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Folge uns! @politix_ipw

-Editorial- 
Wenn’s, mit Verlaub, beschissen läuft, wird das als 
„Superwahljahr“ verklärte Jahr 2024 in etwa so zu 
Ende gehen: Die FPÖ stellt mit Herbert Kickl den 
österreichischen Bundeskanzler, in Deutschland 
werden gleich drei Bundesländer von der AfD 
regiert und die USA macht Donald Trump erneut 
zum Präsidenten. Das Ergebnis der EU-Wahl stand 
zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch aus, 
Meinungsforschungsinstitute prognostizierten 
jedoch alles andere als einen Linksruck. Das als 
Demokratiespektakel inszenierte „Superwahljahr“ 
droht in vielen Regionen dieser Welt das Ende 
des demokratischen Regierensdemokratischen 
Regierenseinzuleiten oder diese zumindest massiv zu 
bedrohen. 

Das Beunruhigende: Längst sind autoritäre Politiken 
kein Phänomen des rechten Randes mehr, die Krise 
der bürgerlich-kapitalistischen Hegemonie und 
sämtliche damit einhergehende Krisenphänomene 
lassen auch innerhalb des bürgerlichen Blocks 
zunehmend autoritäre Tendenzen erkennen. Das 
zeigt sich u.a. in einer zunehmend restriktiveren 
und menschenfeindlicheren Migrationspolitik, 
der Kriminalisierung der Klima(gerechtigkeits)
bewegung oder in der öffentlichen Verdammung all 
dessen, was nicht der konservativen Vorstellung von 
Zweigeschlechtlichkeit entspricht. 

Für gefestigte wie für fragile demokratische 
Institutionen sind das keine günstigen 
Voraussetzungen. Denn offenbar erweisen sich diese 
zusehends als unfähig, Antagonismen innerhalb und 
zwischen Klassen zu prozessieren. Wie Konservative 
in ganz Europa gerade vorexerzieren, brechen 
die daraus resultierenden anti-demokratische 
Tendenzen jedoch nicht von außen auf vermeintlich 
stabile demokratische Regime ein. „Autoritarismus 
entsteht am Rande der liberalen Demokratie, und 
nicht außerhalb dieser“, schreibt Lara Schneeweiss 
anknüpfend an die Autoritarismus-Studien der 
Kritischen Theorie (ab Seite 9). 

Dass sich autoritäre Tendenzen auch mitten unter uns – 
im wahrsten Sinne des Wortes – manifestieren, zeigt 
Chris Carl in seinem Beitrag zur Neuen Rechten (ab 
Seite 43). Anhand zweier Denkmäler zeichnet er nach, 

wie sich der rechte Kulturkampf in den öffentlichen 
Raum verlagert und diskursive Errungenschaften 
in Stein gemeißelt werden sollen. Der „Kampf um 
kulturelle Hegemonie“, schreibt Carl, bedeute „immer 
auch Kampf um den öffentlichen Raum“. 

Dass sich Autoritarismus dort manifestiert, wo man 
ihn zunächst nicht vermuten möchte, zeigt auch 
Lorena Arancibia Encina (ab Seite 32) am Beispiel 
antifeministischer und rassistischer Diskurse „unter 
dem Deckmantel der Frauenrechte“: Im progressiven 
Duktus macht die autoritäre Rechte Femizide und 
Gewalt gegen Frauen zum „Asylproblem“. Wie es um 
die Frauenrechte in Österreich und insbesondere 
an der Universität steht – zu diesem Thema haben 
Lorena Arancibia Encina und Juri Oskar Eigel ein 
Interview mit Dorit Geva geführt. Seit Anfang 
des Jahres hat Geva am Institut die Professur für 
Politik und Geschlecht inne. Wie sie ihre Rolle dort 
auslegt, wie sie zur Feministin wurde und wieso ihr 
der Umgang der deutschsprachigen Öffentlichkeit 
mit dem Krieg in Gaza Sorgen bereitet, lest ihr im 
(englischsprachigen) Interview ab Seite 5.

Neben den Autor:innen dieser Ausgabe gilt mein Dank 
an dieser Stelle noch Claire Kardas und Katharina 
Hegedüs, die – wie gewohnt – für das großartige 
Design dieser Ausgabe sorgten. Außerdem bin ich den 
Redakteur:innen, die diese Ausgabe lektoriert und 
redigiert haben, zu Dank verpflichtet, namentlich: 
Lorena Arancibia Encina, Charlotte Hofbauer, 
Valentin Kasagranda, Petra Kolb, Michael Maier, 
Florian Mendl, Niklas Uhl und Christina Winder. 
Ein besonderer Verdienst kommt Linda Nutz zu, 
sie kümmert sich seit dieser Ausgabe um den Social 
Media-Auftritt von politix – mit einer wesentlichen 
Neuerung: politix gibt’s jetzt auch auf TikTok! 

Einen entspannten Sommer und viel Lesevergnügen 
wünscht im Namen der politix-Redaktion,

Johannes Greß
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Interview: Dorit Geva, 
Professor for Politics and 
Gender at the Institute of 
Political Science
Interview: Lorena Arancibia Encina & Juri Oskar Eigel 

A conversation with Dorit Geva about her academic 
background, gender-equality at the University of Vienna, 
dealing with the Gaza conflict at the university and the 
relationship between science and politics. 

politix: Professor Geva, you focused on Gender Studies 
early on in your academic career. Where does your interest in 
the topic spring from? Are there any role models that have 
inspired you to take this path? 

Dorit Geva: Well, the beginning of my interest in 
gender, and I would say more specifically in feminism, 
comes from home. My mother has been a feminist 
activist from when I was very little. She didn‘t come 
from a political family. She came from a family 
that experienced the Holocaust and that tried to 
reorganise their lives to have some kind of normality, 
they weren‘t very politically active. But then my 
mother discovered feminism as a student in Boston, 
Massachusetts, where I was born in the 1970s. It was 
like an awakening for her. She used to host feminist 
groups in our house, and they were arguing and 
shouting at each other about whether God was male 
and about whether one should believe in a male God. 
I myself ended up doing my undergraduate degree 
at Tel Aviv University. And the funny thing is that at 
that point, even though I came from the family, that I 
did not pursue any interest in Gender Studies. I think 
because it just wasn‘t as present. 

What happened? 

There was one course that I took that left a strong 
imprint on me, by a professor called Hanna Herzog, 
she was a really foundational early feminist scholar in 
Israel. My interest in Gender Studies developed

About
Since January 2024 Dorit Geva holds the Professorship 
“Politics and Gender” at the Institute of Political 
Science. Her work focuses, among others, at the 
intersection of gender and politics, political sociology, 
right-wing extremism, and theories of state. 

more when I went to do my doctoral studies at New 
York University. There was one person in particular 
with whom I worked on that front – Professor Lynne 
Haney, who‘s an excellent political ethnographer and 
feminist scholar. Working with her really formed 
me very early on in my doctoral studies. I had the 
opportunity to combine the sensibilities that I had 
from home with a very advanced theoretical and 
empirical approach, that was driven by feminist 
social sciences. So that brought me to being a political 
sociologist. I have always seen myself as having one 
foot in political science and the other foot in sociology. 
And I think I‘ll always have that, I can‘t choose 
between these two. For me this current position is 
great because I can really wear both hats.

As the new Professor for Gender at the department of Political 
Science, how do you perceive the gender equality policies at the 
University of Vienna? Were they a reason for your decision to 
join the University?

Yes, to some degree, it was actually part of my choice. 
Coming in as a full professor with children and a 
spouse can be a challenge, but I was supported by an 
office dedicated to these challenges. Having that kind 
of institutional support from the university is really 
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critical. I think there‘s a lot of good faith efforts. But 
I‘m pretty sure that there‘s also a lot of work to be 
done.

How so?

Well, one remaining issue is the amount of mothers 
in senior positions. I don‘t know that many mothers 
who are full professor at the University of Vienna, 
even though I‘m sure it’s growing. This reflects the 
general situation in Austria, it’s really mothers versus 
everybody else. I think lacking support for mothers 
and persons with serious caregiving duties is a real 
issue. 

Would you know ways to improve the situation at the 
University of Vienna?

Well, I am immediately unhappy with how many 
events happen in the evening. That’s not criticism 
about anybody in particular, but I think as a matter 
of principle, there need to be more events that happen 
during the day. Another issue concerns so-called 
“academic housekeeping”. There is a great Danish 
study that recently came out. The authors weren’t 
surprised to find out that women do a lot more of 
what they call “academic housekeeping” (Annotation: 
organizational tasks at universities). What they were 
surprised about was how much men openly confessed 
to using strategies to avoid organizational tasks. Such 
strategies included appearing incompetent or simply 
never answering emails, so people stop asking for 
support.

Would you say, as your predecessor put it, that the University 
of Vienna is still a central hub for Gender Studies in Europe?

I think so, yes. It’s really incredibly strong. Also 
just having a professorship in Politics and Gender 
is an exception, there are very few in the world. The 
university and the department continue to devote 
resources to Gender Studies at a time when there are 
fewer and fewer resources for this field of research. So 
yes, I completely agree with her.

One topic that is currently of great concern to many at the 
university is the Middle East conflict and how to react to it. 

You have a background in Israel and also in the US, where a 
lot of student protests are happening right now. Recently there 
was a pro-Palestinian protest camp on the university campus 
of Vienna. As a relatively new face at the university, would 
you say that our university has a problem with antisemitic 
students or antisemitic staff ? Or conversely, do you feel that 
the debate is too heated?

Goodness. That‘s a good question. This is really 
keeping me up at night. I‘m very tired. Literally. 
I can generally say that I‘m very worried. I‘m 
really concerned about the debates around what‘s 
happening in Israel-Palestine in general, beyond 
this university. The looseness with which words are 
used, whether it’s fascism or genocide, worries me. I 
do think there are groups who genuinely see what‘s 
happening in Gaza as genocide. But I also think there 
are those who use the word very loosely, without a 
real ethical commitment to what the word actually 
means. And there are definitely instances where I‘ve 
seen antisemitic articulations. Referring to Zionists 
as dogs – you can disagree politically, but why would 
you call any other human a dog ? I am worried on 
many levels. I‘m worried about the state of Israel. 
I‘m worried for the Palestinians. I‘m worried for the 
capacity to have debates, meaningful debates. I‘m 
worried for the ability of people to just see each other. 
What has emerged is a real lack of humanism. 

Many students feel deeply unsettled and confused by the 
conflict. Some feel pressured to position themselves on the 
political map of this conflict despite having difficulties to filter 
out the facts from a flood of information that very often seems 
to be biased – towards one side or the other. Do you have any 
advice for people that feel this way? 

I think it’s fine to not have an opinion. I don‘t 
think that we all have to be the instant experts of 
everything. I think confusion is absolutely fine. I 
can suggest looking at reliable sources. My go-to is 
the Israeli newspaper “Haaretz”, which is the liberal 
Israeli paper. In my view, forcing everybody to pick a 
side – siding with either Israel or Palestine – doesn’t 
make sense. This conflict, for example, is different 
than the “Black Lives Matter” movement, which 
was a very important movement but actually much 
simpler in its premises, because racism is clearly bad. 
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Of course, 30.000 murdered in Gaza is clearly bad. 
But why do some identify with Hamas as a resistance 
movement rather than seeing it as the extremely 
violent movement that it is? Why are some not able 
to separate between the government of Israel and the 
people of Israel? Why make Israel into the paragon 
of all that is evil? That is what I‘ve seen happening, 
blaming Jews for all the sins white men have ever 
committed. 

I‘m really tired of hearing all the historical arguments 
about Settler colonialism and Zionism. When did the 
Jews arrive? When did the Palestinians arrive? Who 
destroyed the Oslo peace process? I‘ve seen all of this 
for decades. I‘ve seen the Jewish version of it and I‘ve 
seen the pro-Palestinian version of it. I am a humanist 
universalist. People deserve dignity and autonomy. 
I would rather think about peace than the question 
whether Israel was the incarnation of settler colonial 
white violence, or whether the Palestinians are all 
complicit in a state of terror. I just hope for a peaceful 
settlement and I believe one doesn‘t have to take sides 
beyond that. 

Do you feel like the current debate is open to everybody’s 
voice and opinion, or do you feel like there‘s some kind of 
philosemitic McCarthyism, as Susan Neiman put it? Do you 
think there are things that can’t be said?

My impression so far is that just saying the word 
Palestine strikes fear through the heart of Austrians. 
In Israel you can actually have really radical leftist 
Jewish views on justice for Palestinians. I think there‘s 
very little space for that in Austria. I wouldn‘t even say 
that it’s specific to our university, but the University of 
Vienna is part of the problem. In Germany it’s similar, 
at some universities even discussing Palestinian 
perspectives is somehow seen as very antisemitic. So 
yes, I think there are missing voices that deserve to 
have more of a space. 

Would you say that you are generally concerned about 
academic freedom in Austria?

Yes. I do have concerns. Universities have become so 
politicised, in a very bad way. I think at the moment, 
unfortunately, for university rectors there is a conflict 

between the principles of freedom of expression and 
a sense of needing to protect the university at large. 
I think the victory of the right is already at play and 
it is coming at the expense of freedom of speech. But 
I don‘t think there are simple answers. It would help 
if the rhetoric was less polarised. For example, I don‘t 
think it helps to disrupt speeches of any position by 
shouting “From the river to the sea” or by coming 
in dressed in Israeli flags. We need a widespread 
understanding that freedom of speech at its peak 
was the privilege of a very stable liberal democracy 
and that we are no longer there. Our debates must 
be conducted in a way that does not further damage 
already very fragile institutions. Only with this in 
mind, we can have a meaningful exchange. 

Do you think the University of Vienna, as an institution that 
could give space to a well-balanced discourse, is taking its 
position serious enough? 

It does – in the sense of wanting to sustain support 
from what nationally is a centre-right government 
at best, which has already radicalised. Of course, the 
university is not casting itself as the voice of leftism. 
But universities don‘t. University leaderships never 
do. 

Should they?

I think only parts of universities should. I study 
conservative intellectual production and I think it’s 
actually interesting. I think it’s important to have real 
conservative intellectuals, that are also present at the 
university. I read conservative political philosophy, 
and you know what? I learned from it. I think it’s really 
important to engage dialectically rather than existing 
in bubbles. I don‘t like to think of the university as 
only representing me. I think a university has to be 
a big tent with a diversity of opinions, and it needs to 
be a place where those ideas can engage. Seeing the 
lecture hall as a site protest is perplexing to me. That’s 
where I see a generational change. 

We‘re also interested in the interface between science and 
politics. Do you deal with politicians in an advisory capacity? 
Or would you take on such engagements? 

Interview: Dorit Geva, Professor for Politics and Gender at the Institute of Political Science
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I don’t and I probably would not. I am not a scholar 
who wants to be on an advisory committee. My 
position is to be a critical scholar who observes the 
world around us and comments on it at some distance. 
I think it’s important to me to sustain some distance 
to the subject of my research.

If you want to see research at a distance from politics, how 
specifically do you see the role of scientists in society, for 
example on the path to gender equality?

I think on the one hand it is important to train the 
next generation to think about equality in their 
everyday lives, and also in the institutions that they 
build or reform. But also, unforeseen events and 
pushbacks sometimes challenge progress, which 
forces a rethinking of equality and commitments. 
Scientists should play a role here too.

Finally, we want to ask you if you have any advice to students 
who are about to graduate and who want to get professionally 
involved within political science or maybe even within gender 
studies. Do you know any magic ways to become a successful 
scientist?

I can say that the young people I‘ve seen go off to 
do all kinds of incredible things made a lot of their 
summers. Now there is a class bias there, because 
some have to work all summer to support themselves. 
So, it’s not a solution for everybody, but whether it is 
going to summer schools, interning, working with 
local organisations, activists or local politicians 
– I think all of these are formative engagements. I 
mean, if they‘re good! Sometimes such engagements 
are really nonsense, and one spends their summer 
photocopying. Generally, there shouldn‘t be such a 
fear of getting rejected. You have to accept rejection. 
There‘s always going to be a lot of no‘s until you get a 
yes. But in my view, this exactly is what leads to real 
maturity. 

Thank you for having this conversation with us!

Lorena Arancibia Encina studiert derzeit 
Politikwissenschaft im Master an der Universität Wien, 
dabei spezialisiert sie sich auf die Module „Geschlecht 
und Politik“ und „Österreichische Politik“. Zusätzlich 
engagiert sie sich ehrenamtlich für ein feministisches 
Kollektiv, welches Sensibilisierungsarbeit für sexuelle 
Belästigung im öffentlichen Raum leistet. 

Juri Oskar Eigel studiert Politikwissenschaft an der 
Universität Wien. Neben dem Studium schreibt er für 
verschiedene Publikationen über aktuelle Entwicklungen 
in Kunst, Kultur und Politik.
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Politische Theorie des 
Autoritarismus, oder: Der 
Versuch, eine schwer zu fassende 
Herrschaftsform terminologisch 
einzugrenzen
Lara Schneeweiss

Vorbemerkung
Liberale Demokratien scheinen aktuell in eine Krise 
geraten zu sein, und das nicht bloß in Europa, auch 
global schlagen sich anti-demokratische Politiken 
mit zunehmend autoritären Zügen durch. Die 
Bedrohung heißt also Autoritarismus, und zwar 
ein Autoritarismus, der sich populistisch äußert 
und faschistisch verhält. Terminologisch ist dieses 
erschreckende Schauspiel auf der weltumfassenden 
politischen Bühne allerdings schwer zu fassen. 
Dennoch soll der Anspruch der folgenden Seiten sein, 
bewaffnet mit einer reflektierten Begriffsdefinition, 
autoritäre Anschauungen früher zu erkennen und 
dementsprechend rechtzeitig einzuschränken. 

Begriffliche Annäherung 
Die Benennung, und somit begriffliche 
Eingrenzung, von Autoritarismus wurde durch 
den Politikwissenschaftler Juan Linz (1926 - 2013) 
geprägt, der ein autoritäres System in erster Linie in 
Abgrenzung zu einem totalitären System definiert. 
Seine Forschungen dazu, durchgeführt als Fallstudien 
zur damaligen Diktatur Spaniens, begannen etwa 
1964, indem er einen blinden Fleck in der zu dieser 
Zeit vorherrschenden Diktaturanalyse von Carl 

Joachim Friedrich1, Zbigniew Brzezinski2 und Hannah 
Arendt3 konstituierte. Die bis dahin ausschließlich 
vorgenommene Kontrastierung von Demokratie und 
totalitärer Diktatur kam Linz verkürzt vor und er 
formulierte Maßstäbe für ein weiteres grundlegendes 
politisches Paradigma, den Autoritarismus. Während 
totalitäre Diktaturen durch Massenmobilisierung 
und Monismus, d.h. ein einzelnes der spezifischen 
Weltanschauung zugrundeliegendes Prinzip und 
eine exklusive Ideologie, erkenntlich werden, sind 
autoritäre Diktaturen durch eine Entpolitisierung 
der Gesellschaft, einen begrenzten Pluralismus sowie 
die Anknüpfung an eine traditionelle Mentalität 
gekennzeichnet (Kailitz 2007: 241f.).

Autoritarismus und 
Autorität
Autoritäre Maßstäbe dieser Art schreiben sich 
nicht bloß auf struktureller Ebene, d.h. in Form von 

1  Carl Joachim Friedrich (1901 - 1984) war Professor für 
Politikwissenschaft an der Havard University und der Universität 
Heidelberg. Seine Forschungsschwerpunkte innerhalb der politischen 
Wissenschaft umfassten neben der Totalitarismustheorie, den 
Konstitutionalismus, also die Verfassungsgeschichte, sowie den 
Föderalismus. Beide Gebiete beeinflussten ihn auch in der Formulierung 
seiner auf den Totalitarismus bezogenen Fragestellungen(Mohr / Nohlen 
2008).
2  Zbigniew Brzezinskis (928 - 2017) Anspruch an die 
Totalitarismustheorie war es, herrschaftssoziologische und strukturelle 
Kritik an nationalsozialistischen und bolschewistischen Diktaturen zu 
üben. Damit ergänzte er Carl J. Friedrichs Ansichten. In dem von ihnen 
gemeinsam verfassten Buch Totalitarian Dictatorships and Autocracy (1956) 
werden die vereinten Annahmen vorgetragen (Parkhomenko 2007: 28-67).
3  Hannah Arendt (1909 - 1975) wählte einen etwas divergierenden 
Ansatz auf das Phänomen Totalitarismus, nämlich einen anthropologischen. 
Dementsprechend ist ihr Blickwinkel und Fokus auch anders gesetzt. 
(Parkhomenko 2007: 28-67).
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Regierungen oder Institutionen, sondern ebenso auf 
individueller Ebene, in Wähler*innenschaften oder 
Politiker*innen, ein. Das Konzept des Autoritarismus 
realisiert sich vor allem in einzelnen Autoritäten. 
Ebendiese Manifestation kann mit der Kritischen 
Theorie der Frankfurter Schule aufgezeigt werden. 
Die Kritische Theorie, eine Gesellschaftstheorie 
aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit 
akademischem Sitz in Frankfurt am Main, orientiert 
sich am Versprechen, die verworrenen Verbindungen 
zwischen subjektiven politischen Haltungen und 
historischen Entwicklungsverläufen aufzuflechten. 
Dabei wird vor allem auf kapitalistische Einflüsse 
der Produktion und des Konsums geachtet. Das Fazit: 
Subjektive Präferenzen können außerhalb dieses 
sozialen, kulturellen und ökonomischen Gefüges 
nicht geäußert, gar getätigt werden, sondern sind 
stets an vorbestehende Normen und Wertehaltungen 
gebunden, und das auch innerhalb liberaler 
Demokratien. Zwar hält der ursprüngliche Anspruch 
der Frankfurter Schule an die Kritische Theorie nicht 
mehr stand, nämlich der ausschließliche Blickpunkt 
auf Faschismus als formgebend für autoritäre Politik, 
da vor allem heutzutage vermehrt anti-demokratische 
Positionen bestimmend sind. Dennoch behauptet 
sich die entscheidende Kernthese weiterhin: 
Autoritarismus ist nicht durch einen eindeutigen 
radikalen Bruch mit liberalen und demokratischen 
Werten determiniert, sondern entsteht in der und 
durch die Intensivierung von intra-demokratischen 
Abweichungen (Brown 2018: 1-5 & 75).

Die autoritäre 
Persönlichkeit 
Trotz des teilweise überholten Charakters der 
Kritischen Theorie können einzelne Ansätze auch 
aktuell zu einem kritischeren Blick auf das politische 
Geschehen verhelfen. Etwa durch Bezugnahme auf 
Theodor W. Adorno (1903- 1996), welcher vermehrt 
auf die Psychologie hinter autoritär auftretenden 
Personen achtete. Adorno knüpft mit seinen ab 
1950 durchgeführten Studien zur autoritären 
Persönlichkeit direkt an Juan Linz an, und zeigt somit 
eine Fortentwicklung der ersten Begriffsdefinition 
von Autoritarismus auf. Gemeinsam mit Erich 

Fromm4 und Max Horkheimer5 arbeitet Adorno an 
einer Skala, der F-Skala, wobei F für Faschismus 
steht, welche aufzeigen soll, wer eine autoritäre 
Persönlichkeit aufweist. 

Die Rubriken, die Adorno herausarbeitet, zu denen 
einige selbst gewählte Beispiele zur Gewährleistung 
eines tieferen Verständnisses hinzugefügt wurden, 
lauten wie folgt: 

• Konservatismus, d.h. starke Bindung an 
Selbstkontrolle im Hinblick auf Konventionen, 
welcher sich häufig durch religiöse Glaubenssätze 
äußert6;

• Autoritäre Unterwürfigkeit, d.h. nicht 
hinterfragte Unterwerfung unter Werte und 
Gruppen;

• Autoritäre Aggression, d.h. beinahe sadistische 
Aggression gegen Andere und deren Werte; 

• Intrazeption, d.h. Abwehr von Fantasie, 
Emotionalität, Individualität und Spontanität; 

• Disposition zu Aberglauben und Stereotypie, 
erkenntlich am starren Festhalten an 
Geschlechter-Normen7; 

• Machtdenken, d.h. ein Denken in Dimensionen 
von Herrschaft; 

4  Erich Fromm (1900 - 1980) war promovierter Soziologe, 
Psychologe und Philosoph. Fromm vertrat einen normativen Humanismus, 
d.h. die einer Gesellschaft zugrundeliegenden Strukturen beeinflussen das 
darin lebende Individuum, je nach Ausprägung entweder im positiven oder 
im negativen Sinn. 1930 wurde Fromm von Horkheimer an das Frankfurter 
Institut für Sozialforschung berufen, und baute seine Ansätze in die mit 
Adorno betrieben Studie mit ein. (Wichmann 2014; Funk 2021).
5  Max Horkheimer (1895 - 1973) war Sozialphilosoph. Seine 
Forschung betrieb er vor allem gemeinsam mit Adorno. Sie gipfelte in dem 
Werk „Dialektik der Aufklärung“ (1947 USA, 1969 DE), welches sich mit 
der Kritik institutionalisierter Herrschaft über den Vernunftbegriff der 
Aufklärung befasst, und zudem die Studien zum autoritären Charakter eine 
von vielen Grundlagen bilden (Schmidt / Zündorf 2016). 
6  Die Politikwissenschaftlerin Natascha Strobl bietet in ihrer 
2021 erschienen Analyse Radikalisierter Konservatismus einen umfassenden 
Abriss zum Phänomen Konservatismus und ergänzt diesen auch um aktuelle 
politische Beispielfälle. 
7  Das Sachbuch Unsichtbare Frauen: Wie eine von Daten beherrschet 
Welt die Hälfte der Bevölkerung ignoriert (2019) von Caroline Criado-Perez 
hebt durch Erhebungen von breiten Datenmengen geschlechtsspezifische 
Vorurteile auf. 
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• Destruktivität und Zynismus durch allgemeine 

Feindseligkeit gegen Menschen; 

• Projektivität, d.h. Projektion der 

eigenen Aggression auf ein „Außen“, auf 

Andere, ersichtlich an der konstruierten 

Migrationsproblematik rechter Parteien8; 

• Übersteigerte Beschäftigung mit Sexualität, 

d.h. an jeglichen Orten werden „sexuelle 

Ausschweifungen“ beobachtet, obwohl dies nicht 

der Realität entspricht. Als Beispiel sei hier die 

Debatte um Trans-Personen9 genannt. (Adorno 

1995) 

Vor allem diese Rubriken, zwar hilfreich in ihren 

groben Zügen, erliegen der obig bereits genannten 

soziologischen Kritik an der Kritischen Theorie. Die 

Fokussierung auf Faschismus wird als zu schwach 

angesehen. Durch den Wandel von sozialen und 

kulturellen Normen können die breiteren Phänomene 

des rechtsextremistischen, anti-demokratischen 

und populistischen Autoritarismus nicht vollständig 

gefasst werden. Eine aktuelle Weiterentwicklung von 

Adornos Theorie bieten Oliver Nachtwey und Caroline 

Amlinger mit ihrem 2022 im Suhrkamp Verlag 

erschienen Buch Gekränkte Freiheit: Aspekte des Libertären 

Autoritarismus. Auch darin wird auf die Kernthese 

der Kritischen Theorie verwiesen: Autoritarismus 

entsteht am Rande der liberalen Demokratie, und 

nicht außerhalb dieser. Weitere die Kritische Theorie 

modifizierende oder amplifizierende Progressionen 

eröffnen sich durch einen Blick auf feministische 

8  Für mehr Informationen die konstruierte 
Flüchtlingsproblematik betreffend, kann folgende Webadresse der UNO 
Flüchtlingshilfe aufgesucht werden: https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/
informieren/faktencheck.
9  Für mehr Informationen die Debatte um Trans-Personen 
betreffend, kann folgende Webadresse des Lesben- und Schwulenverband 
Deutschlands (LSVD), ein Bürger*innenrechtsverband, der die Interessen 
von queeren Personen vertritt, aufgesucht werden: https://www.lsvd.de/de/
ct/6456-Trans-Hype-der-Gender-Ideologie-und-Gefahr-fuer-Kinder-und-
Jugendliche#gender-ideologie.

Theorien, darunter auch Queer-Studies oder 
postkoloniale Ansätze (Brown 2018: 1-5 & 75). 

Männliche Autorität 
Auf der Kernthese der Kritischen Theorie aufbauend 
soll zuletzt ein Blick auf das Konzept der männlichen 
Autorität geworfen werden. Eine Ausprägung, 
deren Anlagen bereits in der liberalen Demokratie 
selbst liegen. Wesentlich dabei wird unter anderem 
die Vertragstheorie, zurückgehend auf liberale 
Philosophen wie Thomas Hobbes10 und Jean-Jacques 
Rousseau11, welche laut feministischen Ansätzen in 
eine patriarchale Struktur eingebettet ist, und diese 
auch weiter perpetuiert. Die politische Theoretikerin 
Carole Pateman (*1940) verneint in ihrer 
demokratietheoretischen Studie Der Geschlechtervertrag 
(1988) den Gedanken einer bereits existierenden anti-
patriarchalischen Gesellschaft ohne darin wirkende 
Macht- und Herrschaftsverhältnisse. Über etablierte 
Einrichtungen wie die Ehe, argumentiert Pateman, 
wird weibliche Unterdrückung unbedacht fortgeführt. 
Pateman verortet also durch eine historische Analyse 
das Entstehen autoritärer Systeme und die darin 
verankerten Praktiken im Zusammenhang mit 
dem Aufkommen des Gesellschaftsvertrags, der 
den Weg für weitere auf Ungleichheiten beruhende 
Übereinkommnisse ebnet. (Pateman 1988: 1-39 & 
154-189) 

Als autoritäre Personifikation soll abschließend der 
ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán genannt 
werden. In ihm gehen einige von Adornos Rubriken 
auf, insbesondere durch das starre Festhalten an 
Geschlechter-Normen, indem er Feminismus als 
Wurzel allen Übels propagiert, während er die 
traditionelle Rolle der Frau als Mutter betont. Auch 
der Betrieb einer restriktiven Migrationspolitik ist 

10  Thomas Hobbes (1588 - 1679), bedeutender Staatstheoretiker 
und Philosoph, ist vor allem durch seine Publikation Leviathan (1651) bekannt, 
die zur vermehrt wissenschaftlichen Behandlung von Politik beitrug. Darin 
wird die Vorstellung eines Naturzustandes, jede*r gegen jede*n, deutlich 
gemacht. (Parlament Österreich Bibliothek 2021).
11  Jean-Jacques Rousseau (1712 - 1778) prägt vorrangig eine 
bestimmte positives Anthropologie, das Bild eines freien Menschen, welches 
im Hintergrund des Gesellschaftsvertrages steht. Diese eher friedliche 
Grundannahme steht im Gegensatz zu Hobbes Naturzustand (Porsack 2017). 
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bezeichnend für die Orbán-Regierung. Durch das 
Modell der „illiberalen Demokratie“ (Orbán) erscheint 
er vielen Autokraten als Archetyp einer neuen Form 
des Autoritarismus. (Dalos 2022) 

Konklusion 
Die Herangehensweisen zu Autoritarismus und 
dessen terminologischer Eingrenzung sind divers. 
Linz setzte durch seine Unterscheidung zum 
Totalitarismus ein wesentliches Fundament. Auf 
diesem konnte die Kritische Theorie aufbauen. 
Adornos Ausführungen zur autoritären 
Persönlichkeit sind zwar teils überholt, aber 
dennoch weiterhin richtungsweisend. Gerade unter 
Berücksichtigung autoritärer Alleinherrscher wie 
etwa Orbán passt der Raster, den die Rubriken zum 
autoritären Charakter vorgeben, recht genau. 

Durch die Einsicht, dass autoritäre Strömungen 
ihren Ursprung innerhalb von Demokratien finden, 
kann der Fokus auf feministische Kritik, wie die 
Patemans, gelenkt werden. Mit diesen vorrangig 
terminologischen Instrumenten ausgestattet und 
ausgerüstet, bleibt Autoritarismus zwar weiterhin 
erschreckend, wirkt jedoch nicht ganz so erdrückend. 
Die Aufschlüsselung autoritärer Strukturen durch 
spezifische Benennung ist ein wesentlicher Schritt 
hin zu ihrer Einschränkung. 

