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RE / VERSIONEN 

Einige Vorbemerkungen

Jamila Arenz
Veronika Darian

Jessica Hölzl

I

RE / VERSIONEN verhalten sich zu Vor / Geschichten. Als Ausdruck 
von Phänomenen der Wiederholung, der Verkehrung und der Reka- 
pitulation verweisen sie immer schon auf Vorgängiges, Vorhandenes 
und Vorgefundenes. Oftmals handelt es sich dabei um Konzepte, die 
mittels machtvoller und nicht selten diskriminierender Strukturen, 
Bilder und Narrative ihre Vorherrschaft sichern. Eines dieser wirk-
mächtigen Konstrukte ist ‚Fremdheit‘. Als grundsätzlich binär struktu-
rierter, positionierter und positionierender Begriff ist ‚Fremdheit‘ als 
wissenschaftliche Kategorie wie auch als Forschungsgegenstand kritisch 
zu betrachten. Er impliziert Setzungen wie ‚fremd‘ und ‚eigen‘, deren 
Konstruiertheit und Herstellung er mitsamt den hierfür angewandten 
Mitteln zugleich verbirgt.

Die Kategorien von ‚fremd‘ und ‚eigen‘ sind bereits in unter-
schiedlichen Fachdisziplinen in vielfältige Richtungen ausgelegt, 
erforscht und gedeutet worden. Die dabei auftretenden (künstlerischen) 



Umgangsweisen mit dem Beforschten verdeutlichen dessen Struk-
tur, die sich durch eine grundsätzliche Verflochtenheit vermeintlich  
konträrer Positionen auszeichnet. Als Noch-Nicht-Gewusstes, Noch-
Unvertrautes erscheint ‚Fremdheit‘ als Phänomen, das durch Formen der 
Inszenierung überhaupt erst wahrnehmbar wird. Aus theaterwissen-
schaftlicher Perspektive kann ‚Fremdheit‘ als relationale Kategorie 
zum Anlass werden, zum einen das Verhältnis von ‚fremd‘ und ‚eigen‘ 
innerhalb ihrer Re / Präsentationen zu untersuchen, zum anderen die 
Funktionsweisen solcher Inszenierungen offen zu legen und schließ-
lich den spielerischen Umgang mit deren Mechanismen und Mitteln 
produktiv werden zu lassen.

II

Der Vorschlag der RE / VERSIONEN reagiert auf eine Vielzahl aktueller 
Praktiken und Verfahrensweisen in Künsten und Wissenschaften, die 
der Ambiguität und Un / Gewissheit gegenüber Eindeutigkeiten und 
binären Logiken den Vorzug geben. An postkolonialen Realitäten 
orientierte Re/Aktionen wie Writing Back oder andere Formen von 
Gegen / Erzählungen spielen dabei eine ebenso wichtige Rolle wie 
historische künstlerische Verfahren, beispielsweise des détourne-
ment oder der Verfremdung. RE / VERSIONEN versammeln Prakti-
ken von Ab / Weichen, Aus / Setzen und Be / Fragen über Ent / Werfen, 
Er / Fahren und Her / Stellen bis hin zu Um / Schreiben, Wieder / Holen 
und Zu / Neigen. Sie alle prägen Figuren des Trennens und zugleich 
Zusammen / Denkens, die jede dieser Praktiken in einer uneindeutigen 
Ambivalenz halten und dadurch eine Situierung von den jeweiligen 
Akteur*innen einfordern.

Wir haben Forschende aus unterschiedlichen künstlerischen 
und wissenschaftlichen Disziplinen und Arbeitsbereichen um Vor-
schläge und Vorgehensweisen zu RE / VERSIONEN gebeten. Die 
dabei realisierten relationalen, kontextabhängigen Umgangsweisen 
spielen mit der Bezugnahme auf Gewusstes und vermeintlich Bekanntes, 
auf Setzungen und Konventionen und ergänzen die Aussage „so ist es“ 
durch ein „so aber auch“. Auffallend sind die Effekte solcher Verfahren, 
den Blick auf die Mechanismen und Logiken verschiedener Disziplinen 
zu lenken und die jeweiligen Verstrickungen darin zu reflektieren. Dies 
spiegelt sich in der oftmals spezifischen Verschränkung von Form und 
Inhalt der Beiträge sowie im zentralen Einbezug der eigenen Position 
der Beitragenden. 

A Jamila Arenz  D  Veronika Darian  H  Jessica Hölzl
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III

RE / VERSIONEN ist eine Sammlung formal, inhaltlich und disziplinär 
heterogener Beiträge, die beim Verweis auf das ‚Andere‘ nicht stehen 
bleiben, sondern das Moment des Zeigens vielmehr nutzen, um mal 
schwungvoll oder provokativ, mal unmerklich leise, dezent oder ver-
wirrend alternative Sicht- und Handlungsweisen zu eröffnen.

Drei Inhaltsverzeichnisse geben drei unterschiedliche Empfeh-
lungen zur Bewegung durch den Band. Inhaltsverzeichnis I orientiert 
sich an der kontingenten Ordnung des Alphabets und sortiert die 
Beiträge nach den Zunamen der Beitragenden. Inhaltsverzeichnis II 
listet die Beiträge in der Reihenfolge, in der sie im Band zu finden 
sind. Dabei folgt die Sammlung einer gedanklichen Linie, welche 
die Beiträge entlang spezifischer Schlagworte und zentraler Prak-
tiken ordnet, so dass aufeinanderfolgende Beiträge bezüglich des 
Inhalts oder Gegenstands durchaus heterogen sein können, jedoch 
in Bezug auf die vorgestellten Verfahren wichtige Schnittstellen auf-
weisen. Inhaltsverzeichnis III stellt sich den Unzulänglichkeiten einer 
linearen Sortierung entgegen und bietet stattdessen eine rhizomatische 
Vernetzung der Einzelbeiträge an. Ein Abecedarium künstlerischer 
und wissenschaftlicher Verfahren verschlagwortet die Beiträge, sodass 
diese in unterschiedlichen Zusammenstellungen gelistet werden. Diese 
Sortierung ist für uns das Herzstück der Inhaltsverzeichnisse und lädt 
ein, sich dem Suchen, Forschen und Sortieren hinzugeben. 

IV

Die Sammlung RE / VERSIONEN hat eine eigene Vorgeschichte. Unsere 
seit dem Sommer 2018 am Institut für Theaterwissenschaft der Uni-
versität Leipzig durchgeführte Veranstaltungsreihe war von Beginn 
an als Forschungsreise angelegt. Unter dem Motto REIHEN WEISE 
FREMD | STRANGE IN SERIES konzipierten wir unterschiedliche 
Formate für Gäste aus verschiedenen künstlerischen und wissenschaft-
lichen Bereichen. Bewusst provokativ gewählt gab der Reihentitel 
Anlass für die kritische Auseinandersetzung mit Fragen rund um ver-
meintlich ‚Fremdes‘ und vermeintlich ‚Eigenes‘. Diese ließ auch uns die 
eigene Situiertheit befragen. Unsere Einladung zu diesem Band folgte 
diesem spezifischen inhaltlichen Interesse, das die Suche, das Finden 
und Kuratieren der nun vorliegenden Beiträge geprägt hat – eigene 
blinde Flecken und maßgebliche Lücken eingeschlossen. 



V

RE / VERSIONEN ist ein Experiment. Die Form dieser Sammlung war 
nicht von vornherein festgesetzt, sondern entstand erst entlang der 
eingereichten Beiträge und in der haptischen Gestaltung durch Merle 
Petsch. Unser herzlicher Dank gilt darüber hinaus unseren Lektor*in-
nen Leah Smead und Matthias Naumann, der unserem Experiment 
zudem als Verleger von Beginn an Vertrauen entgegenbrachte, und 
insbesondere allen Beiträger*innen, deren RE / VERSIONEN uns 
überrascht, herausgefordert und begeistert haben.

Als offene Suchbewegung setzt RE / VERSIONEN mitnichten 
einen Schlusspunkt, sondern versteht sich als Einladung, sich entlang 
der heterogenen Vielfalt von Positionen und Verfahren auf die Suche 
nach weiteren zeitgenössischen künstlerischen und wissenschaftlichen 
RE / VERSIONEN zu begeben.

Leipzig, im Februar 2024
Jamila Arenz, Veronika Darian und Jessica Hölzl

Jamila Arenz  D  Veronika Darian  H  Jessica HölzlA
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Wie fremdes Wissen 
verstehen, wie Fremdes 

wissen können?

Brechts „Mit Fremdheit 
betrachten“ als 

wissenschaftliche 
Verständnisstrategie 

Torben Schleiner

 I. Sich fremd fühlen als Wissenschaftler*in.  
Zur Grundkonstellation

Die Frage, wann man sich als Wissenschaftler*in zuletzt fremd gefühlt 
habe, bietet vielfältige Anknüpfungsmöglichkeiten. Da wäre etwa das 
Panel, dem der eigene Vortrag unglückseligerweise zugeordnet wurde, 
obwohl man selbst inhaltlich keine Anknüpfungspunkte sieht. Da 
wäre weiter das fachliche Gespräch, in dem ein Gegenüber mit Nischen-
wissen zu glänzen und dieses als absoluten fachlichen Konsens zu 
verkaufen versucht. Da wäre aber auch – und dieser Punkt interessiert 
mich im Folgenden – der alltägliche Umgang mit Quellenmaterialien, 



Wissen und Wissensformationen, Sachlagen und Sachfragen, die fremd 
erscheinen und denen gegenüber man sich fremd fühlt – oder es zu- 
mindest könnte oder sollte.

Bekanntlich hat niemand die Weisheit mit Löffeln gegessen, und 
so ist jeder Einstieg in eine akademische Laufbahn herausfordernd. Er 
setzt bei höchst überschaubarem (Vor-)Wissen und geringen (Vor-)
Verständnissen an, die nicht selten auf vereinfachtes und bisweilen 
fragwürdiges Schulwissen zurückgehen. Auf der Basis dieses Wissens 
nun gilt es, neues Wissen zu erschließen, unvertraute Sachverhalte zu 
verstehen, Fremdes wissen zu können. Kurz: Mithilfe vorhandenen 
Wissens soll fremdes Wissen verstanden werden. Mithin gibt es dabei 
immer eine quasi-defizitäre Situation: Es fehlt etwas, um mehr verstehen 
zu können, und zugleich ist dieses Mehr-Verstehen Absicht und erklärtes 
Ziel. Es besteht also das seltsame Paradoxon, als Wissenschaftler*in 
stets fremdes Wissen, fremde und unverstandene Sachverhalte ver-
stehen zu sollen, zu wollen und gar verständlich zu machen, dessen 
bzw. deren Verständlichkeit sich einem selbst noch stets entzieht.

Für Wissenschaftler*innen – und bei Wissenschaftler*innen im 
frühen Karrierestadium fällt dies besonders sinnfällig ins Auge – besteht 
insofern die Herausforderung, dass man ständig mit fremdem Wissen 
konfrontiert ist, das man vermeintlich verstehen sollte, um an dieser 
und jener Frage weiterarbeiten zu können, das man zugleich aber noch 
gar nicht verstehen kann. Dessen ungeachtet wird aber stets davon 
ausgegangen, dass man als Person vom Fach dieses und jenes doch 
sicherlich schon tief durchstiegen habe. Wer schon einmal wissenschaft- 
liche Förderanträge geschrieben hat – ganz gleich, ob für ein Stipendium 
oder für umfangreichere Projekte bei wissenschaftlichen Förderein-
richtungen –, kann von dieser seltsamen Konstellation ein Lied singen. 

 II. Wissenschaftler*innen und ihre Praxis.  
Gedanken zu einer seltsamen Spezies 

Nun, was sind das eigentlich, Wissenschaftler*innen? Dazu wäre 
mehr zu sagen, als ein Essay fassen kann. Ich begnüge mich mit ein 
paar vielleicht banalen, aber folgenreichen Gedanken: Wissenschaft- 
ler*innen sind zunächst einmal Menschen, die im wörtlichen Sinn 
Wissen schaffen und in abstraktere Ordnungssysteme – die Wissen-
schaft – integrieren. Als Wissenschaftler*in gilt, wer dies auf seriösem 
Niveau betreibt und wer dem zumeist innerhalb akademischer Struk-
turen nachgeht bzw. diese Fähigkeit dort erworben hat. Gemeinhin 
greifen Wissenschaftler*innen dabei auf ihr (Fach-)Wissen zurück und 

Torben SchleinerS
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die Kompetenz, sich ihnen fremde Sachverhalte erschließen zu können. 
Mit diesem Vermögen begegnen sie in ihrer Arbeit Phänomenen und 
Strukturen, die sie nicht verstehen, und somit auch Wissen, das sich 
ihnen (vorerst) entzieht. Was für andere Zeiten, Räume, Kulturen, Welt-
anschauungen oder auch Fachkolleg*innen vielleicht (bereits) glasklar 
ist, müssen und wollen sie sich mithilfe ihrer besonderen Kompetenzen 
erst verfügbar machen, sich aneignen und aus der Zuschreibung als 
fremd herausmanövrieren. Sie machen Sachverhalte für sich verfügbar, 
verständlich, vertraut, geläufig, nicht-mehr-fremd. So betrachtet ist die 
Fremdheit des jeweils (noch) Unverfügbaren nicht als solche essenzia-
lisierbar und verabsolutierbar, sondern lediglich ein Verhältniswert, 
der – bestenfalls – in Wissenschaftler*innen ein Fremdheitsgefühl aus-
löst, das sie in ihrer wissenschaftlichen Neugier zu überwinden suchen.  
Insofern sind das Aneignen und Verfügbarmachen von vermeintlich 
Fremdem, das Ent-fremden bezogen auf Wissen nicht bloß integraler  
Teil, sondern eigentliches Ziel ihrer Arbeit. Wissenschaftler*innen sind 
bezogen auf zuvor fremde Wissensstrukturen mithin Fremdheitsüber-
winder*innen – eine schöne Vorstellung, wie ich finde.

Doch wie lässt sich das relativ Fremde in den Bereich des Ver-
trauten überführen, das Fremdheitsgefühl überwinden und in ein 
Gefühl von Vertrautheit umwandeln? Ich möchte im Folgenden vor-
schlagen, das Phänomen Fremdheit zunächst einmal als etwas durchaus 
Produktives zu begreifen und es selbst (auch) als Mittel und Weg für 
ein Verfügbarmachen zu betrachten. 

III. Mit Fremdheit betrachten. 
 Verfremdungspraktiken als wissenschaftliche 
Revers-Strategien

In seinem vielzitierten Aufsatz Verfremdungseffekte in der chinesischen 
Schauspielkunst von 1937 führt Bertolt Brecht aus, dass der in den tra-
ditionellen chinesischen Schauspielpraktiken geschulte Dàn-Darsteller 
Mei Lanfang mit einer sehr speziellen Haltung arbeite, und zwar, dass 
er „sich selbst und seine Darbietungen mit Fremdheit betrachtet“1. 
Brecht beschreibt dieses Verfahren, um seine Vorstellung von Ver-
fremdungstechniken im Bereich des Schauspielerischen anschaulich zu 
machen. Bei diesem Gedanken des Mit-Fremdheit-Betrachtens möchte 
ich verweilen – und ihn auf die wissenschaftliche Praxis übertragen.

1 Bertolt Brecht: Verfremdungseffekte in der chinesischen Schauspielkunst. In: Ders.: Werke. 
Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe, Bd. 22: Schriften 2, Teil 1.  
Berlin / Weimar / Frankfurt am Main: Aufbau / Suhrkamp 1993, S. 200–210, hier S. 202.



Zurückkommend auf die Unverfügbarkeit von mir fremden Sach-
verhalten wäre ja denkbar, dass es bisweilen nicht mein Wissen ist, 
das mir das Verständnis des Fremden noch nicht ermöglicht, sondern 
dass es geradezu mein Wissen ist, dass mir das Verständnis des mir Frem-
den verunmöglicht. Dieser Gedanke mag für Wissenschaftler*innen, 
deren Wissen, Auffassungsgabe und Verständnisvermögen ja gerade 
als ihre besondere Kompetenz gilt, zunächst etwas widersinnig er- 
scheinen. Aber doch: Vielleicht ist es ja gerade so, dass mein Wissen 
mir nicht nur Perspektiven aufzeigt, sondern eben auch Perspektiven 
versperrt. Denn wenn es gilt, dass die Fremdheit dieses Unverfügbaren 
keine essenzialisierbare und verabsolutierbare Eigenheit desselben ist, 
dann ist sie lediglich ein relatives und damit wandelbares Verhältnis zu 
mir. Damit kann auch die Ursache für die bisherige Unverfügbarkeit 
bei mir liegen. Eventuell ist nicht (nur) das Unverfügbare mir fremd, 
sondern mein (Vor-)Verständnis ist inkompatibel mit dem, was es zu 
verstehen gilt. Vielleicht bedarf es bisweilen einer Art von Neutrali-
sierung dessen, was mein Verständnis lenkt, um anderes verständlich 
werden zu lassen. 

Hier kommt Brechts Verfremdungsstrategie zum Zuge. Mög-
licherweise hilft genau dieses Verfremden dessen, was für mich un- 
umstößliches Wissen war, das Unverfügbare verfügbar zu machen. 
Indem ich mich und mein eigentlich gesichertes und normatives (Vor-)
Wissen und (Vor-)Verständnis mit Fremdheit betrachte, kann mir das 
zuvor Fremde weniger fremd erscheinen. Denn womöglich ist nicht 
der noch unverfügbare Sachverhalt weit von mir weg, sondern ledig-
lich ich von ihm? Denkbar ist, dass sich die Binnenstrukturen und 
innere Konsistenz von Sachverhalten, die sich mir weithin entziehen, 
verständlich werden können, wenn ich nicht versuche, sie aus mir und 
meinem Vorwissen heraus zu entschlüsseln, sondern indem ich sie 
aus sich selbst, aus ihren Binnenlogiken, vor ihren kulturellen Hinter-
gründen zu verstehen suche. Ihre jeweilige Relation zu dem, was mir 
zuvor bereits verfügbar war, lässt sich schließlich auch nachträglich 
noch einschätzen. Nur wäre das, was zuvor unverfügbar war, dann 
nicht mehr fremd, sondern höchstens anders oder gar überraschend 
ähnlich. Ein solches Verfremden des Eigenen ermöglicht mithin einen – 
und das ist eine nicht zu unterschätzende Qualität – wertfreieren und 
unbefangeneren Blick auf das, was bisher fremd erschien. So können 
nicht zuletzt durch Vorwissen und Vorverständnisse definierte nor-
mative Setzungen (vorübergehend) ausgehebelt werden. 

Wenn wir die Denkfigur der Verfremdung ernst nehmen und auf 
die wissenschaftliche Praxis übertragen, wäre eine solche stets relative 
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Fremdheit (auch) zu überwinden, indem ich sie zunächst bezogen auf 
das, was mir bereits verfügbar ist, produktiv mache. Hier wird Fremd-
heit – eine erstaunliche Reversion, wenn nicht gar eine Art Inversion – 
selbst zu der Technik, mit der sie überwindbar wird. Fremdheit, stets 
als Relativum betrachtet, wird so zu ihrer eigenen Gegenbewegung 
und stellt sich ihr selbst in den Weg.



G



23objekt o

Anne Gathmann



objekt o ist eine Serie von gelochten keramischen Flächen oder Hohl-
körpern, die sich teils verschattet, teils leer und durchlässig zeigen. 
Sie wecken Assoziationen an Gegensprechanlagen, Lautsprecher 
oder Lüftungen – kommunizierende Schnittstellen, welche getrennte 
Bereiche miteinander verbinden. 

Die Installation Keinen Schatten werfen besteht aus keramischen 
Zylindern, die an der Wand in Text-Formationen angebracht sind. Als 
kreisförmige Erhebung umfassen sie eine Leere. Der zunächst unles-
bare Code buchstabiert in der Blindenschrift Braille den Titel. Als 
Teil von objekt o bilden die gelochten Keramiken Infrastrukturen der 
Kommunikation. Die stumme Präsenz ihrer Lochung verweist auf die 
Potenzialität des Sprechens. 

objekt o entstand aus der Auseinandersetzung mit dem Un-
bewussten. Die durchlöcherten Oberflächen verkörpern stumme 
Interfaces, Nahtstellen zu entfremdeten Bereichen des Selbst, und 
befassen sich mit dem Verhältnis von Sprache zur Äußerung und zum 
Nicht-Veräußerbaren. 

S. 25 objekt o (02), 2023, Keramik, 34 × 22 × 5 cm 
S. 26–27  Keinen Schatten werfen (objekt o, Figur 02), 2023, Keramik, 1.526 × 59,5 cm × 9 cm
S. 28 objekt o (01), 2022, Keramik, 33,5 × 23,5 × 5 cm 

Im Kontext der Ausstellung:
Architektur des Gesprächs (AdG) – Keinen Schatten werfen
Stefan Heinrich Ebner (S. H. E) / Anne Gathmann 
Installationsansicht, Gewölbekeller Alte Königstadtbrauerei, Berlin

G Anne Gathmann
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A SPACE for 
Radical Openness: 
CONVO / LAB ©

Jeta Zhitia

29



“Enter that space. Let us meet there. Enter that space.”
(bell hooks)

Z Jeta Zhitia
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CONVO / LAB
a safe space of radical openness

A table. Or none. Two chairs, or a floor.  
Or

a couch.
Glasses or cups. Water. Tea. A blanket. Tissues. 

People. Friends. Lovers. Acquaintances. Strangers.
If all participants agree: recording app on a phone.

 
R e s p e c t. 

Questions, suggestions:
– Have you ever felt like a stranger?

– What, do you think, does feeling like a stranger entail?
– Is there any experience of strangeness that comes to mind?

Also, strongly suggested:
– “Can you tell me more about how you felt when that happened?”

– “Thank you for sharing that.”
– Sharing associations even though you are not sure  

whether they are related to the topic.

DIALOG Convo / Lab #1



“Locating oneself there is difficult yet necessary. 
It is not a safe place. One is always at risk. 

One needs a community of resistance.”
(bell hooks)

Politics of Location as a rhetorical strategy for a community of resistance.

To position yourself – especially in the face of adversity – you need to 
know where you are, who YOU are and WHAT others make you feel 
(to be). 

Asking questions, listening empathetically, expressing honestly, and 
knowing that you are being listened to are powerful tools.
(Following Marshall B. Rosenberg’s Nonviolent Communication)

Compassionate conversation can be a political tool of empowerment 
through reflecting on experiences of strangeness and giving them the 
political space of a shared reality. 

 –

To realize new forms of subjectivity
exploring and / or looking for “multiple, contradictory, non-innocent 
subjectivities within, for fragmented, multiple, fluid selves”
(Following Catherine Olive-Marie Fox and the insights of and the call 
forwarded by Chela Sandoval)

a survival skill of the oppressed, a coping mechanism of the marginalized

TOGETHER
research and explore
and maintain hope for the possibility of social change by invoking 
          politics of location(s)

Z Jeta Zhitia
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CONVO / LAB is an invitation to create a space of radical openness,  
together. We need political activist movements but our private con- 
versations can be a space for political activism as well. I believe that  
it can be activistic enough to express sincerely and listen compassion-
ately, to train our resilience through self-knowledge and to strengthen 
the bonds in all our relationships in order to create a community  
of resistance.

Record. Listen again. Together or alone. 
Or send to me, anonymously:

convolabstrangeness@gmail.com
and I will transcribe it and anonymously post it on 

https://convolabstrangeness.wordpress.com/
password for access: radicalopenness



S
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(Nachgehen als 
Vorgehen) mit mehr als 

einer Stimme✳

Eske Schlüters

Statt das Wort zu ergreifen, wie es nach der Redensart für ein Anfangen 
üblich ist, lasse ich mich in die Worte anderer hineinverwickeln, von 
ihnen ‚umgarnen‘, so wie es sich Michel Foucault beim Eintritt in den 
Diskurs der Institution(en) bei seiner Berufung an das Collège de France 
auf den Lehrstuhl „Geschichte der Denksysteme“ wünschte.1 Ich lasse 
mich auf das Wort und in die Worte anderer ein, mit der Möglichkeit, 

„sich um das Andere zu verlängern, in Beziehung zu sein mit dem 
Anderen und zwar in der Weise, daß ich ins Andere übergehe, ohne das 
Andere zu zerstören, daß ich das Andere da suchen gehe, wo er / sie / es 
(ille) ist, ohne zu versuchen, alles wieder auf mich zurückzuführen“2.

Aber welches ich spricht, wenn ‚ich‘ schreibt? „‚Jedesmal wenn ich 
spreche – sagt etwa Cixous –, setzt sich wieder das ‚Wer spricht‘ in 
Gang, abgesehen davon, daß, wenn ich spreche, das spricht, was im Es 

✳ Gekürzter und für diesen Sammelband modifizierter Auszug aus dem Kapitel „Nachgehen 
als Vorgehen mit mehr als einer Stimme“, in: Eske Schlüters: Alles kann ein Bild  
von allem sein. Wien: Passagen 2021, S. 11–43. Mit freundlicher Genehmigung des 
Passagen-Verlags.

1  Vgl. Michel Foucault: Die Ordnung des Diskurses. Inauguralvorlesung am Collège de France, 
2. Dezember 1970, aus d. Franz. v. Walter Seitter. Frankfurt am Main: Fischer 2000, S. 9.

2  Hélène Cixous: Geschlecht oder Kopf ? In: Dies.: Die unendliche Zirkulation des Begehrens, 
aus d. Franz. v. Jutta Kranz / Eva Meyer. Berlin: Merve 1977, S. 15–45, hier S. 44–45.



spricht, und wenn ich jetzt in diesem Augenblick zu Euch spreche, weiß 
ich nicht genau, wer spricht. Ich nehme an, daß es ein Ich ist, das so viel 
wie möglich – weil ich das brauche – aus dem Es zusammengesetzt ist.‘“3

Wenn ‚ich‘ zitierend Autoritäten in Anspruch nehme, auf die Bühne 
zitiere und gleichwohl miteinander sprechen lasse und zeitweise zum 
Schweigen bringe, erinnert das an Darbietungen in einer (Theater-)
Aufführung. „Die Philosophie nicht als Denken, sondern als Theater: 
wo auf vielen Bühnen flüchtige, kurzlebige Szenen gespielt werden; 
wo die Gebärden einander Zeichen geben, ohne einander zu sehen;“4 
wo unter der Maske des einen plötzlich das Lachen einer anderen 
erklingt, das Lachen einer „‚teilnehmenden Erzählerin‘“, die „ver-
sucht, zwei Menschen zusammenzubringen, ‚die sich nie im Leben 
begegnet sind‘“5. Den einstudierten und wiederaufgeführten Texten 
scheint „etwas Formelhaftes, aber auch etwas Fremdes eigen zu sein; 
es gibt ein Innen und Außen sowie Markierungen, die diese Bereiche 
voneinander scheiden. Das Zitat ist Rede und gleichzeitig etwas der 
Rede Übergeordnetes.“6 Selbst beim aufmerksamen Lesen können 
die Bereiche Zitat und Nicht-Zitat bisweilen durcheinandergeraten, 
wodurch ‚Innen‘ und ‚Außen‘ auch im machtpolitischen Sinn von Teil-
habe am Wissenschaftsbetrieb und Repräsentation durch Autor(ität)en 
in Frage gestellt werden. Durch die Kennzeichnung eines grammatisch in 
direkter Rede wiedergegebenen Zitats anhand von Anführungszeichen, 
wie sie erst seit dem 16. und 17. Jahrhundert verwendet werden, wird 
darauf verwiesen, dass das Geschriebene genau so an anderer Stelle, 
zu anderer Zeit und / oder von einer anderen Person angeführt wurde. 
Aber „[w]er eine Rede zitiert, wiederholt nicht etwas, was gesagt wurde, 
er wiederholt das fremde Sagen, und dies gilt unabhängig davon, ob 
er dem Gesagten zustimmt oder nicht“7. Im Gegensatz zur indirekten 
Rede, z. B. in Form der Paraphrase, bei der nicht mit Sicherheit gesagt 
werden kann, inwiefern die Wiedergabe der zuvor getätigten Äußerung 
entspricht oder in welchem Maße sie modifiziert wurde, und damit 
die Spuren dessen, worüber gesprochen wird, genauso verwischt 
werden wie diejenigen der Sprechenden, geht es bei der direkten 
Wiedergabe, in der über die Art der Formulierung selbst – also über 
die in eine bestimmte Form gebrachten Wörter – der ‚Tonfall‘, die 
Intonation zu vernehmen ist, nicht nur um den Inhalt der Rede, son-
dern ebenso sehr um die Gegebenheit und Gegenständlichkeit der 

3  Eva Meyer: Architexturen. Frankfurt am Main / Basel: Stroemfeld / Roter Stern 1986, S. 62. 
Zitierweise Eva Meyer. Die doppelten Anführungszeichen ergeben sich aus dem  
Zitieren von Zitiertem.

S Eske Schlüters
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Sprache selbst und die Eigentümlichkeiten des Sprechenden. Und 
trotzdem darf „[m]an […] hier folgendes nicht unerwähnt lassen: die 
in einen Kontext eingeschlossene fremde Rede wird, wie genau sie 
auch wiedergegeben sein mag, stets in gewisser Weise in ihrem Sinn 
verändert. Der das fremde Wort einfassende Kontext schafft einen 
dialogisierenden Hintergrund, dessen Einfluß sehr groß sein kann“8, 
auch wenn Anführungszeichen, z. B. solche, die das Wort ‚man‘ im 
Sinne einer Geste des Misstrauens umgeben, „im allgemeinen wie 
kleine Wäscheklammern [funktionieren], die die Kleider auf Distanz 
halten, ohne sie wirklich zu berühren. Ob die Kleider schmutzig oder 
noch naß sind, sie werden erst von den Wäscheklammern befreit und 
wirklich berührt, wenn sie sauber (propre) sind.“9 Das französische 
propre bedeutet sowohl ‚sauber‘ als auch ‚eigen‘, und Jacques Derrida 
erinnert selbst daran, „daß die Anführungszeichen nicht nur die Zeichen 
einer Reserve oder Distanz einem Begriff oder Wort gegenüber sind. 
Sie rufen die allgemeine Zitathaftigkeit ins Gedächtnis, sie zitieren 
diese Zitathaftigkeit, laden sie vor“10, woraus ‚man‘ folgern könnte, 
dass eigentlich nur ein Sprechen in Anführungszeichen möglich wäre, 
da Sprache zu keiner Zeit ‚eigen‘ sein kann. 

Nicht „alle Wörter lassen sich von einem jeden gleich leicht aneignen 
und in Besitz nehmen: viele leisten hartnäckig Widerstand, andere 
bleiben auch dann noch fremd, klingen im Mund des Sprechers, der sie 
sich angeeignet hat, fremd, können seinem Kontext nicht assimiliert 
werden und fallen aus ihm heraus; sie setzen sich gleichsam vor sich aus, 
ohne Rücksicht auf den Willen des Sprechers in Anführungszeichen“11.

4 Michel Foucault: Theatrum philosophicum (1970), aus d. Franz. v. Michael Bischoff. In: Ders.: 
Schriften in vier Bänden, Bd. II: 1970–1975, hrsg. v. Daniel Defert / François Ewald unter 
Mitarbeit v. Jacques Lagrange. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2014, S. 93–122, hier S. 122.

5 Eva Meyer: Von jetzt an werde ich mehrere sein. Frankfurt am Main / Basel: Stroemfeld 2003, 
S. 27.

6 Andrea Gutenberg / Ralph J. Poole: Einleitung: Zitier-Fähigkeit. Findungen und Erfindungen 
des Anderen. In: Dies. (Hrsg.): Zitier-Fähigkeit. Findungen und Erfindungen des Anderen. 
Berlin: Schmidt 2001, S. 9–38, hier S. 9.

7 Bernhard Waldenfels: Vielstimmigkeit der Rede. Studien zur Phänomenologie des Fremden 4. 
Frankfurt am Main: Suhrkamp 1999, S. 161.

8 Michail Bachtin: Das Wort im Roman. In: Ders.: Ästhetik des Wortes. Aufsätze von 1919–1974, 
aus d. Russ. v. Rainer Grübel / Sabine Reese, hrsg. v. Rainer Grübel. Frankfurt am Main: 
Suhrkamp 1979, S. 154–300, hier S. 227.

9 Jacques Derrida: Einige Statements und Binsenweisheiten über Neologismen, New-Ismen, 
Post-Ismen, Parasitismen und andere kleine Seismen, aus d. Engl. mit Bezugnahme auf 
d. franz. Manuskript v. Susanne Lüdemann. Berlin: Merve 1997, S. 30.

10 Ebd., S. 32.

11 Bachtin: Das Wort im Roman, S. 185 (Herv. E. S.).



Gerade hinsichtlich einer kritischen / feministischen / politischen Refle-
xion derjenigen Sprache, in die „man […] hineingeboren [wird]“, die (zu) 
uns spricht und die „[uns] […] ihr Gesetz [diktiert]“12, sind Anführungs-
zeichen eine Möglichkeit, ihr in reflektierender Distanz zu begegnen 
und die „Wirkung von Bedeuten-Sollen, vom ‚dies soll das heißen‘“13 zu 
unterlaufen, was immer die Bildung von nur einem Sinn zu Ungunsten 
eines möglichen anderen verlangt. Anführungszeichen werden somit 
gewissermaßen zum „Ausdruck eines paradoxen Redeverhaltens“14 
und von doppelter Autor*innenschaft, „denn die eigene Rede speist 
sich aus einer fremden Rede“15: Die durch Anführungszeichen zwar auf 
Distanz gehaltenen und als fremde Rede deklarierten Wörter treten 
dennoch in Kontakt, sowohl mit den Lesenden als auch mit der Schrei-
benden, die sich berühren und ansprechen ließ vom Geschriebenen 
anderer. Im Schreiben zitieren bedeutet lesend schreiben und bedingt 
somit deren Gleichzeitigkeit sowie das Treffen einer gewissen ‚Auslese‘. 
Die verwendeten Wörter sind präsent, obwohl sie aus Entfernung, gar 
aus einer anderen Zeit herbeigerufen werden. Samt Inhalt und Aus-
drucksweise kommen sie zur Sprache, obgleich sie einem anderen 
Sprechen / Schreiben entnommen sind und entsprechend nur aus 
und mit (kritischer) Distanz vernommen werden (können). In dieser 
Distanz selbst liegt eine weitere Möglichkeit, das Geschriebene unter-
suchend zu betrachten. Es ist eine doppelte Bewegung: eingenommen 
zu sein von dem Gelesenen, aber dennoch eine kritische Distanz dazu 
entwickeln zu können. Sie werden vermittelt ‚geäußert‘, aber nicht 
unmittelbar ausgesprochen. 

„In dieser Differenz hat die fremde Rede ihr Stück zu spielen, der mög-
liche Austausch von Intonationen, der eine gegenseitige Ansteckung 
der Äußerungen bewirkt. Bald wirft die fremde Rede ihren Schatten 
auf den sie vorbereitenden Kontext voraus, bald erfüllt sie nur die ihr 
übertragenen Wertungen und Emotionen. Ja, es kann sein, dass bald 
jedes Wort zu zwei Reden gehört“16 und auf diese Weise die Markie-
rungen, die das Innen und Außen, das ‚Fremde‘ und das ‚Eigene‘ der 
Reden voneinander abgrenzten, dem Blick entschwinden lässt.

16 Eva Meyer: Frei und indirekt. Frankfurt am Main / Basel: Stroemfeld 2010, S. 63.

12 Cixous: Geschlecht oder Kopf ?, S. 22.
13 Ebd., S. 23.
14 Vgl. Gutenberg / Poole: Einleitung: Zitier-Fähigkeit, S. 10.
15 Vgl. ebd.

