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is not a problem at all, because as Arne has told you before, there are females with 
a high level of testosterone but with perfect female, at least external perfect female 
phenotype. And they have no advantage at all, since they don’t have any functional 
testosterone receptors. By the way, most of the time these are very beautiful fe-
males, and you can find them as models.

If the “perfect female phenotype” signals “no advantage at all” (think of Goya’s 
prone and inert La Maja), how does a female body display an “advantage” 
stemming from T? It is difficult to measure androgen receptor function directly, 
so sport investigations draw on protocols developed by doctors specializing in 
intersex variations, who infer the function of androgen receptors from the body’s 
surface. The IAAF regulation lists the following indicators of high functional T 
(2011: 20):

• Deep voice
• Breast atrophy
• Never menstruation (or loss of menses for several months)
• Increased muscle mass
• Body hair of male type (vertex alopecia, >17 years)
• Tanner score low (I / II) [see figure 3]
• F&G score (>6 / ! minimized by the beauty) [sic] [see figure 4]
• No uterus
• Clitoromegaly [larger than typical clitoris]

Fig. 3:  The Tanner Scale-Female (1969) schematic used to assess pubertal development. 
Image reproduced with permission from Michal Komorniczak (Poland) under creative 
commons license (CC BY-SA 3.0).
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Many of these features are deeply subjective, drawing on aesthetic judgments 
about femininity and masculinity; several are also a common result of extreme 
athletic training in women. It is crucial here to understand that this list is not 
used alongside some objective medical test for a woman’s physical sensitivity 
to T: it is the test.

At ICSEMIS, Bermon stressed one trait above all others as the most impor-
tant for determining whether an athlete under investigation for high T has 
unfair advantage: the size of her clitoris. The IAAF investigations follow “three 
levels of medical assessment”: an initial clinical examination, preliminary 
endocrine assessment, and a full examination and diagnosis. Bermon clarified 
that a gynecological exam should be included in the first level, emphasizing its 
importance by using bold font, all caps, and three plus signs. Bermon claimed 
that clitoral size “gives you very good information about the level of virilization” 
– that is, whether someone has been “masculinized” by T. The clitoris is the sine 
qua non for divining so-called advantage.12

Fig. 4:  Ferriman-Gallwey Scale (1961). Reproduced with permission from Martin, Kathryn and 
Jeffrey Chang. 2008. “Evaluation and Treatment of Hirsutism in Premenopausal Women: 
An Endocrine Society Clinical Practice Guideline.” The Journal of Clinical Endocrinology 
& Metabolism. © Oxford University Press

Bermon made a series of inferences: a large clitoris indicates both high T and 
functional receptors; high T and functional receptors indicate athletic advantage. 
But these indicators have no predictive capabilities regarding athleticism. In his 
testimony during the CAS hearing, Ljungqvist acknowledged that “it [i]s not 
possible to quantify the magnitude of athletic advantage enjoyed by a particular 
athlete based on assessment of physical virilisation” (CAS 2015: 64).

Beyond its use in investigations, the list plays a role in marking some women 
as suspicious, which brings all women athletes under scrutiny. The IAAF guide-
line is “scientific” insofar as these are the elements endocrinologists look for 
when assessing high T in women, but the logics and aesthetics of this list boil 
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down to common ideas of what T does to women’s bodies, and the idea that 
evidence of high T can be gleaned from the body’s surface characteristics. But 
while this list is used clinically as if it were objective, judgments about masculin-
ity in women vary by historical period, place, racial ideologies, and individual 
situation. How deep is too deep for a woman’s voice, and in which contexts is it 
considered normal for a woman to speak “roughly” versus cultivating a soft and 
quiet voice? Is body hair feminine, or is it suspiciously masculine? Measures of 
the patterns and density of hair growth were developed in the context of racial 
science, and anthropologists used these as “a principal method of defining race” 
(Yildiz et al. 2010: 53). The Ferriman-Gallwey scale for assessing a so-called 
male pattern of body and facial hair (hirsutism) is profoundly subjective, and 
the literature on hirsutism reveals an ongoing obsession with racial and ethnic 
variations (see, e. g., Yildiz et al. 2010; Goodman et al. 2001). Several listed traits 
are also common results of intensive athletic training in women. How small 
must breasts be to show “atrophy”? Small breasts might be interpreted as the 
result of high T, rather than a result of the demands and effects of training in 
a specific sport. How much muscle mass indicates increased muscle mass in a 
woman? Muscle mass is a particularly fraught characteristic for elite women 
athletes, because even in some sports where larger muscles could benefit per-
formance, some elite women athletes (and notably their coaches) strive to avoid 
“bulking up” (Dworkin 2001; Krane et al. 2004; Rothenberg 2015). T talk erases 
the subjectivity from these judgments, certifying the list as scientifically valid, 
universal effects of high T on women, and thus signs of advantage.

Bermon ended his talk with a slide carrying five take-home messages, one 
of which was in all caps: “Importance of GYNAECOLOGICAL EXAMINATION: 
PPHE.” In other words, not only is a genital exam the first step in investigating 
women under the T regulation, but he called for all women athletes to have one 
as part of a preparticipation health exam (PPHE). He called the PPHE “very, 
very, very important,” but noted with regret that it “is not very much popular 
[sic] in poor countries, as you can imagine.” With that reference to poor coun-
tries, he made the slip from supposedly looking for athletic advantage to claims 
that the process is in the service of women’s health: “It’s very easy to detect a 
labial fusion, clitoral enlargement, or very small vagina, or very short,” he said. 
“Once you detect this, you can help the athlete for diagnosis and treatment.” Not 
twenty minutes before Bermon described these assessments, Arne Ljungqvist 
had bemoaned the “humiliation” involved in the physical exams of “sex testing,” 
and had assured the audience that “sex testing” was over.

Multiple analyses of the genital inspections associated with “sex testing” 
in sport have pointed out the resonance of these exams with the historical 
pathologization of black women’s genitals (Nyong’o 2010; Munro 2010; Merck 
2010; Jordan-Young/Karkazis 2012; Doyle 2013; Dworkin/Swarr/Cooky 2013; 
Adjepong/Carrington 2014). Writing about how shifting racial and national con-
texts affect perceptions of sexual (a)typicality, Magubane has observed that “one 
thing that South African, US, and European medical texts from the seventeenth 
century through the twentieth seem to agree on was the fact that malformed 
or ambiguous genitalia, especially an enlarged clitoris or overdeveloped labia, 
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were particularly common among women of African descent” (2014: 769). As 
Adjepong and Carrington note, “Colonial myths around black women’s bodies 
are reproduced even after the formal dismantling of western colonial regimes” 
(2014: 173). Colonial myths concern “pathological cultures” as well as pathologi-
cal bodies, recasting violent colonial interventions as “saving” women from their 
own (violent and misogynist) communities. We see here a double parallel to what 
Ticktin documents in her critique of humanitarianism, where “both NGOs and 
the French state give attention to women who are subject to exceptionally violent 
or exoticized practices, such as excision or modern slavery, but this renders them 
visible as victims of cultural pathologies and hence in need of help, rescue – not 
equal rights” (2011: 4-5). In the instance we examine, the exoticized practice is 
not excision, but failure to excise. The women targeted for the “help” of IAAF 
and IOC medical teams are not thereby included as equals among other women 
athletes, as the official aim of intervention is to reduce athleticism among the 
former for the benefit of the latter.

T as the Great Distraction

Returning to that striking image taken minutes after the 800-meter women’s 
final ended, we can understand it within a more complex web of context. The 
image is more than a representation of multiple discourses circulating around 
the women on the podium and those at its periphery. It is also a snapshot of 
particular people with material lives and specific histories and locations in the 
intersecting orders of privilege and “rights” to winning, to privacy, to respect. 
In a context in which T alone is deemed to determine advantage and disadvan-
tage, what makes sense and is valued as legitimate in this scene is the sense of 
injustice expressed acutely by the women who did not win the race. But women 
investigated for possible high T face harms that are nowhere in the picture: hav-
ing their identity publicly questioned, their genitals scrutinized, the most private 
details of their lives subject to “assessment” for masculinity, their careers and 
livelihoods threatened, and being subject to pressure for medically unnecessary 
interventions with lifelong consequences. The narrative of harm is inverted: 
how does the putative advantage conferred by T matter more than concrete and 
demonstrable harms to people?

The stories emerging from development and implementation of this regula-
tion are “predictable failures,” which Holloway describes as “instances where 
medical issues and information that would usually be seen as intimate, private 
matters are forced into the public sphere” (2011: back cover). The intrusions are 
predictable precisely because hierarchies of race, gender, and nation place these 
women athletes far from power, and the policy-making process instrumentalizes 
these very hierarchies by constructing “fairness” as an objective phenomenon 
that could therefore be defined absent consideration of its meaning to women 
who would be excluded by the regulation. A regulation aimed at ensuring fair-
ness “for all female athletes” fails to take into account the perspective of women 
directly affected: “None of the female athletes disqualified by prior policies were 
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invited to attend the meetings that were held to formulate the new policies” 
(Viloria/Martínez-Patiño 2012: 17). Far from being objective or universal, this 
regulation mobilizes a version of “fairness” that is a privilege reserved for those 
with favored racial, gender, sexual, class, or national status. This exclusion 
from the purview of “fairness” is occluded by magnanimous claims of protecting 
health. Sport officials opportunistically move between two platforms of justifica-
tion for the regulation: protecting health and protecting fairness. The women 
being “protected” in these two different justifications are mutually exclusive. 
Women with high T are not “visible” in the fairness portion of this regulation 
except as a threat; the “help” offered requires that they submit to the designation 
of “ill” despite having no health complaints (Jordan-Young/Sönksen/Karkazis 
2014). T talk thus obscures how the regulation benefits those with more power 
and privilege, making it look like defense against unfairness rather than the 
exercise of power.

T talk deflects attention from social structures and institutions, attributing 
the result of competitions completely to individual bodies, as though these bod-
ies have developed, trained, and ultimately competed in some sociallyneutral 
vacuum. At one level, the regulation harms all women athletes. It is built upon 
the premise that sport is a masculine domain and it is a distortion of nature for 
women to enter it in a serious, competitive way (Kahn 1998, Krane et al. 2004). 
“Sex testing” is the traditional way of policing this line, and reframing this as 
a rule about T obscures the fact that this regulation is still “sex testing.” The 
regulation has even provided a fresh occasion for an IOC policymaker to argue 
with a straight face that barriers to equality in sport are gone (CAS 2015).

At another level, some women are harmed in a much more direct, material, 
and significant way. The premise that women are a vulnerable class that needs 
protection is readily endorsed in this domain even by some who are otherwise 
champions of gender equity (e. g., Dreger, quoted in Epstein 2014), but history 
is full of examples of how the “female vulnerability” argument has consistently 
valued more privileged women (whether by class, race, gender presentation, or 
region) over less privileged women, who are ironically but systematically seen 
as less vulnerable. T talk deflects attention from the racial and regional politics 
of intrasex competition in women’s sport.

The IOC and IAAF frame interventions as an unmitigated good, especially 
because they target women from the Global South, coming from situations that 
Bermon and Ljungqvist have described as “lacking competence” for dealing with 
the conditions that are “revealed” through investigations. We must, however, 
attend to resonances, co-occurring narratives, and indirect logic. The desig-
nated “Centers of Excellence” are in Sweden, France, Australia, Japan, Brazil, 
and the United States; the athletes are repeatedly described as coming from 
“Africa, South America, Asia” and from “poor countries or developing countries” 
as opposed to the “western countries” where medical diagnosis and intervention 
for intersex happens at or near birth. A high-ranking IOC official told us in an 
interview that “these women have dangerous diseases,” underscoring the way 
that sport authorities frame untreated intersex variations as a seriously harm-
ful problem. Together with the refrain that outside the West there is not the 
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“competence” to deal with such conditions, the picture that assembles is that of a 
missionary relationship, and certainly resonates with a long legacy of colonialist 
ideologies. Emphasizing the delivery of scientific and medical prowess to women 
in need obscures the extremely asymmetrical power relations involved.

The interventions on athletes are not directed by their goals and needs, but 
by the goals of sport organizations. Neither the regulations nor any sport offi-
cials’ publications or presentations that we have encountered acknowledge the 
now decades-old controversies that have raged over genital surgeries and other 
medical interventions for intersex. The interventions performed on women in 
order to comply with the regulation are the same ones that adults with intersex 
variations have argued against for decades, pointing out that they are driven 
by gender ideologies that pathologize sex atypical bodies and gender atypical 
behavior, and cause irreparable harm to sexual sensation and function (Karka-
zis 2008, Davis 2015). These complaints, delivered forcefully from individuals 
in countries around the world, have caught the attention of national legislative 
bodies and human rights organizations (Carpenter 2016, OII Australia n. d.). 
Moreover, high T may signal a medical problem but it does not constitute a 
medical problem (Karkazis et al. 2012, Jordan-Young/Sönksen/Karkazis 2014). 
Physicians do not lower T in the absence of patient complaints or functional 
impairments. Lowering T can cause significant health problems, which can 
include depression, fatigue, osteoporosis, muscle weakness, low libido, and 
metabolic problems; these may be life-long problems, and may require hormone 
replacement treatments, which are both costly and often difficult to calibrate 
(Jordan-Young/Sönksen/Karkazis 2014).

Beyond performing unnecessary medical interventions and violating IAAF 
rules, the report on the four women raises serious ethical concerns about coercion 
and violations of confidentiality and privacy (Jordan-Young/Sönksen/Karkazis 
2014; Sönksen et al. 2015). Implicitly addressing concerns about coercion, the 
IAAF regulation states that no woman is required to undergo medical inter-
vention, but this claim is deeply misleading. The regulation applies to women 
in the category of elite athletes. If a woman with hyperandrogenism wishes to 
continue her career as an athlete, she is required to lower her T levels. If she 
does not, then she can no longer be in the category. Since sport authorities 
have no grounds to make rules about people who are not in that category, it is 
meaningless for them to say that women athletes do not need to have medical 
interventions.

Because the IOC and IAAF have delegated the obligation to investigate 
women to the lower-level sport authorities, when predictable failures occur, the 
IOC/IAAF frame these as “implementation problems” that happen under the 
aegis of the national federations or National Olympic Committees. For example, 
in Dutee Chand’s successful challenge to the IAAF regulation, any problems 
Chand had encountered – medical harm, violations of privacy, discrimination, 
psychological distress, and wrongful suspension of her career – were not inher-
ent to the regulation itself, but to how it was implemented. Any problems could 
be attributed to the ineptitude and bungling of the national officials, Athletics 
Federation of India (AFI), and the doctors that AFI chose to examine her. This 
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is yet another resonance with colonial ideas of the backwardness of those in the 
Global South.

A month before the photo that opens this essay was taken, a debate erupted 
on Twitter about the T regulation. Shannon Rowbury, a middle-distance runner 
who was goaded into speaking about the issue immediately after a race com-
mented that “it challenges and threatens the integrity of women’s sports to have 
intersex athletes competing against . . . genetic women” (Rowbury 2016). Justifi-
ably angry that Rowbury had excised women with intersex variations from the 
category of women, several advocates asked her to apologize for her statement. 
The debate torqued and turned picking up more interlocutors until it included 
a sports scientist known for his spirited defenses of the regulation. One partici-
pant argued the regulation cannot be isolated from questions of race, “Even if it 
makes dialogue YOU want to have about it more difficult. I dont [sic] think it’s 
good science to isolate physiology from history + politics and race plays direct 
role if it contributes to who does/doesn’t get tested” (Eisenberg-Guyot 2016). The 
sport scientist rejected the idea and replied dismissively that race “is irrelevant 
to the science and so to me, the introduction of race is an intellectually lazy 
approach” (Tucker 2016).

No one had to introduce race; it was there all along. M’charek, Schramm, 
and Skinner (2014) argue that in contemporary European discourses race is an 
“absent presence” both normatively and methodologically. Normatively, race is 
“a tabooed object often removed and excluded from discourse and viewed as 
something that belongs to the problematic past.” Methodologically, the obfusca-
tion of race engenders a “slippery-ness”; race “come(s) in many different guises.” 
The analyst’s task, then, is “to attend to things that are othered (silenced and 
excluded): such things do not fully go away, but might give rise to things that 
are (made) present” (2014: 462). Similarly, sociologist Avery F. Gordon writes of 
being haunted by a photograph while immersed in a project as she kept “look-
ing for the language that could render what wasn’t easily or normally seen, 
what was in the blind field, what was in the shadows, what only crazy people 
or powerless people saw.” She struggled “to conjure, to present, to bring back to 
a different life what was living and breathing in the place blinded from view” 
(2007: 9). We have aimed here to bring forth what others do not see, cannot see, 
refuse to see. Foregrounding the intertwined workings of colonialism, race, and 
modernity reveal race as central to, not apart from, this regulation. Exposing 
and centering these relationships, the regulation and its effects can only be 
understood as intentional and as a predictable outcome of legacies that not only 
continue to haunt, but to harm.