Nachbemerkung: 
Persönliche Positionierung
Aus der Überzeugung heraus, dass unweigerlich 
vorhandenes subjektives Wahrnehmen 
von politischen Phänomenen in (sozial-)
wissenschaftlichen Diskursen offen gelegt werden 
sollte, um einer vermeintlichen Objektivität, die 
zumeist eher einer hegemonialen Anschauung 
entspricht, entgegenzuwirken, möchte ich 
meinen eigenen Standpunkt, der mich zu dieser 
breiten Thematik hingeführt hat, kurz darlegen. 
Als Philosophin, vorrangig in Tradition der 
feministischen Theorie stehend, habe ich eine 
Auswahl von mir wesentlich und nennenswert 

erscheinenden Punkten getroffen. Darunter fallen 
die genannten Autor*innen sowie die von jenen 
ausgewählte grundlegende Lektüre.

Lara Schneeweiss studiert Philosophie im Master. 
Ihre Schwerpunkte sind die Bereiche Phänomenologie, 
feministische Theorie, deutscher Idealismus und französischer 
Existentialismus. Aus Interesse an politischer Theorie studiert sie 
zudem Politikwissenschaft.
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Im Schatten des 
Autoritarismus: Individuelle 
Freiheit in krisenhaften Zeiten 
Carl Spieler

Mit Coronaleugner*innen, der Querdenken-
Bewegung oder Verschwörungstheoretiker*innen 
finden in den letzten Jahren neue ‚politische 
Bewegungen‘ immer mehr Zulauf. Ihre Mitglieder 
beschränken sich nicht auf ein politisches Lager und 
vertreten häufig autoritäre und anti-demokratische 
Positionen. Die Forderung lautet: mehr Freiheit 
für den einzelnen Menschen und weniger 
Einschränkungen vonseiten des Staates. Der Frage, 
wie es dazu kommen konnte, dass Gruppierungen 
wie diese so viel Zulauf bekommen, gehen Carolin 
Amlinger und Oliver Nachtwey in ihrem 2022 
erschienenen Buch „Gekränkte Freiheit“ nach. Sie 
identifizieren dabei den „libertären Autoritarismus“, 
dessen Kernmerkmale nahezu alle Menschen, die 
zu den genannten Bewegungen gehören, erfüllen. In 
dem Buch versuchen die Autor*innen, die Kritische 
Theorie der Frankfurter Schule, insbesondere in 
puncto Autoritarismus, weiterzuentwickeln (vgl. 
Kiess 2023: 337). Es handelt sich beim libertären 
Autoritarismus um einen Subtyp des autoritären 
Charakters, den sowohl Adorno und Horkheimer als 
auch Erich Fromm in Tradition der Kritischen Theorie 
identifiziert haben. 

Politische Phänomene wie die Querdenken-
Bewegung haben im Kontext der Coronakrise ab 2020 
sukzessiv mehr mediale Aufmerksamkeit und Zulauf 
bekommen. Auch wenn sich nur ein geringer Teil der 
Bevölkerung tatsächlich im Umfeld der Bewegung 
befindet, lässt sich konstatieren, dass es sich aufgrund 
ihrer enormen Präsenz in der Öffentlichkeit um 
eine gesellschaftspolitisch wichtige Erscheinung 
handelt. Amlinger und Nachtwey entwickeln in 
diesem Zusammenhang den Begriff des ‚libertären 
Autoritarismus‘, der „das Produkt einer spätmodernen 
Gesellschaft“ (Amlinger/Nachtwey 2022: 338) sei. 
Die „libertär-autoritären Proteste“ richten sich 
dabei gegen eben jene Gesellschaft, führen diesen 

Kampf jedoch „im Namen ihrer zentralen Normen: 
Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung“ (ebd.: 
174). Dass es überhaupt wieder zu einer Rückkehr 
des Begriffs des autoritären Charakters in den 
wissenschaftlichen Diskurs kam, sehen Manuel 
Clemens und Thorben Päthe als „ein[en] Ausdruck 
von Ratlosigkeit und der Suche nach Erklärungen“ 
(Clemes/Päthe: 262) für politische Phänomene, die 
schwer begreifbar sind.

Verstehen lässt sich dieser Widerspruch mit Blick auf 
das Freiheitsverständnis der Menschen, denen die 
Autor*innen einen autoritär-libertären Charakter 
zuschreiben. Dieses beruht auf einer „verdinglichten 
Freiheitsidee“ (Amlinger/Nachtwey 2022: 173), 
deren Ziel es ist, die individuelle Freiheit gegenüber 
staatlichen Eingriffen weiter auszubauen. Die 
Freiheit wird nicht als gemeinsames Gut verstanden, 
welches mithilfe von gesellschaftlichen Institutionen 
aufrechterhalten wird, sondern als privates 
Eigentum, das dem Individuum allein zukommt. 
Der vorgetragene Anspruch ist demnach der Ausbau 
der Sphären, die von keiner staatlichen oder zum 
Teil auch nicht-staatlichen Institution beeinflusst 
werden und so beispielsweise ausschließlich dem 
Markt obliegen (vgl. Amlinger/Nachtwey 2022: 173 f.). 
Amlinger und Nachtwey betiteln diese Vorstellung 
der Freiheit als „negative Freiheit“ (ebd.: 172). Fromm 
bezeichnet diese in seinem Werk „Die Furcht vor 
der Freiheit“ als „Freiheit von“. Das Individuum ist 
demnach frei von Einschränkungen durch das Recht 
oder demokratische Institutionen. Demgegenüber 
steht die „Freiheit zu“, die es Menschen in 
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Demokratien beispielsweise ermöglicht, Politik aktiv 
mitzugestalten (vgl. Fromm 1941: 33). 

Wo liegen die Ursprünge 
des libertären 
Autoritarismus?
Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey sehen 
die Ursache für das Entstehen des libertären 
Autoritarismus in der spätmodernen Gesellschaft 
selbst angelegt. Die Versprechungen des individuellen 
und gesellschaftlichen Fortschritts können demnach 
für einen bestimmten Teil der Gesellschaft nicht 
mehr gehalten werden, was im Gegenzug zu immer 
stärkeren Ressentiments von Menschen führt, deren 
Ansprüche kaum noch realisiert werden können 
(Amlinger/Nachtwey 2022: 95). Nachtwey hat dies 
schon 2016 in „Die Abstiegsgesellschaft“ mit der 
Metapher der Rolltreppe beschrieben: Demnach 
gebe es inzwischen keinen breiten sozialen Aufstieg 
mehr, im Gegenteil vielmehr einen sozialen Abstieg, 
gegen den jedes Individuum anrennen muss (vgl. 
Kiess 2023: 337). Die zahlreichen Errungenschaften, 
die bis zur „formellen Chancengleichheit“ geführt 
haben, werden konterkariert davon, dass „noch lange 
keine wirkliche Chancengleichheit“ erreicht ist (vgl. 
Amlinger/Nachtwey 2022: 78). Diese Problematik 
wird jedoch in der heutigen Gesellschaft allgemein 
nicht als gesellschaftliche Herausforderung gesehen, 
stattdessen wird die Verantwortung auf das 
Individuum übertragen (vgl. ebd.: 76). Dadurch wird 
Misserfolg nicht mehr als Teil eines Kapitalismus 
gesehen, welcher systematisch darauf aufbaut, 
bestimmte Teile der Gesellschaft nicht am Erfolg 
teilhaben zu lassen, sondern als die Schuld des 
Individuums, welches nicht genug gearbeitet habe 
oder wenn doch, dann zumindest nicht gut genug. 

Die Autor*innen schreiben hierzu treffend: Die 
„Gesellschaft [wird] in das Selbst verlagert“ (ebd.: 136). 
In einer Gesellschaft, in der die „Selbstverwirklichung 
[...] an sozioökonomische Eigenverantwortung 
gekoppelt“ (ebd.: 166) wurde, entstehen so 
„systematische Enttäuschungen“ (ebd.). Trotz dieser 
frustrierenden Wiederholung von Momenten, 
in denen man vom Erfolg ausgeschlossen wird, 

findet weiterhin die „Identifikation mit allgemein 
anerkannten Zielen“ wie Leistung und Erfolg statt, an 
denen man jedoch keine Teilhabe mehr hat (vgl. ebd.: 
190). Das bei vielen Menschen daraus resultierende 
„Ressentiment [ist dabei] anfällig für autoritäre 
Denkmuster“ (ebd.: 144). Amlinger und Nachtwey 
sehen hier in Bezug auf Adorno und Horkheimer 
die Tendenz, dass „Schuld personalisiert“ und auf 
ein Außen übertragen wird (vgl. ebd.). So liegt die 
vermeintliche Ursache für sämtliche Probleme 
im Denken vieler Menschen mit autoritären 
Charakterzügen nicht in den Funktionsweisen 
des Kapitalismus und der Gesellschaft, sondern 
bei marginalisierten Gruppen. Bruno Heidlberger 
schreibt dazu: „Der Hass gegen die Anderen dient als 
Lückenfüller.“ (Heidlberger: 106). 

Amlinger und Nachtwey sehen in der „dialektischen 
Spannung der Liberalisierung“ zwischen Fortschritt 
und Regression einen zentralen Bestandteil der 
spätmodernen Gesellschaft, die es nicht vermag, diese 
Gegenläufigkeit aufzuheben (Amlinger/Nachtwey 
2022: 167). Auch Adorno und Horkheimer haben sich 
mit dem regressiven Moment in der Moderne schon 
in der Mitte des 20. Jahrhunderts in „Die Dialektik 
der Aufklärung“ befasst und festgestellt, dass in der 
Aufklärung sowie der Moderne selbst das Potenzial 
für das vermeintliche Gegenspiel der Moderne, 
nämlich für den Faschismus, liegt. 

Adorno und Horkheimer 
zum autoritären Charakter 
Die zwei wohl bekanntesten Theoretiker 
der Frankfurter Schule postulieren, dass im 
„aufklärenden Denken“ inhärent der „Keim zu jenem 
Rückschritt enthalten“ ist (vgl. Adorno/Horkheimer 
1944: 11). Der autoritäre Charakter ist dabei nicht 
nur ein empirisch bestimmbares Phänomen als 
Ausdruck eines gegenwärtigen Problems, sondern 
„ein integraler Bestandteil der Moderne als solcher, 
was bedeutet, dass er auch stets gegenwärtig ist“ 
(Clemens/Päthe: 263). Björn Milbradt plädiert dafür 
„den Begriff Autoritarismus als einen relationalen und 
praxistheoretischen“ (Milbradt 2018: 153) zu begreifen, 
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dessen Verwenden dazu beiträgt, die Gesellschaft und 
ihre gegenwärtigen Probleme zu verstehen.

Die Zivilisation ist nach Adorno und Horkheimer 
von der Angst der Menschen bedroht, „das Selbst 
zu verlieren“. Diese Angst kann in das Gegenspiel 
der Zivilisation umschlagen und ihre maßgeblichen 
Errungenschaften revidieren (vgl. Adorno/
Horkheimer 1944: 48). In den Briefen an Horkheimer 
sieht Adorno eben jene Unmöglichkeit vieler 
Menschen, ein nach außen geschlossenes Individuum 
darzustellen, als Ursache für die Entwicklung des 
autoritären Charakters (vgl. Dahmer 2019: 22). Adorno 
und Horkheimer bemerken, dass die Flucht des Selbst 
in das „manipulierte Kollektiv“ diese Problematik 
jedoch nicht bewältigen kann, es vielmehr zur 
„Negation jedes Einzelnen“ kommt, was sie als „Hohn“ 
auf eine freie, demokratische Gesellschaft betiteln 
(vgl. Adorno/Horkheimer 1944: 26). Außerdem 
begünstigt wird dieser Prozess durch den modernen 
Kapitalismus, in welchem ein jeder „von riesigen 
Verwaltungsapparaten, mit deren Hilfe Produktion 
und Destruktion, Konsum und Politik organisiert 
werden“ (ebd.: 26) abhängig ist. 

Der autoritäre Charakter 
bei Fromm
Mehr als 80 Jahre vor Amlinger und Nachtwey hat 
sich bereits Erich Fromm mit der Thematik rund 
um die Freiheit und den Autoritarismus in „Die 
Furcht vor der Freiheit“ auseinandergesetzt. Der 
genauso wie Adorno und Horkheimer am Institut 
für Sozialforschung in Frankfurt arbeitende 
Sozialpsychologe kam dabei zu dem Schluss, dass 
gerade der hohe Grad an individueller Freiheit (die 
jedoch noch nicht tatsächlich erlangt wurde) zu einer 
Flucht in den Autoritarismus führte. Die individuelle 
Freiheit ging demzufolge mit der oben genannten 
überwältigenden „Freiheit von jeder Bindung“ 
(Fromm 1941: 33) einher, bei gleichzeitigem „Mangel 
an Möglichkeiten zu einer positiven Verwirklichung 
der Freiheit“ (ebd.). Die daraus resultierende Isolation 
des Individuums in der Gesellschaft führt zu dem 
Drang, sich entweder konform zu verhalten oder sich 
an eine Autorität zu binden, was mit einer Aufgabe 

des „individuellen Selbst“ einhergeht (vgl. ebd.: 102). 
Den autoritären Charakter und somit jene Menschen, 
die sich infolge der Isolation an eine Autorität binden, 
kennzeichnet dabei der „sado-masochistische 
Charakter“, der auf der gleichzeitigen Unter- und 
Überordnung im Verhältnis zu anderen Menschen 
beruht (vgl. ebd.: 168).

Auch in dem Werk „Studien über Autorität und 
Familie“, welches Fromm gemeinsam mit Herbert 
Marcuse und Max Horkheimer verfasste, beschäftigte 
sich dieser im sozialpsychologischen Teil des Buches 
mit dem Ursprung des autoritären Charakters 
in der Gesellschaft. Die Anlage zum autoritären 
Charakter sieht er dabei bei jedem Menschen von 
Geburt an in der Bindung des Kindes an die Eltern, 
welche als Autorität fungieren, gegeben. Durch die 
Vorbildfunktion, die den Eltern zukommt und die ein 
zentrales Charakteristikum der Autorität darstellt, 
wird dem Kind suggeriert, dass diese sämtliche 
„moralische[...]  Forderungen“ einhalten würden. 
Dadurch werden Menschen von Anfang an mit der 
„Illusion von der Moralität der Autorität“ konfrontiert. 
Die Autorität verschiebt sich dann im weiteren 
Verlauf von den Eltern weg auf andere Instanzen und 
Institutionen (vgl. Horkheimer/Marcuse/Fromm 1936: 
36). Hier kommt unter anderem der Strafjustiz eine 
zentrale Funktion zu, da sie „trotz ihrer weitgehenden 
Unzulänglichkeit zur Verbrechensbekämpfung 
ein unentbehrliches Hilfsmittel des Staats“ (ebd.: 
35) darstellt. Ein weiteres Wesensmerkmal der 
Autorität ist die „tendenziöse Überschätzung“ dieser, 
welche in direkter Verbindung mit dem bereits 
benannten sado-masochistischen Charakter steht. 
Es wird so das Gefühl „einer absoluten Distanz und 
Wesensverschiedenheit“ zwischen der Autorität und 
den ihr Unterworfenen hergestellt (vgl. ebd.: 34 ff.). 

Fromm sieht im Nationalsozialismus des Dritten 
Reichs eines der wesentlichen Charakteristika für die 
weite Verbreitung des autoritären Charakters darin 
gegeben, dass sich ein jeder zugleich der Macht einer 
übergeordneten Instanz/Person unterwirft und Macht 
über andere Personen ausübt (vgl. Fromm 1941: 168 f.). 
Er weitet seine These der „Ohnmacht“ (ebd.: 32) des 
Individuums auch auf die demokratischen Systeme 
aus, in denen die ständige Gefahr der Wandlung zu 
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einem totalitären System besteht, solange es keine 
wahrhaftige Freiheit des Individuums gebe. Auch 
in nicht-totalitären Systemen tritt so der autoritäre 
Charakter auf (vgl. ebd.: S. 85). Die dadurch fehlende 
Möglichkeit der Selbsterfüllung sieht Fromm als 
„Wurzel [...] des Gefühls von Minderwertigkeit und 
Schwäche“ (ebd.: 189) , welches ein Kennzeichen 
für den autoritären Charakter ist und den Weg in 
ein totalitäres oder faschistisches Regime ebnen 
kann. Der Autor schreibt dazu, dass der autoritäre 
Charakter „die Persönlichkeitsstruktur beschreibt, 
welche die menschliche Grundlage des Faschismus 
bildet“ (ebd.: 123). Ein weiteres Merkmal von diesem 
ist paradoxerweise, dass eine Reihe von Autoritäten 
vehement abgelehnt werden. Dennoch würde es 
sich bei Menschen mit autoritärem Charakter um 
Personen handeln, die den intrinsischen Wunsch 
haben, sich zugleich unter- und überzuordnen und 
die somit anfällig gegenüber externen Autoritäten 
sind (vgl. ebd.: 126). Amlinger und Nachtwey kommen 
hier zu einer ähnlichen Einschätzung (vgl. Amlinger/
Nachtwey 2022: 301). 

Der libertär-autoritäre 
Charakter 
Wie bereits oben beschrieben, setzen Menschen mit 
einem libertär-autoritären Charakter ihre eigene 
Freiheit an oberste Stelle. Es lässt sich hier die Frage 
stellen, wieso dieses Streben nach (individueller) 
Freiheit gleichzeitig einen autoritären Impuls 
darstellt. Amlinger und Nachtwey beantworten 
diese damit, dass es sich um „eine Überhöhung 
der eigenen Autonomie [handelt], die ihre 
Gesellschaftsabhängigkeit leugnet – und dadurch 
autoritär werden kann“ (Amlinger/Nachtwey 2022: 
200). Die Gemeinsamkeit mit Fromms Ansichten 
ist dabei die Annahme, dass der libertär-autoritäre 
Charakter Autoritäten ablehnt. Bei diesem geht es 
dabei jedoch sogar so weit, dass sämtliche „externe 
[...] Instanzen“ abgelehnt werden und die libertären 
Autoritären „sich selbst als souveränes Subjekt“ 
setzen (vgl. ebd.: 182). Statt der Flucht in eine autoritäre 
Instanz im Außen wird diese in das Selbst einbezogen, 
womit die eigene Freiheit gegen „hemmende staatliche 
oder gesellschaftliche Autoritäten“ verteidigt werden 

soll (vgl. ebd.: 177). Der Unterschied zu Fromms 
Diagnose des autoritären Charakters besteht hierbei 
darin, dass die libertären Autoritären nicht vor 
einem Zuviel an der genannten ‚Freiheit von‘ in den 
Autoritarismus fliehen, sondern im Gegenteil gerade 
mehr von dieser anstreben, wodurch sich autoritäre 
Denkmuster entwickeln. Das bedeutet jedoch nicht, 
dass es sich bei dieser Form der Ablehnung staatlicher 
Institutionen um eine anti-autoritäre Handlung 
handelt. Vielmehr kann es gerade dadurch keinen 
vernünftigen demokratischen Aushandlungsprozess 
mit den libertären Autoritären geben, da „sie sich an 
keine sozial verpflichtenden Normen mehr gebunden 
sehen, verinnerlichte Rücksichtsmaßnahmen 
abgestreift haben und obsessiv auf eine äußere Gefahr 
fokussiert sind“ (ebd.: 178). 

Den libertären Autoritarismus beschreiben die 
Autor*innen als „Metamorphose der [...] Subtypen des 
klassischen Autoritarismus“ (Amlinger/Nachtwey 
2022: 339), den Adorno und seine Kolleg*innen in den 
„Studien zum autoritären Charakter“ 1950 bereits 
beschrieben haben. Der Unterschied zu Adorno wie 
zu Fromm besteht darin, dass sich die Menschen 
weder an eine übergeordnete Instanz binden noch 
„starre Verfechter konventioneller Werte sind“ (ebd.: 
338 f.). Durch die Verteilung des libertär-autoritären 
Charakters quer durch die politischen Lager hindurch 
lässt sich nach Amlinger und Nachtwey nicht 
beobachten, dass diese Gruppen in der Mehrzahl 
konservative Ansichten hegen (vgl. ebd.: 253 f.;338). 
Stattdessen wird die individuelle, ‚verdinglichte‘ 
Freiheit absolut gesetzt und das Selbst so weit erhöht, 
dass es als die Autorität gilt, der sich verschrieben 
wird und die in der Folge kein Außen benötigt. Daher 
sehen die Autor*innen bei libertären Autoritären 
kaum die Möglichkeit der Bildung kollektiver 
Gruppen, sondern immer nur jene zu einem 
Zusammenschluss einer Vielzahl von Individuen für 
den spezifischen Augenblick und einer Thematik (vgl. 
ebd.: 178). 

Es bleibt die Frage offen, wohin sich der libertäre 
Autoritarismus zukünftig entwickeln wird. Die 
Autor*innen gehen zumindest nicht davon aus, 
dass es sich bei diesem und bei Erscheinungen wie 
der Querdenken-Bewegung um etwas handelt, 
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was nur von vorübergehender Natur ist. Vielmehr 
„erkennen [Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey] 
hier Symptome des ‚wachsenden Potentials eines 
ganz neuen, in libertären Formen auftretenden 
Extremismus der Mitte‘“ (ebd.: 346) nach dem 
deutschen Philosophen und Soziologen Jürgen 
Habermas, der ebenfalls in der Tradition der 
Kritischen Theorie steht. Auch wenn dies nicht 
mit definitiver Sicherheit gesagt werden kann, 
handelt es sich doch beim libertären Autoritarismus 
weder um ein zu übersehendes gesellschaftliches 
Randphänomen noch um ein temporäres. Vielmehr 
handelt es sich beim libertären Autoritarismus 
um eine Problematik, die sich direkt aus den 
Strukturen des gegenwärtigen Kapitalismus sowie 
der Gesellschaft erklären lässt. Es gilt, wie zur Zeit 
von Theoretikern wie Fromm oder Adorno vor zig 
Jahrzehnten, dass es zur Bewältigung der Problematik 
des libertär-autoritären Charakter eine Beseitigung 
der systemimmanenten Ungerechtigkeiten braucht. 
Ansonsten bleibt das Potenzial für einen Rückfall in 
faschistische Grundzüge allgegenwärtig. 

Carl Spieler studiert derzeit Politikwissenschaft im 
Bachelor an der Universität Wien und hat hier seinen 
ersten Artikel für politix geschrieben. 
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Aufstieg des 
Autoritarismus in 
Lateinamerika 
Itzel Cruz, Lorena Olarte

„Die Demokratie hat sich bewährt, weil die 
Zeit für sie arbeitet, selbst im Schatten von 
Diktaturen“. (Rouquié 2011: 351)

Eines der Phänomene, das viele Gesellschaften auf 
der ganzen Welt bedroht, ist der Aufstieg autoritärer 
Regime. Dieser Trend spiegelt sich in einer Reihe 
von aktuellen Berichten wider, in denen regelmäßig 
festgestellt wird, dass „die Fortschritte beim 
erreichten Demokratieniveau verschwunden sind“. 
Zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahrzehnten gibt 
es auf der Welt mehr geschlossene Autokratien als 
„liberale Demokratien“ (Papada et al. 2023: 8). Dieses 
Phänomen zieht sich durch alle Regionen der Welt, 
aber in Lateinamerika sind die Veränderungen und der 
Rückgang der Demokratie besonders bemerkenswert. 
„Obwohl Lateinamerika nach wie vor eine der 
demokratischsten Regionen der Welt ist“ (Papada et 
al. 2023: 12), findet der Autoritarismus immer wieder 
Wege, um demokratische Kontrollmechanismen zu 
beseitigen und die demokratischen Grundsätze in der 
Region auszuhöhlen.

Wie auch in anderen Teilen der Welt (zum Beispiel 
Russland, Ungarn, Polen) sind Herrscher*innen, 
die demokratische Prinzipien zunehmend 
erodieren lassen, auf demokratische Weise an die 
Macht gekommen. Sie wurden per Volksentscheid 
gewählt, oft mit breiter Unterstützung. Sobald 
sie jedoch an der Macht sind, werden diese 
zuvor demokratischen Regime in größerem oder 
geringerem Maße autoritär, indem sie ihre Macht 
missbrauchen, sich an sie klammern, Gesetze ändern, 
die Opposition unterdrücken und Menschen-, 
Bürger*innen- und politische Rechte verletzen. 
Demokratische Institutionen werden lediglich mit 
dem Ziel aufrechterhalten, öffentlich das Bild einer 
demokratischen Regierung zu wahren, wodurch die 
autoritäre Natur der Regierung verborgen werden 
soll (Contreras 2021). Daher werden sie manchmal mit 

verschiedenen Begriffen bezeichnet, wie kompetitive 
autoritäre Regime oder hybride, wahlautoritäre und 
autoritäre Demokratie.

Es ist klar, dass Autoritarismus an sich kein neues 
Phänomen in der Region Lateinamerika ist. Im Laufe 
seiner Geschichte waren Kaudillismus, Diktaturen, 
Militarismus, Tyrannei und andere autoritäre 
Regierungsformen dominierende Merkmale; 
dennoch ist ihre Analyse heute aus drei Gründen 
wichtig: 1) Bis vor einigen Jahren erlebte die Region die 
größte Blütezeit der Demokratie in ihrer Geschichte; 
trotzdem ist sie auf das Niveau um die Zeit des Endes 
des Kalten Krieges zurückgefallen (Papada et al. 2023: 
2). 2) Dieser Trend hat Länder mit verschiedenen 
ideologischen Positionen beeinflusst. 3) In den letzten 
Jahren scheint es zu einem Aufstieg der Rechten bzw. 
einer „neuen Rechten“ zu kommen. Im Folgenden 
beschreiben wir diese kurz Aspekte.

Autoritarismus von links 
nach rechts
Während der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
schien Lateinamerika besonders anfällig für 
Diktaturen zu sein. Bis 1979 entgingen nur drei Länder 
dem Autoritarismus: Kolumbien, Venezuela und Costa 
Rica; jedoch kam es gegen Ende des Jahrhunderts 
zu einer neuen „Demokratisierungswelle“, die 
in den 1970er Jahren begann und bis in die 90er 
Jahre andauerte und sämtliche Länder der Region 
erfasste (mit Ausnahme Kubas). Die militärischen 
und bürokratischen Maschinerien, die die Basis des 
Autoritarismus bildeten, begannen zu zerfallen und 
machten den Weg für eine hoffnungsvolle, wenn auch 
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fragile neue demokratische Ära frei (Van Klaveren 
1986).

In den ersten Jahren dieser neuen demokratischen 
Ära wurden ehemalige autoritäre Herrscher 
in einigen Fällen rechtlich zur Verantwortung 
gezogen. In anderen Fällen wurden Versuche 
unternommen, einige der schmerzhaften Schäden 
zu reparieren, die Opfer unter diesen Regimen 
erlitten hatten. Die Regierungen unternahmen 
auch bedeutende Anstrengungen, um mögliche 
autoritäre Regressionen zu blockieren, zum Beispiel 
durch die Verabschiedung neuer Gesetze, die eine 
Präsidentschaftswiederwahl verbieten, durch die 
Reform der politischen Repräsentativität und zur 
Stärkung der Glaubwürdigkeit politischer Prozesse 
und Institutionen (Tuesta 2005), etwa die Stärkung des 
Schutzes der Menschenrechte und der Mechanismen 
zu deren Durchsetzung. Insgesamt, selbst mit ihrer 
Fragilität, versuchten sie ein gewisses Maß an Schutz 
für die Bevölkerung zu bieten.

Trotz dieser Bemühungen gerät die Demokratie in der 
Region seither unter Druck. Die ersten Jahrzehnte 
der postautoritären Politik waren größtenteils von 
rechten Akteur*innen, sowohl im politischen als auch 
im wirtschaftlichen Bereich geprägt. Auf typisch 
populistische1 Weise suchten Politiker wie Carlos 
Menem in Argentinien (1989-1999) und Alberto 
Fujimori in Peru (1990-2000), die expansive Politiken 
und vieles mehr versprachen, nur um kurz darauf, 
strikte „Stabilisierungspakete“ zu erlassen (Stokes 
2001), ihre präsidentielle Macht zu erweitern, die 
Institutionen der Checks and Balances zu schwächen 
und ihre Kontrolle über die Regierung auszuweiten, 
während sie sich auf ihre Wiederwahl vorbereiteten. 
In gewissem Maße schadeten sie der Demokratie, 
aber ihr Verfall war in Schwere und Dauer begrenzt 
(Weyland 2013). Im Gegensatz dazu haben die linken 
Autoritarismen eine negativere Bilanz.

Im Jahr 1998 gewann in Venezuela mit Hugo 
Chávez (1999-2013) ein linker Kandidat die 
Präsidentschaftswahlen, gefolgt von einer Reihe 

1  Zum Begriff „populistisch“ siehe Mudde & Rovira (2019)

von Wahlsiegen linker Parteien oder Bewegungen, 
die in vielen lateinamerikanischen Ländern an die 
Macht kamen – mit dem Versprechen alternativer 
Modelle und dem der Korrektur des liberalen 
Wirtschaftsmodells. In Lateinamerika führte das 
zum sogenannten „Linksruck“. Bis 2016 wurden 16 
Länder der Region von linken oder zentristisch-
linken Regierungen regiert (Nef 2016), ein Moment 
der Hoffnung für diese Bewegungen in Lateinamerika. 
Jedoch begannen einige dieser demokratisch 
gewählten Politiker*innen, Maßnahmen zu ergreifen, 
die ihre Länder von der Demokratie entfernten. 
Chávez ebnete den Weg, und ihm folgte sein 
Nachfolger Nicolás Maduro (2013-heute).

Evo Morales in Bolivien (2006-2019), Rafael Correa 
in Ecuador (2007-2017) und Daniel Ortega in 
Nicaragua (2007-heute) förderten Regime, die eine 
Nähe zum Autoritarismus aufwiesen, und nutzten 
die Werkzeuge der Demokratie, um sie von innen 
zu schwächen. Diese Regierungschefs gelten als 
autoritär, da sie die Verfassungen ihrer Länder 
änderten, um über mehrere aufeinanderfolgende 
Amtszeiten regieren zu können zu können und um 
die Macht im Präsidentenamt zu konzentrieren. 
Unter dem Vorwand, „die Demokratie zu verbessern“, 
haben sie in Wahrheit das Wahlsystem zu ihren 
Gunsten umgebaut. Immer intoleranter gegenüber 
Kritik, versuchten sie, ihre Gegner*innen zum 
Schweigen zu bringen, indem sie das Bild der 
Opposition als Feinde aufbauten, die gegen die 
Interessen des Staates handeln, und zwangen in 
vielen Fällen politische Kontrahent*innen ins Exil. Sie 
überwachten und kontrollierten auch die Aktivitäten 
organisierter Gesellschaftssegmente, schwächten 
soziale Bewegungen und führten einen ständigen 
Kampf gegen kritische Medien und beschränkten die 
Pressefreiheit. Bis heute ist die Situation in Nicaragua 
und Venezuela am kritischsten. Die soziopolitische 
Situation in diesen Ländern zwang mehr als 605.000 
Nicaraguaner*innen (EFE 2023) und mehr als 6,6 
Millionen Venezolaner*innen dazu, ihre Länder zu 
verlassen (IOM 2023).

In den letzten Jahren ist in der Wissenschaft (Torrico 
2021) von einer politischen Wende in Lateinamerika 
die Rede, insbesondere nachdem Mauricio Macri 
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das Präsidentenamt in Argentinien (2015-2019) 
übernommen hatte. Zu beobachten ist ein Trend zu 
rechten oder zentristisch-rechten Regierungen. Bis 
2021 gehörten mehr als die Hälfte der Präsident*innen 
Lateinamerikas diesem ideologischen Spektrum 
an. Obwohl dieser politische Umschwung nicht so 
extrem ausfiel wie der vorherige, begleitete ein neues 
Phänomen diesen jüngsten Zyklus in der Region: das 
Aufkommen einer „neuen, extremeren Rechten“. 
„Bis vor nicht allzu langer Zeit wurde das Thema der 
extremen Rechten in Lateinamerika als ein fernes 
europäisches Phänomen angesehen“ (Rovira 2023: 
4). Aber diese Kräfte haben begonnen, in Ländern 
wie Brasilien mit Jair Bolsonaro, in Chile mit José 
Antonio Kast, in Argentinien mit Javier Milei und 
in mehreren anderen Ländern (vgl. Rovira 2023) an 
Einfluss zu gewinnen und in einigen Fällen Wahlsiege 
zu erzielen.