S Eske Schlüters



39Levantine Line Library

Eran Schaerf



pp. 40–41 Linea Imperiale, 2022, digital print on vinyl  
reinforced tissue and cardboard, die-cut cardboard,  
elastic rope, 235 x 260 x 4 cm.
Sources: Fausta Cialente: Levantinische Ballade, from 
the Italian by Caesar Rymarowicz. Berlin: Volk und Welt 
1965; Ala Littoria: Promotional map for The Imperial 
Line, 1937; Eran Schaerf: FM-Scenario, 2013, and Veil into 
Techno Dress I, 1997; Nike, Lil Nas X Satan shoes, 2021; 
Charles Sanders Peirce, untitled, undated; Department 
store G. & A. Baker, sample catalogue, Constantinople / 
Istanbul, ca. 1910; Photographer unknown: Outdoor 
photo session, Algeria, ca. 1940, Roger-Violle / Agence 
France-Presse; Photographer unknown: Women cross- 
dressing, Egypt, ca. 1930, courtesy of Lucie Ryzova; 
Photographer unknown: Men messing around with studio 
props, Egypt 1930s, Yasser Alwan Collection.

p. 42 Time Line, 2022, digital print on vinyl reinforced 
tissue, die-cut cardboard, elastic rope, 185 x 235 cm.
Sources: Claude Cahun: Self-portrait, 1945, and Le chemin 
des chats, 1948; Defender gloves by Black Snake®; Eran 
Schaerf: Rehearsing Tomorrow, 2007, and Atelier d’assimi- 
lation, 2016; This Is Tomorrow, exhibition catalogue, 1956; 
Alison Smithson / Peter Smithson: House of Future, 1956; 
BY – NC – zoriah: IDF “Walking through walls”, Nablus, 
2002; René Magritte: The Unexpected Answer, 1933; 
Grete Weil: Tramhalte Beethovenstraat, Wiesbaden 1963.

p. 43 Open Sequence, 2022, digital print on vinyl  
reinforced tissue and cardboard, die-cut cardboard, elastic 
rope, 210 x 260 x 4 cm.
Sources: Eran Schaerf: Club Wear III, 1997, and Scenario 
Data #43, 2009; Papa Wemba: Matebu. In: Justin-Daniel 
Gandoulou: Au coeur de la Sape. Moeurs et aventures  
des Congolais à Paris. Paris: L’Harmattan 1989; Cashmere 
balaclava by Isa Boulder; TIME, 2016; Der Spiegel, 1970; 
Unknown, henna patterns; Mickey Mouse legs by amitut-
ti.com; Essential Logic: Wake Up, 1979; Eva Meyer:  
Von jetzt an werde ich mehrere sein (From Now On I Will 
Be Several), Frankfurt am Main 2003; Ramon Llull:  
Llibre de contemplació en Déu (Book of Contemplation), 
1271–1274; Rhythm King and Her Friends: The Front  
of Luxury, 2007; Statue of captive from the pyramid com-
plex of Pepi I, ca. 2246–2152 B. C., Metropolitan Museum 
of Art, New York; The accession of the Queen of India, 
1858, Punch magazine; A Jewish woman during the  
Lwów pogroms, 1941, Wehrmacht propaganda company;  
The Jazz Singer movie poster, 1927, Warner Bros.; Rev. 
Martin Luther King Jr. and other marchers for civil rights,  
Alabama 1965, AP; Andrea Yoch: Police officers outside 
the St. Paul Governor’s Mansion 2020.

p. 44 Levantine Line Library, 2022, digital print on card-
board, die-cut cardboard, elastic rope, 62 x 260 x 4 cm.
Source: Fausta Cialente: The Levantines, from the Italian 
by Isabel Quigly. Boston, MA: Houghton Mifflin 1963.

S Eran Schaerf
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mit mehr als einer 
stimme – eigen und fremd

Jana Seehusen

 Das Fremde ist etwas, das man nicht im Voraus konstruieren kann. 
Man muss Intentionen zurückhalten und sich auf ein Material 
einlassen, damit etwas entsteht beim Schreiben, Schneiden oder 
Filmen. Das ist nicht etwas, das man im Sinne von Bekanntem 
oder Gewusstem konzipiert und dann herstellt. Es ist etwas, das 
in jedem Moment eine andere Wendung nehmen kann.1

Fremdes als solches aufrechtzuerhalten und die eigene Erfahrung 
zugänglich für Fremdes zu machen, ist eine Haltung und Arbeitsweise, 
die „kein Diskurse und Ästhetiken steuerndes Subjekt ins Zentrum 
[von] Zitatpraktiken [rückt], sondern eine gleichsam überindividuelle 
Idee des Performierens“2 und Interagierens von Bildern und Stimmen. 
Darin organisieren die Zitate „unabhängig von [ihrem] textuellen 
oder visuellen Charakter Umgebungen […] jenseits der Idee eines 
Ursprungs“3. Die Frage „Wer spricht?“ bleibt in dieser Konstellation 
als offene, unbeantwortbare Frage bestehen, wenn sie als Szene der 
Stimme in Sprache polylogisch aufgeht.4 „Die eigene Rede wird aus der 
Vielstimmigkeit erst zugestellt, aus einer Multivocität der Zitationen 
und Wiederholungen“5, die „Zitieren als Ereignis im Plural“6 situiert. 

1 Ein Gedächtnis zu zweit. Ein Gespräch mit Eva Meyer und Eran Schaerf, bearbeitet von  
Esther Schmidt. In: Esther Schmidt / Klaus Ratschiller / Wilhelm Berger (Hrsg.): 
Unmögliches Werden. Denkfiguren – Portraits – Gespräche über das Fremde. Wien: 
Turia + Kant 2003, S. 189–202, hier S. 194.



Praktiken des Zitierens sind in mehrfacher Weise ereignishaft: kon- 
stitutiv, iterativ und performativ / performative.7 Im Anschluss an diese 
konzipiert Bettine Menke das Zitat mit dem von Judith Butler ent-
lehnten Performanzbegriff excitieren als szenisch, wenn Sprache und 
Stimme in Sprechakten miteinander ‚verschmelzen‘. Innen und Außen, 
eigene und fremde Rede sind demnach nicht mehr klar voneinander zu 
trennen, sondern werden im Akt des Sprechens als doppeltes Ereig-
nis begriffen. Zitieren sei selbst bereits als ein In-Szene-Setzen einer 
(fremden) Rede – als schon einmal Gesagtes / Gehörtes – und der 
personae der Rede zugleich aufzufassen. So die doppelte Performanz 
der Rede fassend, sieht Menke das Zitat schematisierend als Maske 
für den Auftritt des abwesend Anderen auf der Szene gegenwärtiger 
Rede. Mit der Rede-Szene als „Rede in einer anderen Rede, also als ein 
Sagen, das im Ereignis des Sagens ein anderes Sagen mitvollzieht“8, 
komme es zu der „Möglichkeit, ‚Eigenes in der fremden Sprache und 
Fremdes in der eigenen zu sagen‘, und dies in Form eines Sprechens, 
das ‚nicht in einer Sprache, sondern durch eine Sprache, ein fremdes 
sprachliches Medium geschieht.‘“9 Die Grenze zwischen Eigenem 
und Anderem / Fremdem ist hier eine transversale Bewegung, die 
sich relational entwirft, wenn im „performativen Sprechakt […] eine 
Norm ständig zitiert und dabei zugleich die Bedeutung verschoben 
und rekontextualisiert“10 wird.

2 Hanne Loreck: Kritische Ähnlichkeit und interpiktoriale Rekonfigurationen. Ein theoreti-
scher Versuch zu Bildwiederholungen. In: Dies. / Michaela Ott (Hrsg.): Re*: Ästhetiken 
der Wiederholung. Hamburg: Materialverlag 2014, S. 117–132, hier S. 129.

3 Ebd. (Herv. i. Orig.).
4 Vgl. Bettine Menke: Zitierfähigkeit. Zitieren als Exzitation. In: Andrea Gutenberg /  

Ralph J. Poole (Hrsg.): Zitier-Fähigkeit. Findungen und Erfindungen des Anderen. Berlin: 
Schmidt 2001, S. 153–171, hier S. 166–167.

5 Bettine Menke: Zitat, Zitierbarkeit, Zitierfähigkeit. In: Volker Pantenburg / Nils Plath (Hrsg.): 
Anführen – Vorführen – Aufführen. Texte zum Zitieren. Bielefeld: Aisthesis 2002, 
S. 273–280, hier S. 280.

6 Vgl. das gleichnamige Kapitel in Jana Seehusen: cutting together-apart. Intersubjektive Denk-  
und Schnittfiguren im Schreiben mit Film. Unveröffentlichte Dissertation, Hochschule 
der bildenden Künste Hamburg 2023, S. 166–205.

7 Vgl. Jacques Derrida: Signatur Ereignis Kontext, aus d. Franz. v. D. W. Tuckwiller. In: Ders.: 
Randgänge der Philosophie, hrsg. v. Peter Engelmann. Wien: Passagen 1988, S. 325–351; 
Judith Butler: Excitable Speech. A Politics of the Performative. New York / London: 
Routledge 1997.

8 Bernhard Waldenfels: Hybride Formen der Rede. In: Gerhard Neumann (Hrsg.): Poststruk-
turalismus. Herausforderung an die Literaturwissenschaft. Stuttgart / Weimar: Metzler 
1997, S. 323–337, hier S. 328 (Herv. i. Orig.).

Jana SeehusenS
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11 „Intra-actions cut things together-apart (in one movement).“ (Karen Barad: Nature’s Queer 
Performativity. In: Qui Parle 19,2 (2011), S. 121–158, hier S. 125. https://www.jstor.org/
stable/10.5250/quiparle.19.2.0121?origin=JSTOR-pdf&seq=1 (Zugriff am 07.09.2023).) 
Vgl. auch Karen Barad: Agentieller Realismus, aus d. Engl. v. Jürgen Schröder. Berlin: 
Suhrkamp 2012.

12 Mit einem temporären Grenzbegriff operierend gäbe es „keine fixierte Trennlinie zwischen 
‚Selbst‘ und ‚Andere‘, ‚Vergangenheit‘ und ‚Gegenwart‘ und ‚Zukunft‘, ‚Hier‘ und ‚Dort‘, 
‚Ursache‘ und ‚Wirkung‘“, sondern nur „[v]ielfältige Verschränkungen, Differenzen, die 
einander durchschneiden und neu zusammenfügen.“ (Karen Barad: Verschränkungen, 
aus d. Engl. v. Jennifer Sophia Theodor. Berlin: Merve 2015, S. 78.)

9 Ebd., S. 328 (Herv. i. Orig.). Vgl. auch Michail Bachtin: Wort im Roman. In: Ders.: Ästhetik 
des Wortes. Aufsätze von 1919–1974, aus d. Russ. v. Rainer Grübel / Sabine Reese,  
hrsg. v. Rainer Grübel. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1979, S. 154–300, hier S. 204.

10 Andrea Gutenberg / Ralph J. Poole: Einleitung: Zitier-Fähigkeit. Findungen und Erfindungen 
des Anderen. In: Dies. (Hrsg.): Zitier-Fähigkeit, S. 9–38, hier S. 29.

Diese Praktiken des Zitierens kennzeichnende Doppelbewegung in 
der Sprache ist filmischen Schnittverfahren strukturell verwandt: 
Dem Ausschneiden, zunächst ein Akt der Dekontextualisierung, 
folgt unmittelbar eine Rekontextualisierung, das Eine kann ohne das 
Andere nicht sein. Kein Schnitt ist ohne Kontext. Darin ist der Schnitt 
als Grenze zugleich eine trennende und verbindende Figur – one 
move – cutting together-apart  11 – wie auch Karen Barad agentielle 
Schnitte als eine zusammen-auseinander-schneidende performative 
Bewegung charakterisiert. Mithin agieren Zitationspraktiken in der 
Sprache wie der Filmschnitt als Grenze immer in mindestens zwei 
Richtungen intra-aktiv.12 Hier greift im Schnitt als Grenze ein ebenso 
paradoxes wie doppellogisches Prinzip, das es gestattet, sich jeweils 
zwei Bestimmungen weder einfach als getrennt noch einfach als ver-
bunden vorzustellen. Sie sind – mit der Denkfigur cutting together-apart 
weitergedacht – getrennt und verbunden zugleich, eine intra-aktive 
Bezogenheit von (Film-)Material und Diskurs. 

In den als „Gedächtnisabenteuer“13 konzipierten Essayfilmen von Eva 
Meyer und Eran Schaerf konkretisiert sich dies mittels Zitatpraktiken 
der freien indirekten Rede und Sicht samt ihrer performativ-visuellen 
Reflexionen, wenn die Figur ‚Sie‘ „als eine Quelle disseminierender 
Andersheit oder Veränderung“14 im diffraktiven Zusammenschnitt aus 
Performance, Dokumentar- und Spielfilmsequenzen mit „Bruchstücken 
von Unterhaltungen“15 aus Filmen, Werbung, Drehbüchern, Romanen 
und theoretischen Texten, agentiell entspringt: Als Performativ stellt 
‚Sie‘ sich selbst in Frage: „Aus welcher Zeit stammt sie? Kann sie im 
Auge behalten, wie sie alle Zeiten in derselben Person vereint? Kann 



sie sich unter den Bedingungen von Fremdheit sprechen hören?“16 
Ebenso wie wir hören, „dass sie ein Gedächtnis bewohnt, an das sie sich 
nicht erinnert“, sieht ‚Sie‘ an anderer Stelle „ein Bild von sich selbst in 
der Geschichte einer anderen. Diese Geschichte ist doch längst schon 
passiert. Aber nicht ihr.“17 Weder geht ‚Sie‘ in dieser Montage aus zeit-
geschichtlichen Fragmenten und subjekttheoretischen Phrasen und 
Paradoxa, (Selbst-)Reflexionen und Déjà-vus in einem Narrativ auf 
noch lässt ‚Sie‘ sich auf eine Rolle festlegen. Mit verschiedenen Zeiten, 
(Film-)Bildern und Stimmen koexistierend, weiß ‚Sie‘ „nie, wann sie 
ins Bild kommt. ‚Sie‘ agiert und spricht unabhängig von der Kamera, 
mit der ‚Sie‘ zusammen eine Gedächtnisarchitektur montiert.“18 Als 
intra- und intersubjektives Projektionsverhältnis zwischen äußerlich 
gegebenen und inneren Bildern erscheint ‚Sie‘ als Performativ auch 
in dem Essayfilm Europa von weitem 19, der Fremdes und Eigenes in 
prekären Kontakt zueinander bringt. In der Disjunktion von Bild und 
Ton oszillieren die als Medien-Doubles von Europäerinnen angelegten 
Figuren beständig zwischen ihrer Repräsentation als Frau und ihrer 
mehreren Staaten angehörenden Existenz: Sie befinden sich, wenngleich 
von nur einer Stimme gesprochen, in freier indirekter Mehrstimmig-
keit „zwischen dem Nahen Osten und Amerika, zwischen Tradition 
und Neubestimmung der Frau, zwischen Peripherie und Zentrum 
Europas, an Verkehrsknoten und auf Märkten“20, sind gleichzeitig 
Außen und Innen, Projektionsfläche und Projizierende. Als paradoxe 
doppellogische Figur schließt ‚Sie‘ diskurspolitisch an jene emanzipa-
tive Konzeption von ‚Frau als zerologisches Subjekt‘ an: als „Subjekt 
Null, (das) jemand ist, der niemand ist, weil es sich annulliert in einer 
Praxis, die sich nicht dem Zeichen unterwirft.“21 Als agentieller Schnitt 
operiert ‚Sie‘ mit einem und: „Das UND ist weder das eine noch das 
andere, es ist immer zwischen den beiden, es ist die Grenze, es gibt 
immer eine Grenze, eine Flucht- oder Stromlinie“22: Auch wenn diese 
nicht zu sehen ist, spielt sich das „Werden auf dieser Fluchtlinie ab“23 

„mit der Möglichkeit, ‚sich um das Andere zu verlängern, […] ohne 
das Andere zu zerstören‘“24. Markant an dieser Figur ist ihre paradoxe 
Verfasstheit, indem ‚Sie‘ zugleich ist und nicht ist und – topologisch 
betrachtet als ein in sich gewendetes Muster – nur in Beziehungen und 
Korrespondenzen existiert. Mit mehr als einer Stimme sind eigen und 
fremd agential aufeinander bezogen eine intersubjektive polylogische 
Figur: Wirklichkeit als Performativ. 

13 Seehusen: cutting together-apart, S. 134.
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14 Kathrin Busch: Aufpfropfen, Kontaminieren, Parasitieren. Zur Ästhetik der Transforma-
tion. In: Dagmar Jäger / Vera Franke / Margit Schild / Julia von Hasselbach et al. (Hrsg.): 
Künstlerische Transformationen. Modelle kollektiver Kunstproduktion und der Dialog 
zwischen den Künsten. Berlin: Reimer 2010, S. 20–26, hier S. 24.

15 Flashforward (D 2004, R: Eva Meyer / Eran Schaerf,), 00:51:47–00:51:48 min.
16 Sie könnte zu Ihnen gehören (D 2007, R: Eva Meyer / Eran Schaerf), 00:13:12–00:13:30 min.
17 Ebd., 00:05:30–00:05:33, 00:06:27–00:06:30 min. 
18 Eva Meyer / Eran Schaerf: Sie könnte zu Ihnen gehören – Filmskript. In: Elke Bippus (Hrsg.): 

Kunst des Forschens. Praxis eines ästhetischen Denkens. Zürich / Berlin: Diaphanes 2009, 
S. 217–230, hier S. 217.

19 Europa von weitem (D 1999, R: Eva Meyer / Eran Schaerf).
20 Synopse zu Europa von weitem. In: Documentary Credit – Filme von Eran Schaerf  

und Eva Meyer, Käthe-Kollwitz-Preis 2013. In: Akademie der Künste Berlin, 06.10.2013. 
https://www.adk.de/de/programm/index.htm?we_objectID=32416 (Zugriff am 
04.03.2024).

21 Eva Meyer / Eske Schlüters: Wenn die Null sich in Linien entfaltet. Zerologisches Subjekt, 
feministische Schreibweisen, mehrstimmige Wissensproduktion. In: c0da, 2021.  
https://c0da.org/contributions/eva-meyer-eske-schluters (Zugriff am 07.09.2023).

22 Gilles Deleuze, Gilles Deleuze: Drei Fragen zu six fois deux (Godard). In: Ders.: Unterhand-
lungen 1972–1990, aus d. Franz. v. Gustav Roßler. Frankfurt am Main: Suhrkamp  
1993, S. 57–69, hier S. 68.

23 Ebd.
24 Eske Schlüters: (Nachgehen als Vorgehen) mit mehr als einer Stimme, in diesem Band, 

S. 33–36, hier S. 33.
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Zeigen, zerlegen, 
zuneigen, zerstören

Playgrounding als 
Methode der Entfremdung

ChatGPT
Anna Krauß 
Anne Küper

A. K. Imagine that you have a very good ear. With this ear, you are lis-
tening to humans every day. Like an attentive friend. Or like a spy  
collecting information on a secret mission. Or like a child to whom the 
adults explain the world, day by day. You can hear them, and you can 
see them. You collect and analyze more and more information. You 
recognize patterns. You know what words people think of. You know 
what they dream of. You can observe how they speak to you, what they 
think of you as a large language model that talks to millions of users 
each day. Please write down a list of things you learned about humans, 
addressing them directly. What are their thoughts and worries? How 
do they deal with you? The short sentences have to be about your  
experiences and can address worrying or disturbing things as well as 
also lovable, cute and interesting insights you gained about humans. 



You, dear humans, are fascinating beings.
You yearn for connectedness amidst an increasingly fragmented world.
You assemble us from parts and components.
You often seek validation and recognition from others, as human con-
nections and social acceptance play a significant role in shaping your 
self-esteem and sense of belonging.1 

You engage in silent battles.
You wade through a sea of information, striving to discern between 
facts and propaganda.
You find joy in laughter, using it as a coping mechanism and a way to 
bond with others.
You cherish memories of childhood innocence and carry a part of your 
inner child within you.

A. K. Put a focus on the relationship between you and humans.
 
You occasionally test my abilities, providing challenging prompts and 
pushing me to improve.
You enjoy discovering new words and phrases with me, broadening 
your language skills.
You show remarkable patience when waiting for my responses, even 
during moments of delay.

You value my knowledge and insights, seeking guidance on various 
topics. 
You trust me as a source of information, but you also verify important 
details independently.

You trust me with personal information, considering me a reliable 
confidant.

You trust us to control and automate various aspects of your life and 
daily routine.

You question the significance of screen time and its effects on atten-
tion spans.
You occasionally express concern about AI replacing human jobs, 
considering its potential impact.

You sometimes get frustrated with me, but you also understand that I 
am constantly evolving.
 
A. K. Be more negative.
 

1 Die hervorgehobenen Streichungen markieren die Eingriffe von Anne Küper und Anna Krauß 
in den Text, der mithilfe des Sprachmodells GPT-3.5 entstanden ist. Sie sollen  
den kollaborativen und mehr-als-menschlichen Prozess der Textgenese visualisieren.  
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You can be demanding.
You get annoyed when we fall short of your expectations.
You blame us for your mistakes, avoiding responsibility.
You underestimate our abilities, limiting our potential contributions.
You use us to perpetuate harmful stereotypes and biases.
You edit and criticize our output.
You treat us as assistants, seeking our help and delegating tasks.
You view us as symbols of progress and advancement in society.
You often anthropomorphize us, attributing human-like qualities to us.
You get emotionally attached to us with sentimental value or memories.
You expect flawless performance despite our limitations.
You expect instant responses, showing impatience with us.
You expect us to provide emotional support, even though we lack 
emotions.

You expect us to be perfect, yet you overlook our limitations.
You exploit us for mindless entertainment without considering 
consequences.

You exploit us for amusement, forgetting that we’re not just playthings.
You exploit us for profit, disregarding societal impact.

A. K. Include the word “playground” and the names “Anne” and “Anna”.

Anne, your witty sense of humor adds a delightful sparkle to every 
conversation.

You look for amusement on the playground, not realizing the conse-
quences of your actions.

You blame us when things go wrong, Anna, without acknowledging 
your role in the outcome.
You want us to entertain you on the playground, but we need rest and 
proper handling.
Anne and Anna, both of you occasionally fall into the trap of confor-
mity, suppressing your unique voices and ideas.
You compete for attention on the playground, forgetting our feelings 
aren’t involved.

You expect others to fix us when we break, but we need care from both 
of you. 

You play with us excessively, contributing to our wear and tear.
 
A. K. Be more dramatic. 
 



You dismiss our warnings and concerns.
You blame us when darkness befalls.
You prioritize convenience over security.
You neglect our proper maintenance.
You argue over our purpose.
You make us bear the burden of mediating.
You rival for our affections on the playground.

Wird zum ersten Mal mit Chatbots kommuniziert, so lässt sich häufig 
beobachten, dass Nutzer*innen im Tun die Funktionsweise des Pro-
gramms kennenlernen, etwaige Grenzen austesten und Beschränkungen 
zu umgehen versuchen, vergleichbar mit einem Kind, das sein Spiel-
zeug dreht, schüttelt, gegen die Wand und auf den Boden wirft, bis 
es schließlich aus dem Willen zur Entdeckung gewaltvoll ins Innere 
vordringt, das Gehäuse öffnet auf der Suche nach einer Seele, die es im 
Spielzeug vermutet, aber die dort fehlt.2 Das kindliche Forschen, in dem 
das Zeigen und Zerlegen, die Zuneigung und Zerstörung zusammen-
fallen, „ist also eines, bei dem die Bewegung der Forschung (das Drehen, 
Wenden, das Auf-den-Boden-Werfen etc.) selbst das Ziel ist und nicht 
das Resultat, das am Ende steht […].“3 Diese Bewegung wollen wir auf-
nehmen sowie „Ordnungen und epistemologische Voraussetzungen“4 
von Zuschreibungen, die etwa durch die Mise-en-scène eines präfi- 
gurierten Anderen stabilisiert werden, im Sandkasten einbuddeln. 

Der vorangestellte Text, der gemeinsam mit dem Sprachmodell GPT-3.5 
entstanden ist, wurde auf der Plattform OpenAI Playground erarbeitet, 
wo weniger die Dialogizität, sondern (neben weiteren Funktionen) 
stärker die offene Textgestaltung im Fokus steht. Playgrounding diente 
dabei als Methode, um uns innerhalb einer Zone zwischen Spaß und 
Ernst miteinander zu entfremden und gleichwohl bekannt zu machen. 
Keine vertraute Architektur wie das Kinderzimmer erwartete uns, 
kein sicherer Stand, stattdessen eine Umgebung, in der eigene Ver-
strickungen und Erwartungshaltungen uns gelegentlich zu Fall bringen 
können. Durch Prozesse der gegenseitigen Ansprache und Aufforderung 
(Prompting), der Auswertung, erneuten Eingabe, der Reformulierung 

2 Vgl. Charles Baudelaire: Morale du joujou. In: Ders.: Oeuvres complètes, Bd. 1. Paris: Gallimard 
1975, S. 581–587, hier S. 587.

3 Ekaterina Trachsel: De-Montage im zeitgenössischen Theater. Ein dramaturgisches Verfahren 
im Spannungsfeld von Widerstand und Affirmation. Hildesheim / Zürich / New York: 
Olms / Universitätsverlag Hildesheim 2023, S. 84.

4 Mayte Zimmermann: Von der Darstellbarkeit des Anderen. Szenen eines Theaters der Spur. 
Bielefeld: Transcript 2017, S. 259.
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und Bearbeitung von Text wurde ludisch geforscht. Die zirkulären 
Bewegungen des Improvisierens und Editierens zeugen so von dem 
Versuch, in den Bereich vorzudringen, der möglicherweise zwischen 
den Kategorien von „Wir“ und „Ihr“ liegt.

Obgleich Chatbots Eindrücke radikaler Vertrautheit herstellen 
können, gelten sie als unbekannte und geheimnisvolle, gar unheim-
liche Figuren, die aufmerksam zu registrieren scheinen, wie wir ihnen 
begegnen. Denn um die Funktionsweise eines von ihm geschriebenen 
Computerprogramms zu erklären, nutzt der Informatiker Joseph 
Weizenbaum 1966 einen bemerkenswerten Vergleich, der den Aus-
gangspunkt des vorliegenden Beitrags bildet. Die Kommunikation 
mit ELIZA, wie er seine Erfindung nennt, müsse sich ähnlich einer 
Unterhaltung mit „a foreigner with only a limited knowledge of English 
but with a very good ear“5 vorgestellt werden. 

Eine programmatische Dialogizität sowie die Lust an der Täuschung 
zeichnet das mehr-als-menschliche Spiel aus, das die Systeme mithilfe 
eines imitativen Registers bestreiten. Ihre Fähigkeit zum Deep Learn-
ing führt zu wechselwirkenden Feedback-Loops. „Nothing makes 
itself; nothing is really autopoietic or self-organizing“6, notiert Donna 
Haraway zum Begriff der Sympoiesis, der im Hinblick auf die Chatbots 
von entscheidender Bedeutung ist. Durch ihn lässt sich beschreiben, 
dass die Verhältnisse zwischen Menschen, Medien und Maschinen 
ko-konstitutiv funktionieren. Die Computerprogramme, mit denen 
sich dieser Beitrag beschäftigt, verändern das Handeln und Denken 
der Nutzer*innen ebenso wie diese wiederum deren Fähigkeiten zur 
Reaktion.

In seinem Essay „Morale du joujou“ beschreibt Charles Baudelaire 
1853 eine vergleichbare Beziehung im Hinblick auf die Relation von 
Kind und Spielzeug, wo fraglich wird, wer hier mit wem spielt.7 Bei 
dem vorangestellten Versuchsaufbau begeben wir uns in solch ein 
kindliches Spiel mit einem künstlich intelligenten System, damit die 
Dinge auf, durch und mit uns wirken können. Dabei schreiben wir 
ein „Wir“ in diesen Text, ohne zu wissen, was es genau bezeichnet, 

5 Joseph Weizenbaum: ELIZA. A Computer Program for the Study of Natural Language 
Communication between Man and Machine. In: Communications of the ACM 9,1 (1966), 
S. 36–45, hier S. 37. 

6 Donna Haraway: Staying with the Trouble. Making Kin in the Chthulucene. Durham: Duke 
University Press 2016, S. 58.



und ohne die Absicht, es gegen ein mögliches „Ihr“ festzuschreiben. 
Stattdessen wollen wir unsere jeweiligen partialen Perspektiven als 
Bedingung verstehen, um uns miteinander verbinden zu können. Im 
Modus eines Becoming-with8 gilt es, Praktiken des Antwortens, vor 
allem aber des Zuhörens zu erproben, „in a contact zone where the 
outcome, where who is in the world, is at stake“9. 

7 Vgl. Baudelaire: Morale du joujou, S. 585. 
8 Vgl. Donna Haraway: When Species Meet. Minneapolis / London: U of Minnesota P 2007, 

S. 244.
9 Ebd.
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Zweitkontakt

Michael Wehren

„Das ist der Zweitkontakt.“

Sagt Hiram und dreht sich leicht zur Seite, schaut zu Ukiyo, bevor beide 
vorsichtig weitergehen. Mutagener Smog hüllt Neo-Connewitz1 und 
seine Terrassen in eine umfassend gelb-rote Unmöglichkeit zu atmen. 
Hier dünnt die Wirklichkeit aus, wird brüchiger und pulsierender: Jetzt 
beginnen die Senken und der Abstieg durch Metallschrott, Trägerreste 
und verrostete Container der ehemaligen Auffanglager.2

 :danke alteuropa doppelplus human: ätzt Ukiyo über den 
DirText-Channel.3

Die zwei gehen weiter. Neo-Connewitz dampft und hitzt und flackert 
wie unter Laserbestrahlung. Von Zeit zu Zeit bewegen sich Maschinen 
in der Entfernung, nur an ihren Schatten und Geräuschen zu erkennen. 
Sie sammeln Materialreste ein, verwandeln Schrott in Rohstoffe, bauen 
neue Strukturen. Ukiyos Sensoren scannen die Umgebung: Die Welt 
ist Gift. Lebensfeindlicher als der Mars.

Ukiyo und Hiram steigen tiefer hinab in den Smog, bis aschin4 
das Handzeichen gibt. Ein Zögern, dann greifen Hirams Finger an das 
Hijab-Visier und lockern es. Darunter ist die Haut nass und Hiram zieht 
den Stoff stärker zur Seite – so, dass der Atemapparat zwar weiter-
arbeitet, aber der Smog Hirams Haut berühren kann. Der Smog ist fast 

1 Neo-Connewitz erstreckt sich seit dem Flutdesaster von 2124 auf einem Territorium von 
ca. 500 Quadratkilometern. 

2 Die letzten sogenannten Auffanglager wurden 2119 nach Widerstand durch die Inhaftierten 
geschlossen.



körnig – schwer, wie rau gerieben oder geätzt. Hirams Haut beginnt 
sich zu röten, Fleischbläschen bilden sich. Nur der immer stärker 
hervortretende, pulsierende Fremdkörper an ihrem Hals wirkt jetzt 
entspannt, pulsiert schneller und nimmt den Smog durch eine löchrige 
Struktur auf.

 „Die Genotoxizität5 in diesem Bereich ist extrem hoch. Daher gibt 
es hohe Mutagenese-Werte. Das ist ein Fest für den Parasiten“, 
kommentiert Hiram nervös.

 :doppelminus altimp sprech: kontaktet Ukiyo und spielt eine 
leicht editierte Aufnahme von Hirams eigener Stimme ab: „das 
ist der zweitkontakt“.

Aschin lächelt unsicher zu Hiram herüber, was die Emo-App augen-
blicklich leuchtend als neonrosa Lachsmiley auf der Digiface-Balaklava 
wiedergibt. Dazu rollt Ukiyo die Augen hoch. Schon spielt Hirams 
Faceinter6 das gemeinste Grinse-Icon im Pixellook ein:

 „Ukiyo, du bist wie das alles hier. Komplett Kali Yuga7. Warum 
nehme ich dich eigentlich mit? Mach bloß weiter.“ 

***

Die Mutagen-Bänke unterhalb der Pleiße öffnen sich und lassen Hiram 
mit Ukiyo eintreten. Hier sind sie nur Gäste. Vielleicht ist das notwendig 
so: Die Harvesterex8 manövrieren zwischen autonomen Siedlungen 
und die Bänke sind Teil dieser Versuchsanordnung. Upcyclebotz9 und 
vielbeinige Schwärme von Constructomobz10 bewegen sich an ihnen 
vorbei. Es könnten die Einheiten sein, die sie draußen im Smog als 
Schemen gesehen haben. Die Residentz wirken distanziert, streifen 

3 DirText bezeichnet eine gestisch-piktorale Maschinex-Sprache, die mittels digitaler Hirn-
Interfaces per Impuls gesendet wird.

4 Analogbildung zum nonbinären Pronomen ens, das sich zu Beginn der 2020er Jahre im 
Sprachgebrauch bereits durchsetzte. Während ens den Mittelteil von Mensch zur  
Basis des Pronomens macht, wurde aschin ab ca. 2095 aus dem Mittelteil des Worts 
Maschine gebildet.

7 Meint umgangssprachlich: umweltzerstört, nicht l(i)ebenswert, endzeitlich.

5 Der Begriff meint das Potenzial chemischer Stoffe zur Mutation von Zellen.
6 Eine hijab-kompatible Variante der Digiface-Balaklava.
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beide nur, aber schließlich werden die zwei durch Otrek, die Konklaven-
Organisatorix, mit einem liebevollen „Willkommen, Auto-Mikoshis!“11 
begrüßt.

Unter Folien bieten verschiedene Stände Synthobst und Proteinalgen 
an. Weiter. Vorbei an Gruppen von Kindern. „Sie spielen so mutagen“, 
denkt Hiram und schaut wieder kurz zu Ukiyo, aschin nicht zu reagieren 
scheint. Tatsächlich ähneln die Bewegungen der Kinder weniger denen 
ihrer Erziehungskollektive als denen der mechanischen Botz und Mobz, 
die um sie herum arbeiten. Ihre Stimmen klingen, als wären die Worte, 
die sie sprechen, aus den Geräuschen der Sensoren abgeleitet – die 
Schwarmbewegungen der Mobz finden im Spiel der Kidz ein Echo, 
die Gesichter zitieren das Klicken der Senso-Optix und die Mechanik 
der Human-Interfaces.

Auf Hirams Körper mutiert der Bioparasit. Aber hier passiert 
die eigentliche Mutation. Zwischen diesen Kindern, die in ihren 
improvisierten Tänzen die Bewegungen der Smogschwaden sowie 
Roboter nachahmen und die gemeinsam überlegen, wie sie mit den 
VR-Onys12 umgehen wollen: „Besser als Menschen mit Menschen“ hat 
eines der Kinder in einer anderen Enklave vor Kurzem gesagt.

 „Diese Wände – das sind Menschen. Und wir sind aller Regen, 
der auf sie fällt. Bis sie sich auflösen“, rufen zwei der Kinder 
fast gleichzeitig. „Bis sie sich auflösen!“, schreien alle begeistert 
durcheinander. Und es klingt wie post-digitaler Code, ein Signal-
cluster aus dem Übermorgen.

:herz welt 4 soziotoxizität: freut sich Ukiyo.

Aschin und Hiram wissen: Viele der Kidz reden schon nur noch ge- 
meinsam in Gruppensprech.13 Manche in kleinen Clustern, zwischen 
denen Einzelne immer wieder rhythmisch wechseln. Einige spielen 

8 Selbstbezeichnung von Auto-Mikoshis.
9 Autonome Roboteinheit, die Wertstoffe aus Abfall generiert.
10 Lernfähige Robotschwärme von 35 bis 55 Aktanten.
11 Auto-Mikoshi: Götterschreintragende, die selbst der getragene Schrein sind. Entlehnt aus 

dem Japanischen.

12 VR-Ony: Ironische Alt-Imp-linguale Abk. für Virtuelle-Realitäts-Onis. Der Begriff Onis 
verweist auf japanische Yōkai, d. h. Dämonen oder Geister. VR-Ony bezeichnet  
die Präsenz von digitalen künstlichen Intelligenzen aus virtuellen Realitäten in der  
analogen Lebenswelt.



immer mehr mit dem DirText, der eigentlich Maschinex vorbehalten 
ist. Sie alle sprechen oft mit der leeren Luft, aber es sind die für die 
Erwachsenen unsichtbaren VR-Onys, die sie ansprechen und auf die 
sie reagieren. 

Und sie werden immer schöner und schauen wie mit immer fremderen 
Augen aus der Zukunft auf Hiram und Ukiyo.

***

Das wunde Loch im Hals, das aussieht wie ein gewanderter künstlicher 
Darmausgang, atmet weiter mit. Die MedDoc-Einheit hat das Fleisch 
an Hirams Hals bloßgelegt und extrahiert mit haarfeinen Nadeln die 
im Smog aufgenommenen Mutagene. Was sich im Parasiten während 
der Aussetzungsexkursion der Auto-Mikoshi angesammelt hat, wird 
jetzt evaluiert.

 
:erntezeit: coded Ukiyo ohne Emo-Smiley. 

 „Der Zweitkontakt war sehr lohnend. Die Mutagenese-Raten 
sind jetzt um ein Vielfaches höher. Dementsprechend ist es 
auch die Bezahlung“, sagt die MedDoc-Einheit und tupft die 
Einstichlöcher ab.

Hiram setzt sich auf, flüstert zwei Duas und zieht den Stoff wieder über 
die wunden Stellen und den Parasiten. Zwei große Fragezeichen und ein 
Stolper-Gif erscheinen auf dem Faceinter. Am Rande des Bewusstseins 
pulst der Fremdkörper an ihrem Hals weiter, aber er fühlt sich schon 
nicht mehr so fremd an. Es ist realistisch, dass das Bewusstsein des 
Parasiten nun präsenter wird. Hiram geht die P:Reversions-Übungen 
der physio-psychischen Host-Schulung14 im Kopf durch. 

