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Session 1: Technology, A
ccountability and Justice

Fem
inist A

I?
H

annah Fitsch, P
inar Tuzcu

In
this

paper,draw
ing

on
our

ongoing
discussion

atthe
Fem

inistA
Icolloquium

founded
in

M
ay

2021,w
e

w
illdiscuss

ifand
how

A
Ican

be
fem

inistand
w

hatit
w

ould
m

ean
to

have
a

fem
inistA

I.B
y

rethinking
the

conceptof‘Intelligence’and
its

adaptation
in

technology,
w

e
w

ill
critically

investigate
the

hierarchical
and

social
construction

of‘logical’both
epistem

ologically
and

m
ethodologically.W

e
w

illlook
atthe

link
betw

een
history

ofknow
ledge

production
and

contem
porary

m
achine

learning
practices

from
a

fem
inistperspective

by
asking:w

hatis
m

eant
w

ith intelligence in A
I? and w

hose intelligence is it?

B
eyond B

inaries: Exploring R
outes to C

onducting N
on-D

iscrim
inatory

G
ender B

ias R
esearch

S
ilvia M

asiero
E

xisting
research

reveals
the

pressing
im

portance
ofinvestigatIng

gender
bias

in
the

academ
ic

profession.G
enderbias

has
been

docum
ented,am

ong
others,

in
hiring

decisions,
publication

quality
perceptions,research

publications,peer
review

,
citation

patterns
and

tenure
decisions.

G
ender

bias
research

is,
how

ever,
characterised

by
a

problem
atic

m
ethod:

gender
determ

ination
is

heterodirected
(m

ade
by

autom
ated

m
eans

and/orthe
researchers

them
selves)

and
constrained

into
binary

categories
(fem

ale
or

m
ale).

Tw
o

fundam
ental

issues
arise:

first,
the

deprivation
of

agency
in

the
research

(as
an

external
agent

determ
ines

gender),
and

second,
the

exclusionary
practice

ofreducing
gender to binary categories.
This

paper
discusses

queer
approaches

to
H

um
an-C

om
puterInteraction

(H
C

I),
to

devise
non-

discrim
inatory

routes
to

studying
gender

bias.R
outes

based
on

involvem
entofthe

subject,pronouns
and

co-creation
ofresearch

are
explored.

D
oing

so,
w

e
offer

a
m

ethodological
contribution

aim
ed

at
replacing

exclusionary approaches to gender bias research w
ith m

ore inclusive ones.

Incom
patibility and C

onflict. C
ontesting the M

edical Plantation of A
I

K
atrin K

öppert

In
the

context
of

digital
technologies,

epiderm
alisation

(B
row

ne
2015)

m
eans

thatitis
certain

bodies
thatare

rendered
unequally

reduced
to

data
in

biom
etric

applications
such

as
facial

recognition,
iris

and
retina

scans,so
thatthey

are
either

disproportionately
captured

or
m

isrecognised
w

ith
a

sim
ilar

effect
of

disregard.B
oth

form
s

ofautom
ated

inequality
are

expressions
ofthe

m
om

entof
detachm

ent
of

the
body

from
the

category
of

personhood
that

accom
panies

epiderm
alisation

(Fanon
1967).

In
the

contextofsuch
technologies

thatserve
cycle

m
onitoring

and
birth

control,
B

IP
O

C
w

om
en

are
repeatedly

affected
by

this
detachm

ent
or

dehum
anization.

A
pps

for
m

onitoring
the

m
enstrual

cycle
w

ith
the

aim
ofcontraception

do
notprice

in
stress-related

cycle
deviations.This

structurally
disadvantages

B
IP

O
C

w
om

en
in

that
they

are
disproportionately

affected
by

stress-inducing
conditions

such
as

precarious
em

ploym
entorracist

police
violence

to
nam

e
only

a
few

.The
inputtakes

as
its

starting
pointthese

desubjectivizing
A

I
applications

in
order

to
ask,

on
the

basis
of

tw
o

artistic
w

orks,
w

hat
concept

of
subjectivation

is
needed

to
respond

critically
to

algorithm
ic

logics.
For

the
discussion

of
the

video
"S

ugar
W

alls
Teardom

"
(2016)

by
Tabita

R
ezaire

and
the

G
IF

essay
"A

llD
irections

atO
nce"(2018)by

Luiza
P

rado
de

O
.

M
artins,

I
w

ill
focus

for
this

purpose
on

R
am

on
A

m
aro's

conceptualization
of

the
"B

lack
technical

object"
(2019),

w
ith

w
hich

I
w

ant
to

connectto
W

endy
H

uiK
yong

C
hun's

approach
ofqueering

hom
ophilia

(2018).
In

doing
so,

I
am

particularly
interested

in
transgressive

aesthetics
of

incom
patibility

and
conflict.

E
xam

plary,
tw

o
aesthetic

procedures
w

illherefore
be discussed: patching and hoarding.

W
hat

w
e

are
(not)

talking
about

w
hen

w
e

talk
about

rethinking
the

internet?
M

i You
In

this
paper,

w
e

w
illexam

ine
various

leftistvisions
thatem

ploy
technology

to
achieve

post-
capitalist

prosperity.
W

e
w

ill
analyze

the
shortcom

ings
of

the
‘technical

intelligentsia’
in

addressing
technological

designs
that

account
for

situated
social

experiences
and

the
everyday.

W
e

w
ill

then
think

of
social

support
netw

orks
that

are
in

stark
contrast

to
the

financialized
and

technologized
versions

of
‘social

netw
orks’,

as
w

ell
as

the
recent

calls
for

indigenous-centered
A

I
design.

W
ith

artistic
propositions,

w
e

w
ill

im
agine

1



possible
future

internetapplication
designs

thatprioritize
interpersonalrelations

and em
bodied experiences.

Session 2: R
eflexion und Positionalität

(Selbst-)Positionierung
innerhalb

w
issenschaftlicher

W
issensproduktion:

ein epistem
isches Problem

R
ena O

nat

D
ie

R
elevanz

der
Frage

„W
er

spricht?“
isteine,die

im
K

ontextdekolonialer
K

ritik
im

m
erw

iederbetontw
ird.A

llerdings
gibtes

nach
w

ie
vorB

edenken
und

A
bw

ehrin
B

ezug
aufdie

R
eflexion

von
(eigenen)P

ositionierungen
unterForscher_innen

oder
w

issenschaftliche
P

raktiken
des

autoethnographischen
S

chreibens
oder

im
U

m
gang

m
it

dem
W

issen
von

S
ubjekten,

die
in

w
issenschaftlichen

D
iskursen

m
arginalisiert

w
erden.

Im
R

ahm
en

m
einer

eigenen
Forschung

zu
künstlerischen

A
rbeiten

aus
Q

T*IB
IP

oC
-P

erspektiven
(Q

ueer,
Trans*,

Inter,
S

chw
arz/B

lack,
Indigenous,

P
eople

of
C

olor)
w

urde
es

notw
endig,

über
die

B
edeutung

von
P

ositionierungen
für

W
issensproduktion

erneut
nachzudenken.

M
eine

Ü
berlegungen

hierzu
m

öchte
ich

gerne
vorstellen

und
diskutieren.

A
nsätze

fem
inistischer

S
tandpunkttheorie

und
die

Forderung
nach

einer
S

ituierung
des

W
issens

liefern
im

m
er

noch
w

ichtige
Im

pulse
für

eine
R

eflexion
von

P
ositionierungen

innerhalb
gesellschaftlicher

M
achtverhältnisse.M

itS
ara

A
hm

eds
queerphänom

enologisch
hergeleitetem

K
onzept

der
O

rientierung
können

diese
Zugänge

aktualisiert
und

produktiv
erw

eitert
w

erden
(A

hm
ed

2006).
A

hm
ed

erm
öglicht

ein
Verständnis

von
P

ositionierung
und

S
tandpunkten

als
verkörpert

sow
ie

als
räum

lich
und

zeitlich
strukturiert.

D
er

K
örper

ist
A

usgangspunkt
der

W
ahrnehm

ung
von

W
elt

und
von

O
bjekten

um
uns

herum
.

K
örper,

O
bjekte

und
O

rientierung
hängen

insofern
zusam

m
en,als

dass
unsere

körperliche
A

usrichtung
oder

O
rientierung,bestim

m
t,w

elche
O

bjekte
sich

links
oder

rechts,nah
oderfern

von
uns

befinden.
Je

nachdem
,

w
o

w
ir

uns
befinden,

w
ohin

w
ir

uns
ausrichten,

w
erden

andere
D

inge
w

ahrnehm
bar

–
oder

eben
nicht(m

ehr)w
ahrnehm

bar.W
as

w
ir

w
ahrnehm

en,
w

as
in

unserem
B

lickfeld
erscheintoder

w
ahrnehm

bar
ist,w

as
also

(un-)sichtbar
ist,

ist
nicht

w
illkürlich

oder
zufällig,

w
ie

S
ara

A
hm

ed
betont,

sondern
w

ird
bestim

m
t

durch
O

rientierungen.
O

rientierungen
strukturieren

dam
it

B
licke

und
B

lickregim
e.

A
hm

eds
Frage

der
O

rientierungen,
die

w
ir

schon
vorgenom

m
en

haben,die
Frage,w

ohin
w

iruns
w

enden
und

w
as

dadurch
voroder

hinteruns
liegt,bestim

m
tauch,w

as
»w

ithin
reach«1

ist,sich
in

unsererR
eichw

eite
befindetund

w
as

nicht.A
hm

eds
P

unktlässtsich
verbinden

m
itderFrage

danach,
w

elche
R

olle
die

P
ositionierung

innerhalb
gesellschaftlicher

M
achtverhältnisse

für
die

W
issensproduktion

spielt
und

w
eiter,

w
arum

bestim
m

te
P

erspektiven
im

hegem
onialen

D
iskurs

allgem
ein

und
im

akadem
ischen

D
iskurs

konkret
nicht

berücksichtigt
w

erden
oder

kaum
B

eachtung
finden.

Ich
argum

entiere,
dass

die

Frage
der

(S
elbst-)P

ositionierung
innerhalb

w
issenschaftlicher

W
issenproduktion

nicht nur ein forschungsethisches sondern ein epistem
isches P

roblem
 ist.

Literatur:
A

hm
ed,

S
ara:

Q
ueer

P
henom

enology.
O

rientations,
O

bjects,
O

thers,
D

urham
,

London: D
uke U

niversity P
ress 2006.

1
E

bd.S
.107.D

iese
Ü

berlegung
A

hm
eds

dazu,w
ie

O
rientierung

bedingen,w
as

erreichbar
ist

oder
sich

in
R

eichw
eite

befindet,
greife

ich
–

ähnlich
w

ie
den

B
egriff

des
O

rientation
D

evice
–

im
R

ahm
en

m
einer

U
ntersuchung

im
m

er
w

ieder
auf.

W
enn

ich
den

A
usdruck

»w
ithin

reach«
oder

deutsche
Ü

bersetzungen
verw

ende,dann
beziehe

ich
m

ich
im

m
er

auf
A

hm
ed.

Sociotechnical practices of objectivation
Jannis S

teinke, A
nja Trittelvitz, H

eike G
erdes

S
ociotechnicalpractices

ofobjectivation
ein

Forschungsprojektim
Verbund

der
TU

B
raunschw

eig
und

der
H

ochschule
E

m
den/Leer

betreut
von

P
rof.in

D
r.in

C
orinna

B
ath

und
P

rof.in
D

r.in
S

ilja
S

am
erskiA

bstractfür
einen

W
orkshop

im
R

ahm
en

der
Internationalen

S
pring

S
chool

“D
ecolonizing

G
ender

S
tudies”,

U
niversität K

assel

“Justas
nam

ing
a

child,there
are

m
any

everyday
contexts

–
such

as
applying

for
jobs,

or
shopping

–
thatem

ploy
em

erging
technologies,often

to
the

detrim
entof

those
w

ho
are

racially
m

arked.This
book

explores
how

such
technologies,w

hich
often

pose
as

objective,scientific,or
progressive,too

often
reinforce

ra-cism
and

other
form

s
of

inequity.”
(B

enjam
in

2019,
2)

“E
ine

S
kizze

der
S

pannungen
und

R
esonanzen

zw
ischen

den
fixierten

E
nden

einer
aufgeladenen

D
ichotom

ie
w

äre
zur

R
epräsentation

derm
öglichen

P
olitiken

und
E

pistem
ologien

einerverkörperten
- und daher verantw

ortlichen - O
bjektivität besser geeignet.” (H

araw
ay 1995, 88)

W
ährend

R
uha

B
enjam

in
an

aktuellen
B

eispielen
technologischerE

ntw
icklungen

–
vor

allem
der

D
igitalisierung

und
künstlicher

Intelligenz
–

die
P

roblem
atik

unsichtbarer
R

assism
en

aufzeigt,die
sich

hinterdem
scheinbarpolitisch

neutralen
B

egriff
der

O
bjektivität

verbergen,
eröffnete

H
araw

ay
in

ihrem
E

ssay
“S

ituiertes
W

issen”
die

M
öglichkeit,zu

einerverantw
ortlicheren

B
edeutung

von
O

bjektivitätzu
gelangen.
D

as
Forschungsprojekt

im
Feld

der
fem

inistischen
S

TS
untersucht

m
ittels

ethnografischer
qualitativ-em

pirischer
Forschung

die
reiterierten

und
reifizierten

O
bjektivitätskonzepte

von
m

edizinischen
D

iagnose-A
pps.U

nserW
orkshop

m
öchte

dazu
–

vor
dem

H
intergrund

der
W

arnungen
B

enjam
ins

und
der

Vorschläge
H

araw
ays

–
zu-nächstdie

S
ituierung

von
uns

Forscher*innen
in

den
B

lick
nehm

en2



und
dabei

zentrale
K

ritikpunkte
der

postkolonialen
S

TS
m

iteinschließen:
1.

W
ie

können
w

ir
als

w
eiße

Forscher*innen,
die

sich
am

einen
E

nde
der

D
ichotom

ie
(siehe

H
araw

ay)
aufhalten,

in
ein

S
pannungsfeld

eintreten,
das

R
esonanzen

zw
ischen

unserer
eigenen

K
örperlichkeit

und
unserem

Forschungsgegenstand
erm

öglicht?
2.

W
ie

können
w

ir
dabei

Verantw
ortung

für
unsere

eigene
G

ew
alt

(unseren
eigenen

S
tandpunkt

und
unsere

Verstrickungen,
unsere

m
acht-

und
gew

altvollen
A

nnahm
en

und
unsere

blinden
Flecken)

übernehm
en,

die
uns

als
w

eiße Forscher*innen unw
eigerlich heim

sucht?
3.

W
elche

Forschungsm
ethoden

können
helfen,

den
G

estus
der

Fliege
an

der
W

and
zu

verm
eiden,

der
ein

koloniales
Verständnis

von
O

bjektivität-als-D
istanz,

den
G

ottestrick
(H

araw
ay),

w
iederholen

w
ürde?

W
ir

w
ollen

in
diesem

W
orkshop

gem
einsam

m
it

den
Teilnehm

er*innen
zunächst

in
B

ezug
auf

Frage
1

zu
einer

eigenen
S

ituierung
gelangen,E

rfahrungen
im

em
pirischen

dekolonialen
Forschen

austauschen
und

überleitend
zu

Frage
2

diskutieren,
ob

die
klare

A
rtikulierung

einer
P

osition
als

w
eiß,

w
elche

im
m

er
die

dom
inante

P
osition

repräsentiert,eine
A

rt
der

Verantw
ortungsübernahm

e
von

G
ew

alt
darstellen

könnte
oder

vielm
ehr

gerade
diese

G
ew

alt
erneut

durch
identitätspolitische

Zurichtungen
einschreibt.

W
äre

gerade
die

U
nauflösbarkeitdieses

D
ilem

m
as

produktiv
und

im
S

inne
des

von
H

araw
ay

angesprochenen
S

pan-
nungsfeldes

odersollten
solche

Zuschreibungen
und

S
elbstpositionierungen

w
eißer

Forscher*innen
verm

ieden
w

erden?
Frage

3
schließt

den
W

orkshop
m

it
einem

E
rfahrungsaustausch

zu
em

pirischen
Forschungsm

ethoden
ab,

die
sich

an
K

onzepten
des

participatory
research,

der
new

m
aterialist

ethnography
oder

der
sensory

ethnography
orientieren.

D
er

W
orkshop w

ird in D
eutscher S

prache gehalten.

Q
uestioning

W
hiteness:

G
edanken

zur
Erforschung

der
G

eschichte
der

Frauenbew
egung in K

öln 1971-1991
M

erle B
ode

B
ereits

seitden
1980er

Jahren
form

ulierte
beispielsw

eise
die

S
chw

arze
deutsche

Frauenbew
egung

K
ritik

an
post-kolonialen

rassistischen
D

enkm
ustern

in
derB

R
D

.
A

useinandersetzungen
um

ein
universalistisches

Frauenbild,
R

assism
en

und
A

ntisem
itism

us
führten

seitdem
im

m
er

w
ieder

zu
K

onflikten
unter

fem
inistischen

A
kteurinnen,

aber
auch

zu
zahlreichen

P
ublikationen

und
der

E
inführung

intersektionaler
A

nalysen
im

deutschen
K

ontext.
D

och
bis

heute
dom

inieren
N

arrative
eines

w
eißen

Fem
inism

us,
die

unhinterfragt
bleiben.

In
m

einem
D

issertationsprojekt
untersuche

ich,
w

ie
W

eißsein
in

der
Frauenbew

egung
zum

A
usdruck

kam
,

w
elche

R
olle

rassistische
D

enkm
uster

im
fem

inistischen
P

rojekt

spielten
und

w
elches

W
issen

som
it

in
Verbindung

der
S

ubjektw
erdung

Frau
entstand.

Im
Zentrum

der
historischen

U
ntersuchung

steht
die

sog.
N

eue
Frauenbew

egung in K
öln zw

ischen 1971 und 1991.
K

ritisches
W

eißsein
bedeutet,

N
arrative

und
P

raxen
von

R
assifizierungen

zu
untersuchen,

die
'A

ndere'
m

arkieren
und

w
eiße

M
enschen

nicht
benennen,

sondern
als

N
orm

setzen.U
nter

B
ezug

auffem
inistische

P
ostcolonialund

C
ritical

W
hiteness

S
tudies

geht
es

im
P

rojekt
darum

,
einen

P
erspektivw

echsel
vorzunehm

en
und

diese
N

orm
ierung

sow
ie

ihre
A

usschlussm
echanism

en
zu

betrachten
und

in
A

nlehnung
an

'doing
gender'

auch
nach

einem
'doing

race'
fragen.

D
abei

stellt
sich

auch
die

Frage
nach

einem
spezifisch

(w
est)deutschen

K
ontextim

H
inblick

aufverschiedene
Form

en
von

R
assism

en
und

A
ntisem

itism
us

in
einer

postkolonialen
und

postnationalsozialistischen
G

esellschaft.
Im

S
pannungsfeld

intersektionaler
Verw

obenheiten
w

ie
u.a.

R
ace

und
G

ender,aber
auch

C
lass,

R
eligion

und
S

exualitätanalysiere
ich

D
iskurse

und
P

raktiken
sow

ie
P

erspektiven
von

S
chw

arzen,m
igrantischen,jüdischen,w

eißen
Frauen

und
oder

Frauen of C
olor als A

kteurinnen der sog. N
euen Frauenbew

egung.
In

m
einem

Vortrag
m

öchte
ich

kurz
theoretische

und
konzeptionelle

Ü
berlegungen

zu
m

einer
D

issertation
vorstellen

und
diese

anhand
von

B
eispielen

aus
der

Forschung
verdeutlichen.