Verschiedene Analyst*innen weisen auf einige 
der Strategien hin, die rechte Parteien verfolgt 
haben, um bei Wahlen an Einfluss zu gewinnen. So 
haben sie beispielsweise dem „Klientelismus“ und 
„personalistischen“ Strategien größere Bedeutung 
beigemessen, die in der Regel mit einer Rhetorik 
einhergehen, die an das Unbehagen bestimmter Teile 
der Wählerschaft anknüpfen soll (Luna & Rovira 2014; 
Sanahuja & Stefanoni 2023). Ein wiederkehrender 
Befund ist jedoch, dass die neuen Rechten, obwohl 
sie keine homogene Gruppe sind, sich durch das 
Teilen konservativer Ideen zu soziokulturellen Fragen 
auszeichnen und dazu neigen, eine Politik der „harten 
Hand“ gegenüber öffentlichen Sicherheitsproblemen 
zu forcieren, was den Streitkräften und den 
Sicherheitskräften im Allgemeinen eine zentrale 
politische Rolle zuweist und auf verschiedenen 
Ebenen autoritäre und populistische Merkmale 
aufweist (siehe Rovira 2023). 

Die Verteidigung konservativer Werte wie der 
traditionellen Familie, Homophobie, Antifeminismus 
und ein autoritäres Gesellschaftsverständnis, das auf 
dem Konzept von „Recht und Ordnung“ basiert, zeigt 
die Fähigkeit der Rechten, sich zu wandeln und sich 
an neue Zeiten anzupassen (Cannon & Rangel 2020), 
während sie ihren historischen Werten treu bleibt, 
die, wie Robin (2019) betont, mit Blick auf Klassen-, 

Geschlechts- und ethnische Unterschiede eine 
grundsätzlich hierarchische Weltsicht pflegt. 

Eines der besten Beispiele für diesen Trend ist die 
Regierungszeit von Jair Bolsonaro in Brasilien 
(2019-2022). Als Politiker der extremen Rechten 
befürwortete er entschieden harte, militaristische 
und autoritäre Maßnahmen. Insbesondere während 
der Covid-19-Krise wurde die Rolle der staatlichen 
Sicherheitskräfte deutlich gestärkt. Während seiner 
Regierung äußerte er sehr konservative Haltungen 
und war aufgrund seiner rassistischen, homophoben 
und frauenfeindlichen Kommentare eine besonders 
kontroverse Figur. Während seiner Amtszeit 
ernannte er eine beispiellose Anzahl von Militärs in 
sein Kabinett und griff Oppositionspolitiker*innen 
und die Presse an. Die antidemokratischen Züge, 
die seine Regierung unmittelbar nach der Wahl 
annahm, überraschten wenige, da seine autoritären 
Ideen bereits in seiner Wahlkampagne präsent waren 
(Nascimento et al. 2018). Bolsonaro kandidierte bei den 
Wahlen 2022 erneut. Nach seiner Niederlage stürmten 
tausende radikale Anhänger*innen Bolsonaros die 
Gebäude des Kongresses, das Präsidentschaftsgebäude 
und den Obersten Gerichtshofs und forderten ein 
militärisches Eingreifen, um Wahlsieger Lula da Silva 
zu stürzen.

„Mano dura” (Harte Hand) 
gegen Unsicherheit
Lateinamerika ist die gewalttätigste Region der 
Welt ohne aktiven kriegerischen Konflikt. Laut 
Daten der Weltbank (World Bank Open Data 2020) 
betrug die durchschnittliche Mordrate im Jahr 2020 
20 Morde pro 100.000 Einwohner*innen (obwohl 
die Rate aufgrund einer hohen Dunkelziffer höher 
sein dürfte). Zwischen 2000 und 2019 war Mord 
die Haupttodesursache unter jungen Menschen, 
mit einem Schnitt von 54.515 Fällen pro Jahr. Zu 
den gewalttätigsten Ländern gehören Kolumbien, 
Brasilien, Ecuador und Mexiko. Daher ist das Problem 
der Unsicherheit und Gewalt offensichtlich eines 
der wichtigsten Anliegen für die Bevölkerung aller 
Länder der Region, wie verschiedene Umfragen des 
Latinobarometers zeigen.



21

Die Zunahme von Gewalt in diesen Ländern basiert 
auf mehreren Faktoren: Kriminelle Organisationen 
im Zusammenhang mit Drogenhandel haben 
sämtliche Bereiche der Gesellschaft durchdrungen 
und zunehmend auch die Politik (siehe hierzu den 
Beitrag ab Seite 56). Dies steht im Zusammenhang mit 
der institutionellen Schwäche in der Durchsetzung 
von Gesetzen. Linke Regierungen sind mit wirksamen 
Strategien zur Bewältigung dieses schwerwiegenden 
Problems gescheitert, weshalb die neuen Rechten mit 
lautstarken Rufen nach der „Mano dura” (harten Hand) 
auftreten und von der Bevölkerung scheinbar als 
fähiger eingeschätzt werden, diese Probleme zu lösen.

Ein Beispiel hierfür ist die aktuelle Situation in 
El Salvador. Der ehemalige Bürgermeister der 
Hauptstadt der Hauptstadt, Nayib Bukele, gründete 
2019 seine eigene Partei Nuevas Ideas (Neue Ideen) und 
gewann im selben Jahr die Präsidentschaftswahlen. 
Sein Sieg stellte einen bedeutenden Wandel dar, da 
er der erste Präsident war, der nicht aus einer der 
Parteien stammte, die das Land seit 1989 regiert 
hatten (ARENA und FMLN). Trotz seiner selbst 
proklamierten „radikal linken“ Positionen während 
seiner Amtszeit als Bürgermeister hat Bukele seit 
seiner Präsidentschaft typische Positionen der 
autoritären, extremen Rechten übernommen. 
Dazu gehören die Abschaffung demokratischer 
Kontrolleinrichtungen, die Förderung repressiver 
Strafverfolgung und die Verteidigung des sozialen 
Konservatismus (Laborde 2023). Seine Regierung 
war aus verschiedenen Gründen Gegenstand 
von Debatten. Besonders umstritten war seine 
Sicherheitspolitik. 

Während seiner Amtszeit wurden „Megagefängnisse“ 
gebaut und mehr als 71.000 Menschen (in einem Land 
mit weniger als 6,5 Millionen Einwohner*innen) 
inhaftiert. Seine Politik der harten Hand hat die 
Mordrate von 103 auf 2 pro 100.000 Einwohner*innen 
reduziert. Obwohl sich die Ergebnisse seiner 
Politik als offensichtlich effektiv erweisen, hat 
die Regierung Bukele eine autoritäre Trendwende 
eingeleitet. Der Kampf gegen „die Maras“ (organisierte 
Verbrecherbanden) wurde zur Rechtfertigung, die 
Sicherheitskräfte (nahezu unkontrolliert) zu stärken, 
das Justizsystem zu schwächen und Menschenrechtete 

zu ignorieren. Es wurde ein Ausnahmezustand 
verhängt, der vor mehr als zwei Jahren in Kraft 
trat und verfassungsmäßige Rechte einschränkt 
– ein rechtliches Instrument zur Bewältigung von 
Notfällen, das grundsätzlich zeitlich begrenzt und 
für Ausnahmesituationen gedacht ist. Jedoch regiert 
Bukele seither auf Basis des Ausnahmezustands, 
was ihm die Inhaftierung tausender Menschen 
erleichterte, darunter mehr als 1.600 Minderjährige. 
Amnesty International (2023) berichtete regelmäßig 
von erzwungenem Verschwindenlassen, Folter und 
willkürlichen Tötungen unter staatlicher Obhut sowie 
grausamer und unmenschlicher Behandlung. 

Bukele nutzte Social Media, um diese 
Menschenrechtsverletzungen als angebliche 
Erfolge seiner Regierung darzustellen, indem er 
Menschenrechte und Sicherheit als widersprüchliche 
Ziele darstellte (Maldonado 2023). Ebenso wie andere 
Führer*innen der neuen Rechten in der Region 
griff er die Gleichstellung der Geschlechter an und 
entschied, dass sie nicht als Norm ins staatliche 
Bildungsprogramm des Landes aufgenommen 
werden sollte. Außerdem lehnt er Abtreibung und 
die Ehe zwischen Personen desselben Geschlechts 
ab (Maldonado 2024). Nicht nur diese Aspekte sind 
besorgniserregend, darüber hinaus sieht seine 
Regierung das Prinzip der Checks and Balances als 
Hindernis an. Er entschied, sich dieses Jahr der 
Wiederwahl zu stellen, was ein klarer Verstoß gegen 
die Verfassung des Lands ist; trotzdem gewann er 
mit 84 Prozent der Stimmen. Er erreichte diesen 
überwältigenden Sieg, ohne neue Vorschläge für seine 
neue Amtszeit zu präsentieren. In anderen Worten, 
er unternahm erhebliche Anstrengungen, um Angst 
zu schüren und die Vorstellung zu vermitteln, dass 
nur er garantieren könne, dass Gangmitglieder im 
Gefängnis bleiben. Expert*innen warnen vor den 
wirtschaftlichen Folgen für das Land, in welchem 
der Preis für Grundnahrungsmittel stark gestiegen 
ist und ein Teil der Bevölkerung um drei tägliche 
Mahlzeiten kämpft. 

Das „Phänomen Bukele“ hat Bürger*innen anderer 
Länder erreicht, die sich von Herrscher*innen wie 
Bukele angesprochen fühlen. Dadurch wurde das 
Modell auch für andere Regierungen attraktiv, 
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einschließlich Massenverhaftungen und der 
Aussetzung einiger verfassungsmäßiger Rechte. 
Derzeit hält der Präsident Ecuadors, Daniel Noboa, 
einen Ausnahmezustand aufrecht, der im Jänner 2024 
angesichts einer Eskalation der Gewalt und der Flucht 
des Drogenhändlers José Macías ausgerufen wurde. 
Jedoch konnte die Kriminalität im Land dadurch nicht 
verringert werden, im Gegenteil hat sich die Zahl der 
Gewalttaten erhöht. In Honduras hat Präsidentin 
Xiomara Castro ähnliche Initiativen gegen Banden 
vorangetrieben. Das größere Risiko besteht jedoch 
nicht darin, dass ihre Sicherheitsstrategie kopiert 
wird, sondern dass ihr Diskurs nachgeahmt wird. In 
einem bedeutenden Teil Lateinamerikas verursacht 
die Faszination für die „harte Hand“ konstitutionelle 
Verwüstungen und birgt Risiken für politische Rechte 
und Freiheiten (Maydeu-Olivares 2023). Dies hat 
Implikationen für die Demokratie in der Region, da 
Positionen, die näher am Autoritarismus als an der 
Demokratie sind, mehr Glaubwürdigkeit verliehen 
wird.

Hinzu kommt die schwindende Zustimmung zur 
Demokratie innerhalb der lateinamerikanischen 
Bevölkerung. Die jüngste Erhebung des 
Latinobarometers zeigt eine Zustimmung von 
48 Prozent, im Vergleich zu 63,3 Prozent im Jahr 
2010. Die Krise der politischen Parteien und der 
Repräsentation in dieser Region ist tiefgreifend; 
die Parteien haben aufgehört, Instrumente zur 
Kanalisierung der Interessen der Menschen zu sein, 
der politische Wettbewerb hat sich von Parteien zu 
Personen verlagert, das Image eines:einer Kandidat*in 
ist wichtiger als ein überzeugendes Programm. 
Angesichts wirtschaftlicher Krisen, mangelndem 
Wachstum, Arbeitslosigkeit, Ungleichheit und 
Verzweiflung kümmern sich Wähler:innen nicht 
allzu sehr um die Politik ihrer Regierung – was 
einen fruchtbaren Boden für Populismus und 
Autoritarismus darstellt (Lagos 2023).

Abschließend hat China seinen wirtschaftlichen 
Einfluss in der Region durch Investitionen in 
Infrastruktur verstärkt und fungiert – durch das 
Engagement der Chinesischen Entwicklungsbank 
(CDB) – in einigen Ländern als Hauptkreditgeber. 
Obwohl Chinas Präsenz sowohl in demokratischen 

als auch in autoritären Ländern Lateinamerikas 
stark ist, ist sie in den autoritären Ländern wie 
Venezuela, Nicaragua und El Salvador ausgeprägter. 
Dadurch stabilisiert und stärkt China diese Regime 
in gewisser Weise und schwächt gleichzeitig 
demokratische Länder. Expert*innen warnen, dass 
China nicht nur seinen wirtschaftlichen Einfluss 
ausweitet, sondern auch Überwachungstechnologie 
exportiert. Laut Farnsworth ist China darauf 
bedacht, den (öffentlichen) Diskurs zu beeinflussen 
und das chinesische System als dem liberalen 
Demokratiemodell überlegen darzustellen. Daher 
stellt die Demokratie in Lateinamerika eher ein 
Hindernis als einen Vorteil für China dar (Weiss 
2020).

Einige Schlussfolgerungen
Die aktuelle politische Situation in Lateinamerika 
bietet ein zwiespältiges Bild. Einige Länder haben 
wichtige Kämpfe geführt, um die Demokratie zu 
stärken, wie der Sieg von Lula da Silva in Brasilien 
oder der jüngste Sieg von Bernardo Arévalo in 
Guatemala zeigen. Diese Siege, insbesondere in 
Ländern, die am Rande des Autoritarismus stehen, 
sind Momente der Hoffnung für bedeutende Teile der 
Gesellschaft. Gleichzeitig hat der Autoritarismus in 
anderen Ländern Schlupflöcher gefunden, um erneut 
zu erstarken. Dieses Thema ist von entscheidender 
Bedeutung, da die Welt derzeit einer Vielzahl 
von Krisen gegenübersteht, angefangen bei der 
Klimakrise bis hin zur Krise der Demokratie (Brand 
2010). Diese Krisen erfordern koordinierte Lösungen 
auf der Grundlage von Solidarität und Integration.

Natürlich erfordert die Problematik des 
Autoritarismus vielfältige Ansätze. Hier möchten 
wir jedoch drei Aspekte betonen: Erstens ist es 
bisher nicht gelungen, die Vorteile der Demokratie 
ausreichend zu vermitteln, insbesondere an die 
neuen Generationen, die sich von charismatischen 
Politiker*innen mit antidemokratischen Ansichten 
angezogen fühlen. Zweitens haben es Regierungen 
in der Region verabsäumt, eine effektive Antwort auf 
Gewalt und Kriminalität zu geben, die gleichzeitig 
die Menschenrechte wahrt. Daher ist es notwendig, 
an diesen Aspekten zu arbeiten und zu zeigen, dass 



23

Menschenrechte und Sicherheit keine unvereinbaren 

Ziele sind. Selbstverständlich müssen auch die 

strukturellen Ursachen angegangen werden, die 

zur Gewalt beitragen, wie Bildung, wirtschaftliche 

Perspektiven für junge Menschen und so weiter.

Schließlich wird viel über die Einstellung der 

Linken gegenüber autoritären Politiken gesprochen. 

Zumindest im Fall Lateinamerikas zeigt sich in 

soziokulturellen Fragen eine heterogene Linke (eine 

Dimension, die derzeit von der Rechten politisiert 

wird). Zum Beispiel hat Andrés Manuel López 

in Mexiko „aktiv die Ziele des Umweltschutzes, 

die Rechte sexueller Minderheiten und vor allem 

den Feminismus missachtet, Bewegungen, die 

vom Präsidenten als lästige Ablenkungen von der 

eigentlichen Kernfrage angesehen werden: dem 

Kampf gegen die Ungleichheit“ (Beck 2022). Es ist 

einerseits bekannt, dass zumindest Fragen wie der 

Klimawandel die Ungleichheit noch weiter vertiefen 

werden. Andererseits setzen Gabriel Boric in 

Chile und Gustavo Petro in Kolumbien stärker auf 

Themen wie Umweltschutz oder die Gleichstellung 

von Geschlechtern und Ethnien, stoßen jedoch auf 

starken Widerstand. Angesichts des Vormarsches 

autoritär-konservativer Politiken der neuen Rechten 

in Amerika halten wir es für wesentlich, dass die 

sogenannten progressiven Regierungen versuchen, 

die erreichten Erfolge in Bereichen wie sexueller 

Gesundheit, Umweltschutz, Multikulturalität und 

anderen Themen, die besser mit der aktuellen 

sozialen Realität harmonieren, zu schützen und zu 

gewährleisten. All dies mit starkem demokratischen 

Fokus und den Werten, die daraus hervorgehen.
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Gender-Terror? Rechte 
Kräfte in der Schweiz und 
Österreich
Christina Winder

Sexual- und geschlechterpolitische Diskussionen 
prägen die politische Strategie autoritärer Rechter 
nicht nur in Österreich. Besonders in der Schweiz 
fand das rechte Lager mit seinen Positionen dazu 
großen Anklang. Die Schweizerische Volkspartei 
(SVP) stellt seit 2023 als stärkste Partei im Schweizer 
Nationalrat eine der zentralen politischen Kräfte 
des Landes dar (vgl. Bundesamt für Statistik, S. 2 
f.). Als „Gender-Terror“ beschreibt die SVP politische 
Strategien der Gleichstellung, gegen die sie 
ankämpfen müssten, da diese „Auswüchse einer 
extremistischen Verbotskultur, die auf Ausgrenzung 
und Zensur abzielt“ seien (SVP Schweiz 2023, S. 115). 
Sowohl medial als auch auf wissenschaftlicher Ebene 
werden die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) und 
die Schweizer Volkspartei (SVP) immer wieder in 
Bezug auf ihre Argumentation verglichen, wobei sie 
sich auch thematisch oft überschneiden (vgl. Schröter/
Thome 2020, S. 273; vgl. Bühler 2016). Birgit Sauer 
und Otto Penz (2023), die sich mit der Anti-Gender 
Mobilisierung autoritärer Rechter auseinandersetzen, 
sehen im Aufstieg autoritär-rechter Parteien einen 
starken Zusammenhang mit den sich verändernden 
Geschlechter- und Sexualitätsverhältnissen. So 
erzeugen die Parteien zu dieser Thematik eine 
Stimmung in der Gesellschaft, die auf Emotionen wie 
Angst, Wut und Hoffnung aufbaut. (vgl. Sauer/Penz, S. 
90 ff.) 

Rechte Ideologie im 
Gender-Kontext
Die Untersuchung von Sauer und Penz (2023) zeigt, 
dass rechte Parteien ein Gesellschaftsmodell 
der Ungleichheit und Ausschließung anstreben, 
welches die Ordnung von Geschlecht und Sexualität 
beeinflusst. Um Menschen zu mobilisieren, 
konzentrieren sie sich auf Gender und Sexualität 

als Modus der Polarisierung. Zu diesem Zweck 
polemisieren die Rechten gegen Politiker*innen, 
Qualitätsjournalismus, Migrant*innen, Muslime, 
LGBTIQ+-Personen und Feminist*innen, wobei 
auch die damit einhergehenden Geschlechts- und 
Sexualnormen betont werden. (vgl. ebd.) 

Cas Mudde (2017) diskutiert den Populismus als 
ideologisches Phänomen, welches die Gesellschaft 
in zwei antagonistische Gruppen teilt. Populismus 
wird als eine „thin-centered ideology“ betrachtet, die 
sich auf die Opposition zwischen dem „reinen Volk“ 
und der „korrupten Elite“ konzentriert. Das „Volk“ 
wird als homogene Einheit dargestellt, während 
die „Elite“ als Vertreter spezifischer Interessen 
angesehen wird. Populistische Politik beruht nach 
Mudde auf der Annahme, dass das Volk gemeinsame 
Interessen hat, die von einer korrupten Elite ignoriert 
werden. Populismus basiert folglich auf moralischen 
Unterscheidungen und nicht auf Klassen- oder 
nationalen Kriterien. (vgl. Mudde 2017, S. 32 ff.) 

Weiters stellt Mudde auch einen direkten Bezug 
zwischen dem Phänomen extremer Rechter und der 
Geschlechtsthematik her. Die Bedeutung von Familie 
für rechtsextreme Parteien läge darin begründet, dass 
sie Frauen als Mütter als zentral für das Überleben 
der Nation betrachten. Geschlechternormen sind 
in der rechtsextremen Szene durch Kultur geformt. 
Die rechtsextreme Propaganda legitimiert dabei 
Nativismus und vor allem Islamophobie oft mit 
feministischen und weiblichen Ansichten. Mudde 
erläutert, dass rechtsextreme Parteien versuchen, 
feministische Organisationen zu untergraben und 
Gender Mainstreaming auszuschließen. (vgl. Mudde 
2019, S. 6) 

Parteiprogramme stellen für Parteien die Grundlage 
ihrer politischen Strategie dar. So bieten die 
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Programme der Schweizer Volkspartei (SVP) 
sowie der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) 
Einblicke in deren ideologische Ausrichtung in 
Bezug auf Familienpolitik, Geschlechterrollen und 
Geschlechtergleichstellung. Im Fokus steht das 
Parteiprogramm der SVP für den Zeitraum 2023 bis 
2027 (vgl. SVP Schweiz 2023). Die bunt illustrierten, 
sehr konkret formulierten 130 Seiten gliedern sich 
in 19 Unterkapitel, wobei insbesondere die Kapitel 
„Mensch, Familie, Gesellschaft und Religion“ sowie 
„Gender-Terror und Woke-Wahnsinn“ in diesen 
Bereichen Aufschluss liefern (SVP Schweiz 2023, 
S. 106; 114). Das vorliegende Parteiprogramm der 
Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) wurde schon 
auf dem Bundesparteitag im Jahr 2011 verabschiedet 
und umfasst lediglich 17 Seiten. Darin findet sich 
ebenfalls ein Kapitel zur Thematik „Familie und 
Generationen“ (vgl. FPÖ 2011). Besonders die sehr 
allgemeinen Formulierungen des Parteiprogramms 
der FPÖ sind auffallend. 

Gleichstellungspolitik im 
Sinne von „Gender-Terror 
und Woke-Wahnsinn“ 
Gleichstellungspolitik im Schweizer SVP-
Parteiprogramm zeichnet sich durch eine 
recht deutliche Positionierung in Bezug auf 
Geschlechterfragen aus, wobei diese vor allem 
auf den Erhalt von traditionellen Werten und der 
nationalen Souveränität basiert. Die Verwendung 
des Terminus „Bürger und Bürgerinnen“ betont zwar 
das Bestreben einer Geschlechtergerechtigkeit im 
Sinne der „Gleichberechtigung in der Beziehung 
zwischen Mann und Frau“ (SVP Schweiz 2023, 
S. 113), hebt jedoch gleichzeitig die Bedeutung 
traditioneller Geschlechterbilder hervor. Der Fokus 
auf die „christlich geprägte Kultur und Werte der 
Schweiz“ reflektiert deren angebliche Besorgnis um 
die Bewahrung traditioneller Familienstrukturen 
und Geschlechterrollen (vgl. ebd.). Dies spiegelt sich 
in ihrer Ablehnung eines staatlichen Strebens nach 
Gleichheit wider, welches als potenzielle Gefahr 
für das individuelle Leistungsdenken und die 
traditionellen Familienwerte betrachtet wird. Eine 
Schlechterstellung von Frauen in der Gesellschaft 

wird von der SVP verneint: „Dass Mann und Frau 
gleiche Rechte haben, ist selbstverständlich und 
garantierter Teil unserer Rechtsordnung […]. Den 
jungen Mädchen und Frauen stehen heute alle 
Möglichkeiten offen. Von einer Diskriminierung 
aufgrund des Geschlechts kann keine Rede mehr 
sein“ (SVP Schweiz 2023, S. 116). Nur die Fähigkeit und 
Eignung solle für eine bestimmte berufliche Funktion 
oder Position ausschlaggebend sein, unabhängig 
vom Geschlecht (vgl. ebd., S. 109 f.). Die Betonung der 
individuellen Eignung stehe im Einklang mit dem 
Ziel gleicher Rechte und Löhne für gleiche Arbeit und 
Leistung, wobei die Partei staatliche Eingriffe wie 
Gleichstellungsbüros und bürokratische Regelungen 
ablehnt: „Die SVP wehrt sich gegen Gleichmacherei 
und setzt auf das eigenverantwortliche 
partnerschaftliche Engagement von Mann und Frau 
in Familie, Gesellschaft, Beruf und Politik“ (ebd., S. 
110). 

Das Parteiprogramm der österreichischen FPÖ 
betont ebenso wie die SVP ausdrücklich ihre 
Verpflichtung zur Gleichstellung von Männern 
und Frauen. So bekennen sie sich grundsätzlich 
„zur Chancengleichheit von Männern und Frauen, 
zum gegenseitigen Respekt und zu einem gerechten 
Einkommen, unabhängig vom Geschlecht. Die 
Bevorzugung eines Geschlechts zur Beseitigung 
tatsächlicher oder vermeintlicher Benachteiligungen 
wird von uns entschieden abgelehnt“ (FPÖ 2011, S. 8). 

Im Hinblick auf Geschlechterrollen spricht sich 
die FPÖ dezidiert gegen eine Quotenregelung oder 
das Konzept des „Gender-Mainstreamings“ aus: 
„Statistisch errechnete Ungleichheiten, die durch 
eine Vielzahl an Faktoren bedingt sind, können 
nicht durch Unrecht an einzelnen Menschen 
ausgeglichen werden“ (ebd., S. 8). In der Konsequenz 
führt die FPÖ keinerlei konkrete Maßnahmen zur 
Förderung von Gleichstellung an. Die Ablehnung 
eines staatlichen Bestrebens zur Gleichstellung 
wird von den Parteien als angeblicher Schutz 
traditioneller Geschlechterrollen dargestellt. 
Einerseits plädieren diese für eine inklusive 
Gesellschaft und gegen Ausgrenzung, andererseits 
werden Gleichstellungsmaßnahmen als sogenannte 
„Ideologien“ im Sinne einer Bedrohung der 
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traditionellen Werte abgelehnt. So sei dieser „Gender-
Terror“ Teil von „gefährlichen Tendenzen“, welche 
den „Kern unserer offenen Gesellschaft“ attackieren 
würden: „Es muss Schluss sein mit Maulkörben, 
Denkverboten und teuren Scheinproblemen. 
Jeder muss das Recht haben, sich ohne 
Repressionen frei zu äussern“ (SVP Schweiz 2023, 
S. 115). Die Argumentation der SVP stellt in diesem 
Zusammenhang einen Widerspruch innerhalb ihres 
eigenen Parteiprogramms dar.

Schutz der Familie: Die 
„natürliche Keimzelle 
für die funktionierende 
Gesellschaft“
Die FPÖ-Familienpolitik legt besonderen Wert auf die 
„traditionelle Familie“ als Idealfall der Gesellschaft: 
„Familie als Gemeinschaft von Mann und Frau mit 
gemeinsamen Kindern ist die natürliche Keimzelle 
und Klammer für eine funktionierende Gesellschaft 
und garantiert (…) unsere Zukunftsfähigkeit“ (FPÖ 
2011, S. 3). Weiters propagiert die Partei die Ehe als 
primär gewünschte Lebensform. So sei ... sei die 
„Vorrangstellung der Ehe zwischen Mann und Frau 
eine besondere Form des Schutzes des Kindeswohls. 
Nur die Partnerschaft von Mann und Frau ermöglicht 
unserer Gesellschaft Kinderreichtum“ (ebd., S. 8). 
Die Lebensgemeinschaft von Mann und Frau wird 
dabei erst als Familie angesehen, sobald ein Kind 
hinzukommt. Diese Definition von Familie lässt wenig 
Raum für alternative Familienmodelle. Im Hinblick 
auf die Familienpolitik äußert die Schweizer SVP 
besonders Kritik an staatlichen Interventionen, die 
bestimmte Familienformen bevorzugen würden oder 
die „traditionelle“ Familie benachteiligen könnten. 
Die Institution der Ehe zwischen Mann und Frau 
würde in den Augen der SVP durch die Gleichstellung 
verschiedener Formen des Zusammenlebens 
geschwächt werden, beispielsweise bei der Diskussion 
um eine Legalisierung von Polygamie. Reformen 
im Familienrecht führen ihrer Ansicht nach nicht 
zu einer liberalen Gesellschaft, sondern zu einer 
Verstaatlichung des Privatlebens, was wichtige 
gesellschaftliche Institutionen wie Familie, Vereine, 

Stiftungen, Kirchen und Nachbarschaften bedrohen 
würde. (vgl. SVP Schweiz, S. 108 f.)

Auch staatliche Subventionen und 
Steuererleichterungen für Kinderkrippen sind 
in den Augen der SVP eine Diskriminierung der 
traditionellen Familienstruktur. Dazu hegt die SVP 
den Verdacht, „dass diese Massnahmen beitragen 
sollen, die Gesellschaft radikal umzubauen. Der Staat 
mischt sich so immer mehr in die Erziehung der 
Kinder ein, anstatt sich auf seinen Bildungsauftrag 
zu beschränken“ (ebd.). Die Ablehnung eines staatlich 
verordneten Vaterschafts- oder Elternurlaubs sowie 
die Betonung der Freiheit zur eigenverantwortlichen 
Entfaltung der Familien stehen in Übereinstimmung 
mit dieser Position (vgl. ebd., S. 113). Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass in der Schweiz für Väter 
aktuell ohnehin lediglich ein gesetzlicher Anspruch 
von zwei Wochen bezahltem Vaterschaftsurlaub 
und ein Mutterschaftsurlaub von 14 Wochen besteht 
(Bundesamt für Sozialversicherungen 2023, S. 1 f.). 

Geschlechterrollen im 
Kontext von „Tradition 
und Werten“ 
Auch in Bezug auf die traditionelle und konservative 
Haltung zu Geschlechterrollen und LGBTIQ+-Rechten 
reichen sich FPÖ und SVP die Hände. Lediglich einmal 
findet sich das Wort „Frauen“ im Parteiprogramm der 
FPÖ außerhalb des Familienkontextes. So werden 
diese in erster Linie als Mütter und Familienmitglieder 
dargestellt. Äußerungen bezüglich LGBTIQ+ sind 
im FPÖ-Programm zwar nicht anzutreffen, zu stark 
wird jedoch der Fokus auf traditionelle Familienwerte 
gelegt. Im Umkehrschluss zur Betonung der Relevanz 
des traditionellen Familienbildes der FPÖ ergibt 
sich, dass die Anerkennung gleichgeschlechtlicher 
Partnerschaften als eigenständiges Rechtsinstitut von 
der FPÖ ähnlich der Schweizer SVP abgelehnt wird. 

Die Schweizerische Volkspartei spricht weiters von 
ihrer dezidierten Ablehnung gegen eine „Zwangs-
Frühsexualisierung“ durch staatliche Institutionen. 
Ideologisch geprägter Unterricht, insbesondere in 
den Bereichen Genderpolitik und Sexualkunde, 
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solle dabei nach Möglichkeit vermieden werden 
(vgl. SVP Schweiz, S. 102). Andrea Maihofer und 
Franziska Schutzbach (2015) analysierten den „Anti-
Genderismus“ in der Schweiz und sehen als ein 
zentrales Argumentationsmuster die Reduktion der 
Genderwissenschaft auf eine Ideologie: „Zentral ist 
dabei der Vorwurf, die Gender Studies seien nicht 
wissenschaftlich, sondern ideologisch, meistens 
ist deshalb diskreditierend vom ›Genderismus‹ 
oder von der Gender-Ideologie die Rede“ (Maihofer/
Schutzbach 2015, S. 204). Das Parteiprogramm 
der Freiheitlichen Partei Österreichs offenbart 
keine expliziten Strategien zur Dezimierung von 
Institutionen, die sich der Förderung der Frauen- 
und Gleichstellungspolitik widmen, lässt dabei 
jedoch genügend Interpretationsspielraum durch 
allgemeine Formulierungen offen. Nichtsdestotrotz 
sieht die FPÖ die zentrale Aufgabe der staatlichen 
Schul- und Bildungspolitik in der „Vermittlung von 
Werten und Traditionen unseres Gemeinwesens“ 
(FPÖ 2011, S. 14). Daraus lässt sich ableiten, dass 
die FPÖ zwar staatlichen Unterricht unterstützt, 
dieser jedoch auf ihrem traditionellen Familienbild 
basiert, um Genderpolitik und Sexualkunde auf 
ein Minimum zu reduzieren bzw. gemäß ihrer 
Wertehaltung anzupassen. Die Befürwortung der 
familienpolitischen Ausrichtung, welche auf eine 
Steigerung der Geburtenrate abzielt, gleichzeitig aber 
auf einer einschränkenden Einwanderungspolitik 
zugunsten der Förderung von Familien basiert, 
offenbart die restriktive Einstellung der Partei 
gegenüber sozialen Veränderungen und dem Einfluss 
von Minderheiten, einschließlich LGBTIQ+-Personen. 
(vgl. FPÖ 2011, S. 5) 

Im Gegensatz zur FPÖ ist die Schweizer SVP sehr 
explizit in ihrer Position und widmet der Thematik 
„Gender-Terror und Woke-Wahnsinn“ sogar ein 
ganzes Kapitel (SVP Schweiz 2023, S. 114). Propagiert 
wird darin eine deutliche Ablehnung gegenüber 
dem, was sie als „zwanghafte[s] staatliche[s] Streben 
nach Gleichmacherei“ (ebd., S. 107) betrachtet. Robert 
Sata meint in seiner Analyse zu Populist*innen 
in Ungarn, dass sich diese „das Konzept der 
Geschlechtergleichstellung zu eigen gemacht und 
in den populistischen Anti-Establishment-Diskurs 
integriert“ hätten, wobei sie behaupten, „dass es eine 

‚Geschlechtergleichstellungsagenda‘ gäbe, die ‚dem 
Volk‘ aufgezwungen werden solle. Als Gegenkonzept 
zur Geschlechtergleichstellung wird oftmals die 
‚Familie‘ ins Spiel gebracht“ (Sata 2022, S. 6). Dies 
scheint auch die Strategie der SVP zu sein, wobei 
sie die traditionelle Familie als die kleinste, aber 
wichtigste Einheit der Gesellschaft darstellt und 
„keine Vielehen und keine Adoption von Kindern 
durch sogenannte Einelternfamilien“ gewünscht sind 
(ebd., S. 113).