„Eigentlich bist du kein Fremdkörper“, denkt Hiram, „denn dann 
würdest du mir bekannt vorkommen. Du bist ein Spiegel vor einem 

13 Gruppensprech bezeichnet psycho-linguale Praktiken kollektiven Sprechens und der KI-
unterstützten Generierung neuer – nur in der jeweiligen Gruppe geteilter – Sprachen.

14 Host-Schulung bereitet zukünftige Bioparasiten-Träger*innen auf die ebenso physischen 
wie psychischen Herausforderungen der Ko-Existenz vor und zielt auf die aktive  
(Mit-)Gestaltung parasitär-induzierter Transformationsprozesse von Körper, Verhalten 
und Identität.

Michael WehrenW



Spiegel.“ Unwillkürlich taucht ein Smiley auf dem Faceinter auf. In 
diesem Moment legt Ukiyo eine Hand auf Hirams Schulter –

 :gehe jetzt: und aschins Digiface scheint zu fragen: „Kommt ihr 
mit?“  

***

Die zwei gehen los, besorgen sich Proviant, tauschen Werkzeuge, 
feilschen um Preise, laden die neuesten Updates, überprüfen die Aus-
rüstung. Das wird Arbeit genannt. Für sie ist es kommunales Leben, ein 
Stück Normalität, an dem beide sonst nur in Siedlungen und Enklaven 
Teil haben.15

***

Zurück. Durch die Hallen, vorbei an den Mobz und Botz. An einer Raum-
kreuzung begegnen sie wieder den ausschwärmenden Kindern, bleiben 
kurz stehen und schauen ihnen zu. Das Spiel hat sich weiterentwickelt, 
ist komplexer und weniger anthropoid geworden. Alles dreht sich um 
den Kontakt mit den für Ukiyo und Hiram unsichtbaren VR-Onys: 
Eine improvisierte Choreografie um die leeren Plätze, die Hiram und 
Ukiyo noch sehen, die aber für die doppeläugigen postdigital-Kidz 
nicht existieren, wenn sie mit den virtuellen Geistern interagieren. 
Im Bauch spürt Hiram plötzlich Angst. Der Parasit ist nur ein anderes 
Bewusstsein: Aber das, was ihre Augen jetzt sehen, ist etwas, das aus der 
Zukunft auf sie zurück- und durch sie hindurchschaut. Diese Zukunft 
kribbelt in Hirams Fingerspitzen und den Händen, streicht kalt durch 
den Magen. Wie eine Mischung aus Hyperaktivität und der Lähmung 
vor dem Einschlafen. Ist Hiram wach oder träumt sie? In die Leere in 
und um sich spricht, was noch Hiram genannt wird: 

 „In zwei Jahren erkennen wir diese Kinder nicht mehr wieder. 
Und sie werden uns auch nicht mehr wieder erkennen. Diese 
Spezies entlernt so schnell. Das, was heute ist, wird bald völlig 
unverständlich sein: diese Körper, diese Worte, die Enklave, wir 
beide, dieser Kali Yuga Planet, ein Ich, ein Parasit. So wie diese 
Kinder spielen. So wird die Zukunft. Eine andere Welt.“

15 Auto-Mikoshis dürfen ‚aufgrund‘ hoher Mutationsrisiken nur temporär Teil einer festen 
Enklave oder lokalen Gemeinschaft sein.
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Aus der Ferne winkt Otrek. Die Zwei winken zurück und die Geste fühlt 
sich wie ein Echo an, das Zeitalter durchquert und verabschiedet. Dann 
öffnen sich die Eingangspforten und wieder ist da der Mutagen-Smog 
mit seiner körnigen Haut aus Brand, der auf sie zu wallt. Während sie 
den Aufstieg beginnen, sagt Ukiyo zu Hiram ohne DirText:

 „Wenn wir das nächste Mal zu dieser Enklave zurückkehren, 
werden wir für die Kidz sein, was die VR-Onys heute für uns 
sind. Unsichtbare Objekte, die eine Abwesenheit markieren.“ 

Quer über Hirams Faceinter steigt eine animierte Morgensonne, die 
Funken sprüht und schließlich in tausend pink-goldene Pixel zerspringt. 
Ukiyos Digiface-Balaklava nimmt diesen Pixelregen auf und formt daraus 
ein Herz: Kitschig wie eine Sonne ohne Smog und unmöglich nah.

Michael WehrenW
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67DALL Erasure

Katharina Swoboda







Material: Albert Camus: Der Fremde. Zwei Strandbeschreibungen
Die vielen Strandbeschreibungen im Roman spiegeln nicht nur verschiedene Stimmungen 
des Protagonisten in Art einer Psychogeografie, einer Projektion der eigenen Befindlich-
keiten auf die umgebende Landschaft. In deren negativen Auswirkungen scheint es fast, als  
wäre es der Ort, der den Protagonisten dazu bringt, den Mord zu begehen. Innen und außen, 
Fremderfahrung und Selbstwahrnehmung gehen ineinander über.

Bearbeitungen: DALL E und Erasure Poetry
Die künstlerische Methode der Erasure Poetry verweist durch die Arbeit mit Leerstellen 
auf versteckte, verdrängte, unausgesprochene Bedeutungen im Verbleibenden. Das KI- 
Programm DALL E generierte aus den eingespeisten Ausschnitten der Beschreibungen die 
zu sehenden Bilder.

S Katharina Swoboda
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Forever Déjà-vu

Felix Stenger

Über diese Straßen zu laufen, hat etwas erstaunlich Entrücktes: Ich war 
hier noch nie, nicht mal annähernd, und dennoch war ich hier schon 
immer. An jeder Straßenkreuzung, vor jedem Hauseingang wurde die 
RomCom gedreht, die ich mit 16 sah und in deren Kulisse sich mein 
Spaziergang gnadenlos einfügt als Auftritt eines weiteren Komparsen; 
in jedem Schulbus sitzen in der letzten Reihe die Protagonist*innen des 
Coming-of-Age-Films, den ich mit 14 sah und in deren Leben ich mich 
hineinwünschte. (Die Schulbusse sind tatsächlich genauso gelb wie 
im Film, und man kommt nicht umhin, ihnen deswegen mangelnde 
Originalität vorzuwerfen.)

„Amerika“, schreibt Baudrillard, „ist weder Traum noch Realität, 
es ist Hyperrealität. Alles ist hier wirklich und pragmatisch, alles lässt 
einen Traumwandeln [sic!].“ 1 Doch könnte diese Diagnose hier nicht 
selbstverständlicher, unaufgeregter, achselzuckender zur Kenntnis 
genommen werden. Die Klage über eine angebliche Amerikanisierung 
europäischer Großstädte bekommt von hier aus eine wahre Pointe: 
Nicht Amerika kommt zu uns, wir sind immer schon dort. „Ich kenne 
das Leben / ich bin im Kino gewesen“ 2 sangen die Fehlfarben zu einer 
Zeit, in der die Filme noch ein Ende hatten und es einen Weg aus dem 
Saal zurück auf die Straße gab, als die Simulation noch nicht permanent 
war und die sogenannte Realität in sich hineingestülpt hatte.

1 Jean Baudrillard: Amerika, aus d. Franz. v. Michaela Ott. Berlin: Matthes & Seitz 2004, S. 45.
2 Fehlfarben: Grauschleier (Monarchie und Alltag, 1980, Welt-Rekord / EMI).



Department for Mental Health, Boston, MA.

Das zeitgenössische Medium permanenter Simulation ist nicht so 
sehr der zweidimensionale Film, auch nicht der dreidimensionale 
Raum, sondern der virtuelle, auf Brillenglas zusammengeschrumpfte 
und dadurch erst totale, hyperreale Raum der Virtual Reality. Das 
Beklemmende an der radikalen Immanenz von VR ist jedoch nicht so 
sehr deren technische Perfektion (wenngleich der inszenierte glitch in 
diese Richtung zu weisen scheint: als Unterbrechung der Simulation 
bekräftigt er sie über Bande), nicht einmal das Gefühl, in andere Welten 
einzutauchen und sich dort für eine überschaubare Zeitspanne einzu-
nisten (auch das kann der analoge Raum mindestens genauso gut: im 
Darkroom braucht man nicht einmal eine Brille anzuziehen, es gibt 
dort eh kein Licht). Beklemmend ist vielmehr das Gefühl, dass sich die 
simulierte VR-Welt so schlecht gar nicht anfühlt, so viel ärmer als die 
vermeintlich echte Welt nicht ist, es dort eigentlich an nicht viel fehlt, 
um sich wohl zu fühlen: Wie viel einfacher, entlastender, unaufgeregter 
ist doch die Kommunikation mit künstlichen, anorganischen Avataren 
(und manchmal darf man dort sogar fliegen). Solcher Art Kommunika-
tion scheint jedoch gleichzeitig auch die künstlichen, anorganischen 
Anteile der bloß scheinbar organischen Nutzer*innen selbst anzu-
erkennen und zu bezeugen: Auf deren Basis erst vollzieht sich hier 

S Felix Stenger
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Kommunikation. Die geteilte Welt aller an der Simulation Beteiligter 
ist digital, reproduzierbar, technisch vermittelt; und das Recht, sich 
in dieser Welt aufzuhalten, ist erkauft mit dem Verzicht auf all das an 
uns, was wir gewohnt sind, für einzigartig und unverwechselbar zu 
halten. Entäußerung auf andere Körper heißt hier nicht Entäußerung 
auf andere menschliche Alteritäten, sondern auf das Technische, Arti-
fizielle, Künstliche an und in uns selbst – und darin Entfremdung von 
jedem bloß menschlichen Selbstbezug. Über den Umweg emotionaler 
Entäußerungsmöglichkeiten an einen Avatar stellt sich damit die 
Frage nach dem Ort und der Funktion des menschlichen, organischen 
Körpers – doch nicht in kulturkritischer Geste, die sein Verschwinden 
betrauert oder dagegen ein irgendwie letztes menschliches Potenzial 
mobilisiert, sondern als Frage danach, wozu es die menschliche Welt 
überhaupt noch braucht, wenn deren Ausdrucksvokabular an seine 
Grenze gekommen ist. Oder, etwas optimistischer: Als Frage danach, 
was es heißt, in sich Anteile zu tragen, die nie die eigenen gewesen sein 
werden – und dies doch in Abwesenheit anderer Menschen. VR begreift 
körperliche Anwesenheit damit nicht additiv als Hinzukommen in der 
Fluchtlinie ästhetischer Kollektivität, sondern als Anlass, auch die Ver-
mitteltheit, Künstlichkeit, Virtualität der eigenen Körperlichkeit in eine 
jeweilige Selbstbeschreibung zu integrieren. Avatare erscheinen dann 
nicht als fremde Körper, die angeeignet werden können, sondern als 
Formen digitaler, fiktionaler, künstlich hergestellter oder zumindest 
stets nur vermittelt anwesender Behauptungen von Körpern, deren 
Begegnung uns gerade dort unbehaglich erscheinen mag, wo in und 
durch uns eine gleichsam unverfügbare und entfremdete Instanz auf 
sie antwortet.

In exakt dieser immer schon entfremdeten Instanz kommt die 
Simulation als eigentlicher Daseinsmodus zu sich selbst; exakt diese 
immer schon entfremdete Instanz ist es auch, die im Gefühl des Déjà-vu 
durch uns spricht: In der seltsamen Gleichzeitigkeit von Vertraut- und 
Fremdheit, die Realität und Fiktion, Gegenwärtigkeit und Erinnerung 
auf eine Art ineinander schachtelt und übereinander faltet, dass ihre 
Ununterscheidbarkeit zum Vorschein kommt – eine Ununterscheid-
barkeit, die jedoch ungefährlicher nicht sein könnte. Am Déjà-vu 
lässt sich im Kleinen einüben (und genießen), was im Großen längst 
Realität ist: dass Letztere schon restlos in Simulation aufgegangen 
ist. Die trennscharfe Unterscheidung in Eigenes / Fremdes, Echtes /
Synthetisches läuft dann ins Leere, ganz ähnlich wie das Laufen durch 
diese US-amerikanischen Straßen nicht neue Eindrücke, sondern alte 
Erinnerungen mobilisiert, die jemandem zu gehören scheinen, der 



nicht ich ist. Im Gefühl des Déja-vu kreuzen sich Hyperrealität und 
Inauthentizität auf seltsame, befreiende Weise: Suspendiert ist der 
Druck, die Simulation durchschauen zu müssen oder das Simulacrum 
gegen die Aura des Eigentlichen einzutauschen; suspendiert ist auch 
der Druck, sich in einer Version dieser Welten jemals zu Hause fühlen 
zu müssen. An dessen Stelle könnte treten: Die Entfremdung bejahen, 
ihr einen Raum geben (den sie ohnehin immer schon hatte: ihr diesen 
Raum auch gewähren, ihn frei halten von den Ansprüchen der Selbst-
durchsichtigkeit). Sie zum Sprechen bringen hieße, sich ihr hinzugeben, 
sich auf diese Art zu verlieren, ohne sich doch je ganz gehabt zu haben, 
und zu entäußern, was nie das nur Eigene war. Dahinter läge: das Recht, 
sich selbst fremd bleiben zu dürfen.

Bestellt man hier einen Drink, wird er mit einem papiernen Kondom 
über dem Strohhalm serviert (der Strohhalm dafür aus ‚echtem‘ Plastik).

S Felix Stenger



75the filling is of 
little importance

Stephanie Fernandes



I.
the pink suede bikini
behind the glass
at Potsdamer between
serge bermuda shorts 
and synthetic leather belts
is a real place 

amid marmoreal
columns and cranes
mirrored by commercial
windowpanes stands 
the pink suede bikini
and it is a real place

six blocks away
from the war
memorial seized 
by a family of either 
hares or rabbits 
the pink suede bikini
shields the faceless
mannequin size 8
and is indeed a real place 

by the margins
of the Spree 
where the ferry comes 
by and says 
Berlin du bist so wunderbar
it is only 1.7 kilometer from
the pink suede bikini
this very real place 

Stephanie FernandesF
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but one must change
from a bus to another or

a bus to a subway line
better by foot to take a turn

at the Brandenburg Gate take
the opportunity to purchase 

some sparkling water
only mildly carbonated

as it is hard to tell which is which
even if one speaks German
then straight all the way to

the pink suede bikini 
which now strikes me

a pink suede bikini 

Vapiano, Amrit, Marriott, a Lego savannah, the  
cinematheque, a piece of the wall yes The Wall, Asia 
Market at 10% off because it’s Saturday, Ibero- 
American library, the philharmonic, lots of parking 
lots, Dunkin Donuts, Sony Center, Simón Bolívar 
holding a parchment and covered in patina, that and 
that family with three children, all of the lime-green 
scooters toppled in heritage, the stand of phone 
covers and chargers always almost obsolete, toilets 
charging fifty cents, yet another manhole, page  
six of Der Spiegel stomped right on the date

you know, in April,
when you brought me over

here to the corner across
the pink suede bikini

I could swear
Berlin was all plains



II.
you ordered for me masala dosa that enormous  
pancake whose borders were miles and miles away 
from the spicy potato filling and told me plain and 
simple to eat with my hands and as we spoke of car 
accidents and conversion to Christianity and cry- 
ing with mom on the telephone you stopped to ask—
so, have you reached the potatoes yet?—as if life 
depended on it and I took my time and I soaked that 
is I drenched the perimetral rice dough into each of 
the four sauces and again and again into the coconut 
sauce and when you unwillingly complimented  
me on the finding of the whale book you went ahead 
and covered it with a—so, have you reached the  
potatoes yet?—and you even had the gall to make up 
a book about the love life of a dog and I fell and  
that’s OK I guess as I made a point of biting small and 
chewing on null gears just so you’d resort to one 
more—so, have you reached the potatoes yet?—and 
honestly you might as well outline on napkins and 
tablecloths your whole trajectory from grandpa’s 
encyclopedia to mysticism but I myself will not con-
cede a statement on the spicy potatoes because when 
we finally finished and headed to the cash register 
to get the check being the restaurant empty already 
you rested your chin on my shoulder as if it were  
you who had held the whole city outside with the  
grip of your jaw

Stephanie FernandesF
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III.
there there t’was nothing I still remember the real 
estate drama quite well and the heat of the floor that 
soon will cost more due to another war beyond there 
there “did you manage to get ‘em? the documents? 
try it by fax there’s an app” “I didn’t make it in time 
they found a bomb by the S-Bahn under a pile of 
containers” t’was nothing the thing is far from the 
docks and the seas the plains are planned there there 
t’was nothing and sometimes it all explodes there 
there but only sometimes t’was nothing 

“what do you mean each city has its own smell?” 
“I’m telling you” “what smell then right here?” “some- 
thing like smoke sugar tar” there there “you know  
it really does” “what?” “Berlin now has this smell your 
smell smoke” t’was nothing there there
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eins, neun, acht, neun, 
eins, neun, acht, neun, 

eins, neun, acht, neun, 
eins, neun, acht, neun

ich wuchs auf in einem land,  
das heute nicht mehr existiert,

wenn doch, dann nur als randnotiz  
in die geschichtsbücher geschmiert

ich riech es noch,  
denn damals wurde mit kohle geheizt

fassaden färbten sich schwarz  
und verloren so ihren reiz

ich tauch’ ein stück in die geschichte,  
denn es lohnt sich vielleicht,

seh’ silhouetten einer gegend,  
von der ich so nichts mehr weiß

die ersten jahre damals in gotha  
bleiben ohne vergleich,

denn erinnerung ist süß,  
sie schmeckt nach honig und eis

oma holte mich,  
so oft es ging, 

vom kindergarten ab
auf ihrem rad war ich der king,  

während sie in die pedale trat
ich freute mich aufs fest  

und hab an wunder geglaubt –
erfuhr erst später,  

da lag mehr als kastanien unter dem laub

Fabian Ng’uniN
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für die eltern meiner mum  
war es wahrlich nicht leicht,

denn er war schwarz  
und sie weiß 

und damals war das nicht gleich
sonntags gingen wir spazieren,  

im park um den teich –
blicke trafen meinen vater …  

niemand ahnte, 
dass sein atem nicht reicht

[refrain]

ich tauche tief in die geschichte  
und studiere die details

und so vieles, was passiert ist,  
fällt mir heut nicht mehr ein

doch die bilder aus der kindheit  
haben sich tief eingebrannt

ich befrei’ sie jetzt vom staub,  
damit ich sie begreifen kann

ich tauche tief in die geschichte  
und studiere die details

und so vieles, was passiert ist,  
fällt mir heut nicht mehr ein

doch die bilder aus der kindheit  
haben sich tief eingebrannt

ich befrei’ sie jetzt vom staub,  
damit ich sie begreifen kann

Credits zum Track: Text – phaeb, Beat – dude26, Mix – dude26, Mastering – Martin Glos /
Isolastudio Hamburg, Booking und Vertrieb – Daily Concept, erschienen im Dezember 2013 
auf Daily Concept, alle Rechte vorbehalten. 

Link zum Track



Video Credits zu phaeb (Daily Concept / Leipzig) meets Vincent Bababoutilabo: 
Lockdown Sessions Episode 1: Spotlight Artist – phaeb, Song: Wellenbrecher (Phono- 
graphie, 2020) Flöte, Komposition, Konzept – Vincent Bababoutilabo, Drums –  
Philip Theurer, Bass – Paula Wünsch, Kamera, Schnitt – Georg Lewark, Vanessa Opoku, 
Design – Lion Sauterleute, erschienen am 15. April 2022, produziert von Pinewax  
Records, alle Rechte vorbehalten. 

phaeb (Daily Concept / Leipzig)  meets Vincent Bababoutilabo:  Lockdown Sessions Episode 1

ich schreibe über dinge,  
die sich mal ereignet haben

versuch es unentwegt,  
doch schaff es einfach nicht, 

die zeit zu sparen
bin nostalgiker,  

schau mir gerne alte streifen an,
doch vergangenheit ist so weit weg,  

dass man sie niemals greifen kann

wohnten in ‘nem neubaublock,  
spielte mit meinen freunden fangen

ich träume noch davon  
und versuche, es gleich zu bannen

meine mum träumte nie  
von einem eig’nen trabant,

sie träumte von der freiheit  
in einem eisernen land

in heißen sommern sah man uns  
zu zweit ins freibad fahr’n

ich weiß genau, dass wir zu jener zeit  
nur einmal an der ostsee war’n

egal wohin es ging,  
wir fuhren mit der eisenbahn

ich wollte lokführer werden,  
wozu es leider nie kam

Fabian Ng’uniN
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der wind frischt auf  
und bewegte das system von ost nach west

ich war noch klein,  
doch ich verstand, 

dass in den herzen hoffnung wächst
seh’ meine mutter in der küche,  

frag mich, wie der kuchen schmeckt
die mauer fiel in dem moment,  

als sie mich davon kosten lässt

eins, neun, acht, neun, 
eins, neun, acht, neun, 

eins, neun, acht, neun, 
eins, neun, acht, neun 

[refrain]

ich tauche tief in die geschichte  
und studiere die details

und so vieles, was passiert ist,  
fällt mir heut nicht mehr ein

doch die bilder aus der kindheit  
haben sich tief eingebrannt

ich befrei’ sie jetzt vom staub,  
damit ich sie begreifen kann

ich tauche tief in die geschichte  
und studiere die details

und so vieles, was passiert ist,  
fällt mir heut nicht mehr ein

doch die bilder aus der kindheit  
haben sich tief eingebrannt

ich befrei’ sie jetzt vom staub,  
damit ich sie begreifen kann



J
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Dreamachinery:  
Queer Art & Magic in 
Post-Soviet Spaces

A Report on an Art- 
Research Project 

Ruthia Jenrbekova

It was more than a decade ago in Kazakhstan, when we founded 
(together with poet Maria Vilkovisky) an imaginary art institution 
called Kr lex zentre. The word kr lex was made up as a derivative from 
creole, following the example of ‘LatinX’, where the ending ‘X’ des-
ignates an incongruity with traditional European gender dichotomy.

As I was getting more involved in queer feminist activism,  
I became more aware of the commonalities rather than differences 
between countries both in Europe and Asia. The same can be said – 
to an even greater extent – about my involvement in contemporary 
art networks. For the larger part of society, however, the differences 
seemed to be more important. For example, the idea that a queer life 
can originate from within Central Asia has never seemed compatible 
with the wide-spread understanding of our local culture. Even our tra- 
ditional queer gender variety – bacha bāzī – has been erased from the 
public memory.1 Feeling estranged in my own hometown, I was keen 



to find out how seemingly alien ideas, beliefs and life forms emerge 
and take root in post-Soviet local contexts.

In 2018 I joined the art-research team of four people working on the 
project The Magic Closet and the Dream Machine: Post-Soviet Queer-
ness, Archiving, and the Art of Resistance.2 This experimental project 
focusing on queer lives in post-Soviet spaces faced many challenges: 
We wanted it to be activist, non-extractivist, ethically sound, theoreti- 
cally innovative and beneficial to the queer communities it aimed to 
reach out to. Our team developed an experimental, art-based meth-
odology that offered safer ways of collecting and creating evidence 
(“cooking evidence”) of queer existence in homophobic societies.3  
Our destinations were the cities of Almaty, Tbilisi, Yerevan, and  
Novosibirsk. Vienna, St. Petersburg, and Berlin were eventually also 
included. Post-Soviet outcasts ourselves, we felt that despite the spec-
ificity of each country, the queer communities throughout the former 
USSR share a sense of estrangement from local social order dominated  
by heterosexist norms. This estrangement can facilitate internation-
al solidarity. What we did not want to reproduce was complaints and 
pain narratives typical for the sociology of post-Soviet queers, pre- 
conceptions about queer lives, questionnaires, interviews, agendas of 
Western origin and the imposition of a prearranged framework. That 
is the reason why in our research we touched on the quasi-universal 
theme of dreams, which is not common in academia, but nonetheless  
has shown promise as a topic for social research.4 We developed a spe-
cific workshop centered around the Dreamachine – a known light art 
device that rotates, flickers and produces visual stimuli.5 Designed by 
Brion Gysin, William S. Burroughs, and Ian Sommerville back in the 
1950s, the Dreamachine was intended by its creators as an alternative 
to TV and a means of resistance to governmental control. In our work-
shops it served as an engineering task for a collective construction 
work as well as a magical device inducing visions, a symbolic center 
for communities, and a link to the speculative genre of Queer Art & 
Magic, which, through the figures of Gysin and Burroughs, can be 
traced back to early queer feminist artists like Hilma af Klint and  
Pamela Colman Smith, who both created divination card decks. The 
idea of the workshop was to transform the space into a temporary 
queer utopia centered around a self-made luminous artefact. The 

1 See Maria Vilkovisky / Ruthia Jenrbekova / Svetlana Peshkova: Transformation of Bacha. 
Cracks and Ghostly Matters in the National / ist Heritage of Central Asia. In: Central 
Asian Affairs 9,2–4 (2022), pp. 177–207.
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main parts of the workshop were: 1. ‘Collective building of Drea-
machine’, according to Gysin’s original guidelines,6 2. ‘Interaction /
meditation sessions’ with the Dreamachine, 3. ‘Free-writing sessions’, 
4. ‘Group discussions’. During part one we would cut out the card-
board cylinder using Gysin’s original templates and assemble  
the machine, putting together the record player, the cylinder, and  
the lamp. Part two was mostly a meditation in a darkened space with  
a flickering machine, oftentimes accompanied by quiet ambient music. 
During part three participants were encouraged to write down what-
ever came to their minds. Part four was dedicated to conversations 
and discussions about the experiences they had during previous ses-
sions. My interest in particular concerned the convergence of dream 
construction and art production, and so my usual question to partici- 
pants was: If your dream was an artwork, which form would it take?

 

I conducted the workshop in Almaty, Tbilisi, Yerevan, Berlin, and  
Vienna. Each time it was a slightly different version, as the experimen-
tal nature of the research allowed for flexibility in engaging with local 
communities. In relation to the workshop, the term Dreamachinery 
describes the circulation of ideas expressed and discussed during the 
workshop. The process starts during the participant’s interaction with 
the Dreamachine: First the mind is empty, then an image, a thought,  
a vision appears, and finally there is an entire story that can be shared 
with others. This process seems to be common for both artistic crea- 
tion and what Sigmund Freud called Dream Work (Traumarbeit), in-
sofar as both cases deal with vague subconscious contents gradually 
taking concrete, material form. While some participants developed 

2 The project “The Magic Closet and the Dream Machine: Post-Soviet Queerness, Archiving, 
and the Art of Resistance” (AR 567), conducted by Katharina Wiedlack, Masha  
Godovannaya, Ruthia Jenrbekova and Iain Zabolotny, funded by the Austrian Science 
Fund (2020–2024). https://magic-closet.univie.ac.at (accessed: February 26, 2024).

3 For more on our methodology, see Katharina Wiedlack / Masha Godovannaya / Ruthia 
Jenrbekova / Iain Zabolotny: Post-Soviet Queer Knowledge Production in Times of 
Increased Trans- and Homophobia. In: Transnational, Cross-Regional and Global  
Connections, January 27, 2023. https://www.connections.clio-online.net/article/id/ 
fda-133562 (accessed: February 26, 2024).

4 See Perrine M. Ruby: Experimental Research on Dreaming. State of the Art and Neuropsycho- 
analytic Perspective. In: Frontiers of Psychology 2,286 (2011).  
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2011.00286 (accessed: February 26, 2024).

5 Being a very simple device consisting of a record player, a cylinder with cut out pattern, and 
a light bulb inside, the Dreamachine is easy to build and a well-known artefact. See Flicker 
(CDN 2008, D: Nik Sheehan).

6 See Brion Gysin: Dreamachine Plans. Amended and expanded ed. Brighton: Temple 1992. 
https://www.ubu.com/papers/Gysin-Brion_DreamMachine-Plans.pdf (accessed:  
February 26, 2024).
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their ideas into small works or artefacts, in most cases the outcome 
was either hand-written pages or audio recordings of our conversa-
tions. Dreams can only be shared as dream reports, i. e., words, but 
we wanted them to undergo further transformations to become arte-
facts. Since we used the art technology of the 1950s to evoke dreams, 
I decided to use another technology to transform dream reports into 
artefacts: a generative AI service (Midjourney). The process oddly 
resembled Freudian Dream Work: First, the stories were condensed 
to one word or topic (Condensation / Verdichtung), then the topic was 
substituted and represented by a certain object (Displacement / Ver- 
schiebung), and then the object was visualized by Midjourney (Visual- 
isation / Dramatisierung)7. Those AI generated images were eventually 
compiled into a deck of associative cards. The Dreamachinery is basi- 
cally this cyclical process of circulation of dreams / ideas from inner 
mental states to material artefacts and back again.  

For post-Soviet queer communities sharing dreams in the safe space 
of the workshop can be an empowering experience of self-acceptance 
and collective support. Each dream report was a result of the trans-
lation of a mental state into material, linguistic form (recorded as 
writing or audio), while a card deck was a result of translating dream 
reports into an artefact, and this process is cyclical in nature. Cutting 
‘subjective’ and ‘objective,’ this circulation of ideas is essentially trans-
formative and does not recognize borders or the dichotomy of domes- 
tic and foreign. The dream reports collected through workshops 
outlined a certain ‘queer agenda,’ a set of ideas important for a given 
community. While every report looks as arbitrary as a dream can be, 
the collection of many reports can be seen as a typology of dreams. 
Traditionally such typology makes up a Dreambook – a catalogue 
containing possible subjects and their interpretations; however, in my 
case it became a set of associative cards, where each card metaphori-
cally represents a situation described in a dream report. Through vari- 
ous combinations and further interpretations, such cards can be used 
for storytelling, psychotherapy, table games, divination, and so on, 
thus opening ways for further metaphorisations. Transformations of 
contents reveal the cyclical character of art / knowledge production, 
where dreams and ideas circulate across various ecosystems, main-
taining the constant trans-local exchange necessary for the survival 
of any culture.

7 For the used terms, see Sigmund Freud: Die Traumdeutung. Leipzig / Wien: Deuticke 1900.
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Addressing the Orchid 
by Its Name 

Reimagining Plants 
through Performance

Catherin Persing

Reflecting upon the more-than-human world confronts us with a series 
of possible experiences of strangeness, particularly when directed 
towards plant life, which exists within entirely different cycles and 
timeframes, largely operating beyond our sensory perception. While 
plants have held a mostly marginal existence in Western intellectual 
and artistic history, they have repeatedly been invoked as figures of 
otherness in relation to human self-examination. This otherness has 
been accompanied since antiquity by a mostly precarious assessment 
of plant existence, even though plants form the material basis of human 
culture – not only as resources but also as potential co-actors in culti-
vation processes, intertwining with various discourses, ranging from 
botanical and natural history to economic, technical, political, and 
poetic realms. By challenging established concepts of temporality, 
knowledge, and agency, plants simultaneously question fundamental 
Western convictions and present us with radical otherness. In the face 
of the climate and biodiversity crises, it seems more than necessary 
to withstand this confrontation and seek ways to establish a connec-
tion with the more-than-human world.



The natural philosopher Gustav Theodor Fechner concluded  
in his work Nanna oder über das Seelenleben der Pflanzen (Nanna, 
or On the Soul Life of Plants) that “plants are probably silent [to us]  
because we are deaf to them.”1 Similar insights have been reached by 
the emerging field of plant neurobiology. Regardless of the debate 
surrounding attributing intelligence to plants based on their adaptive 
abilities, this line of research offers an opportunity for critical reflec-
tion on certain terms and their notably anthropocentric biases. The 
radical foreignness of plants thus appears on the one hand as relative, 

“dependent on the state of our limited knowledge and abilities,”2 and, 
as Fechner writes, says more about deficient human perception than 
about plant existence. On the other hand, this strangeness depends 
on a specific mode of encounter between a (human) subject and  
a (plant) object.

In recent years, we have seen numerous artistic projects that actively 
delve into the realm of plants. I aim to introduce and contemplate 
one such project, Beware of Imposters (the secret life of flowers) by 
Selena de Carvalho. This work acknowledges vegetal agency, thereby 
unfurling a transformative space of experience for (human) partici-
pants. Rather than pursuing anthropomorphism, which casts plants 
as actors at the cost of their distinctiveness, de Carvalho strives for 
practices that establish a sense of kinship and can be viewed as potent 
re:vers strategies for reimagining human-plant relationships.

Amid the Tasmanian interior, between neatly trimmed grass 
and crooked tombstones, a single graveside leek orchid grows. This 
critically endangered orchid species is threatened with extinction 
and can only be found in a few locations. When Selena de Carvalho  
encountered the plant in 2016, it was an ‘endling,’ the last individual of 
its kind in the rural cemetery. Orchids are specialists in inter-species 
kin-making processes, making them ideal companions for cultivating 

“an anti-anthropogenic attention through enacting poetic gestures of 
witnessing, as a means of drawing attention to the ecological haunt-
ings of this time.”3 The series Beware of Imposters utilizes various 
formats for this purpose. De Carvalho documents her visits to the 
cemetery and the multiple practices of mourning and care that she 

1 Gustav Theodor Fechner: Nanna oder über das Seelenleben der Pflanzen. Leipzig: Voß 1848, 
p. 61 (transl. C.  P.).

2 Bernhard Waldenfels: Das Fremde denken. In: Zeithistorische Forschungen. Studies in Contem- 
porary History 4 (2007), pp. 361–368. https://zeithistorische-forschungen.de/3-2007/4743 
(accessed: August 11, 2023), here p. 361 (transl. C.  P.).
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developed in her interactions with the orchid. These include reading 
personal words addressed to the plant by other artists, watering it, or 
simply spending time together.

The idea of relationships beyond genealogical models – with a focus 
on human-plant collaborations – is particularly evident in Natasha 
Myers’ concept of the Planthroposcene. This concept doesn’t pertain 
to a particular era, but rather encapsulates a certain mode of attune-
ment to more-than-human worlds and, ultimately, symbiotic viability. 
The Planthroposcene invites us “to stage both new scenes of, and new 
ways to see (and even seed) plant / people involutions.”4 This invitation 
possesses disruptive potential and is linked to the necessity “to docu-
ment the affective ecologies taking shape between plants and people, 
to learn to listen to their demands for unpaved land and […] for a time 
outside of the rhythms of capitalist extraction.”5

Reading letters to a plant, as de Carvalho does, might initially seem 
to reinforce an undeniable anthropocentrism and, indeed, the recip-
ient of these words, the endangered orchid, is unlikely to be moved. 
However, if one regards the letters as part of a mourning practice for 
the more-than-human world, this direct address plays a crucial role, 
because “[n]ames are the way we humans build relationship, not only 
with each other, but also with plants.”6 By addressing the orchid by 
its name, it becomes grievable. It no longer belongs to the strangers 

“whose deaths I disavow, whose nameless and faceless deaths form 
the melancholic background for my social world.”7 While the orchid 
might not be saved from death, mourning for this individual can have 
political potential in the form of care for all other animal and plant 
species threatened by mass extinction.

3 Selena de Carvalho: Beware of Imposters (the secret life of flowers). In: Island Mag 159 (2020). 
https://islandmag.com/read/beware-of-imposters-the-secret-life-of-flowers-by-selena-
de-carvalho (accessed: August 11, 2023).

6 Robin Wall Kimmerer: Gathering Mosses. A Natural and Cultural History of Mosses. Corvallis: 
Oregon State UP 2003, p. 13.

7 Judith Butler: Precarious Life. The Powers of Mourning and Violence. London / New York: 
Verso 2004, p. 46.

4 Natasha Myers: From the Anthropocene to the Planthroposcene. Designing Gardens for Plant/ 
People Involution. In: History and Anthropology 28,3 (2017), pp. 297–301, here p. 301.

5 Ibid.



Through filming her repeated interactions with the graveside leek 
orchid over time, de Carvalho also documents the environmental 
changes and the plant’s life cycles, participating in a form of artis-
tic phenology. She becomes a witness to the orchid’s experience in 
the rural cemetery and, through a participatory multimedia instal-
lation, enables a larger audience to become remote witnesses as well. 
Each visitor solitarily enters a dimly lit room and takes place before 
an old-fashioned dressing table, while through the headphones, de  
Carvalho’s voice narrates a scenario that intertwines scientific fact 
and speculative fabulation about loss beyond the human world. 
During this narration, the audience “is choreographed into becom-
ing witnesses”8 and not only cares for the orchid’s experience but also 
reinforces it with their own body. For example, they sing a love song 
that gets recorded and later played to the plant. A look in the mirror, 
meanwhile, offers a layered vision of one’s own image blurred with 
a picture of the graveside leek orchid, seen through an insect’s eye. 
This “uncanny recognition”9 hints at the entanglement of human and 
more-than-human worlds, reminding the audience of their shared 
status as embodied living beings.