Im
Vordergrund

steht
jedoch

die
Frage

nach
m

einer
eigenen

P
ositionierung.

W
ie

verorte
ich

m
ich

selbst
als

w
eiße

aktivistische
Forscherin,die

einen
B

eitrag
zurfem

inistischen
G

eschichtsschreibung
liefern

w
ill?

W
ie

gestalten
sich

in
der

P
raxis

die
Zugänge

zu
historischen

Q
uellen,

w
elche

W
issensarchive

sind
m

ir
zugänglich

und
w

elche
R

olle
spieltW

eißsein
dabei?

U
nd

schließlich:
w

elche
H

erausforderungen
ergeben

sich
im

w
eiß

dom
inierten

akadem
ischen S

etting und w
as bedeutet das für politischen A

ktivism
us?

B
eneficial

effects
despite

selective
prom

otion?
The

im
plem

entation
of

training
program

s
for

m
igrant

and
non-m

igrant
w

om
en

in
France

from
1958-1979
Franziska S

eitz
The

am
bivalence

of
“affirm

ative
action”

being
little

discussed
in

French
post-colonial

w
elfare

politics,
the

configuration
w

ay
before

the
suspension

of
im

m
igration

in
1973

is
m

ore
explicit

about
possible

discrim
ination.

The
direct

causal
link

betw
een

educational
program

s
and

em
ploym

ent
chances

have
been

challenged. 1S
tudying

the
effectofthe

sam
e

program
on

both
m

igrantand
non-m

igrantw
om

en,allow
s

to
better

understand
the

cleavage
lines

betw
een

of

3



diverse
geographical

and
social

backgrounds,
by

avoiding
to

reproduce
the

essentialising
category

of
“A

frican
w

om
en”

or
“m

igrant
w

om
en”. 2

A
nalysing

of
adm

inistrative
sources

from
the

French
N

ational
A

rchives
w

ill
analyse

the
effects

of
the

intersection
betw

een
the

social
prom

otion
of

w
om

en
and

the
vocational

training
of

m
igrant

w
orkers

in
relation

to
the

provision
of

specific
classes

starting
in

the
late

1950s
by

and
the

intervention
ofsocialw

orkers
of

fam
ily

service
is

reinforced
by

the
M

inistry
of

Interior:
classes

in
dom

estic
com

petences
(fam

ily
budget,

child
birth

and
care,

hygiene,
alim

entation),
but

also
in

general
know

ledge
and

French
language

w
ere

organised
by

social
w

elfare
associations,

that
com

bined
both

hom
e

visits
and

group
m

eetings
in

various neighbourhoods w
ith a high density of im

m
igrant population.

3

In
this

sense,the
program

m
es

for
thatw

here
developed

in
the

50s
for

French
citizens

from
A

lgeria,in
1965

w
as

firstgeneralised
to

m
igrantpopulations,and

later
on,

w
hen

com
ing

to
developing

em
ploym

ent
policies

to
general

population. 4
The

increase
in

socialhousing,vocationaltraining
and

socialaction
w

as
favourable

to
addressing

m
igrant

w
om

en
as

group
particularly

w
orth

prom
oting. 5

S
urprisingly,even

before
fem

inism
’s

second
w

ave,there
w

as
a

w
ay

to
refer

to
m

igrant
w

om
en

that
addressed

the
social

conditions,
surely

victim
ising

butalso
giving

a
visibility

to
interactions:thatw

here
being

supported
by the A

dm
inistrative social w

orkers, a service that w
as open to all residents. 6

Finally,
D

irection
of

P
opulation

and
M

igrations
undertook

another
extensive

investm
ent

into
the

coordination
of

associations
and

structures
in

social
and

education
action

in
1975.E

ducation
centres

w
as

setoutfora
precursory

role
in

generalem
ploym

entpolitics
com

bining
both

individualand
collective

prom
otion:

“W
e

think
thatthe

sam
e

procedure
w

ould
be

favourable
forthe

generalFrench
population, living in urban zones of priority in intervention (ZU

P
). 7

To
conclude,

the
contribution

of
this

w
ork

w
ill

allow
a

questioning
ofhow

the
acquisition

of
qualifications

affects
the

em
ploym

ent
situation

for
w

om
en,

by
asking

how
they

w
ould

position
them

selves
the

am
bivalent

relation
betw

een
resources

and
obstacles

in
the

perspective
of

the
recognition

of
w

ork
in

a
segm

ented
labour

m
arket.H

ow
does

the
fram

e
ofsocialaction

re-assign
them

to
the

dom
estic

sphere
affect

w
om

en
produce

differentiated
effects?

The
construction

of
a

specific
vulnerability

and
a

specific
need

for
assistance

ascribed
to

a
fem

ale
clientele

has
transform

ed
w

ith
the

politisation
ofdebates

on
dom

estic
w

ork.Instead
ofrevisiting

the
secondary

racism
in

institutionaland
hum

anitarian
action

thatcom
bines

gender
and

class
stereotypes,studying

the
effects

could
restore

the
differentiated

effects
ofhow

adulteducationalpolitics
in

the 1960 and 1970 w
as regulating a selective prom

otion.

1
A

m
elia

Lyons,The
civilizing

m
ission

in
the

m
etropole.A

lgerian
fam

ilies
and

the
French

w
elfare state during decolonization.S

tanford P
ress,2013.

2
N

asim
a

M
oujoud,«

E
ffets

de
la

m
igration

sur
le

fem
m

es
etsurles

rapports
sociaux

de
sexe.

A
u-delà

des
visions

binaires
»,

Les
cahiers

du
C

E
D

R
E

F,
16

|2008,65.For
the

G
erm

an
case,

com
pare

A
lisha

M
B

H
einem

ann,
“S

tudies
in

the
E

ducation
of

A
dults”,

S
tudies in the E

ducation of A
dults, 49(2), 177-195.

3
French

N
ationalA

rchives
P

ierrefitte
(A

N
),F/1a/5058

;F/1a/5060
;F/1a/5102

(M
inistry

of
H

om
e A

ffairs).
4

Françoise
de

B
arros.

«
D

es
«

Français
m

usulm
ans

d'A
lgérie

»
aux

«
im

m
igrés

».
L'im

portation
de

classifications
coloniales

dans
les

politiques
du

logem
ent

en
France

(1950
–

1970)»,A
ctes

de
la

recherche
en

sciences
sociales,vol.no

159,no.4,2005,pp.
26-53.
5

A
N

,19760140/6
(Fonds

d'action
sociale

:C
onseild'adm

inistration,program
m

es
d'action

sociale, dossiers de successions m
usulm

anes (1945-1966)
6

A
N

19850021/3
(Fonds

d'action
sociale

pour
les

travailleurs
m

igrants
(1959-1969,

M
inistry of H

ealth)
7 A

N
 19940250/6 (M

inistry of H
ealth).

Session 5: D
ecolonizing Fem

inism
s and transnational solidarities

W
hy Senegalese fem

inism
 needs intersectionality for an inclusion?

N
dèye Fatou K

ane

The
historicalstudy

ofS
enegalese

fem
inism

,its
m

utations,the
gentrification

ofits
early-stage

activists
and

the
absence

oflegacies
to

the
new

generations,allm
ade

us
think

thata
theory

such
as

intersectionality
w

ould
benefitfrom

being
introduced

into
S

enegalese
fem

inism
,

not
only

in
order

to
refound

the
senegalese

fem
inist

com
m

itm
ent,

but
also

to
m

ake
it

m
ore

inclusive
and

inclusive
all

categories
of

w
om

en.
In

this
com

m
unication,

w
e

w
ill

first
look

at
the

context
of

the
em

ergence
of

senegalese
fem

inism
and

its
desire

to
decolonize

itself
from

hegem
onic

w
hite

fem
inism

,
the

question
the

legacy
left

to
the

new
generations,

but
also

try
to

understand
its

decline
today,then

see
to

w
hatextentintersectionality

could
enter

into
the

S
enegalease

fem
inist

ecosystem
,

and
finally,

rely
on

our
researchs

to
conclude.

It
w

ill
also

be
interesting

to
see

how
m

asculinities,
especially

in
the

m
edias, contribute to creating a reading grid w

ith fem
inism

 in S
enegal.
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H
om

ogenisierung oder D
ifferenzierung in der postkolonialen K

ritik?
Zu dekolonialen fem

inistischen A
nsätzen und Praktiken in O

stasien

Ilse Lenz
B

ereits
E

in
postkolonialerK

onfliktin
B

erlin
zeigte

ab
2019,dass

auch
die

D
ebatten

in
O

stasien
relevant

für
die

A
ufarbeitung

hier
sind:

E
in

transnationales
B

ündnis
hatte

2019
eine

Friedensstatue
für

G
erechtigkeit

für
Trostfrauen

in
B

erlin-M
oabit

aufgestellt.
S

ie
gedachte

der
Zw

angsprostituierten
für

die
Japanische

A
rm

ee
im

II.W
eltkrieg

(1937-1945)
und

der
sexualisierten

G
ew

alt
im

K
rieg.

A
uf

D
ruck

der
japanischen

R
egierung

beschlossen
S

enat
und

B
ezirksversam

m
lung,

die
S

tatue
w

ieder
zu

entfernen.S
ie

zeigten
eine

bestürzende
U

nkenntnis
überdie

kolonialen
K

onfliktursachen.
D

ie
transnationalen

(auch
koreanischen

und
japanischen)

A
ktivist*nnen

in
B

erlin
käm

pften
für

den
Verbleib

der
Friedensstatue

und
konnten

eine breite B
ew

usstw
erdung erreichen.

A
usgehend

von
diesem

B
eispiel

w
ill

ich
in

für
eine

D
ifferenzierung

von
dekolonialem

W
issen

und
D

iskursen
plädieren

und
dazu

A
nsätze

dekolonialer
W

issensproduktion
in

der
G

enderforschung
in

O
stasien

vorstellen.
D

enn
in

der
deutschen

postkolonialen
D

ebatte
zeichnet

sich
Trend

zur
H

om
ogenisierung

sow
ohl

der
postkolonialen

M
etropolen

w
ie

auch
der

kolonisierten
G

esellschaften
des

G
lobalen

S
üdens

ab.
D

ie
K

olonialherren
w

erden
darin

m
it

w
eißer

M
ännerherrschaft

(m
it

w
eißen

Frauen)
gleichgesetzt.

D
em

gegenüber
erscheinen

alle
K

olonisierten
und

ihre
G

esellschaften
als

in
gleicherW

eise
rassifizierte

O
pfer.

Ich
m

öchte
für

eine
D

ifferenzierung
plädieren,indem

ich
aufdie

(post-)kolonialen
E

ntw
icklungen

und
dekoloniale

fem
inistische

A
nsätze

und
P

raktiken
in

O
stasien

(C
hina,

K
orea,

Japan)
eingehe.

D
abei

kom
m

en
die

fem
inistischen

S
tim

m
en

im
regionalen K

ontext zu W
ort.

In
N

achahm
ung

der
w

estlichen
K

olonialherren
hatte

Japan
K

orea
und

Taiw
an

kolonisiert
und

im
P

azifischen
K

rieg
O

stasien
w

eitgehend
unterw

orfen.
D

ie
P

roblem
lage

w
ird

auch
dadurch

kom
plex,dass

C
hina

von
derH

albkolonie
Japans

und
einem

E
ntw

icklungsland
nun

zu
einer

G
roßm

acht
m

it
im

perialen
Zügen

aufgestiegen
ist.D

eshalb
istzw

ischen
postkolonialen

G
esellschaften

in
ihrer

sich
historisch

w
andelnden

P
osition

im
kapitalistischen

patriarchalen
W

eltsystem
zu

differenzieren,also
ihre

G
em

einsam
keiten

und
U

nterschiede
w

ahrzunehm
en.Zum

anderen
m

üssen
die

S
trukturen

und
P

rozesse,
die

postkoloniale
H

errschaft
hervorbringen, klarer fokussiert w

erden.
Japanische

Fem
inistinnen

und
Forscherinnen

setzten
sich

ab
den

1970er
Jahren

für
die

W
ahrnehm

ung
der

Verantw
ortung

Japans
für

den
K

olonialism
us

und
die

K
riegsverbrechen

ein.
S

ie
reagierte

auf
Forderungen

der
koreanischen

Frauenbew
egung

und
arbeiteten

m
itihnen

und
anderen

B
ew

egungen
in

O
stasien

zusam
m

en.
D

ie
G

enderforschung
in

K
orea

setzte
sich

kritisch
sow

ohl
m

it
der

kolonialen
sexuellen

G
ew

alt
w

ie
auch

dem
eigenen

N
ationalism

us
auseinander.

D
en

A
ngehörigen

der
‚Täter-‘

w
ie

auch
der‚O

pfergesellschaft‘
gelang

es
einen

w
enn

auch
konfliktreichen

D
iskurs

zur
A

ufarbeitung
des

K
olonialism

us
und

zur
S

chaffung
dekolonialen

W
issens

zu
etablieren.

E
s

gelang
einem

B
ündnis

von
Frauen-

und
B

ürger*nnenbew
egungen

aus
sechs

ostasiatischen
Ländern,

ein
P

eople’s
Tribunal

zu
den

Trostfrauen
und

der
sexualisierten

G
ew

alt
im

K
rieg

durchzuführen
und

gem
einsam

dort
dekoloniales

W
issen

zu
schaffen.

D
ie

A
ufarbeitung

der
sexualisierten

G
ew

alt
der

R
eichsw

ehr
in

O
steuropa

im
Zw

eiten
W

eltkrieg
ist

dem
gegenüber

w
eiterhin

noch
am

A
nfang

und
es

gab
w

enig
fem

inistische Initiativen dazu.
Ich

m
öchte

zunächst
kurz

die
kom

plexe
postkoloniale

P
roblem

lage
in

O
stasien

um
reißen

und
dann

aufdie
dekolonialen

fem
inistischen

A
nsätze

und
P

raktiken
in

O
stasien

eingehen.
A

bschließend
m

öchte
ich

deren
R

elevanz
für

die
deutsche

D
ebatte aufzeigen.

D
er B

eitrag ist im
 B

ereich der folgenden Fragen angesiedelt:
-zur transnationalen fem

inistischen S
olidarität

-zur fem
inistischen W

issensproduktion
-zu H

erausforderungen der G
ender S

tudies durch K
onzepte und A

nalysen

“It
is

not
possible

to
piece

together
w

hat
w

as
never

apart”
-

sentipensandro
transnational

fem
inist

solidarity
w

ith
B

eatriz
N

ascim
ento’s

notion
of

quilom
bo

and
Lélia

G
onzalez

notion
of

am
efricanidade.

Léa Tosold
B

ased
of

the
notion

of
quilom

bo
proposed

by
the

brazilian
historian

and
black

m
ovem

entactivistM
aria

B
eatriz

N
ascim

ento’s
and

on
the

notion
ofam

efricanidade
proposed

by
the

B
razilian

philosopher
and

activist
Lélia

G
onzalez,

I
propose

to
sentipensar

the
onto-epistem

ological
grounds

of
fem

inist
transnational

solidarity.
M

y
argum

ent
is

that,
instead

of
singling

outgender
as

category
ofanalysis,and

then
eventually

“add”
other

contextually
relevantcategories

and
circum

stances
—

such
as

race,ethnicity,sexuality,and
territoriality

—
to

the
investigation,as

usual
in

liberalfem
inistaccounts,N

ascim
ento

and
G

onzález
have,as

pointofdeparture,
w

hat
D

enise
Ferreira

da
S

ilva
w

ould
describe

as
“deep

im
plicancy”:pluralradical

differences
and

singularities
em

erge
as

already
prim

ordially
entangled

and5



interw
oven.

That
is

w
hy

their
accounts

revealsim
ultaneous

politicalstruggles
for

ethnic
recognition,anti-racism

and
environm

ental,land
and

food
justice.This

other
form

of
theorizing

not
only

enables
a

critique
to

the
norm

ative
idealof“w

om
an”

underlying
liberal

fem
inism

and
a

denouncem
ent

of
the

recurrent
absence

or
stereotyping

ofblack,indigenous,trans
w

om
en

in
the

scope
ofliberalfem

inism
.It

has
also

onto-epistem
ological

consequences
w

ith
the

potential
to

inform
m

ore
responsive

possibilities
of

m
utual

recognition
and

equitable
relations

of
political

solidarity
in

fem
inistinteractions

attransnationallevel,as
the

ideas
ofthe

quilom
bo

and
ofam

efricanidade,by
taking

prior
m

utualim
plicancy

as
starting

pointinstead
of

a
desirable

construction,foster
criticalreflection

on
solidarity

thatgoes
beyond

individual m
oral ethical appeals.

Solidarity and coalitions in light of anti-genderism
A

lexandra A
na

In
the

context
of

an
increased

polarization
in

politics,
gender

and
sexuality

becam
e

highly
politicized

(Verloo
and

P
aternotte

2018).A
fterthe

em
ergence

of
the

firstanti-gender
cam

paigns
in

E
urope

in
the

m
id-2000s,m

obilizations
took

place
in

several
countries

against
sexual

and
reproductive

rights,
LG

B
TQ

I
rights,

children’s
rights,

gender,
law

s
and

policies
against

hate
speech

and
discrim

ination
(P

aternotte
and

K
uhar

2018).G
ender

studies
have

been
one

of
the

principal
targets

of
anti-gender

m
obilizations.

A
lbeit

resistance
to

anti-gender
politics

seem
s

to
involve

a
m

ultiplicity
of

actors,
internally

heterogeneous,the
sparse

literature
on

the
topic

focuses
m

ostly
on

single-issue
m

ovem
ents

or
cam

paigns,
adopting

a
rather

public
policy

approach.
W

hen
accounting

for
the

m
ultiple

actors
involved,

studies
are

based
on

the
im

plicit
idea

that
som

e
social

groups
are

“natural
allies”,

as
for

exam
ple,

w
om

en,
LG

B
TQ

Ior
racialized

people,leaving
unaddressed

the
tensions

and
challenges

perm
eating

coalition-m
aking

as
w

ellas
the

processes
thatcreate

and
m

aintain
boundaries

betw
een

actors.
H

ow
can

a
decolonial

analytic
help

understand
resistance

to
anti-

gender
politics?

A
nti-gender

actors
turned

equality
and

hum
an

rights
into

a
site

ofstruggle
and

progress
can

no
longer

be
considered

as
“perm

anent,
linear

and/or
inevitable”

(D
atta

and
P

aternotte
2020).

The
decolonial

option
is

helpful
as

it
re-thinks

profoundly
the

spatial-tem
porary

m
atrix

based
on

w
hich

the
history

ofhum
anity

is
builton

linear,successive
and

hom
ogenous

developm
ent

(Tlostanova
2010).

C
hallenging

the
global

hegem
onic

m
odel

of
know

ledge
based

on
E

uropean
historical

experience

(E
scobar

2004),
a

decolonial
lens

helps
understand

last
decades’

transform
ations

ofthe
fem

inistm
ovem

ents,by
delinking

from
im

perial/territorial
epistem

ology,locating
theory

in
the

geo-politics
and

body-politics
ofknow

ledge
(Tlostanova

2010).Itaccounts
for

the
m

echanism
s

through
w

hich
the

W
estern

fem
inist

subject
w

as
rendered

universal,
but

also
for

the
subjects

w
ho

w
ere

excluded,and
the

historicalexperiences
thatw

ere
erased

orrendered
invisible

(Vergès
2017).