Freiburger Zeitschrift für GeschlechterStudien 25

112   Katrina Karkazis/Rebecca M. Jordan-Young

Freiburger Zeitschrift für GeschlechterStudien 25

The Powers of Testosterone   113

Key

CAIS – Complete androgen insensitivity syndrome
CAS – Court of Arbitration for Sport
IAAF – International Association of Athletics Federations
ICSEMIS –  International Convention on Science, Education and Medicine 

in Sport
IOC – International Olympic Committee
PCOS –  Polycystic Ovarian Syndrome
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1. This prelude draws on the previously 
published article (Karkazis 2016).

2. Here, we focus on the IAAF and the 
IOC regulations issued prior to 2018. 
The analysis applies to the IAAF’s re-
vised regulation released in 2018, and 
we expect it will apply to any similar 
regulations targeting naturally high T 
in women. Likewise, because the IOC 
and IAAF developed their respective 
regulations together, are materially 
similar, and involve many of the same 
institutional actors, we use the singular 
noun “regulation” in this piece.

3. The T regulation concerns only higher 
natural levels of testosterone and not 
higher levels due to doping. With dop-
ing, which is regulated by the World 
Anti-Doping Agency, the hormones 
are external to the athlete’s body. The 
women targeted by this regulation have 
not introduced testosterone into their 
bodies.

4. “Intersex” is a term long used to refer to 
individuals born with atypical sex traits. 
In 2006, participants at a medical con-
ference updated treatment guidelines 
agreed to change the nomenclature 
from intersex to Disorder of Sex Devel-
opment (DSD) (Lee et al. 2006). Others, 
including IAAF and IOC officials, have 
sometimes used the alternative phrase 
“disorders of sex differentiation” for 
the same DSD concept. DSD has been 
controversial among many intersex 
individuals, advocates, activists, and 
community organizations owing to its 
use of “disorders,” which pathologizes 
atypically sexed bodies prompting im-
peratives for medical intervention. 
Many thus reject the term DSD, pre-
ferring instead intersex. In this paper, 
we use intersex except when quoting or 
referencing the regulations themselves 
or addressing policymakers’ use of the 
term DSD.

5. We are grateful to Lisa Bavington for 
bringing the publication by de Visser to 
our attention.

6. This has been confirmed through several 
sources including a talk given in 2012 by 
Stéphane Bermon, a key IAAF policy-
maker, at the International Convention 
on Science, Education and Medicine in 
Sport (ICSEMIS) and interviews with 
other policymakers.

7. Sport policymakers have variably and 
interchangeably used the terms “sex 
testing” or “sex tests,” and “gender 
tests” or “gender verification” to refer 
to the vetting of women athletes for eli-
gibility in the female category. In this 
paper, unless we are directly quoting a 
source, we use “sex testing.” One of the 
key points of this paper is to show how 
gender ideologies are embedded in as-
sessments of sex, including those that 
are thought to be “purely” biological 
(Kessler/McKenna 1978). Drawing on 
Kessler and McKenna, Westbrook and 
Schilt use “‘determining gender’ as an 
umbrella term for these diverse prac-
tices of placing a person in a gender cat-
egory” (2014, 34). We are sympathetic 
to that usage, which points to the social 
nature of these processes. We opt for dif-
ferent usage here to clearly spotlight the 
fact that official regulations have aimed 
to link eligibility to biological criteria, in 
this case testosterone, and at the same 
time to show in detail how the assess-
ment of testosterone and testosterone 
function are social phenomena.

8. We have written extensively, both 
separately and together, about how sci-
entific notions of “normal” and “atypi-
cal” sex are always deeply entangled 
with commitments to heteronormative 
relationships among sex, gender, and 
sexuality (e. g., Karkazis 2008; Jordan-
Young 2010; Karkazis et al. 2012). In 
this piece, we do not deal in any detail 
with the operations of homophobia, 

Remarks
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primarily because the techniques for 
assessing sexuality among women who 
are identified as having high T via this 
regulation are the most opaque of the 
assessments. The IAAF regulation 
includes six mentions of “anamnestic” 
data as an important element of as-
sessing the degree of virilization. An-
amnesis typically means an interview 
on a “patient’s” subjective medical and 
psychiatric history, but the term has a 
particularly strong history of use in sex-
ology, where it specifically indicates an 
interview on the subjective experiences 
of gender and sexuality. The only direct 
indication of the content of anamnestic 
interviews or how they should be used to 
assess virilization is found in Fénichel et 
al., where the authors report that none 
of the four young women athletes “re-
ported male sex behavior” (2013: E1056) 
– a confused and confusing locution that 
we presume means that the women did 
not have women sex partners. The lack 
of specific direction in terms of how to 
interpret anamnestic data is a signal 
that regulators believe “virilized” sexu-
ality can simply be recognized by anyone 
who looks, an assumption that closely 
conforms to our prior observations of 
heteronormativity in medical science 
(Karkazis 2008; Jordan-Young 2010).

9. The IAAF and IOC regulation and much 
discussion about it use the terminology 
“female athletes” or “female hyperan-
drogenism.” The term “female” has 
strong biological connotations, and this 
may indeed be the reason that the term 
is preferred by sport regulators. We un-
derstand that many women athletes also 
refer to themselves and their competi-

tive category as comprising “females” 
rather than women. Nonetheless, in 
this paper, we have opted to use the 
words “woman” or “women” rather than 
“female(s)” in order to highlight the fact 
that we are interested in social opera-
tions of gender.

10. Goya also painted a nearly identi-
cal work titled La Maja Vestida – the 
clothed maja – which portrays the same 
woman draped over a green divan and 
propped up by pillows, but this time clad 
in a clinging, transparent white dress. 
Bermon not only chose one of Goya’s La 
Maja paintings for his presentation; he 
chose the naked one.

11. Showing that similar progress narra-
tives operate across political lines and 
domains of discourse, Magubane has 
offered a sustained analysis of feminist 
scholarship on Caster Semenya, show-
ing that feminist and queer scholars 
have often perpetuated the associa-
tion of modernity, knowledge, and the 
West.

12. Here’s a sleight of hand that we do 
not have room to address fully in this 
paper: the regulation and official state-
ments related to it not only merge high 
T with intersex, but flatten intersex 
into a singular thing. This flattening 
obscures a great deal of empirical and 
logical slippage in their rationale for the 
regulation.

13. Bavington notes that the IAAF regu-
lation specifically stipulates that the 
“burden of proof” for partial androgen 
insensitivity is “put on the athlete pre-
cisely because it is so difficult to prove” 
(2016: 124).
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muliert könnte man der BRAVO-Sport auch den Titel ‚BRAVO-Männerfußball‘ 
geben. Das würde den Inhalt besser beschreiben. Eventuell hat sich das aber 
auch bereits verändert, denn die Analysen sind nun schon einige Jahre her und 
ich habe schon länger nicht mehr einen genaueren Blick auf die BRAVO-Sport 
geworfen. Aber zu dem Zeitpunkt war es ein ganz klar von Männern dominiertes 
Bild des Sports, dass Jugendlichen mit dem Heft transportiert wurde. 

KH: Sandra, du hast dich auch vor einigen Jahren intensiver mit medialen 
Repräsentationen beschäftigt und dabei, wenn ich das richtig sehe, die Her-
stellung und Normalisierung von Sportkörpern in den Fokus gerückt – unter 
anderem in Zusammenhang mit der Berichterstattung über die südafrikanische 
800m-Läuferin Caster Semenya.

Sandra Günter: Ja, das stimmt, wenngleich das in der Tat schon einige 
Jahre her ist. Mich hat damals aus körpersoziologischer Perspektive und im 
Anschluss an postkoloniale Theorieansätze die Frage interessiert, wie in der 
medialen Berichterstattung des Sports mit den von der weißen heterosexuellen 
Norm abweichenden, also vermeintlich devianten Körpern umgegangen wird. 
Wie deviante Körper medial kontextualisiert und im Fall des Leistungssports 
ihre Normalisierungen zu legitimieren versucht werden. Das fand zum einen 
auf einer medialen Skandalisierungsebene in der Berichterstattung und zum 
anderen auf der Ebene von Weltverbänden des Leistungssports statt. So ließ 
beispielsweise der Internationale Leichtathletik-Verband (IAAF) die südafri-
kanische Läuferin* Caster Semenya nach ihrem Goldmedaillengewinn bei der 
Leichtathletik WM 2009 erst nach einer neun Monate andauernden medizini-
schen Behandlung bzw. vermeintlichen Normalisierung ihres Hormonspiegels 
wieder im Juli 2010 in der Leistungsklasse der Frauen starten. Die meisten 
sogenannten hyperandrogenen Sportlerinnen* willigten ebenso wie Caster 
Semenya in den folgenden Jahren in diese androgensenkende Behandlungen 
ein, um an Wettkämpfen teilnehmen zu können (Günter 2015). Nur die für 
Indien startende Leichtathletin Dutee Chand, die 2014 vom IAAF ebenfalls sus-
pendiert wurde, nicht. Sie weigerte sich ihren Körper einer solchen Behandlung 
zu unterziehen, klagte vor dem Internationalen Sportgerichthof (CAS) dagegen 
und bekam 2015 vorerst Recht. Die sogenannten Hyperandrogenism Regulations 
wurden daraufhin vorläufig außer Kraft gesetzt. Seither dürfen hyperandroge-
ne Sportlerinnen* wieder uneingeschränkt bei den Frauen starten, doch ein 
abschließendes Urteil steht bis heute (Anm. SG: April 2019) aus.

Aktuell interessieren mich jedoch verstärkt die sozialen Medien und die 
Phänomene des Cyber-Mobbings und Cyber-Harassments. Ich denke da zum 
Beispiel an die Reaktionen in den sozialen Medien auf Personen wie die Sport-
reporterin Claudia Neumann, die es ‚wagte‘, erstmals im Juni 2016, im ZDF 
zwei Männerfußball-EM-Spiele zu kommentieren (Günter 2017). Oder auch die 
Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus, die seit 2017 als erste Frau in der Männer-
fußball-Bundesliga Spiele pfeift. Der Sexismus der anlässlich dieser Ereignisse 
in den sozialen Medien, insbesondere in den Kommentarspalten, aufscheint, 
lässt in tiefe Abgründe blicken. Da gibt es noch sehr viel zu tun und aus einer 
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geschlechtertheoretischen Perspektive noch viel zu erforschen, um dominante 
Machtverhältnisse und die Dynamiken des Cyber-Harassments (Lembke 2016) 
besser zu verstehen. 

KH: Wenn ich das richtig höre, dann seht ihr beide die Notwendigkeit, den Blick 
von den Printmedien, der Fernsehberichterstattung etwas zu lösen und eher zu 
fragen: Was passiert eigentlich in sozialen Medien? Was kursiert im Internet an 
Repräsentationen von Geschlecht? Welche Konstruktionsprozesse lassen sich dort 
beobachten?

SG: Ja, aber nur ergänzend, denn soziale Medien sind nur begrenzt repräsen-
tativ für Gesellschaften und die darin geführten Geschlechterdiskurse. Sie sind 
einer starken Dynamik unterworfen, die durch Anonymität begünstigt wird. 
Zugleich ist aber auch interessant zu beobachten, dass viele Menschen sich 
sehr wahrscheinlich gar nicht anonymisiert oder kaum pseudonymisiert zu Wort 
melden und auch in vielen anderen Foren mit vergleichbaren Kommentaren 
präsent sind. Also auch das Verhalten der Nutzer*innen müsste noch genauer 
erforscht werden, denn deutlich wird, dass der virtuelle Raum unserem Leben 
buchstäblich eine Dimension hinzugefügt hat, die neue Möglichkeiten der Kom-
munikation sowie auch der wissenschaftlichen Analyse ermöglicht. 

EG: Mich würde hier interessieren, ob ihr dabei Unterschiede in der Dynamik 
der Medien seht. Es ist ja durchaus ein Unterschied, ob eine Berichterstattung 
in einer sonntäglichen Sendung erfolgt oder auch in der alle 14 Tage erscheinen-
den BRAVO-Sport – oder ob sie sich, wie in den sozialen Medien üblich, ständig 
verändert. Gerade im Netz sind die medialen Konstruktionen und Illustrationen 
ja unglaublich dynamisch und verändern sich fast sekündlich – oder zumindest 
nicht in kontrollierbarem Modus. Hast Du, Sandra, den Eindruck, dass da mit 
Blick auf Körperpräsentationen und Körperdarstellungen Möglichkeitsräume 
entstehen?

SG: Ja, in jedem Fall sind da Spiel- und Möglichkeitsräume in der (Selbst-
)Inszenierung zu beobachten. Die (Selbst-)Inszenierung von Athlet*innen auf 
Instagram erfolgt zum Beispiel primär über das Bild – und weniger über den 
Text, das Wort. Ich denke, das ist noch ein großes, offenes Forschungsfeld, denn 
auch in der Analyse der Printmedien haben wir uns mehr mit dem Text und 
etwas weniger mit dem Bild bzw. der fotografischen Darstellungen qualitativ 
befasst. 

Über das Thema der sozialen – oder der medialen – Konstruktion von 
Geschlechterstereotypen in den Printmedien ist insgesamt recht viel gesagt 
und geforscht worden. Und ihr in Köln, Bettina, habt in dem Zusammenhang 
ja gezeigt, dass es da einerseits Annäherungs- und Veränderungsprozesse in 
der Darstellung von Männern und Frauen im Sport gibt und dass andererseits 
aber immer noch stereotype Repräsentationen zu finden sind. Und was ich als 
ganz interessant erachte, ist, zu schauen, wie Sportler*innen sich selbst insze-
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nieren, ob und inwiefern es sich von dem unterscheidet, wie Journalist*innen 
und Sportredaktionen es bisher getan haben. 

Erst seit kürzerer Zeit wird auch über Dynamiken der Gefährdung sowie der 
strafrechtlichen Verfolgungen von rassistischen, sexistischen und homophoben 
Kommentierungen im Netz diskutiert. Cyber Harassment wird auch als gezielte 
Strategie eingesetzt zur Eliminierung von Meinungen, bspw. von feministischen. 
Erste wissenschaftliche Analysen der Kommentarfunktionen größerer Blogs leg-
ten nahe, dass eher Frauen als Männer betroffen sind, insbesondere wenn sie 
sich zu Themen der Geschlechtergerechtigkeit oder zu  ,Männerthemen‘ wie 
Fußball äußern.

BR: Das ist in der Tat interessant und eine wichtige Erkenntnis. Was mir dar-
über hinaus durch den Kopf ging, weil du die bildliche Darstellung und Selbst-
darstellung angesprochen hast: Mir scheint es unter anderem gewinnbringend, 
in empirischer Hinsicht nochmal viel stärker in die Bildanalyse zu gehen. Denn 
gerade die Selbstinszenierungen im Netz haben, wie du es eben angedeutet 
hast, eine ganz starke Visualisierungskomponente. Dort wird überwiegend über 
Bilder kommuniziert. Und ich denke, da könnten wir aus der Perspektive der 
Geschlechterforschung genauer hinschauen. Das ist definitiv eine Forschungs-
lücke und wir könnten da durchaus an die Arbeiten aus dem anglo-amerikani-
schen Kontext anschließen; zum Beispiel an die frühen Arbeiten von Margaret 
Duncan (z. B. Duncan 1990) und ihre Fotoanalysen, die über eine differenzierte 
Analyse der Fotografien von Sportlerinnen aufgezeigt hat, mit welchen visuellen 
Inszenierungsmitteln diese erotisiert werden.

KH: Was mir in diesem Zusammenhang gerade durch den Kopf geht, sind 
die zahlreichen biographischen Filme und Dokumentationen über berühmte 
Sportler*innen, ob das über Dirk Nowitzki ist oder die aktuelle Doku über 
Serena Williams. Die lassen sich vielleicht auch nochmal von den klassischen 
Sportfilmen unterscheiden, in denen der Underdog zum Football-Star wird oder 
ähnliches. Die Dokumentationen zeichnen ja Bilder von konkreten Sportlern und 
Sportlerinnen, die einen immens hohen Bekanntheitsgrad haben.