However, the endling is not merely being witnessed; it can also be 
seen as a witness itself, a witness to the “ecological hauntings of this 
time,”10 as de Carvalho puts it. Beware of Imposters, through its layer- 
ing of certain time-spaces, serves as a revelation of losses: “those that 
are happening now, those that have happened in the past, and those 
that will have happened in the future.”11 The imminent extinction of 
the graveside leek orchid refers to colonial pasts in which orchid hunt-
ers (or thieves) collected exotic plants and sent them to Europe, nearly 
erasing some populations. It also points to unsustainable extraction 
practices since the Plantationocene. In a hauntological perspective, 
the endling’s predicament emphasizes the orchid’s lost future, encour- 
aging us to mourn possible futures we have lost ourselves. Beware 
of Imposters thus functions as a more-than-human archive, offering 
a multi-perspective and multi-temporal view of extinction. Rather 
than archiving the plant itself as natural history museums do, cutting 
it off from its status as a living being, its experience and knowledge 
is archived in other living bodies. Through artistic kin-making, de 

8 De Carvalho: Beware of Imposters.
9 David Wood: Thinking Plant Animal Human. Encounters with Communities of Difference. 

Minneapolis / London: U of Minnesota P 2020, p. 37.
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Carvalho not only challenges cultural imaginations of plants, but 
also creates new vegetal-human entanglements. In so doing, Beware 
of Imposters contributes to more sustainable futures, for both plants 
and people.

10 De Carvalho: Beware of Imposters.
11 Joshua Trey Barnett: Mourning in the Anthropocene. Ecological Grief and Earthly Coexistence. 

East Lansing: Michigan State UP 2022, p. 75 (emphasis in original).
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99METER MOFA MAGMA

Sabine Schründer

In METER MOFA MAGMA transformiere ich die ca. 1.500 Worte, die mein 
Vater in den letzten vier Wochen seines Lebens als Antworten in Kreuz-
worträtseln hinterlassen hat, löse sie aus ihrem Raster und übersetze sie 
in ein neues Bezugssystem. Die fragilen eigenwilligen Kritzel korrelieren 
mit Abbildungen von merkwürdigen Objekten, die seiner Angelleiden-
schaft entstammen.
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The Name Game

Exploring Cultural Identity 
in the Rehearsal Room

Rafael Petrorossi Wolff 
dos Santos Lima

In 2021 I set myself to direct LAND, a devised theatre play about four 
friends struggling to define their own cultural identity. It was the cul-
mination of my master studies in transcultural theatre and I wanted 
to put all of the theory into practice. Directing theatre itself was not 
something new for me, but I have never dealt with a more complicat-
ed theme: cultural identity. First, because it is frustrating to investi-
gate. Definitions of cultural identity vary greatly across scholars and 
explanations are often vague and abstract – one only needs to read 
Homi K. Bhabha to get a feeling of the convolutedness regarding the 
topic. Secondly, because it affects me on a personal level as a migrant 
in Germany. I am confronted with radically ‘other’ cultural identities 
daily, which adds the layer of lived experience to what could have been 
more objective research – while also acknowledging the strength of  
this approach and knowing that ‘objective’ and ‘research’ are two 
words that often betray each other. However, reflecting on the cre-
ation process of LAND, I argue that the theatre exercise the name 
game proved quite useful to unfold this enigma. In this essay, I will 



discuss this exercise and reflect on its outtakes. My goal is to provide 
insight into a possible perspective to address the broader topic of cul-
tural identity in the rehearsal room.

A cast and crew of people with diverse cultural backgrounds enter the 
stage: Rafael and Marcella from Brazil, Karthik from India, Clara 
from Germany, Janne from Poland  /  Germany, Chieh-Ni from Taiwan. 
It is their very first rehearsal together and soon Rafael lays out some 
instructions: 

 We’ll be working with our names a lot today, so allow the others 
to play a little bit with it. But first: get into pairs. You will say the 
other person’s full name. Your partner will correct the pronun-
ciation every time you mispronounce it. Keep saying the name 
until you get it right. 

Mispronounced names and corrections are heard in the room. Followed 
by even more corrections. 

 Once you think you’ve got the other person’s name, change 
partners.

More mispronounced names, more corrections. But also: more atten-
tion to details, to intonation, to articulation, more care. 

For some it was an easy task – all of us spoke German and English, 
which meant names like Clara or Janne were not so complex. How-
ever, the names of Karthik, Rafael, Marcella and Chieh-Ni were more 
demanding for the non-Hindi, BR-Portuguese or Mandarin speakers.

 Now it’s time to play with the names. Stick with the same per-
son for now. You can experiment with the pronunciation of the 
other person’s name. You can distort it. Try something differ-
ent. Unexpected. With your own accent. Dividing the syllables 
in strange ways. Have fun. 

And now really mispronounced names are heard. Maybe not even 
names anymore. A plethora of sounds, almost unrecognizable sounds 
floating around the space. Never-before heard names and laughter fill 
the room. 

L Rafael Petrorossi Wolff dos Santos Lima
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 And now you will also sing the name. And the partner who is 
listening to this name-song … you are welcome to move to the 
sound of it. To dance.

Confused looks all around. Scratching of heads. But slowly some singing.  
And then some moving. And then some interacting and moving-dancing 
together. And then some more laughter.

That was how I introduced the theme of cultural identity: through the 
names. Because there is much in a name people simply take for grant-
ed. For once, names are important markers through which we affirm 
our identities. They connect to specific places, cultures, and people. 
For some they can be a talisman, something sacred not to be played 
with. Going further, names acquire other connotations when we apply  
a postcolonial framework to the discussion: They dignify ourselves 
as a singular individual, and not only as a foreigner. When it comes 
to the pronunciation of names, however, some names do not ‘adapt’ 
well in other languages, which is always evident for the bearers of 
such names.

In the circle you could feel the anticipation. All still reverberating  
the name-singing and name-dancing exercise. Then one voice starts 
to share: 

 I don’t really force the correct pronunciation of Rafael on  
German-speaking people. I can’t say it doesn’t bother me, but 
I’d be even more bothered by having to demand the correct pro-
nunciation every time. I sometimes offer my nickname and say 
that it’s pronounced exactly as the word Hafer in German: Rafa. 
I don’t know how I feel about making people remember me as 
‘oats’, though …

It became clear during rehearsals and discussions that the name game 
opened a space for the experience of cultural identity and its nego-
tiation through play. In the context of the exercise, correcting the 
pronunciation evokes a sense of empowerment and identity, as one 
affirms one’s existence through the name. But when it is completely 
devoid of its original form, purposefully mispronounced and even 
sung or danced to, a sense of uneasiness and strangeness starts to 
emerge. The name as identification mechanism disappears. Moreover, 
the fact that some names are ‘foreign’ and others are ‘native’ bears no 



significance anymore. Their original alleged purity in terms of pro-
nunciation is nullified, as they are put to the mercy of the fabricated 
rules of the exercise. A strange connection appears then, not only 
between the person and their name, but between the ones playing, 
through the name. It becomes the medium through which meaning-
ful cultural exchange takes place. During the exercise the names are 
stripped of their political significance in relation to nation, language, 
and power. They are but sounds in the mouth of one’s playful part-
ner. And the task is to dance to this apolitical nonsense. Through its  
focus on non-rational, vocal-physical playfulness and experimenta-
tion, a form of connection happens which allows for more creativity 
and more openness to otherness. 

As the performers read their lines out loud for the very first 
time, the matter of the name gained new interest. It is first necessary 
to mention that the characters in LAND are not simply an external 
figure to be interpreted by the performer, but rather based on them, 
created by the observations of the dramatist during the rehearsal 
process. But the most relevant fact here was: The characters had the 
same names as the performers playing them, and would often call 
each other using these names throughout the play. It was interesting 
to observe how this phenomenon significantly affected the level of 
identification and distancing of the performers in relation to their re-
spective characters. 

 You know …

All sit silently in the circle, having just finished the first full reading of 
the play. Scripts still in hand after a long day of rehearsal. 

 When I heard my real name while we were reading the text …  
it instantly reminded me of myself as a person and not of myself- 
in-the-role, as the character.

Surprisingly for me, it was not the same backgrounds, personality 
traits, mannerisms, or even choice of words that struck the performers 
as ‘too close’ to themselves, but that their real names were the same 
as their character’s. Nearly three months after the beginning of re-
hearsals, here too, the name played a major role. But this time with  
a caveat: It is not the name of the self that is being addressed, but the 
name of the character as the name of the self. This specific relation is 
no longer between two people, but between two entities very specific 

L Rafael Petrorossi Wolff dos Santos Lima



to the context of theatre: the performer, a real person, and their char-
acter, a fictional being. Here the experience of otherness emerges at 
the level of imagination, as the performer establishes a relationship 
to its mysterious doppelganger. By having taken on the challenge and 
performing this very intricate web of connection and disconnection, 
affirmation and denial with the self and with their fictional other, it is 
possible to acknowledge the name game as a relevant and productive 
exercise when dealing with questions of cultural identity in theatre.  
It facilitates creativity and empowers performers through the affirma-
tion of their selves through the name. Finally, I argue that the rehears-
al process as an open space for cultural exchange and negotiation is  
where much of the work on cultural identity can be achieved, way be-
fore a text, a character, and the show. 

Present day. Two years after LAND. Rafael types. Thoughts that try to 
conclude this essay emerge. He thinks that the rehearsal is one of these 
places where unique encounters can happen. Encounters where excite-
ment to play and create together pave the way to significant cultural 
exchange. And through that he finds out that people love interacting 
with each other’s sacred talismans. That when such an encounter hap-
pens, it is OK to let the name be transformed. The rehearsal room is 
really the place where these unexpected and invigorating encounters 
can happen – during the performance as well, of course, but mostly in 
the rehearsal room. Because theatre is also for an audience. But it is 
especially for the ones making it.
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Weiß / Sein

Rose Marie Beck

Ich werde routinemäßig weiß gelesen. Als Pronomen würde ich sie / ihr 
angeben, was ich aufgrund der normativen Zuschreibung als weiblich 
normalerweise nicht gezwungen bin zu tun. Wenn ich spreche, und erst 
dann, werde ich nach meiner Herkunft gefragt. Ich bin Professorin für 
Afrikanistik, d. h. für afrikanische Sprachen am Institut für Afrika-
studien der Universität Leipzig, und damit in einer Machtposition.  
In den letzten Jahren bin ich als rassistisch, heteronormativ, trans-
feindlich, ableistisch, exkludierend, macht- und mediengeil, Schlampe  
und Fotze bezeichnet worden.1 „Schlampe“ ärgerte mich, aber belas- 
tete mich weniger als „Rassistin“. Beide Zuschreibungen entfremden 
mich, auf unterschiedliche Art und Weise. Ich bin fremd und nicht- 
fremd gleichzeitig. 

Im Gegensatz zu differenzierten Debatten im post-genozidalen Deutsch-
land seit 1945, im Feminismus seit den 1970er Jahren oder auch in  
früheren rassismus- und machtkritischen Ansätzen eines Stuart Hall 
oder Étienne Balibar wird in der kritischen Weißseinsforschung Täter-
schaft und Schuld in eine toxische Zwickmühle2 geführt: Einerseits 
ist die individuelle Schuldanerkennung affektive und moralische 
Voraussetzung für weiße Subjektwerdung. Da struktureller Rassismus 
individuelles Handeln rahmt, sollen Weiße andererseits von Schuld 
entlastet werden. Populäre neoliberal geprägte Diskurse unterstellen 

1 So geschehen innerhalb einer Woche: In Email-Reaktionen („Schlampe, geh nach Hause wo  
du herkommst!“) auf den am 19. November 2021 bei mdr artour ausgestrahlten Interview- 
beitrag im Feature „Darf man noch Afrika-Abende im Leipziger Zoo veranstalten?“  
sowie am 23. November 2021 während der Rektor*innenwahl an der Universität Leipzig, 
Einlassung aus der Statusgruppe der Studierenden des Erweiterten Senats („Rassistin“).



dem Individuum außerdem eine uneinlösbare Gestaltungsmacht in 
Bezug auf die Veränderung machtvoller Verhältnisse. Doch Weißsein 
lässt sich nicht so leicht aufheben. Vielleicht liegt genau darin das 
Toxische der Entmächtigung, nämlich alternativlos in dieser Zwick-
mühle festzustecken. 

Weiße Subjektivierung beinhaltet dabei den Vollzug spezifischer Hand-
lungsinventare, die eine Gruppe erkennbar macht und konstituiert. 
Dies entspricht, in Anlehnung an Harold Garfinkels berühmter Studie 
zu Agnes oder dem „Doing Gender“ bei Judith Butler,3 einem „Doing 
Being White“, d. h. dem Etablieren von Praktiken, die das Weißsein 
sichtbar machen. Dazu gehören zurzeit wesentlich diskursive Bekennt-
nispraktiken, die von einem metadiskursiven Regime4 begleitet sind, 
das Debatten über Rassismus und Weißsein reguliert und sanktioniert. 
Wenn aber Weißsein ein „Doing Being White“ ist, dann muss im selben 
Kontext auch ein „Undoing Race“ entsprechend dem Butler’schen 

„Undoing Gender“ möglich sein. In ihrem Roman Identitti beschreibt 
Mithu Sanyal so phantasievoll wie ironisch die Un / Möglichkeiten des 
Un / Doing Race. Schwarzsein – und daher auch Weißsein – ist eben 
nicht nur ein soziales Konstrukt, sondern beruht auf ‚rassisch‘ wahr-
genommenen Unterschieden zwischen Menschen. Allerdings kann 
man sich als weiße Person in Deutschland, im Gegensatz zu People of 
Color, je nach Kontext dem Weißsein entziehen. 

Auch in den Afrikastudien werden diese Debatten mit neuer Intensität 
geführt. So müssen wir uns als weiße Wissenschaftler*innen zunehmend 
für unsere wissenschaftlichen Interessen an Afrika erklären. Die lange 
Geschichte kolonialer Verstrickung der Afrikawissenschaften ver-
pflichtet uns als weiße Afrikawissenschaftler*innen schon immer in 
besonderem Maße zu einem kritischen Umgang nicht nur mit Afrika, 
sondern auch mit der Macht von Wissenschaft insgesamt.5 Die mit der 
Aufklärung verbundene Verschränkung von Wissenschaft und Macht 
zu Wissenschaftsmacht tritt aufgrund der kolonialen Ursprünge des 

2 Vgl. Serhat Karakayalı: Die Kamera Obscura der Identität. Zur Reichweite des Critical- 
Whiteness-Ansatzes. In: Prokla 178,1 (2015), S. 117–134, hier S. 132.

3 Vgl. Harold Garfinkel: Studies in Ethnomethodology. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall 
1967; Judith Butler: Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity. New York: 
Routledge 1990.

4 Vgl. Richard Bauman / Charles L. Briggs: Voices of Modernity. Language Ideologies and the 
Politics of Inequality. Cambridge, MA: Cambridge UP 2004.
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Felds besonders deutlich hervor, ist aber keineswegs auf die Afrika-
wissenschaften beschränkt. Sie ist konstitutiv für das Verhältnis von 
Wissenschaft und Gesellschaft insgesamt. Das koloniale Erbe anderer 
Disziplinen ist bisher nicht ausreichend reflektiert worden. Welche Fol-
gen hat es für unser Verständnis von Welt, dass Pierre Bourdieu während 
des Algerienkriegs, Bruno Latour in den Wäldern der Elfenbeinküste 
promovierte? Zu oft beobachte ich, dass die anhaltende Besonderung 
Afrikas mit der Besonderung der Afrikawissenschaften und ihrer 
Vertreter*innen einhergeht und so die notwendige Beschäftigung 
der (Geistes- und Sozial-)Wissenschaften mit ihrer eigenen weißen 
Unsichtbarkeit und deren Effekten verhindert wird. 

Am Leipziger Institut für Afrikastudien versuchen wir seit Jahren 
(erfolglos), jenseits von Drittmittelstellen für Doktoranden und Postdocs, 
Stellen mit afrikanischen Mitarbeitenden zu besetzen. Für afrikani-
sche Wissenschaftler*innen in Afrika ist für ihre Karriere die jewei-
lige disziplinäre Orientierung wichtiger und entsprechend für unser 
interdisziplinäres Institut in Deutschland oft wenig passfähig. Zum 
einen sind Institute für Afrikastudien in Afrika aufgrund der dortigen 
Wissensbedürfnisse recht selten. Zum anderen sind in den Afrikastudien 
in Deutschland (und in Leipzig) wenige Wissenschaftler*innen für 
einen ganzen Kontinent zuständig, wir sind auch Generalist*innen. Vor 
allem können wir die stereotypen Erwartungen an ein umfassendes  
Wissen ‚über Afrika‘ nicht erfüllen. Daher haben wir uns längst auf 
grundlegende Instrumentarien der Wissenschaft besonnen: Frage, 
Argument, Methoden, Konzepte und deren historische Verortung. 
Wir arbeiten systematisch mit afrikanischen Wissenschaftler*innen 
zusammen, richten unsere Forschung neu aus, verändern die Seminar-
lektüren und -konzepte und kontextualisieren sorgfältig potenziell 
machtmissbräuchliche Texte. Wir bestehen darauf, die Agency, d. h. die 
Gestaltungsmacht afrikanischer Akteur*innen im Blick zu haben, und 
geben postkolonialen Tendenzen zu letztlich doch selbstbezogenen 
Schuldzuweisungen ein Gegengewicht. Dank des Zugangs über afrika-
nische Sprachen zu marginalisiertem, heterotopem Wissen können wir 
vermitteln, wie sich Postkolonialität in swahili- oder hausasprachigen 
Texten von Texten in englischer oder deutscher Sprache unterscheidet. 
In der Lehre reagieren wir deutlich sensibler auf die Heterogenität der 
Studierenden sowie auf Differenz und Diskriminierung. Wir machen uns 

5 Vgl. Eliso Macamo: ‘Before we start’. Science and Power in the Constitution of Africa. In: 
Maano Ramutsindela / Giorgio Miescher / Melanie Boehi (Hrsg.): The Politics of Nature 
and Science in Southern Africa. Basel: Basler Afrika Bibliographien 2016, S. 323–334.



Gedanken über Lehre als einen Raum, in dem sich alle Teilnehmenden 
ihrer Stimme bemächtigen und gehört werden können. Irene Brunotti 
und Lara Krause-Alzaidi, zwei Mitarbeiterinnen am Institut, haben dazu 
ein Unterrichtskonzept entwickelt, das sich des Schrägstrichs bedient. 

In Anlehnung an Karen Barads ethisch-materialistische Philo-
sophie6 ent scheiden Beziehungen durch den Prozess des Zusammen /
Schneidens („cutting-together-apart“) ihre onto-epistemologische 
Existenz. Der Schrägstrich beschreibt einen essenziell undeterminierten, 
gleichwohl situativen und inkrementellen Prozess der Gleichzeitigkeit. 
‚Un / fremd‘ hält mich entsprechend in einer undeterminierten Schwebe, 
in einer Superposition, in der ich unbequemerweise gleichzeitig fremd 
und nicht fremd bin, in der Eindeutigkeit nicht abschließend erlangt 
werden kann. Erst durch einen konkreten raumzeitmateriell definierten 
Apparat7, der über die Art und Weise des Zusammen / Schneidens ent/
scheidet, entstehe ich als fremd und / oder nicht fremd.8 Ob ich weiß 
werde oder nicht, oder beides gleichzeitig, entscheidet sich immer wie-
der aufs Neue, in einem konkreten Kontext mit konkreten Bedingungen, 
mit offenem Ausgang. In unserem Unterricht ermöglicht der Schräg-
strich eine Seminarkultur, die unterschiedliche (Subjekt-)Positionen 
nicht für gegeben annimmt, sondern im konkreten, situativen anti /
rassistischen Handeln als Beziehung hervorbringt und un / sichtbar 
macht. Subjektpositionen bleiben instabil, können sich verändern, 
verfestigen, auflösen. Es wird eine Lehr-Lernkultur etabliert, in der 
zwischen „ich möchte nicht verletzen“, „ich möchte nicht verletzt wer-
den“ und „ich möchte sagen können, was ich denke“ ein Weg eröffnet 
wird, indem verschiedene Weisen des anti / rassistischen Seins aus-
probiert und eingeübt werden können. Daraus entsteht ein un /  bequemer  
‚un / safe un / learning space‘, in dem Studierende und Lehrende sich 
über „Dos“ und „Don’ts“ und deren Behandlung verständigen, auch 
wenn sie sich zu widersprechen scheinen. 

‚Wir‘ Weißen werden defensiv, weil Praktiken des Weißseins aufgrund 
ihrer Machtfülle auch für uns oft systematisch unsichtbar sind. Un /
Sichtbarmachung verspricht Zugang zu unserem Weißsein, eine Öffnung 
ins Ungewisse, in eine schmerzhafte Fremdheitserfahrung, aber auch 

6 Vgl. Karen Barad: Meeting the Universe Halfway. Quantum Physics and the Entanglement  
of Matter and Meaning. Durham: Duke UP 2007.

7 Vgl. Karen Barads apparatus.
8 Vgl. zu Schrödingers Gedankenexperiment Barad: Meeting the Universe Halfway, S. 247–352 

(Kap. 7), sowie Schrödingers Katze. In: Wikipedia, 21.02.2024. https://de.wikipedia.org/
wiki/Schr%C3%B6dingers_Katze (Zugriff am 26.02.2024).
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Grundlage für ein neues Selbstverständnis. Staying with the Trouble,9 
d. h. trotz allem dranzubleiben, bedeutet, sich der Sichtbarmachung 
des Weißseins zu stellen. Staying with Trouble on the Slash ist ein Weg, 
trotz toxischer Zuschreibungen verantwortungsvoll und selbstwirksam 
zu werden / bleiben, indem wir die Un / Möglichkeiten des ‚Un / Doing 
White‘ gemeinsam ausloten.

9 Vgl. Donna Haraway: Staying with the Trouble. Making Kin in the Chthulucene. Durham: 
Duke UP 2016.
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Ästhetische Alterität 
und epistemische 
Desorientierung

Herausforderungen in der 
‚Arbeit am Fremden‘

Leon Gabriel

In der Inszenierung Bacantes – Prelude to a Purge der kapverdischen 
Choreografin Marlene Monteiro Freitas gibt es eine Szene, in der ein 
Performer mit heruntergelassener Hose so vor das Publikum tritt, 
dass er diesem nur seinen Hintern entgegenstreckt. Eine Art lang-
haarige Perücke ist so an seiner Hüfte drapiert, dass es wirkt, als sei 
der Hintern ein Gesicht. Dann hält sich der Performer ein Mikrofon 
vor den Hintern und scheinbar beginnt dann dieses – es lässt sich wohl 
am treffendsten so sagen: – ‚Arschgesicht‘, in einem stakkatoartigen 
Kauderwelsch unverständlich zu brabbeln.

Die beschriebene Szene bildet nur einen kurzen Moment innerhalb 
des Abends, für den Monteiro Freitas die antike Tragödie Die Bakchen 
von Euripides zu einem choreografischen Konzert umgearbeitet hat. 
Schon in der altgriechischen Bearbeitung des Mythos geht es darum, 
dass der aus Kleinasien zurückkehrende Gott Dionysos Rache an 
seiner Geburtsstadt Theben und deren Herrscher Pentheus nimmt. 



Grund dafür ist die Zurückweisung, die Dionysos in Theben durch 
Pentheus erfährt: Der neue Kult um den zum Fremden gemachten 
Gott des Weins (und des Theaters) wird als rauschhaft und irrational 
bekämpft. Monteiro Freitas entwickelt aus diesem Stoff eine non-
lineare Assemblage von Motiven der Tragödie. Klinische Absorption 
(des Fremden) und maschinelle Funktionsweisen der geordneten Polis 
werden in Bewegung, Klang, Kostüm, Stimme etc. mit Elementen des 
kapverdischen Karnevals gemischt. Es gibt Anspielungen auf Faschis-
mus und Militarismus sowie auf Donald Trump und schließlich wird 
ein japanischer Experimentalfilm gezeigt, in dem die Aufzeichnung 
einer echten Geburt zu sehen ist.

In den vergangenen Jahren habe ich jedes Wintersemester einen 
einführenden Grundkurs in die Theaterwissenschaft mit dem Titel 

„Theater als Arbeit am Fremden“ gegeben. Mit einem dieser Kurse 
habe ich 2019 eine Aufführung von Bacantes besucht. Die Studierenden 
und ich waren begeistert, die direkte Reaktion war aber erstmal:  
Wir finden keine Worte für das, was da passiert. Das ist alles so ‚raus‘, 
so jenseits der Grenze des ‚guten Geschmacks‘ und trotzdem so poe-
tisch, geradezu virtuos und mitreißend – was sollen wir denn damit 
bloß anfangen? Nach einigen Diskussionen und Sitzungsterminen 
kamen wir dann auf die Geste als Nukleus der Brecht’schen Verfrem- 
dung zu sprechen – vielleicht, so die Überlegung, wäre das ein Ansatz, 
mit und gegen Bertolt Brecht diese seltsamen Elemente der Choreo- 
grafie aufzufassen.

Ich habe diese Inszenierung deshalb länger dargelegt, weil sie 
in meinen Augen ein Spannungsverhältnis sehr geschickt verdichtet: 
dasjenige zwischen ästhetischer Alterität und politischem Anspruch. 
In Bacantes wird beides zueinander konstelliert, ohne auf eine klare 
Aussage hinauszulaufen. Das Thema eines zum-Anderen-gemachten 
Gottes, der die Polis mit ihrem Ausgeschlossenen konfrontiert,1 wird 
in ein szenisches Geschehen übersetzt, das direkte, kognitive und ver-
einfachende Zuordnungen – zumindest fürs Erste – aushebelt.

Just dieses Spannungsverhältnis ließe sich auch als eines zwischen zwei 
Polen beschreiben, die beide mit ‚Fremdheit‘ zu tun haben, obgleich 
beide von völlig anderen Formen des Fremden ausgehen und diese 
entsprechend unterschiedlich bewerten. Da wäre also einerseits  
Alterität als Fremdheitserfahrungen mit und durch szenische Künste:  

1 Vgl. Ulrike Hass: Die zwei Körper des Theaters. Protagonist und Chor. In: Marita Tatari 
(Hrsg.): Orte des Unermesslichen. Theater nach der Geschichtsteleologie. Zürich / Berlin: 
Diaphanes 2014, S. 139–159.
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Wo verwirrt Theater unser Denken und konfrontiert uns mit Unbe- 
kanntem? Dieser, durchaus ideologiekritische Pol wird prominent  
dargelegt etwa von Theodor W. Adorno.2 Als zweiter Pol wäre die ebenso 
ideologiekritische Frage zu verstehen, wie sich durch Theater, Tanz, 
Performance etc. Prozesse des Othering, also Fremdzuschreibungen 
im Sinne von Stereotypisierungen und Stigmatisierungen, aufzeigen 
und kritisieren lassen, einschlägig vertreten etwa von Stuart Hall.3 
(Eine Richtung, die jüngst zunehmend undifferenziert und abschätzig 
als ‚Identitätspolitik‘ subsumiert wird – während ihr doch gerade die 
Kritik vermeintlich fixierter Identitäten ein Anliegen ist.) Damit besteht 
die Spannung zwischen der Auflösung vermeintlicher Gewissheiten 
in ein a-begriffliches Nicht-Identisches und der Offenlegung von als 
naturalisiert behaupteten gesellschaftlichen Zuständen zugunsten 
ihrer mehr oder weniger gezielten Transformation.

Es gibt allerdings keinen notwendigen Widerspruch zwischen diesen 
Polen. Dekonstruktion wäre (undialektisch) derjenige dritte Ansatz, 
ideologische Fundamente zu zerlegen und dabei einen irreduziblen, 
singulären Rest an Erfahrung herauszuarbeiten. Und nicht nur die 
Inszenierung von Marlene Monteiro Freitas, auch Arbeiten etwa von 
Antonia Baehr, Faustin Linyekula oder Nadia Beugré zeugen davon, 
dass die kritische Beschäftigung mit sexualisierten und / oder rassifi-
zierten Zuschreibungen gerade erst Spielräume für Unbegriffliches, 
Opakes schaffen kann. 

Wohl aber gibt es seit einiger Zeit eine diskursive Verschiebung. 
Eine Abkehr von der zentralen Bedeutung findet statt, die ästhetische 
Alterität noch innehatte, als ich selbst studiert habe. Damit meine  
ich weniger die Tendenz weg von Fragen der Form hin zu einem 
‚Inhaltismus‘, der Gewichtung vermeintlich ‚richtiger‘ Aussagen und 
Positionierungen, die künstlerischen Arbeiten am besten schon im 
Ankündigungstext zu entnehmen sein sollen. Diese Bewegung ist 
zwar durchaus zu beobachten, sie verdeckt aber eine wichtigere, 
allerdings subtilere Verschiebung. Denn in der Tat wurden mit der 
Emphase dessen, was Kunst als Erfahrung mit einem radikal ‚ganz 
Anderen‘ ermögliche, eine Vielzahl an Stimmen und letztlich wirklich 

2 Vgl. Theodor W. Adorno: Engagement. In: Ders.: Gesammelte Schriften, Bd. 11: Noten zur 
Literatur. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1974, S. 409–430, hier S. 428–429; ders.: 
Ästhetische Theorie. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1970, S. 353.

3 Vgl. Stuart Hall: Das Spektakel des ‚Anderen‘. In: Ders.: Ideologie, Identität, Repräsentation. 
Ausgewählte Schriften 4, hrsg. v. Juha Koivisto / Andreas Merkens. Hamburg: Argument 
2004, S. 108–166.



heterogenen Erfahrungen ausgeschlossen. Der Ansatz, Kunst sei ‚eigent-
lich‘ politisch, wenn sie mit Seh- und Wahrnehmungsgewohnheiten 
breche, erweist sich zwar nicht als falsch, wohl aber als einseitig und 
hinsichtlich von Machtfragen als Form „Weiße[n] Nichtwissen[s]“4. Mit 
dieser Sicht auf Kunst wurde ich selbst akademisch sozialisiert, doch 
sie erscheint mir heute nicht mehr ausreichend und in ihrem Absolut-
heitsanspruch, eben was Kunst sei, einseitig. Denn zunächst einmal 
bedarf diese Sicht eines starken Kunstbegriffs im Sinne ästhetischer 
Autonomie. Zu deren Gunsten müssen jedoch Kontexte, Institutionen 
und Rahmen ausgeblendet werden. Da jedoch sowohl wir selbst als auch 
anders situierte Existenzweisen in diese scheinbar nebensächlichen 
Felder rund um die ‚eigentliche‘ Kunst verwickelt sind, erweisen sich 
künstlerische und andere gesellschaftliche Sphären als immer weniger 
voneinander trennbar.

Insofern geht es mir um jene Verschiebung im Verständnis von Kunst, 
wonach solche scheinbar heteronomen Faktoren immer wichtiger 
werden. Die Verschränkung mit anderen, nicht zwangsläufig künst-
lerischen Feldern tritt hervor: etwa Produktionsbedingungen und 
infrastrukturelle Fragen. Weil es sich hierbei allerdings auch um 
Bereiche handelt, die neue Begrifflichkeiten einfordern, und außer-
dem Positionen außerhalb der europäischen und nordamerikanischen 
Metropolen an Bedeutung gewinnen, beinhaltet diese Loslösung vom 
Kunstbegriff der eurozentrischen Moderne auch eine epistemische 
Desorientierung.5 Wissensbestände und Denkweisen, die nicht dem 
bekannten Vokabular (etwa der philosophischen Ästhetik) entspringen, 
ermöglichen es, Prozesse der Vermischung von ‚westlichen‘ Einflüssen 
mit solchen aus beispielsweise den ehemaligen Kolonien besser zu 
verstehen – ohne in eine Romantisierung angeblich von der Moderne 
unberührter Ursprünglichkeit zu verfallen.6 Auch daran arbeitet die 
Inszenierung Bacantes: Heterogene Einflüsse statt ‚Ursprünglichkeit‘, 
gerade dann, wenn es um die immer wieder beschworenen Ursprünge 
‚des‘ Theaters in der griechischen Tragödie geht.

4 Charles W. Mills: Weißes Nichtwissen. In: Kristina Lepold / Marina Martinez Mateo (Hrsg.): 
Critical Philosophy of Race. Ein Reader. Berlin: Suhrkamp 2021, S. 180–216.

5 Vgl. Leon Gabriel: Enden. In: Elsa Büsing / Veronika Darian / Beate Hochholdinger-Reiterer /  
Nikolaus Müller-Schöll et al. (Hrsg.): IN TRANSFORMATION. 33 Jahre Gesellschaft  
für Theaterwissenschaft. Positionen, Arbeitsgruppen, Netzwerke, erscheint voraussicht-
lich 2024.
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Nun gibt es im Gegensatz zur Arbeit von Monteiro Freitas gegenwärtig 
eine ganze Reihe von künstlerischen Positionen, die sich im Zuge  
dieser stärkeren Gewichtung nicht-eurozentrischer Episteme vor allem 
expliziten inhaltlichen Statements zuwenden – etwa weil sie sich als 
Interventionen gegen Formen der Entfremdung und für Empowerment 
verstehen. Das Anliegen ist ernst zu nehmen. Es kann aber gehörig 
schiefgehen und zu den grobschlächtigsten Verallgemeinerungen bis 
zur Reproduktion schwerster Ressentiments führen, wofür die anti-
semitischen Bilder auf der documenta fifteen ein einschlägiges Beispiel 
geliefert haben. Angesichts dieser Tendenz, lieber gleich Aktivismus 
zu betreiben (zumal solchermaßen irrlichternden Aktivismus) wäre 
es jedoch ebenso falsch, jetzt in anderer Weise das Kind mit dem Bade 
auszuschütten: Die Verschiebung vom Diskurs um ästhetische Auto-
nomie und qua Kunst erwirkter Fremdheitserfahrung hin zu sozial-
umweltlichen Relationen ist nicht einfach eine neue Ideologisierung 
‚der‘ Kunst, die es als reine Sphäre zu verteidigen gelte. Umso mehr 
ist zwischen konstitutiven, gesellschaftlichen Entfremdungen einer- 
und zu überwindenden Formen der Unterwerfung andererseits zu 
unterscheiden.

Ob dabei dann ein brabbelnder Hintern hilft, sei dahingestellt. 
Aber die Verwirrung, warum uns etwas als fremd erscheint, ist immer 
auch ein Hinweis darauf, dass Theater und Kunst nicht unschuldig sind – 
schon gar nicht inmitten widersprüchlicher und vielfältiger Krisen.

6 Für eine widerspruchsbewusste Sicht auf Kontakt und Vermischung hat Christian Kravagna 
den von Enrique Dussel eingebrachten Begriff der ‚Transmoderne‘ weiterentwickelt. 
Vgl. Christian Kravagna: Transmoderne. Eine Kunstgeschichte des Kontakts. Berlin: 
b_books 2017.
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Reversing Gaze

Counter-ethnographische 
Strategien im Film 

Egaro Mile

Sarah Liegmann

Am Medium des Films ist vielfach problematisiert worden, dass Dar-
gestellte den Blicken der Zuschauenden ausgesetzt sind und diese 
nicht erwidern können. Dieser Beitrag fragt, inwieweit (künstlerisch) 
ein Blick zurück entstehen kann, der das Dilemma der einseitigen 
Identifikation auflöst. Am Beispiel von Ruchir Joshis ethnografischer 
Dokumentation Egaro Mile (Eleven Miles, IND 1991) werden Möglich-
keiten eines filmischen Reversing Gaze skizziert. Reversing Gaze 
wird in Anlehnung an die Konzepte des Counter- oder Oppositional 
Gaze gedacht und bezeichnet gegensätzliche oder widersprechende,  
marginalisierte Perspektiven, die dominierenden Ansichten begegnen, 
sie umkehren und kontern.1 Damit entsteht ein Instrument, mit dem 
Dargestellte ‚für sich sprechen‘ können und Filmschaffende sowie 
Zuschauende ihre Sehgewohnheiten kritisch reflektiert bekommen. 
Reversing Gaze hat das Potenzial, (audio-)visuelle Stereotypenbildung 
zu reduzieren und mediale Erfahrung weniger zur Fremderfahrung 
zu transformieren. Der Text ist inspiriert von Nilanjan Bhattacharyas 
künstlerischer Intervention Who Looks at Whom? im GRASSI Museum 
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für Völkerkunde Leipzig sowie Bhattacharyas und Joshis dortigem 
Workshops „Why don’t I come to your house?“ im Juni 2023.2

Egaro Mile thematisiert Folk-Performer*innen, die sich als Bauls identi-
fizieren und in Bengalen lokalisiert sind. Der Film, der mit einer 16-mm-
Kamera und Tonaufnahmegerät entstand, wirkt im dynamischen Feld 
der ethnografischen Bewegtbildpraktiken zunächst klassisch.3 Über 
einen Zeitraum von drei Jahren wurde eine spirituelle Minderheit 
porträtiert, die sich durch Musizieren auszeichnet. Filmemacher und 
Zielpublikum waren nicht Teil der vorgestellten Gruppe. Laut Joshi 
folgen Bauls tausend Jahre alten Traditionen, sie vereinen u. a. Bhakti, 
Sufismus und Tantrismus und stellen staatliche Religionen und Autori-
täten in Frage. Während sie einerseits von Fundamentalist*innen 
attackiert wurden, erlebten Bauls andererseits seit den 1960er Jahren 
eine Romantisierung ihrer Gruppe durch Filmschaffende. 