It
dem

onstrates
how

the
production

of
race

is
integral

to
the

production
of

gender
and

how
those

w
ho

w
ere

denied
hum

anity
w

ere
also

denied
gender

(Lugones
2010).

For
exam

ple,
num

ber
of

scholars
addressed

the
centrality

of
abortion

w
ithin

fem
inist

m
ovem

ents
that

m
arginalized

the
experiences

and
resistance

of
those

deem
ed

unfit
to

reproduce
and

to
raise

children,
targeted

by
politics

of
sterilization

(Vergès
2017;

G
heorghe

2019).
A

pplying
a

decolonial
analytic,

this
paper

addresses
the

possibilities
of

resistance
to

anti-gender
politics

based
on

fem
inistsolidarity

in
its

m
ultiplicity,

as
w

ell
as

the
tensions

that
perm

eate
them

and
that

shape
the

encounters
betw

een
different

actors
–

at
tim

es
fostering

coalitions,
at

others
hindering

them
.

A
gainst

an
abstract

unitary
and

cohesive
fem

inism
,

decolonial
theory

acknow
ledges

m
ultiplicities

and
erasures

not
fragm

entation,
arguing

for
pluriversality

–
not

additive,
butconflictual(E

scobar
2020).Itposes

contested
narratives

and
argues

thatcoalitionalcrossings
m

ightfosterw
illingness

ofthose
w

ho
encounter

each
other

to
engage

in
com

plex
com

m
unication,

in
order

to
create

new
resistantpractices

(Velez
and

Tuana
2020)through

deep
coalitions,

outside
the

hegem
onic

single
w

orld
of

sense
that

conceals
the

others
(A

lcoff
2020).

Session 7: Jenseits von B
inaritäten und K

ategorien

A
m

bivalente
U

n_Sichtbarkeiten
von

G
eschlecht

und
K

örper/de/form
ationen

in
barocken

Perlen-
und

G
efäßfiguren

kolonialer
Sam

m
lungen

der
K

unst-
und

W
underkam

m
ern

-
fine

queer
art

als
dekoloniale visuelle A

ntw
ort

U
rsula Lücke

A
nhand

eines
Lichtbildvortrags

erläutere
ich

den
kulturw

issenschaftlichen
P

rozess,
der

die
am

bivalente
D

eutung
der

U
n_S

ichtbarkeiten
von

G
eschlecht

und
K

örper|de|form
ationen

in
barocken

P
erlen-und

G
efäßfiguren

analysiertund
aufzeigt.

Zum
A

nderen
veranschauliche

ich
den

künstlerischen
P

rozess
der

6



H
erstellung

m
einer

M
iniaturen

(fine
queerart),die

einen
epistem

ischen
W

andel
auf visueller und analythischer E

bene anbieten.
D

as
G

rüne
G

ew
ölbe

in
D

resden,
S

chloss
A

m
bras

in
Innsbruck

und
B

urg
Forchtenstein

sind
Zeugnisse

w
ichtiger

K
unst-

und
W

underkam
m

ern
E

uropas.
Lange

als
S

am
m

elsurien
abgew

ertet
gelten

W
underkam

m
ern

heute
als

O
rte

neuzeitlicher W
issensbildung und sind als K

olonialsam
m

lungen zu deuten.
D

as
R

aum
-

und
S

am
m

lungskonzept
der

W
underkam

m
ern

entw
ickelt

sich
ab

1500
und

endet
im

B
arock

(E
nde

18.Jh.).
D

ie
Idee

w
ar,

eine
m

öglichst
vollständige

m
ikrokosm

ische
E

nzyklopädie
des

M
akrokosm

os
abzubilden.Für

Fürst*innen,
w

ohlhabende
B

ürgerliche
und

privilegierte
W

issenschaftler*innen
(z.B

.
K

epler)
w

aren
sie

holistisches
W

eltm
odell

(B
E

S
S

LE
R

2015).
N

eben
O

bjekten
der

N
atur,

K
unst,

W
issenschaftund

E
rinnerung

w
aren

auch
O

bjekte
„frem

der“
(E

xotica)
und

kurioser
W

elten
(M

irabilia)
ausgestellt.

B
esonders

M
iniaturskulpturen

aus
G

old
m

it
P

erlen
und

Figurinen
an

P
runkgefäßen

verkörpern
die

„E
xotica“

und
„M

irabilia“
-

einerseits
als

eine
Zurschaustellung

kolonialerW
eltsichten,andererseits

als
das,w

as
existiertoderexistieren

könnte
(FO

U
C

A
U

LT 1980).
U

nregelm
äßig

geform
te

P
erlen

heißen
barroco,

w
as

„schief“
oder

„ungleichm
äßig“

bedeutetund
zum

E
pochenbegriffw

urde.D
as

G
rüne

G
ew

ölbe
in

D
resden

präsentiert
M

iniaturszenografien
m

it
unregelm

äßigen
P

erlen
als

K
örperteile

von
K

leinw
üchsigen,

M
ischw

esen,
H

arlekinen,
exotischen

Tieren
usw

.
In

den
P

erlenfiguren
sind

häufig
keine

Idealkörper
dargestellt,

sondern
K

örper,
die

in
frühneuzeitlichen

W
issensordnungen

im
B

ereich
der

„M
onstra“

verortetw
urden.S

ie
sind

B
edeutungs-und

W
issensträger,die

frühneuzeitliches
N

atur-
und

K
örperw

issen
transportieren,

generieren,
(re-)produzieren

und
verhandeln

(S
U

C
H

Y
2019).

E
inige

S
kulpturen

repräsentieren
historische

P
ersonen,

die
als

W
under

die
edelste

S
chöpfung

der
N

atur
verkörpern

(D
A

S
TO

N
/PA

R
K

 1998).
M

eine
künstlerischen

A
rbeiten

der
fine

queer
artbeinhaltetM

iniaturskulpturen,
die

diese
schiefe

Tradition
aufgreifen

und
queeren.D

ie
M

iniaturskulpturen
sind

H
ybride

aus
standardisierten

P
lastikkörpern

derM
odellbaugröße

H
0

=
1:87.S

ie
w

erden
m

assiv
in

E
delm

etallgegossen,m
itFundstücken

industriellerFertigung
kom

biniert
und

bilden
ein

Zusam
m

enspiel
von

B
ruchstücken

und
scheinbar

U
nvollkom

m
enem

.
„M

ädchen
geht

schw
im

m
en“

oder
„M

utprobe“
bieten

die
M

öglichkeit,
die

m
ännlich

besetzte
Taucherfigur

bzw
.

den
Froschm

ann*
und

das
M

ädchen*
zu

queeren.
„Zentrifurie“

verbindet
Zentrifugalkraft

m
it

Furie,
also

ein
physikalisches

m
it

einem
antiken

P
hänom

en
-

und
dem

Furienm
eister*

im

K
unsthistorischen

M
useum

W
ien.

In
„P

ose“
w

ird
der

fehlende
U

nterschenkel
einer

silbernen
Figurine

durch
ein

K
örperteileiner

anderen
Figurine

„ergänzt“-
aber

nur
aus

einem
B

lickw
inkel.D

ie
K

onzeption
erfolgte

in
A

useinandersetzung
m

it den A
rbeiten des K

ünstlers A
rtur Żm

ijew
ski.

S
kulpturen

sind
w

ichtige
U

ntersuchungsgegenstände
fem

inistischer
Theorie

(W
E

N
K

1996).
Im

Lichtbildvortrag
w

erden
historische

und
örtliche

Zusam
m

enhänge
und

A
bgrenzungen

anhand
von

B
ildm

aterial
und

queerfem
inistischer

K
unst-

und
K

ulturtheorie
diskutiert.

D
as

E
rbe

kolonialer
M

achtstrukturen,die
in

den
barocken

P
erlen-

und
G

efäßfiguren
derK

unst-und
W

underkam
m

ern
verkörpert

sind,
w

erden
unter

dekolonialer,
fem

einistischer
und

queerer
P

erspektive
in

Frage
gestellt.

D
ie

M
iniaturen

der
fine

queer
art

bieten
die

M
öglichkeit

eines
epistem

ischen
W

andels
an,

um
eurozentrische,

rassistische
und

heteronorm
ative

H
ierarchien

und
A

usschlüsse
visuell

und
analythisch zu verlernt und abzubauen.

W
iderstände und Potenziale m

ultidim
ensionaler G

eschlechteridentitäts-
forschung?

C
éline A

nne Favre, D
ilan A

ksoy
In

quantitativen,
entw

icklungspsychologischen
S

tudien
können

sich
die

B
efragten

in
den

Fragebögen
in

derR
egelbinärals

w
eiblich

oderm
ännlich

einstufen
oderals

„anderes“,w
as

eine
S

am
m

elkategorie
darstellt,die

alle
"anderen"repräsentiert.Je

jünger
die

B
efragten

sind,
desto

w
eniger

G
eschlechtervielfalt

findet
sich

in
den

Fragebögen.
Im

H
inblick

aufdie
A

doleszenz
als

w
ichtiger

identitätsstiftender
und

-suchender
M

eilenstein
im

Leben
istdiese

sim
ple

K
ategorisierung

ganz
besonders

einschränkend.
D

ie
Folgen

davon
sind

diskrim
inierende

Fragen
im

Fragebogen
und

zudem
auch

diskrim
inierende

und
irreführende

E
rgebnisse.

S
o

lässt
sich

im
m

er
w

ieder
nachw

eisen,
dass

Frauen
häufiger

an
D

epressionen
erkranken

als
M

änner. W
arum

 das so ist, lässt sich jedoch nicht w
irklich bew

eisen.
In

der
W

issenschaft
bestim

m
en

nebst
der

Q
ualität

des
Inhalts

viele
w

eitere
Faktoren,

w
eshalb

ein
A

rtikel
zustande

kom
m

t
und

veröffentlicht
w

ird.
Faktoren,

die
w

eniger
dam

itzu
tun

haben,w
as

erforschtw
ird,sondern

dam
it,w

er,w
as,w

o
und

m
itw

elchen
M

itteln
forscht.A

usgehend
von

derForschung
derpädagogischen

Fachhochschule
N

ordw
estschw

eiz
und

dem
daraus

resultierten
sow

ie
veröffentlichten

A
rtikel

"M
ultidim

ensional
and

Intersectional
G

ender
Identity

and
S

exual
A

ttraction
P

atterns
of

A
dolescents

for
Q

uantitative
R

esearch"
w

ird
folgenden Fragen nachgegangen:
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-W
ie

können
binäre

G
eschlechterkategorien

für
Jugendliche

in
der

quantitativen
Forschung

über
einen

intrasektionalen
Zugang

aufgebrochen
und

diversifiziert
w

erden?
-W

o liegen die G
renzen?

-W
elche W

iderstände bestehen vom
 Fragebogendesign, P

retest m
it Jugendlichen,

über
das

Feedback
von

E
rziehungsberechtigen

und
Lehrpersonen

bis
hin

zur
Theorieentw

icklung
und

den
A

usw
ertungsm

ethoden
und

w
ie

könnten
diese

teilw
eise überw

unden w
erden?

D
er

A
rtikel

"M
ultidim

ensional
and

Intersectional
G

ender
Identity

and
S

exual
A

ttraction
P

atterns
of

A
dolescents

for
Q

uantitative
R

esearch"
konnte

aufzeigen,
dass

Jugendliche
im

A
lter

von
durchschnittlich

12
Jahren

durchaus
in

der
Lage

sind,
ihre

G
eschlechtsidentität

und
sexuelle

A
nziehung

m
ehrdim

ensional
w

ahrzunehm
en.

E
s

konnte
aufgezeigt

w
erden,

dass
die

latenten
P

rofile
(m

ultidim
ensionale

G
eschlechtsidentität

und
sexuelle

A
nziehung)

ein
differenzierteres

B
ild

des
psychosozialen

S
tatus

ergeben
als

die
binäre

K
ategorisierung von M

ädchen und Jungen.

Session 9: Forschung und M
ethoden dekolonialisieren

Veranderungen reflektieren – W
issensproduktionen dekolonisieren.

M
ethodisch-kartographische N

orm
alität(en) rekonstruieren und

hinterfragen

O
laf Tietje

S
exualität

und
G

eschlecht
w

erden
im

K
ontext

von
M

igrationen
in

öffentlichen
D

ebatten
vor

allem
in

den
Zusam

m
enhang

w
eiterer

Veranderungen
gerückt.

Im
m

igrant*innen
in

D
eutschland

w
ird

so
oftm

als
ein

vorm
odernes

oder
traditionell

attribuiertes
Verständnis

von
G

eschlecht
und

S
exualität

zugeschrieben.A
ls

Im
m

igrant*innen
m

arkiertw
erden

dabeivorallem
P

eople
of

C
olour,

verschränkt
m

it
einer

verm
eintlichen

m
uslim

ischen
R

eligionszuge-
hörigkeit.

K
örper,

S
exualität

und
G

eschlecht
w

erden
m

it
im

aginierten
Vorstellungen

kulturalisierter
G

eneralisierungen
zusam

m
engebrachtund

gegen
eine

w
eiße

em
anzipierte

G
esellschaft

diskutiert.
Q

ueere
Lebensrealitäten

von
etw

a
G

eflüchteten
in

D
eutschland

bleiben
dabei

w
eitgehend

unberücksichtgt
(Tietje 2021: 120).

W
issenschftliche

Forschung
als

eine
besondere

A
rtdes

„story-telling”(U
sher2005:

30)
zu

akzeptieren,
bedeutet

auch
die

H
intergründe

eben
dieses

E
rzählens

zu
reflektieren.

D
enn

W
issenschaft

gew
isserm

aßen
als

ein
E

nsem
ble

aufbestim
m

te
W

eise
reglem

entierter
und

regulierter
P

raktiken,
Techniken

und
Institutionen

die
eine

G
eschichte

erzählen,
verw

eist
auf

die
N

otw
endigkeit,

eben
diese

P
raktiken,

Techniken
und

Institutionen
auch

in
die

A
nalysen

m
iteinzubeziehen.S

o
w

ird
schnell

klar,auch
w

issenschaftlich
kann

nichteine
unm

ittelbare
allgem

eingültige
W

ahrheit
gefunden

w
erden.

E
m

pirische
S

ozialforschung
ist

vor
allem

ein
P

rozess
in

dem
W

ahrheit(en)
durch

w
issenschaftliche

A
utoritäten

hergestellt
w

erden.
B

eziehungsw
eise

in
den

W
orten

von
D

onna
H

araw
ay:

„W
issenschaft

ist
ein

anfechtbarer
Textund

ein
M

achield,derInhaltistdie
Form

.B
asta“(H

araw
ay

1995:
75).
W

issensproduktionen
sind

insofern
Teilvon

M
achtverhältnissen,in

diese
verw

oben
und

durch
sie

produziert.D
am

iteinhergehende
Veranderungen

(vgl.S
aid

1979)in
den

B
lick

zu
rücken,zu

hinterfragen
und

gegebenenfalls
zu

einer„D
ekolonisierung

von
W

issen
und

S
ein“(M

ignolo
2010:98,Ü

bers.O
T)beizutragen,m

eintgerade
für

em
pirische

A
useinandersetzungen

auch
den

B
lick

auf
die

„circum
stances

of
life“

(S
aid

1979:
10)

der
Forscher*innen

zu
richten.

D
ieser

B
eitrag

nim
m

t
die

m
ethodologische

H
erausforderung

der
R

eflexion
von

Veranderungen
durch

den
reflexiven

E
inbezug

der
Forscher*innen-P

ositionalitäten
in

den
B

lick.
B

ezugnehm
end

aufD
ebaB

en
um

Forschungsethik
(vgl.U

nger2014),R
eflexivitätin

qualitativer
S

ozialforschung
und

diskursive
(U

n)S
ichtbarkeiten

(vgl.
S

pivak
1988)

geht
es

m
ir

darum
,

einen
reflektierenden

B
lick

aufdie
Forschungssituation

selbst
zu w

erfen.
Forschungspraktisch

w
erden

hierzu
m

appings
der

S
ituationsanalyse

(vgl.C
larke,

Friese
&

W
ashburn

2018)
entlehnt,um

dem
„god-trick“(H

araw
ay

1995:81)in
den

W
issenschaften

reflexiv
zu

begegnen.
M

ittels
eines

solchen
poststrukturalistisch

begründeten
E

inbeziehens
von

m
ethodisch-

kartographischen
Instrum

enten
können

die
Forschungssituationen,

H
errschafts-

und
M

achverhältnisse
des

jew
eiligen

Zusam
m

enhangs
sow

ie
die

P
ositionalitäten

auch
derForscher*innen

in
den

B
lick

genom
m

en
w

erden.
Insofern

w
ird

es
zw

ar
auch

aufdiese
W

eise
nicht

m
öglich

die
Forscher*innen

von
ihre

S
ituiertheitzu

lösen,aber
die

A
rtund

W
eise

ihrer
Verw

obenheit
kann

in
den

B
lick

genom
m

en
und

die
Veranderungen

in
Forschungspraktiken transparent w

erden.
In

m
einem

Vortrag
w

erde
ich

dem
entsprechend

zunächst
einen

B
lick

auf
Forschungslogiken

verbunden
m

iteinem
Fokus

aufden
reflexive

turn
(vgl.C

lifford
&

M
arcus

1986)
richten.

D
ies

w
erde

ich
daran

anschließend
m

it
einem

dekolonisierenden
Zugang

m
achtanalytischer

em
pirischer

Forschung
verbinden.8



A
uf

dieser
G

rundlage
schlage

ich
schließlich

vor,
die

m
appings

der
S

ituationsanalyse
(vgl.

C
larke

et
al.

2018)
zu

nutzen,
um

rassistische
und

heteronorm
ative

H
ierarchien

zu
identifizieren,

ihre
R

elevanz
für

W
issensproduktionen

zu
m

arkieren
und

bestenfalls
zu

dekonstruieren.A
ufdiese

W
eise

kann
Forschung

dazu
beizutragen

M
achtverhältnisse

zu
dekolonisieren.

P
lastisch

w
erden

m
eine

m
ethodischen

und
m

ethodologischen
Ü

berlegungen
an

einem
em

pirischen
B

eispielaus
m

einer
Forschung

zu
U

nterstützungspraktiken
für

und m
it G

eflüchteten in D
eutschland.