SG: Und da stellt sich immer die Frage, wer macht welche Filme für wen, also 
wer soll sie rezipieren? Es gibt ja eine ganze Reihe an Beispielen. Mir fällt sofort 
„Ein Sommermärchen“ ein, die große Kino-Doku von Regisseur Sönke Wort-
mann über die deutsche Männerfußball-Nationalmannschaft vor und während 
der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland1…

KH: …und der Film über die deutsche Frauennationalmannschaft, der nach der 
WM 2011 rauskam, stand in krassem Kontrast dazu.2

SG: Ja genau, der schloss an das unfassbare Motto der Frauenfußball-Welt-
meisterschaft „Fußball von seiner schönsten Seite“ an. Eine unglaubliche 
(Selbst-)Sexualisierung und Infantilisierung, denn von jeder Spielerin gab es 
eine Barbie-Puppe.
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KH: Da ist dann unter anderem eine Szene in der Umkleide zu sehen, in der 
Spielerinnen noch ihre Fingernägel stutzen müssen, weil diese zu lang sind und 
so weiter und so fort. Das heißt, vielleicht können wir das an dieser Stelle erst 
einmal festhalten, die Frage medialer Repräsentation ist nach wie vor relevant 
und wichtig im Kontext der sportbezogenen Geschlechterforschung. Nicht zuletzt 
auch deshalb, weil der über die Medien kommunizierte Leistungs- und Hochleis-
tungssport und die dort gezeigten Körper- und Geschlechterbilder gesellschaft-
lich eine große Bedeutung haben. Was wären denn noch andere Themenbereiche, 
Schwerpunkte, die ihr mit der sportbezogenen Geschlechterforschung verbindet? 
Da gibt es ja sicherlich noch etliche andere…

SG: Aus meiner Perspektive ist der Sport in der Schule noch ein ganz zentrales 
Thema. Das war und ist noch immer das Kerngeschäft der sportwissenschaft-
lichen Ausbildung an den Instituten. Ich denke, du würdest dem zustimmen, 
Elke, die Sportpädagogik und da insbesondere der reflexiv-koedukative Unter-
richt ist auch nach 40 Jahren noch immer ein wichtiges und virulentes Thema. 
Darüber hinaus war – und da greife ich jetzt auf die Sportgeschichte zurück und 
die Initiatorinnen der dvs-Kommission Geschlechterforschung, Sabine Kröner 
und Gertrud Pfister – immer auch die Partizipation von Frauen und Mädchen 
am außerschulischen Sport ein zentrales Forschungsfeld. Historische Arbeiten 
zeigen überdeutlich, wie mühsam es für Frauen war, sich das Recht auf Partizi-
pation an allen Sportarten zu erkämpfen aber auch langfristig zu sichern. Eine 
der letzten Sportarten, in der jetzt endlich olympische Wettkämpfe für Frauen 
zugelassen wurden, war das Frauen-Skispringen 2014 in Sotschi. Und das 
eigentlich Interessante ist ja, die mit solchen Debatten und Regelwerken ver-
bundenen Machtdiskurse zu analysieren. Was bedeutet es eigentlich, wenn vor-
nehmlich alte weiße Männer in den Dachorganisationen des Sports vornehmlich 
junge weiße Frauen nicht zu Sportarten zulassen, obwohl oder gerade weil sie 
eigentlich von ihrer Physiognomie relativ gute Voraussetzungen mitbrächten, 
um beispielsweise weit zu springen und für junge weiße Männer eine wirkliche 
Konkurrenz darstellen könnten? Welche Argumente werden zur Legitimation 
der Exklusion genutzt? Für das Skifliegen sind beispielsweise bis heute noch 
keine Frauen zu Olympischen Wettkämpfen zugelassen worden, unter anderem, 
weil es angeblich zu riskant sei und nicht ausreichend Nachfrage bestünde. 
Warum gibt es also noch immer Bereiche des Sports, in denen Frauen einen 
schweren Stand haben und ihre Teilhabe keine Selbstverständlichkeit ist? Was 
sagt das über Macht- und Geschlechterverhältnisse im Leistungssport aus? 
Die Gründe dafür haben eine lange Geschichte und diese Geschichte ist von 
Geschlechterforscher*innen in der Sportwissenschaft sehr gut dokumentiert und 
aufgearbeitet worden. Gertrud Pfister hat beispielsweise bereits in den frühen 
1980er Jahren damit begonnen und aus historischer Perspektive untersucht, 
wie die Frauen und Mädchen in den einzelnen Sportarten wann und warum 
partizipieren durften. Wie haben sie sich von den gesellschaftlichen Normen 
und geschlechterstereotypen Zuschreibungen emanzipiert, mit welchen Argu-
menten haben sie sich über medizinische Empfehlungen hinweggesetzt und sind 
vom Turngerät abgesprungen, obwohl Ärzte ihnen prophezeit hatten, dass ihre 
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Gebärmutter herausausfallen oder zerplatzen würde? Das waren wohlgemerkt 
noch die Argumente im einundzwanzigsten Jahrhundert, die 2009 Gian Franco 
Kasper, der Generalsekretär des Internationalen Skiverbandes, anführte, um 
Frauen nicht zum Skispringen zulassen zu müssen. Also genau das Argument, 
das auch schon von einigen Turnvätern im 19. und 20. Jahrhundert genutzt 
wurde, um die Frauen vom Gerätturnen abzuhalten. Anhand dieser Beispiele 
zeige ich auch immer wieder Studierenden, wie Geschlechterkonstruktionen und 
Legitimationslogiken von Macht- und Herrschaftsverhältnissen funktionieren, 
beziehungsweise wie einfach und dennoch machtvoll sie sind. 

BR: Ja, wir sind ja noch bei den Themen, die bedeutsam sind, richtig? Also, 
was mir auffällt, wenn ich die angloamerikanische sportbezogene Geschlechter-
forschung mit den deutschsprachigen Arbeiten vergleiche, ist, dass das Thema 
sexualisierte Gewalt im angloamerikanischen Raum viel stärker bearbeitet 
wurde als von uns. Wir haben diese eine frühe Studie von Michael Klein und 
Birgit Palzkill (1998) zu Gewalt gegen Mädchen und Frauen im Sport, die in 
Deutschland entstanden ist – und dann wurde lange nichts mehr dazu geforscht. 
Ich habe dann das Thema seit circa 2007 wieder aufgegriffen und dabei fest-
gestellt, dass das Thema wissenschaftlich im Rahmen unserer Kommission 
durchaus grundständig entwickelt worden war, dass es aber in vielen Sport-
verbänden nach wie vor bagatellisiert wurde. Das Thema schien nicht wichtig. 
Wichtig geworden ist es erst, als es nicht mehr nur um die Diskriminierung von 
Frauen ging oder Gewalt gegen Mädchen, sondern, als es um den sexuellen Kin-
desmissbrauch in pädagogischen Institutionen ging. Letzteres ist definitiv eine 
Problematik, die untersucht werden muss, völlig zu Recht. Aber die Problematik 
der sexualisierten Gewalt wurde erst dann in verschiedenen gesellschaftlichen 
Bereichen ernst genommen, als es ein Thema wurde, das mit Kindesmissbrauch 
zu tun hatte. Der Sexismus gegen Frauen oder auch die sexualisierte Gewalt 
gegen Männer im Sport, die waren vorher nicht Thema in den Diskursen der 
Politik oder Praxis des Sports. Ich denke, dass der Kindesschutzdiskurs der 
Leichtere ist und im Rahmen dieses Diskurses nun auch sexualisierte Gewalt 
bearbeitet werden kann. Aber wir sollten dabei nicht vergessen, das sexuali-
sierte Gewalt ganz eng mit Fragestellungen von Geschlechterverhältnissen und 
Macht verbunden ist und deshalb auch ein wichtiges Thema für die Geschlech-
terforschung im Sport ist. 

EG: Du sprachst gerade sexualisierte Gewalt gegen Männer im Sport an, Bettina, 
gibt es da aktuelle Forschungen zu?

BR: Es gibt in Großbritannien einen von mir sehr geschätzten Kollegen, Mike 
Hartill, der sich mit der sexualisierten Gewalt gegen Männer im Sport befasst 
und dazu spannende Arbeiten publiziert hat (z. B. Hartill 2009). Dabei arbeitet 
er überwiegend mit narrativen Interviews. Mit ihm zusammen habe ich das EU-
Projekt „Voice“ entwickelt, in dessen Rahmen wir Interviews mit Betroffenen 
von sexualisierter Gewalt im Sport in sieben Ländern der EU geführt haben. 
Insgesamt wurden in dem Projekt 72 Interviews mit Betroffenen aus diesen sie-
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ben Ländern geführt; und davon sind ein Drittel der Interviews mit männlichen 
Betroffenen. Betroffene Männer haben sich engagiert eingebracht in unser Pro-
jekt, auch in die Veranstaltungen, die daraus entstanden sind. Wir haben zum 
Beispiel nationale Hearings durchgeführt, das heißt wir haben Betroffenen die 
Möglichkeit gegeben, in einem wohlmoderierten Setting über ihre Erfahrungen 
mit sexualisierter Gewalt zu berichten. Zu diesen Hearings wurden auch Ver-
treterinnen und Vertreter von Sportverbänden eingeladen, damit diese von den 
Betroffenen selbst hören konnten, wie sexualisierte Gewalt im Sport entsteht 
und was präventiv dagegen getan werden kann. Und diese Gelegenheit der Teil-
nahme an den Hearings haben auch Männer genutzt. Es gibt diese Fälle – aber 
es ist eben für viele von den Männern äußerst schwierig darüber zu sprechen, 
weil es die Normalitätserwartungen durchbricht. Es ist auch für Frauen schwie-
rig, darüber zu sprechen, aber sie bewegen sich im Grunde genommen in einem 
Normalitätsdiskurs, wenn sie über ihre Gewalterfahrungen berichten. Das ist 
für Männer etwas Anderes. Für sie ist es eine ‚unmögliche Geschichte‘, die sie 
erzählen und das macht es für sie sehr schwierig. Jenseits dessen haben wir in 
diesen 72 Interviews auch eine Fallkonstellation, in der die Betroffene, als Mäd-
chen bzw. junge Frau über den Zeitraum von der siebten bis zur zwölften Klasse 
durch ihre Sportlehrerin sexualisierte Gewalt erfahren hat. Es war in diesem 
Fall also eine Frau als Täterin – und diese Frau-Mädchen Konstellation ist auch 
eine ‚eigentlich‘ nicht erzählbare Geschichte. Das zeigt uns nochmal, wie stark 
sexualisierte Gewalt mit unseren gewohnten Wahrnehmungsmustern verbun-
den ist, von den männlichen Tätern und den weiblichen Opfern. Man muss klar 
sagen, und die Zahlen zeigen das ja auch, dass diese Konstellation, also die von 
Männern gegen Frauen ausgeübte Gewalt am häufigsten vorkommt. Aber es gibt 
eben auch die anderen Fälle, und die durchbrechen Normalitätsvorstellungen 
und es ist deshalb auch wichtig, sich damit auseinanderzusetzen.

EG: Weil du gerade von Normalitätsvorstellungen sprichst, bietet sich hier 
vielleicht eine Überleitung zu der Frage an, wie wir Geschlecht im Rahmen der 
sportwissenschaftlichen Geschlechterforschung verstehen. Ist es überhaupt noch 
sinnvoll, das Geschlecht eindeutig zuzuordnen, respektive unter welcher Katego-
rie oder in welcher Perspektive macht dies Sinn? Wie gehen wir damit um, stets 
Gefahr zu laufen, Geschlecht zu (re-)konstruieren? Seitens der Gender Studies 
haben wir unzählige theoretische Angebote Geschlecht zu dekonstruieren, aber 
wir werden im Sport immer wieder auf die ‚Binarität‘ von Männern und Frauen 
zurückgeworfen. Wie können wir von dieser Perspektive wegkommen, beziehungs-
weise wie können wir auch im Sport Geschlecht vielfältiger denken? Wo ist das 
schwierig, wo hakt es – und wenn ja, warum? Eine sehr komplexe Frage.

BR: Ich denke, dass das ein sehr langer Weg ist. Es ist ein Fakt, dass die 
Geschlechterkategorie im Sport erstmal binär angelegt ist und klar zwischen 
männlich und weiblich unterscheidet. Und wir wollen diese binäre Perspektive 
mit unserer Forschung auflösen oder wir suchen nach Möglichkeiten sie aufzu-
lösen, zu dekonstruieren. Aber wenn wir auch anwendungsorientiert bleiben 
wollen, zumindest in Teilen, wenn wir unser Wissen in die Praxis transferieren 
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wollen, dann stehen wir in der Tat vor dem riesengroßen Dilemma, dass die 
Praxis noch nicht so weit ist. Also, an manchen Stellen zeigen sich ja Entwick-
lungen, wie zum Beispiel die Einführung von dritten Toiletten an Schulen, da 
tut sich ja was im Feld. Aber trotzdem ist es gerade im Sport nach wie vor 
einfach äußerst schwierig die Dichotomie zu problematisieren und Geschlecht 
als ein Kontinuum zu sehen. Das ist unheimlich schwierig, da kommen die 
Sportverbände nicht mit und da kommen die Sportler und Sportlerinnen nicht 
mit, da sehe ich noch keine Lösung. Vielleicht ist die Lösung einfach eine ganz 
lange Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung für diese Problematik, denn 
das würde auch schon helfen, dass Menschen bewusster damit umgehen. Aber 
das wird noch Zeit brauchen. 

SG: Mir ist jetzt gerade durch den Kopf gegangen, dass wir als Geschlechter 
orscher*innen aber auch mal davon loskommen sollten, immer wieder zu sagen, 
dass die Zweigeschlechtlichkeit im Sport eine solche große Rolle spielt und dass 
sie die einzig relevante Kategorisierung ist. Denn das ist nicht so. Wir haben 
auch andere Kategorisierungsformen. Wir haben das Alter, wir haben Gewichts-
klassen, Behinderung ist auch noch eine Differenzierungskategorie. Körpergrö-
ßen wären gegebenenfalls auch noch relevant, das fände ich spannend, wenn 
die eingeführt würde, oder wie wäre es mit Testosteronklassen. Und vielleicht 
wäre es ein guter Ansatz zu sagen: Es gibt ja schon eine große Vielfalt im Sport 
und der Sport ist schon sehr ausdifferenziert. Warum stellt das vor diesem 
Hintergrund überhaupt noch ein großes Problem dar, noch andere Geschlech-
terkategorien einzuführen oder andere abzuschaffen? Vielleicht sollten wir mehr 
darauf verweisen, dass bereits vielfältige Differenzierungen stattfinden und 
diese Fokussierung auf die machtasymmetrische Geschlechterbinarität etwas 
auflösen: nicht immer wieder reifizieren, dass die binären Geschlechterklassen 
für das Sportsystem konstitutiv sind und wir da nicht rauskommen. Es ist ja 
auch immer wieder unser eigenes autopoietisches Narrativ, welches wir repro-
duzieren, statt zu sagen: „Nein es ist nicht nur das, was konstitutiv für den Sport 
ist.“ Ich denke, auch hier sollte eine deutlich intersektionalere Perspektive in 
den sportwissenschaftlichen Geschlechter- und damit auch Diversitätsforschung 
eingenommen werden, die stärker als bisher postkoloniale und queere Theorien 
berücksichtigt.

KH: Um eure beiden Gedanken, also den Aspekt des Praxisbezugs und das Pro-
blem der Reifizierung, zusammen zu führen, hilft uns vielleicht ein Gedanke wei-
ter, den – so meine ich – Judith Butler in einem Interview mit Hannelore Bublitz 
formuliert hat: „Nur, weil es konstruiert ist, heißt es nicht, dass es das nicht gibt“ 
(Bublitz 2013: 145f.). Daraus erwächst für mich die Frage, inwiefern und wie wir 
bestehende Geschlechterverhältnisse und wahrnehmbare Geschlechterdifferen-
zen im Kontext des Sports nicht zugleich als reale Gegebenheiten ernst nehmen 
und dekonstruieren können. Wenn wir zum Beispiel an das Thema sexualisierte 
Gewalt denken, über das wir eben gesprochen haben, dann kann es ja dabei even-
tuell erst einmal darum gehen, Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern 
– und das heißt zwischen Männern und Frauen – sichtbar zu machen und zu 
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fragen: Welche Bedeutung hat Geschlecht in diesem Zusammenhang? Wie stellen 
sich Geschlechterverhältnisse dar? Und dennoch kann damit ja eine konstrukti-
vistische oder auch dekonstruktivistische Perspektive einhergehen, die eben diese 
Verhältnisse als das Resultat sozialer Herstellungsprozesse begreift und in der 
Folge auch als zumindest potenziell veränderbar. Und insofern stimme ich dir 
zu, wir dürfen uns nicht in einer Rhetorik des „da können wir nichts machen, da 
kommen wir nicht raus“ verfangen. Zugleich denke ich aber, dass unser Anliegen 
ja ist, Machtverhältnisse zu dekonstruieren, indem wir auf Ungleichheiten und 
Hierarchien zwischen Männern und Frauen verweisen und dabei zugleich auch 
die binäre Struktur der Geschlechtskategorien kritisieren. Und mir scheint, es 
braucht dafür eine theoretische Grundlage, ein Geschlechterverständnis, das 
genau dies zu fassen vermag. 

BR: Also ich gebe dir, Sandra, völlig recht, dass wir uns nicht durchweg an 
diesem Diskurs beteiligen sollten, im Sinne eines „Es geht nicht anders, als mit 
diesen zwei Wettkampfklassen“ – also Männer und Frauen. Vielleicht sollten 
wir einfach mal die Perspektive öffnen und fragen: „Geht es nicht anders?“ Ich 
möchte aber nochmals auf die sportliche Praxis zurückkommen. Denn die Kate-
gorien, die du eingebracht hast – Gewicht, Behinderung, Alter; das perfide ist 
doch, dass selbst in diesen Kategorien nochmals nach Geschlechtern differen-
ziert wird, und zwar immer nur binär. Und das ist ein Fakt des Sports, an dem 
wir erstmal überhaupt nicht vorbeikommen, ein Punkt an dem die Praxis steht. 
Und wir müssen uns fragen, wie können wir Forschungsergebnisse produzieren 
und/oder Analysen anbieten, die der Praxis helfen über diese binäre Kodierung 
mal anders nachzudenken, sie kritisch zu reflektieren. Ich denke, mehr können 
wir im Moment nicht tun und das könnte auch schon etwas bewegen. 