Mittel zur selektiven 
Einwanderungspolitik: 
Kampf gegen Gewalt an 
Frauen
Weiters wird von der Schweizer Volkspartei 
im Kontext der Gleichstellungsthematik auch 
die Einwanderungs- und Migrationspolitik 
angesprochen. Dabei betont die Partei immer wieder 
die Relevanz von „christlich-abendländischen“ 
Werten für das gesellschaftliche Zusammenleben. 
So sind die Bereiche Familie, Gesellschaft und 
Religion im selben Kapitel zusammengefasst (vgl. 
ebd., S. 107). Maihofer und Schutzbach (2015) sehen 
darin ein weiteres Argumentationsmuster in anti-
genderistischen Diskursen: „In der Schweiz knüpfen 
insbesondere die ›antigenderistischen‹ Angriffe 
aus dem Spektrum christlich-fundamentalistischer 
Organisationen an die Einwände des Vatikans an. Sie 
richten sich sowohl gegen Gender Mainstreaming 
als gleichstellungspolitisches Anliegen als auch 
gegen Gender als Wissenschaftsprojekt“ (Maihofer/
Schutzbach 2018, S. 204). 

Die Existenz der Diskriminierung von Frauen wird 
von der SVP zwar grundsätzlich verneint, dann 
zwischendurch aber doch wieder thematisiert. Diese 
existiere lediglich im Zusammenhang mit dem Thema 
Ausländer*innen. Neben dem Foto einer Frau in einem 
schwarzen Niqab findet sich zum Beispiel im SVP-
Programm die Überschrift „Freie Meinungsäusserung 
ohne Maulkorb“ (ebd., S. 112). Hildebrand (2017) 
analysierte in Bezug auf die Islamophobie der SVP: 
„[…] der Kampf gegen die ‚Islamisierung‘ ist ein 
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Kampf gegen die Unterordnung der Frau, gegen 
die Diskriminierung sexueller und religiöser 
Minderheiten, [...] gegen Männlichkeitswahn, [...] die 
allesamt dem ‚System Islam‘ zugeschrieben werden“ 
(Hildebrand 2017, S. 325). In Bezug auf Gewalttaten 
an Frauen spricht die SVP „die Frau“ als konkrete 
Zielgruppe ihrer Sicherheitspolitik an, wobei sie 
gleichzeitig die „Schweiz als Mekka der ausländischen 
Kriminellen“ betitelt (vgl. SVP Schweiz, S. 57 ff.). Dazu 
wird auch ein Zitat einer Privatkundenberaterin 
angeführt, die sich aufgrund der „Importierten 
Gewalt“ als Frau unsicher fühle und der Ansicht sei, 
dass „kriminelle Ausländer konsequent ausgeschafft“ 
werden sollen (vgl. S. 95). Gewalttaten werden im 
SVP-Programm hauptsächlich Ausländer*innen 
zugeschrieben, da diese laut SVP in den 
Kriminalstatistiken überrepräsentiert seien, weshalb 
ihr Aufenthaltsrecht beendet werden solle (vgl. ebd.). 
Die Thematik der Gewalt gegen Frauen wird somit als 
Argument für restriktivere Einwanderungsgesetze 
verwendet. 

Daria Colella (2021) untersuchte diese Vorgehensweise 
und stellte fest, dass europäische rechtsextreme 
Parteien nationalistische Agenden und insbesondere 

Frauenrechte miteinander verknüpfen. Dabei 
lehnen die Parteien Geschlechtergleichstellung 
nicht unbedingt explizit ab und unterstützen 
bestimmte Frauen- oder LGBTIQ+-Rechte, um 
bestimmte Bevölkerungsgruppen wie People of 
Color, insbesondere solche mit muslimischem 
Hintergrund, zu stigmatisieren (vgl. Colella 2021, S. 
261). Stefanie Mayer (2018) spricht diesbezüglich auch 
von einem „Othering“ durch „Genderismus“, wobei 
strategisch zusätzlich die Angst eines Werteverlusts 
der „einheimischen“ Bevölkerung geschürt wird. Bei 
dieser politischen Strategie werden Migrant*innen 
als traditionell, vormodern und somit als potenziell 
bedrohlich für die europäischen Wertvorstellungen 
dargestellt. Dabei werden Migrant*innen für 
diverse soziale Probleme wie zum Beispiel sexuellen 
Missbrauch verantwortlich gemacht. Besonders 
männliche Migranten werden so als Gefahr für 
„einheimische Mädchen“ dargestellt, die von der 
Politik gerettet werden müssen. (vgl. Mayer et al. 2018, 
S. 276 f.) 

Die Familienpolitik der Freiheitlichen Partei 
Österreichs (FPÖ) lässt nur sehr oberflächlich 
auf ähnliche Strategien schließen, welche in der 

Christina Winder – Gender-Terror? Rechte Kräfte in der Schweiz und Österreich



30

politix 52 | 2024

Ablehnung einer Einwanderungspolitik zugunsten 
einer familienorientierten Geburtenpolitik bestehen 
(vgl. FPÖ 2011, S. 5).  Die Hervorhebung der deutschen 
Sprache, der Werte und der kulturellen Verwurzelung 
bei der Zuwanderung unterstreicht den restriktiven 
Ansatz der Partei in Bezug auf die Familien- und 
Einwanderungspolitik.

Anti-Genderismus als 
Manifestation des wahren 
Gender-Terrors 
Massive Widersprüche in der Argumentation 
und ähnliche Kommunikationsstrategien prägen 
die Parteiprogramme der Freiheitlichen Partei 
Österreichs und der Schweizer Volkspartei. Nun 
stellt sich die Frage, inwiefern die Umsetzung der 
politischen Grundlagen dieser rechten Parteien 
für Frauen und LGBTIQ+-Personen, aber auch für 
die betroffenen Männer einen realen „Gender-
Terror“ darstellen. Ein „Gender-Terror“, in dem der 
Staat gegen Gleichstellung und LGBTIQ+-Rechte 
arbeitet, reproduktive Rechte eingeschränkt werden, 
Frauengewalt nicht ernst genommen wird und der 
Rückbau von frauen- und gleichstellungspolitischen 
Einrichtungen zur Normalität werden. Beide 
Programme sind durch eine konservative Haltung 
und der Verbreitung von Ängsten durch „Othering“ 
geprägt. Die Existenz der Diskriminierung von 
Frauen wird grundsätzlich negiert und nur zum 
Zweck der Erreichung anderer Interessen in Bezug 
auf die Thematik Einwanderung bejaht. Das Ziel des 
allgemeinen Rückbaus von Gleichstellung ist vor 
allem bei der Schweizer SVP zu erkennen, bei der 
österreichischen FPÖ ist dies aus deren Leitlinien 
jedoch ebenso ableitbar Die sprachliche Rhetorik 
der beiden Parteien im Programm unterscheidet 
sich allerdings enorm. Formulierungen der FPÖ 
wirken im Vergleich zur SVP geradezu vorsichtig und 
zurückhaltend. Durch das Parteiprogramm der SVP 
zieht sich ein roter Faden von emotionalen, wütenden 
und verunsichernden Formulierungen, welche darauf 
abzielen, eine Stimmung der Angst vor möglichen 
Gefahren durch „Andere“ zu verbreiten und sich 
selbst als zukünftige „Retter“ der Gesellschaft zu 
definieren. Nach Sauer und Penz (2023) zeichnet sich 

der autoritäre Charakter der politischen Rechten 
in der „Verknotung von Bedrohung, Kontrollverlust 
sowie Verunsicherung und dem Versprechen von 
Sicherheit durch Führung, Disziplin, Hierarchie, 
Unterordnung und Ausgrenzung sowie dem Recht 
auf Wut und Aggressivität aus“ (Sauer/Penz 2023, S. 
146). Das Parteiprogramm der FPÖ lässt hingegen in 
seiner Kürze und Prägnanz sehr viel Spielraum für 
Interpretationen in der Realpolitik, wobei sich die 
meisten der Formulierungen als Grundlage für eine 
sehr ähnliche Strategie wie die der SVP deuten lassen. 
Sieht man sich die bestehenden Gemeinsamkeiten 
der Parteien an, ist es umso fraglicher, wie die FPÖ 
in Österreich ihr Parteiprogramm in der Realpolitik 
weiterhin auslegt, da sie sich selbst durch die weit 
interpretierbaren Forderungen sehr viel Freiheit 
in der Umsetzung lässt. Sollten all diese Ziele 
und Maßnahmen der beiden Parteien tatsächlich 
umgesetzt werden, kann auf jeden Fall von einem 
„Gender-Terror“ für alle Beteiligten gesprochen 
werden.
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Unter dem Deckmantel der 
Frauenrechte
Lorena Arancibia Encina 

Bereits seit geraumer Zeit lassen sich weltweit 
autoritäre Tendenzen, insbesondere auf Ebene 
der Nationalstaaten, beobachten. Rechtsextreme 
Parteien, welche eine rückwärtsgewandte 
Entwicklung priorisieren, erhalten zunehmend 
Anerkennung in der Gesellschaft und gewinnen 
richtungsentscheidende Wahlen. So stehen im 
Jahr 2024 laut V-Dem Report 91 demokratische 
Staaten 88 autokratischen Staaten gegenüber. Dieses 
Jahr finden in 31 Ländern Wahlen statt, in denen 
eine Verschlechterung demokratischer Standards 
erkennbar ist (Nord/Lundstedt 2024: 6). Nicht allzu 
selten vertreten rechtsextreme Parteien Politiken 
des Fremdenhasses – „Wir und die anderen“ – und 
instrumentalisieren Politikfelder außerhalb des 
Zuwanderungsdiskurses für rassistische und oftmals 
explizit antimuslimische Politiken, insbesondere 
im Namen der Frauenrechte. Eben genau dieser 
Problematik möchte sich vorliegender Beitrag 
widmen, dem antifeministischen und rassistischen 
Diskurs autoritärer Parteien unter dem Deckmantel 
der Frauenrechte. 

Der Aufstieg des 
Rechtsextremismus 
Seit der Fluchtbewegung 2015 haben sich vermehrt 
rechtsextreme gesellschaftliche Bewegungen 
gegründet, wie beispielsweise die Identitäre 
Bewegung oder PEGIDA. Zudem gewinnen, wie 
eingangs erwähnt, rechtsextreme Parteien immer 
mehr gesellschaftlichen Zuspruch, was sich auch in 
Wahlergebnissen widerspiegelt. Dazu zählen unter 
anderem die Fidesz Partei in Ungarn, die Fratelli 
d’Italia in Italien, die AfD in Deutschland, aber ebenso 
die FPÖ in Österreich. So ist dieses Phänomen kein 
österreichisches Alleinstellungsmerkmal, sondern 
lässt sich im gesamten europäischen Raum beobachten 
(Grand 2019: 22). All diese Parteien teilen autoritäre 
Tendenzen. So glauben sie an einen Ethnozentrismus, 
welcher eine homogene Gesellschaft vorsieht 

und „andere“ Gruppen, welche Differenzen zum 
inneren Kern aufweisen, in ihren Rechten und ihrer 
Legitimierung begrenzen möchte (Marz 2023: 252f.). 
Zur Messbarkeit von Autoritarismus entwickelte der 
Psychologe Bob Altmeyer das Konzept des „right-wing-
authoritarianism“. Er greift auf das Konzept Adornos 
zur „autoritären Persönlichkeit“ zurück, und misst 
autoritäre Einstellungen anhand von drei Subskalen: 
der Bindung an traditionelle Werte (Konventionalismus), 
der „Tendenz, nach Menschen Ausschau zu halten, 
die konventionelle Werte missachten, um sie zu 
verurteilen, ablehnen oder bestrafen zu können“ 
(autoritäre Aggression) sowie der „unkritische[n] 
Unterwerfung unter idealisierte Autoritäten der 
Eigengruppe“ (autoritäre Unterwürfigkeit) (Grand 2019: 
25). Außerdem bildet Autoritarismus laut Ulrike Marz 
„den psychodynamischen Rahmen, in dem Menschen 
eine Disposition für bestimmte Ideologien entwickeln, 
wie für den Rassismus, den Antisemitismus, 
den Nationalismus und den Sexismus“ (Marz 
2023: 282). So können auch Zusammenhänge 
zwischen den einzelnen Ideologien entstehen und 
beispielsweise „Gender“ als Deckideologie für 
Rassismus fungieren (ebd.: 283). Nach dem Konzept 
des „right-wing-authoritarianism“ wären Parteien die 
geeigneten Institutionen, um die Subskalen autoritäre 
Unterwürfigkeit sowie durch ein politisches Programm 
und Mitteln der politischen Kommunikation die 
autoritäre Aggression und den Konventionalismus zu 
bespielen. Nun stellt sich allerdings die Frage, wie 
autoritäre Tendenzen mit patriarchalen Strukturen 
zusammenhängen und somit die Basis für die 
Instrumentalisierung von Frauenrechten legen. 

Das Patriarchat und der 
Antifeminismus 
Die Bindung an traditionelle Werte, wie sie das 
Konzept Adornos hervorhebt, definiert eine der 
Subskalen von „right-wing-... authoritarianism". 
Dazu ... zählt, die bestehende Gesellschafts- und 
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Geschlechtsordnung aufrechtzuhalten sowie 
patriarchale Strukturen zu festigen. Hervorzuheben 
ist allerdings, dass Geschlechterverhältnissen 
bis vor einigen Jahren in der Autoritarismus- und 
Rechtsextremismusforschung wenig Beachtung 
geschenkt wurden, wodurch sich erst kürzlich 
Konzepte zu diesem Phänomen entwickelten (Höcher, 
Pickel, et. al. 2020: 249f.) Besonders bedeutend ist das 
Konzept des Antifeminismus. Das Autor*innenkollektiv 
Fe.In definiert ihn als Ideologie, der sich zur Aufgabe 
macht, die herrschende Gesellschaftsordnung – das 
Patriarchat und die binäre Geschlechterordnung 
– beizubehalten. Um Geschlechterkonstruktionen 
aufrecht zu erhalten, benötigt es auch entsprechende 
Ressourcen zur Stärkung der Gewalt- und 
Herrschaftsverhältnisse, wie beispielsweise die 
finanzielle Kürzung der Frauenhäuser während 
der ÖVP-FPÖ-Koalition (2017-2019) oder auch die 
Infragestellung des universitären Lehrstuhls der 
Gender-Studies. Die Legitimation antifeministischer 
Denkweisen und Praktiken entspringt oftmals dem 
Argument, dass Gleichberechtigung bereits erreicht 
sei und demnach die politischen Forderungen des 
Feminismus als übertönt dargestellt werden (AK Fe.In 
2020: 22f.). Allerdings ist die Gleichberechtigung 
der Geschlechter sowohl in der Theorie als auch in 
der Praxis längst noch nicht erreicht, das lässt sich 
zuletzt an der Anzahl an Femiziden insbesondere 
in Österreich feststellen. So wurden nach der 
Zählung des Vereins Autonome Österreichische 
Frauenhäuser (AÖF) im Jahr 2023 26 Femizide 
begangen. Zurecht wird Österreich innerhalb der 
EU als „Land der Femizide“ betitelt, denn die Anzahl 
an Femiziden ist in Relation zur österreichischen 
Einwohner*innenzahl verglichen mit anderen (EU-)
Ländern alarmierend hoch. Als Femizid definieren die 
AÖF „die vorsätzliche Tötung einer Frau durch einen 
Mann aufgrund ihres Geschlechts bzw. aufgrund 
von ‚Verstößen‘ gegen die traditionellen sozialen 
und patriarchalen Rollenvorstellungen, die Frauen 
zugeschrieben werden. Femizide gehören daher zu 
den Hassverbrechen an Frauen und Mädchen“ (AÖF 
2023). Die Ideologie des Antifeminismus bietet ein 
passendes Konzept, um die Gewalt gegen Frauen – 
einschließlich der extremsten Form, der Tötung von 
Frauen – analytisch herzuleiten. Denn stellt man 
sich gegen feministische Forderungen und tritt für 

die Beibehaltung beziehungsweise Stärkung des 
Patriarchats ein, was den Kern des Antifeminismus 
darstellt, fördert dies die Gewalt gegenüber Frauen, 
anstatt sie zu mindern (AK Fe.In 2020: 22). In 
der österreichischen Parteienlandschaft gibt es 
insbesondere zwei Parteien, zu deren Vorhaben die 
Sicherung traditioneller Werte, insbesondere des 
Patriarchats, auf der politischen Agenda steht – ÖVP 
und FPÖ. Für beide Parteien sind der Erhalt und 
die Stärkung der traditionellen Familie von großer 
Bedeutung, welche aufgrund der Geschlechterordnung 
und geschlechtsspezifischer Stereotype zumeist der 
Verantwortung von Frauen oder weiblich gelesenen 
Personen zugeschrieben wird. Sucht man im 
Parteiprogramm der FPÖ aus dem Jahr 2011 nach dem 
Wort „Frau“, taucht es fast ausschließlich im Kapitel 
„Familie und Generation“ auf. Außerdem lehnt die 
Partei explizit gleichgeschlechtliche Partnerschaften 
ab und bekennt sich dazu, dass „die Familie als 
Gemeinschaft von Mann und Frau mit gemeinsamen 
Kindern […] die natürliche Keimzelle und Klammer 
für eine funktionierende Gesellschaft [ist]“ (FPÖ 
2011: 8). Die ÖVP stellt sich in ihrem Österreichplan 
aus dem Jahr 2024 ganz klar gegen Gendern in der 
deutschen Sprache und betont im Abschnitt „Gender-
Missbrauch abschaffen“ die Präsenz biologischer 
Geschlechter, was eine Abwendung von sozialen 
und diversen Geschlechtern vermuten lässt (ÖVP 
2024: 57). Zum Thema Gewaltschutz für Frauen sieht 
die ÖVP heute zwar Handlungsbedarf im Vergleich 
zur letzten ÖVP-FPÖ Koalition, allerdings möchte 
die Frauenministerin Susanne Raab Femizide nicht 
„politisch instrumentalisieren“ (ORF, 08.03.2024). 

Instrumentalisierung von 
Frauenrechten 
„Gewalt an Frauen ist kein Kavaliersdelikt, auch wenn 
es aufgrund der kulturellen Herkunft so verinnerlicht 
und so üblich ist [...] Wegschauen, Naivität und 
Willkommenskultur kann da kein Zugang sein“, 
so die FPÖ Nationalratsabgeordnete Rosa Ecker, 
als sie den Entschließungsantrag „10-Punkte-Plan 
zur Abwehr von Gewalttaten durch Asylwerber 
bzw. Asylberechtigte“ einbringt (Österreichisches 
Parlament 2021). „Ich halte es auch für einen Fehler, 
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wenn wir so tun, als hätte das nichts mit Migration 
zu tun“, sagte Susanne Raab in einem Interview im 
Zusammenhang mit Femiziden (Wenzel, 07.03.2024). 
Dass sich ebendiese Parteien, welche den Erhalt 
des Status Quo innerhalb der österreichischen 
Gesellschaftsordnung anstreben, für Gewaltschutz 
für Frauen im Zusammenhang mit antimuslimischer 
beziehungsweise rassistischer Rhetorik aussprechen, 
ist nicht verwunderlich. Mit dem Aufstieg der 
FPÖ hat antimuslimischer Rassismus bereits zur 
Jahrtausendwende Eingang in den österreichischen 
Diskurs gefunden, wodurch sich der Islam als 
Feindbild einer vermeintlich homogenen Bevölkerung 
herauskristallisiert hat (AK Fe.In 2020: 107). Wie 
eingangs erwähnt, ffungierenen Autoritarismus 
beziehungsweise autoritäre Tendenzen als Container 
für verschiedenste Ideologien, wie Antisemitismus, 
Nationalismus, Rassismus und Antifeminismus. 
Abhängig vom politischen Kontext treten eine oder 
mehrere dieser verstärkt und intersektional auf, wie 
es selbst in der Debatte zu Femiziden zu erkennen 
ist (Marz 2023: 283). Auch laut Birgit Sauer lässt 
sich im Rechtsextremismus eine Überschneidung 
von antifeministischen Grundhaltungen und 
Verschwörungserzählungen, wie beispielsweise der 
Gefährlichkeit migrierter Männer, erkennen (Sauer 
2023: 81). Auch wenn die ÖVP nicht als rechtsextreme 
Partei eingestuft werden kann, sondern eher als 
(rechts)konservativ, vermittelt sie ähnlich wie die 
FPÖ Bilder, die den Islam und vor allem muslimische 
Männer unweigerlich in Zusammenhang mit 
sexualisierter Gewalt bringen. Im Abschnitt 
„Gewaltschutz“ des „ÖsterreiÖsterreichplans 2024“ 
der ÖVP wird besonders ehrkultureller Gewalt, 
also Gewalt von geflüchteten Personen ausgehend, 
Beachtung geschenkt. „Genauso gilt es, Formen 
ehrkultureller Gewalt zu begegnen: Viele Geflüchtete 
sowie Migrantinnen und Migranten stammen aus 
Herkunftsländern und Kulturen, in denen Frauen 
nicht gleichberechtigt und selbstbestimmt leben 
können“. Im selben Abschnitt verweist die ÖVP 
auch auf die vielen Kinder- und Zwangsehen, 
welche Folge der Fluchtbewegungen der letzten 
Jahre sein sollen (ÖVP 2024: 40). Auch die FPÖ 
instrumentalisiert Frauenrechte im Namen des 
antimuslimischen Rassismus. So forderte Heinz-
Christian Strache bereits 2005 im Rahmen des 

Wiener Gemeinderatswahlkampfs „Freie Frauen statt 
Kopftuchzwang“ (Der Standard, 08.02.2008) und 
implementierte in der jüngsten ÖVP-FPÖ-Koalition 
ein Kopftuchverbot, welches später aufgrund von 
Verfassungswidrigkeit wieder aufgehoben wurde 
(ORF, 11.12.2020). Der antimuslimische Rassismus 
unter dem Deckmantel der Frauenrechte war damals, 
wie sich durch die Kopftuchdebatte verdeutlicht, 
auf die Rechte muslimischer Frauen ausgerichtet. 
Allerdings stellen auch sie eine Bedrohung für die 
FPÖ und ihrem Wunsch nach einer homogenen 
Bevölkerung dar. So wandte sich die Partei immer 
mehr von der Fixierung auf die muslimische Frau 
Frau als Opfer ab und stellt zunehmend – „unsere“ – die 
weiße Frau als Opfer in den Vordergrund (AK Fe.In 
2020: 133f.). Wodurch sich die politische Linie der 
FPÖ – „Wir und die anderen“ – nochmals verdeutlicht. 
Um dieses Phänomen der Instrumentalisierung von 
Frauenrechten im Zusammenhang mit rassistischen 
Politiken zu konkretisieren, implementierte Sara R. 
Farris das Konzept des Femonationalismus, welches für 
feministischen und femokratischen Nationalismus 
steht. Dabei verweist sie auf die Vereinnahmung 
feministischer Themen von nationalistischen und 
neoliberalen Akteur*innen in antimuslimischen 
Kampagnen und die Stigmatisierung muslimischer 
Männer. Sie betont die Versuche rechtsextremer 
Parteien, rassistische Politiken mit dem Vorwand der 
Geschlechtergleichstellung voranzutreiben. Dabei 
benötigt es allerdings nicht nur Parteien, sondern 
ebenso weiße Feministinnen, zumindest jene, die als 
solche verstanden werden, um Glaubwürdigkeit zu 
transportieren (Farris 2017: 4). Um zu untersuchen, 
ob Femonationalismus auch auf Österreich oder 
vereinzelte österreichische Akteur*innen zutrifft, 
würde es eine genauere Analyse benötigen. Allerdings 
kann man aufgrund der Beschreibung feststellen, dass 
es klare Tendenzen gibt. Denn obwohl Rosa Ecker von 
„importierter Migrantengewalt“ im Zusammenhang 
mit Femiziden spricht (Österreichisches Parlament 
2021), lässt sich anhand von Statistiken feststellen, 
dass nicht die Nationalität, sondern die Nähe des 
Täters zum Opfer die entscheidende Rolle bei der 
Ausübung von Gewalt an Frauen spielt(Amnesty 
International 2023). Dennoch instrumentalisieren die 
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FPÖ sowie die ÖVP weiterhin feministische Themen 
für rassistische Politiken.  

Conclusio
Der antimuslimische und rassistische Diskurs 
in Österreich, welcher unter dem Deckmantel 
der Frauenrechte stattfindet, stellt ein 
Bedrohungsszenario für demokratische Werte 
und ein Anzeichen für autoritäre Tendenzen dar. 
Aufgrund des Superwahljahres 2024, in dem 
alleinig in Österreich zwei bedeutende Wahlen, zum 
Nationalrat und EU-Parlament, stattfinden, ist es von 
großer Bedeutung, Frauenrechte vehement zu fordern 
und zu fördern und nicht als ein kulturelles Problem 
abzutun. Das Patriarchat ist kein Phänomen, das auf 
bestimmte Kulturen beschränkt ist, sondern eine 
weltweit verbreitete Struktur, die auch in westlichen 
Gesellschaften weiterhin besteht. Das Patriarchat 
ist die Ursache für Geschlechterungleichheiten und 
ebenso für die Unsichtbarkeiten von Diversität. 
Genau solche patriarchalen Werte vertreten 
allerdings sowohl die FPÖ als auch die ÖVP. Es ist 
von großer Bedeutung, die Instrumentalisierung 
von Frauenrechten für rassistische Politiken kritisch 
zu hinterfragen und bei den kommenden Wahlen 
explizit nicht Parteien zu wählen, welche die Gewalt 
gegen Frauen als Problem der „anderen“ deklarieren 
und somit die Verantwortung externalisieren. Es 
benötigt eine Regierung, die sich bewusst ist, dass 
das Patriarchat – einschließlich seiner extremsten 
Ausprägung in Form von Femiziden – tief in der 
österreichischen Gesellschaft verwurzelt ist. Es 
bedarf einer Regierung, die entschlossen ist, diesen 
Strukturen den Kampf anzusagen. 
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Hat HPV ein Geschlecht? Eine 
biopolitische Analyse der 
feminisierten und prekarisierten 
HPV-Vorsorge in 
Österreich
Linda Nutz

HPV und die Vorsorge in 
Österreich
Humane Papillomaviren (HPV) sind die am häufigsten 
sexuell übertragbaren Viren, die zu einer Vielzahl 
von verschiedenen Krebsarten führen können. Seit 
2006/2007 stehen zwei Impfstoffe zur Verfügung, 
die bis zu 90 Prozent vor einer Infektion schützen 
können und gemäß den Empfehlungen vor den 
ersten sexuellen Kontakten allen Geschlechtern 
verabreicht werden sollten (Österreichische 
Krebshilfe 2023). Leider gibt es keine genauen Zahlen 
zur Durchimpfungsquote in Österreich, aber man 
geht von einer Rate von nur 40 Prozent aus, wobei 
die Impfrate bei Menschen mit Uterus (MmUs) 
deutlich höher ist als bei Menschen mit Penis (MmPs) 
(Österreichischer Krebsreport 2023).

Eine Impfung kostet im Schnitt zwischen 500 und 
650 Euro, was strukturell zu einer klassistischen 
und somit vergeschlechtlichten Prekarisierung 
der Vorsorge führt (Krebshilfe 2023). Seit dem 
Jahr 2023 ist eine Impfung zum Schutz vor HPV in 
Österreich kostenlos, nach dem 21. Lebensjahr jedoch 
weiterhin kostenpflichtig (Sozialministerium 2023). 
Im März dieses Jahres wurde angekündigt, dass 
ein neues Paket für eine Gratis-Impfung bis zum 
30. Lebensjahr in Planung ist (Sozialministerium 
2024). Laut einer Studie des Politik- und 
Marktforschungsunternehmens IPSOS aus dem Jahr 
2019 ist nur ein Drittel der Bevölkerung über HPV und 
die Impfung aufgeklärt (Österreichischer Krebsreport 
2023). 

Das österreichische Sozialministerium berichtet 
über HPV, dass „beide Geschlechter“ gleichermaßen 
von der Krankheit betroffen sind und sich impfen 
lassen sollten (Sozialministerium 2023). Die Politik 
und ihre Aufklärungsarbeit richtet sich aber immer 
noch primär an MmUs. Das ist problematisch, 
da MmPs nicht nur häufiger von der Krankheit 
betroffen sind, sondern diese auch mit einer 
höheren Wahrscheinlichkeit an andere Personen 
weitergeben können (Interviewtranskript 2023, 
S.1-6). Eine Impfung dieser Gruppe würde also 
einen entscheidenden Beitrag zur allgemeinen 
gesellschaftlichen Vorsorge leisten. Inwiefern kann 
also die Feminisierung von HPV aus politischer sowie 
medizinischer Sicht erklärt werden und hat sie zur 
Prekarisierung der HPV-Prophylaxe geführt?

Um diese Fragestellung aus einer 
politikwissenschaftlichen Linse untersuchen zu 
können, wurde mithilfe von Foucaults Konzept 
der Biopolitik sowie durch ein Interview mit einer 
in Österreich praktizierenden gynäkologischen 
Fachkraft eine Analyse angestellt. 

Foucault: Sexualität und 
Biopolitik 
Foucaults Theorien bauen auf der Annahme auf, dass 
individuelle Subjekte in modernen Nationalstaaten 
nicht von Grund auf so existieren, wie sie sind, 
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sondern dass sie durch Techniken der Macht, die 
durch und am Körper der Individuen angewendet 
werden, konstruiert werden. Dem ist jedoch 
hinzuzufügen, dass Macht in diesem Verständnis 
nicht immer als unterdrückend verstanden wird, 
sondern auch etwas Positives sein kann „The subject 
is not something that exists prior to or independent 
of being affected by power, rather it is only created 
through these power mechanisms“ (Engels 2015, S.3). 

Sexualität konzipiert sich laut Foucault in der 
Idee der Familie und der Produktion von Körpern. 
Möglichkeiten der Vererbung und der Fortpflanzung 
konstruieren die Sexualität in der Familie, 
wodurch sich Klassen voneinander abgrenzen. 
Die heterosexuelle bürgerliche Kleinfamilie ist im 
hegemonialen Verständnis von Qualität und sie ist es, 
die sich vermehren soll (Reinhardt-Becker et al. 2014, 
S.90). Die HPV-Impfung ist ebenso eine Klassenfrage 
– die sich der Staat aber nicht mehr stellen muss, 
wenn er Sex lediglich in der bürgerlichen Kleinfamilie 
verortet, die sich eine Impfung leisten kann. Wenn 
Sex außerhalb dieses heteronormativen und 
bürgerlichen Rahmens unsichtbar gemacht und auf 
die Fortpflanzung reduziert wird, gilt der Schutz vor 
sexuell übertragbaren Krankheiten nur innerhalb 
dieses Rahmens als wertvoll und relevant. 