Intersektional-dekoloniale Subjektivierungsanalyse

E
lisabeth Tuider, Tina S

pies
M

igration,so
der

Tenor
der

kritischen
M

igrationsforschung
derletzten

Jahre,kann
nicht

länger
als

eine
A

usnahm
eerscheinung

oder
eine

soziale
S

onderform
betrachtet

und
analysiert

w
erden,

sondern
ist

das
S

trukturm
erkm

al
von

G
esellschaft,

einer
sogenannten

„postm
igrantischen

G
esellschaft“

(Tsianos/K
arakayalı

2014;
Yildiz

2015;
Foroutan

2019).
Transnationale

Fam
ilienbezüge

und
plurilokale

Verortungen,
internationale

(B
ildungs-

und
A

rbeits-)B
iografien,

B
eziehungen

und
A

lltagsgestaltungen
haben

sich
ebenso

etabliert
w

ie
P

ositionierungen
der

M
ehrfachzugehörigkeiten

(vgl.
M

echeril
2003)

und
m

ehrheim
ische

E
rfahrungen

(vgl.
Yildiz

2018).
E

ntgegen
der

noch
im

m
er

dom
inierenden

öffentlichen
D

iskussionen
über

m
igrationsbedingte

Integrationsforderungen
steht

eine
postm

igrantische
P

erspektive
gerade

nichtfür
eine

verandernde,kulturalisierende
G

egenüberstellung
‚W

ir‘vs.‚die
A

nderen‘und
eine

dam
it

einhergehende
H

om
ogenisierung

der
Zum

-
A

nderen-G
em

achten,also
von

geflüchteten
M

enschen,(illegalisierten)M
igrant*innen,B

IP
oC

s
und

M
enschen,

die
als

‚anders‘
gelesen

w
erden.

Vielm
ehr

geht
es

um
das

S
ichtbarm

achen
und

Infragestellen
von

M
acht-

und
H

errschaftsverhältnissen,
von

P
rozessen

des
E

in-
und A

usschlusses, des Frem
dm

achens und Zuschreibens.
A

uch
in

der
postm

igrantischen
G

esellschafthatsich
aber

ein
rassifizierendes

und
ethnisierendes

O
thering,

sow
ie

ein
binär-vergeschlechtlichendes

und
sexualisierendes

O
thering,

nicht
aufgelöst

(vgl.
Tietje/Tuider

2019;
Tuider

2020;
H

uxel/S
pies/S

upik
2020).

Im
Vortrag

w
erden

w
ir

das
K

onzept
einer

intersektional-dekolonialen
S

ubjektivierungsforschung
vorstellen,und

dazu
aufden

theoretisch-
m

ethodologischen
S

puren
S

tuart
H

alls,
Judith

B
utlers

und
E

rnesto
Laclaus

–
ein

S
ubjektverständnis

verdeutlichen,
m

it
dem

zu
m

achtvollen
P

ositionierungen
der

P
rivilegierung

und
der

M
arginalisierung,

d.h.
dem

gesellschaftlichen
O

thering,
geforscht

w
erden

kann
und

m
it

dem
sich

nicht-essenzialistische
und

ggf.
auch

dekonstruktivistische
P

ositionierungen
aus

dem
em

pirischen
M

aterial
herausarbeiten

lassen.
D

arüber
hinaus

w
erden

w
ir

grundlegend
diskutieren,

w
ie

qualitative
Forschung

selbst
und

dam
it

auch
S

ubjektivierungsforschung an P
rozessen des O

thering beteiligt ist.

A
ffirm

ative
Sabotage

als
Tool

für
m

ehr
Verantw

ortung
in

postkolonial-
fem

inistischer Forschung?!

S
andra A

ltenberger
In

m
einem

D
issertationsprojekt

gehe
ich

der
Frage

nach,w
ie

vergeschlechtlichte
S

ubjektpositionen
in

der
U

N
E

S
C

O
K

onzeption
von

G
lobal

C
itizenship

E
ducation

(G
C

E
)

diskursiv
hergestellt

w
erden

und
in

w
elchem

Zusam
m

enhang/Verhältnis
diese

m
it

der
Fortschreibung

kolonialer
M

achtverhältnisse
stehen.

E
ine

postkolonial-fem
inistische

P
erspektive

einnehm
end

w
erden

dabei
G

C
E

-D
okum

ente
m

ithilfe
einer

dekonstruktivistisch
und

w
issenssoziologisch

inform
ierten

D
iskursanalyse

untersucht.
D

er
globale

R
aum

tritt
hierbei

als
ein

R
aum

füralle
in

E
rscheinung.D

iese
‚E

ine
W

elt’die
einer„Ö

konom
ie

des
G

leichen“
(K

uhn
2011:

31) 1
nachjagt,

läuft
jedoch

G
efahr

beständig
die

S
paltung

und
H

ierarchisierung
geopolitischer

R
äum

e
„betw

een
those

w
ho

right
w

rongs
and

those w
ho are w

ronged“ (S
pivak 2008a) zu reproduzieren und stabilisieren.

In
dieser

A
useinandersetzung

bin
ich

auch
im

m
er

m
itFragen

derD
ekolonisierung

der
eigenen

W
issensproduktionen

und
spezifischer

Theorien
und

M
ethodologien

konfrontiert.
G

erade
ein

postkolonial-fem
inistischer

Zugang
priorisiert

eine
„B

earbeitung
derim

eigenen
W

issen
produzierten

A
usschlüsse“(H

ark
2001:354) 2,

w
om

it
auch

die
eigene

K
om

pliz*innenschaft
m

itH
errschaftssystem

en
selbstzum

Forschungsgegenstand
w

erden
kann

und
eine,

nach
S

pivak
geforderte,

„herrschaftskritische
S

ituierung
von

P
rozessen

und
B

edingungen
der

E
rkenntnisproduktion“

(K
lapeer

2016:
112) 3

m
öglich

w
ird.

W
ie

kann
eine

herrschaftskritische
S

ituierung
aber

aussehen,
die

über
eine

reine
B

ekenntnispraxis
hinausgeht

und
zu

einer
P

raxis
der

S
elbstver_O

rtung
w

ird
die

eine
kritische

E
rkenntnispraxis

als
fem

inistische
und

de/postkoloniale
Verantw

ortung
entw

ickelt.
A

uch
w

enn
post-

und
dekoloniale

W
issenschaftskritik,

die
sich

m
it

der
K

ritik
an

herm
eneutischen

Verfahren
und

Interpretationen
als

‚E
rfindung‘

des
W

estens
beschäftigt

(S
m

ith
1999),

seit
einigen

Jahren
auch

im
deutschsprachigen

akadem
ischen

K
ontexten

präsent
ist,

so
stellen

diese
A

useinandersetzungen
im

m
er

noch
einen

blinden
Fleck

dar.In
dem

B
eitrag

solles9



darum
gehen

w
ie

eine
affirm

ative
S

abotage
(S

pivak2012) 4
,kom

biniert
m

it
einer

produktiven
A

nnulierung
(productive

undoing
–

S
pivak

2012),dabeinützlich
sein

kann,
die

W
idersprüchlichkeiten

als
auch

die
K

om
pliz*innenschaft

die
sich

im
U

m
gang

m
it

fem
inistischer

W
issensproduktion

und
M

ethodologie
ergeben,

auszuhalten.
W

as
hieße

die
w

ichtigste
Lektion

der
D

ekonstruktion
–

m
eine

K
om

pliz*innenschaft
m

it
dem

K
ritisierten

-
ernst

zu
nehm

en
und

anzuw
enden?

M
.E

.
könnte

für
dieses

U
nterfangen

S
pivaks

S
trategie

der
affirm

ativen
S

abotage
(S

pivak
2012)

produktiv
gem

achtw
erden.In

ihren
A

usführungen
beziehtsie

sich
auf

die
P

rinzipien
der

A
ufklärung

5
und

schlägt
vor

die
P

rinzipien
der

A
ufklärung

affirm
ativ

zu
sabotieren

und
som

it
„die

Instrum
ente

des
K

olonialism
us

in
W

erkzeuge
für

dessen
Ü

berschreitung
verw

andelt
und

dam
it

G
ift

zu
M

edizin
m

acht.“
(C

astro
Varela/D

haw
an

2015:
203) 6

–
im

S
inne

einer
produktiven

A
nnullierung:keine

einfache,aber
doch

notw
endige

A
ufgabe.„P

roductive
undoing

is
a

difficult
task.

It
m

ust
look

carefully
at

the
fault

lines
of

the
doing,

w
ithout

accusation, w
ithout excuse, w

ith a view
 to use.“ (S

pivak 2012: 1)
1K

uhn,G
abriel(2005):Tier-W

erden,S
chw

arz-W
erden,Frau-W

erden.E
ine

E
inführung

in
die

politische P
hilosophie des P

oststrukturalism
us. M

ünster: U
nrast.

2H
ark,

S
abine

(2001):
Fem

inistische
Theorie

–
D

iskurs
–

D
ekonstruktion.

P
roduktive

Verknüpfungen.
In:

K
eller,

R
./H

irseland,
A

./
S

chneider,
W

./Viehöfer,
W

.
(H

g.)
(2001).

H
andbuch sozialw

issenschaftliche D
iskursanalyse.

3K
lapeer,

C
hristine

(2016):
FrauenU

nrechte
richten.

Zur
B

edeutung
postkolonial-fem

inistischer
Interventionen

für
eine

kritische
A

nalyse
von

M
enschenrechtspolitiken,

in:
Ziai,

A
ram

(2016):
P

ostkoloniale
P

olitikw
issenschaft:

Theoretische und em
pirische Zugänge. B

ielefeld: transcript Verlag. S
. 111-130

4S
pivak,

G
ayatri

C
hakravorty

(2012):
A

n
A

esthetic
E

ducation
in

the
E

ra
of

G
lobalization.

C
am

bridge/London: H
arvard U

niversity P
ress.

5„Trotz
ihrer

im
plizit

w
eißen,

bourgeoisen,
m

askulinistischen
A

usrichtung
bleiben

die
A

ufklärungsideale
völlig

unverzichtbar;
w

ir
können

diese
‚nicht

nicht
w

ollen‘,
so

S
pivak,

obw
ohl

w
ir

ihre
erzw

ungene
M

obilisierung
im

D
ienste

der
w

eiter
gehenden

R
echtfertigung

des
Im

perialism
us

einer
ständigen

K
ritik

unterziehen
m

üssen.“(C
astro

Varela/D
haw

an
2015:

203)
6C

astro
Varela,

M
aría

do
M

ar/D
haw

an
N

ikita
(2015):

P
ostkoloniale

Theorie.
E

ine
kritische

E
inführung. B

ielefeld: transcript.

W
elche

M
ethoden

können
w

ir
als

kritische
Forscher*innen

nutzen?
Zum

“C
ollective B

iography”-A
nsatz

S
arah B

est
Insbesondere

die
N

ah-
und

M
itteloststudien,

aber
fast

alle
D

isziplinen
w

eisen
in

ihrer
Forschung

und
in

der
G

estaltung
ihrer

Forschungsm
ethoden

koloniale
K

ontinuitäten
auf.

E
s

gibt
einen

akuten
B

edarf
das

R
epertoire

vorhandener
Forschungsm

ethoden
kritisch

zu
beleuchten

und
zu

fragen,
inw

iew
eit

diese
koloniale

M
achtverhältnisse

aufrechterhalten
bzw

.
reproduzieren

(C
hilisa

2020;
B

endix et al. 2020).
In

diesem
Zusam

m
enhang

m
öchte

ich
in

m
einem

B
eitrag

gerne
folgenden

Fragen
nachgehen:
-W

elche
M

ethoden
der

qualitativen
S

ozialforschung
können

w
ir

als
kritische,

postkoloniale
Forscher*innen

überhaupt
nutzen,

w
elche

eignen
sich

in
der

U
m

setzung eines dekolonialen A
nspruches?

-W
ie

kann
eine

Zusam
m

enarbeit
m

it
Forscher*innen

und
A

ktivist*innen
ehem

als
kolonisierter G

esellschaften (w
ie beispielsw

eise der M
E

N
A

-R
egion) aussehen?

Insbesondere
m

öchte
ich

den
A

nsatz
„C

ollective
B

iography“
(D

avies
and

G
annon

2006),
basierend

auf
m

ethodischen
A

nsätzen
der

E
rinnerungsarbeit

(H
aug

1983;
1990)

vorstellen
und

dessen
P

otential
für

die
dekoloniale,

fem
inistische S

ozialforschung.
C

ollective
B

iography
W

orkshops
bestehen

aus
m

ehrtätigen
W

orkshops,
in

denen
Teilnehm

erinnen
durch

„M
em

ory-W
riting“

und
„M

em
ory-Telling“

in
der

G
ruppe

das
K

ollektive
an

den
eigenen

individuellen
E

rfahrungen
herausarbeiten.

D
abei

w
ird

m
ithilfe

angeleiteter
Ü

bungen
„W

riting
from

the
B

ody“
eingeübt.D

enn
das

S
ubjektive

ist
nicht

individuell,
sondern

K
ennzeichen

kollektiver
E

rfahrungen
und

m
ithilfe

des
G

ruppendiskurses
können

so
E

rkenntnisse
über

vergeschlechtliches
S

ein,
W

erden
und

Fühlen
gew

onnen
w

erden.
C

ollective
B

iography
eignetsich

insbesondere
für

Forschungsvorhaben
derG

enderS
tudies,

da
es

als
M

ethode
hierarchiearm

ist
und

gleichzeitig
ein

em
anzipatorisches

P
otentialfür

die
Teilnehm

enden
beinhaltet,die

m
ehrtätigen

S
em

inare
bieten

einen
S

afer
S

pace,
indem

sich
insbesondere

A
ngehöriger

gesellschaftlich
m

arginalisierter G
ruppen austauschen können.

D
abei

m
öchte

ich
u.a.

aufm
eine

Zusam
m

enarbeitm
ittunesischen

A
ktivist*innen

aus
der

LG
B

TIQ
A

-C
om

m
unity

zurückgreifen
und

auf
m

it
diesen

geführten
Fokusgruppeninterview

s.
Im

R
ahm

en
m

einer
D

issertation
untersuche

ich
m

ithilfe
der

vorgestellten
M

ethode
aufw

elche
A

rtund
W

eise
(koloniale)

heteronorm
ative10



D
iskurse

in
S

ein,
W

erden
und

Fühlen
von

„unhappy
subjects“

(A
hm

ed
2010)

übergeht.
Von

der
heteronorm

ativen
O

rdnung
m

arginalisierte
S

ubjekte,sow
ohlin

D
eutschland

als
auch

in
Tunesien

erarbeiten
so

gem
einsam

aufw
elche

A
rtund

W
eise H

eteronorm
ativität in S

ubjektivierungsprozesse eingreift.
M

eine
D

issertation
hat

das
Ziel

sow
ohl

zur
D

ekolonisierung
der

N
ah-

und
M

itteloststudien
als

auch
derG

enderS
tudies

beizutragen.E
in

diskurstheoretischer
Teil

arbeitet
den

E
influss

heteronorm
ativer

O
rdnungen

auf
historische

G
eschlechterverhältnisse

der
kolonisierten

G
esellschaften

heraus
und

ein
em

pirischer
Teil

analysiert
die

W
irkw

eise
kolonialer

heteronorm
ativer

D
iskurse

in
S

ubjektivierungsprozessen.
D

abei
m

öchte
ich

in
m

einem
B

eitrag
insbesondere

problem
atisieren,

obund
w

ie
über

andere
„C

ontactZones“
(P

ratt1991)
geforscht

w
erden kann und w

elche K
riterien dekoloniale M

ethoden erfüllen m
üssen.

Im
A

nschluss
an

den
B

eitrag
können

zudem
w

eitere
M

ethoden
(w

ie
beispielsw

eise
Fokusgruppeninterview

s
oder

biographische
Interview

s)
in

B
ezug

auf
deren

R
eproduktion

von
kolonialen

M
achtverhältnissen

analysiert
w

erden
und

es
kann

gem
einsam

deren
E

inbindung
in

dekoloniale
Forschungsvorhaben

der
G

ender
S

tudies diskutiert w
erden.

Session 10:  Politicization of  gender, sexuality and m
igration

C
an

w
e

talk
the

talk?
A

critical
reflection

on
how

to
deconstruct

the
hegem

onic
perspectives

and
practices

concerning
refugee

w
om

en
in

Europe
N

ihan D
uran

This
paper

observes
thatdespite

the
com

positionalchange
ofasylum

-seekers
and

refugees
in

the
afterm

ath
ofthe

2015
R

efugee
C

risis,there
is

stillprevailing
issue

of
the

lack
of

a
gender

perspective
and

the
subsequent

lack
of

sophisticated
data

disaggregated
for

gender,w
hich

results
in

diverse
issues

of
refugee

w
om

en
cast

into
m

arginalization
and

exclusion.
G

iven
that

forced
m

igration
has

historically
been

interpreted
through

the
fram

ew
ork

of
m

ale
experience,

policies,
and

program
s

concerning
refugees

m
ay

either
overlook

the
gendered

aspects
of

m
igration

or
the

fram
ing

m
ay

be
in

a
m

anner
that

reproduces
hegem

onic
gender-inequalities,through

norm
ative

visions
regarding

gender
roles

and
relations,

w
hich

reinforce
their

predicam
ent

in
destination

countries.
W

hen
com

bined
w

ith
the

challenge
that

the
w

hite
fem

inist
agenda

m
ay

disregard
for

the
intersectionalissues

related
to

class,race,and
ethnicity,

the
criticalquestion

ofw
ho

defines
the

issues
thatare

prom
inentin

genderand
diversity

policies
and

program
s

becom
es

im
perative.Furtherm

ore,despite
the

change
in

the
population

dynam
ics,

the
underrepresentation

of
diversities

in
political

as
w

ell
as

in
socio-econom

ic
realm

s
in

E
urope,

persist
to

be
a

challenge
to

properly
address

the
pressing

issues
of

gender,
diversity,

and
inclusion in E

urope today.
A

gainst
this

background,
in

an
attem

pt
to

draw
attention

to
those

pow
er-asym

m
etries

and
to

disentangle
the

com
plex

and
m

utually
reinforcing

relationship
betw

een
know

ledge-production
and

policym
aking,this

paper
aim

s
to

encourage
further

debate
on

how
to

bring
forth

the
diverse

experiences
and

concerns
of

w
om

en,
especially

of
those

that
are

system
atically

under-represented
w

ithin
the

research
and

policy
circles,so

thatthe
know

ledge
generated

w
ould

not
reestablish

those
racial

or
gendered

inequalities,
and

corresponding
policies

and
program

s
w

ould
be

inclusive
and

em
pow

ering.A
t

the
intersection

ofthe
E

urocentric
perspective

thatfalls
shortto

m
ake

sense
of

and
target

the
diverse

issues
of

m
igrant

w
om

en,
and

the
inadequate

consideration
of

the
gendered

aspects
ofm

igration
and

integration
in

E
urope,

this
paper

aim
s

to
investigate

how
it

w
ould

be
possible

to
develop

critical
m

ethodological
tools

to
address

the
pressing

issues
of

gender,
diversity,

and
inclusion in E

urope today.
K
eyw

ords:G
ender, D

iversity, R
efugees, M

igration,Integration, E
urope.

Q
ueere postsow

jetische D
iaspora in D

eutschland

M
asha B

eketova
O

ption I
In

diesem
B

eitrag
w

erden
die

Im
aginationen

der
postsow

jetischen
M

igrant_innen
in

D
eutschland

als
besonders

konservative,heterosexistische
und

queerfeindliche
hinterfragt

und
die

diskursive,
m

ediale
und

kulturelle
U

nsichtbarkeitder
queeren

postsow
jetischen

M
igrant_innen

herausgefordert.G
egennarrative

aus
A

ktivism
us,

K
unst

und
Literatur,die

Lebensentw
ürfe,die

postsow
jetische

M
igrationserfahrung

oder
-G

eschichte
m

it
einer

m
arginalisierten

S
exualität

und/oder
G

ender
selbstbestim

m
t

und
authentisch

them
atisieren,w

erden
fokussiert.H

ierbeiw
erden

Tendenzen
derS

elbst-R
epräsentationen,die

postm
igrantische

(zw
eite

G
eneration)

M
igrant_innen

und
LG

B
TIQ

+
P

ersonen,
die

selbst
als

E
rw

achsene
oder

Jugendliche
m

igriert
haben,

auszeichnen,
aufgezeigt.