EG: Ich nehme das ähnlich wahr, wie du Bettina, und dennoch nehme ich aber 
gleichzeitig wahr, dass sich zunehmend Menschen, die sich geschlechtlich jenseits 
klassischer, binärer, heterosexueller Geschlechtervorstellungen positionieren, 
auch im Sport organisieren, dass sie Wege in den Sport suchen und finden und 
auch im Kontext des Leistungssports eine Stimme bekommen oder sich zumin-
dest zu Wort melden. Und die Frage ist, ob nicht auch diese Gruppen im Kontext 
der sportwissenschaftlichen Geschlechterforschung ein Untersuchungsfeld sein 
können. Corinna Schmechel etwa untersucht LGBTIQ-Gruppen im Kontext 
des Sports. Es geht mir auch darum, zu überlegen: Wen oder welche Gruppen 
untersuche ich da eigentlich? Welche Chance bietet sich auch da, der Mehrheit 
in der Sportpraxis zu sagen, da gibt es was, da entwickeln sich Strukturen, die 
sind geschlechterinklusiv. Welche Chance liegt darin, dass auch wir uns mit 
Entwicklungen, die gesellschaftlich nicht mehr übersehen werden können – aus 
meiner Sicht – sich auseinanderzusetzen geschlechtertheoretisch und sportwis-
senschaftlich?

SG: Ja, ich kenne Corinna Schmechels Forschungsansatz, den ich sehr begrüße. 
Doch ich würde diese Entwicklungen und Organisationsstrukturen, wie du Elke 
sie wahrnimmst, als gar nicht mehr so neu ansehen, die Gay Games gibt es bei-
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spielsweise schon seit 1982, wohlgemerkt nahezu unerforscht von der deutsch-
sprachigen sportwissenschaftlichen Geschlechterforschung, die sich im Übrigen 
auch bisher nur marginal mit queeren Theorien und Perspektiven auseinander-
gesetzt hat. Da klafft fürwahr noch eine Chance, diese große Forschungslücke 
zu schließen, zumal ja grundsätzlich die Mehrheit aller sportlich aktiven Men-
schen keinen Leistungs- und Hochleistungssport betreibt. In der Tat wäre es 
interessant, zu schauen, inwiefern der Umgang mit geschlechtlicher Vielfalt, mit 
dem vermeintlichen ‚Anders-Sein‘ im Breitensport, nicht insgesamt viel unprob-
lematischer gesehen wird, als dies im Leistungs- und Spitzensport der Fall ist. 
Ich vermute, dass die Bereitschaft, sich zu öffnen und möglichst viele Menschen 
mitzunehmen – ganz unabhängig von ihrer geschlechtlichen Identität – und 
ihnen die Möglichkeit zur Partizipation zu geben, gerade im breitensportlichen 
Bereich recht groß ist. Das hat Birgit Palzkill ja gerade erst gestern auch im 
Gespräch noch mal betont. Um das aber empirisch und aus der Perspektive der 
Geschlechterforschung herauszufinden, müssen wir unseren Blick auch mehr 
auf diesen Kontext lenken und nicht nur auf das stereotype Hochglanzbild des 
Hochleistungssports und auf die dort stattfindenden Diskriminierungen. Mir 
scheint, dass wir, auch gerade in der Sportsoziologie, bezüglich der Kategorie 
Geschlecht noch zu selten den Fokus auf den Breitensport gelegt haben. Das 
ist auch verständlich, denn es ist der Sport auf hohem Leistungsniveau, der 
Mediensport, der die Gesellschaft und das dort vorherrschende Bild des Sports 
prägt und eben auch das der Geschlechter. Aber ich denke, wenn wir zukünftig 
noch stärker die Praxen beziehungsweise Sportpraxen im breitensportlichen 
Bereich anschauen, könnte das noch sehr erkenntnisreich werden.

BR: Also was du ansprichst, diese Alternativen in Sportszenen anzuschauen, 
die sich abseits von dem heteronormativen Gerüst entwickeln, finde ich sinn-
voll als Ansatz. Wenn wir mal überlegen, wo zum Beispiel ja die sportbezogene 
Geschlechterforschung mal ursprünglich ihre Wurzeln hatte, in der feministi-
schen Frauenbewegungskultur, ja, die also aus einer politischen Idee heraus 
gesagt hat, wir wollen unsere eigenen Räume haben, wir haben Kritikpunkte 
an der bisherigen Sportkultur, wir bauen uns unsere eigenen Räume und Ver-
anstaltungen auf, zum Beispiel Frauensporttage und so weiter. Das wissen-
schaftlich zu untersuchen und genauer anzuschauen, was entsteht aus solchen 
queeren Bewegungskulturen oder Szenen, das würde ich spannend finden, was 
entwickelt sich da an Impuls in Richtung der Veränderung des Sportbegriffes 
oder Sportverständnisses. 

KH: Da stimme ich euch definitiv zu. Was ich an der Stelle aber sehr wichtig 
finde, ist, dass wir nicht nur darüber nachdenken, wie wir Ausschließungs- und 
Marginalisierungsprozesse, die bestimmte Personengruppen – wie zum Beispiel 
LGBTIQ-Personen – betreffen, beforschen können, das heißt, wie sie zu unseren 
Forschungssubjekten werden. Wir sollten aus meiner Perspektive auch darüber 
nachdenken, wie wir diese Forschung im Anschluss an die Tradition feministi-
scher Forschung auch im Sinne der LGBTIQ-Community betreiben können. Wer 
macht welche Forschung über wen und mit welchen Zielen? Wie ist es möglich, 
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LGBTIQ-Personen in Forschung einzubinden beziehungsweise zu einem Teil der 
sportbezogenen Science Community werden zu lassen? Darüber nachzudenken, 
wäre mir noch ein wichtiger Punkt.

BR: Da stimme ich dir zu, was die partizipative Forschung anbelangt, können 
wir noch viele Potenziale ausschöpfen. Ich habe im Übrigen in der Forschung 
zu sexualisierter Gewalt im Sport deutlich wahrgenommen, wie fruchtbar es ist, 
gemeinsam mit Betroffenen an solchen Forschungsprojekten zu arbeiten. Wir 
haben uns in dem EU-Projekt „Voice“ von Anfang an intensiv darum bemüht, 
Betroffene mit einzuziehen: bei der Findung der Fragestellung, bei der Ausge-
staltung von Interview-Leitfäden und schließlich auch bei der Interpretation von 
Befunden. Das war nicht nur inhaltlich absolut hilfreich und bereichernd. Das 
hat uns als Forschende auch Sicherheit in diesem in besonderer Weise sensiblen 
Feld gegeben. Und dies gilt sicherlich auch in anderen Forschungskontexten, 
das Wissen der Akteure und Akteurinnen selbst zu nutzen und das Ganze par-
tizipativ anzulegen. 

KH: Wir sind damit an einem spannenden Punkt gelandet, nämlich der Frage, 
wie wir eigentlich die Fragen beforschen wollen, die uns in Zukunft beschäftigen 
werden. Vielleicht nochmal zusammenfassend: Deutlich geworden ist, dass sowohl 
das Thema der medialen Repräsentation von Geschlecht als auch die Frage der 
Partizipation am Sport die sportbezogene Geschlechterforschung bereits seit lan-
ger Zeit beschäftigen. Spannend finde ich, dass diese Themen weiterhin aktuell 
sind, dass sich aber zeigt, dass es hier neue und andere Perspektiven braucht, die 
– und darum geht es ja auch in diesem Heft – Fragen nach der Auflösung und 
Verschiebung geschlechterbinärer Konstruktion mit einbeziehen oder aufgreifen. 
Und da stellt sich dann wirklich die Frage, wie gehen wir an diese Themen 
heran? Wie nähern wir uns denen theoretisch und auch empirisch. Was wir aus 
meiner Perspektive dabei brauchen, ist – und das hat der zweite Teil unserer 
Diskussion gezeigt – ein Geschlechterbegriff, der es ermöglicht, geschlechtliche 
Vielfalt zu fassen – und ich glaube, den haben wir bereits. Aber vielleicht müssen 
wir ihn deutlicher hervorheben. Die andere Frage ist, wie können wir uns da 
aus einer forscherischen Perspektive annähern? Das heißt, welche Fragen sind 
interessant zu stellen? Wie lassen sich geschlechterbinäre Strukturen auflösen 
– Bettina, du hast dieses Anliegen zu Beginn angesprochen – und was können 
wir dazu beitragen? Und das andere ist natürlich auch, dass wir fragen, wie 
können wir Personen, die aus dem Sport ausgeschlossen sind, die diskriminiert 
und marginalisiert werden, Perspektiven eröffnen? Wie können wir einen Beitrag 
zu einem inklusiven Sport leisten? Es geht also um eine soziologische, analyti-
sche Perspektive einerseits und eine politisch-normative, antidiskriminatorische 
Perspektive andererseits. 

BR: Und gerade Letzteres erfordert – und das hat sich für mich in den letzten 
Jahren zu einem zentralen Thema herauskristallisiert – den Wissenstransfer in 
die Praxis. Das ist mir ein persönliches Anliegen. Es geht aus der Geschlechter-
forschungsperspektive ja darum, Machtasymmetrien zu analysieren und sicht-
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bar zu machen. Und mir ist es ein Anliegen, dass entsprechende Forschungser-
gebnisse auch dazu führen, dass sich etwas verändert und Machtasymmetrien 
sich auflösen können. Die Frage ist also: wie kriegen wir das in die Praxis? 
Dass ist nicht immer leicht, aber ich finde, es bewegt sich unheimlich viel und 
das sehe ich zum Beispiel auch an dem Thema der sexualisierten Gewalt. Da 
hat durch die Forschung und die Kommunikation in die Praxis – nicht nur im 
Sport, sondern auch gesamtgesellschaftlich – eine Bewusstseinsbildung stattge-
funden. Und ich denke, das war auch mit anderen Themen so, zum Beispiel in 
Zusammenhang mit der medialen Darstellung von Sportlerinnen und das wird, 
so hoffe ich, auch ähnlich bezüglich des Umgangs mit geschlechtlicher Vielfalt 
sein. Es geht darum, diesen Prozess der Bewusstseinsbildung anzuregen, die 
Akteure und Akteurinnen für diese Probleme zu sensibilisieren und das ist ein 
großer und wichtiger Schritt letzten Endes. 

EG: Ich danke euch.

KH: Auch von meiner Seite herzlichen Dank.

Anmerkungen

1 Deutschland. Ein Sommermärchen. Sönke Wortmann. D 2006.
2 Die besten Frauen der Welt. Brigitte Becker. D 2008. 
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Stefanie Duttweiler

Wer gegen wen? Eine Analyse von Klassifikationsprozessen 
im Sport.  

Müller, Marion/Steuerwald, Christian (Hrsg.) (2017): „Gender“, „Race“ und 
„Disability“ im Sport. Von Muhammad Ali über Oscar Pistorius bis Caster Seme-
nya. Bielefeld: transcript (�29,99, 286 S.).

Sport ist ein merkwürdig paradoxes Phänomen: In ihm kristallisiert das merito-
kratische Grundverständnis moderner Gesellschaften, das heisst die Orientie-
rung an und ausschließliche Belohnung von Leistung. Doch so eindeutig die 
Maxime, so schwierig ihre Umsetzung. Denn „funktionierender Leistungssport 
beruht auf der Vergleichbarkeit der Ausgangsposition“ (226) – und die ist schwer 
zu ermitteln. Es stellt sich die Frage: Wie kann man die Leistung von verschie-
denen Individuen vergleichen, wenn alle unterschiedliche Voraussetzungen 
haben? Gehören Männer und Frauen, ‚Behinderte‘ und ‚Nicht-Behinderte‘, 
Weiße und Schwarze zu jeweils anderen Personenkategorien und sind daher 
prinzipiell unvergleichbar? Die historisch verschiedenen Antworten, die auf 
diese Fragen gegeben werden, strukturieren die Organisation des Sports: den 
Zugang zum Wettbewerb, das Regelwerk und die Weisen der Bewertung. Doch 
wie das vorliegende Buch eindrücklich aufzeigt, beziehen sich die Antworten 
auf die Frage, wer legitimer Weise gegen wen in einem sportlichen Wettkampf 
antreten darf, gerade nicht ausschließlich auf Leistung, sondern auf körper-
bezogene Klassifikationen wie gender, race und disability. Diese sichtbaren, 
vermeintlich naturgebundenen und unverfügbaren Klassifikationen orientieren 
sich an Kategorisierungen, die auch in anderen gesellschaftlichen Teilbereichen 
als Strukturkategorien fungieren. Damit kommen leistungsfremde Merkmale 
ins (Sport-)Spiel. Der moderne Sport ist – entgegen seinem Anspruch – mithin 
auch ein Beispiel für das uneingelöste Versprechen der Gleichbehandlung in 
der modernen Gesellschaft. 

Diese Gleichzeitigkeit – die Ausrichtung an Leistung und zugleich an davon 
unabhängigen Personenkategorien – ist eine Herausforderung für die Analyse 
der Moderne und macht den Sport zu einem gewinnbringenden Untersuchungs-
gegenstand. Besonders interessant für die soziologische Forschung ist er aber 
nicht zuletzt, da hier die Unterstellung, die Kategorien seien prinzipiell unver-
gleichbar, irritiert und objektiv messbar unterlaufen wird. So wurde Tiger 
Woods im Jahr 1994 zum besten Golfer seiner Generation erklärt – im selben 
Jahr, in dem der ehemalige weiße Golf-Profi Jack Nicklaus einem Zeitungs-
interview zufolge davon ausging, „dass Afro-AmerikanerInnen aufgrund ihrer 
Muskelstruktur nicht in der Lage seien, beim Golf auf höchstem Niveau erfolg-
reich mitzuspielen“ (204). Manche ‚Behinderte‘ wie der beidseitig beinamputier-
te Oscar Pistorius liefen mit Prothesen zum Teil schnellere Zeiten als Menschen 
ohne Prothesen und Frauen wie Ye Shiwen schwammen schneller als Männer 
(Olympische Spiele 2012). Eine Diskriminierung, im doppelten Wortsinn von 

© 2019 Verlag Barbara Budrich. https://doi.org/10.3224/fzg.v25i1.07
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Unterscheidung und Schlechterstellung, erscheint somit mehr als fragwürdig 
– und ist dennoch alltäglich.

Das vorliegende Buch geht weniger auf die strukturellen und situativen Dis-
kriminierungen im Sinne von Ausschluss und Diffamierung ein, sondern widmet 
sich vor allem den Konstruktionsprozessen der Unterscheidungen und zeigt, wie 
diese Kategorisierungen hergestellt, verhandelt und modifiziert werden. Diese 
Perspektive erlaubt, gender, race und disability „als prinzipiell kontingente 
kulturelle Differenzierungen von Menschen“ zu erkennen. Insbesondere die 
Beispiele zur Aufrechterhaltung der Differenz zwischen Männern und Frauen 
(Karolin Heckemeyer) sowie zwischen ‚Behinderten‘ und ‚Nicht-Behinderten‘ 
(Marion Müller) zeigen, wie aufwändig es ist, die Differenz festzustellen, auf-
rechtzuerhalten und so die Unvergleichbarkeit zu behaupten. 

Die Fokussierung auf die Prozesse der Kategorisierung wird jedoch im 
Vorwort, das u. a. die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Kategorien her-
ausarbeitet, deutlich konsequenter verfolgt als in den meisten Einzelbeiträgen. 
Auch der Anspruch, am Fall des Sports zudem Fragen nach dem Zusammenhang 
der verschiedenen kategorialen Zugehörigkeiten zu beantworten, wird weder 
im Vorwort noch in den Artikeln überzeugend eingelöst. Die generelle Schwie-
rigkeit, die intersektionale Perspektive nicht nur zu postulieren, sondern auch 
konsequent einzunehmen, zeigt sich auch hier. So sind die Kapitel des Buches 
anhand der einzelnen Ungleichheitsdimensionen aufgeteilt. 