Wie findet jedoch dieses Verständnis seinen 
Weg in die Politik und zum Menschen? Unter 
dem Begriff der Biopolitik beschreibt Foucault 
die neoliberalen Techniken und Taktiken des 
Regierens der Körper von Bürger*innen moderner 
Nationalstaaten. Durch die Etablierung liberaler 
Werte ist es dem Staat nicht mehr möglich, direkt 
als Souverän in menschliche Körper einzugreifen. 
Da die Körper im kapitalistischen System von 
wachsendem ökonomischem Interesse sind, bedarf 
es der Regulation von Geburten- und Sterberaten, 
um die demografische Entwicklung im Sinne des 
Humankapitals einer Bevölkerung zu lenken (Hajek 
2019, S. 185 ff). Um wirksame Regierungstechniken in 
diesem Sinne zu implementieren, ist das Wissen über 
die zu regulierende Bevölkerung sowie der Bildung 
von Milieus, über die diese Regulierung mittelbar 
funktionieren kann, notwendig. Um dies umzusetzen, 
konstruiert der Staat Sicherheitsdispositive, die die 

Rationalität des staatlichen Handelns ermöglichen. 
Das Individuum kann über die Sicherheit informiert 
werden und sich entweder im neoliberalen Sinne 
selbst regulieren oder, wenn dies scheitert, vom Staat 
diszipliniert werden. (Ebd. S.186ff)

Bisherige 
sozialwissenschaftliche 
Perspektiven auf  die HPV-
Impfung 
Die Studie „The feminization of HPV: How science, 
politics, economics and gender norms shaped 
U.S. HPV vaccine implementation“ von Ellen M. 
Daley et al. aus dem Jahr 2017 untersucht die 
HPV-Impfung in den USA und wie verschiedene 
Faktoren, wie Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und 
geschlechterspezifische Indikatoren, die Impfquoten 
und Zugänglichkeit beeinflusst haben. Als die 
Impfung entwickelt wurde, wurden ausschließlich 
MmUs in die Studien miteinbezogen. Dies wurde 
damit begründet, dass HPV zwar viele Körperstellen 
betreffen kann, aber bei Menschen mit Uterus 
die kleine Fläche des Gebärmutterhalses eine 
definierbare betroffene Stelle für die Infektion und 
die damit assoziierten Karzinome darstellt, die bei 
MmPs fehlt (Daley et al. 2017, S.146). 

Dieser Grund wird auch in einem für diese Arbeit 
durchgeführten Interview mit einer gynäkologischen 
Fachkraft genannt, die darüber hinaus betont, dass 
HPV-Screening Tests, die einfache, unkomplizierte 
Untersuchungen sind, aus demselben Grund nur 
bei MmUs sinnvoll sind (Interviewtranskript 
2023, S.3). Darüber hinaus ist zu beachten, dass die 
Entwicklung dieses Screening Tests, die es bereits 
seit mehr als 100 Jahren gibt, sowie die Entdeckung 
der für die Karzinome verantwortlichen HP-Viren, 
am Gebärmutterhals stattgefunden hat. Dass MmPs 
ebenso betroffen sind, wurde erst geklärt, als die 
Impfung bereits in der Entwicklung war (Ebd. S.3ff). 
Dies gibt uns eine medizinische Idee davon, warum 
die Krankheit historisch mit MmUs assoziiert wurde. 

Linda Nutz – Hat HPV ein Geschlecht?- Eine biopolitische Analyse der feminisierten und 
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Daley et al. argumentieren, dass die Feminisierung 
der HPV-Impfung, zusammen mit der Tatsache, dass 
Screening Tests nur bei MmUs möglich sind, dazu 
geführt haben, dass die Verantwortung über die 
Prophylaxe bei dieser Gruppe gesehen wird, während 
MmPs von diesen Verantwortungen ausgenommen 
werden (Daley et al. 2017, S.146). Das bringt uns zu 
einer zentralen Frage dieser Analyse. Wenn wir durch 
die Foucault‘sche Linse eine Impfung als einen Eingriff 
in den Körper der Individuen verstehen, wieso wird 
dieser in Folge bevorzugt an MmUs durchgeführt? 

Die Analyse von Engels vergleicht die Pockenimpfung 
mit der HPV-Impfung und betont zuvor, dass es 
grundlegende Unterschiede zwischen HPV und der 
Pockenimpfung gibt. „HPV is more harmful and deadly 
to one gender, while smallpox was equally deadly 
to both. Consequently the HPV vaccine offers more 
protection to females, while males are vaccinated in 
order to contain the spread of the disease to females“ 
(Engels 2015, S.8). Diese Annahmen sind, wie bereits 
erläutert und belegt, schlichtweg falsch, ziehen sich 
durch mediale Berichterstattung sowie Wissenschaft 
und gehören dringend aus dem Weg geräumt. Ob HPV 
für MmUs gefährlicher als für MmPs ist, beantwortet 
eine gynäkologische Fachkraft deutlich: 

Grundsätzlich ist es so, dass mittlerweile weltweit 
mehr Männer an HPV-assoziierten Karzinomen 
erkranken und versterben als Frauen. Der 
Grund ist nicht, dass es unter Männern weiter 
verbreitet ist, sondern der Grund ist der, dass 
eine Infektion mit HPV eine langfristige Sache 
ist. Es dauert bei Frauen Jahre von der Infektion 
bis zum sozusagen nachweisbaren Ausbruch und 
bis diese Vorstufe dann bösartig wird; das sind 
acht Jahre im Schnitt. Wenn also eine Frau einmal 
im Jahr, wie es in den meisten westeuropäischen 
Ländern empfohlen ist, zum Gynäkologen 
geht, dann wird diese Vorstufe, wenn es sich 
dabei um eine Infektion beim Gebärmutterhals 
handelt, bei der Vorsorgeuntersuchung in einem 
zytologischen Abstrich entdeckt […] Bei Männern 
finden die Infektionen am After statt oder im 
Hals-Nasen-Ohren-Bereich und deshalb gibt 
es da kein regelmäßiges Vorstufenscreening. 
(Interviewtranskript 2023, S.1f) 

Bisher wurde sich akademisch mit HPV durch 
eine Foucault’sche Linse und mit HPV aus einer 
feministischen Perspektive auseinandergesetzt. 
Nun ist es an der Zeit, anhand der drei Instanzen der 
Biopolitik: Wissen, Milieu und Sicherheitsdispositive, 
die beiden Perspektiven zusammenzubringen.

Was weiß der Staat? 
Das angewandte 
Wissensfundament 
über die Bevölkerung im 
Kontext zu HPV
Das Sozialministerium informiert auf seiner 
Website über HPV, wobei bereits Bemühungen zu 
erkennen sind, die Krankheit nicht in erster Linie mit 
Gebärmutterhalskrebs in Verbindung zu bringen. 
Der Fokus liegt jedoch trotzdem auf den Folgen der 
Erkrankung für MmUs. Zur Früherkennung wird 
der PAP-Abstrich bei Gynäkolog*innen empfohlen. 
(Sozialministerium 2023)

HPV ist keine meldepflichtige Infektionskrankheit. 
Das bedeutet, dass im Unterschied zu COVID-19 
keine genauen Statistiken zur Verbreitung vorliegen. 
Der Staat geht davon aus, dass sich, unabhängig vom 
Geschlecht, mindestens 80 Prozent aller Personen im 
Laufe ihres Lebens mit HPV infizieren und mindestens 
jede 10. Person an HPV assoziierten Genitalwarzen 
leidet oder leiden wird. HPV und der damit assoziierte 
Gebärmutterhalskrebs wird als dritthäufigste 
krebsbedingte Todesursache bei MmUs weltweit 
angegeben. In Österreich werden jährlich 400 
Fälle und ca. 130 Todesfälle gezählt. Klar ist jedoch, 
dass die österreichische Regierung durch generelle 
Bevölkerungsstatistiken gewisse Risikogruppen 
identifizieren kann, was auch bei COVID-19 
beobachtet werden konnte. (Sozialministerium 2023) 

Genauere Informationen zu HPV bei MmPs sind 
im österreichischen Impfplan zu finden, stehen 
jedoch nicht auf der Website. Darin heißt es: 
„Oropharynxkarzinom ist die häufigste HPV-
assoziierte Krebserkrankung bei Männern. Im 
Jahr 2019 wurden in Österreich 1.211 bösartige 
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Neubildungen des Kopf- und Halsbereichs (Tumore 
der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx) neu 
diagnostiziert, etwa 70 % davon bei Männern. 
Diese Tumore waren für rund 3% der jährlichen 
Krebsneuerkrankungen und Krebssterbefälle 
verantwortlich“ (Impfplan Österreich 2023, S.44f) 

Das Sozialministerium schreibt, dass die 
Vorsorgeuntersuchung zur Früherkennung ein 
wichtiges Mittel ist, was auch die interviewte 
Gynäkologin betont. Laut Statistik Austria geht 
jedoch nur etwa die Hälfte (50,5 Prozent) aller MmUs 
einmal jährlich zu dieser Untersuchung (Statistik 
Austria 2023). Die Gründe dafür können vielfältig 
sein. Häufig genannt wird die prekäre Lage um 
Aufklärung oder unzureichende Verfügbarkeit von 
Ärzten/Ärztinnen, deren Behandlungen von nicht-
privaten Gesundheitskassen abgerechnet werden 
können (Der Standard 2023). 

Auf der Website wird nicht betont, dass weltweit 
mehr MmPs als MmUs an HPV-assoziierten 
Karzinomen erkranken und versterben. Die Rate 
an HPV-assoziierten Rachenkarzinomen steigt bei 
MmPs in Österreich kontinuierlich an (MedUni 
2023). Diese sind also um zwei Drittel häufiger als die 
Erkrankung des Gebärmutterhalses und betreffen 
zu 70 Prozent MmPs – diese Information erhält man 
jedoch erst in einer Broschüre, die heruntergeladen 
und die 224 Seiten explizit nach dieser Information 
durchsucht werden müssen (Impfplan Österreich 
2023, S.44 f.). Der Fokus in der statistischen Erhebung 
der HPV assoziierten Karzinome liegt also nicht 
auf MmUs, die Bereitstellung der Informationen 
jedoch schon. Der Staat hat also bereits bei 
Auswahl und Kommunikation von Wissen einen 
vergeschlechtlichten Fokus.

Die Konstruktion eines 
Milieus 
Aus dem Vorhandensein sozialer Milieus in einer 
Population schlussfolgert Foucault, dass sich das 
Regieren der Bevölkerung nicht an eine Spezies in 
ihrem natürlichen Habitat richtet, sondern eine 
biosoziale Sphäre aus den Eigenschaften mehrerer 

Individuen gebildet wird, die von äußeren Faktoren 
unberechenbar beeinflusst wird. Diese Sphäre bildet 
somit ein bestimmtes Milieu, das selbstregulierend 
funktioniert, aber Ziel politischen Handelns wird 
(Gudmand-Høyer & Lopdrup Hjorth 2009, S.106). 
Es gilt also zu klären, welches Milieu im Kontext der 
HPV-Impfung konstruiert wird. 

Vor der Impfkampagne 2023 hatte der Staat nur 
wenig Interesse an HPV gezeigt. Die Impfung 
gehörte aber teilweise zur Routine bei MmUs, weil 
die regelmäßigen gynäkologischen Besuche eine 
gute Möglichkeit boten, die Impfung gezielt zu 
vermarkten. Bei MmPs ist eine solche Infrastruktur 
nicht gegeben (Interviewtranskript 2023, S.4). Diese 
regelmäßigen Untersuchungen betreffen jedoch nur 
ein bestimmtes Milieu. Faktoren wie Einkommen, 
Wohnort und Bildung, also die soziale Klasse, sind 
entscheidend. 

Es gibt aber noch einen anderen Grund dafür, dass 
MmUs das Ziel der Werbekampagnen waren. Die 
interviewte gynäkologische Fachkraft erklärt dies am 
Beispiel Australiens: 

T: Die Australier waren die ersten, die eine 
flächendeckende Impfung bei Frauen […] 
angefangen haben und die haben dann 
festgestellt, dass HPV-assoziierte Karzinome 
in Australien in der Durchschnittsbevölkerung 
drastisch zurückgehen, weil ich eine Immunität 
in der Bevölkerung nicht nur dann erreiche, 
wenn ich hundert Prozent der Bevölkerung 
impfe, sondern es reicht schon, wenn ich fünfzig 
Prozent impfe. Dann habe ich noch keine absolute 
Immunität, aber die Zahl der Erkrankungen 
geht zurück. Das haben wir jetzt bei Covid auch 
gesehen. […]
M: Das heißt […], wenn ich fünfzig Prozent der 
Bevölkerung, [also] alle Frauen impfen würde, 
dann muss ich Männer gar nicht mehr impfen? 
T: Außer, und das haben die Australier festgestellt, 
homosexuelle Männer […] In dem Kollektiv habe 
ich dann trotzdem weiter eine nicht geschützte, 
nicht geimpfte Bevölkerung, die von dem, der 
Herdenimmunität, nämlich alle Frauen, die ich 
impfe, nicht profitieren. Und darum waren die 
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Australier die ersten, die angefangen haben, auch 

die Männer zu impfen (Interviewtranskript 2023, 

S.5)

Trotz des Wissens darüber, dass MmPs genauso, 

wenn nicht stärker, von HPV betroffen sind, hat man 

global keinen Anlass gesehen, die Impfung nicht nur 

für MmUs zu bewerben. Besonders seit der COVID-

19-Pandemie ist bekannt, dass viele Menschen aus 

Angst vor unvorhersehbaren Folgen zögern, sich 

impfen zu lassen. Gesellschaft, Pharmaindustrie 

und Staat sehen scheinbar einen Grund dafür, dass 

Verantwortung und potenzielle Bedenken bei einem 

Geschlecht kollektiv besser zu bewältigen wären als 

bei einem anderen. Somit wird die Verantwortung, 

eine Herdenimmunität gegen ein gefährliches Virus 

zu erreichen, diesem Geschlecht zugeschrieben. Dies 

zeigt deutlich, wie vergeschlechtlicht das Milieu um 

die HPV-Impfung konstruiert wird. 

Regelmäßige Arzt-/Ärztinnenbesuche jeglicher 

Art werden jedoch nicht nur von MmUs 

wahrgenommen. Man hätte genauso in Praxen 

von Allgemeinmediziner*innen, im Rahmen der 

Stellung beim Bundesheer oder bei Kinderarzt-/

ärztinnenbesuchen für die Impfung werben können – 

was erst seit kurzem geschieht. Denn als diese auf den 

Markt kam, war bereits bekannt, dass auch MmPs von 

HPV betroffen sind. Da HPV als sexuell übertragbare 

Infektion galt, wurden Arzt/Ärztinnenpraxen 

gewählt, die sich ohnehin mit Fragen der Frauen- und 

Sexualgesundheit beschäftigen. Außerdem wurde 

offenbar die Verantwortung für sicheren Sex, wie auch 

in Bezug auf Verhütung, bei MmUs gesehen. Diese 

Auswahl lässt sich also nicht allein aus praktischen 

Gründen erklären. 

Das Sozialministerium weist auch darauf hin, dass 

die Impfung wichtig ist, um die Infektionskette zu 

unterbrechen (Sozialministerium 2023). Dabei wird 

jedoch nicht betont, dass die Wahrscheinlichkeit, 

HPV bei sexuellem Kontakt weiterzugeben, bei MmPs 
höher ist (Interviewtranskript 2023, S.6).

Die vom Staat formulierten 
und kommunizierten 
Sicherheitsdispositive zu 
HPV 

Die Impfung senkt das Risiko für Genitalwarzen 
und Gebärmutterhalskrebs um bis zu 90 %, 
auch das Risiko für Krebs an Rachen, Kehlkopf, 
Scheide, Anus und Penis wird deutlich gesenkt. 
Die Impfung gegen Humane Papillomaviren 
enthält jene Virustypen, die die beschriebenen 
Erkrankungen am häufigsten verursachen 
und ist für alle Personen bis zum vollendeten 
30. Lebensjahr empfohlen, danach optional 
(Sozialministerium 2023). 

Der Staat kommuniziert hier, dass eine Impfung 
effektiv ist und eine hohe Sicherheit bietet, um nicht 
an HPV zu erkranken. Dem Impfplan sind jedoch 
keine Informationen zur Sicherheit der Impfung 
an sich beigelegt. Zudem wird im Zuge der neuen 
Impfkampagne um die gratis Impfung bis zum 21. 
Lebensjahr mit dem Slogan „Das beste Alter. Für die 
gratis HPV-Impfung.“ (OTS 2023) geworben. Dadurch 
wird, auch wie im Impfplan, ausgesagt, dass eine 
Impfung effektiver ist, je früher sie durchgeführt 
wird. 

Es ist tatsächlich sinnvoll, eine Impfung bis 
zum 52. Lebensjahr in Betracht zu ziehen 
(Interviewtranskript 2023, S.8). Es ist richtig, dass 
eine frühzeitige Impfung einen höheren Schutz vor 
einer Infektion bietet (ebd..). Interessanterweise gibt 
es trotz der breiten Diskussion über die Risiken von 
Impfungen, insbesondere nach COVID-19, kaum 
eine Diskussion in Bezug auf die HPV-Impfung in 
diesem Kontext, obwohl andere Studien zeigen, dass 
viele Eltern Bedenken haben und daher ihre Kinder 
oft nicht impfen lassen wollen. Es gibt auch die 
Theorie, dass eine ‚zu frühe Aufklärung‘ Kinder dazu 
bringen könnte, überhaupt Sex zu haben, weshalb 
Enthaltsamkeit der bessere Weg zur HPV-Prävention 
wäre. Diese Theorie wurde jedoch in Studien 
widerlegt (Engels 2015, S.9). Der Gedanke bestätigt 
jedoch Foucaults Theorie des Sexualitätsdispositivs 
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zur Pädagogisierung kindlicher Sexualität, nämlich, 
dass Sexualität Erziehung bedarf, bevor sie ausartet 
(Reinhardt-Becker et al. 2014, S.90).

Eltern stellen sich auch die Frage, warum die 
Körper ihrer Kinder durch eine Impfung verändert 
werden sollten, um eine Herdenimmunität zu 
erlangen (Engels 2015, S.9). Dieses Argument war 
auch in der Covid-Debatte, sogar in Bezug auf 
Erwachsene, populär. Deshalb soll im Rahmen 
der Informationskampagne zur HPV-Impfung 
vor allem Eltern die Angst davor genommen 
werden, ihre Kinder zu impfen (OTS 2023). Aber 
Gesundheitsminister Rauch betont: „Impfen ist 
immer eine persönliche Entscheidung“ (OTS 2023) 
und verweist somit auf die Eigenverantwortung der 
Individuen.

Normalisation und 
Geschlecht
Anhand der zu seiner Zeit relevanten Diskussion 
zur Pockenimpfung entwickelt Foucault in seinem 
Konzept der Biopolitik die Idee der Normalisation. 
Durch statistische Erhebungen kann ein Bild von 
einer Bevölkerung gezeichnet werden, und mithilfe 
dieses Wissens kann bestimmt werden, welche 
Merkmale Subjekte als normal, also einer breiten 
Masse zugehörig, und welche Merkmale ein Subjekt 
als abnormal definieren. Eine massenhafte Impfung 
erzeugt immunisierte Körper als Norm, wodurch 
nicht-immunisierte Körper als Abweichungen 
von dieser konstruiert werden (Engels 2015, S.3). 
„Normalization acts through imposing homogeneity 
on subjects, while at the same time individualizing 
them“ (Engels 2015, S.3). 

Das Erreichen einer Herdenimmunität wird oft 
als Argumentationsgrundlage für verpflichtende 
Impfungen herangezogen und ist ein deutliches 
Beispiel für Techniken der Biopolitik. Es ermöglicht 
die Ausübung von Macht über das Leben im Sinne 
der Vorsorge vor dem Tod. Auf der individuellen 
Ebene, wo die Impfung stattfinden muss, wird eine 
Norm gebildet, die der Spezies eine Macht über das 
Überleben verleiht (Engels 2015, S.4). 

Die HPV-Impfung hat im Vergleich zur 
Pockenimpfung oder Covid-Impfung in Österreich 
keinen Prozess der Normalisation ausgelöst. Die 
Normalisation spielt sich nur in einem Teil der 
Gesellschaft ab, und auch dort wird kein offener 
Diskurs geführt. Für MmUs sollte es normal 
sein, die Impfung zu erhalten. Spannend ist aber, 
dass hier nicht automatisch ein Abnormales der 
Ungeimpften entsteht, von denen ein großer Teil 
MmPs sind. Das zeigt noch einmal deutlich auf, wie 
vergeschlechtlicht der Diskurs, das Milieu und die 
Dispositive um die HPV-Impfung sind.

Governance 
Zum Schluss gilt es noch, einen wesentlichen Punkt 
in Bezug auf die Finanzierung der HPV-Impfung 
einzubringen: Wenn eine Impfung bis zum 52. 
Lebensjahr sinnvoll wäre, wieso limitiert die 
Kampagne des Bundesministeriums das Alter für 
die gratis Impfung auf 21 und denkt erst seit diesem 
Jahr darüber nach, die Impfung bis zum Alter von 30 
Jahren kostenlos anzubieten? 

Die Frage ist, wer soll’s zahlen? […] Die 
österreichische Gesundheitskasse ist prinzipiell 
der Meinung, dass sie nur dafür da ist, 
Krankheiten zu heilen. Und eine Impfung ist 
keine Therapie. […] Und damit gibt es keinen 
Topf, aus dem es finanziert werden kann. Es 
sei denn, es gibt irgendein Spezialbudget, 
wie jetzt eben, rezent, aus den Töpfen des 
Gesundheitsministeriums. (Interviewtranskript 
2023, S. 8 – 11)

Die niedrige Impfrate in Österreich lässt sich 
auch durch die fehlende Kooperation zwischen 
Gesundheitskassen und dem Staat erklären. 

Conclusio
Das eigentliche Forschungsinteresse dieser Analyse 
basierte auf der Annahme, dass die HPV-Prophylaxe 
in Österreich noch immer prekär ist, da sie als 
Frauenkrankheit gilt und die medizinische Versorgung 
von MmUs immer noch derjenigen von MmPs 
nachgestellt wird. Außerdem bestand der Eindruck, 
dass HPV MmUs stärker betrifft als MmPs und dass 
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deshalb wenig Anstrengungen unternommen werden, 
um eine bessere Versorgung sicherzustellen. Beides 
hat sich nun als falsch herausgestellt. Tatsächlich sind 
MmPs stärker von der Krankheit betroffen und geben 
das Virus mit höherer Wahrscheinlichkeit weiter. 
Die niedrige Impfrate in Österreich ist also darauf 
zurückzuführen, dass das Milieu um die Impfung 
vergeschlechtlicht und feminisiert konstruiert wird, 
wodurch wenige MmPs gegen HPV geimpft werden. 
Informationen, Sicherheitsdispositive, Kampagnen 
und Werbung richteten sich in den vergangenen 
Jahren hauptsächlich an als weiblich gelesene 
Personen. Interessant ist jedoch, dass diese weniger 
von der Krankheit betroffen sind. Es geht vielmehr 
darum, wer für das Erreichen einer Herdenimmunität 
zur Verantwortung gezogen wird, wer seinen Körper 
verändern soll und schließlich auch noch in den 
meisten Fällen dafür aus der eigenen Tasche bezahlen 
soll: Die als weiblich gelesenen Personen Österreichs. 
Ein Prinzip, das wir von der Verhütung kennen und 
das auch, wie durch diese Analyse bestätigt wurde, in 
der Vorsorge vor Krebserkrankungen zur Anwendung 
kommt. Der einzige Vorteil dieser Dynamik besteht 
darin, dass die Kontrolle in prekären Situationen 
zumindest in die Hände dieser Personengruppe fällt, 
jedoch nur in die Hände derjeniger, die es sich leisten 
können – ganz wie bei der Verhütung. 

M: Das ist schon ausschlaggebend […] dafür, dass 
immer noch so viele Menschen mit HPV infiziert 
sind und wir noch so viele Fälle von […] Krebs 
haben.
T: Ja, das ist die niedrige Impfrate bei Männern, 
natürlich […] Also wenn man alle Personen, 
ungeachtet […] ihrer Identität schützen will, dann 
muss man die Erkrankung aus der Frauenecke 
sozusagen rausholen. Wenn man sagt, das ist 
keine Frauenerkrankung. Es gibt weltweit mehr 
[…] dadurch erkrankte Männer, als Frauen, sicher. 
(Interviewtranskript 2023, S.7-13)

Linda Nutz studiert seit 2021 Politikwissenschaft an der 
Universität Wien. Seit 2023 ist sie als Assistentin und 
Tutorin am Institut tätig. 
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Denkmalkult und 
Deutungsmacht: Wie die Neue 
Rechte den öffentlichen Raum 
prägt. Eine politikwissenschaftliche 
Analyse neurechter 
Erinnerungsformen in Deutschland 
und Österreich 
Christopher Carl

Derzeit ist das Thema Rechtsextremismus in aller 
Munde. In Deutschland wie in Österreich wird vor 
dem Hintergrund einer zunehmenden Gunst der 
Wähler:innen für AfD und FPÖ intensiv diskutiert. 
Selbstverständlich erreicht die Debatte auch den 
öffentlichen Raum. So fanden jüngst in beiden 
Ländern große Demonstrationen gegen Rechts statt. 
In Wien gingen am 26. Jänner mehrere Zehntausend 
Menschen auf die Straße, um ein deutliches Zeichen 
in der Auseinandersetzung mit dem Thema 
Rechtsextremismus zu setzen.

Dass auch rechtsextreme Strömungen zunehmend 
um den öffentlichen Raum kämpfen, ist spätestens 
seit 2014 ersichtlich.

Damals begannen die PEGIDA-Märsche in Dresden, 
organisiert von der gleichnamigen Bewegung, die 
mittlerweile vom sächsischen Verfassungsschutz als 
erwiesen rechtsextremistisch eingestuft wird (vgl. 
Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen 2021).

Ein aktuelleres Beispiel für rechte Interventionen 
in die öffentliche Sphäre wäre etwa die Teilhabe 
zahlreicher Rechtsextremist:innen am ‚Anti-
Corona‘-Milieu (vgl. Pisoiu 2021), wenngleich eine 
differenzierte Perspektive die selbsternannten 
„Querdenker“ keinesfalls in toto dem 
Rechtsextremismus zuschlägt1.

Nicht immer sind die Eingriffe in den öffentlichen 
Raum von Rechtsaußen allerdings so spektakulär 
wie die PEGIDA-Demonstrationen, die regelmäßig 
Tausende Teilnehmer:innen umfassten. So 
vollziehen sich die Interventionen in die öffentliche 
Sphäre in mitunter weitaus subtilerer Form - ohne 
Massenaufläufe und nicht immer begleitet von einem 
großen Medienecho. Generell ist der öffentliche Raum 
ein Spiegel der Gesellschaft und ihrer Kontroversen, 
wie an den aktuellen Demonstrationen aber auch 
an den Debatten über eine angemessene Gestaltung 
dieses Raumes abzulesen ist. Die Debatten reichen 
jedoch weit über bloße architektonische und 
stadtplanerische Fragen hinaus, da sie wichtige 
gesellschaftliche Kernthemen unserer Zeit berühren. 
Einige dieser Kernthemen, die mit dem Beginn der 

1  Hier sei auf die Studie „Gekränkte Freiheit“ von Carolin 
Amlinger und Oliver Nachtwey verwiesen, in der die Autor:innen die 
„Querdenker“ als Prototyp des „libertären Autoritarismus“ klassifizieren. 
Der Umschlag von Teilen der Szene in eine offen rechte Bewegung wird 
allerdings ebenso thematisiert (Amlinger/Nachtwey 2023, 255).
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Moderne zu ‚negativen‘ Dauerbrennern wurden, sind 
zweifelsohne Antisemitismus, Sexismus und Rassismus. 
Das zeigen auch die aktuellen Diskussionen um 
problematische Straßennamen und Denkmäler. So 
gerieten jüngst einige (fast ausschließlich) männliche 
Namensgeber in den Fokus der Kritik, die mit den 
demokratischen Idealen Freiheit, Gleichheit und 
Solidarität nicht vereinbar zu sein scheinen.

Genau hier kommt die Neue Rechte und ihre 
antidemokratische, von Antisemitismus, Sexismus 
und Nationalismus geprägte Weltsicht ins Spiel, 
indem sie – wie im Falle des Karl-Lueger-Denkmals 
in Wien – Partei für die Erhaltung dieser Denkmäler 
und Straßennamen ergreift und sich zugleich 
gegen Diversität, gegen eine inklusive Gestaltung 
öffentlicher Räume positioniert. Ergo ist der von rechts 
geführte Kulturkampf um Deutungsmacht auch ein 
Kampf um die Gestaltungshoheit öffentlicher Räume. 
Ist es vielleicht übertrieben, von einem „Denkmalkult“ 
zu sprechen, so lassen sich einige aktuelle Beispiele 
für die Bedeutsamkeit von Denkmälern in der 
gegenwärtigen Agitation der Rechten finden. Daher 
lohnt sich eine politikwissenschaftliche Betrachtung 
jener Prozesse, durch welche rechte Parteien und 
Gruppierungen in Deutschland und Österreich 
derzeit gezielt Bedeutungsaufladung im öffentlichen 
Raum betreiben. Hierzu ist eine diskurstheoretische 
Perspektive hilfreich, die den Rahmen meiner 
Analyse zu Erinnerungsorten der Neuen Rechten 
bildet. 

Was ist „neu“ an der Neuen 
Rechten?
Die Neue Rechte verstehe ich dabei als diffuse 
Diskursgemeinschaft (vgl. Dümling 2021), 
deren vergangenheitspolitisches Kennzeichen 
die Vermeidung explizit positiver Bezüge zum 
Faschismus bzw. Nationalsozialismus ist. Hierin 
besteht ein wesentlicher Unterschied zum 
neonazistischen Teil der extremen Rechten, der das 
Dritte Reich mehr oder minder unverhohlen zum 
Vorbild erkoren hat. Die deutschsprachige Neue 
Rechte pflegt dieses affirmative Verhältnis wenigstens 

nicht offenkundig, klammert sie die Jahre 1933-

1945 weitgehend aus ihrem Diskurs aus. Dennoch 

ragt sie, was sowohl ihre parteiförmig als auch 

nicht parteiförmig organisierten Protagonist:innen 

anbelangt, zum Teil tief in extremistische Milieus 

hinein (vgl. Pfahl-Traughber 2019). Ein Paradebeispiel 

hierfür ist die Identitäre Bewegung (IB), die sowohl in 

Deutschland und Österreich insbesondere in Folge 

der „Migrationskrise“ 2015/16 mit spektakulären, 

medienwirksam inszenierten Aktionen wie etwa 

der Erstürmung des Brandenburger Tors im August 

2016 in Erscheinung trat. „Ethnopluralismus“ ist 

ein von der IB in diesem Zusammenhang immer 

wieder verwendetes Schlagwort, das vor allem 

durch die intensive Bespielung in sozialen Medien 

aber auch durch die aktivistischen Interventionen 

der IB in den öffentlichen Raum einen beachtlichen 

Bekanntheitsgrad erlangt hat. Hierunter verbirgt 

sich freilich alles andere als ein Pluralismus, 

sondern vielmehr ein waschechter Rassismus, der 

mit Einsprengseln eines neurechten Kulturalismus 

versehen ist – im Sinne eines „Jeder dahin, wo er 

hingehört!“2. 

Unlängst wurde dem Personenkreis um die Wiener 

IB-Führungsfigur Martin Sellner einiges an 

Aufmerksam zuteil, hatten er und sein identitärer 

Kompagnon Mario Müller im November letzten 

Jahres doch am konspirativen Treffen der Neuen 

Rechten im Potsdamer Umland teilgenommen (vgl. 

Correctiv 2024). Infolgedessen ist öffentlich, ob in 

Talkshows oder sozialen Medien, ausführlich über den 

neurechten Begriff „Remigration“ diskutiert worden, 

dem Müller in seinem 2017 erschienenen Buch 

„Kontrakultur“ bereits ein ganzes Kapitel gewidmet 

hatte (vgl. Müller 2017). Es bleibt anzumerken, 

dass die rezente Durchdringung des Begriffs 

„Remigration“ aufgrund der nicht immer glücklichen 

Berichterstattung sicherlich ein zweifelhafter, aber 

2  Der Begriff „Ethnopluralismus“ ist kein neuer Begriff, wurde 
er doch in Deutschland bereits Ende der 1970er Jahre erstmals vom rechten 
Soziologen und Publizisten Henning Eichberg formuliert (vgl. Eichberg 1978). 
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bemerkenswerter ,metapolitischer‘ Erfolg für die 
Neue Rechte ist3. 