D
as

S
pannungsfeld11



zw
ischen

U
nsichtbarkeit

und
S

ichtbarkeit
durch

S
elbstexotisierung

dieser
M

igrant_innengruppe
w

ird
anhand

von
B

eispielen
aus

S
elbstvertretungsorganisationen

und
M

edien
erläutert.

A
nschließend

w
erden

M
om

ente
der

queer-m
igrantischen

„R
e-E

xistenz“
(Tlostanova

2018)
vorgestellt.

D
ieser

B
eitrag

stellt
das

W
ork

in
P

rogress
des

D
issertationsprojekts

„Q
ueere

postsow
jetische

D
iaspora

in
D

eutschland
jenseits

(U
n)S

ichtbarkeit
und

(S
elbst)E

xotisierung“
(H

um
boldt

U
niversität

zu
B

erlin;
Fakultät

für
S

law
istik

/
G

ender S
tudies) vor.

O
ption II

A
lternativ

zur
Vertiefung

in
die

D
iskurse

und
G

egendiskurse
zu

postsow
jetischen

M
igration

in
D

eutschland
kann

ein
Vortrag

eingereicht
w

erden,
der

die
best-practise

E
rfahrungen

aus
dem

S
em

inar
„Q

ueere
postsow

jetische
P

erspektiven.
E

ine
intersektionale

A
nnäherung“

bündelt,
w

elches
2019-2020

an
der

H
um

boldt
U

niversität
zu

B
erlin

stattfand.
D

ie
H

erausforderungen
einer

intersektionalen
diversitätsbew

ussten
Lehre

w
erden

durch
das

Them
a

derqueeren
postsow

jetischen
M

igration
verdeutlicht.

D
ie

E
rgebnisse

der
R

eflexion
der

A
rbeit

m
it

biographisch
und

disziplinär
divers

zusam
m

engesetzten
G

ruppen
aus

dem
A

rtikel„Teaching
queer/kvir

post-S
ovietperspectives:intersectionalpedagogy

and
globalknow

ledge
inequalities.“

(in
R

edaktion,erscheintin:“Inclusive
E

ducation
in

C
entral

and
E

astern
E

urope:
C

om
parative

studies
ofTeaching

E
thnicity,R

eligion
and

G
ender”,

E
d.

B
y

K
atarzyna

G
órak-

S
osnow

ska
et.

al,
2022)

w
erden

vorgestellt.

G
ender Studies in D

evelopm
ent R

esearch: A neocolonial agenda?
D

ennis Avilés-Irahola, E
va Youkhana

G
ender

issues,
the

system
atic

study
of

pow
er

asym
m

etries
and

inequalities
betw

een
w

om
en

and
m

en,
have

for
long

been
overlooked

in
developm

ent
research.

D
evelopm

ent
research

addresses
topics

such
as

the
perpetuation

of
violence

against
w

om
en,

gender
pay

gaps
and

unpaid
labor,

w
om

en’s
disadvantaged

access
to

education
and

their
increasing

vulnerabilityto
health

issues
(sexual

and
reproductive

health).
N

evertheless,
the

m
ainly

utilitarian
and

instrum
ental

approaches
in

both
disciplinary

and
m

ultidisciplinary
developm

ent
research

have
been

reductionist
due

to
a

dom
inant

w
estern

and
E

urocentric
developm

ent
paradigm

based
on

econom
ic

grow
th,

a
driving

goal
to

m
any

research
institutions

and
universities

today.
The

entanglem
ents

of
gender

discrim
ination

w
ith

different
societalspheres

and
historicalcontexts

are
analyzed

rather superficially.
A

s
scholars

of
critical

developm
ent

and
gender

studies,
w

e
argue

thatscholarly
traditions

in
developm

ent
research,

including
research

aim
ed

to
contribute

to
the

S
D

G
s,

w
hich

are
the

panacea
of

the
international

com
m

unity
tow

ards
a

better
future, have overlooked three research areas that are crucial in the field of study:
1.

A
m

ore
critical

approach
to

gender
studies

thatdisassem
ble

m
ultiple

form
s

of
discrim

ination
(intersectional

contestations
along

the
categories

class,race,age,
etc.), w

hich should be considered along the research cycle.
2.The

trade-offs
betw

een
the

singular
S

D
G

s,w
hich

stillconsider
the

rootcauses
for

‘underdevelopm
ent’

as
of

internal
or

intra-social
nature,

w
hich

follow
a

norm
ative

order
tow

ards
sustainability,

and
w

hich
negate

the
plurality

of
developm

ent
designs.

A
t

the
sam

e
tim

e,
the

S
D

G
s

are
follow

ing
the

idealofthe
industrialized

countries’accepted
m

odernization
and

grow
th,

w
ithout

considering
existing

alternatives
to

developm
ent

inspired
by

theories
of

the
S

outh
and

de-colonial perspectives.
3.The

histories
and

coloniallegacies
(colonialm

atrix
ofpow

er)ofthose
countries

of
the

‘G
lobal

S
outh’

that
have

suffered
from

and
that

are
targeted

by
the

internationaldevelopm
entresearch

com
m

unity.This
ignores

the
heritage

paths
of

(under)
privilege

betw
een

the
north

and
the

south,m
ale

and
fem

ale
subjects

and
am

ong
racial

classifications
as

they
w

ere
to

be
‘fixed’

by
the

techno-burocratic
specialization of our tim

es.
W

e
argue

that
critical

gender
studies

in
developm

ent
research

focused
on

the
observation,explanation

and
transform

ation
ofauthority

and
pow

er,requires
from

academ
ia

a
day-to-day

revolution,
i.e.

a
transform

ation
of

w
hatw

e
see,how

w
e

see
it,

how
w

e
explain

it
and

w
hose

answ
ers

w
e

express
through

our
w

ork.W
e

approach
these

questions
through

the
exploration

ofourow
n

closerinterrogations
on,

for
exam

ple,
how

to
co-constructknow

ledge
w

ithoutreproducing
neocolonial

agendas
in

the
classroom

and
in

the
research

field.W
hatis

the
role

ofacadem
ia

in
general,

and
gender

studies
in

particular,
in

contributing
(or

not)
to

the
developm

ent
agenda?

H
ow

do
w

e
avoid

the
reductionism

of
disciplinary

and
com

partm
entalized

view
s

of
science

and
developm

ent
goals?

C
an

w
e

thrive
in

spite
ofreductionists

research
agendas

influenced
by

the
sam

e
actors

thatprovide
us w

ith funds?

The
M

aking
ofthe

Filipino/a
“H

om
osexual”:G

ender
and

SexualD
iversity

in the Philippines under Spanish C
olonial R

ule (1565-1898)

K
iel R

am
os S

uarez
M

y
doctoralthesis

prim
arily

deals
w

ith
the

history
ofthe

policing
and

stigm
atization

of
non-norm

ative
gendered

and
sexual

bodies
in

the
P

hilippines
under

S
panish12



colonialrule
(1565-1898).Its

aim
is

to
provide

an
in-depth

analysis
ofearly

colonial
texts

by
S

panish
chroniclers

w
hich

discuss
the

supposed
“deviance”

of
bayog/bayoguin,

asog
and

babaylan
-

indigenous
nam

es
for

gender-crossing
spiritualand

m
edicalhealers

in
ancientFilipino

societies.Itseeks
to

exam
ine

how
selected

colonial
texts

discursively
regulated

indigenous
gender

non-conform
ity

and sam
e-sexual activity.

Through
rigorous

research
in

selected
colonial

archivalcenters
in

S
pain

and
the

P
hilippines,

and
through

careful
analysis

ofhistoricalscholarship
on

colonialand
postcolonialstudies,as

w
ellas

gender
and

sexuality
studies

(i.e.Q
ueer

A
sia

and
D

ecolonial
Q

ueer
S

tudies),
this

study
seeks

to
broaden

our
understanding

ofthe
long

historicalprocesses
ofstigm

atization
and

pathologization
of“hom

osexualities”
w

hich
continue

to
im

pactthe
narratives

and
lives

ofFilipino/a
LG

B
TIQ

com
m

unities
today.

For
this

project,
I

am
to

situate
m

y
ow

n
position

as
an

LG
B

TIQ
-identified

researcher
from

the
P

hilippines.
I

aim
to

contribute
to

the
critique

against
the

so-called
m

yth
ofthe

detached,objective,neutral,and
unfeeling

historian
through

the
use

of
m

ethodological
and

theoretical
tools

from
Q

ueer
A

utoethnography.
I

argue
thatitis

ethically
crucialto

highlightone’s
researcher

self-reflexivity
and

its
relation

to
structuralinequalities

in
know

ledge
production

especially
w

hen
w

orking
on

LG
B

TIQ
histories

and
history-w

riting
in

a
m

ultiply
colonized

society
such

as
the

P
hilippines.

Session 12:  Politicization of  gender, sexuality and m
igration

Interventionen in der  H
ochschullehre

C
orinna B

ath, S
andra B

uchm
üller

Technisches
D

esign
istnoch

im
m

er
hochgradig

vergeschlechtlichtund
rassifiziert.

Insbesondere
im

B
ereich

der
D

igitalisierung
verunm

öglicht
oder

erschw
ert

dies
produktive

N
utzungsw

eisen
für

alldiejenigen,deren
Lebensw

eisen,R
outinen

und
S

elbstverständnisse
nicht

der
N

orm
w

eißer,
w

estlicher,
m

ännlicher
S

ubjekte
der

M
ittelklasse

entsprechen,
die

den
entw

ickelten
Technologien

m
eist

zugrunde
gelegt

ist.
S

olche
A

usschlüsse,
die

speziell
m

it
der

K
ünstlichen

Intelligenzforschung
und

B
ig

D
ata

in
D

iskrim
inierungen

kulm
inieren,w

erden
in

den
letzten

Jahren
nicht

nur
zunehm

end
in

w
issenschaftlichen

D
iskursen

them
atisiert

(u.a.
O

‘N
eil

2016,
B

enjam
in

2017).
Vielm

ehr
entstehen

zugleich
theoretische

A
nsätze

und
m

ethodische
Vorgehensw

eisen
für

technisches
D

esign,
die

darauf

zielen,
diese

P
roblem

atiken
zu

verm
eiden,

indem
sie

teils
erprobte,

teils
neue

W
ege

beschreiten
(vgl.

u.a.
B

uchm
üller

2018,
E

scobar
2017,

C
onstanza-C

hock
2020).
Vor

diesem
H

intergrund
m

öchten
w

ir
die

E
rkenntnisse

und
E

rfahrungen
aus

einer
internationalen

Lehrkooperation
zw

ischen
der

TU
B

raunschw
eig

und
dem

Indian
Institute

of
Technology

(IIT)
B

om
bay

diskutieren,
die

w
ir

im
W

intersem
ester

2020/21
in

Zeiten
digitalerLehrform

ate
aufgrund

derC
orona-P

andem
ie

gew
onnen

haben.
In

der
Lehrveranstaltung

arbeiteten
indische

S
tudierende

aus
B

achelor-,
M

aster-
und

P
hD

-P
rogram

m
en

des
Industriedesigns

m
itdeutschen

B
achelor-und

M
asterstudierende

aus
N

atur-
und

Ingenieurw
issenschaften

zusam
m

en.In
kleinen

interkulturellen
und

interdisziplinären
Team

s
untersuchten

sie
soziale

G
ruppen

in
Indien

und
D

eutschland,
für

die
sich

die
C

orona-
P

andem
ie

und
die

dadurch
beschleunigte

D
igitalisierung

besonders
nachteilig

ausw
irkte.Zielw

ares,fürdiese
G

ruppen
sozialgerechte

technische
Lösungsansätze

zu
entw

ickeln.D
afürführten

die
Lehrenden

in
A

nsätze
derfem

inistischen
S

cience
and

Technology
S

tudies,des
P

artizipativen
D

esigns
und

des
D

esign
Forecasting

ein.In
der

Lehrveranstaltung
w

urden
digitale

P
lattform

en
und

Tools
eingesetzt,

um
m

it
S

tudierenden
aus

verschiedenen
Ländern

zusam
m

enzuarbeiten
und

sie
anzuleiten,

die
benannten

Theorien
und

M
ethoden

auf
aktuelle

P
roblem

e
zielgruppen-

und
länderspezifisch

anzuw
enden.

Indem
die

S
tudierenden

eigene
(z.B

.
kulturelle,

disziplinäre)
S

elbstverständnisse
hinterfragten

sow
ie

neue
P

erspektiven
aushandelten,

erw
arben sie w

esentliche K
om

petenzen fürs A
rbeiten in einer globalisierten W

elt.
In

unserem
B

eitrag
diskutieren

w
ir,

inw
iew

eit
diese

D
ezentrierungen

aufE
benen

kultureller,
disziplinärer

und
professioneller

A
nnahm

en
als

S
chritte

zu
einer

D
ekolonialisierung

von
Technikgestaltung

verstanden
und

bessergefördertw
erden

können.
S

ind
solche

Lehrveranstaltungen
ein

W
eg,

um
den

benannten
Vergeschlechtlichungen

und
R

assifizierung
in

Technik
entgegenzuw

irken?
W

ie
ließen

die
Technikgestaltungsansätze

vor
dem

H
intergrund

aktueller
Theorieentw

icklung
zur

D
ekolonisierung

im
B

ereich
der

G
ender

S
tudies

w
eiter

entw
ickeln?

W
ie

können
solche

A
ngebote

besser
in

den
H

ochschulen
und

ihren
S

trukturen etabliert und verankert w
erden?

Postcolonial
Fem

inist
Science

and
Technology

Studies.
Inhalt

und
Strategie zur D

ekolonisierung der Lehre
S

igrid S
chm

itz
D

ie
P

roduktion
naturw

issenschaftlichen
W

issens
und

technischerE
ntw

icklungen
ist

w
eder

objektiv
noch

neutral.
S

ie
erfolgen

in
m

achtvollen
gesellschaftlichen13



K
ontexten

und
legitim

ieren
U

ngleichheitsverhältnisse
–

lokal
bis

global.
D

ie
S

cience
Technology

S
tudies

(S
TS

)
untersuchen

diese
Verschränkungen

von
(N

atur-)W
issenschaft,

Technologie
und

G
esellschaft.

Fem
inistische

S
TS

charakterisieren
geschlechterbezogene

Verzerrungen
und

blinde
Flecken

in
W

issensproduktion
und

Technologieentw
icklung.S

ie
stellen

erkenntnistheoretische
A

nsätze
zur

Integration
und

A
ushandlung

verschiedener
S

tandpunkte
bereit.

P
ostkoloniale

S
TS

decken
die

andauernde
D

om
inanz

eurozentrischer/w
estlicher

W
issensproduktion,

den
A

usschluss
„anderer“

W
issensbestände

und
Technologisierungen

sow
ie

U
nterdrückungsm

echanism
en

durch
(post-)koloniale

M
achtprozesse auf.

In
der

letzten
D

ekade
entw

ickeln
fem

inistische
und

postkoloniale
N

atur-
und

Technikw
issenschaftler*innen

im
R

ahm
en

der
P

ostcolonial
Fem

inist
S

cience
Technology

S
tudies

K
onzepte

und
em

pirische
A

rbeiten,
um

die
untrennbare

Verschränkung
dieser

B
ereiche

zu
berücksichtigen

(H
arding

2011,
P

ollock/S
ubram

aniam
2016,

S
ubram

aniam
et

al.
2017,

S
ubram

aniam
/S

chm
itz

2016).
N

eben
akadem

ischen
Vertreter*innen

aus
nicht-

w
estlichen

und
w

estlichen
K

ontexten
sind

zudem
akadem

isch-aktivistische
P

ostionen
und

P
rotagonist*innen

lokaler P
olitik, z.B

. N
G

O
s, eingebunden (u.a. R

eardon/TallB
ear 2012).

R
adhike

G
ovinda

argum
entiert

20211,
dass

dekoloniale
fem

initische
A

nsätze
inhaltlich

und
strategisch

eine
D

ekolonialisierung
der

Lehre
befruchten

sollen.Ich
m

öchte
in

diesem
B

eitrag
anhand

m
einer

Lehrerfahrungen
der

letzten
Jahre

die
P

otenziale
und

H
erausforderungen

diskutieren,
w

enn
die

Verm
idlung

und
R

eflexion
der

Inhalte
postkolonialer

fem
inistischer

S
TS

in
den

G
ender

S
tudies

sow
ie

in
den

N
atur-

und
Technikw

issenschaften
den

strategischen
A

nspruch
auf

D
ekolonialisierung

der
Lehre

befruchten
soll

bzw
.

w
elche

K
onsequenzen

um
gekehrt

der
Fokus

auf
D

ekolonialität
auf

die
Verm

idlung
postkolonialer

fem
inistischer S

TS
 haben kann.

1
D

er
gem

einsam
e

Vortrag
m

it
S

arah
de

Jong
und

R
osalba

Ikaza
G

arza
zu

D
ecolonizing

Fem
inist

Teaching
in

N
eoliberal

Tim
es

an
der

FU
B

erlin
ist

abrufbar
unter

https://youtu.be/FsadnP
q6oN

c (letzter Zugriff 26.08.2021).
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H
arding,

S
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The
P
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S

cience
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Technology
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R
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: D

uke U
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ress.
P
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&
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S
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S
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B
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itz

(2016)
W

hy
W

e
N
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M
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m
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andbook
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cience
and

Technology
S

tudies.C
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A

:
M

IT P
ress/4S
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1

D
er

gem
einsam

e
Vortrag

m
it

S
arah

de
Jong

und
R

osalba
Ikaza

G
arza

zu
D

ecolonizing
Fem

inist
Teaching

in
N

eoliberal
Tim

es
an

der
FU

B
erlin

ist
abrufbar

unter
https://youtu.be/FsadnP

q6oN
c (letzter Zugriff 26.08.2021).

D
ekoloniale und diskrim

inierungssensible Lehre
S

arah B
est, M

aria S
chröder, G

alala K
haled S

afear und D
eniz Aytaç

S
eitFrühjahr

2021
stehen

die
einzelnen

M
itgliederin

verschieden
starken

K
ontakt

und
them

atisieren
Fragen

des
Lehralltages

m
iteinander.

A
nlass

des
K

ontakts
w

aren
G

espräche,w
elche

zentrale
A

spekte
von

D
iskrim

inierung
sow

ie
kolonialen

K
ontinuitäten

an
U

niversitäten
in

den
M

ittelpunkt
und

verm
eintliche

S
elbstverständlichkeiten der Lehre in Frage stellten.

D
ie

sich
daraus

neu
gegründete

A
rbeitsgruppe

vertritt
die

H
altung,

dass
an

deutschen
U

niversitäten
patriarchale,

koloniale
sow

ie
rassistische

und
klassistische

M
echanism

en
der

E
xklusion,U

ngleichheitsow
ie

S
tereotypisierung

–
ebenso

w
ie

sie
auch

in
der

deutschen
G

esellschaft
zu

finden
sind

-
existieren

(N
işancıoğlu

et
al.