Den Anfang machen drei Artikel, die auf gender fokussieren. Im Zentrum 
des Beitrags von Karolin Heckemeyer steht die Frage nach der Legitimierung 
und Zuordnung zur Leistungsklasse Geschlecht. Dabei kann sie zeigen, dass sich 
zwar die Weisen der Zuordnung (d. h. die ‚Geschlechtstests‘) ändern und aktuell 
zumindest theoretisch eine geschlechtliche Vielfalt akzeptiert wird. Doch das 
Ermitteln des Testosteronwertes, der über den Zugang zur Leistungsklasse der 
Frauen entscheidet, etabliert „eine – erneut arbiträre – Grenze zwischen den 
Geschlechterkategorien“ (39), die auf das ‚Körperinnere‘ der Einzelnen statt 
auf ihre Selbstbeschreibung rekurriert. Um den Fallen der diskriminierenden 
Geschlechterdifferenzierung zu entgehen, schlägt Heckemeyer daher andere 
Leistungsklasseneinteilungen vor, die z. B. auf Gewicht oder Grösse fokussie-
ren. Der darauffolgende Beitrag von Stefan Wiederkehr arbeitet am Diskurs 
um die sogenannte ‚Vermännlichung‘ osteuropäischer Athletinnen nicht nur die 
unterschiedlichen Vorstellungen von Weiblichkeit im real existierenden Kom-
munismus heraus, sondern auch, wie diese Vorstellungen von Weiblichkeit und 
die realen Leistungen von Frauen in die Dynamik des Kalten Kriegs hinein-
gezogen wurden. Hier wäre es interessant gewesen, an das kulturelle Muster 
anzuschliessen, der weibliche Körper fungiere als Repräsentation der Nation 
(wie etwa bei Yuval-Davis 1997). Die Auseinandersetzung mit ‚Vermännlichung‘ 
strukturiert auch das Feld des Bodybuildings, wie man Antje Dresens und 
Mischa Kläbers Beitrag zu Bodybuilding und Geschlecht entnehmen kann. 
Leider wird jedoch die Beobachtung, dass im Bodybuilding – unabhängig, ob er 
als Sport, als Kunst oder als Religionsersatz fungiert – Machbarkeitsphantasien 
auslebbar werden, nicht konsequent auf die Kategorie gender bezogen – obwohl 
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Forschungen zeigen, dass die Orientierung an Muskeln für Frauen auch eman-
zipativ wirken kann.1

Den Abschnitt zum Thema race eröffnet der Aufsatz von Patrick B. Miller, 
der sich mit rassistischen Reaktionen auf die – Weiße in höchstem Maße irri-
tierenden – Leistungen Schwarzer AthletInnen auseinandersetzt. Miller legt 
darin eine überzeugende Analyse des Diskurses vor, die einmal mehr belegt, 
dass Rassismus u. a. davon lebt, Menschen als ungleich zu klassifizieren und 
die Differenz bewusst zu inszenieren – sei sie biologistisch oder kulturalistisch 
begründet. Deutlich intersektionaler ist der Blick von Christian Steuerwald 
auf die Geschichte des Boxsports. Sie erweist sich als instruktives Beispiel für 
die Relevanzverschiebung von Differenzkategorien in Abhängigkeit von ihrer 
gesellschaftlichen Wertigkeit – die Schichtzugehörigkeit war zunächst entschei-
dender als die Zuordnung zu Kategorien von gender oder race – und dem Grad 
der Institutionalisierung des Sports. So wurden weibliche Boxerinnen durch 
zunehmende Institutionalisierung zunächst aus dem organisierten Sport und 
den daran angeschlossenen Regularien, Ranglisten und Titelkämpfen systema-
tisch ausgeschlossen, während Schwarzen Boxern die Teilnahme möglich war. 
Eine spannende Lektüre bietet der Artikel des Literaturwissenschaftlers Jan 
Philipp Reemtsma (Erstveröffentlichung 2013), der die implizite Mythologie 
der fünf Rocky-Filme analysiert, die sich an verschiedenen amerikanischen 
Traumata abarbeiten: ein Schwarzer als Box-Weltmeister, die anfängliche tech-
nische Überlegenheit der UdSSR in der Raumfahrt sowie die Rassentrennung. 
Indem Rocky zunächst gegen Apollo Creed (den Wiedergänger2 Muhammad 
Alis) gewinnt und sich ihm dann anverwandelt, vereinigt und versöhnt er die 
„gute“ Schwarze und die „gute“ Weiße Unterschicht Amerikas und verbindet 
Männlichkeit und Politik: Rocky ist nicht nur Boxer, sondern immer auch Innen- 
und Außenpolitiker. Auch wenn der Artikel die Prozesse der Kategorisierungen 
nicht direkt adressiert, ist der Beitrag eine gelungene Ergänzung des Buches, 
werden so doch die medialen Hervorbringungen des Differenzdiskurses bei-
spielhaft anschaulich gemacht. Den Abschluss dieses Blocks bildet der Artikel 
von Kevin Hylton – auch das ein (übersetzter) Wiederabdruck. Er überzeugt 
vor allem durch seine dezidiert politische Perspektive, der die rassistischen 
Hintergrundannahmen im Sport und die sozialen Grenzziehungen durch Kate-
gorisierung kritisiert. Ausgehend von den Fragen, „ob wir ‚Rasse‘ wirklich so 
ausblenden können, wie wir es am liebsten tun würden? […] Aber wenn wir das 
tun, ist es dann überhaupt noch möglich, rassistische Machtbeziehungen, die 
rassistische Strukturen aufweisen und auf reduktionistischem ‚Rassen‘-Denken 
basieren, wirksam zu verändern?“ (209) stellt er die Prämissen der Critical Race 
Theory vor, die darum bemüht ist, die vermeintliche ‚Rassen-Neutralität‘ in 
Politik und Praxis anzuprangern. Dabei stellt sie (1.) ‚Rasse‘ und Rassismus ins 
Zentrum des Interesses, geht sie (2.) gegen die herkömmlichen Herangehens-
weisen und der Behauptung angeblicher ‚Farbenblindheit‘ vor, orientiert sich 
(3.) an sozialer Gerechtigkeit, möchte (4.) den marginalisierten Stimmen Gehör 
verschaffen und arbeitet (5.) transdisziplinär. Dies auf den Sport zu übertragen, 
ist mehr als notwendig, denn Ethnizität ist – wie Hylton betont – ein situations-
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abhängiges Merkmal (207) – und der Sport schafft besondere Situationen. Ob 
Sport allerdings tatsächlich als Schlüsselelement der Unterwerfung Schwarzer 
Menschen betrachtet werden muss (210), kann man bezweifeln. 

Der dritte Block des Buches widmet sich der Kategorie disability. Zunächst 
zeichnet der Sporthistoriker Bernd Wedemeyer-Kolwe die historische Ent-
wicklung des sogenannten ‚Behindertensports‘ sowie die Problematisierung der 
‚Inklusion‘ im Sport nach. Interessant ist dabei neben der Instrumentalisierung 
des Sports zur Rehabilitation von (Kriegs-)Versehrten nach den Weltkriegen 
respektive zur Erhaltung der Arbeits- und Bildungsfähigkeit im National-
sozialismus auch die Fülle an Beispielen, in denen es zu sportlichen Begegnungen 
zwischen Menschen mit und ohne Behinderung kam sowie die Schlussfolgerung 
des Autors: „Die Mangelsituation befördert […] die ‚Inklusion von unten‘. Es ist 
die Frage, was diese historische Bilanz für die gegenwärtige Situation bedeuten 
mag bzw. ob sie von Bedeutung sein könnte“ (238). Dass und wie sich Behinde-
rung als Personenkategorie, die Menschen mit heterogenen Beeinträchtigungen 
unter einen Begriff subsumiert, erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
vollständig etablierte, zeigt der Beitrag von Marion Müller in Anlehnung an 
die wegweisenden Arbeiten Ian Hackings. Den Beginn einer gemeinsamen Kate-
gorie macht sie in der reichsweiten ‚Krüppelzählung‘ von 1906 aus und belegt 
somit die Beteiligung der amtlichen Statistik an der Kategorisierung, die dann 
auch Menschen hervorbringt, die sich entlang der neu etablierten Kategorien 
verändern und eine diesbezügliche spezifische Identität herausbilden und für sich 
reklamieren. Ihre Analyse der Fälle von HochleistungssportlerInnen mit Prothe-
sen rekapituliert en detail den großen Aufwand, der betrieben wird, um die Kate-
gorien zwischen ‚Behinderung‘ und ‚Nicht-Behinderung‘ aufrecht zu erhalten.

Die vereinzelt geäußerte Vermutung, es ginge in der Kategorisierung von 
Menschen auch und gerade im Sport um die Aufrechterhaltung der sozialen 
Ordnung, können die aufgeführten Beispiele gut belegen. Man hätte dem Buch 
jedoch noch einen zusammenfassenden, analytisch-abstrahierenden Schluss 
gewünscht, der – neben der Thematisierung der intersektionalen Verschrän-
kung der Kategorien – auch die verschiedenen Weisen der Erkenntnisproduk-
tion (von Wissenschaften wie Anthropologie, Biologie, Medizin und Biomecha-
nik über Sportberichterstattung bis hin zu Filmen) dezidiert herausarbeitet, 
durch die Kategorien etabliert, irritiert und verschoben werden. Auch wäre es 
interessant, an einzelne Befunde wie beispielsweise die Wirkungen von Insti-
tutionalisierungen und bestimmter historischer Mangelsituationen oder die 
Funktionalisierungen des Sports anzuschließen und zu überlegen, welche poli-
tischen, sozialen und wirtschaftlichen Kontextfaktoren die Kategorienbildung 
bzw. -irritation beeinflussen. 
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Anmerkungen

1 Vgl. bspw. Wirtz, Mica (2008): Vermännlichung durch Krafttraining? Muskeln, Weib-
lichkeit und Heteronormativität im Frauenbodybuilding. In: Mieszkowski, S./Vogt-
William, C. (Hrsg.): Disturbing Bodies. Berlin: Trafo, S. 189-212.

2 Als Wiedergänger*in wird ein*e Verstorbene*r bezeichnet, der*die als körperliche 
Erscheinung in die Welt der Lebenden zurückkehrt. 





Okka Zimmermann

Versagen der Kleinfamilie?

Mariam Irene Tazi-Preve (2017): Das Versagen der Kleinfamilie. Kapitalismus, 
Liebe und der Staat. Opladen/Berlin/Toronto: Verlag Barbara Budrich (�22,90, 
228 S.)

In „Das Versagen der Kleinfamilie“ von Mariam I. Tazi-Preve wird die Überfor-
derung von Familien und insbesondere Müttern thematisiert, die gegenwärtig 
unter Stichworten wie ‚Sorgekrise‘, ‚Ökonomisierung von Care‘ oder ‚Neolibe-
ralisierung von Mutterschaft‘ in vielen Kontexten diskutiert wird. Wachsende 
Erwartungen an Mütter in Bezug auf die Vereinbarkeit von Selbst- und Für-
sorge, idealerweise durch die Kombination bezahlter Vollzeiterwerbstätigkeit 
mit umfangreicher unbezahlter Reproduktionsarbeit, werden in diesem Kontext 
mit dem Aufstieg des Neoliberalismus sowie dem befürchteten Fachkräfteman-
gel begründet, der die bessere Nutzung weiblichen Humankapitals (in der 
Erwerbsarbeit sowie bei der Erziehung der nächsten Generation) notwendig 
mache. Ich stelle zunächst den Inhalt des Buches dar, um anschließend Stellung 
zu nehmen. 

Tazi-Preve geht von der These aus, dass die Kleinfamilie von Anfang an 
zum Scheitern verurteilt war. Im ersten einleitenden Abschnitt wird auf Freud 
zurückgegriffen, in dessen Werken bereits die Fragilität der Binnenbeziehun-
gen der Kernfamilie westlicher Prägung diskutiert wurde, die u. a. die erhöhte 
Prävalenz psychischer Störungen in der Moderne erklären soll. Die Isolation 
der Kleinfamilie und insbesondere der Mütter vom weiteren Familienverband 
ist dafür nach Freud entscheidend. Anschließend an Freud konstatiert Tazi-
Preve, dass die Kleinfamilie schon immer systemisch überfordert war und daher 
das an sie gerichtete Bedürfnis nach gegenseitiger Zuwendung, Anerkennung, 
Harmonie und Stabilität noch nie umfassend befriedigen konnte. Die Mythen 
von lebenslanger romantischer Liebe und der Zuverlässigkeit und Stabilität von 
Beziehungen führen aus Sicht von Tazi-Preve dennoch zum Festhalten am Ideal 
der Kleinfamilie. Die Wurzeln der ‚Krise‘ reichen demnach historisch zurück 
bis in die Zeit der Durchsetzung des Kapitalismus und der Geschlechtersegre-
gation anhand des Dualismus öffentlich-männlich vs. privat-weiblich. In einem 
weiteren einleitenden Abschnitt wird zusätzlich auf die begriffliche und soziale 
Geschichte von Familie und Ehe eingegangen; in diesem Kontext werden auch 
die Begriffe Matriarchat und Patriarchat erläutert.

In Kapitel eins bis sieben erfolgt eine Auseinandersetzung mit Themen der 
Geschlechter- und Familienforschung. Fakten und Argumentationsfiguren sind 
zum größten Teil nicht neu, aber rhetorisch überzeugend und pointiert darge-
stellt sowie theoretisch sinnvoll eingebettet. In Kapitel eins wird beschrieben, 
wie Frauen zum Objekt gesellschaftlicher Reproduktionsinteressen werden 
und in einen Zustand der ständigen Überforderung geraten, bedingt durch den 
neoliberalen Druck zur Weiterführung der Erwerbstätigkeit in der aktiven Mut-
terschaft sowie dem Wettbewerbsdruck der ‚guten Mütter‘. Die unterdrückte, 

© 2018 Verlag Barbara Budrich. https://doi.org/10.3224/fzg.v25i1.08
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sogenannte ‚patriarchale‘ Mutterschaft konnte sich dabei nach Tazi-Preve auch 
aufgrund der Vernachlässigung der Rolle der Mutter in der Frauenforschung 
und -politik halten, die sich zunehmend mit Diversity und Gender beschäftigt 
und die Geschlechterbeziehungen im (Familien)Alltag aus dem Blick verliert. 

Wie und warum der patriarchal dominierte Staat die Kleinfamilie fördert 
und aufrechterhält, wird im zweiten Kapitel diskutiert. Es wird die funktiona-
listisch inspirierte These aufgestellt, dass die Kleinfamilie wichtige Funktionen 
für die Gesellschaft erfüllt (hauptsächlich kostengünstige Reproduktion von 
Arbeitskraft) und daher von dieser unterstützt wird. Diese Förderung einer 
spezifischen Familienform wird als ‚strukturelle Gewalt‘ beschrieben, da nicht 
die Interessen und Bedürfnisse der Familien oder ihrer Mitglieder, sondern 
die der Gesellschaft im Mittelpunkt stehen. Kapitel drei beschäftigt sich mit 
der Segregation von Haus- und Erwerbsarbeit in der Kleinfamilie im Zuge der 
Industrialisierung, die als Grundlage des Vereinbarkeitsproblems identifiziert 
wird; die Last sowie die negativen Konsequenzen (Einkommenseinbußen, Ver-
zicht auf Karriere) trägt in der aktuellen Gesellschaft meist die teilzeitarbei-
tende Mutter. Die grundlegende Widersprüchlichkeit der Anforderungen der 
beiden Lebensbereiche wird dabei nach Ansicht von Tazi-Preve nur rhetorisch 
aufgelöst („Vereinbarkeitslüge“, 75).

U. a. mit Bezug auf Marxismus und Ökofeminismus wird im vierten Kapi-
tel die Kleinfamilie als eine notwendige Voraussetzung für den Kapitalismus 
dargestellt, da sie durch ihre Isoliertheit erst Konsumbedürfnisse schafft, die 
dann am Markt befriedigt werden können. Die Kleinfamilie gerät aktuell dabei 
immer mehr unter Druck, da ihre finanzielle Absicherung durch Erwerbsarbeit 
unter Bedingungen des Neoliberalismus nicht mehr gegeben ist und sie daher 
die weiter ansteigenden Erwartungen an eine „heile Familienwelt“ (109) immer 
weniger erfüllen kann. Die nach Freud von vornherein angelegte Überforderung 
der marktförmig an den Rest der Gesellschaft gebundenen Kleinfamilie wird 
dadurch immer deutlicher; als Alternative wird die sich selbst versorgende 
Großfamilie dargestellt.

Die (seit der Industrialisierung stark gewordene) Rolle der Väter als 
„Herrscher“ (117) und Ernährer, die sich in den Gegenwartsgesellschaften nur 
langsam wandelt, ist Gegenstand des fünften Kapitels. Nur wenige Männer 
weichen nach Tazi-Preve in Verständnis und Ausübung ihrer Rolle vom Ernäh-
rermodell ab, das sozial- und steuerpolitisch favorisiert wird. Heteronormativi-
tät, die Begrenzung der legitimen Sexualität auf die Ehe sowie die normative 
Festlegung der Frau auf Liebesromantik wird im sechsten Kapitel fokussiert. 
Außerdem erfolgt eine intensive Auseinandersetzung mit dem Phänomen der 
Prostitution.

Anhand von ethnologischen Studien werden darauffolgend alternative, 
matriarchats- bzw. matrilinear orientierte Familienstrukturen und deren 
Stärken im Vergleich zur patriarchalen Kleinfamilie vorgestellt (Kapitel sie-
ben). Durch die Unterstützung innerhalb der Großfamilie in der mütterlichen 
Abstammungslinie könnte nach Ansicht der Autorin die Isolation insbesondere 
der Mütter vermieden, die einen zuverlässigeren sozialen Rückhalt als in der 
patriarchalen Kleinfamilie erhalten. Kinder und auch pflegebedürftige ältere 
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Menschen würden außerdem von der größeren Verlässlichkeit des weiteren 
Verwandtschaftsnetzwerkes profitieren. In Kapitel acht werden die wichtigs-
ten Gedanken zusammengeführt und ein Lösungsvorschlag für die skizzierten 
Probleme gemacht: die Alternativlosigkeit der heterosexuellen Paarbeziehung 
als zentrale Alltagsbeziehung sowie der Haushaltsführung in der Kleinfamilie 
(mit hauptsächlich minderjährigen, finanziell abhängigen Kindern) müsse dazu 
überwunden werden.