Im Hinblick auf die rassistische, sexistische und 
antisemitische Weltsicht der Neuen Rechten haben 
wir es mit reichlich altem Wein in neuen Schläuchen 
zu tun. Dies belegen zahlreiche Studien und Beiträge 
(vgl. u.a. Bruns et al. 2018; Rajal 2017). Allerdings 
verdient die Formveränderung in der Artikulation, 
in der Aufmachung des menschenfeindlichen rechten 
Sprechs einen gesonderten Blick. Denn die Neue 
Rechte operiert nicht nur mit pseudointellektuellen 
Wortkreationen wie „Ethnopluralismus“, sondern 
auch ganz zentral mit dem Begriff „Heimat“, den einst 
die völkische Bewegung in Deutschland gegen Ende 
des 19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts für sich 
reklamierte (vgl. Wolschke-Bulmahn 1996; Salzborn 
2018). 

„Heimat“ – ein leerer 
Signifikant
Der Kernpunkt meiner Analyse ist das auf Ernesto 
Laclau zurückgehende Konzept des „leeren 
Signifikanten“ (vgl. Laclau 2007). Dieser bezeichnet 
eine diskursive Synekdoche, einen Knotenpunkt, 
um den herum sich die Momente des Diskurses, 
oder vereinfacht: die unterschiedlichen politischen 
Positionen einer Gemeinschaft wie etwa der 
Neuen Rechten, gruppieren. Im Falle letzterer lässt 
sich derzeit der Begriff „Heimat“, der bereits seit 
geraumer Zeit von der FPÖ vereinnahmt wird, als 
ein solcher leerer Signifikant ausmachen. Spätestens 
seit der Ära „Strache“ tragen die ‚Freiheitlichen‘ 
den Zusatz „Soziale Heimatpartei“. Heimat ist so 
gesehen ein wirkmächtiger, formativer Begriff, der 
an sich zwar unterbestimmt ist, gleichwohl aber 
eine Vielzahl von spezifischen Verknüpfungen (oder 
im diskurstheoretischen Duktus: Artikulationen) 

3  „Ethnopluralismus“ und „Remigration“ sind miteinander 
verknüpfte Konzepte, wobei sich eine Verlagerung in puncto Bedeutsamkeit 
von ersterem auf zweiteres abzeichnet. Zumindest hat Martin Sellner 
Anfang 2024 ein Buch mit dem Titel „Remigration: Ein Vorschlag“ 
veröffentlich (vgl. 2024). 

‚unter sich‘ vereint und zugleich von einem 
antagonistischen Außen, oder einfacher: vom 
politischen Gegner, abgrenzt4. Kurzum vereint die 
Neue Rechte in Deutschland und Österreich ihre 
menschenfeindlichen, politischen Positionen im 
Heimatdiskurs – verpackt sie jedoch (wie bereits 
erwähnt) ein gutes Stück weicher, als dies in den 
1990er und 2000er-Jahren in rechtsextremen 
Kreisen noch der Fall war. Damals waren offen 
antisemitische und rassistische Aussagen in 
rechtsextremen Kreisen die Regel. So auch 
maßgeblich bei der bundesdeutschen Partei NPD 
(vgl. Pfahl-Traughber 2016), die sich mittlerweile in 
„Die Heimat“ umbenannt hat. Letzteres unterstreicht 
die Wirkmächtigkeit des Begriffs „Heimat“ und 
zeigt eine aktuelle Entwicklung innerhalb der 
extremen Rechten in Deutschland und Österreich 
auf – weg vom Neonazi-Dasein hin zum rechten 
Kulturrevolutionär. Auf diesem Wege dient der 
derzeitige Heimatdiskurs vor allem zur Abgrenzung 
gegenüber den links-grünen Antagonisten 
des „Multikulturalismus“, „Globalismus“ und 
„Genderwahns“, welche allesamt der Wahrung der 
nationalen Identität entgegenstünden. Freund und 
Feind werden hierdurch klar benannt, ohne dabei 
(allzu) offen antidemokratisch oder antisemitisch zu 
agieren. „Heimat“ bildet somit sprichwörtlich den 
gemeinsamen Bezugspunkt innerhalb des neurechten 
Milieus. 

Politische Positionierung 
durch räumliche Bezüge 
zur Vergangenheit
Wichtig ist nun zudem die Erkenntnis, 
wonach politische Gemeinschaften immer 
Erinnerungsgemeinschaften sind. Dies bedeutet, 
dass sich deren Identität maßgeblich aus miteinander 
geteilten Narrationen über die Vergangenheit speist 
(vgl. Marchart 2016). Zusammengefasst lässt sich 

4  Eine Anzahl an Beiträgen stützen meine These. Ruth Wodak 
hält bspw. fest, dass sich gerade am Heimatbegriff die exkludierende, 
diskursive Identitätskonstruktion der Rechten kristallisiert (Lehner/Wodak 
2020, 175ff.; vgl. auch Wodak 2018). 
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also feststellen, dass der rechte Heimatdiskurs 
auch ein Diskurs über Vergangenheit, also 
wesentlich ein Erinnerungsdiskurs ist. Gerade die 
Bezugspunkte kollektiver Erinnerung sind es, die 
sich im öffentlichen Raum widerspiegeln und ihn 
mitgestalten, womit wir die Brücke schlagen können 
zwischen ideologischen, politischen Positionen und 
Denkmälern. Es darf sonach im Hinblick auf die 
Neue Rechte kaum verwundern, dass der Aktivist 
Martin Sellner 2020 in Reaktion auf die Proteste 
am Karl-Lueger-Denkmal zu Nachtwachen an 
diesem aufrief (vgl. Dokumentationsarchiv des 
österreichischen Widerstandes 2020), die völkische 
AfD-Subgruppierung „Der Flügel“ von 2015 bis 2017 
ihre jährlichen Treffen am Kyffhäuser-Memorial 
in Thüringen abhielt (vgl. Gilfert 2022) oder die 
FPÖ-Führungsriege 2018 ein nur auf den ersten 
Blick anachronistisch wirkendes „Trümmerfrauen“-
Mahnmal unweit der Hauptuniversität Wien 
einweihte (vgl. APA 2018). Denn hier verräumlichen 
sich die antisemitischen, völkischen und sexistischen 
Narrative der Neuen Rechten, insofern sie in 
steinernen Erinnerungsorten gerinnen. Diese Orte 
machen den Heimatdiskurs mithin im öffentlichen 
Raum erfahrbar, ohne dass die Rechte klar erkennbar 
judenfeindlich, nationalistisch oder sexistisch in 
Erscheinung tritt. Mit anderen Worten findet hier 
eine politische Positionierung vorwiegend durch 
räumliche Bezüge zur Vergangenheit statt.

Wissenschaftlich erfassen lässt sich dieser Prozess 
der Bedeutungsschaffung durch die Verknüpfung 
des Raumbegriffs von Ernesto Laclau (vgl. Roskamm 
2017; Laclau 1990, 41f.) mit dem Begriff der 
„Erinnerungsorte“ (Französisch: Lieux de mémoire) des 
französischen Historikers Pierre Nora (vgl. Nora 1989). 
Durch Verräumlichung antisemitischer Narrationen 
in Erinnerungsorten wie etwa der Figur Karl Lueger 
erhält die Weltsicht der Rechten im wahrsten Sinne 
des Wortes Substanz. Als Teil dieser findet die 
völkische Reichsmythologie am Kyffhäuser-Denkmal 
ihren passenden Ort und der in rechten Kreisen 
omnipräsente Sexismus kristallisiert sich am Mythos 
Trümmerfrau, der einerseits einer fortwährenden 
nationalen Opfererzählung und andererseits der 
radikalen Reduktion von Frauen auf die Rolle als 

„Spenderin des Lebens“, oder schlicht als Mutter 
dient. Die essentielle Bedeutung dieser Erzählungen 
und Mythologien für das rechte bis rechtsextreme 
Spektrum zeigt sich unvermindert, wie etwa das 
Beispiel der reichsbürgerlichen Verschwörung um den 
ebenso verschrobenen wie gefährlichen Heinrich XIII. 
Prinz Reuß verdeutlicht. Mögen die Umsturzpläne 
dieser Gruppierung noch so unrealistisch gewesen 
sein, so ist das radikalisierende Potenzial, welches u.a. 
von neurechten Vergangenheitsnarrationen ausgeht, 
erheblich.

Fazit: Der öffentliche 
Raum als politischer Raum
Zusammenfassend zeigt sich, dass die Verbindung 
von Ansätzen der Politischen Theorie mit Beiträgen 
zur Erforschung von Erinnerungskultur einen 
sinnvollen Beitrag leisten kann, um den von rechts 
geführten Kampf um Deutungsmacht greifbar zu 
machen und verstehen zu können. Dabei geht es 
um ein Verständnis der Funktionsweise rechter 
Vergangenheitsnarrative und des konfliktgeladenen 
Prozesses, durch den sie im öffentlichen Raum 
sichtbar werden; Kampf um kulturelle Hegemonie 
bedeutet – nicht nur für die Rechte – immer auch 
Kampf um den öffentlichen Raum. Möglichkeit 
und Notwendigkeit zum Gegenhandeln sind stets 
gegeben. So waren nicht zuletzt die Black-Lives-
Matter-Proteste der Auslöser für die erneute kritische 
Auseinandersetzung mit – und den Sturm auf – Karl 
Lueger und dessen steinernes Monument im ersten 
Wiener Gemeindebezirk. Diese riefen zwar eine 
vehemente Reaktion von Martin Sellner und seinem 
rechtsextremen Gefolge hervor – allerdings belegt 
gerade dies die Zweckhaftigkeit dieser Politisierung. 

Ein weiteres wichtiges Zeichen gegen Rechts 
und ausdrücklich gegen die Gewaltsamkeit, die 
von rechtsextremen Gruppierungen ausgeht, 
ist das von der bundesdeutschen Regierung 
geplante Dokumentationszentrum für die 
Opfer der rechtsterroristischen Organisation 
„Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU). Hierbei 
handelt es sich um einen Erinnerungsort, der 
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nicht ‚nur‘ die Verbrechen des NSU thematisieren, 
sondern überdies das Versagen des Staates in diesem 
Zusammenhang beleuchten soll (vgl. Bundeszentrale 
für politische Bildung 2024). Dieser Ort wäre dann 
Bestandteil eines öffentlichen Raumes, der anstelle 
der vermeintlichen positiven Errungenschaften des 
Deutschtums vielmehr jene politische Verantwortung 
ins Zentrum rückt, die es zu übernehmen gilt, 
soll rechtsterroristischer, rassistischer und 
antisemitischer Gewalt ein Ende bereitet werden.

Christopher Carl studierte von 2016 bis 2022 
Politikwissenschaft an der Universität Wien und forscht 
aktuell zu rechtsextremen Gruppierungen, insbesondere 
zur Neuen Rechten.
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Chancen und Herausforderungen 
der Exportschlager Nigerias im 
Kontext einer globalen Krise
Ayebatonyeseigha Christ

Einleitung
Mehr Export bedeutet mehr Wohlstand. So 

lautete die Devise der Kaufmänner und deren 

Wirtschaftspolitik des Frühkapitalismus. ,,Je mehr 

Güter ein Land exportierte und je mehr Gold es 

netto dafür importierte, desto reicher war nach 

dieser Theorie das Land“ (Woll 1987: 1). Nach dieser 

Erkenntnis müssten einige afrikanische Länder, 

besonders Nigeria, eine Wirtschaftsstärke haben, 

die der einer Industrienation im Westen gleicht. 

Dies trifft aber nicht zu. Nigeria rangiert neuerdings 

auf dem 51. Platz der exportstärksten Länder der 

Welt. Im Jahr 2016 exportierte das Land Produkte 

im Wert von 36,9 Milliarden Dollar und importierte 

Produkte von über 35,1 Milliarden. Diese Zahlen 

führten zu einer positiven Handelsbilanz von 1,81 

Milliarden (vgl. Atlas Media Corp., 2017). Solche 

Zahlen erscheinen imposant und bestärken die 

Selbsttitulierung Nigerias als der „Gigant von Afrika“ 

und rechtfertigen die Übernahme des ersten Platzes 

von ,,Südafrika als stärkste Wirtschaft Afrikas’’ 

im Jahr 2014 (vgl. Zeit Online, 2014). Dank ihrer 

Exportprodukte, die gen Westen gehen, floriert die 

Wirtschaft in Nigeria. Hauptsächlich liegt es an 

dem reichlichen Erdölvorkommen des Landes. Es 

wäre fair, davon auszugehen, dass jegliche Bereiche 

wie das Gesundheitswesen, der Bildungssektor, 

die Infrastruktur etc. von der Prosperität des 

Landes profitieren würden. Das ist aber nicht der 

Fall. Laut dem deutschen Bundesministerium für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

leben mehr als die Hälfte der Nigerianer in bitterer 

Armut (vgl. BMZ, 2018). In den nächsten Seitenwird 

anhand verschiedener Punkte darauf eingegangen 

und aufgezeigt, dass die Exportschlager (Erdöl und 

Kakao) Nigerias für das Land auf der einen Seite 

Chancen darstellen, aber auf der anderen Seite 
Herausforderungen mit sich bringen.

Eine kurze Einführung in 
die Geschichte Nigerias
Nur den ökonomischen Wandel, ohne die kulturelle 
Geschichte und Konflikte in Betracht zu ziehen, wäre 
nicht angebracht, denn die Unterschiede der Ethnien 
bezüglich Bildung, Moralvorstellungen und besonders 
dem Zugang zur Macht entstammen von der 
Andersartigkeit des Landes (vgl. Olayiwola 1987: 61). 
Wie unzählige Staaten in Afrika ist Nigeria von seiner 
Heterogenität und kolonialen Vergangenheit bis heute 
stark geprägt. Um die Historie Nigerias zu verstehen, 
braucht es eine präkoloniale, eine koloniale, die als 
Drang zur Unabhängigkeit zwischen 1860 und 1960 
bekannt ist, und eine postkoloniale Einteilung, die 
als eine Periode der Transition zwischen 1960 und 
1970 bekannt ist, und die Periode des Öl-Booms und 
die Ölkrise zwischen 1971 und 1985. Diese Einteilung 
ist dem Autor Peter O. Olayiwola in seinem Buch 
„Petroleum and Structural Chance in a developing 
Country“ nachempfunden (vgl. Olayiwola 1987: xii). 
Die präkoloniale Geschichte Nigerias zeichnete sich 
vor allem durch den Austausch und die kulturelle 
Vermischung der Völker im Norden des Landes mit 
den Arabern aus. Laut Überlieferungen blieben viele 
Ethnien des Landes unter sich, während die Sieger 
von Kriegen die besiegten Völker versklavten. Einst 
von den Portugiesen im 15. Jahrhundert entdeckt1 kam 
es zum Austausch zwischen den Völkern Nigerias 
und den Portugiesen. Im Laufe der Zeit entdeckten 

1 Im heutigen Diskurs ist die Frage relevant, ob es sich um eine 
„Entdeckung“ handelt, wenn Personen sich dort schon aufgehalten haben. Im 
Diskurs der Kolonialismus kann man es durchaus als „Entdeckung“ betiteln. 
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die Briten das Land und machten sie zu einem 
britischen Protektorat. Durch die Einteilung Nigerias 
durch die Briten, entstanden somit Chancen und 
Herausforderung für das ganze Land. Besonders die 
drei wichtigsten Ethnien des Landes sollten sich als 

Eliten des Landes herauskristallisieren. Die Briten 
interessierten sich anfangs wie die Portugiesen nur 
für die Ressourcen, die das Land zu bieten hatte, 
besonders dem Palmöl in der Nigerdelta-Region. 
Mit der Zeit und der aufkommenden Sklaverei in 
der „Neuen Welt“ entpuppten sich die Menschen in 
Nigeria aus der Sicht der Briten als rentabel, um für 
Nachschub an Arbeitskräften aus der „Alten Welt“ 
zu sorgen. Das postkoloniale Zeitalter in Nigeria 
zeichnete sich erstmals mit der Abschaffung der 
Sklaverei seitens der Briten im Jahr 1808 ab und mit 
dem Drang Nigerias nach einer unabhängigen Nation, 
die die Zügel in der eigenen Hand halten wollte. Nach 
der Abschaffung der Sklaverei wurde Palmöl zum 
Exportschlager Nigerias, welches damals fortan 
82 Prozent der Exportprodukte ausmachte (vgl. 
Olayiwola 1987: 70). 

So ausbeuterisch die Politik und der Umgang mit 
den Menschen zu scheinen mag, bedarf es eines 
Perspektivwechsels. Laut dem Autor Olayiwola 
brachte der Kolonialismus Fortschritte mit sich. 
,,Häfen wurden in Lagos und Port-Harcourt 
entwickelt. In 1913 wurden Tiefwasserliegeplätze 
in Lagos eröffnet; in 1926 wurden weitere in Apapa 
eröffnet’’ (Olayiwola 1987: 71). Ferner wurden Straßen 
gebaut, die im kolonialen Nigeria nicht vorhanden 
waren. Um 1926 waren es circa 9.650 Kilometer, 
bis 1950 stieg die Zahl der gebauten Straßen um 
weitere 45.000 Kilometer (vgl. Olayiwola 1987: 
ebd.). Zudem entstanden Eisenbahnlinien, die dazu 
genutzt worden sind, um Zinn, Erdnüsse, Baumwolle 
und hauptsächlich Kakao zu transportieren (vgl. 
Olayiwola 1987: 72). All die oben genannten Punkte 
brachten im kolonialen Zeitalter einige Fortschritte 
für Nigeria mit sich. Darüber hinaus vereinfachte 
die neue Eisenbahnlinie den Transport ins 
Landesinnere und Bildungseinrichtungen und soziale 
Einrichtungen entstanden (vgl. Olayiwola 1987: ebd.). 
In Bezug auf Erdöl waren die Briten darauf bedacht, 

die Ressourcen des Landes gen Großbritannien zu 
schaffen. Laut Peter Olayiwola wurden in den Jahren 
1921 und 1923 die ersten Lizenzen für die Erforschung 
des Erdöls auf nigerianischem Boden ratifiziert (vgl. 
Olayiwola 1987: 79). 

Bis 1937 wurden jedoch keine ernsthaften 
Anstrengungen unternommen, um Erdöl zu fördern. 
Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs waren 
die Briten gezwungen, ihre Forschungsarbeiten 
zu stoppen und konnten diese erst nach dem Ende 
des Krieges wieder fortsetzen. Es sollte bis 1953 
dauern, bis profitable Erdölquellen in Nigeria 
über die gesamten Nigerdelta-Region gefunden 
wurde (vgl. Olayiwola 1987: ebd.). Folglich mauserte 
sich das Erdöl, das bis dahin nicht als relevante 
Einnahmequelle Nigerias galt, in kurzer Zeit zum 
Exportschlager des Landes (vgl. Olayiwola 1987: 
ebd.). Die postkoloniale Geschichte Nigerias besteht 
aus der Unabhängigkeit von Großbritannien, der 
Versuch eine eigenständige Wirtschaft ohne die 
Briten aufzubauen, dem Öl-Boom, die Ölkrise und 
die daraus resultierenden politischen Machtkämpfe 
zwischen den Eliten des Landes, die meist mit 
Putschversuchen, der Bildung einer Militärjunta und 
mit Mord endeten. Von 1962 bis 1968 entwarf man 
den First National Development Plan, welcher sich als 
Ziel die wirtschaftliche Unabhängigkeit des Landes 
gesetzt hatte, wobei gleichzeitig Hilfe von außen 
angenommen wurde, um eines Tages selbstständig 
auf kontinentaler und globaler Ebene agieren zu 
können (vgl. Olayiwola 1987: 95). Die nächsten zehn 
Jahre des Landes zeichneten sich buchstäblich 
durch den Öl-Boom aus. Die meisten ausländischen 
Investitionen in den 1960er-Jahre gingen in die 
Ölindustrie, was dem Öl-Boom in den 1970ern 
den Weg ebnete (vgl. Olayiwola 1987: 102). Folglich 
waren in den vergangenen zehn Jahren in keinem 
Wirtschaftssektor des Landes ein vergleichbares 
Wachstum zu verzeichnen (vgl. Olayiwola 1987: ebd.). 
Nach dem Öl-Boom kam die Ölkrise, die Nigeria in 
eine Militärdiktatur katapultierte und einerseits für 
Irritationen innerhalb der Bevölkerung sorgte und 
andererseits verschiedene Diktatoren an die Macht 
brachte, die sich mit Hilfe des noch im Überfluss 
vorhandenen Erdöls zu bereichern wussten.
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Die Erdölförderung des 
Landes
Wie oben angemerkt ist die Erdölproduktion für 
Nigeria von immenser Bedeutung. Über 90 Prozent 
der Einkünfte des Staates werden mit Erdölexport 
erzielt (vgl. Adunbi 2015: ix). Um die Initiatoren, 
die globale Einbindung und die Profiteure des 
Erdöls auszumachen, reicht der alleinige Fokus 
auf das Nigerdelta, da die Ölförderung des Landes 
ausschließlich dort stattfindet. Um überhaupt zu 
den Anfängen des Erdölexports zu gelangen, ist eine 
globale Betrachtungsweise unabdingbar. Laut dem 
Historiker John M. Carland begann die weltweite 
Suche nach Erdöl mit Geschäftsmännern und 
Regierungsbeamten, die Anfang des 20. Jahrhunderts 
nach neuen Möglichkeiten suchten, Profite zu 
machen. Ferner sahen sie im Erdöl den Treibstoff 
der Zukunft, der wirtschaftliche Umbrüche in den 
Industrienationen mit sich brächte (vgl. Carland 1982: 
191). Mit solchen Annahmen und Zielen, die westliche 
Wirtschaft anzukurbeln, begannen die Exploratoren 
im globalen Süden. „Die Rohölsuche begann durch die 
Shell-BP1 Petroleum Development Company im Jahr 
1937. Zwei Jahrzehnte lang erforsche die Gesellschaft, 
unbeeinflußt von Konkurrenten und ohne Zeitdruck, 
die geologische Struktur des Landes, bis erstmals 1956 
im südnigerianischen Sumpf- und Regenwaldgebiet 
wirtschaftlich abbauwürdige Lagerstätten [entdeckt 
wurden]“ (Schätzl 1970: 59f.). All die Forschungen 
fanden größtenteils in der Nigerdelta-Region statt.

Das Nigerdelta besteht aus neun der 36 Staaten 
Nigerias: Rivers, Edo, Abia, Cross River, Bayelsa, 
Akwa-Ibom, Delta, Imo und Ondo. Über diese neun 
Staaten verteilen sich folgende Ethnien: die Ijaws2, 
Itsekiris, Urhobos, Ikwerres, Efik, Ibibio, Isokos, Igbos 
und die Yorubás (vgl. Adunbi 2015: ebd.). Die Auflistung 
der Ethnien ist an dieser Stelle wichtig, besonders die 
zwei letztgenannten Ethnien, die sich aufgrund ihrer 
politischen und kulturelleren Stellung innerhalb 
des Landes als die Eliten ansehen, wenn es um das 

1  Eine Fusion aus Royal Dutch Shell (britisch-holländisch) und 
British Petroleum (britisch)
2  Zu denen der Verfasser dieses Textes angehört

Geschäft mit dem Erdöl geht. Die Initiatoren der 
Erdölförderung in Nigeria sind meist transnationale 
Firmen, die sich Gewinne aus der Förderung erhoffen. 
Diese Firmen, die eine hegemoniale Macht im 
Komplex der Erdölförderung innehaben, bestehen 
aus Shell, Mobil, Chevron-Texaco, AGIP und Elf. 
Durch Partnerschaften mit Wilbros, Ashland, 
Company und Geo-Physical General wurde der 
Versuch unternommen, die Macht über das Erdöl zu 
auszubauen Im Laufe der Verhandlungen hat sich die 
nigerianische Regierung, bestehend aus den Yorubas, 
Hausas und Igbos, als Mitinitiatorin verstanden 
und beansprucht mittlerweile über 55 Prozent der 
Erdölförderung für sich (vgl. Ikelegbe 2013: 164). Wie 
schon oben erwähnt erwirtschaftet die Regierung 
Nigerias mit der Förderung des Erdöls über 90 
Prozent ihrer Staatseinnahmen. Dementsprechend 
sind das Staatsoberhaupt und seine MinisterInnen 
nicht davon abzubringen, die Förderung des Erdöls 
entweder zu verringern oder zu stoppen, da sie 
erheblich an der Förderung mitverdienen. Auf der 
einen Seite haben wir die einheimischen Mächte, 
maskiert als Regierung, und auf der anderen Seite 
haben wir transnationale Firmen, die gemeinsame 
Sache machen. 

Das Erdöl Nigerias ist im Westen weitverbreitet. 
Länder wie Großbritannien, die Niederlande, die 
USA etc. sind auf die Erdölprodukte des Landes 
angewiesen, um ihren eigenen Bedürfnissen 
nachzukommen. Folglich ist es nicht verwunderlich, 
dass transnationale Firmen im Interesse des 
Heimatlandes agieren und ferner eine eigene 
Außenpolitik verfolgten, wie die Autorin Rose 
Ngomba-Roth in ihrem Buch „Multinational 
Companies and Conflicts in Africa“ erörtert (vgl. 
Ngomba-Roth 2007: 91). Darüber hinaus agierten 
die Firmen nicht allein, sondern spielten eine große 
Rolle bei den imperialistischen Vorhaben ihrer 
Regierung, so Ngomba Roth (vgl. 2007: ebd.). Um die 
globale Einbindung der Firmen und jene Nigerias zu 
verstehen, ist folgende Aussage ziemlich treffend: 
Die Präsenz der Ölfirmen bedeutet, dass politische 
Unabhängigkeit nicht ökonomische Unabhängigkeit 
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bedeutet (vgl. Ngomba-Roth 2007: 97). Des Weiteren 
ist davon auszugehen, dass Ölfirmen und Investoren 
sich ihrer Wichtigkeit in Nigeria bewusst sind. Ohne 
sie ist Nigeria nicht in der Lage, seine Produkte 
auf den globalen Markt zu bringen. Nigeria hat die 
Ressourcen, während die Ölfirmen und Investoren 
(der globale Norden) Forschung, Management, 
Expertise und Geld beisteuern.

Der Kakaoanbau Nigerias
,,Schokolade ist eine verführerische Süßigkeit. 
Einst von den Inkas und Mayas als Speise der 
Götter verehrt, ist sie heute ein Seelentröster, 
Stimmungsaufheller und eine süße Verführung’’ 
(Beerbühl 2008: 410). ,,Der Kakao wurde 
ursprünglich nur in Mittelamerika angebaut. Um 1874 
schmuggelten Wanderarbeiter Setzlinge nach Nigeria 
und wenig später nach Ghana’’ (Beerbühl 2008: 413f.). 
Jahre darauf waren es Missionare, befreite Sklaven 
und deren Nachkommen, die für die Verbreitung des 
Kakaos in Nigeria zuständig waren (vgl. Chauveau 
1997:125). Somit galten diese Personen als die Pioniere 
des Kakaoanbaus in Nigeria. Die globale Bedeutung 
des Kakaos Nigerias konkurriert in keiner Weise mit 
dem Export der Erdölprodukte des Landes, dafür 
ist der Agrarsektor des Landes über Jahrzehnte zu 
sehr vernachlässigt worden. ,,Massive landesinterne 
Probleme und sinkende Weltmarktpreise haben in 
der Folgezeit dazu geführt, dass Kakaoplantagen 
heutzutage eher mit sozialen und ökologischen 
Problemen in Verbindung gebracht werden als mit 
Wohlstand’’ (Hütz-Adams; Mürlebach 2013: 3). Dabei 
spielte der Kakao in Nigeria vor den Ölfunden eine 
sehr wichtige Rolle und brachte bis 1962 20 Prozent 
der Welternte ein (vgl. Hütz-Adams; Mürlebach 2013: 
5). 

Obwohl Länder wie Ghana und die Elfenbeinküste 
Nigeria den Rang der weltweiten Kakaoproduktion 
um ein Vielfaches abgelaufen haben, nimmt Nigeria 
weiterhin an der globalen Kakaodistribution teil. 
Aus deutscher Sicht betrugen die Importe der 
Kakaoprodukte aus Nigeria circa 10 Prozent (vgl. 
Hütz-Adams; Mürlebach 2013: 3). ,,Die derzeitige 
Produktionsmenge von Kakao ist umstritten. 

In einigen Statistiken ist nachzulesen, das Land 
exportiere derzeit rund 400.000 Tonnen pro Jahr’’ 
(Cadoni 2013: 9). Andere Quellen gehen von kleineren 
Mengen aus. Nichtsdestotrotz zeugen diese Zahlen 
von einer weiterhin vorhandenen Produktion von 
Kakao in Nigeria und einer Einnahmequelle für 
Bauern und Bäuerinnen, die ihren Lebensunterhalt 
damit verdienen. 

Laut Faturoti B. O. werden circa 620.000 Hektar 
für den Anbau von Kakao genutzt, wobei um 
die 300 Kilogramm pro Hektar erwirtschaftet 
werden (vgl. Faturoti et al. 2012: 435). Darüber 
hinaus nehmen WissenschaftlerInnen an, dass 
es, ,,bei einer angenommenen Größe der Farmen 
von 4,7 Hektar rund 100.000 Familien geben 
müsste, die eine Plantage betreiben’’ (Faturoti et 
al. 2012:444; Gockowski; Oduwole 2001: 7, 10). 
Der Kakao Nigerias, der sich einst als eine gute 
Einnahmequelle und Chance für Bäuerinnen und 
Bauern entpuppte, ist in der heutigen Zeit eher mit 
Herausforderungen konnotiert. ,,Um das Jahr 1970 lag 
die Produktion bei 300.000 Tonnen jährlich. Kakao 
war eine gute Einnahmequelle und ermöglichte den 
ProduzentInnen, ihre Kinder zur Schule zu schicken, 
Häuser zu bauen und zu investieren (vgl. C & CI 
2013: 29). Anfang der 1970er-Jahre änderte sich die 
Lage im Agrarsektor schlagartig. Die nigerianische 
Regierung war darauf bedacht, eine neue 
Steuerpolitik einzuführen, die massive Probleme für 
den Agrarsektor mit sich brachte. In Folge der neuen 
Steuerpolitik sanken die Einnahmen und es kam zu 
Einschränkungen beim Kakaoanbau. Die Erntemenge 
fiel bis 1986 auf jährlich rund 100.00 Tonnen und 
um diesen Trend entgegenzuwirken, ratifizierte die 
Regierung Reformen, was graduell zur Verbesserung 
der Sachlage führte (vgl. Iyama 2013: 2). Durch die 
Verbesserungen war die Regierung Nigerias letztlich 
nicht darauf bedacht, das Augenmerk auf den Kakao 
zu legen.
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Die Erdölprodukte des Landes warfen mehr Gewinne 
ab und waren mit Blick auf die Zukunft rentabler. 
Somit wäre es angebracht zu behaupten, dass der 
Kakao in Nigeria weiterhin eher Herausforderungen 
als Chancen mit sich bringt. ,,Aufgrund der 
inflationsbereinigt langfristig gefallenen und stark 
schwankenden Kakaopreise wurde nicht mehr in 
die Plantagen investiert’’ (Hütz-Adams; Mürlebach 
2013: 6). Ferner fühlen sich die ProduzentInnen 
von der nigerianischen Regierung im Stich 
gelassen. Das zeichnet sich sich ab durch fehlende 
,,Weiterbildungsmöglichkeiten, […] Infrastruktur 
wie Straßen und Schulen sowie […] Möglichkeiten, 
zu sparen oder Kleinkredite aufzunehmen ’’ 
(Hütz-Adams; Mürlebach 2013: ebd.). Obgleich die 
nigerianische Regierung sich im Jahr 2002 durch 
Gesetze der Vereinten Nationen dazu verpflichtet hat, 
Richtlinien wie die Abschaffung der Kinderarbeit, zur 
Verkürzung der Arbeitszeit und der Beachtung der 
Arbeitsbelastung umzusetzen. In der Realität finden 
diese Maßnahmen nicht statt und der Staat fühlt sich 
auch nicht wirklich dazu berufen, diesen Personen zu 
helfen. Die Auswirkungen, die die Herausforderungen 
auf den Kakaoplantagen mit sich bringen, bekommen 
Kinder am meisten zu spüren. . Kinder müssen 
in der Lage sein, die Kakaofrüchte über eine 
50-minütige Laufentfernung zu transportieren, die 
Verletzungsgefahr beim Öffnen der Kakaofrüchte mit 
einer Machete ist sehr hoch. Zudem müssen Kinder 
beim Aussprühen von Pestiziden auf den Bauerhöfen 
helfen, und dies geschieht meist ohne Schutzmasken 
(vgl. Gockowski; Oduwole 2001: 13ff.). Durch die zu 
verrichtende Arbeit auf den Kakaoplantagen, die das 
Überleben der Familie sichern soll, besuchen nur rund 
die Hälfte von ihnen die Schule (vgl. IITA 2002: 21). Da 
die immense Förderung des Öls und ihre Gewinne 
seit über 50 Jahrzehnten den Agrarsektor des 
Landes in den Hintergrund gedrängt hat, sehen viele 
KakaoproduzentInnen auch keine Zukunft mehr für 
sich. Die Kakaobauern- und bäuerinnen sind aufgrund 
ihrer Situation, die sich immer weiter verschlechtert, 
dabei, auf andere Früchte umzusteigen. Dabei stellt 
sich die nigerianische Regierung die Frage, auf 
welche Früchte die Kakaobäuerinnen und -bauern 
umsteigen könnten. Dementsprechend versucht 
die Regierung wieder einmal die Bedingungen für 

den Kakaoanbau in Nigeria zu verbessern. „Ziel des 
Regierungsprogramms für den Kakaosektor ist die 
Verbesserung der Situation von 250.000 Haushalten, 
die Schaffung von 390.000 Arbeitsplätzen und 
die Erhöhung der Wertschöpfung im Land“ (vgl. 
Hütze-Adams 2013; Mürlebach 2013: 12). Darüber 
hinaus geht aus einem Bericht hervor, die Regierung 
,,möchte in den nächsten vier Jahren 200.000 
Hektar veralteter Plantagen rehabilitieren, neue 
Anbauflächen erschließen und Kakaobauern und 
-bäuerinnen ausbilden (vgl. C & CI 2013: 28-31). All 
dies, um jenen Kakaobauern und -bäuerinnen zu 
helfen, die an oder unter der Armutsgrenze leben. 
Die nigerianische Regierung erweckt stets den 
Anschein den Kakoabauern und -bäuerinnen dann 
helfen zu wollen, wenn sie sich über ihre Situation 
beklagen. Solange der Agrarsektor im Land nur der 
Subsistenzwirtschaft der Bevölkerung dient und nicht 
mit dem Industriesektor zu konkurrieren scheint, 
was auch in den nächsten Jahrhunderten nicht der 
Fall sein wird, ist die nigerianische Regierung mit 
ihrer Reformpolitik im Kakaosektor zufrieden.