2018;
G

utiérrez
R

odríguez
et

al.
2020),

die
über

vielfältigste
D

im
ension

(intersektional)
zur

E
ntfaltung

kom
m

en
(B

oom
ers/N

itschke
2012).W

ir
vertreten

die
A

uffassung,
dass

trotz
jüngerer

E
ntw

icklungen,
D

ekolonialisierungsbem
ühungen

an
U

niversitäten
nichtausreichend

in
den

Fokus
genom

m
en

w
erden

und
sich

„historische
w

ie
gegenw

ärtige
G

ew
altverhältnisse

und
-verflechtungen“

(B
roeck

2012:293)
w

eiter
reproduzieren.

A
ngesprochen

sind
hierbei

nicht
allein

M
om

ente
der

Leistungsbew
ertung

sow
ie

-beurteilung
von

S
tudierenden,

sondern
auch

die
Frage

nach
ausschließenden

E
ffekten

des
universitären

H
abitus,

B
ildungs-

und
A

ufstiegschancen
von

S
tudierenden

unterschiedlicher
H

erkunftsfam
ilien

etc.
(u.a.

S
eeck

und
Theißl

2020).
D

iese
R

ealitäten
führen

die
Tradition

der
„P

rivilegierung
der

P
rivilegierten“

an
U

niversitäten
fort

und
stellen

herrschende
M

echanism
en

der
U

ngerechtigkeitund14



M
achtasym

m
etrie

nicht
in

Frage.D
ies

istinsbesondere
desw

egen
als

bedenklich
einzuordnen,

da
U

niversitäten
im

gesellschaftlichen
Verständnis

als
O

rte
des

kritischen und innovativen D
iskurses gesehen w

erden.
D

ie
A

rbeitsgruppe
selbststelltdurch

die
Zusam

m
ensetzung

aus
unterschiedlichen

S
tatusgruppen

den
Versuch

dar
etablierte

M
achthierarchien

an
der

U
niversität

aufzubrechen
und

durch
ihre

Interdisziplinaritätdas
koloniale

E
rbe

verschiedener
w

issenschaftlicher D
isziplinen in den B

lick zu nehm
en.

Ziel
der

A
rbeitsgruppe

ist
daher

die
intensive

A
useinandersetzung

sow
ie

der
Versuch

der
B

enennung
kolonialer

K
ontinuitäten

sow
ie

rassistischer
und

klassistischer
S

trukturen.
W

ohlw
issend,

dass
es

sich
um

ein
strukturelles

und
historisch

etabliertes
P

roblem
handelt,

stellt
sich

für
die

A
rbeitsgruppe

insbesondere
eine

eher
praktisch

(pädagogisch)
orientierte

Frage,
die

nach
kurzfristigen

und
im

A
lltag

zur
Verfügung

stehenden
U

m
gangs-

,H
andlungs-

und
Lösungsw

eisen
für

die
Lehrtätigkeit

sucht.
D

abei
verfolgt

die
G

ruppe
folgende

S
chw

erpunkt:
1.

D
ie

gem
einsam

e
S

uche
nach

M
öglichkeiten

einer
„epistem

ischen
D

ekolonisierung“
(S

m
ith

2012),
die

über
das

D
ekolonisieren

von
Literaturlisten

(„epistem
ic

diversity“)
hinausgeht

und
S

tudierende
und

Lehrende
befähigt

koloniale D
enkw

eisen und E
pistem

e zu erkennen und diesen entgegen zu w
irken.

2.D
as

gem
einsam

e
E

ntw
ickeln

von
konkreten

H
andlungsoptionen,die

Lehrenden
sow

ie
S

tudierenden
in

ihrem
Lehralltag

zurVerfügung
stehen

und
die

A
tm

osphäre
eines em

pow
ernden und diskrim

inierungssensiblen Lehrbetriebes bieten.
3.D

ie
S

ensibilisierung
für

das
W

ahrnehm
en

von
M

acht-und
H

errschaftsaspekten
sow

ie
der

B
edeutung

der
eigenen

P
ositionierung

und
S

elbstreflexion
in

den
K

reisen
des

Lehrpersonals
unterschiedlicher

Fachbereiche
sow

ie
der

Verm
ittlung

von partizipativen und em
pow

ernden Lehr- und S
tudienform

aten.
4.

D
ie

S
chaffung

von
studentischen

und
em

pow
ernden

R
äum

en
der

Vernetzung
und des gem

einsam
en A

ustausches.
Im

Zuge
erster

B
em

ühungen
in

diesem
K

ontext
haben

Teile
der

A
rbeitsgruppe

bereits
eine

Veranstaltungsreihe
zu

diskrim
inierungssensibler

und
rassism

uskritischer
Lehre

vorbereitet,
w

elche
zum

Jahresende
2021

sow
ie

im
Januar

2022
stattfinden

sollund
zusam

m
en

m
itder

A
ntidiskrim

inierungsstelle
der

U
niversität veranstaltet w

ird.
U

nsere
bisherigen

E
rfahrungen

und
Ü

berlegungen
m

öchten
w

irgerne
im

R
ahm

en
eines E

inzelbeitrags oder W
orkshops teilen und zur D

iskussion stellen.

Session 13:  D
ecolonial perspectives on care and w

ork
D

ecolonial and intersectional perspectives on the global care chains
D

ina B
olokan

D
ecolonial

and
intersectional

perspectives
on

the
global

care
chains

A
useinandersetzungen

um
die

(R
e)P

roduktionsarbeitund
C

are
sow

ie
die

globale
C

areökonom
ie

und
den

dam
it

einhergehenden
B

etreuungsketten
sind

über
die

G
ender

S
tudies

hinaus
in

den
S

ozialw
issenschaften

und
in

der
G

esellschaftbreit
diskutiert

w
orden.

A
llerdings

gingen
diese

m
it

einer
konzeptionellen

und
epistem

ologischen
E

ngführung
einher.

Infolgedessen
w

urde
(I)

C
are

kaum
als

P
roduktion

des
Leben

im
w

eitesten
S

inne
verstanden,

(II)
D

iskussionen
über

transnationale
C

are-B
eziehungen

haben
ihre

B
etonung

des
historischen

G
ew

ichts
von

K
olonialism

us
und

A
usbeutung

in
einer

globalen,
patriarchalen

und
neokolonialen

W
elt

w
eitestgehend

verloren
und

(III)
die

zentrale
B

edeutung
von

C
are

als
S

elbstsorge
und

als
W

iderstandspraxis
m

arginalisierterM
enschen

erhielt
kaum

B
eachtung.

Infolgedessen
w

urden
unter

anderem
die

spezifischen
H

erausforderungen
m

igrierender
A

rbeiter:innen
die

in
D

eutschland
sow

ie
in

anderen
w

ohlhabenderen
Ländern

der
E

U
in

der
Landw

irtschaft
arbeiten

und
in

den
H

erkunftsländern
selbst

S
ubsistenzlandw

irtschaft
betreiben

w
eitestgehend

übersehen.
Ich

schlage
vor

(1)
C

are
aus

einer
epistem

ologisch
m

öglichst
breiten,

aber
sozioökonom

isch
eingebetteten

und
ortsbezogenen

P
erspektive

zu
reflektieren

und
dam

it
das

binär-w
estlich-patriarchal-koloniale

Verständnis
von

C
are

zu
dekonstruieren

und
(2)

den
B

egriffder
B

etreuungsketten
im

K
ontextm

igrierender
Landarbeiter:innen

aus
den

ländlichen
und

peripheren
R

egionen
dieser

W
eltneu

zu
konzeptionalisieren

und
dam

it
(3)

eine
intersektionale

und
dekoloniale

P
erspektive

aufC
are

zu
entw

ickeln,die
sich

zugleich
gegen

w
issenschaftliche

und
disziplinäre

E
ngführungen

w
endet,

die
theoretische,

em
pirische

und
politische

R
eflexionen beschränken.

D
ieser/s

E
inzelbeitrag/P

oster
(im

R
ahm

en
eines

P
anels?!)

oder
W

orkshop
-

je
nach

S
ynergiem

öglichkeiten
w

eiterer
eingereichter

B
eiträge

-
soll

den
R

aum
für

eine
m

ehrdim
ensionale

D
iskussion

über
C

are-B
eziehungen

eröffnen.
D

abei
beginnen

w
irm

itderem
pirischen

Forschung
und

den
Lebensrealitäten

translokaler
A

rbeiter:innen
in

der
Landw

irtschaft,
gehen

jedoch
über

em
pirische

U
ntersuchungen

translokaler
Lebens-

und
A

rbeitsverhältnisse
in

der
Landw

irtschaftsow
ie

der
theoretischen

Im
plikationen

für
die

A
nalyse

derglobalen
C

are-Ö
konom

ie
hinaus.

G
em

einsam
erw

eitern
w

ir
das

Verständnis
der

K
rise

der15



sozialen
(R

e-)P
roduktion

des
Lebens

um
die

P
erspektive

der
S

ubsistenzkrise
um

dam
itdie

D
iskussion

um
die

G
lobalC

are
C

hains
zu

dekolonialisieren
und

diese
m

it
abolutionistischen

P
erspektiven

zu
verbinden.Zum

A
ustausch

eingeladen
sind

alle
Interessierte,

insbesondere
jene

aus
dem

K
ontextder

M
igrationsforschung

sow
ie

jene,die
sich

m
itFragen

rund
um

das
Them

a
(transnationale)

C
arearbeitund

die
C

arekrise
beschäftigen.D

ie
D

iskussion
richtetsich

jedoch
auch

an
alle,die

sich
für

eine
translokale,

queerfem
inistische

und
dekoloniale

Forschungspraxis
sow

ie
abolutionistische

P
erspektiven

aufW
issenschaft,A

lltag
und

in
die

politische
A

rbeit
in diesem

 B
ereich begeistern.

The
thought

of
Lélia

G
onzales

and
SueliC

arneiro:A
w

ork
ofproduction

and reproduction of a decolonial fem
inist pedagogy

Lívia de S
ouza Lim

a
P

roposal
for

contributing
w

ith
the

follow
ing

article:The
thoughtofLélia

G
onzales

and
S

ueliC
arneiro:A

w
ork

ofproduction
and

reproduction
ofa

decolonialfem
inist

pedagogy.

Lélia
G

onzales
and

S
ueli

C
arneiro

account
for

tw
o

sem
inal

radical
thinkers

in
B

razilian
B

lack
fem

inist
thought,

w
hose

intellectual
production

is
notorious

for
its

junction
betw

een
political

activism
and

academ
ic

know
ledge.

B
oth

thinkers
developed

their
thought

from
their

experiences
of

being
a

B
lack

w
om

an
in

a
society

characterised
by

A
frican

slavery
and

patriarchal
colonial

dom
ination.

D
espite

the
initiatives

ofthe
socialand

politicalsciences
in

B
razilto

prom
ote

the
life

and
w

ork
of

these
tw

o
im

portant
fem

inist
thinkers,

I
consider

that
Lélia

G
onzales

and
S

ueliC
arneiro

stilllack
recognition

and
audience

in
the

G
lobalN

orth
and

this
article

aim
s

to
fillthis

gap.R
esponding

to
the

provocations
ofO

chy
C

uriel
w

ho
proposes

the
incorporation

of
an

epistem
ological

disengagem
ent

that
recognises

and
legitim

ises
subalternised

know
ledges,this

reflection
aim

s
to

shear
light

on
the

thought
of

G
onzales

and
C

arneiro,
reclaim

ing
their

place
as

central
decolonial and intersectional fem

inists.
This

article
resorts

to
the

w
ritings

of
G

onzales
and

C
arneiro,

as
w

ell
as

to
their

biographies,
to

search
both

for
the

lived
experience

and
how

those
experiences

are
signified

by
them

in
relation

to
the

condition
ofthe

B
lack

w
om

en
in

B
razilian

society.In
this

sense,Idraw
here

on
the

categories
created

by
P

atricia
H

illC
ollins

in
her

m
ethod

for
the

developm
ent

and
application

of
a

black
fem

inist
epistem

ology.For
C

ollins,the
structure

ofB
lack

fem
inistthoughtis

form
ed

both
by

experiences
and

consciousness
about

those
experiences,

w
here

both
analytical

units
are

usefulto
understand

how
the

colonialm
atrix

ofdom
ination

com
posed

by
racism

,heterosexuality,classism
,sexism

,and
colonialism

interactto
influence

the
agency,

subjectivity,
and

reality
of

racialized
w

om
en.

U
nder

this
light,

Iconsider
that

both
G

onzales
and

C
arneiro

operate
w

ithin
this

m
ethodological

and
epistem

ological
architecture,

and
that

the
specificity

of
their

diagnosis,
w

hich
is

based
on

their
historical

and
regional

contexts,
offer

relevant
insights

to
the

com
prehension

of
the

oppressions
that

w
om

en,
and

specially
racialized

w
om

en,
are subjected to.
To

situate
the

thought
of

Lélia
G

onzales
and

S
ueli

C
arneiro

w
ithin

the
scope

of
decolonial

thought,
I

em
ploy

the
m

ethodologicalfram
ew

ork
ofdecolonialfem

inist
pedagogy,

w
hich

as
developed

by
Yuderkis

E
spinosa,

D
iana

G
óm

ez,
K

arina
O

choa
e

M
aria

Lugones,outline
this

pedagogy
in

six
differentaxes:(i)relationship

betw
een

doing
and

thinking;(ii)expressing
a

conscience
abouta

subaltern
capacity

of
acting

as
historical

subjects;
(iii)

building
and

fom
enting

a
propositional

and
critical

capacity;
(iv)

recognizing
the

intersection
of

oppressions;
(v)

the
healing

dim
ension

ofdecolonialfem
inistthoughtand

(vi)enabling
interculturaland

crossed
dialogues betw

een social m
ovem

ents.
In

addition
to

bringing
outthe

contribution
ofB

lack
B

razilian
fem

inistthoughtto
the

paradigm
of

decolonial
studies,

w
ith

this
article

Ipropose
the

establishm
entofa

dialogue.
A

dialogue
that,

by
revealing

the
specificity

of
the

condition
of

black
B

razilian
w

om
en

in
face

of
a

colonial
S

ystem
,

establishes
a

bridge
betw

een
differentperipheralsituations

and
allow

s
connections

and
ties

offem
inistsolidarity

to be created through m
utual and m

ultiple acknow
ledgem

ents.

Ethnicisation, Stereotypes and Stigm
atisation in N

ursing and C
are w

ork
C

hrista W
ichterich

The
politicaleconom

y
ofcare

w
ork

is
intertw

ined
w

ith
a

socio-culturaleconom
y

of
caring

and
nursing.

Together
they

construct
a

cheap
transnational

pool
of

care
w

orkers
in

transnationallabour
m

arkets,a
kind

ofcare
precariat,and

accordingly
transnational structures and subjectivities.
A

part
from

the
general

low
esteem

attributed
to

caring
as

‘natural’
fem

ale
and

renew
able

resource,
stereotypes

and
stigm

ata
are

com
m

on
m

eans
to

ascribe
a

low
appreciation

to
care

professions
and

devalue
individualcare

w
orkers

and
their

com
m

itm
ent.The

fem
ale

body
and

the
fem

ale
m

oralare
centralto

the
discourses

around the status of nurses.
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P
rofessional

nursing
and

training
of

nurses
w

as
introduced

in
m

any
countries

in
the

globalS
outh

by
colonialpow

ers
w

ho
im

ported
w

estern
concepts

offem
ininity

and
m

othering,
linked

them
up

w
ith

care
w

ork
and

w
ith

christianity.
P

rejudices
regarding

the
m

orality
of

nurses
em

erged
because

they
of

care
taking

for
m

ale
patients,initially

during
w

ar.C
ountering

the
stereotype

ofim
purity

and
im

m
orality,

christian
m

issionaries
added

m
oral

value
w

ith
the

ideology
of

self-sacrifice
of

w
om

en
in

general,
and

of
de-sexualised

“sisters”
in

uniform
-like

starched
w

hite
dresses

w
ith

the
goalto

constructa
collective

identity
sim

ilarto
nuns.Tilltoday,the

im
age

ofnurses
as

care
w

orkers
is

caughtup
in

the
dilem

m
a

betw
een

care
ethics

and
loose

m
orals,nobleness

and
im

purity,saintand
w

hore.Training
ofnurses

in
India

and
the

P
hilippines

has
a

focus
on

diseases
w

hich
are

com
m

on
in

w
estern

countries and less on popular infections w
hich prevail in their countries.

C
ulturalstereotypes

and
ethno-racialstigm

ata
are

used
as

tools
forsubordination

and
hierarchisation

in
the

m
igrantlabour

m
arket.In

w
estern

E
urope,w

om
en

from
S

outhern
and

E
astern

countries
are

portrayed
as

m
ore

loving
and

respectful
tow

ards
the

elderly
than

people
from

individualistic
W

estern
cultures.

The
low

w
ages

they
earn

are
legitim

ised
by

narratives
ofthe

high
value

ofE
uros

orD
ollars

in
their

country
of

origin.
In

A
sia,

Filipinas
are

considered
to

be
clever

but
troublesom

e,
and

Indonesians
hard

w
orking,

and
honest

but
sim

ple.
D

om
estic

w
orkers

in
w

ealthy
m

etropolitan
households

are
often

suspected
ofstealing

due
to

othering
in

term
s

of
property

relations;
low

class
public

w
orkers

in
the

health
or

educationalsystem
are

often
suspected

ofcorruption.A
nyw

ay,the
construction

of
others

w
ith

the
help

of
ethnicised

and
racialised

stereotypes
settle

the
m

arket
value of m

igrant w
orkers.

Session 15:  D
ekolonialisierung als theoretische H

erausforderung
Q

ueer is not only a w
hite thing

A
lina S

abransky
„Q

U
E

E
R

N
E

S
S

IS
N

O
T

yet
here.

Q
ueerness

is
an

ideality.
[...]