Das vorliegende Werk hat m. E. vier Stärken: Erstens wird die zentrale Stel-
lung Kleinfamilie (und der asymmetrischen Geschlechterbeziehungen in ihr) in 
einem gesellschaftskritischen theoretischen Kontext dargestellt und Alternati-
ven angedeutet. Zweitens wird die Entwicklung, Verfasstheit und Beständigkeit 
(des Ideals) der Kleinfamilie theoretisch begründet. Drittens wird utopisch skiz-
ziert, wie die angenommene systemimmanente Überforderung der Kleinfamilie 
und ihr Versagen verhindert werden können, indem Isolierung überwunden und 
die soziale Einbettung der Individuen (hauptsächlich im weiteren weiblichen 
Verwandtschaftsnetzwerk) jenseits von Marktlogiken gestärkt wird. Viertens 
werden wichtige Erkenntnisse der Geschlechter- und Familienforschung ver-
ständlich dargestellt und mit der Fragestellung verbunden.

Ich sehe allerdings auch vier zentrale Schwächen: Zum einen hätten an eini-
gen Stellen Erkenntnisse der aktuellen Familienforschung noch systematischer 
einbezogen werden können, die darauf verweist, dass die isolierte Klein- oder 
Kernfamilie weder allgegenwärtig war noch ist, obwohl dies in strukturfunk-
tionalistisch inspirierter Forschung vor allen Dingen der Nachkriegszeit ange-
nommen wurde. Forschung zu Intergenerationenbeziehungen1 stellt klar, dass 
insbesondere bei einer Familiengründung oft Großeltern oder auch Onkel, 
Tanten und sonstige Verwandte bei der Haushalts- und oder Familienarbeit 
unterstützen, wodurch allerdings auch Abhängigkeiten entstehen, die vor allen 
Dingen Mütter mit geringeren finanziellen Ressourcen zusätzlich belasten 
können. Der Begriff der Kleinfamilie ist weiterhin ungenau, die Verwendung 
des in der Familiensoziologie gebräuchlichen, besser definierten Begriffes der 
Kernfamilie wäre m. E. hilfreich gewesen.

Die von Tazi-Preve zur Diskussion gestellte Rückgriff auf eine stärker markt-
unabhängige, eigenständige Versorgung, birgt zum zweiten sicherlich nicht nur 
Vorteile für alle Beteiligten und besonders die verantwortlichen Frauen und 
Mütter. Es könnte dadurch (im Einklang mit neoliberalen Forderungen) auch 
dazu kommen, dass die Gesellschaft (insbesondere in Form des Staates) die 
Verantwortung zur Versorgung von Müttern und Kinder noch stärker an diese 
zurückdelegiert – was einer weiteren gesellschaftlichen Entsolidarisierung 
entspräche. Diese Problematik wird u. a. im Kontext von Debatten um die Neo-
liberalisierung von Mutterschaft vielfältig diskutiert. Zum dritten wäre eine 
systematischere Auseinandersetzung mit und Abgrenzung von der eingangs 
beschriebenen These der Sorgekrise hilfreich gewesen. Problematisiert wird 
in diesem Kontext meist nicht die Kleinfamilie an sich, sondern eher die Tren-
nung von Öffentlichem und Privatem sowie die alleinige Verantwortung der 
Frauen für die Reproduktionsarbeit im Privaten und später der Vereinbarung 
von Reproduktions- und bezahlter Arbeit. Frauen wurden in diesem Prozess 
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zunächst zu ihrem Nachteil von der öffentlichen Sphäre ausgeschlossen und 
später, als ihr Potential zu produktiver Erwerbsarbeit zunehmend als wertvoll 
erkannt wurde, doppelt und damit überlastet. 

Viertens sind die dargestellten Alternativen zur Kleinfamilie weniger über-
zeugend, haben m. E. eher einen utopischen Charakter und sind zu stark von 
Dichotomien geprägt, z. B. dass matrilineare Beziehungen unter Frauen als 
konsistent verlässlicher und weniger von struktureller Gewalt geprägt seien als 
Beziehungen zwischen Geschlechtern bzw. dass Subsistenzwirtschaft besser sei 
als eine marktförmige Versorgung in funktional differenzierten Gesellschaften. 
Ob das skizzierte, auf Abstimmung und Konsens beruhende matriarchale poli-
tische Prinzip in größeren, funktional differenzierten gesellschaftlichen Kontex-
ten tatsächlich erfolgreich sein kann, ist auch fraglich. Zu wenig wird dabei auf 
die Nachteile der beschriebenen Alternativen eingegangen und es fehlt auch eine 
detailliertere Diskussion dazu, wie ihre Prinzipien in aktuelle gesellschaftliche 
Strukturen integriert werden könnten. Sie erscheinen weiterhin nur begrenzt 
geeignet, die skizzierten Probleme (beispielsweise strukturelle Benachteiligung 
von Frauen) zu lösen, sondern könnten diese gegebenenfalls noch verstärken, 
z. B. wenn Frauen sich (noch) stärker aus marktförmigen Beziehungen zurück-
ziehen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Tazi-Preve eine gute, pointierte 
und gleichzeitig kritische Zusammenfassung aktueller relevanter Diskussionen 
der Frauen-, Geschlechter- und dadurch anregende Familienforschung gelungen 
ist. Das Buch trägt damit zum Diskurs zur Überforderung und strukturellen 
Benachteiligung von Müttern im neoliberalen Kapitalismus und zum Nach-
denken über Alternativen bei. Es liegt in der Natur der Sache, dass Lösungs-
vorschläge zu komplexen Problemstellungen teilweise utopisch sein müssen 
und nicht jeder Vorschlag pragmatisch bis ins letzte Detail der Umsetzung 
durchdacht sein kann. Dennoch hätte ich mir an der einen oder anderen Stelle 
gewünscht, dass dies entsprechend kenntlich gemacht wird, was den Eindruck 
einer ideologischen Färbung der Darstellung hätte verhindern können und diese 
ausgewogener hätte wirken lassen.

Anmerkungen

1 Für einen Überblick über relevante Theorien und Befunde vgl. Huinink, J./Konietzka, 
D. (2007): Familiensoziologie. Frankfurt/NY: Campus: 209ff..



Aufsatz aus dem offenen Call



© 2019 Verlag Barbara Budrich. https://doi.org/10.3224/fzg.v25i1.09



© 2019 Verlag Barbara Budrich. https://doi.org/10.3224/fzg.v25i1.09

Von der Feminisierung zur Entmaskulinisierung
Epistemologische Reflexion über das begriffliche Instrumentarium zur 
soziologischen Erforschung vom Wandel der Geschlechterverhältnisse 
in der Berufssphäre

Anne-Laure Garcia

Zusammenfassung: Basierend auf der Tradition französischer Epistemologie thematisiert 
dieser Beitrag die Durchlässigkeit zwischen Alltags- und Wissenschaftswissen. Auf der 
Grundlage des Konzepts des ‚epistemologischen Bruchs‘ werden humanmedizinische und 
sozialwissenschaftliche Veröffentlichungen betrachtet, in denen der Begriff der Feminisie-
rung verwendet wird, wobei beleuchtet werden soll, inwiefern er ein ‚Erkenntnishindernis‘ 
(Gaston Bachelard) darstellt. Anschließend an diese epistemologische Reflexion wird ein 
neues begriffliches Instrumentarium zur soziologischen Erforschung des Wandels der 
Geschlechterverhältnisse in der Berufssphäre skizziert, nämlich die Unterscheidung von 
drei Entmaskulinisierungstypen.

Schlagwörter: Feminisierung; Medizin; Arbeit; Soziologie; Epistemologie.

From Feminization to Devirilization
Epistemological reflections on a conceptual framework for the sociological 
exploration of changing gender relations in the occupational sphere

Abstract: On the basis of French epistemological traditions, the paper discusses the perme-
ability of common knowledge and scientific knowledge. Based on the concept of ‘epistemo-
logical rupture’ it focuses on medical and socio-scientific publications, which use the notion 
of feminization, highlighting to what extent this term can be qualified as an ‘epistemologi-
cal obstacle’ (Gaston Bachelard). This epistemological reflection is then used to outline a 
conceptual framework for the sociological exploration of changing gender relations in the 
occupational sphere in the form of three Types of Devirilization.

Keywords: Feminization; medicine, work; sociology; epistemology.

Freiburger Zeitschrift für Geschlechterstudien 25: 151-165

Die Sprache als Erkenntnishindernis in der französischen Epistemologie

In Frankreich hat sich seit dem späten 19. Jahrhundert eine wissenschafts-
theoretische Tradition herausgebildet, die Soziolog*innen vor den Risiken 
der Vertrautheit mit dem gesellschaftlichen Untersuchungsfeld warnt. Eine 
wissenschaftliche Haltung setzt demnach eine Distanzierung von vertrauten 
sozialstrukturellen und kognitiven Konstellationen voraus (vgl. Garcia/Dietzsch 
2018). Eine solche epistemologische Wachsamkeit erfordert insbesondere ein 
Sich-Entziehen der „Macht der Sprache“ (Bourdieu/Chamboredon/Passeron 
2011: 24) und rechtfertigt es, Begriffe unter die Lupe zu nehmen, die sich zwi-
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schen den Gebieten des reflexiven Denkens und den Gebieten des spontanen 
Theoretisierens hin und her bewegen.

Schon in Émile Durkheims (1858-1917) Schriften wird die These formu-
liert, dass Wissenschaftlichkeit in der Soziologie nur gewährleistet sein kann, 
wenn sich Forschende vor dem Beginn ihrer Arbeit vom über Generationen 
hinweg stabil bleibenden ‚Kollektivbewusstsein‘ lösen. Mit anderen Worten: 
Die Grundvoraussetzung der Untersuchung sozialer Tatsachen sei, dass sich 
die Wissenschaftler*innen von der sozialen Welt distanzieren und sich von vor-
reflexivem Denken trennen. Der Bruch mit den Vorbegriffen, die durch das in 
der Sozialisation sedimentierte Vorwissen geprägt sind, ist Durkheim zufolge 
unabdingbar, denn es mache Soziolog*innen möglich 

sich [...] in den geistigen Zustand [zu] versetz[en], in welchem sich der Physiker, 
Chemiker und Physiologe befindet, sobald er an einen noch unerforschten Gegen-
stand herangeht. Er muss beim Vordringen in die soziale Welt das Bewußtsein 
haben, daß er ins Unbekannte dringt; er muß sich angesichts von Tatsachen 
fühlen, deren Gesetze ebenso unerwartet sind, als es die des Lebens waren, als es 
noch keine Biologie gab; er muß sich auf Entdeckungen vorbereiten, die ihn über-
raschen und außer Fassung bringen werden. (Durkheim 1984: 91) 

In seinem Glauben an die Wissenschaftlichkeit der Naturwissenschaften blieb 
aber Émile Durkheim dafür blind, dass die im Rahmen von naturwissenschaftli-
cher Forschung entstandenen Begriffe möglicherweise auch von vorbestehenden 
Einteilungen und Hierarchisierungen geprägt sind – und dass sie sogar an ihrer 
Naturalisierung beteiligt sein können.

Dieses Problem der Verwurzelung der wissenschaftlichen Begriffe in Vor-
begriffen wird jedoch in den wissenschaftstheoretischen Schriften von Gaston 
Bachelard (1884-1962) erkannt. Die Sprache gehört nämlich seiner Ansicht 
nach zu den Erkenntnishindernissen, die er in seinem Werk Die Bildung des 
wissenschaftlichen Geistes als „Trägheitsfaktor für den Geist“ (Bachelard 1984: 
48) definiert. In seiner sich durch eine „bruchhafte Wissensdynamik“ (Diaz-Bone 
2007) auszeichnenden Theorie plädiert Gaston Bachelard für die Erzeugung 
einer Diskontinuität zwischen Alltagswissen und wissenschaftlichem Wissen, 
die er als Voraussetzung für innovatives Forschen und neue Erkenntnisse 
versteht. Eines der Gefängnisse, aus dem der wissenschaftliche Geist ausbre-
chen muss, um sich entfalten zu können, ist die Doxa. Den sensus communis 
betrachtet er als ein grundlegendes Hindernis, von dem es sich zu lösen gilt, 
weil er allgemeine Wahrnehmungsschemata anbietet und verführerische Erklä-
rungsansätze liefert. Bisher verwendete wissenschaftliche Begriffe sollten daher 
neu reflektiert werden, damit sich keine alltäglichen Annahmen unbemerkt als 
Selbstverständlichkeiten in das wissenschaftliche Denken einschreiben.

Einer der Wege zu einer solchen ‚stillen Ansteckung‘ ist die Sprache, da 
sie die Kognition vorstrukturiert. Dieses Hindernis tritt vor allem in der Ver-
wendung von Begriffen zutage, die im Alltag vertraut sind, und die latent eine 
Wahrnehmungsstruktur transportieren:
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In Wirklichkeit spricht das bedeutungsschwere Wort, das Schlüsselwort nur die 
gemeine Überzeugung an […]. Das unbewußte Denken sammelt sich im Umkreis 
dieser Kerne; der Geist kehrt sich nach innen und wird unbeweglich. (Bachelard 
1984: 89, Herv. i. Orig.) 

Um dieses Erkenntnishindernis zu überwinden, schlägt Gaston Bachelard vor, 
dass Wissenschaftler*innen eine „Neo-Sprache“ (ebd.: 216) entwickeln und 
benutzen. Das Erschaffen von fachspezifischen Wortschätzen, die sich klar 
von lebensweltlichen Begriffen abgrenzen, würde nämlich eine durchgehende 
„bruchhafte Dynamik“ (Garcia/Dietzsch 2018: 111) beim wissenschaftlichen 
Denken ermöglichen, weil dann kein Übergangsbereich zwischen den beiden 
kognitiven Ebenen bestehen würde.

Vor dem Hintergrund dieser für die Soziologie prägenden Tradition der 
französischen Epistemologie wird dieser Beitrag den Begriff der Feminisierung 
beleuchten. Dieser wissenschaftstheoretische Blickwinkel soll dazu dienen, zu 
reflektieren, inwiefern die Feminisierung zu den Grenzbegriffen gehört, die zwi-
schen den Gebieten des reflexiven Denkens und den Gebieten des spontanen 
Theoretisierens oszillieren, und damit potenziell als Nährboden für die Illusion 
von Wissenschaftlichkeit dienen kann, vor der in der französischen Epistemolo-
gie gewarnt wird. Eine Fokussierung auf den Begriff Feminisierung eignet sich 
besonders gut für eine solche epistemologische Reflexion, da er seit über einem 
Jahrhundert von Wissenschaftler*innen verwendet wird, und seit einigen Jahr-
zehnten einen stabilen Platz im medialen und politischen Diskurs zum Wandel 
der Geschlechterverhältnisse in der Berufssphäre gefunden hat.

Nachfolgend werden die gesellschaftlich vorgeprägten Sichtweisen aufge-
deckt, die bei der Verwendung dieses Begriffs in humanmedizinischen und 
sozialwissenschaftlichen, westlichen Veröffentlichungen transportiert wurden 
bzw. werden. Im Anschluss wird ein Perspektivwechsel vorgeschlagen, der zu 
einer Diskontinuität zwischen dem Vorwissen und dem soziologischen Blick-
winkel beitragen soll. Hierbei wird Gaston Bachelards Idee einer „Neo-Spra-
che“ (ibid.) zum Anlass genommen, ein neues begriffliches Instrumentarium zu 
formulieren, um den Wandel der Geschlechterverhältnisse in der Berufssphäre 
zu analysieren.

Der pathologisierende Ursprung des Begriffes der Feminisierung

Der Begriff der Feminisierung wurde im 19. Jahrhundert innerhalb der Sexual-
wissenschaften entwickelt, um einen ‚pathologischen Verlauf‘ zu benennen, 
nämlich einen Transformationsprozess von Männlichkeit zur Weiblichkeit (Zich 
2010: 1).1 Diese allgemeine „Entwicklung weiblicher Geschlechtsmerkmale bei 
männlichen Individuen“ (Dietz/Hesse 1971: 108) wurde u. a. in Zusammenhang 
mit Störungen bzw. Erkrankungen der Leber, den Nebennieren oder den Hoden2 
gebracht.