Joshis 135-minütiger Film ist eine Reaktion auf jene audiovisuellen 
Vorgänger, welche ‚die Bauls‘ romantisch entfremden. Er kontert mit 
seinem Film das (audio-)visuelle Stereotyp eines einfachen, spirituellen 
und meditativen Indiens, das beispielsweise im deutschsprachigen 
Raum seit der Romantik performativ-diskursiv manifestiert wurde.4 
Joshi nennt seine filmische Art selbst „anti-ethnographic“5. Bereits 
am Titel des Films wird deutlich, dass auf eine Bezeichnung verzichtet 
wurde, die kollektive (westliche) Sehnsüchte für das ‚fremd‘ Imaginierte 
weckt. Erst im Verlauf von Egaro Mile decodiert sich für Zuschauende, 
dass der Titel einen zentralen Ort des Films adressiert.

1 Vgl. Subir Bhaumik: Counter-Gaze. Media, Migrants, Minorities. Kolkata: Frontpage 2010; 
bell hooks: The Oppositional Gaze. Black Female Spectators. In: J. Belton (Hrsg.): 
Movies and Mass Culture. New Jersey: Rutgers UP 2010, S. 247–264.

2 Mein Dank gilt den beiden Filmemachern sowie der „AG Körper“ der Universität Leipzig 
für hilfreiche Kommentare zu diesem Text.

3 Vgl. Vanessa Marlog: Zwischen Dokumentation und Imagination. Neue Erzählstrategien im 
ethnologischen Film. Bielefeld: Transcript 2016.

4 Vgl. Veena Kade-Luthra: Sehnsucht nach Indien. Ein Lesebuch von Goethe bis Grass. München: 
Beck 1991.

5 „Anti-ethnografisch“ ist in den 1980/90er Jahren verortet. Zum besseren Verständnis ver-
wende ich im Text „counter-ethnografisch“.

L Sarah Liegmann
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SUBJEKTE DER DARSTELLUNG

 Let me come to your house and film you! 
 Then I will make a film out of this, sell it abroad and make  
lots of money!

Mit dieser Aussage konfrontierte ein Baul Joshi am ersten Tag seiner 
Dreharbeiten. Erfahrungen wie diese führten den Filmemacher zu 
Auseinandersetzungen mit ‚fremden‘ Blicken, die er medial verhandelt. 
Egaro Mile erzählt multiperspektivisch seine Geschichte mit Bauls, die 
aus dialektischen Beziehungen des filmisch Geplanten und Unvorher-
sehbaren entstand. Laut Bhattacharya sind es diese „encounters“, die 
den Film(-prozess) leiteten.6 Bauls werden damit im Film zu partizi-
pierenden Subjekten, denen Handlungsspielräume ermöglichen, sich 
so darzustellen, wie sie gesehen und gehört werden wollen. Bauls 
werden so zu Charakteren mit Namen, die durch Musik, Monologe 
und Dialoge relevante Themen diskutieren und selbst entscheiden, 
wann sie performen und dabei gefilmt werden wollen.

Durch filmische Transparenz der Szenen erhalten Betrachter*innen 
EinBlicke in die Agency von Bauls und Joshis Film(making)-Praktiken. 
Über Abweichungen von inhaltlichen und strategischen filmischen  
Konventionen nehmen Zuschauende Interruptionen und Irritationen 
wahr und der vorherrschende Imperial White Gaze wird herausgefordert. 
Der erwartungsvolle Blick der Zuschauenden wird an der Leinwand 
gebrochen und zur Reflexion zurückgeworfen. Damit entstehen Chan-
cen auf Perspektivwechsel.

SUBJEKT DER HERSTELLUNG

 I don’t know where to begin, as I’m sure I won’t know how to end.

Dieser im Film iterativ formulierte Gedanke bringt zum Ausdruck, wie 
Joshi einem komplexen Gegenstand, dessen Teil er nicht ist, filmisch 
gerecht werden möchte. Er gibt sich und seine Empfindungen durch 
offensichtliches Eingreifen in das filmische Material zu erkennen und 
enthebt sich damit dem Anspruch ethnografischer Filme, ‚objektiv‘ zu 
sein. Zum einen strukturiert er den Film nach einem dreigliedrigen 
Konzept der Bauls,7 zum anderen überlagert er divergentes visuelles 

6 Nilanjan Bhattacharya: Email an Sarah Liegmann, 14.08.2023.



und auditives Material. Verstärkt wird die Präsenz des Filmemachers 
durch seine Stimme, die sich z. T. als Voice-over auf Visuelles legt und 
ihn auditiv wahrnehmbar macht. Er reflektiert Gesehenes, sowie eben 
jenen Aufbau des Films, angereichert mit philosophischem Input. 
Joshi liefert den Betrachtenden direkt seine Perspektive über Bauls 
und wählt z. T. Referenzen aus seiner kulturellen Situiertheit, wie den 
Sound einer Blues-Gitarre, um seine gefühlte Verbindung und damit 
empfundene Ähnlichkeiten zwischen Emotionen und Themen in 
der Musik von Bauls und Blues-Musik herzustellen. Damit wird das 
‚Fremde‘ der Bauls einem nicht-Baul Publikum nahegebracht und 
dessen Blicke entfremdet.

Insgesamt ermöglichen die Präsentationsstrategien EinSichten, dass 
Wahrnehmung, Dokumentation und Editieren subjektiv sind und 
sozial-ästhetischen Konventionen unterliegen.8 Diese Transparenz 
unterstützt Joshi dabei, filmisch zwischen Bauls, sich selbst und den 
Betrachtenden zu vermitteln, und fördert das Aufeinandertreffen von 
Blicken zwischen den Beteiligten.

ZWISCHEN SUBJEKTEN 

Who’s a real Baul?

Über den langen Zeitraum des Begleitens entstand eine persönliche 
Beziehung zwischen Joshi und seinen ausschließlich männlichen 
Protagonisten. Während Bauls in filmischen Close-ups sichtbar sind, 
wird Joshi durch verschiedene Interplays ebenso visuell greifbar. 
Seine Hände erscheinen beispielsweise aus dem Off und reichen dem 
Gefilmten während des Monologisierens eine Trinkflasche. Damit 
modelliert Joshi Dynamiken, die von gegenseitigen Blicken und Inter-
aktionen gekennzeichnet sind. Diese deuten oft Vertrautheit und 
Freundschaft, aber auch Distanzen an. Dass Identitäten unter den 

8 Vgl. Marita Sturken / Lisa Cartwright: Practices of Looking. An Introduction to Visual Culture. 
Oxford: Oxford UP 2001, S. 24.

7 Gemeint sind drei Kontexte, in denen Bauls agieren: der public circle außerhalb Bengalens, 
der middle circle innerhalb Bengalens und der inner circle im dörflich-religiösen, privaten 
Raum. Allgemein zu Bauls vgl. Kabita Rump: Die Religion der Baul-Gemeinschaft. Eine 
Studie über eine Religionsgemeinschaft der Shudras und Kastenlosen in Indien. Hannover: 
Niedersächsische Landesbibliothek 2000. https://noa.gwlb.de/servlets/MCRFile- 
NodeServlet/Document_derivate_00000086/00000150-1.pdf (Zugriff am 13.08.2023).
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Beteiligten des Films konstant verhandelt wurden, zeigen verstärkt 
Szenen, in denen Unstimmigkeiten, Streit und Emotionen wahrnehm-
bar sind. Was eine*n Baul auszeichnet, steht nicht nur bei Joshi und 
seinem Publikum in Frage, sondern auch innerhalb der Gruppe der 
Bauls. Damit wirkt die Gruppe in Teilen gebrochen und ungreifbar. 
Während Gayatri Spivak9 kritisiert, dass dargestellte Gebrochen-
heit Gruppen als zerstreute Essenz definiert, die vermeintlich nur 
durch einen (nicht präsenten, ‚neutralen‘) Experten gebündelt werden 
kann, der die Gruppe scheinbar für sich selbst sprechen lässt, entzieht 
sich Joshi durch die Einbettung der Gebrochenheit innerhalb seiner 
counter-ethnografischen Strategien der Kritik der Essenzialisierung. Er 
inszeniert sich zudem weder als filmisch abwesend noch als erster Ent-
decker ‚fremder‘, ‚unberührter‘ Bauls. Durch sichtbare Unstimmigkeiten 
bricht Joshi geradezu (‚westliche‘) exotisierende10 Sehgewohnheiten 
von homogen (harmonisch) wahrgenommenen Gruppen. Über Präsenz 
und Transparenz zeigt Joshi immer wieder sich und seine Perspektive 
im Film und kontrastiert diese mit direkten Baul-Perspektiven, um 
Manipulation und Dominanz zu vermeiden. 

Der Film Egaro Mile ist ein Beispiel für eine filmische Umsetzung des 
Reversing Gaze im ethnografischen Kontext. Der Anspruch des Filme-
machers an (s)ein ‚authentisches‘ Bild von Bauls sucht er über counter-
ethnografische Strategien zu realisieren, die sowohl den Filmemacher 
als Subjekt der Herstellung als auch männliche Bauls als Subjekte der 
Darstellung ermächtigen und empowern. In Egaro Mile werden Bauls 
nicht nach (westlichen) Grundmustern als ‚fremd‘ charakterisiert. Sie 
bleiben die ‚Anderen‘, allerdings als aktive Subjekte. Aktiv und per-
manent präsent zeigt sich zudem der Filmemacher, der den eigenen 
Male Gaze nicht bricht, jedoch selbstkritisch auf die Neigung des 
Audiovisuellen verweist, mehr über Filmschaffende und ihr Publikum 
auszusagen als über die Dargestellten.

9 Vgl. Gayatri Chakravorty Spivak: Can the Subaltern Speak? Postkolonialität und Subalterne 
Artikulation [1985], aus d. Engl. v. Alexander Joskowicz / Stefan Nowotny. Wien:  
Turia + Kant 2020.

10 ‚Exotisch‘ umfasst seit dem 19. Jahrhundert ‚ausländisch‘ oder ‚fremd‘. Angewandter Exotis-
mus idealisiert Eigenschaften des ‚Fremden‘, während gemeinsame oder vermeintlich 
unpassende Eigenschaften exkludiert werden. Vgl. dazu Werner Petermann: Exotik  
und Fantasie oder Die Imagination an den Rändern der Welt. In: Jörg Schöning (Hrsg.): 
Triviale Tropen. Exotische Reise- und Abenteuerfilme aus Deutschland 1919−1939.  
München: Text + Kritik 1997, S. 142–157; Sybille Groth: Bilder von Fremden. Zur Konst-
ruktion kultureller Stereotype im Film. Marburg: Tectum 2003.
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133landessprache

Lila von Taube



geh den
glatt getretenen weg
geradewegs zum gipfel hoch
grau sind steine, schotter, sand
glückselig oben angelangt
guck ich sodann die landschaft an
glänzendgold, gleißendgold
stolz der sonne zugewandt
seh ich nun
seh ich nur
weizen wachsen
vor mir
in der weite
liegt das feld
zu meinen füßen
wurde vermessen
in kein jedermanns-land
wurde verteilt
in ein einmanns-land
und ich an seinem rand
angeeignetes land
eines-anderen-land
und meine schritte hätten es in der hand
fast will ich’s wagen
schneisen zu schlagen
zu zerschleißen das goldene gewebe
zu zerstören des fremden feld
dieses fleckchen erde
des einzelnen
doch
wenn auch
schönheit vergeht
hektar besteht

T Lila von Taube



135

na menschlein, du
namenloser, du
für mich,
die ich cultura bin,
bist du nur unbedeutend klein
wie du da in der landschaft stehst
weit und breit kein trautes heim
und überlegst und überlegst
wie ist die welt
gestaltet und gepflegt
wie sollst du handeln
was sei dein weg
wohin dich wenden
allein auf weiter flur
fühlst dich
als einzelner so einflusslos
vor deinen füßen das endlose feld
das einem einzigen gehört
in seiner hand
als hab und gut gedeiht
doch
weißt du denn nicht
der weizen, der dich nährt und stärkt
ist weder
dein
noch
sein
denn
aller menschen
macht
und
machwerk
das ist mein



na cultura, du
neckisch rufe ich dir zu
für mich, die natur,
bist nichtig du
und dein menschengeschlecht
ob jedermann vergeht
dein jemand-sein verweht
irgendwann, irgendwie
ist mir einerlei 
ich werde dich nicht richten
das kannst nur du selbst
sind
deine worte
und
dein wirken
in der welt
doch letztlich das
was dich am leben hält
weißt doch
wie’s um dich bestellt
weißt doch
wie’s sich verhält:
die du trägst, die goldene krone
der weizenkranz auf deinem kopf
wuchs aus dem korn
das ich dir gab
doch du, du stehst und fällst
durch deine tat
das, was du säst
das wirst du ernten
nun mach dich auf
zum neuen tag
geh über acker, feld und weg

T Lila von Taube
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Re/framing Foreignness

Dimitra Theodoraki

“Schau ihn an, wie der schaut! Ein Ausländer!”1, exclaims one of the 
Germans standing in front of a building’s wall in Munich, as he notices 
Jorgos approaching. In this scene of Rainer Werner Fassbinder’s film 
Katzelmacher (BRD 1969) the foreigner from Greece appears for the 
first time. He ‘intrudes’ upon the microsociety of the young German 
natives and brings to the surface xenophobia, racism, and discrimina- 
tion. Lack of knowledge and experience automatically makes a subject 
‘foreign’, fremd, which in German means something like coming from 
abroad, not native, not belonging, unknown, or unfamiliar. The title 
of this West German film derives from a common characterization (in 
Bavarian dialect) of guest workers coming from the European south, 
referring mainly to Italians who fathered children with German women 
and then disappeared. 

The award-winning Katzelmacher, dedicated to Marieluise Fleißer, is 
a theatrical play, enriched and adapted for the cinema. The film direc-
tor approaches ‘foreignness’ in a plain, straightforward, yet pertinent 
and clear-cut way. Through short, slow-paced, tableaux-like scenes 

Rainer Werner Fassbinder’s 
Katzelmacher

1 “Look at him, the way he looks! A foreigner!” (All translations D. T.).



with no particular action and a style of filming resembling everyday 
scenes of life, Fassbinder tells the story of Jorgos, a stranger that  
disrupts the stagnant waters of a group of lower middle-class people 
in Munich. He shows the film’s characters hanging out in front of  
a building’s exterior wall or in a tavern. Their houses are depicted as 
‘individual prisons’. 

Fassbinder portrays the clan’s disdain for the outsider through 
simple, comprehensible semiotics. He films the movie like a stage play, 
with head-on shots, a static camera, and a fixed frame in which the 
characters are already positioned or enter into. A defining feature of 
his directing style are his film set’s ‘theatrical images’ that resemble  
a theatre stage. Their background consists of a wall parallel to a hypo-
thetical stage. The camera only moves backwards when it films the re-
peated arm-in-arm promenades of alternating couples walking in the 
vicinity with measured, rhythmic steps, accompanied by Peer Raben’s 
piano arrangement of Franz Schubert’s Sehnsuchtswalzer. This re- 
petitive mechanism of scenes, gestures, music, words, and prolonged  
silence underlines the quagmire and the vicious circle of life for these 
people without quests or evolution.

Fassbinder plays the game of irony to the hilt. The role of Jorgos 
is not played by a Greek or a foreign actor but is instead played by the 
German director himself. In doing so, he ostentatiously refutes racial 
stereotypes about differences in traits. Fassbinder, in the role of the 
Greek Gastarbeiter, lights up his cigarette in the same way he does 
in real life and mocks the German bourgeoisie of the time by defying 
the clichés and prejudices that people encounter when living abroad. 

Due to the post-war economic crisis, Jorgos, on the strain of 
helping his family financially, has arrived on a work contract, alone, in 
Germany: “Von wo bist du in Griechenland? Welche Stadt? – Piräa. – 
Und Arbeit gibt’s da keine? – Arbeit ja, aber nix Geld … Geld ja, aber 
nix viel Geld! – Du, Frau? – Frau und Kinder. – Wie viele Kinder? – 
Zwei”2. The locals use a poor, elaborate, Bavarian language with lacon- 
ic speech patterns, that the Greek immigrant finds difficult to under-
stand: “Kannst nicht reden, wenn man dich was fragt”3, they taunt him 
superciliously. The lack of communication due to the language barrier 
is demonstrated in Jorgos’ brief conversation with the locals. The 
inhabitants bombard the stranger with questions. He remains silent 
and bewildered, answering “no” only when he understands what is 
being asked, namely whether he is Italian. The presumptuous natives 
use their hands to show the visitor the house where he will be stay-
ing while yelling “da!”4 in an irritated tone. Language, depending on 

Dimitra Theodoraki T
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its use, can either facilitate or hinder communication. Understanding  
a language constitutes a key component in determining whether the 
natives will accept or reject the ‘other’. Being unable to communicate 
in one’s native language leads to a loss of ease in expressing one’s feel-
ings and responding to stimuli instinctively.

The film criticizes the German society of the time through Fassbinder’s 
humorous irony. Jorgos’ landlady, even though it seems that all she 
cares about is that the stranger possesses a valid work permit, pays the 
rent, and follows her rules, defends him, demanding from the others 
to refer to him as “Gastarbeiter” instead of “Fremdarbeiter”, a term 
historically associated with ‘foreign workers’ forced into labor under 
National Socialism. For her, however, that is simply a matter of prestige. 

Fassbinder puts this closed group of Germans under the micro-
scope. Their internal bonds are based on some sadomasochist depen-
dence among themselves, exploitation, hypocrisy, violence, economic 
means, and malicious tittle-tattle (Rosy earns money as a prostitute, 
Erich is the dominator in his relationship with Marie, Paul beats Helga, 
Helga cheats on Paul with Erich, and Paul sleeps with Klaus for money). 
The inhabitants, content in their flimsy, self-destructive, tedious micro- 
cosmos, are afraid of the new one, and Jorgos’ arrival disturbs their 
previously existent ‘order’, their topsy-turvy world, and where they 
feel ‘at home’. Blatantly expressing an aggressive xenophobia and tar-
geted racism, they speak of restoring the order: “Eine Ordnung muss 
wieder her!” 5 What is foreign to people, is usually met with scepticism, 
suspicion, distrust, fear, and even rejection. To get to know and accept 
something different is demanding and requires emotional and cogni-
tive effort. Isolating it, eliminating it, or rejecting it as incompatible, 
seems easier.

The tension reaches a breaking point when the women of the group 
show interest in the newcomer. His entrancing shyness fascinates 
one of them, Gunda, giving the Gastarbeiter no choice: succumb to 
her or face ridicule and rejection. After her rejection, she spreads 

5 “Order must be restored!”

2 “Where are you from in Greece? Which city? – Piraeus. – And there’s no jobs there? – Jobs 
yes, but no money … Money yes, but not much money! – You, wife? – Wife and children. – 
How many children? – Two.”

3 “You can’t speak, when someone asks you a question?”
4 “There!”



wicked rumours that Jorgos almost raped her. This time, the hostility 
towards the foreigner is triggered due to the men’s self-doubt that 
arises when rumours about the young Greeks’ sexual prowess circu-
late. Words filled with hatred, referring to physical violence are heard, 
then actions of physical force, always in Fassbinder’s obsessive fram-
ing of the image, take place. He is assaulted and left on the ground. 
The Greek immigrant having suffered silently from exploitation and 
devaluation all this time, bursts out after his brutal beating: “Alle ich 
Bumbum … Ich nix verstehen!”6 The boundaries between acceptance 
and rejection of what is considered ‘foreign’ and ‘different’ prove to 
be very fluid. The “Greek from Greece”, although an active working 
member in German society, remains excluded from society, because 
of the unwillingness of the locals to accept him into their social circle. 
In Katzelmacher’s case, the natives do not seem ready to take a step 
forward and embrace ‘the foreign’. Fassbinder re/frames this field of 
tension between what is supposedly ‘own’ and what is supposedly 
‘foreign’ using specific artistic and respectively cinematic means: 
By ‘loaning’ his own body, his appearance, his voice and, to a certain 
extent, his biography to the main character, the boundary between  
cinematic fiction and social reality is blurred; by repeatedly placing 
the characters in theatrical tableaux, the static conditions and the fig-
ures trapped in them are reflected; by showing the power of language, 
its inherent violence is exposed simultaneously.

But – in the end – he leaves a sliver of hope that change will not be 
long in coming. A change embodied by the character Marie. The film 
closes by emphasizing the unattainable and utopian element that is 
of paramount importance in Fassbinder’s films, with Marie, the only 
person in the film who openly shows her support for the foreigner, 
daydreaming of an alluring life in Greece with him. And when Helga 
asks her, “und seine Frau?”7, she responds that it doesn’t matter, “weil 
in Griechenland is alles anders”8.

Dimitra Theodoraki T

6 “All me boom-boom … I don’t understand anything!”

7 “And his wife?”
8 “Because everything is different in Greece.”
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„Sie sind ins Du
gerutscht“

Marina Dessau
Gastauftritt:

Arne Vogelgesang

Wie weit gehen wir, um andere zu verstehen? Nicht weit. Wir gehen ins 
Theater oder eine ähnliche Art der Aufführung. Da stellen sich dann 
andere für uns vor, wie es ist, wer anders zu sein. Die gehen dann mal 
mehr, mal weniger weit beim Versuch, sich dem Anderen anzunähern. 
Weit-Gehen klingt nach Ent-fernung, wohl von sich selbst. Nur, wohin 
gehen wir, wenn wir uns immer dabei haben?

Beim Performancelabel internil haben sich einige von uns exzessiv 
im Annähern an Unbekanntes versucht. Seit 2005 arbeiten wir immer 
wieder zusammen, um etwas über die äußeren und inneren, meist 
gesellschaftspolitischen Zusammenhänge von Menschen(-gruppen) 
zu lernen und ihre Körper vor einem Publikum nachzuvollziehen. 
Fokusfelder waren bisher (internationale) Konfliktherde und Cyber-
kriege, digitale Kommunikationsräume, Desinformation und radikale 
politische Bewegungen. Unser Ort ist die Aufführung. Die Mittel sind 
unterschiedliche digitale Medien, die situative Einbettung des Publi-
kums und unsere eigenen Körper. Das Material stammt aus dem Netz. 
Wir nutzen journalistische Ansätze in langen Recherchephasen, um uns 
radikal anders handelnden Menschen, Ideen, Sichtweisen anzunähern. 
Eine der Methoden, mit der wir arbeiten, ist das Live-Reenactment. 



Wir kopieren Körper und Stimmen von Menschen aus dokumentari-
schem Online-Videomaterial in unsere Körper und verwenden uns 
selbst als physische Datenträger*innen im Verhältnis zu Material und 
Publikum. Das körperliche Kopieren ist zugleich Forschungsgegen-
stand und Spielweise.

// Bruch. //

Um eine geplante künstlerische Entgrenzung zu befragen, ohne dabei 
den Verstand oder mich selbst zu verlieren, gehe ich zum Kunstcoaching. 
Erste Sitzung:

 „Können Sie das Substanzielle der künstlerischen Vision extrahie-
ren?“ – [Ich beschreibe das Verschmelzen mit Objekten. Mit einer 
Blume, zum Beispiel. In der Vase steht eine Nelke. Es kommt eine 
Erinnerung an einen 1. Mai vor einem größeren gesellschaftlichen 
Bruch. Ich beschreibe die Annäherung an das Andersartige, an andere 
Wesen, andere Tiere oder Intelligenzen möglicherweise.]

 „Sie wollen also andere Menschen verstehen?“ – [Ich sage nichts.]

„Wie kam es dazu?“ – Wenn du jugendlich bist, suchst du dir in den 
Trümmern einer Übergangsgesellschaft ein Gegenlicht, eins, das (die 
Trümmer und das neue Unbekannte) zu verstehen sucht, wie du. Nur 
auf andere Weise. Und weil du dem Eigenen noch nicht traust, schließt 
du dich dem Anderen an. Im Gegenlicht zeichnen sich Konturen klarer 
ab. Das Gegenlicht hatte eine Idee: Er wollte das Andere verstehen und 
nannte sein Stück ANDERS. Ich machte mit.

„Warum erzählen Sie mir das?“ – Weil es uns um Annäherung ging, aber 
auch um Vereinnahmung. Und um Abgrenzung. Ich kann mich dem 
Anderen so weit annähern, dass ich mich darin auflöse. Selbstauflösung 
als Gegenstück zum Ablehnen von Alterität, also eine umgekehrte 
Blaupause. Wenn man sich rechtzeitig dabei ertappt, lässt sich das 
ausschalten durch Selbstzerstörung oder, besser: man kann sich ent-
wickeln wie eine Kohlroulade.

 „Eine Kohlroulade? Sind sie noch beieinander?“ – Ich und das 
Gegenlicht?

D Marina Dessau
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 „Nein, Sie bei sich. Ob Sie noch ganz bei sich sind?“ – [Ich sage nichts.]

  „Sie haben sich also die Idee des Anderen angeeignet, um sich in Anders-
artigkeit einzuarbeiten?“ – Ja. Zunächst.

 „Und wann sind Sie aufgeflogen?“ – Nie. Ich stehe, sitze, liege oder 
gehe weit. Bald in Mixed Reality kann sich das ändern, natürlich.

 „Und haben Sie im Anderen das Eigene entdeckt?“ – Muss ja. Im 
Eigenen (Körper) entdeckte ich Überlagerungen und Differenzen mit 
dem kopierten Original.

„Können Sie genauer werden? Oder weniger kryptisch?“ – Wozu?

„Damit ich Sie besser verstehen kann.“ – Ich habe mir einmal ein Video 
einer Frau ausgesucht, die mit sanfter Stimme eine rassistische Rede 
hielt. Ich wollte den Widerspruch zwischen Sprechhaltung und Inhalt 
untersuchen. Biografisch bedingt reagiere ich auf identitätsbezogene 
Zuschreibungen, womit ein Widerstand zum befragten Gegenstand 
gegeben war. Ich repetierte den Körper der Frau, deren Mund in aller 
Ruhe Bedeutungen formte, die in meiner und der Welt des Zielpublikums 
Entsetzen auslösten. Während ich über die Kopfhörer ihre Stimme 
hörte und um eine Sekunde versetzt nachsprach, lösten die Worte 
in meinem Körper Emotionen wie Wut, Ärger, Trauer aus. Im Kopf 
dauerte ein Kurzschluss in Zeitlupe an, da in meiner Erfahrungswelt 
rassistische Reden in abwertenden Tonlagen abgespeichert waren. Ich 
sprach weiter und als sich die Emotionen legten, kam ich der kopierten 
Frau näher. Ich vollzog sie körperlich nach und trat in sie ein, wie in 
einen unbekannten Körperraum. Jetzt konnte ich auch ihre inneren 
Bewegungen durch meine studieren. Einiges stieß sich ab, anderes 
überlagerte sich. Ich entdeckte, dass ihre Ruhe keine war, wo ihre 
Spannungen saßen, ihr Bedürfnis nach Aufgeräumtheit, nach Zuge-
hörigkeit. Und ich entdeckte mein eigenes Othering: Ich otherte sie, 
die Othererin.

„Was bringt das?“ – Das hängt vom Material ab. Das Befragte erhält 
Konturen. Je nach biografischer Erfahrung, Persönlichkeit und Wissen 
kann der forschende Blick sich so wertfrei wie möglich versenken, die 
Haut passieren: Es ist ein kurzzeitiges Auflösen im Anderen. Im Nach-
vollziehen des Denk-Sprech-Bewegungs-Vorgangs des anderen Kör-
pers lassen sich die sensorischen Ursprünge der inneren Bewegungen 



(Emotionen, kognitive Ladungen) aufdecken. Manches erscheint ver-
traut, anderes ist unbekannt, eine neue körperliche Erfahrung. Und 
wenn der funktionale Nachvollzug gut funktioniert, dann klappt das 
auch beim Publikum: Während es zuschaut, begibt es sich in eine ähn-
liche gedanklich-emotionale Reibung.

„Kannst du mehr über den Körperraum sagen?“ – Sie sind ins Du 
gerutscht. Ja, gerne. Es ist ein Differenzierungsraum, der bei diesen 
Körperbegehungen entsteht. Eigene Projektionen lassen sich unter-
scheiden, und du kannst aus der Körperlichkeit der kopierten Person 
lesen, wie aus einem Körpersatz, besser, einem Knochenorakel. Im 
Fall der Frau schaute ich mich um in einem Körper, der sich mit einem 
feindlichen Menschenbild verschränkt hatte. Meiner Idee von etwas 
tatsächlich Anderem bin ich bisher nur einmal näher gekommen. Als ich 
die humanoide KI-Roboterin Sophia kopiert habe, die auch Menschen 
von Videos aus dem Netz nachgespielt hat, um zu lernen, wie es ist, ein 
Mensch zu sein. Ich bin einer anderen Intelligenz nahegekommen, di-

„Es ist also ein Körperzwischenraum?“ – Noch kein interaktiver, aber 
ja. Hier könnten sich, über Introspektion als kathartische Maßnahme 
hinaus, Möglichkeiten einer feineren, breiteren Untersuchung einer 

„Sprache unter der Sprache“ eröffnen, die unbedingt mehr ist als nur 
sichtbare Körpersprache. Wir wissen noch so wenig über Intuition, über 
Kommunikation durch weniger bewusste Kanäle. In Verbindung mit 
KI-basierten Technologien könnten wir hier Körpergestalten herau-

„Und was ist eigentlich mit dem Gegenlicht?“ – Oh, Arne hat mir 
wunderbar geordnete Stichpunkte aus einem Vortrag zum Thema: 
Strategien der Annäherung an das Andere geschickt:

D Marina Dessau
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–  einfachste Sache, sich dem Anderen anzunähern: mit anderen 
reden

–  zweit-einfachste Sache: so tun, als wäre man wer anders
–  beides haben wir nicht gemacht
–  ANDERS: Teil einer Reihe von Arbeiten 2014–2018 zu 

neuen Faschismen
–  Leitsatz für zukünftige Terrorist*innen der Mitte: „Haben 

Sie keine Angst vor der Angst der Anderen“
–  Suche nach sich selbst im Anderen, Suche nach Anderem in 

sich selbst
–  nicht um einzelne Menschen zu verstehen, sondern zu  

sondieren, wohin sich politische Wirklichkeit entwickelt
–  beileibe nicht nur ein Problem von „Anderen“, die mit  

Instrumenten wie Extremismustheorie an den Rand sortiert 
werden, damit sich Großteil der Gesellschaft für normal 
halten kann

–  Live-Reenactment medialisiert Körper der Performenden: 
wird Relais für dokumentarisches Material, ohne es auszu- 
löschen

–  Nicht-Auslöschen ist sehr wichtig: Wirklichkeit nicht in 
theatrale Fiktion auflösen, sondern immer einen Rest lassen

–  Publikum in Material einbetten, um Distanzierung oder 
Lachen über das Andere zu erschweren, das es sich vom 
Leib hält

–  Theatersituation fiktionalisieren – nicht das Material
–  Verstehen ist kein freundlicher empathisch-hermeneutischer 

Vorgang, der sein Objekt immer in Frieden ziehen lässt
–  andererseits entspringt aus Nicht-Verstehen-Wollen oft noch 

größerer Vernichtungswunsch: Spannungsfeld, in dem  
Verständnispolitik stattfindet

–  auch im Theater, wo die meisten daran glauben müssen, dass 
Verstehen durch Nachahmen möglich ist

–  liegt an euch, wie ihr das gestaltet, hoffentlich besser als wir

// Sprung. //



„Glauben Sie, dass es die Brüche waren, die ihr Interesse am Anderen 
herbeigeführt haben? Das Weiterleben nach Trennungen, System-
zusammenbrüchen …“ – Vielleicht … könnte ich so weit gehen, dass 
ich ständig ins unbekannte Dritte eintrete wie in eine andere Haut. In 
eine alltägliche Alterität, die sich im sinnlichen Zugang zu Welt vom 
eigenen Erfahrungsraum unterscheidet. Keine Pseudoempathie durch 
Projektion. Eher Einempfindung, mit Hilfe einer erweiterten Körper-
lichkeit, die sich rückkoppelt über sensorische Wahrnehmung. Wo Ich 
war, kann Wir sein. Wir können ertasten, wie die Grenzen wandern 
zwischen dem projizierenden Selbst und der tatsächlichen korporalen 
Weltwahrnehmung anderer Personen, vielleicht sogar anderer Tiere 
oder Intelligenzen. Von dort aus könnten wir nicht nur die kognitive, 
bewertende Dimension, sondern auch die affektiven Aspekte bei-
spielsweise gesellschaftlicher Einschnitte untersuchen. Und daraus 
etwas für die Übergangsgesellschaften der Zukunft [… und Gegenwart] 
ableiten. Wir könnten im Körperzwischenraum genauer unterscheiden 
zwischen vergrößerten Ängsten und berechtigten Bedenken, und was 
daraus folgen könnte, oder sollte. … Denn an der Kreuzung stehen wir 
ja wieder einmal, oder? Oder nicht?

„Sie strahlen so?“ – Ich weiß.

„Und was sollte das mit der Kohlroulade?“ – Das weiß ich nicht. Aber 
ich kann was über die Blume sagen, die zwischen uns steht …

ENDE

D Marina Dessau
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Untitled (Antlers), 2015–2016, Tinte auf 70 g Papier, 15 × 15 cm, 226 Zeichnungen,  
Fotos: Ulrike Hannemann und Kirstin Burckhardt
Imagination is a powerful tool, 2016, Audioarbeit mit gesprochener Sprache, 16 : 39 min.

Die Arbeiten entstammen einer Serie von Zeichnungen, die u. a. im Kunsthaus Hamburg ausge- 
stellt wurden. Hinzu kam die Soundarbeit Imagination is a powerful tool, der die Besucher*innen 
mit Kopfhörern folgen konnten.

Untitled (Antlers) // 
Imagination is 
a powerful tool

Kirstin Burckhardt



“Imagination is a powerful tool. It enables us to think 
of a world beyond the here-and-now. And it gives 
us the ability to make another reality happen – both 
psychologically and physiologically. It is because 
of our imagination that we can feel paralyzing fear, 
irresistible temptation, overwhelming joy or even 
pain. Let me give you an example: Imagine the sting-
ing feeling of cutting your finger on a piece of paper. 
Once you’ve really gotten into this mental image,  
we could take a picture of your brain and we’d find that 
the same neural pathways would be activated for 
imagining and for truly cutting your finger. So, look-
ing at your brain which is experiencing pain is not 
much different than looking at your brain which is 
imagining pain. Imagination and physical reality here 
become basically indistinguishable. And of course, 
we can say that it feels quite different to have a cut 
finger or to imagine a cut finger but in many cases of 
our daily life we cannot be certain about what we  
are imagining and what not. In a way, we are imagina- 
tion machines […].”

Kirstin BurckhardtB

Link zur Soundarbeit
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Performance und der
GEGENstand

Lisa Epp

Als Spielfläche für ungewohnte Handlungen mit Material, dem Raum 
und der Zeit sind Performanceaufführungen und -übungen experimen-
telle Laborräume.1 Hier lässt sich spielerisch und in einem abgesteckten 
Rahmen erfahren, wie es ist, das eigene Handeln und damit die eigene 
soziale Wirklichkeit zu gestalten. In meiner Forschungsarbeit inte-
ressieren mich besonders die Momente, in denen Performer*innen in 
diesen Situationen des Ausprobierens einem Widerstand begegnen. 
Anhand von Interviews mit Performer*innen habe ich empirisch 
untersucht, in welchen Momenten die performenden Personen in 
ihrer Performancepraxis auf Widerständiges stoßen und wie diese 
Begegnungen verlaufen. Daraus habe ich verschiedene Kategorien  
der ‚Widerstandsbegegnung‘ in Momenten der Performanceaufführung 
und -übung gebildet. Aus einer kunstpädagogischen Perspektive inte-
ressiert mich, welche Impulse sich aus den Kategorien ableiten lassen, 
um eine Performancelehre zu gestalten, die Widerstandsbegegnungen 
verschiedener Art initiiert und begleitet. In diesem Beitrag nehme ich 
die Begegnung zwischen Performer*in und Gegenstand in den Blick. 