Q
ueerness

is
essentially

aboutthe
rejection

ofa
here

and
now

and
an

insistence
on

potentiality
or

concrete
possibility

for
another

w
orld.“

(M
uñoz

2019,1)
José

E
steban

M
uñoz‘

Q
ueer-B

egriff,
der

sich
vielleicht

am
besten

m
it

der
Im

agination
eines

neuen
S

eins-S
tatus

fassen
lässt,

soll
sow

ohl
A

nfangs-
als

auch
E

ndpunkt
m

eines
B

eitrags
m

arkieren;
er

soll
m

ein
ständiger

B
egleiter

in
dem

Vorhaben
sein,dem

‚M
ythos‘

einer
w

eißen,
w

estlichen
Q

ueer
Theorie

m
it

H
ilfe

eines
P

rojekts
entgegenzutreten, das ich als dekolonial-queere- Verw

obenheit begreife.
A

uch
w

enn
die

Q
ueer

Theorie
es

unzw
eifelhaft

geschafft
hat,

H
ierarchieverhältnisse

und
A

usschlüsse
innerhalb

der
‚heterosexuellen

M
atrix‘zu

kritisieren,
sow

ie
B

ezeichnungs-,
R

egulierungs-
und

N
orm

alisierungsverfahren
aufzudecken,

die
das

m
oderne

S
exualitäts-,

G
eschlechts-,

und
Identitätsverständnis

durchziehen
und

nicht
zuletzt

beanspruchen
kann,

als
A

usdruck
der

Zugehörigkeit
für

dissidente
P

raktiken
und

K
örper

zu
fungieren,

verm
ag

sie
allzu

oft
selbst

nicht,
ihrem

eigenen
A

nspruch
gerecht

zu
w

erden.
Zahlreiche

post-
und

dekoloniale
S

tim
m

en
–

u.a.
w

underbar
versam

m
elt

in
der

bereits
1981

veröffentlichten
A

nthologie
This

B
ridge

C
alled

M
y

B
ack

von
C

herríe
M

oraga
und

G
loria

A
nzaldúa

–
haben

auf
die

R
eproduktion

kolonialer
N

arrative
innerhalb

der
Q

ueer
Theorie

hingew
iesen,

die
sie

des
R

assism
us

und
E

urozentrism
us

überführen
und

als
vorw

iegend
w

eißes
E

liteprojekt
entlarven

konnten.
U

nd
auch

w
enn

‚G
eschlecht‘

zunehm
end

als
eine

im
W

esten
lancierte

koloniale
K

onstruktion
anerkanntistund

post-und
dekoloniale

Theorien
allgem

ein
im

m
er

m
ehr

in
den

etablierten
Theoriekanon

aufgenom
m

en
w

erden,
ist

die
A

nklage
S

ilvia
C

usicanquis
so

aktuell
w

ie
nie

zuvor:
„E

s
gibt

keinen
D

ekolonisierungsdiskurs,
keine

D
ekolonisierungstheorie

ohne
die

dazugehörigen
P

raktiken.“ (C
usicanqui 2018, 84)

N
ach

w
ie

vorherrschtan
vielen

w
estlichen

U
niversitäten

eine
strikte

Trennung
von

Theorie
und

P
raxis,

die
nicht

nur
ontologische,

sondern
auch

epistem
ologische

P
rozesse

dom
iniertund

dam
itdas

W
issen

über
G

eschlecht,S
exualität,‚race‘und

Identitätbeeinflusst.D
aran

anknüpfend
sehe

ich
als

S
tudierende

des
G

ender-und
Q

ueer
S

tudies
M

asters
eine

persönliche
Verpflichtung

in
derD

ekonstruktion
dieser

konstruierten
E

ntfrem
dung,

die
das

K
ernanliegen

m
eines

dekolonial-queeren
Vorhabens

einnehm
en

w
ird.

Indem
ich

m
it

A
nzaldúa

„art
as

a
m

ode
of

theory“
begreife

und
m

itM
uñoz‘S

trategie
derD

isidentifikation
„the

theory
m

aking
pow

erof
perform

ance“
unterstreiche,m

öchte
ich

zw
eiA

nsätze
zusam

m
enbringen,die

sich
genau

an
der

S
chnittstelle

von
theoretisch-kritischer

A
rbeit

und
artistischer

P
roduktion

treffen
bzw

.
m

it
ihr

brechen.
D

ass
gerade

künstlerische
A

rbeiten
das

P
otential

haben,
queere

Zukünfte
im

M
uñoz’schen

S
inne

zu
im

aginieren,m
öchte

ich
außerdem

m
it

einer
A

nalyse
der

P
erform

ances
der

D
rag-K

ünstlerin
Vaginal

D
avis

ergänzen.
D

ie
Vernetzung

dieser
drei

G
renzgänger*innen

soll
eine

transdisziplinäre
Forschungsausrichtung

fördern,die
einerseits

die
G

enderS
tudies

in
dem

B
ew

usstsein
der

intersektionalen
Verw

obenheit
von

u.a.
G

eschlecht,
S

exualität
und

‚race‘w
eiter

bereichern
kann,die

vor
allem

aber
auch

die
A

rtund17



W
eise

der
P

roduktion
des

W
issens

über
diese

Interdependenzen
produktiv

beeinflussen
soll.

„[H
]ope

can
be

disappointed“,
w

ürde
M

uñoz
zu

einer
solchen

Im
agination

sagen,
„but

such
disappointm

ent
needs

to
be

risked
if

certain
im

passes are to be resisted.“ (M
uñoz 2019, 9)

Subjektivierung
dekolonisieren.Eine

C
ulturalStudies

und
C

riticalW
hiteness

-Perspektive auf das Subjekt
M

artina Tißberger
Theorien

zur
S

ubjektgenese,
die

in
den

S
ozial-

und
G

eistesw
issenschaften

entw
ickelt,

erforscht
und

gelehrt
w

erden,
gründen

allesam
t

auf
einer

kolonialen
E

pistem
e.

D
as

D
enken

über
das

S
ubjekt

ist
zutiefst

im
M

enschenbild
der

A
ufklärung

und
ihrem

Zeitgeist
des

K
olonialism

us,
Im

perialism
us

und
der

transatlantischen
S

klaverei
verw

urzelt.
W

ährend
die

G
ender

S
tudies,

K
ulturw

issenschaften
oder

P
hilosophie

beispielsw
eise

inzw
ischen

durch
postkoloniale

K
ritik

angestoßen
ihre

E
pistem

ologien
infrage

stellen,
hält

die
P

sychologie
unbeirrt

an
ihren

euro-
und

androzentrischen
Idealen

fest.
Für

die
angew

andten
S

ozialw
issenschaften

ist
die

P
sychologie

eine
der

w
ichtigsten

B
ezugsw

issenschaften
und

so
gelangen

ihre
K

onzepte
von

Identität,
P

ersönlichkeit,
S

elbst,
E

ntw
icklung,

M
oral

oder
W

ertvorstellungen
in

die
Lehrbücher

der
S

ozialen
A

rbeit,
der

S
ozialpädagogik,

der
P

flegew
issenschaften

etc.,
aber

auch
in

die
B

ildungsw
issenschaften.

In
diesem

Vortrag
w

erden
diese

psychologischen
S

ubjektvorstellungen
einer

dekolonialen
und

poststrukturalistischen
A

nalyse
unterzogen

und
A

lternativen
entw

ickelt,
die

es
erlauben,

das
S

ubjekt
zu

denken,
ohne

N
orm

ierungen
zu

reproduzieren,w
elche

vom
m

ännlichen*,
w

eißen*,
heterosexuellen,

christlich-säkularisierten,
ableistischen

Ideal
ausgehen.

D
iese

A
nalyse

kann
nicht

m
it

dem
gängigen

Instrum
entarium

der
P

sychologie
vorgenom

m
en

w
erden

–
you

can
notdism

antle
the

m
aster‘s

house
w

ith
the

m
aster‘s

tools.
Vielm

ehr
w

erden
die

M
ethoden

der
E

pistem
ologiekritik

von
C

ultural
S

tudies
und

C
ritical

W
hiteness

S
tudies

genutzt,
um

diese
A

nalyse
vorzunehm

en.
E

s
geht

allerdings
nicht

darum
,

besagte
psychologische

Theorem
e

gänzlich
zu

verw
erfen,

sondern
ihre

reaktionären
E

lem
ente

gegen
solche

auszutauschen,
die

einer
subjektw

issenschaftlichen
P

erspektive
gerechtw

erden.E
ine

solche
P

erspektive
verstehtdie

S
ituiertheitvon

S
ubjekten:

die
Intersektionalität

von
personaler-,

sozialstrukturell-institutioneller
und

sym
bolisch-repräsentativer

E
bene

sow
ie

die
Interdependenzen

gesellschaftlicher
S

trukturkategorien
w

ie
G

ender,
R

assism
us,

H
eteronorm

ativität
und K

lasse.

Zu
selbsterm

ächtigenden
Praxen

von
queers

ofcolor
unter

B
edingungen

postkolonial-heteronorm
ativer

H
egem

onie
im

K
ontextpolitisch-kultureller

B
ildungsarbeit

S
am

an A
. S

arabi
„D

ie
G

eschichte
der

P
ädagogik

als
B

efreiungstechnologie
istgrundlegend

und
seitihren

A
nfängen

m
itihrerH

errschafts-und
R

egierungsgeschichte
verknüpft“

(S
ternfeld, 2009 S

. 9)
In

der
Lecture

steht
die

Frage
nach

em
anzipatorischen

kulturellen
B

ildungspraxen
von

queers
of

color
im

Zentrum
.

E
s

sollen
einerseits

die
B

edingungen
postkolonial

heteronorm
ativer

H
egem

onie
entfaltet

w
erden

und
andererseits

selbsterm
ächtigende

S
trategien

von
queers

ofcolor
aufgew

orfen
w

erden, die aus dieser hervorgehen und sich ihr kraftvoll entgegensetzen.
M

it
der

Frage
nach

selbsterm
ächtigenden

(kulturellen)
P

raxen
von

queers
of

colorverortetsich
m

eine
Forschung

im
K

ontextpostkolonialqueerfem
inistischer

Forschung.
D

iese
befragt

im
H

inblick
auf

die
kritische

E
ntfaltung

einer
postkolonial

heteronorm
ativen

H
egem

onie
(vgl.

Ludw
ig,

2011)
die

Verschränkungen
von

R
assifizierungen

m
it

vereindeutigenden
vergeschlechtlichenden

diskursiven
P

raxen
und

A
ffekten,

w
ie

sie
historisch

verstrickt
und

hegem
onial

verstetigt
w

urden
-

bis
in

die
G

egenw
arthinein.E

s
soll

aufgezeigt
w

erden,
auf

w
elche

A
rt

und
W

eise
„koloniale

D
enkstrukturen

untrennbar
m

it
G

eschlechterdiskursen
verw

oben
(sind).

(...)
In

A
useinandersetzung

m
it

dem
Verw

eisungszusam
m

enhang
zw

ischen
dom

inanten
G

eschlechter
-

und
S

exualitätsnorm
en

und
kolonialen

H
ierarchien“

(P
utschert,

2019,S
.14)

rücken
neben

D
iskursen

und
P

raktiken,insbesondere
auch

E
pistem

e
in

den
B

lick,
w

ie
sie

im
Zusam

m
enhang

m
it

dem
E

m
anzipationspostulat

relevant
w

erden
und

eine
postkolonial-heteronorm

ative
H

egem
onie

konstituieren.
D

as
w

irkm
ächtige

Zusam
m

enspiel
von

race
und

gender
insbesondere

in
B

ezug
auf

auf
(selbst)erm

ächtigende
P

raxen
von

queers
of

color
soll

hegem
onietheoretisch

diskursiviert
w

erden
und

zudem
gegenhegem

oniale
P

raxen
herausgearbeitet

w
erden.

D
azu

braucht
es

eine
postkoloniale

queerfem
inistische

Theorieperspektive,
die

darauf
abzielt,

gleichzeitig
und

gegenseitig
die

Leerstellen
postkolonialerTheoriebildung

sow
ie

die
der

G
eschlechterforschung

zu
befragen.

E
ine

Forschungsperspektive,
die

selbsterm
ächtigende

P
raxen

von
queers

ofcolor
ins

Zentrum
setzt,interessiert

sich
insbesondere

für
S

ubjektvierungsw
eisen

und
w

ie
diese

aus
spezifisch

postkolonialheteronorm
ativ

diskursiven
K

onstellationen
hervorgebrachtw

erden
(vgl.

B
utler,

2019).
E

s
soll

herausgearbeitet
w

erden,
w

ie

18



S
precher*innenpositionen

aufgerufen
und

eingenom
m

en
w

erden
(vgl.

H
all,

1994,
S

.
77)

und
inw

iefern
sich

trotz
aller

P
roblem

atisierungen
und

W
idersprüchlichkeiten

des
E

m
anzipationspostulats

(vgl.
S

ternfeld,
2009,S

.9)
aus

postkolonialer,
queerfem

inistischer,
postm

arxistischer
und

poststrukturalistischer
P

erspektive
(vgl.

D
em

irovic,
Lettow

,
M

aihofer,
2019,

S
.

7),selbsterm
ächtigendes

H
andeln

eröffnet-„benton
the

projectofopening
up

a
w

orld
ofqueer

language,lyricism
,perceptions,dream

s,visions,aesthetics,and
politics“

(M
uñoz,

José
E

staban,
1999,

S
.

1).
In

diesem
Zusam

m
enhang

w
ird

zudem
das

K
onzept

der
queer

race
von

Ian
B

arnard
aufgegriffen,

um
nach

S
ubjektpositionen

zu
fragen,

die
das

Zusam
m

enw
irken

von
race

und
gender

nicht
nur

als
P

osition
der

M
ehrfachunterdrückung

benennen,
sondern

die
gegenseitigen

„K
ontam

inationen“
(B

arnard,
2004,

S
.

3)
stark

m
achen

und
ein

Q
ueering von

race
(„how

 queer is race“, B
ernard, 2004,S

. 2) verfolgen.
(D

as
S

ubjekt
als)

„S
chauplatz

dieser
A

m
bivalenz“

(U
nterordnung

und
W

erden
des

S
ubjekts)

(B
utler,2019,S

.18)
erhältbesondere

R
elevanz:S

ubjektvierung
als

„eine
A

rtvon
M

acht,die
nichtnureinseitig

beherrschend
aufein

gegebenes
Individuum

einw
irkt,

sondern
das

S
ubjektauch

aktiviertund
form

t.,in
w

elcher
das

S
ubjekt

sow
ohl

als
E

ffekt
einer

vorgängigen
M

acht
w

ie
als

M
öglichkeitsbedingung

für
eine

radikal
bedingte

Form
der

H
andlungsfähigkeit

entsteht“
(B

utler,
2019,

S
.

82).
M

it
dem

K
onzept

des
‚P

erform
ing

D
is-Identification‘

(M
uñoz,

José
E

staban,
1999)

w
ird

hier
im

A
nschluss

an
B

utler
eine

P
raxis

der
E

rm
ächtigung

von
queers

of
colors

aufgezeigt,w
ie

sie
subjektivierungsanalytisch fruchtbar gem

acht w
erden soll.
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Session 16: C
ontesting the term

s of w
orld- m

aking: beyond divisions
The

m
yth

of
the

dancer
Salom

e
at

the
fin-de-siècle:

from
object

of
the

m
asculine gaze to solipsist subject

Victoria M
ateos de M

anuel
This

conference
aim

s
to

present
the

m
ain

conclusions
of

the
firstchapter

ofthe
book

S
alom

e’s
silence.

C
horeographic

E
ssays

on
the

D
ionysian

in
M

odernity,
w

hich
w

as
the

result
of

m
y

P
hD

on
D

ance
P

hilosophy.
The

conference
is

structured
as

a
com

parative
study

w
ith

gender
decolonial

perspective
on

the
evolution

ofthe
biblicalfigure

ofS
alom

e
in

four
literary

w
orks

ofthe
fin-de-siècle:

M
allarm

é’s
H

erodias
(1865),

Flaubert’s
H

erodias
(1877),

H
uysm

ans’
A

gainstthe
G

rain
(1884)

and
W

ilde’s
S

alom
e

(1893).Idefend
the

idea
thatconcrete

aspects
of

this
biblical

m
yth

w
ere

draw
n

in
this

m
odern

historical
period

through
the

hybridization
am

ong
these

w
orks

ofliterature
and

their
relation

to
other

arts
such

as
pictorialand

scenic
arts

(M
olins

1996).Itis
to

be
m

ainly
observed

a
progressive

process
of

autonom
y,

epistem
ological

and
political

independence,
and

social
danger

in
the

tw
o

fem
inine

roles
ofthis

m
yth

(H
erodias

and
S

alom
e),w

hich
stay

in
relation

w
ith

the
archetype

ofthe
fem

m
e

fatale
draw

n
by

the
m

asculine
im

aginary
of

the
epoch

and
the

rising
internationalem

ancipation
ofw

om
en’s

m
ovem

ents
at

the
fin-de-siècle.H

erodias
w

illturn
from

a
sexually

rejected
w

ife
to

a
M

achiavellian
politicalsubject,and

S
alom

e
w

illdevelop
from

an
innocentdancerinto

a
subjectof

desire
and

know
ledge.Therefore,there

is
a

transition
in

the,follow
ing

Foucault’s
term

inology,subjectivation
processes

ofthe
fem

ale
characters

ofthe
m

yth
from

a
“m

asculine
gaze”

(Laura
M

ulvey’s
concept

on
cinem

a
actresses)

tow
ards

a
solipsist

gaze
(Jean

P
aul

S
artre’s

epistem
ology

of
desire).

This
subjectivation

process
ofthe

fem
ale

characters
has

sim
ilarfeatures

on
w

hatH
araw

ay
designates

as “m
odest w

itness” or subject of m
odern science.

Q
ueering

D
ecoloniality,

D
ecolonizing

queerness
in

practice:
C

ontesting
the term

s of w
orld-m

aking
E

sther M
. Franke

M
odernity

and
its

concepts
thathave

structured
w

orldm
aking

in
the

(post)colonial
w

orld
have

alw
ays

been
coded,legitim

ized
and

enacted
through

sexuality.W
hile19



this
has

been
studied

w
idely,

contem
porary

rew
orkings

of
these

connections
in

resistance
are

less
w

ell
studied

in
the

research
on

global
politics.

In
m

y
dissertation

I
aim

at
contributing

to
theorizing

global
w

orld-
m

aking
from

queer
decolonial

practices.
D

uring
the

S
pring

S
chool

I
w

ould
like

to
discuss

the
groundw

ork
for

this
dissertation

as
part

of
a

w
orkshop

or
as

an
individual

contribution.
W

ith
uncontested

prim
acy

of
neoliberal

capitalism
com

ing
to

an
end,

the
rise

of
fascist,

nationalist
and

heteropatriarchal
violence

as
w

ellas
new

transnationalor
internationalistform

s
ofactivism

em
erging,the

term
s

ofglobalorders
seem

to
be

in
flux

again.C
ontestations

ofnarratives
ofm

odernity
and

progress
have

m
ultiplied

and
opened

com
plex

and
am

bivalent
w

ays
of

challenging
the

givens
ofm

odern
orders.

N
ew

form
s

of
struggling

w
ith

globalpow
er

dynam
ics,including

neoliberal
extractivistlogics

in
connection

w
ith

heterosexistand
patriarchalviolence,pointto

a
series

ofopenings
beyond

interestgroups
alliances.This

is
the

starting
pointfor

this
thesis

that
aim

s
at

theorizing
global

w
orld-m

aking
from

queer
decolonial

practices.W
hatcan

be
draw

n
from

contestations
and

rew
orkings

ofsexualorders
and (de)colonization and their im

brication?
I

w
ill

draw
together

postcolonial,
decolonial

and
transnational

fem
inist

theory
as

w
ell

as
queer

theories
on

global
connections

w
ith

exam
ples

of
historical

and
contem

porary
queeranti-racistand

anti-colonialactivism
in

G
erm

any,transnational
fem

inistactivism
from

Latin
A

m
erica

as
w

ellas
pan-A

frican
queerfem

inism
s.This

project
w

ill
raise

questions
around

w
hich

issues
are

politicized
as

queer-fem
inist

and
de-

or
anti-colonial,

w
hich

concepts
are

m
obilized

and
rew

orked
in

practice,
how

queerness
and

anti-colonial
struggles

are
thought

together,
and

w
hich

onto-epistem
ologies

em
erge.

These
m

om
ents

w
here

m
ultiple

system
s

of
oppression

are
challenged

sim
ultaneously

provide
system

ic
critiques

thatallow
us

to
think

aboutdisruption,care
and

repairin
late

capitalism
–

tem
poralregisters

that
queer,

fem
inist

and
postcolonial

theories
invoke

respectively
–

as
w

ell
as

geographies
ofbelonging

in
order

to
envision

futures
beyond,after

and
w

ithin
the

ruins of m
odern and (neo)liberal orders.