Zu Beginn der 1920er Jahre beschrieb Francis de Quervain ein Syndrom 
namens Pseudohermaphrodismus masculinus (1923), das nach dem Zweiten 
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Weltkrieg infolge des Vorschlags von John McLean Morris (1953) als testikuläre 
Feminisierung bezeichnet wurde.3 

Diese Symptomatologie ist eine familiär auftretende Form der Intersexuali-
tät, bei der Kinder aufgrund des nicht vorhandenen Phallus schon intrauterin 
als weiblich identifiziert werden. In medizinischen Schriften wurde daher festge-
stellt, dass obwohl das psychosoziale Geschlecht der Betroffenen nicht mit ihrem 
genetischen Geschlecht übereinstimmte, bei den „Patienten“ (Sutherland 1963: 
23) bzw. „Patientinnen“ (Hesse/Tembrock 1974: 344) eine Libido, ein Sexualemp-
finden mit Orgasmus, Partnerschaftsverhalten, Kinderwünsche oder Intelligenz 
wie „bei der normalen Frau“ (Sutherland 1963: 23) vorzufinden seien. Dass diese 
Kombination von weiblich und männlich codierten Charakteristika als ein Syn-
drom bezeichnet wurde – also als eine negativ bewertete Störung – bringt ans 
Licht, dass das medizinische Wissen hier von einer Zweigeschlechtlichkeit aus-
ging, die auch im Alltagswissen vorhanden ist (Binarität). Die ausschließliche 
Zugehörigkeit zum weiblichen oder männlichen Geschlecht (Exklusivität) sei 
am nackten Körper ablesbar (Askription) und dulde weder Aufkündigung noch 
Wechsel (Invarianz). Die Aufdeckung einer Nicht-Übereinstimmung zwischen 
dem sozialen und dem biologischen Geschlecht wird daher in der Humanmedizin 
als Abweichung von der Norm wahrgenommen. Diese ‚Laune der Natur‘ wird als 
behandelbares Krankheitsbild aufgefasst, das die Frage nach der Notwendigkeit 
einer Umgestaltung des Körpers sowie der geschlechtlichen Eigenschaften, die 
infolge einer inadäquaten Sozialisation verfestigt wurden, aufwirft.4 

Interessanterweise wurde das Syndrom der testikulären Feminisierung in 
den humanmedizinischen Diskursen während der letzten zwanzig Jahre seman-
tisch mehrmals neu verortet. So wurde es in Handbüchern zuerst nicht mehr 
in den Kapiteln zur Intersexualität behandelt, sondern innerhalb einer breiter 
gefassten Funktionsstörung – der Androgenresistenz – erklärt, um schließlich 
vollständig im Spektrum der Androgeninsensitivitäten verloren zu gehen. Aktu-
ell entsprechen die Grade 6 und 7 gemäß der Einteilung nach Quigley5 Sympto-
men, die früher als testikuläre Feminisierung bezeichnet wurden, heute jedoch 
innerhalb eines Kontinuums – und nicht mehr innerhalb der Polarität männlich/
weiblich – gedeutet werden. Dabei wird weiterhin die Pubertätsentwicklung als 
gestört eingestuft und die Sterilität als pathologisch wahrgenommen.

Ein Begriff – drei berufs- und professionssoziologische Forschungstypen

Früh schon haben sich Sozialwissenschaftler*innen die medizinischen Fach-
begriffe Verweiblichung und Feminisierung angeeignet. Die vormals synonym 
gebrauchten Termini entwickelten sich hier jedoch zusehends auseinander. 
Während der Begriff der Verweiblichung um 1900 in den Diskussionen um ‚kri-
senhafte‘ Verschiebungen im Geschlechterverhältnis (Schellnock 2014) bereits 
seinen Platz gefunden hatte, machte der Begriff Feminisierung im sozialwissen-
schaftlichen Wortschatz vorwiegend ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
Karriere. Dieser Terminus wird in den Sozialwissenschaften meist quantifi-
zierend verwendet, um die Erhöhung des Frauenanteils unter Akteur*innen 
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innerhalb eines gesellschaftlichen Bereiches, etwa dem der Erwerbstätigkeit, 
zu kennzeichnen. Allerdings behandelt die berufs- und professionssoziologische 
Feminisierungsforschung keineswegs nur die Quantifizierung der steigenden 
Erwerbsbeteiligung weiblicher Arbeitnehmerinnen. Vielmehr werden hier auch 
qualitative Prozesse untersucht, welche die quantitativen Verschiebungen der 
Geschlechterverhältnisse verursachen, begleiten oder nach sich ziehen. Mit 
Fokus auf die in diesem Bereich behandelten Forschungsfragen lassen sich 
drei Haupttypen von Feminisierungsanalysen erkennen.

Der erste Typus betrachtet die Erhöhung des Frauenanteils innerhalb von 
Berufsgruppen im Zusammenhang mit Prestigeverlusten. Ob die Texte dieses 
Typs die Feminisierung nun als Folge einer Abkehr männlicher Arbeitnehmer 
vom Beruf aufgrund finanzieller oder symbolischer Entwertung verstehen (u. a. 
Sullerot 1968; Wetterer 2002), oder den Eintritt von Frauen in einen Männer-
beruf als eine entwertungsverursachende Distinktionsstörung deuten (u. a. 
Bourdieu 1982), sie haben gemeinsam, dass sie das ‚Henne-Ei-Problem‘ der 
vermeintlichen Korrelation zwischen Feminisierung und Prestigeverlust unter 
der Annahme einer hierarchisierenden Geschlechterordnung zu lösen versu-
chen. Ähnlich blickt der Job-Queues-Gender-Queues-Ansatz auf das Eindringen 
von Arbeitnehmerinnen in bisherige Männerberufe, indem er ihre Rekrutierung 
durch einen Mangel an männlichen Bewerbern erklärt (Reskin/Roos 1990).6 
Gemeinsam ist diesen zum ersten Feminisierungsforschungstypus gehörenden 
Studien, dass sie die Korrelation zwischen Feminisierung und Prestigeverlust 
eines Berufes in einem intergenerationellen Teufelskreis verorten: Der Prestige-
verlust bringe einen Rückzug der jüngeren männlichen Arbeitnehmer hervor, 
der zu einer beschleunigten Feminisierung führe, die wiederum zur weiteren 
Entwertung des betroffenen Berufes beitrage.

Der zweite Analysestrang, der den Begriff der Feminisierung gebraucht, rich-
tet den Blick auf weibliche Erfahrungen in vormals männlich dominierten Beru-
fen, insofern sie sich auf statistischer Ebene feminisieren. In diesen Studien, die 
in der Linie von Rosabeth Moss Kanters Forschungen (1977) stehen, richtet sich 
der Fokus vor allem auf hochqualifizierte Arbeiterinnen, wie zum Beispiel Infor-
matikerinnen (u. a. Heintz et al. 1997), Ingenieurinnen (u. a. Hengstenberg 1992; 
Marry 2001, 2004), Richterinnen (u. a. Boigeol 1996), Anwältinnen (u. a. Böge 
1995; Le Feuvre et al. 2003; Lapeyre 2006), Apothekerinnen (u. a. Collin 1995) 
oder Hochschullehrerinnen (u. a. Zimmer/Krimmer/Stallmann 2007). Die These 
eines weiblichen Tokenisms legt den Schwerpunkt auf jene Herausforderungen, 
denen sich weibliche Akteurinnen stellen, wenn sie lernen müssen, ihren weib-
lichen Habitus mit den dominanten männlichen Denk-, Wahrnehmungs- und 
Handlungsmustern zu vereinbaren.7 Hier werden insbesondere der Eintritt und 
der Karriereverlauf von Arbeitnehmerinnen in historisch männlich konnotierten 
Berufen sowie ihre innerberufliche Position in der horizontalen und vertikalen 
Segregation beleuchtet.

Was den dritten Typus anbelangt, so wird hier der Fokus nicht mehr allein 
auf die numerisch zunehmende Geschlechtsgruppe – die Frauen – gerichtet. 
Feminisierung wird hier vielmehr im Zusammenhang eines Wandels der 
Geschlechterordnungen im beruflichen Alltag untersucht, der sich auf die sozia-



Freiburger Zeitschrift für GeschlechterStudien 25

156   Anne-Laure Garcia

Freiburger Zeitschrift für GeschlechterStudien 25

Von der Feminisierung zur Entmaskulinisierung   157

len Praktiken auswirkt. Unter der Fragestellung doing gender while doing work 
werden mit einer konstruktivistischen Sichtweise die Dynamiken des Wandels 
der Geschlechterverhältnisse in Berufsgruppen untersucht. Die Feminisierung 
einer Berufsgruppe wird also zu einer Kulisse für die Analyse von Prozessen der 
Herstellung von sozialer Wirklichkeit sowie der Darstellung von Geschlecht und 
Hierarchie durch Akteur*innen in komplexen Arbeitsfeldern. So kann zum Bei-
spiel im Feld Krankenhaus das doctor-nurse-game (Stein 1967) vor dem Hinter-
grund der Erhöhung des Frauenanteils in der Ärzt*innenschaft neu beleuchtet 
werden (u. a. Stein/Watts/Howell 1990; Wicks 1998; Sanders 2009). 

Die oben genannten Forschungsarbeiten weisen häufig hochinteressante 
Ergebnisse vor. Jedoch werden in diesen Schriften ab und an Alltagsannahmen 
über Zweigeschlechtlichkeit sowie normative Hierarchisierungen der Geschlech-
ter übernommen bzw. reproduziert. Zu befürchten ist somit, dass die in der 
Doxa vorhandenen Ängste vor den Folgen eines Anstiegs des Frauenanteils, wie 
etwa dem Prestigeverlust für angesehene Arbeitstätigkeiten, dem Verschwin-
den des Berufungsethos oder negativen Konsequenzen für die Organisationen, 
wissenschaftlich legitimiert oder zumindest perpetuiert werden. Da soziale 
Problemstellungen und sozialwissenschaftliche Fragestellungen dazu tendieren, 
sich in den Diskursen zu überschneiden, gehört die Feminisierung zu jenen 
wissenschaftlichen Begriffen, die die Grenze zwischen Episteme und Doxa ver-
schwimmen lassen. Daher scheint es ratsam für die Forscher*innen, die den 
Begriff verwenden wollen, epistemologisch wachsam zu bleiben. Nur eine solche 
Haltung kann das Risiko vermindern, bei der Verwendung von einem a priori 
quantitativ orientierten Forschungsbegriff essentialistische Interpretationsmus-
ter zu übernehmen, die die gesellschaftliche wie wissenschaftliche Denkweise 
zum Thema Feminisierung lange prägten und teils noch immer bestimmen.

Plädoyer für einen soziologischen Perspektivwechsel

Mit Blick auf die oben erläuterten humanmedizinischen und sozialwissenschaft-
lichen Verwendungen des Begriffs Feminisierung konnte gezeigt werden, dass 
seine Verwendung den wissenschaftlichen Blick trüben kann, da

1. er aufgrund seiner etymologischen Wurzel femina einseitig auf den 
Akteurinnen verharrt; 

2. er mehr oder weniger latent die Vorstellung eines pathologischen bzw. 
potenziell gefährlichen Wandels der bisher als normal und ausgegliche-
nen betrachteten Verhältnisse transportiert; 

3 bei seiner Verwendung keine klare und systematische Trennung von den 
Vorstellungen des Alltagsbewusstseins vorgenommen wird. 

Der Begriff Feminisierung bringt also eine „Illusion der Reflexivität“ (Bourdieu/ 
Chamboredon/Passeron 2011: 29) hervor, die den epistemologischen Bruch und 
daher letztlich auch das soziologische Denken erschwert. Um dieses Erkennt-
nishindernis zu überwinden, scheint es nötig, einen neuen Blickwinkel zu entwi-
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ckeln, der sich auf einen neuen Wortschatz stützt – oder wie Gaston Bachelards 
es ausgedrückt hat – auf eine „Neo-Sprache“ (Bachelard 1984: 216).

Im Hinblick auf die Auseinandersetzung mit dem Forschungsstand wird 
im Folgenden vorgeschlagen, den Wandel der Geschlechterverhältnisse in 
der Berufssphäre unter dem Blickwinkel der kulturellen Codierungen von 
Berufsbildern zu erforschen. Bevor diese Perspektive und das daraus entstan-
dene begriffliche Instrumentarium skizziert wird, soll kurz auf einen Umbruch 
hingewiesen werden, nämlich den Wandel der geschlechtlichen Ideale bei der 
Erwerbsorientierung. 

Der Übergang zum Industriekapitalismus brachte eine neue Verteilung 
und Verortung der Erwerbsarbeit mit sich. Die Sphären der Produktion und 
der Reproduktion wurden dabei deutlicher voneinander getrennt. Dem Ideal-
bild der bürgerlichen Kleinfamilie entsprechend bedeutete dies eine strikte 
Separierung und Hierarchisierung der beruflichen und familialen Funktionen. 
Frauen sollten ihren ‚natürlichen‘ Pflichten im Bereich des Privaten nachgehen. 
Im Gegensatz dazu seien Männer durch die Ausübung ihres Berufs sowohl für 
das Haushaltseinkommen als auch für den gesellschaftlichen Fortschritt ver-
antwortlich. Auf kognitiver Ebene wurde die Zugehörigkeit zu einem Geschlecht 
eng mit bestimmten Kompetenzen für einen Beruf verknüpft, die zu einer ver-
geschlechtlichten Einteilung der Funktionen der Gesellschaftsmitglieder führte. 
In der industriellen Moderne war also die Orientierung an Erwerbsarbeit und 
beruflichem Erfolg ein prägendes männliches Denkmuster (Hanisch 2005: 353f.; 
Meuser 2007: 34f.): Im Sinne des breadwinner-housemaker-Modells gehörten 
bezahlte Arbeit und männliche Identität zusammen. Jedoch ging der Wandel 
von einer Industrie- zu einer Wissensgesellschaft mit einer Erhöhung des 
Frauenanteils in der Erwerbssphäre einher. Diese ist eng mit der Steigerung 
der weiblichen Beteiligung im Bildungsbereich verbunden. Diese strukturellen 
Veränderungen brachten nicht zuletzt eine Auflösung ‚männlicher Welten‘ in 
der Berufswelt mit sich. Das männliche Selbstverständnis, das sich auf das Dis-
tinktionsmerkmal Erwerbsorientierung stützte, modifiziert sich entsprechend in 
postindustriellen Gesellschaften. Da Frauen zunehmend und dauerhaft einen 
signifikanten Anteil der Berufstätigen ausmachen, wird die Berufswelt zu einer 
immer weniger homosozialen Angelegenheit (Meuser 2007: 37).8 In Verbindung 
mit dem Vordringen weiblicher Arbeitskräfte in bisher männlich dominierte 
Berufe ist eine Infragestellung und Umformung der bis dato akzeptierten 
Sinngebungsmuster und Geschlechterordnungen in den betroffenen Berufen zu 
erwarten. Bisherige Asymmetrien und Homologien der Geschlechter haben vor 
dem Hintergrund eines solchen Prozesses nicht mehr den Status unhinterfragt 
gültiger Tatsachen, auf die sich die kognitiven Strukturen bei Akteur*innen 
stützen können. 

Den Wandel der Geschlechterverhältnisse in der Berufssphäre unter dem 
Blickwinkel der kulturellen Codierungen von Berufsbildern zu erforschen, 
bedeutet Vorstellungsmuster herauszuarbeiten, die auf Makro-, Meso- und 
Mikroebenen verankert sind. Untersucht werden soll, inwiefern geschlechtlich 
konnotierte Kategorisierungen und Hierarchisierungen manifest sowie nicht-
manifest die Wahrnehmungen und Bewertungen über und von Erwerbstätigen 
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einer Berufsgruppe strukturieren. Eine solche Verlagerung der soziologischen 
Analyse auf die kognitive Ebene bringt die Frage nach Veränderungen in der 
geschlechtlichen Codierung von beruflichen Kompetenzen und Fähigkeiten mit 
sich. Es geht also in erster Linie um zugeschriebene Fertigkeiten, Eignungen, 
Neigungen, Tugenden, Begabungen sowie um erwartete Denk- und Vorgehens-
weisen.

Anhand des Begriffs der Entmaskulinisierung9 soll eine Erforschung der 
Vorstellungsmuster über bzw. von Erwerbstätigen der Berufsgruppen erfolgen, 
die ab der industriellen Moderne kulturell als männlich codiert wurden.10  Dieser 
Blickwinkel bedeutet also keineswegs, einfach nur einen Ersatzbegriff für die 
Feminisierung zu finden, sondern eine qualitativ orientierte Perspektive neu 
zu entwickeln. Die Entmaskulinisierung der Berufsbilder kann prinzipiell drei 
Formen annehmen: Umpolung, Neutralisierung und Aufspaltung.