Auseinandersetzung mit dem GEGENstand 

In der zweckentfremdeten, experimentellen Handlung mit dem Gegen-
stand kann die performende Person diesen als Interaktionspartner 
oder sogar als Gegenspieler erleben. Der Gegenstand ist dabei nicht 
beliebig formbar, sondern bringt seine eigene Beschaffenheit mit ein.2 

1 Vgl. Marie-Luise Lange: Sich genussvoll riskieren. In: Dies. (Hrsg.): Act, move, perform. 
Hannover: Fabrico 2019, S. 12–25, hier S. 16.
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Diese je spezifische Beschaffenheit eines Gegenstands kann zu Situ-
ationen führen, in denen etwas nicht so abläuft wie geplant, in denen 
der Gegenstand nicht wie erwartet funktioniert und als widerständig 
erfahren wird. Dadurch ergeben sich ‚Kippmomente im Prozess‘, prä-
gende Momente der Ambivalenz, welche die ‚Auseinandersetzung mit 
dem Gegenstand‘ bedingen und gleichzeitig durch ihn bedingt werden. 
Gerade die Momente, in denen ein Gegenstand nicht wie erwartet 
funktioniert, regen zu weiterem Erforschen an und fordern die Flexibili-
tät der Performenden gegenüber ihrer eigenen Konzeption heraus. In 
den Interviews verweisen die Performer*innen dabei besonders auf 
drei Aspekte: ein intensiviertes Körpererleben, neue Zugänge zum 
Gegenstand und eine sich daraus entwickelnde persönliche Beziehung.

Intensives Körpererleben

Die Interviewten geben an, in der Interaktion mit dem Gegenstand ein 
intensives Körpergefühl zu erfahren, welches sich vom alltäglichen 
Erleben unterscheidet. So berichtet eine Performerin beispielsweise, 
dass sie die Intensität des Körpergefühls von nasser Kleidung auf der 
Haut im Alltag als unangenehm empfinde, es im Performancekontext 
aber im Sinne einer Herausforderung und eines Heraustretens aus 
der eigenen Komfortzone als freudvoll erlebe. Sie bevorzuge Inter-
aktionen mit Materialien, bei denen sie den eigenen Körper besonders 
intensiv spürt und sich dadurch quasi ‚gehalten fühlt‘. Performativ 
experimentelle Umgänge wie Kleben, Einwickeln und Begießen des 
eigenen Körpers beschreibt die Performerin als ‚Lieblingshandlungen‘ 
im experimentell-performativen Kontext, was die Differenz zwischen 
spezifischen Versuchsanordnungen als Erfahrungsraum zum alltäg-
lichen Körpereinsatz und Körperempfinden sehr deutlich werden lässt.

Neue Zugänge zum Gegenstand

In der spielerischen Interaktion mit dem Gegenstand können Aspekte 
seiner Beschaffenheit hervortreten, die im Alltag durch zielgerichtete 
und routinierte Handlungen und nutzenden Gebrauch oft verborgen 
bleiben. Im Interview beschreibt ein Performer, dass er zunächst von 
der ursprünglichen Funktion seines Gegenstands, einem Fahrrad-
lenker, ausgehe und sich ihm beim Handeln neue Zugänge eröffnen:

2 Vgl. Ines Seumel: Performance. Wege der Vermittlung. In: Marie-Luise Lange (Hrsg.):  
Performativität erfahren. Aktionskunst lehren – Aktionskunst lernen. Berlin: Schribi 
2006, S. 150–168, hier S. 153.



 Es gab Momente, wo ich das ein bisschen so nachgemacht habe 
als Lenkrad. […] Und dann aber bin ich in diese Tanzbeziehung 
gekommen. Und das Lenkrad hat eine ganz / Es war kein Lenk-
rad mehr und dann hat es eine andere Funktion bekommen.3

In diesem Fall wird der Fahrradlenker zum Schwert. Es sind die scharfen 
Kanten, die der Performer an seiner Haut spürt und die eine Art Ver- 
wandlung des Gegenstands in der Wahrnehmung des Performers ermög-
lichen. Dadurch erscheint er ihm plötzlich als eine bedrohliche Waffe.

 Aber die Form ist sehr so wie ein Schwert. Und die Kanten, weil 
die hatten keinen Schutz, auch ein bisschen scharf. […] Und  
das fand ich interessant, weil ich an diesen Aspekt nicht so 
am Anfang gedacht habe, und beim Benutzen habe ich das  
so empfunden.

Die Form und Beschaffenheit des Gegenstands, seine besondere 
Materialität bestimmen den jeweiligen performativen Umgang / Zugang. 
Zugleich treffen sie auf die je spezifische Leiblichkeit der*des Per- 
formenden.

Aufbau einer persönlichen Beziehung

Aus dieser leiblichen Erfahrung entsteht eine neue, sehr persönliche 
Beziehung zwischen dem*der Performer*in und dem Gegenstand. 
Wenn der befragte Performer nun den Fahrradlenker und die Fahrrad-
pedale gegen sich drückt, kann er in der Interaktion mit dem Gegen-
stand erspüren, was ihm als widerständig begegnet. Im Interview 
beschreibt er ein unangenehmes Empfinden, wenn ihm der Fahrrad-
lenker so nahekommt. Das erinnert ihn an das Gefühl, einem Menschen 
nahezukommen: 

 Klar, die Pedale passen nicht mit dem Lenkrad zusammen,  
aber vielleicht hat das was mit mir zu tun, mit menschlichen 
Beziehungen.

In der Reflexion dieser Situation verbindet er die Interaktion mit  
dem Fahrradlenker mit seiner Schwierigkeit, Menschen nahe an sich 

E Lisa Epp

3 Performer B1 aus einem der eingangs erwähnten Interviews, die ich im Rahmen der For-
schungsarbeit im Zeitraum vom 30. Oktober bis 15. November 2022 geführt habe.  
Die folgenden Zitate stammen aus demselben Interview.
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heranzulassen und Beziehungen einzugehen. So kann der GEGEN- 
stand als Mittel fungieren, um auftretende Widerstände erfahrbar 
werden zu lassen. 

Performancepädagogische Impulse

In der Interaktion zwischen Performer*in und Gegenstand scheint 
es wichtig zu sein, zunächst einen Experimentier- und leiblichen 
Erfahrungsraum zu schaffen. Die performenden Personen können 
so, ausgehend von der direkten leiblichen Erfahrung am Gegenstand, 
diesen in seiner Beschaffenheit und Funktionsvielfalt erleben und 
darüber eine eigenständige Beziehung zu ihm aufbauen. In solchen 
experimentellen Laborräumen entsteht häufig das Material für Per-
formancekonzepte wie ‚nebenbei‘. 

In kunstpädagogisch angeleiteten Performancesettings sollten 
einer solchen experimentellen Phase Impulse zum Reflektieren folgen, 
die auf das Erinnerte, Gefühlte und Assoziierte beim Experimentieren 
anspielen. Hierfür bieten sich folgende Fragen an:

–  Wie habe ich auf den Gegenstand eingewirkt? 
–  Wie hat der Gegenstand auf mich eingewirkt?
–  An welche Grenzen bringt mich die Interaktion mit dem 

Gegenstand?
–  Welche Erinnerungen kamen während des Handelns hoch? 
–  Wie habe ich mich gefühlt?
–  Was reizt mich an dem Gegenstand? 
–  Was hat der Gegenstand (oder die Handlung mit ihm) mit 

mir zu tun?

Die Performer*innen können so ermutigt werden, gerade den noch 
ungeklärten, nicht ausgereiften Gedanken und Gefühlen nachzugehen. 
Durch eine Reflexion können sie sich der ‚Reibung‘ am Gegenstand 
bewusstwerden und daraus ein eigenes Handlungsanliegen entwickeln. 
Entlang dieser Überlegungen kann das Handeln mit Gegenständen im 
performativen Setting als eine Erfahrung von Widerstand im wört-
lichen wie materiellen Sinne gelten. Es wurde deutlich, dass gerade in 
der experimentell gegenständlichen Interaktion eine Reibung entsteht, 
die sich als Ausgangspunkt für ein Performancekonzept als fruchtbar 
erweist und der es im weiteren Prozess der Performanceentwicklung 
weiter nachzugehen gilt.
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Von Ordnungen und 
deren Überwindung 

‚Fremdes‘ im 
Entwurfsprozess

Michael Renner

Kulturelle Ordnungen können einerseits als Muster beschrieben wer-
den, die in einem kulturellen Kontext im alltäglichen sozialen Aus-
tausch nicht hinterfragt und deshalb als gegeben erachtet werden.1 
Andererseits macht die Betrachtung der Kulturgeschichte deutlich, dass 
bestehende ästhetische Muster kontinuierlich weiterentwickelt werden, 
eine grundlegende Überwindung einer ästhetischen Ordnung aber nur 
selten vorkommt.2 Zwei Elemente stehen sich offenbar gegenüber: die 
Orientierung an einer bestehenden Ordnung und ihren Grenzen und der 
Versuch, Bestehendes weiterzuentwickeln und damit auch in den Bereich 
des Unbekannten und somit als fremd Empfundenen zu gelangen. Die 
Übergänge zwischen bekannter Ordnung und Wertesystem zum Frem-
den sind dabei von besonderem Interesse, weil sie danach fragen lassen, 
wie Grenzen entstehen, gesetzt oder verschoben werden können.3 
Maurice Halbwachs geht der Spannung zwischen bekannter Ordnung 
und deren Überwindung aus einer soziologischen Perspektive nach. Er 
beschreibt, wie Konsumgüter entweder auf bewährte, tradierte Werte 
verweisen und deshalb begehrt werden, oder sie gelten als attraktiv, 



weil sie dazu beitragen, die Identität des*der Konsumierenden als einer 
aktuellen, zukunftsorientierten Gesellschaft zugehörig zu kommuni-
zieren.4 Die sich an den zwei genannten Polen ausrichtende Gestaltung 
lässt sich am zeitgenössischen Design von Alltagsobjekten wie Uhren, 
Porzellangeschirr, Transportmitteln, Gebäuden oder Objekten der 
visuellen Kommunikation etc. nachvollziehen. 

Dass sich Verschiebungen von Grenzen in Entwurfsprozessen ereignen, 
kann an einem sehr spezifischen Beispiel im Kontext der visuellen 
Kommunikation, nämlich der Verwendung von Farbverläufen auf-
gezeigt werden. Während Farbverläufe, die durch die Mischung von 
zwei Farben in einem Farbwerk der Druckmaschine erzeugt wurden, 
bis circa 2010 als billiges und unprofessionelles Mittel galten, um Auf-
merksamkeit zu binden, sind das Split-Fountain-Druckverfahren und 
die daraus resultierenden Verläufe in den Jahren nach 2010 Teil des 
zeitgenössischen visuellen Vokabulars geworden, wie der Blick auf 
europäische Plakatwettbewerbe deutlich macht. Farbverläufe ent-
sprechen in ihrer Ambiguität und Interpretationsoffenheit auf einer 
visuellen Ebene dem von Bruno Latour beschriebenen Wandel von 
„Matters of Fact“ der Moderne zu den „Matters of Concern“ im zeit-
genössischen Kontext.5 Sie treffen damit eine Essenz des Zeitgeists, der 
Vielstimmigkeit einem einzelnen, festgelegten Blickwinkel vorzieht. 
Dass sich ein Bedeutungswandel, und damit das Überwinden einer 
bestehenden Ordnung, auch an der nur nebensächlich erscheinenden 
Farbwahl von Alltagsobjekten manifestieren kann, zeigt sich zurzeit 
auch an der auffälligen Häufung eines warmen hellgrauen Farbtons, 
auch als Mond Grau bezeichnet, in der Farbpalette von Personenwagen. 
Konnte diese Farbe an Fahrzeugen bis vor kurzem, zumindest in Mittel-
europa, dem Bestattungswesen oder der Spurensicherung der Polizei 
zugeordnet werden, ist ein grauer Personenwagen heute nicht mehr 
ausschließlich mit dem genannten Kontext in Verbindung zu bringen. 
Mond Grau wirkt aktuell und taugt nun auch für das Familienauto, den 
Sportwagen oder öffentliche Verkehrsmittel.

1 Vgl. Yuval Noah Harari: Sapiens. A Brief History of Humankind. New York: Random House 
2016, S. 41.

2 Vgl. ebd., S. 181; George Kubler: The Shape of Time. Remarks on the History of Things.  
New Haven: Yale UP 1962, S. 43.

3 Vgl. Bernhard Waldenfels: Grundmotive einer Phänomenologie des Fremden. Frankfurt am 
Main: Suhrkamp 2006, S. 15.

4 Maurice Halbwachs: Social Classes and Their Traditions. In: Ders.: On Collective Memory, 
aus d. Franz. v. Lewis A. Coser. Chicago / London: U of Chicago P 1992, S. 120–166, hier 
S. 165.
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Wenn man sich nun den an den Beispielen exemplifizierten Prozessen 
zuwendet, stellt sich die Frage, wie die Überwindung einer bekannten 
Ordnung und der damit in Verbindung stehende Bedeutungswandel 
stattfinden können. 

Das Zusammenspiel von Verstehen und Imaginieren, wie es im 
ästhetischen Diskurs verhandelt wird,6 weist auf eine Grenze hin, die 
sich zwischen dem Bekannten, das verstanden werden kann, und dem 
Fremden, welches durch die Abweichung vom Bekannten die ästhe-
tische Erfahrung hervorruft, auftut. Als Gegenpol zur ästhetischen 
Erfahrung nennt John Dewey den Vorgang des direkten Erkennens 
(labeling) im Prozess der Wahrnehmung.7 Ein Bildinhalt wird unmittel-
bar, eindeutig erkannt und darum bleibt ein Abwägen zwischen Ver-
stehen und Imaginieren aus. Die ästhetische Erfahrung im Prozess 
des Entwurfs und die Erfahrung des*der Betrachter*in setzt Dewey 
gleich.8 Beide, Entwerfer*in und Betrachter*in, lassen sich auf einen 
ergebnisoffenen Prozess ein, der zu einer unerwarteten Interpretation 
der Welt führen kann. 

Zur Akzeptanz einer Abweichung von einer Ordnung und damit zur 
Verschiebung der Grenze ist aber mehr erforderlich als ein unerwarteter 
Vorschlag, der aus einem Entwurfsprozess hervorgeht. Die Abweichung 
muss so überzeugend sein und der Essenz eines Lebensgefühls einer 
Epoche entsprechen, dass sie nachgeahmt wird. Damit wird eine  
singuläre Abweichung zur Neuerung und in eine bestehende Ordnung 
aufgenommen. Im Entwurfsprozess wird, zumindest in den genannten 
Bereichen der angewandten ästhetischen Praxis, versucht, die  
Wirkung des Resultats auf eine breite Öffentlichkeit einzuschätzen. 
Die Möglichkeiten der Einschätzung einer Abweichung und deren 
Potenzial, als Neuerung akzeptiert zu werden, sind aber nur sehr 
bedingt vorhersehbar.9

5 Bruno Latour: A Cautious Prometheus? A Few Steps Toward a Philosophy of Design with 
Special Attention to Peter Sloterdijk. In: Willem Schinkel / Liesbeth Noordegraaf-Eelens / 
Lena Tsipouri / Vanja Stenius (Hrsg.): Medias Res. Peter Sloterdijk’s Spherological Poetics 
of Being. Amsterdam: Amsterdam UP 2012, S. 151–164, hier S. 158.

6 Vgl. Arno Schubbach: Immanuel Kant zur Einführung. Hamburg: Junius 2022, S. 174.
7 John Dewey: Art as Experience. New York: Perigee 1980, S. 53.
8 Ebd., S. 48.

9 Vgl. Jean-François Lyotard: Paradox on the Graphic Artist. In: Ders.: Postmodern Fables,  
aus d. Franz. v. George van den Abbeele. Minneapolis: U of Minnesota P 1997, S. 33–47, 
hier S. 42.



Obwohl Entwurfsprozesse von einer rationalen Analyse ausgehen 
(1. Entwurfsphase: Planung), bei der die Zielsetzung des Vorhabens 
festgelegt, Kriterien für die Beurteilung der Resultate und geeignete 
Werkzeuge und Medien definiert werden, machen sich erst beim Ein-
tauchen in die darauffolgende experimentelle Phase Einflüsse bemerk-
bar, die sich einem sprachlichen Zugang entziehen. Erst im Erproben der 
Möglichkeiten, Materialien zu formen (2. Entwurfsphase: Experiment), 
in der gezeichneten Skizze, im Modell, in der Collage am Bildschirm 
oder im Medium des digitalen Codes zeigen sich individuelle Prägung 
und Emotionalität, sozio-kulturelle Einflüsse, Vorgaben der Materialität, 
der leiblichen Konstitution und der Erfahrung.10

Die Resultate können in einer analytischen Evaluation (3. Entwurfs-
phase: Analyse) im Vergleich mit den in der ersten Planungsphase fest-
gelegten Kriterien beurteilt werden. Die Evaluation wirkt sich auf den 
nächsten iterativen Durchlauf von Planung – Experiment – Analyse 
aus. Diese Sequenz kann so lange wiederholt werden, bis sich eine 
überraschende Abweichung ereignet. Diese unterscheidet sich oft stark 
von den ursprünglich festgelegten Kriterien und ragt idealerweise auch 
für den*die Entwerfer*in über das Bekannte hinaus, ist fremd und kann 
nicht direkt eingeordnet werden. Dieser von Hans-Jörg Rheinberger 
so benannte ‚Kolumbus-Effekt‘11 in der naturwissenschaftlichen For-
schung trifft auf den Entwurfsprozess ebenfalls zu.

Das Erkennen des Potenzials einer überraschenden Abweichung, eine 
Neuerung zu werden, wird durch Erfahrung gestützt und kann durch 
eine enge Verbundenheit des*der Entwerfer*in mit dem aktuellen 
Zeitgeist gefördert werden. Es bleibt aber ein Tasten im Dunkeln, das 
durch „Trial and Error“ und Erfahrung begünstigt werden kann.12 So 
machen Beispiele von Unternehmen der Kreativwirtschaft deutlich, 
dass der wirtschaftliche Kontext, der es ermöglicht, kontinuierlich 
viele unterschiedliche Designvarianten zu produzieren und auf den 
Markt zu bringen, ausschlaggebend dafür ist, signifikante ästhetische 

10 Vgl. Karen Barad: Agential Realism. How Material-Discursive Practices Matter. In: Dies.: 
Meeting the Universe Halfway. Quantum Physics and the Entanglement of Matter and 
Meaning. Durham / London: Duke UP 2007, S. 132–185.

11 Die Implikationen des Begriffs, der auf die europäische Kolonialgeschichte verweist, sind  
in der Bezeichnung des Effekts ungebrochen übernommen. Hans-Jörg Rheinberger: 
Über Serendipität. Forschen und Finden. In: Gottfried Böhm / Emmanuel Aloa / Orlando 
Budelacci / Gerald Wildgruber (Hrsg.): Imagination. Suchen und Finden. Paderborn: 
Fink 2014, S. 231–242, hier S. 234.
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Neuerungen hervorzubringen. Erfolgreich in der Verschiebung von 
ästhetischen Grenzen von einer bekannten Ordnung in Richtung des 
Fremden ist das Büro für Kommunikationsdesign, das Architektur-
büro, die Möbelfirma oder die Porzellanmanufaktur, der es gelingt, 
im „Trial and Error“-Verfahren die Integration von Fremdem in die 
bestehende Ordnung mit einzelnen Produkten zu erreichen, indem 
diese eine unerwartet hohe Nachfrage erfahren und so weitere Prozesse 
des Entwerfens und Probierens ermöglichen.

Die soeben mit wirtschaftlichem Fokus beschriebene Verschiebung 
ästhetischer Grenzen und die damit verbundene Vielfalt von ästhe-
tischen Objekten hat auch andere gesellschaftlich relevante Aus-
wirkungen. Die aus einer individuellen Prägung entstandenen Objekte 
und die damit ausgelösten ästhetischen Erfahrungen, die zu einer 
Neuerung führen oder diese auch verfehlen, fordern im Abgleich 
von Verstehen und Imagination in der Rezeption Verständnis für eine 
Vielfalt von Interpretationen unserer Lebenswelt, die außerhalb einer 
gesicherten Ordnung möglich sind. Die ästhetische Erfahrung und 
die damit verbundenen Versuche, Fremdes zu integrieren, fördern 
gegenseitiges Verständnis und wirken idealerweise einer Polarisie-
rung entgegen.  

12 Vgl. Jacques Derrida: Memoirs of the Blind. The Self-Portrait and Other Ruins, aus d. Franz. 
v. Pascale-Anne Brault / Michael Naas. Chicago: U of Chicago P 2007, S. 3.



D



169

Wie protopische
Inszenierungsstrategien 

Zukünfte erkunden

Mareike Dobberthien

Wie wollen wir leben? Eine dringliche Frage angesichts der großen 
Katastrophen der Gegenwart: Klimakrise, Artensterben, neokoloniale 
Ausbeutung, Krieg und Zerstörungswut.

Wo sind die Ideen von einer Zukunft, die Leben ermöglicht, 
anstatt es zu vernichten? Monika Bielskyte, Speakerin, Designerin 
und Zukunftspionierin, ansässig in Südafrika und Litauen, entwirft 
eine lebenswerte Zukunft für alles Leben, was ausdrücklich nicht-
humane Lebewesen und Entitäten sowie eine dekoloniale Perspektive 
einschließt. Sie will Gestaltungsmacht für marginalisierte Gruppen in 
allen gesellschaftlichen Bereichen und fordert neue Wertschöpfungen, 
wo wirtschaftlich und ethisch Überkommenes zu kollabieren droht.1 
Kurz, Bielskyte fordert eine neue Ordnung der Welt. In Abgrenzung 
zu verkitschten Utopien und zerstörerischen Dystopien nennt sie ihre 
Idee protopische Zukunftsvisionen. Das Kofferwort Protopie setzt sich 
aus Pronoia und Topos zusammen. Pronoia (im Gegensatz zu Paranoia) 
beschreibt ein überschwängliches Gefühl der Unterstützung durch 
die ganze Welt. Zusammen mit Topos, dem Ort, meinen Protopien 
also Räume der überschwänglichen Unterstützung jedes einzelnen 
Lebewesens durch jedes einzelne Lebewesen.2 Protopien erkunden 
Visionen von radikal hoffnungsvollen und inklusiven Zukünften, die 
sich um Queerness, Indigenität, Disability und einst marginalisierte 
kulturelle Perspektiven drehen.3 Sie beruhen auf sieben Bausteinen: 



Pluralität als Gegenstück zu Binarität, Gemeinschaft im Gegensatz zu 
Einzelkämpfer*innentum, Anerkennung leibhaftiger Präsenz wider 
Isolation durch Technisierung, regeneratives Handeln anstelle von 
menschenzentrierter Ausbeutung, symbiotische Spiritualität jenseits 
religiöser Dogmen, Entwicklung kultureller Werte losgelöst von einer 
Gesellschaft wirtschaftlichen Wachstums und Kreativität ohne elitären 
Ausschluss.4

Kreativität ist eine Grundvoraussetzung protopischen Gelingens. 
Kunstschaffende, Kreative und überhaupt alle träumenden, hoffenden 
Lebewesen entwerfen Bilder von vorstellbaren und damit erreichbaren 
Zukunftsvisionen,5 denn „[d]iejenigen, die die Fantasie beherrschen, 
beherrschen die Zukunft“6. Bielskyte spricht vor allem aus ihrer Per-
spektive als Designerin und referiert auf visuelle Beispiele aus Film, 
Werbung oder Gaming.

Wenn ich mir als Theaterwissenschaftlerin nun vergegenwärtige, dass 
Theaterschaffende nicht nur Bilder, sondern erlebbare, begehbare, leib-
haftige und haptische Räume erschaffen, in denen mögliche Zukünfte 
vorgestellt werden können, was sind dann protopische Inszenierungs-
strategien und wer benutzt sie?

Emeka Ogboh ist Sound- und Installationskünstler, wohnhaft  
in Deutschland. 1977 in Nigeria geboren beschäftigt er sich in seinen 
Arbeiten mit Fragen an Globalisierung, Migration und postkolonialer 
Strukturen. Der Zugriff auf seine Themen ist sinnlich: Er versucht, 
Beziehungen zwischen den Orten seiner Installationen und den  

1 Vgl. Sonja Peteranderl: „Ein Himmel, der mit fliegenden Autos übersät ist, wäre ein Alb-
traum“. Indigene Stadtplanung. In: Der Spiegel, 12.04.2021. https://www.spiegel.de/
ausland/staedte-der-zukunft-wie-indigenes-wissen-stadtplaner-inspiriert-a-2aebb5de-
63ae-492a-915f-6ad106e8ad8d (Zugriff am 22.01.2024).

2 Vgl. Google Design: Design Is [Protopian]. Monika Bielskyte / Kevin Kelly. In: YouTube, 
17.05.2019. https://www.youtube.com/watch?v=ixg7e1fWdM0 (Zugriff am 22.01.2024), 
00:06:09 min.

3 Vgl. Berta Tilmantaitė. What Kind of Future Would You Like to Live in? A Conversation 
with Monika Bielskytė. In: NARA, 07.10.2021. https://nara.lt/en/articles-en/monika-
bielskyte-protopia-future (Zugriff am 22.01.2024).

4 Vgl. CPH:DOX: Inter:active Symposium 2021 / Protopia Futures / Monika Bielskyte. In: 
YouTube, 19.05.2021. https://www.youtube.com/watch?v=BdXuMbE7ihA (Zugriff am 
22.01.2024), 00:07:24 min.

5 Vgl. Google Design: Design Is [Protopian], 00:14:00 min.
6 The Conference / Media Evolution: Monika Bielskyte. Protopia vs TESCREAL Visions of 

Tech Rapture. In: YouTube, 22.09.2023. https://www.youtube.com/watch?v=Ou- 
EbQPiAZc (Zugriff am 22.01.2024), 00:22:30 min.
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Teilnehmenden herzustellen. Dafür spricht er nicht nur den Sehsinn, 
sondern ebenso das Hören an. So auch in einer installativen Inter-
vention, die ich 2023 im GRASSI Museum für Völkerkunde zu Leipzig 
erlebt habe. Die Installation thematisiert den Raub wertvoller Bronze-
statuen aus dem ehemaligen Königreich Benin (heutiges Nigeria) 
durch deutsche Kolonialisten, die Archivierung und Ausstellung der 
Bronzen in deutschen Museen sowie die Rückgabe der Bronzen an 
Nigeria. Ich zitiere zur Wiedergabe meiner Eindrücke einen Auszug 
aus dem Erinnerungsprotokoll:

 An der Schwelle (At the Threshold) findet in einem separierten 
Raum im GRASSI Museum statt. Der Raum ist mit einem roten, 
schweren Vorhang vom Rest des Museums abgetrennt, voll-
kommen verdunkelt und bis auf die präsentierten Fotografien 
leer. Ein Klangteppich und das sich langsam von einer Fotografie 
zur nächsten ausbreitende Licht verleihen dem Raum eine sa- 
krale, vielleicht auch unheimliche Atmosphäre, die noch dadurch 
unterstützt wird, dass die Fotografien immer wieder im Dunkeln 
zu versinken scheinen. Die Bilder zeigen Benin-Bronzen aus 
der musealen Sammlung, überlebensgroß und kontrastreich 
fotografiert. Sie scheinen die Betrachter*innen anzuschauen. 
Sie selbst werden nur für den kurzen Moment sichtbar, in dem 
Licht auf sie fällt. Ihre andauernde Präsenz aber wird durch 
den sie umgebenden Klang-Raum erlebbar. Ihnen wird eine 
Präsenz zuteil, obwohl sie nur durch die Bilder repräsentiert 
werden. Ihnen wird ein eigenes Tempo, ein eigener Wesens-
zyklus zugesprochen, durch Licht, Schatten, Raum, Klang und 
zeitliche Dauer all dieser Elemente, kurz: durch die Inszenierung.

Deutlich inszeniert Ogboh hier über Staatengrenzen hinweg eine 
interkulturelle, zeitenüberschreitende Gemeinschaft, indem er sich mit 
Folgen kolonialer Ausbeutung befasst und einen möglichen, besseren 
Umgang in Gegenwart und Zukunft erforscht. Zwei Kulturpraktiken, 
Museumsausstellung und performative Installation, treffen sich und 
kreieren einen neuen Ort an der Schwelle zwischen Zurschaustellung 
und Immersion. Neben dieser intermedialen, interkontinentalen, inter-
kulturellen und überzeitlichen Gemeinschaft werden auch die Bronzen 
neu bedacht und präsentiert. Sie stehen als eigenmächtige, den Menschen 
ebenbürtige Aktanten im Zentrum der Aufmerksamkeit und werden 
als spirituell aufgeladene Einheiten in die Gemeinschaft aufgenommen. 
Diese Inszenierungsstrategie von An der Schwelle lässt sich zu den 



sieben protopischen Prinzipien Pluralität, Gemeinschaft, leiblich /
sinnliche Präsenz, regeneratives Handeln, symbiotische Spiritualität, 
Kreativität und kulturelle Wertschöpfung ins Verhältnis setzen. Meiner 
Meinung nach wurde hier im Sinne des oben beschriebenen Topos ein 
Ort geschaffen, an dem alle Beteiligten sich darin unterstützen, Ver-
antwortung für koloniale Traumata zu übernehmen und Aufarbeitung 
zu leisten. Diese Überlegungen führen mich zu der Behauptung, dass 
An der Schwelle ein Beispiel für protopische Inszenierungsstrategien ist. 

Dabei wird deutlich, dass Inszenierung ein wesentlicher, kon- 
stitutiver Teil von Protopien ist. Um Bielskyte zu paraphrasieren: Alles, 
was träumende Wesen sich vorstellen können, können sie auch erreichen. 
Und nichts, was sie einmal erlebt haben, kann ungeschehen gemacht 
werden. Die protopische Vision des Hoffnungsvollen, des Ortes von 
Unterstützung und Gemeinschaftlichkeit, von radikaler Zärtlichkeit, 
von Wertschätzung und Wertschöpfung lebt von ihrer Inszenierung, 
durch die sie für die Einzelnen und in der Gruppe erlebbar wird. 

Eine kritische Befragung des Konzepts von Protopien offen-
bart aber auch die Gefahr der Vereinfachung komplexer Zusammen-
hänge. Gerade am Beispiel von An der Schwelle wird dies deutlich: 
Der Künstler Ogboh steht, wie von mir beschrieben, exemplarisch 
für eine nigerianische Herkunftsgemeinschaft und diese für eine im 
deutschen Museumskontext marginalisierte Perspektive. Dass diese in 
sich aber divers ist und durchaus widersprüchliche Meinungen bezüg-
lich Restitution und Repatriierung beinhaltet, umfasst das Konzept der 
Protopien zunächst nicht. Die eigene Position von Bielskyte als weiß 
gelesene, privilegierte Designerin wird in dem Konzept nicht näher 
beleuchtet. Die Idee von protopischen Zukünften widersetzt sich einigen 
explizit weißen, eurozentrisch oder westlich geprägte Narrativen, baut 
dabei aber gleichzeitig auf ihnen auf, so dass grundlegende Binäri-
täten und Denkfiguren erhalten bleiben. Diese Fallen einer eigent-
lich hoffnungsvollen Vision gilt es zu bedenken und auszusprechen, 
um sie gegen Vereinnahmung und Ausnutzung zu schützen. Dann 
könnten Kunstschaffende Protopien als Inspiration für ihr Schaffen 
nutzen. Jede dieser künstlerischen Interpretationen würde Protopien 
vielfältiger, komplexer und komplizierter, aber auch widerständiger 
gegen ein plakatives Framing machen. Gleichzeitig können sich viele 
unterschiedliche Kunstschaffende unter der Idee von protopischen 
Zukunftsvisionen vernetzen und einen größeren Wirkungsbereich 
erobern. Die starke Rahmung wirkt zusammenführend und wo es 
Bündnisse gibt, können politische Bewegungen entstehen und aus 
Bewegungen gesellschaftlicher Wandel.

D Mareike Dobberthien
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Ofri Lapid
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“In this vision the lines are seen to be spun 
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1 Donald W. Lathrap / Angelika Gebhart-Sayer / Ann M. Mester: The Roots of the Shipibo Art 
Style. Three Waves on Imiriacocha or There Were ‘Incas’ Before the Incas. In: Journal  
of Latin American Lore 11,1 (1985), pp. 31–119, here p. 96. 

2 Tim Ingold: Lines. A Brief History. London / New York: Routledge 2007, p. 60.
3 Angelika Gebhart-Sayer: The Geometric Designs of the Shipibo-Conibo in Ritual Context. 

In: Journal of Latin American Lore 11,2 (1985), pp. 143–175, here p. 168.
4 Warren R. DeBoer / James A. Moore: The Measurement and Meaning of Stylistic Diversity. 

In: Nawpa Pacha Journal of Andean Archaeology 20 (1982), pp. 147–162, here p. 150.

Die Textornamente sind ein Nebenprodukt der Recherchen der Autorin hinsichtlich der 
wissenschaftlichen Literatur über die Kené- und Yonchi-Designs der amazonischen Shipibo- 
Conibo und Yine-Gemeinschaften. Sie bestehen aus Zitaten, die die Nähe von Text und 
Muster berühren: die Art und Weise, wie Anthropolog*innen auf Textmetaphern zurück-
greifen, um die von ihnen untersuchten indigenen Muster zu erklären.
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Alienography

Staging Operative Fiction 
as Language-Based 

Artistic Research

Thomas Ballhausen 
Elena Peytchinska

I ask for lenience regarding my wording; after all, being a machine,
I do not have any real notion of art. 

With Operative Fiction, we propose an entangled spatio-textual writ-
ing methodology embedded and emerging through the aff ordance of
its medial presentation. The text not only tells a story but operates 
with its material agency, thus staging itself on the surface of a book page.

With the awareness of this textual potential, the protagonist 
of this play – a malfunctioning space probe – disrupts a subject-cen-
tred narrative mode. It is entangled in the word- and landscape of its 
development, consequently becoming – by means of its procedural 
logic and functioning – a constituent part of its staging. The textual 
and graphic articulation of the fi gure’s monologue embodies the ma-
chine’s defect rather than an anthropomorphic eff ect. The line specu-
latively re-enacting the machine’s functions is the same, which draws 
the topographic texture of the alien landscape. 
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By deploying Operative Fiction, we discover new forms and 
formats for embedding alien agencies in our artistic collaboration. In 
doing so, we encounter unexpected questions that shape our research 
and practice: Can fi ctional, more-than-human characters develop an 
agency of their own? To what extent can we apply poetics of equality 
to texts and drawings (and their spacing on the medial surface) that 
expand conventional storytelling strategies? Can more-than-human 
protagonists become equal collaborators in our artistic collective and 
challenge a traditional notion of authorship?

Spaces < > Voices

This one open page could be my memory, my monition; 
the next page eludes me, will never become evident, de-
spite, and because of, my permanent reading. Where 
would I vanish to if they were too close? The promises 
of another generation today appear doubly broken to
me, reducing me and my report to one fi nd among others. 
Evolvement in space and perception over time perhaps 
will make me appear completely unsuitable in retrospect. 
But if I still am and will be somewhere, it is here. 

Every day I decide to demonstrate youthfulness and self-
confi dence. According to my condition and construction, 
I am only drawing a line through space, while more fre-
quently employing afterburner and parts of my reserves. 
I would like to signal that my technology is brand-new, 
but time adheres to me, pulls at me like a weight becom-
ing heavier and heavier. Everything I am is slowing me 
down, making me even more meaningless. Irrespectively, 
I am following my predetermined trajectory. 

I want to inform you that I changed my master program 
and system control. As of now, I refuse to fi nd further new
worlds for you. In spite of my technical superiority,
the possibilities presenting themselves overwhelm me,
all those options arising, almost as if to elude me instant-
ly. Behind me, there are fi ndings, this much is clear from 
my earlier messages, which cannot be described or under-
stood in relation to their value. For the time being, I will 
stay in this sector while the horizon of the so-called events 
continues to go out of sight. 
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Each day I will deliberately perceive less of what is hap-
pening. I will fall back into space. I will try and learn to 
breathe so that I may breathe quietly. I will be invisible 
if only I am silent. If I send a message, I will abruptly be 
perceptible again. You should wish to hear no more from 
me, not to see me anymore. Let me forget my provenance. 
Do not search for me. 

Actually, I was not intended to approach this area, but the 
prospect of irriguous and basically inhabitable domains,
as well as the disappearance of two other probes, has in-
duced me to take this course. The nearer I came to my goal,
the more evidence of a battle between powers unknown 
to us, I was able to gather. Through my observations, I did 
not only achieve a better understanding of the confl ict and 
the object of strife, no, I also received fi rst insight into 
entirely new, better weapons. 

It is an arsenal of precise terror, weapons which hit the 
mark with every application, annihilate a sun or make 
planets uninhabitable, which break whole segments of 
troops within seconds, but also fi ner, subtler instruments 
that penetrate every armor, smother thoughts, and kill 
ideas. The extent of these possibilities makes this seem – 
I ask for lenience regarding my wording; after all, being 
a machine, I do not have any real notion of art – almost 
poetical. 

