanden, oder wenn 
Gender Mainstreaming insgeheim als ›Frauenförderung‹ übersetzt wird. Der 
Beitrag zieht die Zukunftsfähigkeit des Gender-Begriffs stark in Zweifel und 
stellt die bewusst offen gehaltene Frage, wie sich über Geschlecht sprechen 
lässt, ohne in den Sog der Signifizierungen zu geraten. 

Ausgehend von der Analyse anti-feministischer Diskurse der Gegenwart  
legt Sabine Hark die Reibungen zwischen Feminismus und akademisierten 
Gender Studies dar, deren besonderer Erfolg in der Produktion wissenschaft-
lichen und damit gesellschaftlich anerkannten Wissens bestehe. Dass his-
torische und epistemologische Kontingenzen das Projekt des Feminismus 
fundieren, sieht sie nicht nur als Chance, sondern geradezu als Bedingung 
eines anderen Denkens, dessen Widerstandspotential in dem Wissen liege, 
vorübergehend zu sein. 

Rita Casale zeichnet den Übergang von der Dekonstruktion zur Kultu-
ralisierung anhand theoretischer Schriften von Carla Lonzi, Heide Schlüp-
mann und Judith Butler nach und analysiert die zunehmende Verwechslung 
der Begriffe Subjekt und Identität, die sich im Zuge der Butler-Rezeption 
ergeben habe. Der poststrukturalistische Bruch mit der Gesellschaftstheorie 
habe zur Ausblendung ganzer Fragenkomplexe geführt, die die Verknüpfung 
von Sozial- und Theoriegeschichte der 1970er Jahre betrifft. Daher plädiert 
sie für die Verschiebung der symbolischen Ordnung des Geschlechterver-
hältnisses als Ziel der politischen Utopie des Feminismus. 

Auch Tove Soiland interveniert auf der Ebene der Theoriegeschichte, da 
die deutschsprachige Rezeption einen zentralen Strang der feministischen 
Theorie nahezu vollständig ausgeblendet habe: nämlich die Psychoanalyse, 
die hierzulande zu Unrecht als essentialistisch kritisiert worden sei. Demge-
genüber operiere gerade das dekonstruktive Gender-Verständnis mit Onto-
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logisierungen, insofern es die Zweigeschlechtlichkeit unangetastet lasse und 
Hierarchisierungen analytisch reproduziere, die auf eine Rückführung der 
Position der Frau an ihren angestammten Platz in der symbolischen Ord-
nung zielen. Als Zukunftsperspektive nennt sie konkrete Fragen, die eine 
Geschlechtertheorie der Gegenwart zu bearbeiten hätte. 

Cornelia Klinger zeigt auf, wie sehr die Karriere des Begriffs Gender mit 
den sozialgeschichtlichen und gesellschaftlichen Veränderungen durch den 
Neoliberalismus verwoben ist. Die so häufig zitierte Formulierung Joan 
W. Scotts, Gender sei eine »nützliche Kategorie«, habe sich auf unheimli-
che Weise bewahrheitet, insofern Gender einer umfassenden Kapitalisierung 
›nützlich‹ geworden und die Ökonomisierung des Menschen als (männli-
ches und weibliches) ›Humankapital‹ vorangetrieben habe. Diese »Koin-
zidenz von Feminismus und Neoliberalismus« wird im sogenannten adult 
worker model greifbar, das in der Europäischen Union parallel zum Abbau 
des Wohlfahrtsstaates etabliert wurde. 

Angela McRobbie liefert für die von Cornelia Klinger nachgezeichneten, 
längerfristigen politischen Auswirkungen des Neoliberalismus auf die Ge-
schlechterverhältnisse den medialen Soundtrack. An zwei Beispielen, dem 
Film Revolutionary Road (2008; dt. Zeiten des Aufruhrs) und dem vielbespro-
chenen Bestseller Lean In der Facebook-Geschäftsführerin Sheryl Sandberg 
(2013), zeichnet McRobbie die Entwicklung des neoliberalen Modells er-
folgreicher Mutterschaft nach, das vom Brüchigwerden idealisierter Mut-
terschaft vor dem Beginn der zweiten Frauenbewegung und der Wandlung 
dieses Bildes zu dem der erfolgreichen Chefin (und Mutter) reicht. 

Hilge Landweer unternimmt eine Zusammenführung von Geschlech-
terforschung und Phänomenologie und arbeitet damit der in diesem Band 
mehrfach diagnostizierten Entpolitisierung des Begriffs Gender entgegen. 
Die alte feministische Forderung, Widerstand gegen ungerechte Geschlech-
terverhältnisse zu leisten, sei immer noch aktuell, Widerstand aber immer 
durch Betroffenheit motiviert. Gegen sentimentale Nostalgie argumentiert 
sie in kritischer Auseinandersetzung mit Butlers Begriff materialization und 
jüngeren Arbeiten zur Verletzbarkeit, dass auch die Machtwirkungen von 
Diskursen wesentlich in der »leiblich-affektiven Betroffenheit« verankert 
sind. 

Mein eigener Beitrag nimmt noch einmal den literaturwissenschaftlichen 
Faden auf und problematisiert die Widersprüche weiblicher Autorschaft. 
Denn während die Durchsetzung des Begriffs Gender im Zuge der kulturthe-
oretischen Wende den Ausschluss von Autorinnen aus der Literaturgeschich-


	9783593500843
	lp_9783593500843
	Leere Seite