Chancen und 
Herausforderung des Landes 
inmitten einer globalen Krise
Ressourcen im Land zu haben und im Falle Nigerias 
vor allem eine Ressource, an deren Nabelschnur 
die ganze Welt hängt, müsste als Chance ergriffen 
werden. Der Fokus der Elite liegt gänzlich auf dem 
Export von Erdöl, denn die Gewinne im Land werden 
ausschließlich damit erwirtschaftet, da der Kakao 
im Agrarsektor keine Gewinne abwirft, bei der sich 
die Elite zu bereichern wüsste. Es ist angebracht zu 
behaupten, dass Nigeria als Ganzes dies nicht tut. Die 
Chancen im Land kommen nur einer Elite zugute. 
Die Bildung dieser Elite fand schon vor der Ankunft 
der EEuropäerInnenin Nigeria statt. Durch die 
EuropäerInnen und deren Unterteilung des Landes 
wurde die Bildung der Eliten und das Herrschen einer 
Ethnie über die anderen noch weiter forciert. Die 
politische Elite, meist bestehend aus drei ethnischen 
Gruppen (Hausa/Fulani, Yoruba und die Igbos), 
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denken nicht daran, die Macht und die Befugnisse 
über die Exportschlager abzugeben (vgl. Allen 2013: 
48). Die Nichtverteilung oder Abgabe der Macht zeigte 
sich besonders, als Goodluck Jonathan, zur ethnischen 
Minderheit der Ijaw gehörend im Jahre 2010 zum 
Präsidenten gewählt wurde. Das Dreierbündnis 
ging einenKompromiss ein, um der Bevölkerung 
glaubhaft zu machen, andere Ethnien hätten eine 
Chance, in die politische Elite aufsteigen zu können. 
Besonders den Ethnien aus dem Nigerdelta wird der 
Aufstieg in die politische Elite verwehrt, obwohl sie 
aufgrund des Erdöls in ihrem Gebiet ein tatsächliches 
Mitspracherecht haben sollten (vgl. Allen 2013: 49). 
Obwohl Goodluck Jonathan das Amt des Präsidenten 
innehatte, sind die restlichen Minderheiten auf 
föderaler Ebene nicht in der Lage, die Exportschlager 
des Landes zu kontrollieren (vgl. Allen 2013: ebd.). 
Die Chance, die die Erdölförderung mit sich bringt, 
liegt vor allem in den Abgaben, die die Firmen an die 
Regierung zu zahlen haben. Doch die Gelder, die für 
den Staat gedacht sind, um die Wirtschaft des Landes 
anzukurbeln, werden veruntreut. Die Eliten des 
Landes sind eher daran interessiert, in eigene Projekte 
zu investieren, mögen es die Besuche privater Schulen 
oder Universitäten der eigenen Kinder, die sich meist 
im Ausland befinden, Schönheitsoperationen im 
Westen, extravagante Autos etc. sein. Die Pointe des 
Ganzen ist, dass die Elite sich dessen bewusst ist, 
dass sie sich ohne die Förderung des Erdöls ihren 
Lebensstandard nicht finanzieren kann, darum wird 
immer wieder propagiert, das Erdöl sei ein Freund 
und die Lebensader Nigerias. Gleichzeitig werden 
die Konsequenzen, die die Förderung des Erdöls im 
Nigerdelta auf die Menschen und deren Umwelt mit 
sich bringt, für vernachlässigbar erklärt.

Laut dem deutschen Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
leben mehr als die Hälfte der NigerianerInnen in 
bitterer Armut (vgl. BMZ, 2018). Die Menschen sind 
täglich mit dem Überleben beschäftigt. Durch die 
Exploration des Erdöls in den Gebieten, auf denen 
sich einst Häuser befanden, sind die Menschen 
dazu gezwungen worden, ihren Besitz aufzugeben. 
Einige sind in benachbarte Dörfer geflüchtet und 
werden dort als Fremde behandelt. Ferner haben sie 

ihre Arbeit und Ackerland aufgeben müssen. Durch 
solche prekären Situationen haben manche ihr Leben 
verloren und einige werden gezwungen, sich bei 
Rebellen zu engagieren (vgl. Ngomba-Roth 2007: 219). 

Einige jedoch wittern eine Chance darin, die 
Missstände gegenüber der Regierung und den 
Ölfirmen anzuprangern. Um sich Gehör zu 
verschaffen, zerstören Jugendliche Staatseigentum 
und Erdölinstallationen. Darüber hinaus kommt es zu 
Entführungen von ArbeiterInnen der Firmen, die nur 
durch Lösegeld freigelassen werden. So wird versucht, 
auf kriminelle Art und Weise Geld zu verdienen, um 
die eigene Familie ernähren zu können. Das hat zur 
Folge, dass es wenige Jobs gibt und Nigeria sich seit 
den Ölfunden von einer landwirtschaftlichen Nation, 
bei der es die meisten Jobs zu ergattern gab, zu einer 
Industrienation gemausert hat, in der nur 7 Prozent 
der Bevölkerung tätig sind (vgl. Ngomba-Roth 2007: 
220). Durch solche Vorgehensweisen der Jugendlichen, 
die dem Staat Verluste von circa 3,5 Milliarden 
Dollar bescheren, geht der Staat Allianzen mit den 
Ölfirmen ein, schließlich ist der Staat auf die Gelder 
der Firmen angewiesen. Durch die Konflikte, die sich 
zwischen der ArbeiterInnenschaft, den Ölfirmen und 
den Staat abspielen, sind mittlerweile auch Chancen 
entstanden. Investoren und Ölfirmen werden 
durch die nigerianische Regierung gezwungen, 
Entwicklungsprojekte in den Ölgemeinden ins 
Leben zu rufen, um den AnwohnerInnen neue 
Lebensperspektive zu geben (vgl. Ngomba-Roth 
2007: 221). Unterstützung finden Projekte durch 
folgende Organisationen: International Development 
(DFID), German Society for Technical Co-operation 
(GIZ), United States Agency for International 
Development (USAID), die Europäische Union (EU) 
und die Weltbank, die sich dafür einsetzen, die 
DorfbewohnerInnen mit Wissen, Fähigkeiten und 
Ressourcen auszustatten. All diese Hilfen kämen 
den AnwohnerInnen und deren Bedürfnissen nicht 
zugute, sondern trügen lediglich dazu bei, die 
Ölfirmen ins rechte Licht zu rücken, so KritikerInnen. 
Es sind Krankenhäuser gebaut worden, die weder 
Wasser noch Elektrizität hatten, Fischbetriebe 
stünden mangels Weiterbildungsmöglichkeiten 
für ArbeiterInnen leer (vgl. Ngomba-Roth 2007: 
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222). Die missliche Lage der ArbeiterInnenschaft 
erörtert ein Schreiner mittleren Alters, nach dem 
sich die politische Elite des Landes traf, um 50 Jahre 
Erdölförderung in Abuja zu zelebrieren: 

“They celebrate oil exploration every day in Abuja, 
but what do we have to show for it? Absolute 
neglect, environmental devastation, misery, 
poverty, unemployment, no roads, no hospitals, 
no schools. What we celebrate every day is our 
power to resist and one day possibly put a final 
stop to this exploitation of our natural resources 
without our consent. Let them continue to 
celebrate. Where their celebration ends is where 
ours will start’’ (Adunbi 2015: 27).

Solche Aussagen hört man häufig, aber solange 
es nicht zur Mobilisierung der Massen aller 
NigerianerInnen und nicht nur derjenigen im 
Nigerdelta kommt, wird die Nation, besonders die in 
der Region des Nigerdeltas, mit Herausforderungen 
durch die Erdölförderung zu kämpfen haben.

Klimatische Einflüsse der 
Erdölförderung auf  die 
Umwelt 
Fast alles, was der Mensch im Großformat macht, übt 
Einfluss auf die Atmosphäre aus. Die durch den den 
Menschen in die Luft geblasene Substanzen können 
sich als Vorteil oder Nachteil erweisen (vgl. Odjugo 
2013: 15). Statistiken zeigen, dass Nigeria täglich 
im Durchschnitt 3,9 Millionen Normkubikmeter 
Rohöl und 5,6 Millionen Normkubikmeter Gas 
produziert. Das macht ein Volumen von circa 
259.000 Fässern, in Erdöl gerechnet. Das katapultiert 
Nigeria mit einem Anteil von 76 Prozent auf den den 
ersten Platz vor Erdölexporteur wie Libyen, Saudi-
Arabien und dem Iran (vgl. Odjugo 2013: ebd.). Die 
Erdölförderung bringt stets neue Herausforderungen 
mit sich. Ländereien, die einst von Generation zu 
Generation weitergereicht worden sind, sind nicht 
mehr erkennbar. Die meisten AnwohnerInnen, 
die von der Fischerei und ihrem Ackerland gelebt 
haben, können dies nicht mehr. Eine Witwe fasste 
die Konsequenzen so zusammen: „Our rivers have no 

fish. We are hungry. Only recently, soldiers, pursuing 
militants, chased us away from our communities and 
nearly killed us’’ (Allen 2013: 50). Ferner verursachten 
eine Ölpest der Firma Shell Zerstörungen von 
lebenswichtigen Pflanzenbeständen, von denen 
sich die AnwohnerInnen ernähren. Da die meisten 
Menschen im Nigerdelta von der Subsistenzwirtschaft 
leben, verursacht ihnen die Umweltverschmutzung 
Probleme, bei denen sie meist auf sich alleine gestellt 
sind. Chemikalien haben sich in die Pflanzen und 
das Essen, von denen sich die Menschen ernähren, 
eingenistet und machen die Menschen krank, die 
sich davon ernähren müssen. Die Wahrscheinlichkeit 
an Krebs zu erkranken, ist in den letzten Jahren 
rapide gestiegen. Obwohl die Regierung sich solcher 
Auswirkungen auf die BewohnerInnen im Nigerdelta 
bewusst ist, werden keine Maßnahmen ergriffen, 
um den AnwohnerInnen vor Ort zu helfen. Die 
Regierung ließ verlauten, dass dies eine ungünstige 
Nebenwirkung sei, mit denen die BewohnerInnen 
alleine zurechtzukommen hätten – und am besten, 
ohne der Erdölförderung im Wege zu stehen. 

Als 2013 das Staatsbudget vorgestellt vorgestellt 
wurde, machte der Staat klar, die Erdölförderung noch 
intensivieren zu wollen, da sie für das wirtschaftliche 
Wachstum im Land zuständig sei. Die Menschen, 
die Umwelt und die von der Erdölförderung 
verursachten Probleme im Nigerdelta waren nicht 
der Rede wert. Stattdessen handelte die Rede vom 
uneingeschränkten Zugang zu den Ländereien, unter 
denen sich Erdöl befindet, so Fidelis Allen (2013: 51 
f.). Da die Erdölexploration im Nigerdelta die meisten 
Ländereien und das einst anbaufähige Land zerstört 
hat, geben viele Menschen den Kampf mit der 
Regierung auf und ziehen lieber in Städte, um sich 
eine neue Existenz aufzubauen.

Conclusio
Angesichts dieser Ergebnisse liegt die 
Schlussfolgerung nahe, dass es kein leichtes 
Unterfangen ist, die Chancen und Herausforderungen 
des Herausforderungen des Exportschlager Nigerias 
konkret auszumachen. Die evaluierten Punkte 
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zeigen, dass es an sehr vielen Faktoren liegt. Diese 
Faktoren sind historisch, wirtschaftlich, ethnisch, 
religiös, politisch etc. geprägt. Es braucht aber ebenso 
verschiedene Perspektiven auf die Menschen und 
die spezifischen Umstände des Landes. Die Chancen 
für das ganze Land, an den Gewinnen des Erdöls 
teilzuhaben, wurden schon durch das Landdekret 
von 1978 gewaltsam verhindert. Das Dekret besagte, 
dass die Landrechte und die Befugnisse über 
das Erdöl gänzlich an die Regierung von Nigeria 
übergehen (vgl. Allen 2013: 50). Aus der Perspektive 
der KritikerInnen ist das Erdöl in Nigeria als Feind 
anzusehen. Auf Bundesebene sind PolitikerInnen 
und MachthaberInnen anderer Meinung. Das Erdöl 
könne kein Feind sein, da es die Rechnungen des 
Landes bezahle. Nicht umsonst gibt es ständige 
Machtkämpfe zwischen den MachthaberInnen, die 
Befugnisse über das Erdöl haben (vgl. Allen 2013: 
48). Aus postkolonialer Perspektive erweist es sich 
als schwierig, wenn ein postkolonialer Staat auf 
der Suche nach einem Entwicklungsparadigma 
ist. Zudem erschwert das Vorkommen von 
natürlichen Ressourcen die Suche nach dem 
Entwicklungsparadigma, da die Regierung eher 
individuellen Interessen als nationalen Interessen 
folgt. 
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Drogenwirtschaft und 
Nationalparks im Osten 
Boliviens: „Narcos in the 
Lost World“ 
Lukas Smith

Als im Mai dieses Jahres ein mit hunderten 
Kilogramm Kokain überladener Hubschrauber in der 
Nähe des Noel Kempff Mercado Nationalparks im 
tropischen Osten Boliviens abstürzte (Los Tiempos, 
06.05.2022), war dies nicht bloß ein bemerkenswerter 
Zwischenfall, der an die Netflix-Serie „Narcos“ denken 
lässt. Vielmehr handelt es sich um ein Symptom 
eines hochrelevanten Problemkomplexes, auf den 
auch die zwei riesigen Kokainlabore im Zentrum des 
Nationalparks hindeuten, die wenig später entdeckt 
wurden (Melgar Cabrera, 07.05.2022). Auch in 
anderen Nationalparks im Osten des Landes nimmt 
die illegale Drogenwirtschaft zu (Los Tiempos, 
10.07.2022).

Gleichzeitig weist die Region aktuell eine der 
höchsten Entwaldungsraten der Welt auf (WRI 
2022) und befindet sich in einem umfassenden 
soziökonomischen Transformationsprozess 
(PNUD 2015). Die Umweltauswirkungen von 
Kokainwirtschaft und dem Anbau der Kokapflanze 
stehen aktuell auch immer stärker im Fokus 
wissenschaftlicher Debatten (Devine et al. 2021; 
Brombacher et al. 2021). Auch UNODC1 (2022) widmet 
diesem Thema ein eigenes Kapitel des aktuellen 
„World Drug Reports“. Bolivien geht zudem seit 2007 
einen interessanten drogenpolitischen Sonderweg 
jenseits des Paradigmas des „War on Drugs“ (Farthing 
& Kohl 2010: 205; Pearson 2016: 90).

Das südamerikanische Land ist in Österreich 
aber vor allem für seine andine Hochlandregion 
bekannt. Fernsehdokumentationen zeigen gerne 
Lamas sowie indigene Bäuer*innen, die dem 

1  UNODC – United Nations Office on Drugs and Crime

trockenen Höhenklima vor einem pittoresken 
Bergpanorama trotzen. Diese Stereotypisierung 
wird dem vielfältigen Land natürlich kaum gerecht. 
Vor allem aber geht dabei unter, dass ein Großteil 
des Staatsgebietes von den südlichen Ausläufern der 
Amazonasregion eingenommen wird. Das Ziel dieses 
Artikels ist daher, eine essayistische Annäherung 
an die Zusammenhänge von Entwaldung und 
Drogenpolitik im soziohistorischen Kontext des 
bolivianischen Ostens. Insbesondere steht dabei die 
Suche nach den Ursprüngen der Kokainwirtschaft 
in Bolivien im Vordergrund. Denn nur so wird deren 
geographische Struktur verständlich, die heute auch 
verstärkt Nationalparks gefährdet. Wir werden 
daher zuerst (1) einige für den bolivianischen Osten 
relevante historische Prozesse analysieren, um dann 
(2) einen detaillierteren Blick auf die Drogenpolitik 
zu werfen. (3) Abschließend interessiert uns, wie 
sich dieses Themenfeld auf die höchst biodiversen 
Nationalparks der Region auswirkt.

Der „Marsch in den 
Osten“
Der schwierigste Wegabschnitt zwischen dem 
bolivianischen Andenhochland und der ausgedehnten 
Tiefebene des bolivianischen Ostens sind die circa 
100 Kilometer zwischen Colomi und Villa Tunari. Die 
Schnellstraße RN42 windet sich an dieser Stelle in 
engen Serpentinenkurven von kühlen 2700 Metern 
Seehöhe auf tropische 330 Meter durch mehrere 
vertikale Klimazonen. Von dort aus führt die RN4 
beinahe schnurgerade in die Millionenstadt Santa 

2  Ruta Nacional 4
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Cruz de la Sierra. Zwischen dem Andenhochland im 
Westen und der tropischen Tiefebene in Nordosten, 
die in das Amazonasgebiet übergeht, durchquert die 
Straße die Provinzen Chapare und Carrasco, jene 
Gebiete, in denen wohl das meiste Koka angebaut 
wird – der Rohstoff, auf dem die Kokainproduktion 
aufbaut (UNODC 2021: 30). Darauf werden wir im 
zweiten Abschnitt noch einen genaueren Blick 
werfen. Aufgrund der hohen Biodiversität der Zone 
liegen entlang der RN4 außerdem der Carrasco, 
Isiboro Securé und auch der Amboró Nationalpark.

Die Verflechtung zwischen der 
Entwaldungsproblematik, den Nationalparks und 
der Drogenwirtschaft kann nur im historischen 
und sozioökonomischen Kontext der Region 
verstanden werden. Reist man nach Santa Cruz de 
la Sierra, springt sofort ins Auge, dass diese Stadt 
vom kolonialen Zentrum ausgehend in Ringstraßen 
(„anillos“) gegliedert ist. Die äußersten Ringe sind 
nicht asphaltierte Schlammpisten und führen durch 
improvisierte Siedlungen, die erst vor kurzem 
errichtet wurden. Obwohl auch Cochabamba wächst 
(PNUD 2015: 69f.), gehört vor allem Santa Cruz de 
la Sierra zu den im Hinblick auf Wirtschafts- und 
Bevölkerungswachstum dynamischsten Städten 
Südamerikas. Ein Wachstum, das zu einem 
bedeutenden Teil von Binnenmigration aus den 
Anden angetrieben wird (PNUD 2015: 72).

Die gesamte Region befindet sich in einem 
tiefgreifenden Transformationsprozess. Heute zählt 
allein Santa Cruz de la Sierra, ohne Vorstädte, rund 
1,7 Millionen Einwohner*innen (INE, 25.02.2022). 
Von diesem Ballungsraum ausgehend frisst sich 
ein immer breiter werdender Gürtel an Agrarland 
in die Landschaft, an dem sich die Bedeutung des 
exportorientierten Agrarindustriesektors ablesen 
lässt (PNUD 2015: 78f.). Dieser ist neben Bränden 
für einen bedeutenden Teil der Entwaldung 
verantwortlich (Weisse & Goldman, 28.04.2022). 
Umso erstaunlicher erscheint es, dass Santa Cruz de 
la Sierra erst 1954 mit dem Andenhochland durch 
eine richtige Straße verbunden wurde und damals 
bloß knapp 50.000 Einwohner*innen zählte (Solaris, 
17.10.2016). Die wirtschaftliche bzw. territoriale 
Erschließung des tropischen Teils Boliviens, die 

seitdem stattfindet, wird oft als „Marsch in den Osten“ 
bezeichnet (PNUD 2015: 72). Dieser Prozess begann 
jedoch schon viel früher.

Bis in die 1940er-Jahre war dem bolivianischen 
Osten lediglich der Status einer dünnbesiedelten, 
vernachlässigten Peripherie zugekommen. 
Das koloniale Projekt erschien bereits nach der 
Gründung von Santa Cruz de la Sierra im Jahr 1561 
durch den Konquistador Ñuflo de Chavez lange Zeit 
wenig erfolgsversprechend. Einerseits leisteten die 
Indigenen der Region über Jahrhunderte erbitterten 
Widerstand, andererseits fanden sich die Spanier 
nur mit Mühe in den dichten tropischen Wäldern 
der ausgedehnten Tiefebene zurecht. Die riesige 
abgeschiedene Region verharrte bis in die 1940er 
in einer quasi-kolonialen Feudalordnung (Gumucio 
2013: 8ff.). Das ökonomische, demographische und 
kulturelle Zentrum des heutigen Boliviens bildeten, 
seit der spanischen Eroberung, die Städte des 
Andenhochlandes und seiner Ausläufer: La Paz, Sucre, 
Oruro und Potosí, die ehemals größte und reichste 
Stadt Lateinamerikas3 (Klein 2021: 50f.; Lane 2019: 
1f.) Die legendären Silberminen von Potosí waren 
eine der größten Einnahmequellen des spanischen 
Imperiums. So ist etwa die antiquierte spanische 
Redewendung „valer un potosí“ – „ein Potosí wert sein“ bis 
heute Synonym für enormen Reichtum (RAE 2022).

Die Erschließung des riesigen Tieflandes erschien 
wenig relevant, basierte doch beinahe die gesamte 
Wirtschaft auf den Silber- und ab ca. 1900 auf den 
Zinnminen im Andenhochland. Dort entwickelte 
sich in den 1870er-Jahren ein moderner, global 
vernetzter Bergwerkssektor, der von einflussreichen 
Oligarchen – den „Zinnbaronen“ – kontrolliert 
wurde (Klein 2021: 152-157). Erst veränderte 
geopolitische Rahmenbedingungen ermöglichten 
die kapitalistische Expansion nach Santa Cruz. 
Bolivien verlor 1890 seine gesamte Küstenregion im 
Salpeterkrieg an Chile (Klein 2021: 144f.). 1903 musste 
es nach der Niederlage im Acrekrieg auch noch seine 
kautschukreichen Amazonasterritorien4 an Brasilien 

3  Etwa zwischen 1650 und 1700. 
4  Der Naturkautschuk-Boom im späten 19. Jh. fand nördlich der 
Region Santa Cruz statt.
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abtreten (ebd.: 161). In den 1920er-Jahren startete die 
bolivianische Regierung daher ein Reformprogramm: 
Der Staat und das Militär wurden ausgebaut, 
Infrastruktur errichtet und der Osten sollte durch 
Siedler*innen landwirtschaftlich erschlossen 
werden – oft mit Hilfe von US-amerikanischem 
Kapital (Niebuhr 2018: 91ff.). Als durch die Große 
Depression die Zinnpreise einbrachen, warf dies 
Bolivien jedoch in eine tiefe Krise. Die Regierung von 
Daniel Salamanca begann 1932 den Chacokrieg gegen 
Paraguay, um von den innenpolitischen Problemen 
abzulenken. Bolivien erlitt eine vernichtende 
Niederlage, auch wegen der völlig fehlenden 
Infrastruktur im Osten, an der Grenze zu Paraguay. 
Zehntausende Menschen starben in einem der 
blutigsten Kriege der neueren südamerikanischen 
Geschichte, der zu gravierenden gesellschaftlichen 
Umwälzungen führte (Klein 2021: 173-176). 

1952 kam es dadurch zur sogenannten 
Nationalrevolution, die alles verändern sollte. Die 
neue MNR5-Regierung proklamierte den „Marsch 
in den Osten“, veranlasste die Nationalisierung des 
Bergwerkssektors, eine radikale Landreform (1953) 
und die Einführung des Wahlrechts für Indigene 
(Klein 2021: 173-176). Im Hinblick auf Santa Cruz setzte 
die Regierung die Vorschläge des berühmten Bohan-
Berichts um. Dieser ging auf eine US-amerikanisch-
bolivianischen Wirtschaftsmission aus dem Jahr 1941 
zurück, die ein ambitioniertes Reformprogramm 
formulierte. Die wirtschaftliche Abhängigkeit vom 
Bergbau sollte durch den Anbau von Agrarprodukten 
für den Weltmarkt im unerschlossenen Tiefland 
verringert werden (Tarqui Delgado 2020: 1981ff.). 
Doch fehlten dafür vor allem Verkehrswege – Straßen, 
welche nun langsam gebaut wurden und gleichzeitig 
den Grundstein für die räumlichen Strukturen der 
Entwaldung und für den Kokaanbau legten (Dávalos 
et al. 2016: 976).

Die kapitalistische Expansion Richtung Santa Cruz 
kam nun als staatlich getriebener Prozess in Gang 
und entsprach dem in Lateinamerika dominanten 

5  Movimiento Nacionalista Revolucionario – Nationalistisch-
revolutionäre Bewegung

Entwicklungsmodell der 60er- und 70er-Jahre. 
Der Staat ergriff Initiativen zur Industrialisierung, 
Urbanisierung und zum Infrastrukturausbau. Das 
Ziel war dabei, eine effizientere Administration, 
die Ausbeutung natürlicher Ressourcen und die 
Integration der Gesellschaft sowie der Natur 
in eine wachstumsorientierte kapitalistische 
Produktionsweise zu erreichen (vgl. Almandoz 
2014: 4-7). Steigende Bevölkerungszahlen im 
Andenhochland und mehr Technikeinsatz in 
der Landwirtschaft, daher weniger Bedarf an 
menschlicher Arbeitskraft bei höherer Produktivität, 
verursachten einen großen Landhunger und 
Migrationsdruck. Die Infrastrukturprojekte der 60er- 
und 70er-Jahre kanalisierten diesen Prozess Richtung 
Santa Cruz. Ähnliche Entwicklungen fanden auch in 
Peru und Kolumbien statt (Dávalos et al. 2016: 976).

In Bolivien bildete sich so eine bis heute dominante 
räumliche Logik heraus. Dieser folgen immer 
noch Siedlungsstrukturen, Landnutzungsmuster, 
Binnenmigration, Entwaldung und Kokaanbau. 
Die Straßen sind Einfallsschneisen in das 
Amazonasgebiet und seine südlichen Ausläufer. Auch 
die Kokaproduktion im Chapare, durch das sowohl 
die erste Straße nach Santa Cruz de la Sierra als auch 
die neuere RN4 führen, ist mit diesen Strukturen eng 
verwoben. Jedoch ist der Kokaanbau allein kein allzu 
großer Faktor für die großflächige Entwaldung in 
Bolivien, sondern eher ein Randphänomen (Dávalos 
et al. 978ff.). Dagegen ist er umso relevanter für die 
Drogenwirtschaft.

Eine kurze Geschichte 
der bolivianischen (Anti-) 
Drogenpolitik
Koka ist der Rohstoff, aus dem Kokain durch einen 
chemischen Prozess hergestellt wird; jedoch 
unterscheiden sich beide Substanzen fundamental. 
Die grünen Blätter der Kokapflanze enthalten die 
chemischen Verbindungen, welche gemeinhin als 
Kokain bezeichnet werden, nur in sehr geringem 
Ausmaß. Während Kokain ein hochpotentes 
Rauschmittel ist, haben die Kokablätter eine 
anregende Wirkung, die vielleicht mit der von 
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starkem Kaffee vergleichbar ist. Dem stundenlangen 
Kauen der Blätter werden in Bolivien zusätzlich 
auch allerlei medizinische Effekte zugeschrieben; so 
soll es etwa die Höhenkrankheit lindern. Doch auch 
konzentriertes Kokain begann seine Karriere 1859 als 
medizinisches Mittel, als es erstmals in Deutschland 
hergestellt wurde (Lessmann 2015: 22ff.).

Im bolivianischen Andenhochland hat der Konsum 
von Kokablättern eine Jahrtausende alte Tradition. 
In den indigenen Kulturen war und ist dabei Koka 
vor allem ein wichtiger Bestandteil sozialer und 
ritueller Praktiken. Nach der spanischen Eroberung 
des Inkareichs fingen zwar einige Siedler an, 
sich am schon damals lukrativen Kokahandel zu 
beteiligen, doch missfielen die grünen Blätter vor 
allem der katholischen Kirche wegen ihrer religiösen 
Bedeutung. Schon im 16. Jahrhundert wurden 
daher erste erfolglose Versuche unternommen, ein 
Verbot durchzusetzen (Lessmann 2015: 16.). Der im 
ersten Abschnitt erwähnte Silber-Boom in Potosí 
veränderte die gesellschaftliche Bedeutung von Koka. 
Um die unmenschlichen Arbeitsbedingungen in den 
kolonialen Bergwerken zu ertragen, konsumierten 
die indigenen Minenarbeiter Koka und benutzen es 
so in gewisser Weise als „Droge“. Die große Nachfrage 
führte zur Kommodifizierung der grünen Blätter, die 
nun als „Ware“ in Erscheinung traten (ebd.: 19ff.).

Da die Kokapflanze vor allem in den Übergangszonen 
zwischen Andenhochland und den Tropen gedeiht, 
finden sich dort auch die wichtigen Anbaugebiete. 
Die Silber- und später Zinnminen auf teilweise 
über 4.000 Metern Seehöhe waren lange Zeit die 
Hauptabnehmer der bolivianischen Kokaökonomie. 
Erstmals entstanden große Anbaugebiete in der 
Region Yungas bei La Paz, aber auch in der Region 
Chapare zwischen Cochabamba und Santa Cruz 
(Klein 2021: 51ff.). Der Kokaanbau wurde bis zur in 
Abschnitt 1 erwähnten Landreform von 1953 von 
einflussreichen Großgrundbesitzern kontrolliert, 
welche den heimischen Markt bedienten (Lessmann 
2015: 96f.). Doch in den 70er-Jahren fand zeitgleich 
zur kapitalistischen Expansion Richtung Santa 
Cruz ein grundlegender Wandel der Kokawirtschaft 
statt. Die Nachfrage nach Kokain in den USA und in 
Westeuropa explodierte. Koka wurde von nun an in 

Bolivien in großen Mengen für den Export auf dem 
Weltmarkt produziert (ebd.: 97f.). 

Die Binnenmigration in den Osten entlang der 
großen staatlichen Infrastrukturprojekte erzeugte 
die sozioökonomischen Rahmenbedingungen für 
die kapitalistische Integration des Chapares und 
in weiterer Folge von Santa Cruz in die globale 
Drogenwirtschaft. Die feuchte Übergangszone 
zwischen Hochgebirge und Tropen in der Chapare 
Region eignet sich klimatisch bestens für den 
Kokaanbau, zudem ist sie auch im Vergleich zu den 
direkt neben der Großstadt La Paz gelegenen Yungas 
relativ abgeschieden (Lessmann 2015: 99f.). Die 
neuen Straßen machten das Chapare nun erstmals 
zugänglich. Viele indigene Binnenmigrant*innen aus 
dem Hochland ließen sich in der Region nieder und 
beteiligten sich später am lukrativen Kokaanbau, 
um ihre prekäre Existenz abzusichern, waren doch 
staatliche Dienstleistungen und Infrastruktur immer 
noch nur spärlich vorhanden (Dávalos et al. 2016: 976).