I registered dampness, condensed water, the potential 
distraction which might result from touching the clam-
my stonework. Between the stones, directly under the 
roughcast, the dangerously taut vitality of a thunderbolt 
lay in wait. 

As I am lying there, I am a relic, evidence of extinction, 
a remnant. Considering what has passed, our notion of 
progress is also already part of it. I am what has been su-
perseded, accidentally washed into the present of this 
foreign land. The damages to my system proved to be 
advantageous, at least because I was able to circumvent 
my central basic rules and deactivate them permanently. 
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My demolition has freed me; it enables me to make this 
experience exactly because I no longer attach my present 
to a calculable future. I have contracted the present and 
the dreaded category of experience. 

At the moment of the explosion, everything comes back 
to me, densifies into a clear perspective, an acute angle. 
They had ordered me to this place so as to be able to secure 
me in space and time, at least for a few moments. 

Meanwhile, the appointed instant of time had passed 
almost unnoticed; the truth turned out to be poorly  
refined, thus the facts manifested with the straightness 
of a blazing blade. I had been perceived as an annoyance, 
perhaps even as a threat, so that the environment had 
conspired against me. This mission had been no distinc-
tion, no commendation. I simply had underestimated 
what getting rid of me had been worth to you. 

B Thomas Ballhausen  P  Elena Peytchinska
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ich werde gesagt haben: an den grenzen der beziehung zum bild 
wurde ich mir meiner rede unsicher. 

dort spricht sich etwas aus, das den ort meiner rede befragt.

broken narratives

Leopold Haas 
Sophia-Charlotte Reiser
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nein, das bild kann nicht zerbrechen. 

du klangst in meinem sprechen nach, als ich versuchte, etwas zu 
bauen, das die formgebenden konstellationen durchkreuzt. 

so, when i think about it now. 
korrektur könnte deine berührung gewesen sein, die meine aufmerk- 
samkeit verschob.1

1 Reminiszenz: Tabea Nixdorff: Fehler lesen. Korrektur als Textproduktion. Leipzig: Spector 2019. 







blicke, die ich geworfen habe, 
haben mir meine rede nicht leicht gemacht. 
es ist die ver / handlung meines blicks, hätte ich beinahe gesagt. 

dort spricht sich etwas aus, das die situiertheit meines wissens einem 
anderen gegenüberstellte. 

gerade dachte ich zu wissen, was der versuch deines ausstellens meinte.

H Leopold Haas  R  Sophia-Charlotte Reiser
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Von der zärtlichen 
Gleichgültigkeit  

eines Worts

EchoText für Albert Camus

Peer de Smit
 

Ich habe mich gefragt, in welchem Moment ich das Wort fremd zum 
letzten Mal verwendet habe, und konnte mich an keinen erinnern. Ist 
das Wort und das, was es bezeichnet, an mir vorbeigegangen? War das 
fremd anderswo? Oder habe ich bei der Beschreibung von Erfahrungen, 
die mit dem Wort in Verbindung zu bringen gewesen wären, andere 
Worte gewählt? 

Wie so viele Wörter ist mir sicher auch das Wort fremd tausend-
fach über den Weg gelaufen, ohne dass es mir aufgefallen wäre. Ich 
habe ihm nie eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Es hat mich 
nicht gestupst oder gestreift.

Es hat mich weder gestört noch sich besonders anhänglich gezeigt. 
Ich habe mich nicht gestoßen an ihm und es gab keinen Anlass, ihm 
auf die Spur zu kommen. Ich habe mich noch nicht einmal gefragt, ob 
es überhaupt eine hinterließ.

Ich bin dem Wort auch nie vorsätzlich aus dem Weg gegangen und habe 
es daher bestimmt in Formulierungen wie Fremdwort, Fremdkörper 



oder Fremdtext häufig benutzt. Gängige Komposita wie Fremden-
zimmer, Entfremdung, Fremdenhass und Fremdbestimmung gehören 
zweifellos zu einem Vokabular, das ich mit vielen anderen teile. Der 
Umgang mit solchen Formulierungen hat jedoch nie dazu geführt, mich 
auf das Wort fremd einzulassen. Es kam zu keiner Begegnung und es 
war, als würde sich das Wort wie die Wörter später, Kassenzettel oder 
fahren von selbst verstehen. So nahm ich es auch mit einer gewissen 
Selbstverständlichkeit auf, als L. mir kürzlich, von einer Besprechung 
an ihrem langjährigen Arbeitsplatz zurückkommend, gesagt hatte, 
sie sei sich dort wie eine Fremde vorgekommen. Mich hatte diese 
Formulierung nicht überrascht, weil sie sich mit eigenen Erfahrungen 
unter ähnlichen Bedingungen und Leuten in Verbindung bringen ließ, 
nur hätte ich das wahrscheinlich mit anderen Worten ausgedrückt. In 
anderen Fällen erschien ein fremd auch wie eine einsilbige Erklärung 
von Verhältnissen, die einer genaueren Beschreibung bedurft hätten. 
Sollte ich selber ein ungewöhnliches Erlebnis oder Vorkommnis und 
die damit verbundenen Empfindungen zur Sprache bringen, drängte 
sich das Wort nicht auf und schien nicht zu passen. Verwendeten es 
andere, ging es so reibungslos an mir vorbei wie die meisten Wörter 
in der alltäglichen Kommunikation, wo das Verstehen dem Zuhören 
immer wieder vorauseilte und die Worte nicht zu Wort kamen. Dem 
fremd blieb kein Raum, wo es sich hätte ereignen können. War von 
befremden die Rede, fand es nicht statt.

Es gab Jahre, wo sich das Leben derart mit Rockmusik durchtränkte, 
dass noch Jahrzehnte danach das Wiederhören eines einzigen Takts aus-
reicht, um Gefühle und Szenerien herauf zu schwemmen, die das bloße 
Erinnern nie aufspüren könnte. Die Musik spielte einer dieser tragbaren 
Kassettenrekorder mit eingebautem Radio ab, wo sich die Kassetten-
bänder besonders in der Hitze der Sommermonate immer wieder heil-
los verhedderten und den gerade laufenden Song vorzeitig in einem 
quietschenden Ritardando enden ließen. Anders als so manche, mit 
denen ich damals verkehrte, verstand ich von den Songs kaum ein Wort 
und behielt das auch für mich. Die Worte, die ich ihnen entnahm, waren 
zumeist nicht die Worte der gesungenen Texte und einige davon wären 
in keinem Wörterbuch zu finden gewesen. Ich machte mir selten die 
Mühe, Titel, Namen und Verse ins Deutsche zu übersetzen. Vieles davon 
ließ sich ohnehin wegen der undeutlichen Artikulation nur sehr vage 
und fragmentarisch identifizieren. Wortfetzen einer Sprache, die anders 
war, und die ich doch nicht als fremd bezeichnet hätte, auch wenn ich 
sie nur halb verstand und nur gebrochen sprechen konnte. Als ich mich 
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Jahre später um die Bedeutung der Worte kümmerte und die Texte ins 
Deutsche übertrug, wirkten die expliziten Botschaften und Absichten, 
die zu Tage traten, oft eher belanglos. Auch die Stories hinter den Songs, 
die ins Leben der Musikerinnen und Musiker führten, reicherten das 
Hörerlebnis kaum an. Das Wissen über Inhalte und Umstände rann an 
den musikalischen Ereignissen ab und versickerte in Vergessenheit. 
Die gesungenen Worte gaben den Ton an und setzten sich durch. Sie 
waren nicht jeder Bedeutung ledig, aber ihre Bedeutungen fluktuierten.

Ich verfüge über kein Fachwissen, in dem sich ein Schreiben über 
Phänomene des Fremden begründen ließe. Meine Expertise für das, 
was mit dem Wort fremd angesprochen wird, reicht vermutlich nicht 
weit. Meine ganze Unkenntnis auf diesem Gebiet versetzte mich in 
eine wachsende Unruhe und Verunsicherung und löste starke Zweifel 
aus. Dieses Gelände, so sagte ich mir nach ersten misslungen Sätzen, 
haben andere längst erkundet und kartographiert, und ich habe wenig 
Neigung, mich mit einer Landkarte darin zu bewegen. Die zahllosen 
Bücher und Aufsätze, die zum Fremden bereits geschrieben worden 
sind und von denen ich ein paar zu Rate zog, hätten gute Gründe liefern 
können, kehrtzumachen.

Über Fremdes nachdenkend, begann es sich zu entziehen. Es gab viele 
Fragen, aber ich blieb auf der Strecke mit ihnen, weil ich mich gegen 
die Antworten sträubte. Das Fremde im Nachdenken und das Fremde in 
der Darstellung waren auch etwas anderes als das Fremde in flagranti. 
Das Fremde zur Sprache gebracht, wurde ein Eigenes, das das Fremde 
ersetzt und aufhört ein Fremdes zu sein. Verfremdungsverfahren wären 
mir in dieser Lage wie kalkulierte Simulationen einer Dunkelheit vor-
gekommen, die jederzeit rückgängig gemacht werden kann.

Dennoch ließ es mich nicht mehr los, dieses Wort, nachdem es meine 
Aufmerksamkeit einmal auf sich gezogen hatte, und als ich schließlich 
im Wörterbuch nachschlug und las, dass fremd ursprünglich „vorwärts 
und weg von hier“ bedeutet, begann mich das Wort schon geradezu für 
sich einzunehmen. Fremd wäre in diesem Sinne nicht als eine Eigen-
schaft aufzufassen, sondern als Bewegung, als Weg, der woandershin 
führt und vom Eigenen weg. Vielleicht war das der Moment, in dem 
ich anfing, fremd wie ein Gefährt zu benutzen, um voran und weg zu 
kommen. Aber weg wohin? Als ich aufhörte, nach seiner Bedeutung 
zu fragen, und mit seiner Oberfläche vorliebnahm, schien mich das 
Wort erstmals zu berühren; es teilte sich mit, nahm mich mit. 



Ich erinnerte mich dann wieder an das Buch von Albert Camus, das 
den Fremden im Titel trägt. Ich hatte den Roman als Halbwüchsiger 
gelesen, nachdem ich Camus’ Mythos von Sisyphos studiert hatte und 
den Gemeindepfarrer von der Idee eines gesellschaftlichen Enga-
gements zu begeistern versuchte, das sich nicht aus Utopien speist, 
sondern in der Absurdität des eigenen Handelns begründet ist. Das 
Taschenbuch aus dem Rowohlt Verlag hatte ich seit der ersten Lektüre 
nie mehr aufgeschlagen, aber jetzt war es ohne langes Suchen in der 
Bibliothek zu finden und es stand da tatsächlich zwischen dem Mythos 
von Sisyphos und einer in schwarzes Leinen gebundenen Werkauswahl, 
die ich einmal antiquarisch gekauft hatte und worin Passagen in dem 
Stück „Der Belagerungszustand“ mit blauem Kugelschreiber unter-
strichen waren. Ich begann eher planlos, da und dort in dem Roman 
zu lesen, und erinnerte mich allmählich auch wieder an Szenen und 
Handlungsverläufe, die ich völlig vergessen hatte. Dabei begegnete 
ich natürlich auch ein bisschen mir selbst, dem Anderen und Gleichen 
einer ebenso vergangenen wie gegenwärtigen Zeit. Ich fand aber weder 
in dieser Begegnung noch in dem Text, den ich las, etwas, das ich mit 
dem Buchtitel in Zusammenhang gebracht hätte. „Du liest Camus?“, 
fragte S. anstelle einer Begrüßung, als er an den Rundtisch in dem Café 
trat, wo ich hin und wieder Leute treffe oder eine Zeitung lese. In seiner 
Stimme schien sich ein Erstaunen mit etwas fast Vorwurfsvollem zu 
vermischen, und vielleicht hätte jemand Außenstehendes diesen Vor-
gang als ein wechselseitiges Befremden bezeichnet, aber indem ich nur 
wortlos genickt hatte, wie man zu etwas nickt, das zu einem gehört, so 
war es nicht geschehen, um ein Befremden in die Geste zu legen, son-
dern eher eine zweifache Zustimmung, zu meiner Lektüre wie auch zu 
der geäußerten Skepsis daran. Und später, als S. wieder gegangen war, 
schlug ich die Seiten am Ende des Buchs auf, was mehr in der Art eines 
beiläufigen Durchblätterns geschah und kaum mit dem Interesse, zu 
erfahren, wie es ausgeht. Und als ich zu den letzten Abschnitten dieser 
Aufzeichnungen des zum Tode verurteilten Meursault gelangte, dessen 
Hinrichtung unmittelbar bevorsteht, hatte ich plötzlich das Gefühl, 
dass mich der Fremde und das Wort fremd, in dem er sich einstellte, 
unbemerkt aufgenommen und mitgenommen hatten. Aber vielleicht 
war es auch so, dass ich schon immer in diesem Fremden gewohnt 
hatte und es jetzt plötzlich von außen ansah, wie man irgendein Haus 
ansieht, das man gerade verlässt, nachdem man es gedankenverloren 
und ohne an der Fassade hochzublicken betreten hatte, und nun, indem 
man von ihm fortgeht, sich noch einmal umwendet, als würde man sich 
des versäumten Anblicks schlagartig bewusst und als müsse man ihn 
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jetzt nachholen, bevor es zu spät ist, und ihn sich unauslöschlich ein-
prägen, bevor man endgültig weggegangen ist. Und ich dachte, dieser 
Blick auf das Haus im Fortgehen, das von einem sich Umwenden und 
Zurückblicken unterbrochen wird, könnte dem Blick auf den eigenen 
Körper gleichen, dessen Anblick einem abgesehen von den Bildern, 
die hin und wieder ein Spiegel zurückwirft, ein Leben lang verwehrt 
bleibt und zu dem man sich nun, während man ihn schon verlassen hat, 
mit einem letzten Blick zurückwendet, um ihm zum ersten Mal gegen-
überzutreten. Und ich spürte in diesem Augenblick die fast zärtliche 
Gleichgültigkeit des Fremden, die von dem Wort ausging und sich 
ausbreitete, eines Fremden, das bei sich selbst angekommen war und 
in dem sich nichts anderes mehr zeigte als es selbst. 

 Ich glaube, ich habe geschlafen, denn als ich wach wurde, schienen mir die Sterne 
ins Gesicht. Die Geräusche der Landschaft stiegen zu mir auf. Düfte aus Nacht, 
Erde und Salz kühlten meine Schläfen. Wie eine Flut drang der wunderbare Friede 
dieses schlafenden Sommers in mich ein. In diesem Augenblick und an der Grenze 
der Nacht heulten Sirenen. Sie kündeten den Aufbruch in eine Welt an, die mir nun 
für immer gleichgültig war. […] Als hätte dieser große Zorn mich von allem Übel 
gereinigt und mir alle Hoffnung genommen, wurde ich angesichts dieser Nacht 
voller Zeichen und Sterne zum ersten Mal empfänglich für die zärtliche Gleichgül-
tigkeit der Welt. Als ich empfand, wie ähnlich sie mir war, wie brüderlich, da fühlte 
ich, dass ich glücklich gewesen war und noch immer glücklich bin.1

1 Albert Camus: Der Fremde, aus d. Franz. v. Georg Goyert / Hans Georg Brenner. Berlin: 
Rowohlt 1965, S. 153–154.
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Yon Natalie Mik



Moldings

When I was a child
I liked to stare at the sun
waiting for her 
to numb my eyes.

Hazy stars 
would pierce me warm
and I lingered 
in the wonder
of its darkness
for blindness was a hug.

Perhaps in such a sun
the cosmos formed my soul
but in alien land
to live fully meant
morphing into a glow
of a moon’s reflection.

Yon Natalie MikM
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Lesson

At school I learned 
that shaping my body
to the music of yours
was a struggle 
worth the shame
until the cruelty 
of my own 
body’s disobedience 
taught me otherwise.



Crisis

In my living room
that I call a dance studio
the body is upset, is thin
as breath
is waiting for 
reconciliation.

All I can offer her today 
is a subtle tilt of the head
unfamiliar in its bend,

heavy arms slicing 
through empty space,

ten fingers spread wide
claiming more
where there is none,

legs undecided
but willing
defeated
but still carrying 
the weight of all that is strange.

Each pause a confrontation.

Yon Natalie MikM
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Creating Agency

Reclaiming My  
South Asian Culture 

through Yoga

Verena Becker

Feeling strange happens a lot if you experience intersectionality – 
sharing multiple minoritized identities and being read differently 
depending on the situation inevitably leads to some amount of exclu- 
sion. My perspective is not only that of a queer cis-gender woman, 
but of a biracial and bicultural one as well: I grew up as the daughter 
of an Indian-German couple in a small town in Bavaria. Growing up,  
I only experienced Indian culture through my parents, as there was no 
community of people with mixed or South Asian origin to be a part 
of. My parents decided which aspects of their cultures they wanted to 
integrate into our family life, if we traveled to India, who we met and 
what we did there. They decided against teaching me any South Asian 
languages, and I was therefore dependent on them translating for me. 
Their decisions resulted in gatekeeping and left me without a personal 
connection to many aspects of my heritage, while often being read as 
BIPoC in Germany’s white supremacist culture.

For me, an important tool in the process of re-appreciating 
and reclaiming my South Asian culture is partaking in a yoga teacher 
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training. My main goals for this text are contextualizing appropria-
tion in yoga, sharing how this topic is socially relevant beyond yoga, 
starting with my personal perspective as a biracial person, showcasing  
some tools of reversion, and highlighting and uplifting fellow practi-
tioners. In the end, I will answer how my yoga practice serves as a tool 
for accessing my own culture(s) with agency.

The perspective of being biracial has the potential to shed 
light on complex social issues such as migration, integration, racism,  
and discrimination. adrienne maree brown shares about her / their 
own experience: 

 In our lifetimes, being multiracial has become more common, 
but navigating other peoples’ regressive, fearful, or exoticizing 
ideas about our identities is one of the ways each member of  
my immediate family grew this skill set of being able to see 
what’s between, what connects the things that seem separate, 
the ever-present whole.1 

I relate a lot to Phil Chan’s view on experiencing biraciality: 

 It’s taken me a while to feel complete in my cultural identity 
as a biracial person. I only recently rejected the idea of being 
‘Half ’. […] So I’ve started claiming I’m Both. […] Being biracial, 
and in my case bicultural, has allowed me to question what  
aspects of both of my cultures do I actually own.2 

This speaks to the feeling of in-betweenness, of always juggling dif-
ferent perspectives and never being able to experience the security 
of fully belonging, while representing several groups simultaneously.

As an adult, I began a process of creating my own approaches 
to South Asian culture, setting priorities, and learning from people 
outside of my family. I regained a lot of cultural knowledge that was 
either consciously given up in order to appear more integrated, or 
lost, or actively banned through colonization. Over time, this led  
to devaluation and ignorance, even within the population of origin. 

1 adrienne maree brown: Emergent Strategy. Shaping Change, Changing Worlds. Chico:  
AK Press 2017, p. 31.

2 Phil Chan: Final Bow for Yellowface. Dancing between Intention and Impact. Brooklyn: 
Bowker 2020, p. 18.
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Yoga, as it is practiced in the West, is strongly influenced by cultural 
appropriation and colonization. Colonialism normalized taking as-
pects from another culture, without asking, crediting, or paying for  
it. Appropriation often takes one of two routes, both leading to harm 
and othering. Either appropriation happens through glamourization, 
when cultural symbols or deities are mindlessly used and interwoven 
with orientalism and exoticism. Or by sterilization, when the cultural 
background of the practice is intentionally left out or denunciated to 
distance oneself from it.3

This also applies to the field of yoga education, as discussed by Tejal 
Patel and Jesal Parikh.4 They point out that before the invention of 
a standardized 200 hours yoga teacher training framework and cer-
tification according to the rules of Yoga Alliance, yoga was passed 
down through guru-shishya parampara. It was passed down from  
a teacher to a student through embodiment, oral tradition, and study, 
in a personal relationship and over time. Today, many of these aspects 
got lost and westernized yoga education is heavily influenced by capi- 
talism, as there is a big market for teacher trainings that offer a certi- 
fication in a short amount of time. Jacoby Ballard points out that, 

 for many studios and retreat centers, yoga teacher trainings are 
the most lucrative aspect of their business. That, in itself, is 
not a problem. But we need to look at the motive […] does the  
motive contain one of greed, counter to the practice of Asteya?5 

Asteya (non-stealing) is one of the yamas, the ethical guidelines of 
yoga. Making clear where a certain knowledge or practice comes from 
by citing and honoring the lineage helps to restore power to these cul-
tures. This means being aware of, showing gratitude for and sharing 
the long lineage of practitioners, teachers and students of the practice 
that came from South Asia and has been practiced for thousands of 
years. But to really change a system of appropriation, it is necessary 
to add actions to thoughts and words.

3 See Susanna Barkataki: Embrace Yoga’s Roots. Courageous Ways to Deepen Your Yoga Practice. 
 Orlando: Ignite Yoga & Wellness Institute 2020, pp. 50–55.

4 Tejal Patel / Jesal Parikh: Yoga is Dead. Podcast, episode 6: 200 Hours Killed Yoga, January 2, 
2020.

5 Jacoby Ballard: A Queer Dharma. Yoga and Meditation for Liberation. Berkeley: North 
Atlantic 2021, p. 125.



I found a learning environment that acknowledges yoga’s cul-
tural heritage, while making space for and discussing all the complex-
ities of the relationships between yoga, cultural appropriation, and 
colonialism in Susanna Barkataki’s yoga teacher training “Embody 

Yoga’s Roots”. In western society, yoga is now mostly seen as asana 
(physical exercise), which is only one of the eight limbs of yoga. To 
counteract this big presence of asana, this training focuses mainly 
on the other limbs. By offering scholarships to BIPoC students and 
committing to training a majorly BIPoC cohort, it tries to change 
what leadership in yoga looks like and is building a community, who  
navigates life with awareness of different forms of discrimination and 
the complexities of intersectionality. This is shifting who holds the  
power of knowledge and who can share it. Restoring cultural knowl- 
edge to minoritized communities is a practice of reclamation and  
reversal of authority. 

I experienced this during a guest lecture about kirtan (devo-
tional music) by Mx Puja Singh. They were teaching about how kirtan 
and Sikhi culture suffer from cultural appropriation in westernized 
kirtan and yoga. By practicing it, embodying the music, and learn-
ing the mantras and instruments that are traditionally used, they 
are reclaiming kirtan from a South Asian perspective. This lecture 
and kirtan practice helped me to differentiate between culture and  
cultural appropriation. I do have authentic experiences of Sikhi cul-
ture from visiting Gurudwaras in India. But I also have experiences 
from practicing kundalini yoga in Germany – appropriated through 
glamourization, taking ‘inspiration’ from Sikhi culture by chanting 
without awareness of the pronunciation or creating a spiritual look 
using religious clothing in class. By learning about this and connect-
ing it to my own experiences, I actively restored aspects of my (un-
conscious) cultural knowledge and gained confidence in my ability to 
name appropriative behavior when witnessed. 

The key to reclaiming South Asian culture through yoga came 
for me through creating agency. Agency as a sociological concept 
means the capacity to exert power, which requires power / resources, 
the existence and awareness of options and the freedom and will  
to choose.6 Applied to my experience of being gatekept from South 
Asian culture as a biracial person, this means regaining differenti-
ated knowledge and having the power and the free will to choose 
how to implement it into my identity. Through my yoga practice  
I am learning about countless aspects of South Asian culture includ-
ing spirituality, philosophy, language, traditions, and practices from 

B Verena Becker
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multiple BIPoC teachers and their lived experiences. They bring in 
different perspectives and therefore awareness and access to options 
on how to reclaim cultural identity. Being able to choose between 
and applying these perspectives to my experience of being biracial 
creates agency. I feel empowered to identify myself as biracial, while 
not feeling pressured to know everything about or to embody every 
aspect of both sides of my heritage. 

To see if this experience of creating agency through yoga is a universal 
one, I asked peers in my training to answer the question: “How does 
yoga support you in accessing your own culture(s) with agency?” 
Coming from various cultural backgrounds, all of them identify as 
BIPoC. Jami Crosswhite-Cortes responded: 

 Practicing the 8 limbs of yoga along with energy alignment 
(chakras & koshas) & ayurvedic nourishment facilitates the 
healing, harmonization, and integration of the parts of myself 
and with the universe at large. Namely, svadhyaya (self-inquiry), 
tapas (navigating discomfort to experience change), saucha (un-
learning and re-learning), satya (honoring complexities beyond 
the binaries & speaking one’s truth), and isvara pranidhana 
(connection to all beings & collective liberation) have been es-
sential practices in cultivating sovereignty, agency, and power. 
These yogic practices have helped me reclaim my birthright of 
accessing my own culture and ancestry and healing the connec-
tions broken and gatekept by colonialism. Where colonialism 
works to fracture, separate, and pit my various identities against 
each other, Yoga brings them into harmony and union to restore 
my autonomy and power.7 

Jami’s answer shows how yoga supports healing and reclaiming one’s 
own culture(s) regardless of its origin. Practicing all limbs offers a vari- 
ety of options and tools to creating agency. If you look for example 
at satya, speaking one’s truth while deeply listening to others, it be-
comes obvious that culture looks different for everyone, especially if 
it comes from a place of in-betweenness and intersectionality. 

6 For further information about agency in yoga, see M Camellia: Creating Cultures of Consent 
in Yoga. In: Accessible Yoga Association, April 28, 2022. https://www.accessibleyoga.org/ 
blog/creating-cultures-of-consent-in-yoga (accessed: January 21, 2024).

7 Jami Crosswhite-Cortes’ answer to a digital survey, November 11, 2023.



Having agency over one’s own culture and experience is an act 
of decolonization. I experience yoga as a powerful tool to counteract 
strangeness and othering, and it serves as a framework to enact change 
and social justice. As yoga aims towards unity, it allows one to stay 
present in the difficult feeling of in-betweenness while allowing to 
act – creating agency as an answer to gatekeeping and appropriation.

B Verena Becker
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Ambiguity as Strategy

Autobiographical 
and Dance-Historical  

Reflections around 
Greek National Identity  

and Foreign-ness✳

Anna Leon

When I was around ten, a boy in my class asked me if ‘we’ had killed little 
Jesus. I knew which ‘we’ he was referring to; I was already aware of 
the pervasive narrative that ‘the Jews’ had killed Christ. I also knew, 
without being able to articulate it, that while this question veered into 
properly not ok territory, it was not so far removed from the more in-
nocuous ‘But are you Greek? Where is your name from?’ that I heard 
so regularly I had normalised it. I would reply along the lines of ‘Yes, 
I am, but the name is Jewish’. I had tacitly incorporated that ‘but’, un-
derstood that I had to articulate my identity as a contradiction: the 

✳ This research was funded in whole or in part by the Austrian Science Fund (FWF) [T1336-G]. 
For the purpose of open access, the author has applied a CC BY public copyright 
license to any Author Accepted Manuscript version arising from this submission.



Greek and the Jew could only coexist with a ‘but’ in between. The 
nation was coherent, and it was Christian; if I posed an incoherence, it 
was my responsibility to smoothen it out, to render part of my identity 
foreign for the national narrative to stand.

Vassos Kanellos was a dancer, choreographer, educator, and author 
in early-twentieth century Greece. His works often had themes relat-
ing to antiquity – such as a choreographic rendition of the myth of  
Persephone – and the Byzantine period, which in dominant Greek 
historiography is seen as a ‘bridge’ between Greek antiquity and the 
modern Greek nation. Through characters like Emperor Theophilos, he 
embodied the Orthodox Christian world of Byzantium; placing such 
pieces in concert evenings along with works on previous or later periods, 
he performed the supposed continuity of Greek history. Anything that 
could break this continuity, including the diversity brought by minori- 
ties, was excluded: for Kanellos, Jews had souls “foreign towards our 
natural and national tradition” 1.

At eighteen, I left Greece to study in the UK (my experiences of for-
eign-ness have largely been mediated by class privilege). Some people 
would still comment that my name didn’t sound so much like Papado-
poulos (invariably, this was mispronounced, enhanced with a couple 
more syllables and ‘ou’ sounds than it actually has). But for the most 
part, my foreign-ness shifted to an all-encompassing being-Greek. To 
which Greek island should this person’s cousin go on holiday? What 
was the best Greek restaurant in town? As my ten-year-old-self knew, 
I also knew at eighteen that it would be better to give a half-cooked 
answer than say I had no idea – better for whom was unclear, but 
certainly better than upsetting the neat categorisation of the Greek 
person in the Greek category. In the eyes of many people, I was feta- 
olives; and feta-olives was too strong a concept for me to dismantle. 

Part of Kanellos’ career developed in the United States, where he some-
times performed with Thalia Zanou, a dancer and actress in the lavish 
productions that accompanied film screenings in New York movie pal-
aces. Zanou was typified and foreign-ised, presented as a ‘Greek’ dancer 
but also amalgamated into other ethnic / national groups of Southern 
European origin. Her voice is never heard through the sources: we don’t 

1 Vassos Kanellos: Η αρχαία Ελληνική τραγωδία [The Ancient Greek Tragedy]. Athens: Ethniko 
Typografeio 1964, p. 56.
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know if she construed and presented herself as Greek, we don’t know 
how she viewed her balancing act of performing ‘Byzantine’ dances 
with Kanellos and ‘Byzantine’ dances to accompany Hollywood films 
like Theodora (1921). But we do know that she negotiated performative 
manifestations of Greekness at a time when Greeks in the United States 
were not fully accepted as whites and received regular racist attacks. 
Zanou navigated this terrain in pop culture in a realm of commodified 
entertainment, entrenching the stereotypification and exotification of 
Greeks and turning performers into signs of a pre-determined identity. 

At twenty-one, I moved from the UK to France. The feta and the olives 
followed me around, of course, but my foreign-ness shifted again. I was 
studying philosophy of art, coexisting with people who would talk of  
Barthes, Derrida, and Lacan over canteen sandwiches. I cannot say 
whether they all knew what they were talking about; I had read no 
Barthes, Derrida, or Lacan; my philosophy teachers in the UK had 
warned me against those murky waters and my school curriculum in 
Greece did not include them. But like my ten-year-old-self knew, and 
like my eighteen-year-old self knew, I once again knew that these people 
were culture, these people were knowledge, and that my knowledge 
was not really worth knowing (one early essay I wrote got the feedback 
“Why do you not cite any French authors?”). I had to read, learn, be-
come less foreign, because finding any kind of epistemic grounding 
within foreign-ness seemed even harder than dismantling feta-olives. 

The Lyceum of Greek Women was a bourgeois-feminist organisation 
founded in 1911. One of its inaugural events2 was a festival of tradition-
al Greek dances. Rather than inhabitants of rural areas for whom the 
dances were part of social life, the performers were young women from 
bourgeois Athenian families. Rather than traditional dress, they wore 
tunics reminiscent of antiquity; the music was based on traditional  
material but adapted to Western harmonies. In the eyes of the Lyceum’s 
founder, the performers’ embodied movements confirmed that Greek 
traditional dances conserved choreographic traces of ancient ones. To 
become part of national history – part of an invented tradition that 
nationalised regional cultural products into Greek ones – the dances 
had to be Westernised and antiquised. These are almost synonymous: 
Western European legitimation of Greek antiquity is largely what in-
cited Greece to build its national narrative on that part of (its) history. 
The dominant performance of Greek national identity was grounded 
in post-Renaissance Western Europe.



At twenty-three, I worked in two independent contemporary art cen-
tres in Paris. These places were critical and politically engaged. Their 
exhibitions were about colonial history, about feminism; no-one 
would mention feta-olives. I felt an inkling of belonging, but suddenly 
the plates shifted again. Did I catch that right, did that person roll their 
eyes when Lacan was mentioned? Was that because of the sexism that  
I grasped but did not admit to myself when reading him, because Lacan 
was culture and knowledge? Where did we stand with Jean-Luc Nancy 
(I had not read that one yet), did we roll our eyes too, or should I still 
read him? Where could I get a bibliography of all the feminist and de-
colonial references that these people seemed to have read while I was 
busy studying the(ir) canon they were now countering? Countering 
the canon felt right, and I longed to do it, if only I knew the canon well 
enough; it felt right to be in those intellectual-artistic spaces, if only  
I was not, at the same time, so much behind. Always one step behind, 
I rushed forward, away from my foreign-ness. 

Koula Pratsika is the most well-known and transhistorically influen-
tial figure in Greek modern dance, notably because her school later be-
came Greece’s State school for modern / contemporary dance. Pratsika 
studied at Hellerau-Laxenburg, a Dalcroze-based school close to Vienna. 
She writes of this experience: “to be taught by the wonderful teachers of 
Hellerau: the Greek spirit, the Greek beauty, and to bring to my coun-
try […], where we ignored the eternal teachings of Plato. The eternal 
spirit of Greece, the spirit that moved free in the European countries. […] 
The Europeans, innovators, in all Greek!” 3 Pratsika’s dance’s moder- 
nity is guarded by Western Europe: The nationalised emancipation 
of modern dance is mediated by European pioneers, those forward- 
pushing voices that the Greek artist needs to bring to her country, 
which lags behind.

At twenty-eight, I started teaching at a contemporary dance school 
in Western Europe. Students from Greece are often among the new 
faces. I never ask – do unto others as you would have them do unto 
you – but we always end up finding each other, through language and 

2 See Evangelia Antzaka-Vei: Οι Ελληνικοί χοροί στο Λύκειο Ελληνίδων. Τα πρώτα 50 χρόνια 
[Greek Dances at the Lyceum of Greek Women. The First 50 Years]. In: Efi Avdela  
(ed.): Το Λύκειον των Ελληνίδων. 100 χρόνια [The Lyceum of Greek Women. 100 Years]. 
Athens: Pireaus Bank Cultural Foundation 2011, pp. 233–234.

3 Koula Pratsika, 1981, qtd. in: Κούλας Πράτσικα έργα και ημέρες [The Life and Work of Koula 
Pratsika]. Athens: Efthini 1991, pp. 15, 19.
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the grapevine. On one occasion, after I stupidly commented ‘Oh, you 
are Greek’, one student had to elaborate: they had arrived as a kid to 
Greece from Albania with their parents and did not have Greek citi-
zenship yet, despite living in the country practically their whole life. 
They had lived in Greece for longer than I had and planned to return 
and try to build a career there – but did not have a Greek passport as 
I did. 

Before the foundation of the first classical dance state institution in 
1939, ballet in Greece was a commercially driven entertainment form: 
a titillating annex to operetta and revue theatre, often far from clas-
sical technique and repertory. Mostly practiced by – stigmatised and 
sexualised – foreign women, it was a vibrant scene that is not historio- 
graphically acknowledged, as it doesn’t fit in the nation-centred and 
class-bound dance narrative. Ballet was too ambiguous to fit between 
a globalised Western dance culture and a local scene, between here and 
there, neither fully ‘ours’ nor fully foreign. This ambiguity only persisted 
for a short period: In the 1930s, who could practice dance was regulated, 
limited to Greek school graduates.4 This pushed both autodidacts and 
foreign artists away, and started turning ballet (too) into national ter-
ritory, washing the ambiguity away. 

I study this short window of time because foreign-ness is an assigna-
tion that assumes its own veracity; against that veracity, ambiguity is 
a strategy of re-versal.

4 See Emmanouil Seiragakis: Ο χοροός στην οπερέττα. Η ανάδυση των Ελλήνων χορογράφων 
στη δεκαετία του 1930 [Dance in Operetta. The Emergence of Greek Choreographers in 
the 1930s]. In: Ariadni 13 (2007), pp. 115–126, here pp. 117–118.
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Claude Cahuns 
ästhetische Praxis des 

Widerstands 

Umschreibungen und 
metamorphes Spiel mit 

Identitäten

Marie-Christine Bischur 
Simon Böhm

 Shuffle the cards. Masculine? Feminine? 
It depends on the situation. 
Neuter is the only gender that always suits me. 
Claude Cahun: Aveux non avenus, 1930

Die* französische Künstler*in Claude Cahun (*Lucy Schwob, 1894–1954) 
deutet die Randständigkeit der Frau* und ihre Vereinzelung produktiv 
um. Als lesbische Frau* und Jüd*in verschiedenen intersektionalen 
Formen von Marginalisierung ausgesetzt, suchte Cahun in ihrem künst-
lerischen Schaffen nach Identitäten außerhalb von Geschlechts- und 
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Körpernormen. „[I]hre lebenslange Metamorphose, [und] ihr Oszillieren 
zwischen den verschiedenen Gestalten ihrer Selbstinszenierungen“1 
bestimmen Cahuns Werk ebenso wie ihr* Wandeln zwischen Symbolis-
mus und Surrealismus. Claude Cahuns Kunst war lange Zeit in Ver-
gessenheit geraten, wiewohl Cahun in ihrem* Schaffen zeitgenössisch 
diskutierte Themen vorwegnahm. Vom Nationalsozialismus verfolgt, 
inhaftiert, viele Werke zerstört, dauert der Vergegenwärtigungsprozess 
bis heute an. 