Unter Umpolung wird verstanden, dass sich die erwarteten Kompetenzen und 
Fähigkeiten für einen Beruf so ändern, dass sie mit der gesellschaftlichen Doxa 
der ,weiblichen Eigenschaften‘ – und nicht mehr der ,männlichen‘ Eigenschaften 
– übereinstimmen. Ein Beispiel für einen solchen Prozess ist die Umwandlung 
des Volksschul- bzw. Grundschullehrerberufsbildes. Die Umdeutung stützt 
sich hierbei auf den bildungstheoretischen Begriff der „geistigen Mütterlich-
keit“ sowie auf die sogenannte „Verweiblichung der Pädagogik“ (Jacobi 1997: 
934). Ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts formulierten deutschspra-
chige Pädagogen11 und während des Kaiserreichs prominent Vertreter*innen 
der gemäßigten bürgerlichen Frauenbewegung12 die These der Einsetzbar-
keit mütterlicher Fähigkeiten in Berufen des Erziehungs- und Sozialwesens. 
Besonders Frauen aus bürgerlichen Schichten13, die (noch) keine Pflichten als 
Ehefrauen und Mütter erfüllen mussten, könnten ihre Warmherzigkeit, ihre 
Empathie und ihre konkrete Art und Weise bei jungen Schüler*innen einset-
zen, um die durch abstrakte, systematische und unpersönliche Handlungs- und 
Denkweisen charakterisierte Pädagogik der männlichen Lehrer zu ergänzen. 
Dieses Engagement für die Ausübung einer komplementären Funktion von 
Frauen im Bildungssystem wird im bürgerlichen Ideal mit dem Glauben an 
eine Geschlechterdifferenz begründet, wonach jedes Geschlecht Kompetenzen 
besitzt, die das jeweils andere nicht erwerben kann. Auf der pädagogischen 
Ebene fand auch eine Umpolung statt, insofern die „Idee des Führertums des 
Lehrers“ (Jacobi 1997: 935) abgestritten wurde, und die Erneuerung pädagogi-
scher Prinzipien zu einer Neuinterpretation des Berufsverständnisses führte, 
die weiblich konnotierte „Tätigkeiten“ und „Eigenschaften“ erfordere, wie zum 
Beispiel der „Umgang mit Kindern“ oder die „Geduld“ (Maydell 1970: 144).

Von einer Neutralisierung kann die Rede sein, wenn die erwarteten Kom-
petenzen und Fähigkeiten in einem Beruf nicht (mehr) geschlechtlich normiert 
sind. Im Gegensatz zu der Umpolung gibt es hier keine Umdeutung innerhalb 
einer Geschlechterbipolarität, sondern eine Aufhebung der geschlechtlichen Prä-
gung des Berufsbildes. Als Illustration hierfür kann die Gruppe der Kaufleute 
im Einzelhandel genannt werden.14 2014 stand sie auf dem dritten Platz beim 
Ranking der am meisten absolvierten Ausbildungen – und dies sowohl für weib-
liche als auch für männliche Auszubildende (Bundesinstitut für Berufsbildung 
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2014). Dies ist wahrscheinlich zum Teil damit zu erklären, dass die erwarteten 
Eigenschaften und die vorgesehenen Tätigkeiten weder männlich noch weiblich 
konnotiert sind. Als Beispiel für solche neutralen Anforderungen können u. a. 
„das Warensortiment zusammenstellen, die Ware präsentieren, den Finanz-
kauf abwickeln und ebenso im Kundenkontakt stehen“ (Voss-Dahm 2011: 315) 
sowie „die Organisation und Steuerung der Warenverläufe über technologisch 
anspruchsvolle Warenwirtschaftssysteme“ (ebd.: 314) genannt werden.

Wenn die Vergeschlechtlichung der erwarteten Kompetenzen und Fähig-
keiten auf die Ebene der berufsinternen Arbeitsteilung verschoben wird, kann 
von Aufspaltung gesprochen werden. Solche Geschlechtertrennungen treten 
besonders in Berufen auf, die vornehmlich durch Spezialisierungen und Aufga-
benteilung geprägt sind. Ein Beispiel hierfür ist die Rechtsanwaltschaft. Studien 
über Großbritannien, Frankreich und Deutschland aus den 1990er und 2000er 
Jahren haben ergeben, dass der Bereich des Ehe- und Familienrechts auf der 
Ebene der innerberuflichen Wahrnehmung als weiblich gedeutet wird (u. a. Le 
Feuvre/Walters 1993; Le Feuvre et al. 2003; Gildemeister et al. 2003). Dies wird 
damit erklärt, dass Mandant*innen – und dabei insbesondere die Mandantinnen 
– glauben würden, dass Anwältinnen über Eigenschaften und Neigungen verfüg-
ten, die ihnen eine größere Eignung für emotionale und geduldsfördernde Fälle 
im Bereich der Paar- und Familienbeziehungen verleihen würden.

Ausblick

Die Reflexion, die im vorliegenden Beitrag durchgeführt wurde, erfolgte aus der 
wissenschaftstheoretischen Perspektive der französischen Epistemologie. Auf 
der Grundlage des Konzepts des epistemologischen Bruchs wurden human-
medizinische und sozialwissenschaftliche Veröffentlichungen, in denen der 
Begriff der Feminisierung verwendet wird, beleuchtet, um deutlich zu machen, 
inwiefern dieser Begriff als Erkenntnishindernis im Sinne Gaston Bachelards 
betrachtet werden kann. Es konnte gezeigt werden, dass durch die Verwendung 
des Begriffs der Feminisierung eine reflexive Haltung und „bruchhafte Wissens-
dynamik“ (Diaz-Bone 2007) erschwert werden kann. Dies liegt darin begründet, 
dass der Begriff eine vorreflexive Übernahme von Alltagsverständnissen, einen 
einseitig auf Akteurinnen gelenkten Blick sowie eine Vorstellung des Feminisie-
rungsprozesses als Auflösung von den als normal und ausgeglichen betrachteten 
Verhältnissen mit sich bringen kann. Um bei der soziologischen Erforschung des 
Wandels der Geschlechterverhältnisse in der Berufssphäre nicht durch solche 
Erkenntnishindernisse gelähmt zu werden, ist – wie von Gaston Bachelard 
eingefordert – sowohl mit den im Alltag als auch in der Wissenschaft vertrau-
ten Begriffen und Konzepten zu brechen. Aus dieser Denkoperation entstand 
ein begriffliches Instrumentarium, das die Distanzierung von den vertrauten 
Wahrnehmungs- und Bewertungsschemata und dadurch das differenzierte sozi-
alwissenschaftliche Denken erleichtern soll – nämlich die Unterscheidung dreier 
Entmaskulinisierungstypen: Umpolung, Neutralisierung und Aufspaltung.15
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Eine epistemologische Reflexion dieser Art kann für zahlreiche weitere Begriffe 
vorgenommen werden, um neue analytische Perspektiven und Forschungsansät-
ze entstehen zu lassen. Die „bruchhafte Dynamik“ (Garcia/Dietzsch 2018: 111), 
für die hier plädiert wird, benötigt einen dezidiert fachspezifischen Wortschatz. 
Grundvoraussetzung hierfür ist aber, dass Forscher*innen den Freiraum erhal-
ten, um „mit Gedankengebäuden [...] [zu] experimentieren, die zunächst wider-
spenstig gegenüber dem bisher vertrauten Wissen erscheinen“ (ibid.: 112).
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1 Damals waren Feminisierung und 
Verweiblichung reine Synonyme in der 
biologisch-medizinischen deutschen 
Sprache.

2 Die Feminisierung des männlichen 
Körpers infolge einer Entfernung der 
Testikel wurde insbesondere am Fall 
der „Kastraten“ und der „Eunuchen“ 
untersucht (Hölder 1904: 216).

3 Symptome, die durch ihr Zusammen-
treffen zur Feststellung dieses Krank-
heitsbilds führten, waren u. a. ein XY-
Chromosomtyp, in Bauchhöhlen oder 
Hernien liegende männliche Gonaden, 
weibliche äußere Genitalien, kurze ko-
habitationsfähige blind endende Vagina, 
primäre Amenorrhoe, durchschnittlich 
oder überdurchschnittlich entwickelte 
weibliche Brüste sowie fehlende oder 
schwache Sekundärbehaarung (u. a. 
Sutherland 1963; Hesse/Tembrock 
1974; Balde 1975;  Heite/Wokalek 1980; 
Nieschlag/Behre 2000).

4 Problematisiert wird in der human-
medizinischen Literatur, inwiefern die 
Diagnose testikuläre Feminisierung 
weiblich selbstidentifizierten Individu-
en mitgeteilt werden sollte. Lange wur-
de dafür plädiert, den Betroffenen und 
ihren Angehörigen die Existenz der Tes-
tikel innerhalb des Körpers sowie das 
männliche Karyotyp zu verschweigen, 
denn eine solche Offenlegung könnte 
eine gravierende Wirkung auf das 
psychische Gleichgewicht sowie einen 
negativen Einfluss auf das Selbstbild 
verursachen. Seit der Jahrtausend-
wende wird eine Vollaufklärung unter 
bestimmten Umständen als vertretbar 
und je nach „Alter, [...] psychische[r] 
Konstitution und [...] Vorinformati-
onsstand“ (Nieschlag/Behre 2000: 351; 
2009: 328) als tragbar betrachtet.

5 Die nach dem US-amerikanischen pä-
diatrischen Endokrinologen Charmian 
A. Quigley benannte Skala ordnet äu-
ßere Genitalien nach sieben Stufen von 

‚phänotypisch männlich‘ (Stufe 1) bis 
‚phänotypisch weiblich‘ (Stufe 7) (vgl. 
Quigley et al. 1995).

6 Anzumerken ist, dass auch in diesem 
Ansatz die analytische Folie der Ge-
schlechterhierarchie eingesetzt wird. 
Es wird nämlich angenommen, dass die 
Arbeitgeber*innen versuchen, Personen 
zu finden, die das Prestige des Arbeits-
platzes am meisten erhöhen würden, 
was tendenziell häufiger auf männliche 
Bewerber zutreffen würde.

7 Anzumerken ist hier, dass nicht alle 
oben genannten Veröffentlichungen die 
Entweiblichungsstrategien herausar-
beiten, womit – Rosabeth Moss Kanter 
(1977) nach – die weiblichen Tokenists 
versuchen, den geschlechtlichen Min-
derheitenstatus durch eine Aneignung 
männlicher Berufsordnungen zu annul-
lieren.

8 Dadurch wird sehr wahrscheinlich auch 
die bisherige sozialisatorische Bedeu-
tung der Berufswelt beim männlichen 
Erlernen der „ernste[n] Spiele des Wett-
bewerbs“ (Bourdieu 1997) modifiziert.

9 Im Hinblick auf Gaston Bachelards An-
forderungen wurde für die Bezeichnung 
dieses Prozesses ein Begriff gewählt, der 
in keinem Wörterbuch vorhanden ist. 
Entmaskulinisierung darf daher kei-
neswegs als Synonym für vorbestehende 
Begriffe – bspw. Entmännlichung, Ent-
mannung oder Eviration – verstanden 
werden.

10 Prinzipiell könnte auch von einer Ent-
weiblichung gesprochen werden, wenn 
ein Beruf seine weibliche ‚Aura‘ verliert. 
Aus heutiger Sicht betrachtet, handelt 
es sich dabei aber um ein Randphä-
nomen. Als eine der sehr seltenen Be-
rufsgruppen, die eine solche Umpolung 
erfahren haben, ist im Bereich der Infor-
matik die der Programmierer*innen zu 
nennen (vgl. Hoffmann 1987).

11 U. a. Johann Heinrich Pestalozzi und 
Friedrich Fröbel.

Anmerkungen
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Literatur12 U. a. Henriette Schrader-Breymann 
und Helene Lange.

13 Bemerkenswert ist hier, dass das aus-
gesprochene Ziel weder die Entfaltung 
noch die Emanzipation der Frauen ist. 
Die Inklusion der bürgerlichen Töchter 
in den Lehrerberuf sollte vielmehr im 
Namen des Allgemeinwohls stattfinden. 
Mit qualifizierten Arbeiterinnen sollte 
eine Verbesserung der bisherigen Resul-
tate erreicht werden.

14 Die Illustrationen der theoretisch ent-
standenen Typologie sind auf der Ebene 
der erwarteten Kompetenzen verortet. 
Daher ist es unproblematisch, wenn 
faktisch geschlechtsspezifische Muster 
in der Arbeitsteilung von ausgewählten 
Beispielen bestehen. Dies ist ganz klar 
der Fall bei den Kaufleuten im Einzel-
handel (u. a. Voss-Dahm 2011).

15 Eine Fokussierung auf Professionen 
halte ich für besonders geeignet, um ei-
nen Einblick in Entmaskulinisierungs-
prozesse zu erhalten, insofern diese Be-
rufe traditionell als Distinktionsmittel 
gegenüber dem weiblichen Geschlecht 
genutzt wurden. Historisch betrachtet, 
ging die Professionalisierung Hand in 
Hand mit Prozessen der sozialen Schlie-

ßung, die teilweise vergeschlechtlicht 
waren. Außerdem wurden die Profes-
sionen in der Industriegesellschaft als 
wesentliche Eckpfeiler der geschlechtli-
chen Identitätskonstruktion angesehen, 
weil sie den Zusammenhang zwischen 
Männlichkeit und Erwerbsorientierung 
versinnbildlichten. Zudem stand die 
Erfüllung des Wunsches nach sozialem 
Aufstieg über Eintritt in diese Berufs-
gruppen nur für Männer offen, was die 
Annahme einer Kopplung von männli-
chen Eigenschaften und beruflichem 
Erfolg verstärkte. Schließlich ist der 
Eintritt von Frauen in hochqualifizierte 
Berufsfelder und Professionen teilweise 
als Folge des Erfolges von Akteurinnen 
bei selektiven meritokratischen Ein-
trittsverfahren zu sehen – also bei 
„ernste[n] Spiele[n] des Wettbewerbs“ 
(Bourdieu 1997: 203) –, die als charak-
teristisch für den männlichen Habitus 
zu betrachten sind. Selbst renommierte 
Domänen wie Jura oder Medizin erfah-
ren im Zusammenhang mit dem weibli-
chen Bildungserfolg Veränderungen auf 
der Ebene der erwarteten Kompetenzen 
und Fähigkeiten.
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Jg. 25 | 2019  Geschlechtliche Vielfalt im Sport 
(175 Seiten), 36,00 €

Jg. 24 | 2018  Der Ort des Politischen in den Critical Feminist Materialisms 
(147 Seiten), 36,00 €

Jg. 23_2 | 2017  Kulturalisierung und Geschlecht 
(125 Seiten), 36,00 €

Jg. 23_1 | 2017  Berufsorientierung – Erwerbsbiografie – Geschlecht 
(131 Seiten), 22,00 €

Jg. 22_2 | 2016   (Bio-)Diversität, Geschlecht und Intersektionalität
(141 Seiten), 22,00 €

Jg. 22_1 | 2016  (152 Seiten), 22,00 €

Jg. 21_2 | 2015  Medizin – Gesundheit – Geschlecht (135 Seiten), 19,90 €

Jg. 21_1 | 2015 Materialisierungen des Religiösen (117 Seiten), 19,90 €

Jg. 20_2 | 2014 Affect Studies – Politik der Gefühle (126 Seiten), 19,90 €

Jg. 20_1 | 2014 Bildung – Erziehung – Geschlecht (135 Seiten), 19,90 €

Jg. 19_2 | 2013  Körper(-sprache) – Macht – Geschlecht 
(140 Seiten), 19,90 €

Jg. 19_1 | 2013 (119 Seiten), 19,90 €

Jg. 18_1 | 2012 Musik und Genderdiskurs (100 Seiten), 19,90 €
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Manuskripte

Informationen zur Manuskript-Einreichung für die Calls for Papers der 
Freiburger Zeitschrift für GeschlecherStudien finden Sie auf unserer Home-
page <www.fzg.uni-freiburg.de/autorinneninfos>.

Kontakt

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
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19 Erinnern und Geschlecht, Band I (455 Seiten)

18 Elternschaft (375 Seiten)

17 Queering Gender – Queering Society (376 Seiten)

16 Arbeit und Geschlecht (297 Seiten)

15  Entfesselung des Imaginären? – Zur neuen Debatte um Pornografie 
(397 Seiten)

14  Screening Gender – Geschlechterkonstruktionen im Kinofilm 
(347 Seiten)
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 (312 Seiten)

1/00 Beziehungen (310 Seiten)

2/99  Feminismen – Bewegungen und Theoriebildungen weltweit 
(304 Seiten)
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2/98 Utopie und Gegenwart (237 Seiten)
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1/97 Frauen und Körper (130 Seiten)
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Andreea Zamfira
Christian de Montlibert
Daniela Radu (eds.)

Gender in Focus:
Identities, Codes,
Stereotypes and Politics

This book deals with the interplay between identities, codes, stereotypes and poli-
tics governing the various constructions and deconstructions of gender in several 
Western and non-Western societies (Germany, Italy, Serbia, Romania, Cameroon, 
Indonesia, Vietnam, and others). Readers are invited to discover the realm of gen-
der studies and to reflect upon the transformative potentialities of globalisation 
and interculturality.

2018 • 370 pp. • Pb. • 49,90 € (D) • 51,30 € (A) 
ISBN 978-3-8474-2183-2 • eISBN 978-3-8474-1211-3

www.barbara-budrich.net
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lange selbstverständlich war, wird 
zunehmend bezweifelt. Die Ge-
schlechterverhältnisse sind in Be-
wegung geraten und Frauen for-
dern ihren Platz auf dem grünen 
Rasen. Die ethnografische Studie 
begleitet eine feministische Frau-
enfußballorganisation bei ihren 
lokalen und internationalen Ak-
tivitäten und zeigt die Chancen, 
aber auch Grenzen, die entstehen, 
wenn die vermeintlichen Gegen-
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2019 • 344 S. • Kart. • 36,00 € (D) • 37,10 € (A)
ISBN 978-3-86388-819-0 • auch als eBook

Friederike Faust

Fußball und Feminismus
Eine Ethnografie geschlechter-
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1. Jahrgang 2019 • 2 x jährlich (Mai, Okt.)
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