Spaces
M

atter:
A

decolonial
perspective

of
(non-)belonging

w
ithin

academ
ia

N
úbia S

anches M
artins

U
niversity

m
eans

from
one

to
m

any.
It

com
es

from
the

Latin
universitas,

w
hich

m
eans

the
universe,the

w
hole,the

totality,thus
revealing

a
clear

aspiration
to

be

universal.
Yet

this
“universal”

encom
passes

a
W

estern,
C

hristian-centric,
w

hite,
patriarchal,heteronorm

ative
system

w
ith

the
epistem

ic
privilege

ofdefining
forthe

restofthe
w

orld,as
partofan

im
perialuniversaldesign.A

s
a

result,those
w

hose
know

ledge
and

practices
falloutside

the
scope

ofw
hatis

considered
valuable

and
accountable

w
ithin

thatperspective
are

denied
orexcluded

altogether.O
n

the
one

hand,
its

universal
claim

disregards
the

structural
obstacles

that
prevent

all
institutions

and
individuals

from
accessing

the
academ

ic
space

in
the

sam
e

term
s.

O
n

the
other

hand,itdisregards
the

historicalim
plication

colonialism
plays

in
the

process
ofknow

ledge
(re)production.A

s
a

consequence,the
W

estern
tradition

of
thought

denies
the

epistem
ic

diversity
of

the
w

orld
and

pretends
to

be
m

ono-epistem
ic,w

hich
is

notthe
kind

ofm
ultiverse

thatis
open

to
alland

in
w

hich
every

hum
an

being
is

w
elcom

e
to

belong
and

participate.
O

n
this

account,
the

production
and

reproduction
ofknow

ledge
im

pose
certain

standards
thatm

ustbe
fulfilled

in
order

for
institutions

and
individuals

to
be

accepted
into

and
gain

access
to

the
globalenvironm

entofacadem
ic

belonging.In
line

–
and

in
a

criticaldialogue
–

w
ith

the
above,this

paperis
configured

as
an

exploration
ofthe

lim
its

ofaccess
–

and
belongs

to
–

to
the

‘global
academ

ic
com

m
unity’.

Therefore,
I

propose
to

analyze
three

spatial
dim

ensions:
first,

the
academ

ic
space;

second,
the

actual
nation

space
in

w
hich

institutions
and

individuals
are

situated;and
third,the

bodies
w

ho
m

ove
w

ithin
both

the
academ

ic
and

the
national

space.
H

euristically,
I

w
ill

adopta
Foucauldian

spatialanalysis
to

capture
the

specific
settings

enabling
and

disabling
people’s

access
to

the
academ

ic
space.

To
this

end,
the

(lived)
body

becom
es

crucial
to

m
y

analysis,
as

the
issue

of
accessibility

to
spaces

–
conceptualized

in
term

s
of(non-)belonging

–
is

inextricably
linked

up
to

a
process

of biopolitical differentiation of people.
C

onsequently,differentpeople
experience

the
sam

e
spaces

differently,evidencing
the

co-entanglem
ent

betw
een

our
bodies

and
the

spaces
w

e
m

ove
around

and
w

ithin.For
this

purpose,Iaim
to

bring
in

and
critically

engage
w

ith
m

y
perspective

as
a

non-w
hite,non-E

uropean,non-heterosexualw
om

an
w

ho
com

es
from

B
razilin

a
critical

self-reflexive
fashion.Furtherm

ore,Iw
illoffer

a
historicalbackground

of
academ

ic
life

in
B

razil
and

dem
onstrate

the
crucial

role
of

colonization
for

the
structuralinequalities

thatentails
obstacles

and
barriers

to
accessing

the
academ

ic
space

–
a

situation
stilltaking

place
now

adays.Zoom
ing

in
on

m
y

lived
experience

Iaim
to

bring
in

and
generate

a
situated

and
partialknow

ledge
thatcom

es
from

m
y

em
bodied

entanglem
entw

ith
the

spaces
Ihave

m
oved

around
and

the
w

ays
they

have
shaped

m
y

experience
as

an
internationalm

obile
studentfrom

B
razilin

the
E

uropean
U

nion.C
onsequently,and

particularly,the
m

ain
objective

w
illbe

to
bring20



in
a

decolonial
perspective

of
the

m
echanism

s
of

know
ledge

(re)production
through

a
spatial

analysis.
In

this
w

ay,
this

paper
aim

s
to

generate
a

new
understanding

of
accessibility

w
ithin

academ
ia

and
the

challenges
it

poses
for

people and institutions to participate.
K

eyw
ords:

academ
ia,

postcolonial
perspective,

Foucauldian
spatial

analysis,
belonging, accessibility.

W
om

en’s
rights

in
the

“periphery
of

Europe”:em
ancipatory

projects
in

the
U

SSR
 in 1917-1929

Ingrid O
ts

Im
provem

ents
m

ade
for

w
om

en’s
rights

and
opportunities

in
the

X
X

century
are

com
m

only
presented

as
achievem

ents
of

the
global

N
orth,

that
is

as
a

resultof
activists’

struggles
and

intellectual
developm

ent
in

W
estern

E
urope

and
the

U
S

.
This

discourse
ignores

the
processes

that
w

ere
taking

place
in

peripheral
E

uropean territory (R
ussian em

pire) that later cam
e to be governed by the S

oviets.
This

presentation
w

illfocus
on

em
ancipatory

projects
putforw

ard
forw

om
en

in
the

years
leading

to
the

O
ctober

revolution
and

on
the

legal,
social

and
discursive

transform
ations

that
occurred

in
the

first
decade

after
the

consolidation
of

the
S

oviet
state.

In
particular,

it
w

ill
shed

light
on

the
concept

of
“a

new
w

om
an”

envisioned
by

A
leksandra

K
ollontay,

a
R

ussian
and

S
oviet

revolutionary
and

functionary,
that

advocated
for

social
reform

s
that

w
ould

allow
for

econom
ic

and
sexualautonom

y
for

w
om

en
as

w
ellas

theiraccess
to

politicalrights
on

a
parw

ith
m

en.
K

ollontay’s
proposals

had
w

eightin
the

design
ofthe

B
olshevik

party's
policies

in
the

first
decade

of
the

S
oviets,policies

thatw
e

can
callstate

fem
inism

.S
om

e
of

the
m

ilestones
forw

om
en’s

rights
achieved

in
this

period
such

as
the

rightto
abort,

free
m

edicalassistance
atbirth,sim

plification
ofa

divorce
procedure

and
steps

in
the

construction
of

the
childcare

system
catering

for
w

orking
m

others
could

be
considered

as
truly

ground-breaking.Yet,furtherhistoricaldevelopm
ents

inside
the

U
S

S
R

as
w

ell
as

outside
itresulted

in
a

sharp
break

offfrom
a

W
estern

fem
inist

agenda and global dialogue.
A

s
w

ell
as

providing
an

outline
of

the
changes

of
legal

fram
ew

ork
and

state
discourse

in
the

S
oviet

policies
concerning

w
om

en
of

that
period,

the
presentation’s

aim
is

to
critically

exam
ine

the
legacy

of
the

S
ovietem

ancipatory
project

and
its

place
w

ithin
a

global
fem

inist
colonial

m
atrix.

N
ew

postcolonial
theories

have
developed

atthe
sam

e
tim

e
as

disciplines
and

faculties
ofE

astern

E
uropean,S

lavic,E
urasian

and
R

ussian
studies,yetfora

long
tim

e
the

“firstw
orld”

used to ignore the “second” one.
H

ow
can

w
e

situate
S

oviet
experience

w
ithin

historical
processes

w
hich

w
hile

advancing
w

om
en’s

horizons
in

som
e

areas
have

lim
ited

them
in

others?
H

ow
could

postcolonial
theory

be
applied

to
a

contextw
here

the
state

had
proclaim

ed
thatithad

successfully
resolved

“the
question

ofsexes”?
W

hatcan
w

e
learn

from
studying exam

ples of state interventions in policies concerning gender equality?

Session 17: (R
e-) K

onfigurationen von R
äum

en und K
örpern

D
ekoloniale

und
fem

inistische
D

idaktik
am

B
eispiel

von
post/dekolonialen

Stadtrundgängen
M

iriam
 Fritz Trzeciak, Franziska M

üller
P

ost-
und

dekoloniale
S

tadtrundgänge
öffnen

E
rfahrungsw

elten
und

können
andere

G
eschichten

jenseits
der

hegem
onialen

G
eschichtsschreibung

sichtbar
m

achen.
S

ie
erm

öglichen
es,

S
tadträum

e
anders

kennenzulernen:
als

O
rte

globalgeschichtlicher
Zusam

m
enhänge,als

O
rte

kolonialen
U

nrechts,als
O

rte
der

(U
n-)S

ichtbarm
achung,

als
O

rte
der

sozialen
H

ierarchisierung
und

K
lassifizierung

(entlang
intersektionaler

U
nterdrückungssystem

e
w

ie
race,

class,
gender).

D
ie

kritische
A

useinandersetzung
m

itpostkolonialen
E

rinnerungsorten
kann

aberauch
W

ege
zu

antirassistischen
und

fem
inistischen

E
rinnerungspolitiken

bahnen.Teilder
kritischen

S
tadtrundgangsdidaktik

ist
es

som
it,im

S
inne

einer
von

G
ayatriS

pivak
inspirierten

„postkolonialen
D

idaktik“,
zu

verstören,
dom

inante
P

erspektiven
auf

Teilhabe
und

Zugehörigkeit
zu

unterlaufen
und

entlang
der

E
rfahrung

w
estlicher

G
ew

alt-G
eschichte(n) verm

eintliche zivilisatorische Ü
berlegenheit zu verlernen.

U
nser

B
eitrag

stellt
zw

ei
dekoloniale

S
tadtrundgänge

vor,
die

w
ir

in
C

ottbus
und

K
assel

im
R

ahm
en

unseres
E

ngagem
ents

in
dekolonialen

A
ktionsgruppen

gem
einsam

m
itS

tudierenden
und

A
ktivist*innen

konzipierthaben.W
irbefragen

die
beiden

m
ittelgroßen

S
tädte

in
O

st-
und

W
estdeutschland

nach
der

S
pezifik

und
W

irkw
eise

ihres
kolonialen

E
rbes,

prüfen,
w

ie
urbane

R
äum

e
aufrassifizierende,

vergeschlechtlichende
und

sexualisierende
D

ynam
iken

verw
eisen

und
verknüpfen

unsere
Ü

berlegungen
m

itfem
inistischen

K
onzepten

derpostcolonialund
decolonial

studies
(C

onnell,
Lugones,

S
pivak,

M
bem

be,
S

inha,
M

aß,
Tlostanova).

D
am

it
zielen

w
ir

aufS
trategien

der
Verräum

lichung
und

P
rovinzialisierung,durch

die
eine

lokale
und

intersektionale
A

useinandersetzung
m

it
kolonialer

H
errschaft

gelingen
kann.
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Im
Vortrag

diskutieren
w

ir
anhand

vier
S

tationen
der

S
tadtführungen

in
C

ottbus
und

K
assel,w

ie
im

K
ontextdes

kolonialen
E

rbes
D

ynam
iken

von
race,G

eschlecht
und

S
exualität

jew
eils

sichtbar
w

erden
und

w
ie

diese
E

rinnerungsorte
auf

die
W

irkm
ächtigkeit einer kolonialen M

atrix verw
eisen.

-
D

ie
deutsche

K
olonialschule

in
K

assel-W
itzenhausen:

Im
periale

G
eschlechter-

ordnungen im
 K

ontext des deutschen S
iedlungskolonialism

us
-

D
as

C
hinesisches

D
orfM

ulang
im

B
ergpark

W
ilhelm

shöhe/K
assel:K

onstruktion
von „R

asse“ und „G
eschlecht“ im

 K
ontext von M

edizin und A
natom

ie
-

D
as

G
edenken

an
Fürst

P
ückler

und
„M

achbuba“
in

C
ottbus:

Im
periale

B
lickregim

e und die K
örper S

chw
arzer Frauen

-
D

as
ehem

alige
sozialistische

S
tadtzentrum

in
C

ottbus:
S

ozialistische
M

odernität/K
olonialität

und
die

A
bw

ertung
sozialistisch-hegem

onialer
M

ännlichkeitskonstruktionen nach 1990
E

ntlang
dieser

B
eispiele

erläutern
w

ir,
w

ie
ein

kolonialism
uskritischer

und
fem

inistischer
U

m
gang

m
itS

tadtgeschichte
gelingen

kann.W
eiter

diskutieren
w

ir,
w

elche
didaktischen

M
ittel

und
politischen

Interventionen
–

etw
a

in
Form

von
scholar

activism
–

in
Frage

kom
m

en,
um

E
rinnerungskultur

neu
zu

konzipieren.
W

ir
knüpfen

an
A

ktionen
w

ie
„tear

this
dow

n“
an

und
laden

zur
N

achahm
ung

in
vielen

anderen
S

tädten
ein!

U
nser

W
orkshop

kann
auf

D
eutsch

oder
E

nglisch
stattfinden.
Lugones,M

aría
(2007).‘H

eterosexualism
and

the
C

olonial/M
odern

G
enderS

ystem
’.H

ypatia
22: 186– 219.
M

aß,
S

andra
(2006).

W
eiße

H
elden

–
schw

arze
K

rieger.
Zur

G
eschichte

kolonialer
M

ännlichkeit in D
eutschland 1918-1964. K

öln: B
öhlau.

M
bem

be, A
chillle (2019).N

ecropolitics. D
urham

: D
uke

U
niversity P

ress.
S

inha,
M

rinalini
(1995).

C
olonial

m
asculinity.

The
‘M

anly
E

nglishm
an’

and
the

‘E
ffem

inate
B

engali’ in the Late N
ineteenth C

entury. M
anchester:M

anchester U
niversity P

ress.
S

pivak,
G

ayatri
C

.(1996
[1985]).‚S

ubaltern
studies.D

econstructing
historiography’.In

The
S

pivak reader, H
rsg. D

onna Landry und G
erald M

acLean,203-236. London: R
outledge.

S
pivak,

G
ayatri

C
hakravorty

(2014).
K

ritik
der

postkolonialen
Vernunft.

H
in

zu
einer

G
eschichte der verrinnenden G

egenw
art. S

tuttgart:K
ohlham

m
er.

Tlostanova,M
adina

(2015).‘C
an

the
post-S

ovietthink?
O

n
coloniality

ofknow
ledge,external

im
perialand

double
colonialdifference’.Intersections.E

astE
uropean

JournalofS
ociety

and
P

olitics
1(2): 38– 58.

Europabilder D
ekolonisieren: K

artenproduktion zw
ischen 1700-1860

M
uriel G

onzáles A
thenas

E
uropa

w
ird

im
20.

und
21.

Jahrhundert
als

ein
einheitlicher

in
sich

abgeschlossenere
K

ontinent
im

aginiert.
S

om
it

w
ird

er
als

einheitlich
in

seiner
K

ultur,juridischen
und

historischen
Fragen,aberauch

längstüberB
ord

gew
orfene

gehoffte
Vorstellungen

von
einer

vielfältigen
aber

einheitlich
oder

sich
ähnelnden

„Land
und

Leute“
sam

tK
lim

a
vorgestellt.D

ie
Visualisierungen

über
K

arten
tragen

dieser
Im

agination
R

echnung
oder

bew
irken

diese.
D

er
E

ntw
icklung

der
Verschiebung

der
G

renzen
vom

N
ationalstaathin

zu
den

tödlichen
A

ußengrenzen
E

uropas
gingen

diese
Vereinheitlichungen

voraus.
D

ie
Vereinheitlichung

nach
Innen

diente
ebenso

der
K

onstruktion
eines

„A
ußen“,

eines
„A

nderen“.
D

iese
w

iederum
schrieben

sich
m

achtvoll
in

die
Verw

issenschaftlichungsprozesse
der

sog.E
uropäischen

M
oderne

ein.D
as

europäische
W

issenschaftsparadigm
a,dass

sich
als

einziges
legitim

es
W

issenssystem
bew

irbt,universalisiertsein
W

issen
und

geht
einher

m
it

der
der

E
xpansion

des
europäischen

K
apitalism

us
und

K
olonialism

us.
D

ie
historische

E
ntw

icklung
führte

nicht
nur

zur
gew

altvollen
E

tablierung
von

globalen
U

ngleichverhältnissen,
die

beispielsw
eise

K
ontinente

hierarchisierte,
sondern

auch
zur

H
ierarchisierung

von
W

issenssystem
en.

D
abei

spielte
die

m
ittelalterliche

Tradition
der

Vergeschlechtlichung
und

P
ersonifizierung

von
K

ontinenten
eine

entscheidende
R

olle
fürdie

P
latzierung

E
uropas

im
Zentrum

der
W

elt.
E

ine
H

istorisierung,
Verortung,

S
ituierung

und
P

rovinzialisierung
des

kartographischen
W

issens
soll

zur
D

ekolonisierung
von

kartographischen
Visualisierungen E

uropas beitragen.
D

ie
P

erspektive
dieses

B
eitrags

fokussiertsich
aufdie

K
artenproduktion

zw
ischen

1700
und

1860
(B

eginn
der

S
chulbuchproduktion)

im
deutschsprachigen

R
aum

.
A

nhand
ausgew

ählterK
arten

sollen
die

Techniken
die

zurVereinheitlichung
geführt

haben,
deutlich

gem
acht

w
erden.

G
eschlechtw

ar
dabeieine

der
D

eterm
inanten,

die
epistem

ologisch
eine

H
ierarchisierung

von
K

ontinenten
m

öglich
m

achten.
A

ußerdem
w

erden
Vorschläge

für
die

D
ekolonisierung

solcher
Im

aginationen
für

die H
ochschullehre diskutiert.
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(U
n)B

ecom
ing

w
ith

theories:
H

ow
theory

perform
s

a
clow

n/fish
perform

ing
theory
Tija U

hlig
Theory

can
appear

to
be

very
serious

and
distanced

from
the

m
essiness

ofthe
non/hum

an
body.

W
ith

this
audio

perform
ance,

I
hope

to
intervene

m
ethodologically

in
theory

and
theoretically

in
m

ethods
by

perform
ing

a
slippery

gesture
ofopening

up
to

bodily,m
essy,and

hum
orous

w
ays

ofdoing
theory

w
hile

being
done

by
the

m
essy

and
hum

orous
body

oftheory.Ifram
e

this
research

into
possibilities

by
scenes

and
sceneries

w
hich

dissolve
as

a
clow

n
(un)becom

es
w

ith
theories

to
follow

uncontainable
stream

s
ofbody

fluids
and

other
bodies

ofw
ater

and
plastics

w
hile

m
onstrously

m
iddling

betw
een

the
dualism

s
of

m
atter

and
discourse,

body
and

m
ind,

theory
and

em
bodim

ent.
This

process
begins

as
a

trans*
creature

of
the

E
ast-

W
est-

and
gendered

borderlands
fails

the
intervalof

sexualdifference
theory

from
w

here
the

hydro-logics
ofdifferentiation,confluence,

dissolvem
ent

and
gestation

take
us

into
the

plastisphere
ofgenderfluidity

w
here

dissolved
bodies

coalesce
w

ith
theories

w
hich

gestate
differentbodies

oftheories.
A

lthough
taking

new
bodily

shapes,
this

audio
perform

ance
w

as
bathed

into
existence

by
m

y
previously

published
w

ork
“Failing

G
ender,Failing

the
W

est:The
m

onstrous
(un)becom

ing
of

a
genderqueer

clow
n

in
a

post-soviet
borderland”

(TS
Q

 8.2).

23