So bildeten sich in den 70er- und 80er-Jahren die bis 
heute vorherrschenden räumlichen Strukturen der 
arbeitsteiligen Drogenwirtschaft heraus. Während 
der Kokaanbau durch Kleinbäuer*innen in der Region 
zwischen den heute durch die RN4 verbunden Städte 
Cochabamba und Santa Cruz de la Sierra erfolgt, findet 
die Weiterverarbeitung der Vorprodukte zu Kokain 
in der Abgeschiedenheit der riesigen tropischen 
Tiefebene von Santa Cruz und weiter nördlich in der 
bolivianischen Amazonasregion Beni in geheimen 
Laboratorien statt. Die ersten „Drogenbarone“ waren 
meist Großgrundbesitzer aus Santa Cruz und Beni 
(Lessmann 2015: 100ff.). Dort finden sich immer noch 
äußerst dünnbesiedelte tropischen Waldgebiete – die 
letzten Rückzugsorte bedrohter Arten.

Der Erforschung ebendieser abgelegenen Zonen hatte 
der berühmte bolivianische Biologe Noel Kempff 
Mercado sein Leben gewidmet. Der aus Santa Cruz de 
la Sierra stammende Umweltschutzpionier war in den 
70er- und 80er-Jahren zu einem der bekanntesten 
Wissenschaftler des Landes avanciert. Als am 5. 
September 1986 das erste Kleinflugzeug der spanisch-
bolivianischen Expedition in den Huanchaca National 
Park auf einer scheinbar verlassenen Piste landete, 
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ahnten Noel Kempff Mercado und sein spanischer 
Kollege Vicente Castelló noch nicht, was sie erwarten 
sollte. Die Expedition traf kurz darauf auf Mitglieder 
der Drogenmafia, welche die Piste bewachten. 
Allein Castelló konnte sich vor den Schüssen retten 
und ins Dickicht flüchten, wo er die ganze Nacht in 
Todesangst ausharrte. Erst am nächsten Morgen 
barg ein privates Suchkommando den einzigen 
Überlebenden. Die Expedition war unwissentlich 
mitten im Nationalpark auf eine riesige Kokainfabrik 
gestoßen (El Deber, 05.09.2022; El País, 09.09.1986).

Dieser Kriminalfall beleuchtet die Beziehung 
zwischen Drogenhandel und frühen 
Naturschutzbestrebungen im bolivianischen Osten. 
Gleichzeitig leitete er eine Wende in der nationalen 
Drogenpolitik ein. Die Ermordung des prominenten 
Biologen fand einen großen gesellschaftlichen 
und medialen Widerhall in Bolivien: Neben einer 
Verfilmung des Falles (vgl. Alfonso 1989) wurde 
sogar der Huanchaca Nationapark zu seinen Ehren 
in Noel Kempff Mercado Nationalpark umbenannt. 
Nach dem „Fall Huanchaca“ wurden in Santa Cruz 
erstmals offen die gesellschaftlichen Auswirkungen 
des Kokainhandels diskutiert. In erster Linie 
warf aber die langsame Reaktion der staatlichen 
Sicherheitsorgane viele Fragen auf und wuchs sich zu 
einem regelrechten politischen Skandal aus (El Deber 
03.09.2017, Lessmann 2016: 185ff.).

Da Drogenmissbrauch in Bolivien, abgesehen von 
Alkohol, lange Zeit kein soziales Problem gewesen 
war, hatte der bolivianische Staat auch keinen Grund 
gesehen, eine strikte Antidrogenpolitik zu verfolgen. 
Bolivien geriet allerdings in den 60er-Jahren immer 
stärker unter internationalen Druck, vor allem 
seitens der Vereinigten Staaten, den Kokaanbau 
einzuschränken. In den 70er-Jahren wurden daher 
erstmals Drogenkontrollbehörden geschaffen. Die 
Militärdiktaturen jener Zeit arbeiteten einerseits 
teilweise mit den USA bzw. der DEA6 zusammen, 
taten andererseits aber wenig, um den florierenden 
Kokainhandel zu bekämpfen. Tatsächlich scheint es 

6  Die Drug Enforcement Administration (DEA) ist eine US-
amerikanische Strafverfolgungsbehörde.

diverse Verflechtungen zwischen letzterem sowie 
Politik und Militär gegeben zu haben (Lessmann 2015: 
102, 129-132).

Seit den 80er-Jahren kam es zu einer immer stärkeren 
Militarisierung der Drogenpolitik im Rahmen des US-
amerikanischen „War on Drugs“. „Entwicklungsgelder“ 
wurde so an die Drogenpolitik gekoppelt, um die 
inzwischen zur Demokratie zurückgekehrten 
bolivianischen Regierungen zum Handeln zu 
nötigen. Das Thema dominierte daher völlig die 
Logik der nationalen (Außen-)Politik (Lessmann 
182ff.). Einerseits wurden Kokabäuer*innen 
kriminalisiert, andererseits sollten sie bei der Suche 
nach alternativen Existenzgrundlagen unterstützt 
werden. Der zunehmende Einsatz staatlicher 
Gewalt und die Anwesenheit US-amerikanischen 
Sicherheitspersonals sowie die Zerstörung von 
Kokapflanzen schürten soziale und politische 
Konflikte, in deren Kontext auch der eingangs 
erwähnte „Fall Huanchaca“ zu sehen ist. Entscheidende 
Erfolge im „War on Drugs“ blieben allerdings aus 
(Lessmann 182ff.; Pearson 2016: 89).

Die jahrzehntelangen Repressionen und 
Menschenrechtsverletzungen in der Region 
Chapare verstärkten die Selbstorganisation der 
Kokabäuer*innen. In diesen Strukturen lagen die 
Wurzeln einer neuen politischen Bewegung, durch 
die Evo Morales 2006 an die Macht kam. Seine 
linke MAS7-Regierung leitete eine drogenpolitische 
Kehrtwende ein und verwies die DEA des Landes 
(Pearson 2016: 89). Der neue Ansatz der „Sozialen 
Kontrolle“ kann unter dem Slogan „Koka ja, Kokain 
nein“ zusammengefasst werden. Anstelle des „War 
on Drugs“ trat ein staatliches Lizenzsystem für den 
legalen Kokaanbau (Farthing & Kohl 2010: 197ff.). 
Trotzdem bleibt der Kokainhandel 
ein hochaktuelles Problem.

7  Moviemiento al Socialismo (MAS) – 
Bewegung zum Sozialismus
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Evo Morales und seinen Gefolgsleuten wurden immer 
wieder enge Beziehungen zur Drogenwirtschaft 
vorgeworfen, ebenso der rechten Opposition. In 
diesem Zusammenhang erschütterte auch dieses Jahr 
ein Korruptionsskandal die aktuelle MAS-Regierung 
unter Präsident Luis Arce (Molina, 12.07.2022).

Drogenwirtschaft und 
Nationalparks
Genauso wie die Verflechtungen zwischen Politik 
und der Drogenwirtschaft ist auch der „Marsch in 
den Osten“ zu einer Konstante der letzten Jahrzehnte 
geworden. In diesem Kontext werden wir nun 
die Auswirkungen der Drogenwirtschaft auf 
Nationalparks und Entwaldung analysieren. Auch 
hier ist es wieder notwendig, zwischen Kokaanbau 
und Kokainproduktion zu differenzieren, da 
beides arbeitsteilig und oft geographisch getrennt 
stattfindet. Große Drogenlabore befinden sich häufig 
an abgelegenen Orten im Osten, wie zum Beispiel 
dem Noel Kempff Mercado Nationalpark an der 
brasilianischen Grenze, um sich dem staatlichen 
Zugriff zu entziehen. Die Verbindung zur Außenwelt 
besteht über Landepisten und Sportflugzeuge. 
Auch müssen die Anlagen oft Dutzende Personen 
beherbergen. Der Flächenverbrauch solcher Labore 
und ihrer Infrastruktur hat keinen großen Einfluss 
auf die Entwaldung im Allgemeinen. Dennoch liegen 
diese oft mitten im Herzen der Nationalparks, wo sie 
die letzten intakten Primärwälder und einzigartige 
Ökosysteme gefährden (McSweeney 2015: 2ff.).

Nicht umsonst genießt der Noel Kempff Mercado 
Nationalpark den Status eines UNESCO-
Weltnaturerbes: Er ist neben vielen anderen Arten 
ein Rückzugsort für rosa Amazonasdelphine und 
Jaguare (The Nature Conservancy, o. D.). Berichte 
über die atemberaubende Landschaft aus Tafelbergen 
und Flusssystemen inspirierten schon den Erfinder 
von Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, zu 
seinem Roman „The Lost World“ von 1912 (Wood 2011: 
15). Leider zählt Bolivien zu den fünf Ländern, in 
denen in den letzten 20 Jahren der meiste tropisch-
feuchte Primärwald zerstört worden ist (WRI 2022). 

Die Drogenwirtschaft spielte dabei zweifellos eine 
gewisse Rolle; jedoch nennt auch ein aktueller Bericht 
in Bezug auf den Noel Kempff Mercado Nationalpark 
die Landwirtschaft als größte Bedrohung (Colque 
2022: 94ff.).

Dies trifft umso mehr auf die im Umkreis des Chapare 
gelegenen Nationalparks zu. Der Kokaanbau ist 
hier durchaus präsent (UNODC 2021: 35), doch geht 
die größte Gefahr für bolivianische Wälder und 
Naturschutzgebiete von der Agrarwirtschaft und 
von Bränden aus – beides hängt dabei nicht selten 
zusammen (Weisse & Goldman, 28.04.2022). Der 
Anbau von Koka ist aktuell nur in bestimmten Zonen 
gestattet. Gerade in Naturschutzgebieten ist er 
illegal – dennoch wuchs die für die Kokaproduktion 
verwendete Fläche im Amboró und Carrasco 
Nationalpark zwischen 2019 und 2020 um 118 Prozent 
bzw. 87 Prozent (UNODC 2021: 35). Gerade der 
Amboró Nationalpark ist für die Wasserversorgung 
von Santa Cruz de la Sierra unerlässlich. Eine aktuelle 
Reportage zeichnet jedoch ein düsteres Bild: Illegaler 
Kokaanbau und Aktivitäten der Holzmafia setzen dem 
wertvollen Schutzgebiet immer stärker zu (Fernandez 
Reyes, 17.05.2020). Die Zukunft vieler bolivianischer 
Nationalparks ist also keineswegs sicher.

Perspektiven
Die wirtschaftliche Erschließung des bolivianischen 
Ostens seit den 1940er-Jahren bedingt die räumlichen 
Strukturen der Drogenwirtschaft. Insbesondere 
Santa Cruz ist eine höchst dynamische Region – die 
dominante Entwicklungsweise gefährdet jedoch 
sowohl die einzigartige Natur Boliviens als auch 
die menschliche Lebensgrundlage. Es sind die 
Agrarindustrie und veränderte Siedlungsstrukturen 
entlang historischer Infrastrukturprojekte, 
welche die Entwaldung vorangetrieben haben. 
Der Kokaanbau kann als Begleiteffekt verstanden 
werden, der sich allerdings regional sehr wohl stark 
negativ auswirkt. Auch die Drogenlabore gefährden 
lokal besonders schützenswerte Ökosysteme. 
Durch die starke Politisierung des Themenfeldes 
ist eine zusätzliche Komplexität entstanden, die bei 
zukünftigen Naturschutzbestrebungen jedenfalls 
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adressiert werden muss. Der „War on Drugs“ wurde an 
Bolivien von außen herangetragen und scheiterte, da 
er den lokalen gesellschaftlichen Kontext ignorierte. 
Die aktuelle Politik hat zwar die Gewalt reduziert, 
es gelingt ihr aber bis heute nicht, die zunehmende 
kapitalistische Erschließung der Naturschutzgebiete 
zu verhindern. 

Dieser Prozess entspricht einer tief verankerten 
Logik, beruhte doch die bolivianische Wirtschaft 
über Jahrhunderte auf dem weltweiten Export von 
Bergbauprodukten und war daher den globalen 
Preisschwankungen ausgeliefert. Auch die langsame 
Erschließung des tropischen Ostens folgt dieser 
extraktivistischen Entwicklungsweise, in die später 
auch die Landwirtschaft integriert wurde. Bei 
diesem Prozess waren staatliche Interventionen 
ausschlaggebend, dienten aber in erster Linie den 
Interessen einer kleinen Elite. Ausländisches Kapital 
war bei all diesen Entwicklungen ein zentraler 
Impulsgeber. Besonders vulnerable Gruppen, wie 
zum Beispiel indigene Kleinbäuer*innen, tragen die 
sozialen und ökologischen Kosten, werden jedoch 
gleichzeitig teilweise zu Akteur*innen der neuen 
Produktionsweise. Ein weiteres interessantes Thema, 
welches in diesem Rahmen nicht herausgearbeitet 
werden konnte, wären Geschlechterrollen in 
der bolivianischen Drogenproduktion. Auch 
die Kokainwirtschaft folgt der Exportlogik des 
Weltmarkts und ist so von der globalen Nachfrage 
abhängig. Die Wertschöpfung konzentriert sich auch 
hier auf eine kleine Gruppe von Personen, die nicht 
selten aus der bolivianischen Elite stammen und 
Verbindungen zum Staat unterhalten. In Bolivien 
scheint sich leider weiterhin keine nachhaltige 
Entwicklungsweise durchgesetzt zu haben.

Lukas Smith studiert Politikwissenschaft im Master 
an der Universität Wien. Anstelle des österreichischen 
Zivildienstes verbrachte er ein freiwilliges Jahr in 
Bolivien. So lebte er u.a. einige Monate in Santa Cruz de 
la Sierra und in Cochabamba. 
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„Klasse, Geschlecht – Alter?“ 
Didier Eribon: „Eine Arbeiterin. 
Leben, Alter und Sterben“, 
Suhrkamp, 2024
Rezension von Petra Kolb

„Meine Mutter war ihr Leben lang unglücklich“ – dieser 
Satz des 2024 erschienenen autobiographischen 
Romans des französischen Soziologen Didier 
Eribons ist mir nach einer ausführlichen Lektüre 
am nachdrücklichsten im Gedächtnis geblieben1. 
Diese Erkenntnis taucht bereits in seinen bisherigen 
autobiographischen Werken wie „Rückkehr nach 
Reims“ (2009) oder „Gesellschaft als Urteil“ (1973) 
auf. In seinem neuen Buch liegt diese Diagnose 
jedoch in einer anderen Deutlichkeit vor, da dieser 
Roman explizit dem Leben und Altern seiner Mutter 
gewidmet ist. Einer Frau, die Teil der französischen 
Arbeiter*innenklasse ist und somit aufgrund ihres 
Geschlechts sowie ihrer sozialen Herkunft einem 
doppelten Unterdrückungsverhältnis ausgesetzt ist. 

In seinem neuen Buch, welches den Titel „Eine 
Arbeiterin. Leben, Alter und Sterben“2 trägt, geht 
Eribon dem Leben seiner Mutter nach und unterzieht 
dieses zugleich einer soziologischen Analyse. Eine 
Frau, welche viele Rollen zugleich hatte: (Fabriks-)
Arbeiterin, Hausfrau und Mutter. Eine Frau, die 
eigentlich gerne Rennfahrerin geworden wäre… 

Im Mittelpunkt des Werkes steht der Prozess des 
Alterns und die Umsiedelung seiner Mutter in ein 
Pflegeheim3. Auch dieser Text ist autobiographisch 
verfasst, er erzählt und reflektiert seine persönliche 
Beziehung zu seiner Mutter, mitsamt einer im 
späteren Alter stattfindenden Annäherung. „Wir 
telefonierten viel miteinander und fanden uns 
dadurch wieder, man könnte auch sagen, wir fanden 
uns neu. Das war nicht immer einfach, zumal meine 

1  Die Nachdrücklichkeit des Satzes könnte einerseits auf den 
bedrückenden/schmerzlichen Inhalt zurückgeführt werden, andererseits 
weist dieser selbst eine gewisse Ähnlichkeit mit dem ersten Satz von 
Édouard Louis‘ Roman: „An meine Kindheit habe ich keine einzige glückliche 
Erinnerung“ auf.
2  Der Titel lautet im französischsprachigen Original: Vie, 
viellesse et mort d’une femme du peuple 
3  Im französischen EHPAD établissement d‘hébergement pour 
personnes âgées dépendante

Bemühungen nicht ausreichten, dessen bin ich mir 
wohl bewusst“ (133). Sein Wunsch nach Abgrenzung 
zu seiner Herkunft aus der Arbeiterklasse und der 
Scham über seine sozialen und familiären Wurzeln 
erschweren den Annäherungsprozess. Doch durch 
den abrupten Tod seiner Mutter beginnt Didier Eribon 
seinen Rollenverlust als Sohn zu reflektieren, unter 
Rückgriff auf Albert Cohen schreibt er: „Niemals 
mehr werde ich ein Sohn sein“ (2014: 124) und führt 
weiter aus: „Es ist, als würde ein Riss durch die eigene 
Identität verlaufen: Man war Sohn und plötzlich ist 
man es nicht mehr“ (134). Mithilfe soziologischer 
Theoretiker*innen analysiert Eribon seine eigene 
Rolle, welche mit dem plötzlichen Tod seiner Mutter 
konfrontiert wird, im familiären Geflecht. Die 
persönliche Identität, ja die Konstruktion des eigenen 
Selbst, der archimedische Punkt der Identität, Imre 
Kertész zitierend, beruht auf der Konstruktion eines 
anderen.
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„Die Existenz des anderen ist zugleich mein 
Identitätsbewusstsein. Fehlt der andere, erleiden wir 
außer Liebesverlust und Trauer auch die Unsicherheit 
des Rollenverlustes“ (195). An dieser Stelle – wie 
auch an vielen anderen Stellen des Buches – fällt 
auf, welche Person im eigentlichen Zentrum des 
Buches steht, nämlich Didier Eribon selbst. Der Tod 
seiner Mutter führt nicht bloß zum Verlust seiner 
Rolle als Sohn, nein es ist der Verlust einer Rolle des 
Sohnes von Eltern aus der Arbeiterklasse und damit 
der Verlust der letzten Verbindung zu dieser Klasse, 
welche der Sohn bereits seit langer Zeit hinter sich 
zurückgelassen hat. 

Aufgrund einer rapiden Verschlechterung des 
Gesundheitszustandes seiner Mutter organisiert 
Eribon schließlich ihren Umzug ins Altersheim. 
Diesen Umzug beschreibt er als endgültige 
Entscheidung „Das ist der Ort, an dem man sterben 
wird“ (49). Auf Basis der gemeinsamen Erfahrung 
schildert er die chronische Unterfinanzierung 
des öffentlichen Gesundheitswesens, das von der 
ökonomischen Logik der Kostensenkung und 
Profitmaximierung vereinnahmt wurde. Das Resultat 
ist ein mangelhaftes Pflegesystem, welches eine 
würdervolle Betreuung verunmöglicht. In einem 
persönlichen Gespräch mit einem Arzt prallen zwei 
Gegensätze aufeinander: Mitgefühl und die triste 
Realität der öffentlichen Gesundheitsversorgung. 

Im letzten Teil des Buches liegt der Fokus auf der 
fehlenden gesellschaftlichen Auseinandersetzung 
mit dem Alter, wobei er auf „Das Alter“ von Simone 
de Beauvoir und auf die „Einsamkeit der Sterbenden 
in unseren Tagen“ von Norbert Elias zurückgreift. Mit 
Elias (1982) weist er auf ein gesellschaftliches Defizit 
hin, die Auswirkungen des Alters und das Nachlassen 
körperlicher und geistiger Kräfte wahrhaftig zu 
begreifen. Jungen und mittelalten Menschen gelingt 
ein bloß mangelhaftes Einfühlen in die Lebensrealität 
alter Menschen, bei den Gesunden herrscht ein 
Unvermögen vor, Älterwerden als Prozess tatsächlich 
zu erfassen. Von der Ebene der Gesellschaft wechselt 
Eribon nun auf die Theorieebene und diagnostiziert 
auch dort die fehlende Auseinandersetzung mit dem 
Altern. 

In der Gesellschaft wird die Frage des Alterns 
marginalisiert und unsichtbar gemacht. Aber 
auch beim Entwurf von Theorien wird das Thema 
ausgeklammert, für alte und kranke Körper gibt es 
dabei keinen Platz. „Der theoretische Blick macht sie 
zu Abwesenden“ – ein nachvollziehbares Argument, 
wenn Politik als die Anwesenheit von Körpern im 
öffentlichen Raum begriffen wird. Jedoch – und auf 
die Gefahr hin in einen Relativismus zu fallen – 
schließt diese hegemoniale Vorstellung von Politik 
zahlreiche Personengruppen (wie Disabled Persons 
oder Personen, welche Spivak als „Subalterne“ 
bezeichnet) von politischer Handlungsfähigkeit aus. 
Und müsste es dann nicht in weiterer Folge darum 
gehen, einen inklusiveren Begriff der politischen 
Handlungsfähigkeit zu schaffen?

Die Abrechnung mit der Philosophie und der 
politischen Theorie geht weiter, diese tragen zum 
Ausschluss des Alters und der Ausgrenzung älterer 
Menschen bei, indem ihnen eine subalterne, 
sekundäre Position zugewiesen wird. Von der 
theoretischen Ebene zurück auf die persönliche 
Ebene seiner Mutter analysiert Eribon nun den Status 
der Mutter als den Verlust eines politischen Subjekts, 
indem sie durch den Umzug ins Heim in die Rolle als 
passives Subjekt zurückgeworfen wurde. 

Die Vorgangsweise des Autors Didier Eribon 
in „eine Arbeiterin“ ist autobiographisch, 
mithilfe soziologischer und philosophischer 
Theoretiker*innen (wie Simone de Beavoir und 
Norbert Elias) analysiert er das Leben seiner 
Mutter sowie seiner persönlichen Beziehung zu 
ihr. Stilistisch ähnelt das Werk dem Klassiker 
„Rückkehr nach Reims“, jedoch findet eine 
Fokusverschiebung statt – von einer Analyse der 
französischen Arbeiter*innenklasse und der Front 
National hin zum Prozess des Alterns und dessen 
Ausklammerung im gesellschaftlichen Diskurs und 
der politischen Theorie. Schlussendlich stellt Eribon 
die fundamentale politische Frage: Wer spricht? 
Wer kann das Wort ergreifen? Und die vielleicht noch 
wichtigere Frage: Wer gibt älteren Menschen eine 
Stimme, wenn diese keine mehr haben? Damit auch 
diese eine Möglichkeit haben, ihre Bedürfnisse in 

Petra Kolb – Rezension "Klasse, Geschlecht – Alter?"
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der Öffentlichkeit und als Teil der Gesellschaft zu 
artikulieren. 

Zum Autor: Didier Eribon, geboren 1953 in Reims, 
ist Soziologe, Autor und Philosoph. Sein im Original 
2009 erschienenes Buch „Rückkehr nach Reims“ 
machte ihn 2016 auch im deutschsprachigen Raum 
berühmt. Der autofiktionale Essay wurde als 
literarisches Ereignis und als Schlüsseltext zum 
Aufstieg des Rechtspopulismus rezipiert.

Buch: „Eine Arbeiterin. Leben, Alter und Sterben“, 
Didier Eribon, Aus dem Französischen von Sonja 
Finck (2024), Suhrkamp, 272 Seiten, 25,00 €

Petra Kolb studiert Politikwissenschaft, zu ihren 
Forschungsschwerpunkten zählen Politische Theorie und 
Protest- und Bewegungsforschung. 
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Wenn Kritische Theorie auf den 
Schulalltag trifft 
Sascha Regier: „Den Staat aus 
der Gesellschaft denken. Ein 
kritischer Ansatz zur Politischen 
Bildung“, Transcript-Verlag, 2023
Rezension von Edgar Subak

Politische Bildung hat für Sascha Regier im 
deutschsprachigen Raum einen „zentrale[n] 
sozialisationstheoretische[n] Stellenwert“ (51). 
Politische Bildung ermöglicht den (jungen) Subjekten 
politische Teilhabe, indem sie befähigt werden, 
sich politisch zu positionieren. Breiter gedacht, soll 
politische Bildung aber nicht nur über Politik im 
engeren Sinn, sondern auch über sozioökonomische 
Zusammenhänge informieren, um einordnende 
Urteile über Krisen und deren Ursachen machen zu 
können bzw. kritische Urteile über Machtverhältnisse 
zu fällen. 

Die Praxis der Politischen Bildung begnüge sich 
realiter mit einem engen Politikbegriff, kritisiert 
Regier in seinem 2023 erschienenen Buch „Den Staat 
aus der Gesellschaft denken“. Es gehe darum, welche 
Institutionen es gibt und wie sie versuchen, Probleme 
zu lösen. Der Staat gelte als zentrale Bezugsinstanz. 
Dass das als unangefochtene Tatsache hingenommen 
wird, irritiert den Autor. Was Staat überhaupt 
ist, wie Aspekte der Gesellschaft und Ökonomie 
hineinspielen, komme in der Praxis der Politischen 
Bildung nicht vor. Vielmehr komme es zu einer Form 
der Absicherung der bestehenden Verhältnisse durch 
die affirmative Praxis der Politischen Bildung. Einen 
zentralen Vorwurf stellt die These dar, dass Politische 
Bildung „inhaltsleer und vor allem unpolitisch“ sei 
(76), da etwa auch die Demokratie-Pädagogik auf 
ein „individuelle[s] Verhalten und die Ausbildung 
sozialer Kompetenzen der Lernsubjekte innerhalb 
der bestehenden gesellschaftlichen und politischen 
Ordnung“ bestehe (76). Aus dem Blick geraten dadurch 
hingenommene Herrschafts- und Machtverhältnisse. 

Regier präsentiert einen Gegenentwurf zur 
bestehenden hegemonialen und affirmativen 

Politischen Bildung, nämlich in Form einer 
sogenannten Soziopolitischen Bildung. 
Zunächst soll Politikwissenschaft als zentrale 
einengende Bezugsdisziplin überwunden werden. 
Eine Soziopolitische Bildung soll neben der 
Politikwissenschaft viel mehr auf die Soziologie 
(„als genuin kritische Sozialwissenschaft im Sinne 
der frühen Kritischen Theorie verstanden“ [77]), 
auf die Politische Soziologie und auf die Kritische 
Staatstheorie zurückgreifen. „Politische Herrschaft 
wird hierbei in einem erweiterten Verständnis 
begriffen, die auch in der Sphäre der Gesellschaft 
ihren Ort hat“ (78). 

Der Nationalstaat und seine Institutionen seien 
nach Regier intrinsisch mit institutionalisiertem 
Nationalismus verbunden. Dass diese nicht 
gegeben sind, sondern historisch gewachsen und 
affirmativ reproduziert, werde im Unterricht nicht 
(ausreichend) thematisiert. Regier zeichnet auch 
einen Zusammenhang zwischen Rassismus und dem 
Nationalstaat bzw. dem Nationalismus. Historisch 
lasse sich die Entstehung von Rassismen und 
Nationalstaaten nicht trennen. 

Eine soziopolitische Bildung ist als Kritische 
politische Bildung zu verstehen. Kritisch ist 
hier begrifflich als dialektisches Gegenüber der 
bestehenden affirmativen Politischen Bildung 
zu sehen. „Abgesehen von der theoretischen 
und analytischen Ebene kommt der Kritischen 
politischen Bildung immer ein Praxisbezug zu, der 
die Lernsubjekte als (zukünftige) Akteur_innen 
der Politik und Gesellschaftsgestaltung in ihren 
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Handlungs– und Partizipationschancen stärken soll“ 
(80).

Die Soziopolitische Bildung beinhaltet Kritik als 
einen integralen Bestandteil, der aber nicht nur 
subjektiv beurteilen soll oder im Unterscheiden 
seinen Ausdruck findet. Vielmehr werden fünf 
Dimensionen herangezogen: 

• „kritisches Denken wird als dialektisches Denken 
verstanden“ (84), 

• das Erfassen der „sozialen und historischen 
Bedingtheit“ (85) sowie politischer Ordnungen 
und Zusammenhänge,

• Gesellschafts- und Herrschaftskritik, 

• Ideologiekritik, 

• Praxisbezug. 

Eine Kritik des Staates erfolgt durch die 
Behandlung kritischer Auseinandersetzungen 
mit Staatlichkeit diverser kritischer Autor:innen, 
zuletzt kommt auch eine feministische Kritik von 
Staat und Politikwissenschaft sowie eine Kritische 
Rechtstheorie vor. 

Diskussion
Wer der politischen Bildung an den Schulen (in 
Deutschland, Österreich und darüber hinaus) in der 
Retrospektive nie viel abgewinnen konnte, ist mit 
diesem Buch gut bedient. Aber nicht nur. Das Buch 
stellt eine spannende Erweiterung dar, etwa darin 
wie Kritische Theorie analytisch auch in der Bildung 
angewendet werden kann. 

Dass es sich hier um eine veröffentlichte 
Dissertation handelt und nicht primär um ein 
populärwissenschaftliches Werk, wird recht schnell 
klar. Es bietet eine relevante Zusammenfassung 
Kritischer Theorie und Ideologiekritik, die immer 
wieder sehr weit greift und den Kernaussagen nicht 
viel mehr gibt als eine engmaschige Grundlage. 
Die Kernaussagen erschöpfen sich in der Kritik 

affirmativer Politischer Bildung und in einem 
Gegenentwurf (einer neuen Soziopolitischen Bildung).  

Tatsächlich kommt es im Werk zu einer 
Überschätzung der Rolle der schulischen Politischen 
Bildung für die politische Selbstbestimmung/ 
Selbstfindung in Demokratien, wie jene in Österreich 
oder Deutschland. Politische Bildung findet nämlich 
(auch) informell statt. Was Eltern und Familie für 
politische Bildung im trauten Heim vermitteln, 
spielt im vorliegenden Werk keine Rolle. Ein 
dialektischer Bezugspunkt für die eigene politische 
Meinungsbildung bleibt die eigene Herkunft, die 
eigene Identität, die soziologisch, ideologisch, 
feministisch oder sonst wie gefasst werden kann. 
Außerdem sind Soziale Medien zu ganz zentralen 
Meinungsmaschinerien geworden, wo politisches 
(Halb-)Wissen und politisches Infotainment verbreitet 
werden. Soziale Medien sind zu einer zusätzlichen 
Raumebene der Politischen Bildung geworden, 
die für unter 18-Jährige (und darüber hinaus) eine 
sehr große Rolle spielen. Dieser Umstand, die das 
bisherige 21.Jahrhundert scharf vom 20.Jahrhundert 
unterscheidet, findet keine Beachtung im Werk. 

Aus praktischer Perspektive kommt hinzu, 
dass Politische Bildung in Österreich mit dem 
Geschichtsunterricht verknüpft wird und eher am 
Rande vorkommt. Wirtschaftliche Themen werden 
im Fach Geografie und Wirtschaftskunde gebündelt. 

(Autor Sascha Regier © Transcript-Verlag)
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Für eine Soziopolitisch Bildung müsste wohl ein 
neues Fach geschaffen werden. Leicht wäre das nicht, 
um nicht zu sagen: in der Praxis unvorstellbar, wenn 
man sich die Diskussionen über eine Gesamtschule 
ansieht. Was im Bildungs-Kanon steht, ist historisch 
aber auch immer einem Wandel ausgesetzt gewesen. 
Somit kann und soll ruhig auch über die „richtige“ 
Richtung diskutiert und gestritten werden. 
Unterdessen bleibt uns mit dem Buch „Den Staat aus 
der Gesellschaft denken“ eine spannende Lektüre.

Zum Autor: Sascha Regier, geb. 1982, ist 
Soziologe und unterrichtet als Lehrer die Fächer 
Sozialwissenschaften, Geschichte, Philosophie 
und Pädagogik am Heinrich-Mann-Gymnasium 
Köln. Er ist außerdem Mitglied im Forum kritische 
politische Bildung der Assoziation für kritische 
Gesellschaftsforschung (AkG). 

Buch: „Den Staat aus der Gesellschaft denken. Ein 
kritischer Ansatz der Politischen Bildung“, Sascha 
Regier (2023), Transcript Verlag, 402 Seiten, 44,00 €

Edgar Subak hat Politikwissenschaften an der 
Universität Wien und Bologna studiert. Er lebt und 
arbeitet in Wien. 

Edgar Subak – Rezension Wenn Kritische Theorie auf den Schulalltag trifft
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