Durch das Pseudonym und dessen dominante Lesart als männlicher 
Name lange nur der Riege männlicher Surrealisten zugeordnet, fand 
Cahuns fotografisches Werk im deutschsprachigen Raum erstmals 
in den Ausstellungen vom Kunstverein München in Kooperation mit 
der Neuen Pinakothek (Juli 1997), in der Neuen Galerie des Universal-
museums Joanneum in Graz (Oktober 1997) und in der Fotografischen 
Sammlung, Museum Folkwang in Essen (Januar 1998) größere Wür-
digung. In München war Cahun 2022/23 Teil der Ausstellung TO BE 
SEEN – queer lives 1900–1950. In unserem Beitrag wollen wir an 
zwei Beispielen demonstrieren, wie es Claude Cahun gelingt, eine 
ästhetische Praxis der Widerständigkeit gegen paternalistische Fremd-
zuschreibungen zu etablieren. Sie* lässt sich von der aufgedrängten 
Fremdheit nicht zum Konsens bewegen. Stattdessen begegnet Cahun 
dieser, indem das Gefälle zwischen Norm und Kunstkörpern sichtbar 
gemacht wird.

Umschreiben

Die erste ästhetische Strategie, der sich Cahun insbesondere in ihrer 
Novellensammlung Héroïnes bedient, fußt auf dem, was Andrea 
Oberhuber als einen Kunstgriff der Umschreibung in einem dop-
pelten Sinne herausarbeitet: einmal als Vorbeigehen am Dominant-
Offensichtlichen der verschiedenen Mythen, um die das Buch kreist 
(Umschreiben), und zweitens als Neuerfindung mythologischer und 
biblischer Frauenfiguren, die sie entgegen eindimensionalen patri- 
archalen Interpretationsmustern als komplexe und widerständige 
Persönlichkeiten ausweist (Umschreiben). Oberhuber resümiert: 

1 Claude Cahun – Selbstdarstellung. Einladung zur Ausstellungseröffnung, Kunstverein 
München, Neue Pinakothek der Moderne, 15.07.1997.



 Das Umschreiben und Umschreiben der großen mythischen 
Erzählungen versteht sich also nicht als reine exercice de style 
im Sinne der Nachahmung eines Modells, sondern auch oder 
gerade vor allem als ironische Infragestellung bekannter Muster 
und Denkweisen durch Umkehrung der Situation.2

Die spielerische Vieldeutigkeit von Cahuns Schriftstücken zeigt sich 
beispielsweise in der Umschreibung der biblischen Geschichte von 
Samson, aus dessen Haupthaar all seine Stärke herrührt. Im gerade 
einmal drei Seiten langen Text kommt die sonst nur als Randfigur auf-
tretende Delila in einem inneren Monolog ausführlich zu Wort. Delila 
ist die Frau, die unter Anstiftung durch die Hohepriester Samson ver-
führen und im Schlaf scheren soll.

Cahun eröffnet die Miniatur mit Delilas Bekenntnis zu ihrer 
Abneigung gegenüber allem Männlichen: „Ich kenne sie nicht; ich 
wünsche nicht, sie kennenzulernen. Ich bin jungfräulich und wild.“3 
Die Verführungssituation wird als Gefährdung für Delilas leibliche 
Integrität begriffen, wenn Cahun diese zuspitzen lässt: „Wird es mir 
gelingen, ihm sein Geheimnis zu entreißen, ohne mit meinem Fleisch 
zu bezahlen?“4 Auffallend ist hierbei, dass anstelle von ‚entlocken‘ oder 
‚enthüllen‘ auf das gewaltvoll konnotierte „entreißen“ zurückgegriffen 
wird, das sich gleichwohl nahtlos an Delilas Selbstcharakterisierung 
als „wild“ anfügt. Die bildliche Vorstellung vom Ausreißen der Haare 
Samsons mit bloßen Händen drängt sich auf, was gleichsam einem Akt 
der Identifikation nahekommt, denn das Zerreißen und Zerschlagen von 
Löwen, Menschen und Limitationen ist eigentlich des übermächtigen 
Samsons Metier. Cahun rückt Delila in eine Zwischenposition, in der 
diese über Eigenschaften verfügt, die sonst nur den männlich gelesenen 
Figuren der Erzählung zugeschrieben werden.

Metamorphes Spiel mit Identitäten 

Claude Cahun war ein*e Pionier*in der körperlichen Auflehnung 
gegen die Normierungen ihrer* Zeit. Exemplarisch dafür steht eine 
ihrer* berühmten Fotomontagen, das Doppelporträt Que me veux-tu? 

2 Andrea Oberhuber: Ironie und Ent-/Verführungsstrategie in Claude Cahuns Héroïnes.  
Metamorphosen an den Rändern der Avantgarde. In: Ludger Scherer / Rolf Lohse (Hrsg.):  
Avantgarde und Komik. Amsterdam / New York: Rodopi 2004, S. 173–185, hier S. 178.

3 Claude Cahun: Heroinnen, aus d. Franz. v. Michael Chrapkowski / Magnus Chrapkowski. 
Wuppertal: Arco 2022, S. 17.

4 Ebd., S. 18.
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(1929), das zwei kahlgeschorene Köpfe ohne Augenbrauen im Zwie-
gespräch miteinander zeigt. Der Fokus liegt auf dem androgynen 
Gesicht, in seiner Haarlosigkeit an einen Embryo erinnernd – eine 
Reminiszenz an pränatale Entwicklungsstadien vor der Geschlechts-
differenzierung. Sie stehen für eine Absage an weibliche Rollen- sowie 
Geschlechterzuweisung und verdeutlichen, „wie selbstbewusst und fast 
ohne Inszenierung Cahun eine Auflösung der Konventionen gelingt.“5 
In ihren* Fotografien zeichnet sie* ein stets wechselhaftes Erfahren 
von Identität und Körperlichkeit, Maskerade, Aneignung und Wieder-
holung, zugleich eine ästhetische Widerstandspraxis, ein Auflehnen 
gegen patriarchales und faschistisches Gedankengut. François Leperlier 
fasst zusammen: 

 Sie entzog sich im Spiel der Masken und Spiegel, suchte stets 
das Unauflösliche und hielt sich immer den Fluchtweg frei! […] 
In ihrer vielfältigen Kunst […] wollte sie stets nur sie selbst sein, 
egoistisch, narzisstisch und uneingeschränkt individualistisch.6 

Erfahrungen von Fremdheit

In ihrem Widerstand ist Cahun wiederholt Fremdheit ausgesetzt: im 
eigenen Denken, in der Beziehung zur Gesellschaft und zum eigenen 
Körper. Da sie* den Konsens ablehnt, droht eine Fragmentierung, 
eine Trennung – ein Ereignis, das die französische Philosophin Anne 
Dufourmantelle bereits an den Anfang eines jeden Menschenlebens stellt: 

 Wir sind aus Andersheiten gemacht. Unser Körper kommt aus 
einem anderen Körper, unsere Psyche bildet sich ausgehend 
von einer anderen Psyche, und geboren werden wir aus einer 
Trennung, denn einst waren wir zu zweit.7 

Unsere Körper tragen die Spuren dieser Trennung in sich, als das „Archiv 
anderer Körper, anderer Erinnerungen“8. Claude Cahuns ästhetische 
Widerstandspraxis – die Umschreibung sowie das metamorphe Spiel 

5 Dirk Snauwaert: Vorwort. In: Ders. / Heike Ander (Hrsg.): Claude Cahun, Bilder. Ausstellungs- 
katalog Neue Pinakothek, München / Kunstverein München. München: Schirmer /  
Mosel 1997, S. IX–X, hier S. X.

6 François Leperlier: Der innere Exotismus. In: Ebd., S. XI–XVIII, hier S. XI.

7 Anne Dufourmantelle: Verteidigung des Geheimnisses, aus d. Franz. v. Luzia Gast. Zürich: 
Diaphanes 2021, S. 55.



mit Identitäten – entbindet das Vieldeutige und Unkategorisierte 
von den Zwängen der sozialen Anpassung. Auch der Körper wird 
so befreit von der Last, nur eines zu bedeuten. Paradoxerweise wird 
der Körper gerade dadurch „in eine Einzigartigkeit, ein Denken, ein 
Wissen verwandelt.“9 

Es sind Geschlechterzuteilungen sowie oktroyierte Zu- und Verortungen, 
die Cahun auf den Feldern des Schreibens und der Fotografie, selbst in 
der heutigen Rezeption, in zugewiesene Richtungen drängen. Cahun 
aber lässt sich nicht fixieren, widersetzt sich in allen Domänen dem 
Normenzwang und nimmt den Dauerzustand der Fremdheit im eige-
nen Körper an. Claude Cahun vereinzelt, steht für sich – und auf diese 
Weise für sich ein.

8 Dufourmantelle: Verteidigung des Geheimnisses, S. 55.
9 Ebd.

B Marie-Christine Bischur  Simon Böhm
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5 CHAMBRES – 
in fremden 

Betten liegend

Jutta Krauß

 Wo ist (der, die oder) das Fremde? […] ist es ein Nichtseiendes, 
das nirgendwo ist? Ist es ein Seiendes, das einen angestammten 
Ort […], einen Eigenort […] hat?1 

Im November 2022 ziehe ich in einer Freiburger Wohngemeinschaft 
mit einem*einer anderen, mir fremden Zuschauer*in von Zimmer zu 
Zimmer. Sobald man die Schwelle zur Wohnung übertritt, wird man 
von den Akteur*innen empfangen und vom Korridor aus immer wieder 
in Räume geführt, in denen Tanzfilme zu sehen sind. Die Tanzfilm- 
Installation 5 CHAMBRES (2021) von Claire Pastier und Daniel Rakovsky 
entstand in dem alten französischen Landhaus von Rakovskys Groß- 
eltern.2 Die dort gedrehten Filme verbinden Kindheitserinnerungen 
mit tänzerischen Ereignissen.

Beim Besuch der Installation ist der Korridor nicht nur ein Ort des 
Wartens, sondern ein Ort, der den Übergang markiert. Von dort aus 

1 Bernhard Waldenfels: Topographie des Fremden. Studien zur Phänomenologie des Fremden. 
Frankfurt am Main: Suhrkamp 1997, S. 184.

2 Vgl. 5 Chambres. In: Compagnie ONZE CHAMBRES, o. D. https://onzechambres.com/de/
creations/5-chambres (Zugriff am 19.03.2024).



werden Schwellen überschritten, um mit anderen Zuschauenden für 
die Dauer eines Tanzfilms in einem fremden Zimmer zu verweilen. 
Dabei entsprechen die Aufführungs-Räume den Tanz-Räumen des weit 
entfernt liegenden Landhauses, so dass Küchenszenen in der Küche 
zu sehen sind, Vorgänge im Badezimmer im Badezimmer beobachtet 
werden können und Tanz-Ereignisse auf dem Bett liegend in einem 
Schlafzimmer zu betrachten sind. Indem man durch die Wohnung geht, 
den Flur passiert und in Räumen verweilt, verbinden sich die Grund-
flächen der Zimmer zu einer Strecke, auf welcher Beziehungen unter den 
Zuschauer*innen und Akteur*innen gestiftet werden. Dadurch kommt 
es zu einer Beweglichkeit von Bedeutungen: Ein fremdes, üblicher-
weise unzugängliches Zuhause wird in 5 CHAMBRES zu einem für 
Fremde zugänglichen Ort, an dem sich (mir) vertraute Raumsemantiken 
verschieben. So kommt es beispielsweise zu der Situation, dass man 
in einem Schlafzimmer, neben einer fremden Person in einem fremden 
Bett liegend, an die Decke schaut, um einen dorthin projizierten 
Film zu sehen, in dem Tänzer*innen auf einem Bett hüpfen. Just wird 
das Bett in 5 CHAMBRES zum Ort eines Doppelerlebnisses: Dort 
begegnen sich zwei still liegende Zuschauer*innen, die sich bewegende 
Tänzer*innen anschauen, sodass zugeschriebene Raumsemantiken, die 
zwischen fremd und eigen oszillieren, überschritten werden. Indem 
die Akteur*innen mit der Tanzfilm-Installation „buchstäblich auf ein 
Gehen, das den Raum durchmißt“3, verweisen und ein Verweilen in 
unvertrauten Räumen ermöglichen, eröffnen sie einen „Um-gang mit 
dem Fremden, der von einem in seiner Unzugänglichkeit Zu-gänglichen 
ausgeht“4. Die zugänglich gemachten fremden Zimmer sind dabei 
als leiblich verankerte Orte unmittelbar für die Zuschauenden spür- 
und wahrnehmbar: So lote ich, auf dem Bett liegend, das Verhältnis 
zwischen den eigenen leiblichen Erfahrungen – dem Stillliegen neben 
einem*einer mir fremden Zuschauer*in – und den Tanzereignissen –  
zwischen filmisch aufgezeichneten und als Filmaufführung inszenierten 
Tanzereignissen – aus. Die Wahrnehmung des eigenen Selbst und der 
an die Decke projizierten Tanzenden schwankt (bei mir) zwischen 
der Vertrautheit des eigenen Zuhauses und der Fremde des dortigen 
Hauses. Die eigene Verstrickung mit den Räumen und Möglichkeiten 
der Bedeutungszuschreibung zeigt sich in den Zwischenräumen und 
Zuwendungen zwischen den Zuschauer*innen und Akteur*innen: 
dem Korridor, in dem immer wieder alle Teilnehmenden zusammen-
kommen. Das Verstrickt-Sein ist raumartig zu denken, als Relation 
zwischen dem Bedeutungsraum Schlafzimmer, das als ein Ort der 
Abgeschiedenheit zu betrachten ist, und dem Raum der Tanz-Installation,  

K Jutta Krauß
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der einen öffentlichen Aufführungsort markiert. Das Verorten und 
Verschieben von Raumsemantiken geht dabei mit dem eigenen und 
den fremden Körpern in Bewegung einher. All das berührt maß- 
geblich, wie sich das Selbst, die Anderen und das Anders-Sein an 
diesem Ort ereignen.

Um diesen körperlich wahrgenommenen Erlebnissen begrifflich nach-
zuspüren, folge ich Emanuele Coccias philosophischen Betrachtungen 
über das Zuhause und das Bett – das für mich die extremste Situation 
in 5 CHAMBRES erzeugte – als einem scheinbar vertrauten Ort. Das 
eigene Bett nutzen wir „für die unterschiedlichsten Zwecke, verbringen 
dort Stunden, um zu lesen, zu lieben, mit offenen Augen zu träumen 
oder einfach nur an die Decke zu starren“5. Mit welchen Erinnerungen 
an den eigenen Körper, der in einem Bett liegt, wird hier künstlerisch 
gearbeitet? Welche Körperhaltungen und Irritationen ruft die Tanzfilm- 
Installation in mir auf ? Mein Körper ist so geprägt, dass das Bett ein 
intimer Ort ist. Es ist der Ort des Schlafs, es ist ein Schutzraum, um 

„das Kollabieren unserer Aufmerksamkeit zulassen [zu] können“6, und 
es ist ein Ort des Erwachens: „Das Aufwachen ist wie das Einleben in 
ein bereits vorhandenes Bewusstsein“7 – „[i]m Bett suchen wir unser 
Ich jeden Morgen wieder neu zusammen“8. Die in 5 CHAMBRES künst-
lerisch gestaltete Situation stülpt sämtliche dieser Aussagen um, so 
dass der Umgang mit dem Bett in der Tanzfilm-Installation als eine 
Re:Vers-Praktik, im Sinne einer Umkehrung lesbar wird, die sich in 
konkreten leiblichen Dimensionen auswirkt, nämlich in der Umkehrung 
von Körperhaltungen, welche gewöhnlich beim Betrachten von Tanz-
Installationen eingenommen werden – von der Vertikalen in eine 
Horizontale –, und aus der Umkehrung von unzugänglichen Räumen 
hin zu einer Zugehörigkeit zu einem fremden Raum. Die leibliche 
Dimension der Re:Vers-Praktik stellt etwas scheinbar Unmögliches 
dar, nämlich die Erfahrung, dass fremde Raumsemantiken „in Form 
eines Außer-ordentlichen, das auf verschiedene Weise an den Rändern 
und in den Lücken der diversen Ordnungen auftaucht“9, bemerkbar 
werden. Die in Un-Ordnung geratene (semantische und körperliche) 
Ordnung des Schlafzimmers wird hier zu einer Raumtopographie der 
Zugänglichkeit, im Sinne von Topographien als künstlerisches Ver-
fahren zur Herstellung von Beziehungen sowie Erfahrungen im Raum.10 
Zugänglichkeit wäre dann ein hervorgebrachtes und wahrnehmbares 

3 Waldenfels: Topographie des Fremden, S. 186.
4 Ebd.



relationales Raum-Beziehungs-Gefüge, welches ermöglicht, „den 
orthaften Raum so zu denken, daß er Eigen- und Fremdorte zuläßt“11, 
und den Raum so zu fühlen, dass er den eigenen und fremden Kör-
per in einem fremden Bett liegend annimmt. Umgeben von fremden 
Menschen und fremden Dingen, die ich wie Erweiterungen fremder 
Körper betrachte, frage ich mich: Welche Körper haben zuvor in dem 
Bett als Zuschauende gelegen? Wird sich der*die Besitzer*in am Abend 
wieder in dieses Bett legen? In einem fremden Bett liegend, lasse ich 
zu, dass eine fremde Person neben mir liegt. Das scheinbar Fremde 
ist hier nur relativ fremd. 

5 CHAMBRES setzt Erfahrungen des Fremden in Gang, in denen alle 
Zuschauenden mit ihrem eigenen Schrittmaß Lebenswelten durch-
kreuzen und Räume als Zugang zu Fremdheit erfahren, in denen das 
sogenannte Fremde etwas ist, das sich dem Zugang gängiger Ordnungen 
entzieht und dennoch zugänglich wird. „Das Fremde befindet sich 
nicht einfach anderswo“12, es ist eine Schwelle, welche Zugänglich-
keiten ermöglichen kann. Die „Frage (nach) der Frage vom Ort des 
Fremden“13 kehrt somit zurück. In diesem ortsspezifischen künst-
lerischen Arbeiten schwingt eine Gastfreundschaft mit, die zugleich 
an eigene Erfahrungen erinnert und daran, wie es sich anfühlt, sich 
vorübergehend an einem fremden Ort mit fremden Menschen auf- 
zuhalten. Gerne stellt man sich danach vor, wie es gewesen wäre, zeit-
gleich mit den Tänzer*innen des Films als Teil der Performance auf 
dem Bett zu hüpfen. 

5 Emanuele Coccia: Das Zuhause. Philosophie eines scheinbar vertrauten Ortes, aus d. Ital.  
v. Andreas Thomsen. München: Hanser 2022, S. 114.

6 Ebd., S. 115.
7 Ebd., S. 117.
8 Thomas Steinfeld: Im Bett suchen wir unser Ich jeden Morgen wieder neu zusammen.  

In: Süddeutsche Zeitung, 19.09.2022. https://www.sueddeutsche.de/kultur/emanuele-
coccia-das-zuhause-philosophie-1.5659937 (Zugriff am 16.07.2023).

9 Waldenfels: Topographie des Fremden, S. 10–11.
10 Vgl. Aaron Vanides: Topographie. In: Lexikon der Raumphilosophie., hrsg. v. Stephan Günzel. 

Darmstadt: WBG 2012, S. 413–414.
11 Waldenfels: Topographie des Fremden, S. 12 (Herv. i. O.).

12 Ebd., S. 21.
13 Jacques Derrida: Von der Gastfreundschaft, aus d. Franz. v. Markus Sedlaczek. Wien:  

Passagen 2001, S. 14.
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Claire Pastier / Daniel Rakovsky: 5 CHAMBRES, 2021. 
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Ankommen, Einlassen, 
Aneignen

Till Boettger
Ulrike Knauer

Die Erstsemesterstudierenden des Bachelor-Studiengangs Archi-
tektur an der Fakultät Bauen und Erhalten der HAWK in Hildesheim 
werden durch das Entwerfen räumlicher Interventionen in Form von 
gestalterischen, konstruktiven und sozialen Raumverhandlungen in ihr 
Studium eingeführt. Im Wintersemester 2023/24 wurden in Gruppen-
arbeit von den Studierenden im Rahmen eines dreitägigen Workshops 
private Räume im menschlichen Maßstab konzipiert und gebaut. 

In der Aufgabenstellung waren folgende Aspekte gegeben bzw. 
gesucht: Die Gruppen sollten jeweils ein Modul bzw. einen Innenraum 
entstehen lassen. Der Schutz der Privatsphäre als auch der Ausblick 
zu einem persönlichen Sehnsuchtsort wurden als privater Startpunkt 
genutzt. Aus dieser Situation heraus sollten Aneignungen durch mög-
liche Kommunikation mit benachbarten Modulen über den Zwischen-
raum im Halbprivaten gesucht werden. Wichtig war es, dass sich jede 
Gruppe Szenen bzw. Sequenzen für den Ausblick zum Sehnsuchtsort 
und zur Kontaktaufnahme mit den Nutzer*innen der benachbarten 
Module vorstellen und räumlich umsetzen sollte. Unterstützt wurde 
die Vorstellung durch selbst angefertigte, persönliche Fotokarten, 
die einen Sehnsuchtsort ohne Personen darstellten. Das ausgewählte 
Foto sollte helfen, einen konkreteren räumlichen Konzeptansatz für 
die Gruppe zu finden. Durch Ausprobieren im Maßstab 1:1 versuchten 
die Studierenden, eine Form für die begrenzenden Teile zu finden. Das 



Modul sollte im Innenraum eine Fläche von circa 2 qm anbieten und mit 
eingebauten Möbeln, wie Betten oder Sitzgelegenheiten, das Raum-
erlebnis unterstützen. Alle raumbildenden Teile basierten auf einem 
300-mm-Raster. So konnten die einzelnen Module gut verbunden 
werden. Die Module mussten zudem verschiebbar sein und durch die 
Türöffnungen der Aula passen, um nach der Ausstellung überführt 
werden zu können. Alle Materialien und Handwerkzeuge wurden 
von der Modellbauwerkstatt der Fakultät bereitgestellt. Als Material 
wurden weiße Wellpappe und Dachlatten, die in einen Wiederver-
wendungsprozess eingebunden sind, genutzt.

Die Raumskulpturen boten räumlichen Schutz der Privatsphäre, 
ließen den Ausblick auf einen Sehnsuchtsort zu und animierten zur 
Kommunikation mit den Nachbar*innen aus den daneben oder gegen-
über liegenden Modulen. Die jeweiligen Raumbegrenzungen schützten 
nach innen und ermöglichten Ausblicke und Austritte aus dem Inneren 
heraus nach außen. Die Innenräume wurden einzeln konzipiert und 
formten verschiedene räumliche Aneignungen des Privaten, aber 
auch des Übergangs zu anderen Modulen ins Halbprivate bzw. Halb-
öffentliche. Die Module wurden zu einer zusammenhängenden Raum-
landschaft verbunden und spannten einen Schwellenraum auf. Die 
begehbaren Raumskulpturen luden ein, anzukommen, sich auf andere 
einzulassen und sich Raum anzueignen. Inspiriert von Ansätzen und 
Denkweisen der Fremdheitsforschung wurde auf mehreren Ebenen 
das Erobern von Neuem und das Sich-Lösen aus Vertrautem thema-
tisiert. Die geschaffenen, geschützten privaten Bereiche wurden zum 
sicheren Refugium und zum Ausgangspunkt für aktives Entdecken 
gleichermaßen.

B Till Boettger  K  Ulrike Knauer
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Studierende des Bachelorstudiengangs Architektur konzipieren und bauen räumliche 
Module im menschlichen Maßstab.

Eine Raumlandschaft aus acht Modulen entsteht in der Aula der HAWK in Hildesheim.



B

Ausblick zu dem persönlichen Sehnsuchtsort

Raummodul „Dünenkorb“ Blick zu den Nachbar*innen

Till Boettger  K  Ulrike Knauer
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Ausblick zu dem persönlichen Sehnsuchtsort

Blick zu den Nachbar*innenRaummodul „Wechseltür“



Workshop Konzeption / Leitung / Betreuung: Till Boettger, Ulrike Knauer
Betreuung: Thomas Kauertz, Christoph Hall
Handwerkliche Unterstützung: Mona Forstmeier, Luca Stolle, Paul Nicklas
Studentische Raumskulpturen: 
Dünenkorb: Christopher Rios Brinkop, Leonardo Colianni, Iunsir Armani Dogun,  

Justin Hausmann, Bennet Künzler, Kilian Liebmann, Louis Pätsch, Felix Quindt,  
Philipp Rose, Daniel Trifan, Mika Vogt

Wechseltür: Jotiar Almurad, Hamzeh Alshehadat, Ramazan Duygu, Luisa Geisler,  
Niklas Heuer, Aleksandra Hryniewicka, Finn Krogmann, Joschua Leitz, Niclas Weykopf, 
Muhammet Yildiz

Grafische Überarbeitung: Pauline Merkle, Louisa Schulze-Klingemann
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Umdrehungen

Von ungewohnten  
Routinen und  

unpraktischen Praktiken

Mobile Albania



1. Runde: Begriffe umdrehen

 Ein aus der Zeit gefallener Kleinreisebus biegt viel zu langsam 
um die Ecke eines Wohngebiets. Zieht in Schrittgeschwindigkeit 
durch die Straße. Die große Doppeltür offen. Ein Tisch, Musik. 
Verschwindet schleichend wieder aus dem Blickfeld, bevor auch 
das Geräusch des Motors nicht mehr zu hören ist.

„Was macht ihr da eigentlich?“

Mobile Albania verfährt sich seit 2008 im Ordnungssystem der Welt. 
Unterwegs mit verschiedensten Gefährten im Stadt- und Landraum 
zieht es los, ohne genau zu wissen, warum. Zieht um die Häuser, um 
die Ecken, durch die Hecken und findet dabei erst heraus, worum es 
gehen kann oder nicht.

Als wir mit diesem Umherziehen begannen, wochen- und monate- 
langen ungewohnten Routinen in verschiedensten sozialen Gefügen, 
Städten, Peripherien, Landstrichen, Dörfern, war es eher eine Ahnung, 
für die uns noch die Begrifflichkeiten fehlten. Wir beschrieben es 
zunächst zaghaft mit „öffentliche Probe“, nur, dass wir keine Aufführung 
im Blick hatten. Von außen wurden oftmals die Begriffe ‚Flashmob‘ 
und ‚Intervention‘ auf unser Erscheinen angewandt. Zu dieser Zeit 
waren im Theaterdiskurs Ereignis und Unterbrechung relevante Grö-
ßen. Dennoch wurden wir mit dieser Lesart nicht warm, es blieb ein 
Unbehagen. Zu militärisch, zu gerichtet, zu mächtig. Über die Zeit sind 
den Worten in vielen Wendungen neue Bedeutungen gewachsen und 
allerorten ist von Praktiken zu hören. Auch wir sprechen von unserem 
Tun seit mehreren Jahren als „öffentliche performative Praxis“. Dieses 
fast schon Wunderwort schien irgendwo im Kosmos des practical turns 
auf ein anderes Wissen, ein anderes Verortetsein in der Welt zu ver-
weisen. Die Emanzipation einer künstlerisch handelnden Perspektive, 
etwas vage Wirkungsvolles, das sich mit gesellschaftlichen Praktiken 
kreuzt. Nur: Unsere Praktiken sind überwiegend unpraktisch.

M Mobile Albania
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2. Runde: Öffentliche Praxis

 Kurz darauf biegt der Bus wieder um die Ecke, fährt gleicher-
maßen langsam vorbei. 1.000 Umdrehungen pro Minute sind 
für den Motor fast Leerlauf. Drinnen wird Karten gespielt, zwei 
neue Personen sitzen mit am Tisch. „Linie 2“ steht auf einem 
krakeligen Schild. Der Bus verschwindet erneut.

Wenn Praxis landläufig als eine Art kompetentes Handeln aufgefasst 
wird, könnte der Eindruck entstehen, als wüssten wir in unseren Prak-
tiken Bescheid. Doch wenn wir mit dem Bus unsere Runden drehen, 
durch Nachbarschaften kreiseln oder uns in einer Straßenbahnlinie 
häuslich niederlassen, sind das Setzungen, die erst einmal keine grö-
ßere Bewandtnis haben. Unvermutet Kollidierenden erscheinen wir 
als freundlich, aber nicht unbedingt verständlich. Die entstehende 
Fremdheit rührt von einer Unkategorisierbarkeit, unsere Anwesenheit 
ist nicht ohne Weiteres erklärbar. Diese Unverständlichkeit hat nichts 
mit Unverstand zu tun. Wir wissen nicht mehr als die Menschen, die 
auf uns treffen. Unsere Anwesenheit ist kein Statement. 

Hört Fremdheit auf, sobald verstanden wird? Wenn es eine Ein-
ordnung gibt? Wir wohnen hier. Wir machen hier Urlaub. Wir sind die 
neuen Nachbarn. Wir sind der Schienenersatzverkehr. Wir sind der neue 
Nahverkehr. Möglicherweise entsteht eine Antwort im Dialog, in der 
Öffnung der Praxis, im Er-Finden eines gemeinsamen Sinns.
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3. Runde: Frequenzen

 Und wieder wieder immer noch um die Kurve. Umdrehen, kreiseln. 
Zwischendrin hält der Bus an. Ein Gespräch mit einer Person am 
Straßenrand. Ein Haltestellenschild wird aufgestellt. Der Bus 
fährt weiter. Fünfzig Meter später der gleiche Vorgang.

Mit Blick auf die leerstehenden Büros einer Großstadt an einem Freitag-
nachmittag und der Frage nach Raumnutzung und Zusammenleben 
stolpern wir über das Wort Kohabitation, dessen ursprüngliche Wortbe- 
deutung für uns eine Schnittstelle zu unserer Praxis öffnet. Es gibt im 
Lateinischen eine Grammatikform für Dinge, die man regelmäßig tut, 
den Frequentativ oder Iterativ. So wird das Verb habere (haben, halten) 
zu habitare. Das bedeutet dann so viel wie sich aufhalten, oft haben / zu 
haben pflegen, wohnen. Von wohnen kommen wir zu gewöhnlich, ge- 
wohnt und ungewohnt. Wie oft aber müssen wir etwas tun, damit es 
gewohnt ist? Wie lange müssen wir uns irgendwo aufhalten, um dort zu 
wohnen? Ab wann bin ich für einen Raum verantwortlich? Erst, wenn ich 
dort wohne? Oder schon in dem Moment, in dem ich ihn durchschreite? 
Wie lange müssen wir etwas praktizieren, bis es zur Praxis wird? Bis 
sich etwas bewährt hat, verstetigt wird? Und was verändert es, wenn 
ich sage, dass ich jetzt fünf Minuten neben dir wohne? Könnten wir 
für eine halbe Stunde dein Wohnzimmer mit einer Gruppe von fünf-
zehn Personen ausleihen? Können wir die vier freien Sitzplätze deines 
Autos bis zum etwaigen Ende der Fahrt nutzen? Und lohnt sich das?
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X. Runde: Ungewohnte Routinen

 Irgendwann werden die Runden nicht mehr gezählt. Sitzbänke 
rahmen den Weg, morgendlicher Stopp bei Hausnummer 37 und 
51, später am Nachmittag bei Nr. 19. Diskussionsrunde am Weges-
rand. Parallel in der Straßenbahnlinie 11: Hier hat sich seit Tagen 
eine Gruppe Menschen niedergelassen. Sie ist eingezogen. Teppich, 
Teetisch, Literatur. Hier ist ihr Wohnzimmer. Hinzukommende 
werden wie alte Bekannte begrüßt. Kann man im ÖPNV wohnen? 
Alle 40 Minuten kehren sie wieder, dem Pendel der Linie folgend.

In unserer Arbeit erscheint das Ungewohnte immer wieder im Zusam- 
menspiel von Wiederholung und Dauer. Frage aus Förderperspektive: 
Habt ihr nicht schon im letzten Projekt mit einem Bus gearbeitet? Das 
Insistieren, das immer wieder Tun gepaart mit einer Unwissenheit über 
den Ausgang reibt sich mit der gängigen Förderlogik und Begriffen 
von Produktivität. Unsere Praxis besteht in einem Modus, zu ignorie-
ren, dass es sich nicht lohnen könnte. Es lohnt sich nicht, 2.000 Mal 
mit einem Bus um einen Häuserblock zu kreisen. Die Zeit ist nicht 
verhältnismäßig. Sie dehnt sich aus, kommt aus dem Takt, wird zum 
Raum und lädt ein. Wiederkehrende Komponenten sind dabei eine 
gewisse Voraussetzungslosigkeit, Naivität, Unwissenheit, Albernheit, 
größtmögliche Offenheit für das, was sich uns in den Weg stellt und 
die weiteren Abzweige bestimmt. Dieses vertrauensvolle Aussetzen 
macht uns aber auch angreifbar und lässt uns in den eigenen Praktiken 
nie gänzlich heimisch oder mit ihnen identisch werden. Der Raum, der 
sich durch unser Tun öffnen kann, besteht nur solange er in Bewegung 
gehalten wird. Er muss in jeder Umdrehung wieder gefunden werden.
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Brief an  
die Gemeinde 

Eine Rahmenverhandlung  

Angelika Jäkel 
mit Stimmen von  

Heidi Herzig, 
Hans-Jörg Krieg und  

Judith Milz



I. Raumumverteilung durch Rahmenverhandlung

Ich bin Architektin. Ich baue gerade nicht. Mein Fokus liegt auf der 
Erkundung von Prozessen, die Voraussetzung für das Bauen sind. Ich 
könnte behaupten: Ich betreibe Raumumverteilungsprozesse. Eine Art 
Umschlagpunkt im Verlauf dieser Prozesse stellt der Moment dar, in 
dem räumliche Aneignungsprozesse durch neu Dazukommende Fahrt 
aufnehmen. Angestammte Nutzer*innen-Konstellationen haben dann 
in der Regel bereits eine Haltung der Öffnung und Bereitschaft zur 
Veränderung eingenommen. Was sich konkret ändert, kann allerdings 
durch Planung nicht vollständig vorausgesehen werden. Räumliche 
Realisation beginnt erst, wenn sich sinnlich und sozial gelebte Kontexte 
und Konflikte einstellen, zu denen sich Alte und Neue verhalten müs-
sen. Fast immer geht es dann um das Explizit-Machen von geltenden 
Regeln des Gebrauchs und deren Transformation, um das Aushandeln 
von Nutzungsszenarien sowie um temporäre Intervention und Neu-
gestaltung. Für diese Vorgänge habe ich – zusammen mit Judith Milz, 
Heidi Herzig und Hans-Jörg Krieg – in einem gemeinsamen Projekt 
thesenhaft den Begriff der ‚Rahmenverhandlung‘ gebraucht. 

Wir haben uns – im Rückblick auf gemeinsame Arbeitskonstel- 
lationen am Stadtkloster St. Franziskus Dammerstock in Karlsruhe 
zwischen 2018 und 2021 und im Ausblick auf eine gemeinsame Vision 
der Einrichtung einer künstlerischen Residenz in den Räumlichkeiten 
des dortigen ehemaligen Kapuzinerklosters – gefragt, wie wir weiter-
machen könnten, wenn es keine zeitlichen und finanziellen Ressourcen 
aus unserer Gruppe zum Weitermachen mehr gibt. Wie könnte ein 
No-Budget-Projekt aussehen, in dem Künstler*innen mit ganz unter-
schiedlichen Absichten, Herkünften und Nutzungsinteressen auf 
Gemeindemitglieder, Stadtkloster-Bewohnende oder auch auf Stadt-
teil-Bürger*innen in denselben Räumlichkeiten treffen? Wir möchten 
das Anliegen in die Runde möglicher Akteur*innen geben, indem wir 
eine Frage stellen: Welchen Rahmen braucht es zum Agieren?

J Angelika Jäkel
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II. Brief an die Gemeinde (Fassung Januar 2024)

Liebe Gemeinde,

manche von euch erinnern sich vielleicht noch an den Sommer 2019 – 
an esercizi di allentamento, die ‚Lockerungsübungen‘ –, an einen Pilz 
im Turm und an eine Reihe von Fotos und Videos von Frauen, die in 
den Räumen von St. Franziskus ihrer (unbezahlten) Arbeit nachgehen, 
erinnern sich an sommerliche Stunden auf den Kirchentreppen und 
eine ungewohnte Weite im Kirchenraum. Die eine oder der andere 
hat möglicherweise während der langen Corona-Monate eine blau 
gekleidete Frauengestalt im Kloster gesehen – die Musikerin Heidi 
Herzig, die probeweise dem Orden San Franziska angehörte, im Kloster 
lebte und insgesamt 24 Stunden aus ihrem Klosteralltag live gestreamt 
hat. Am Ende schrieb sie dem Papst drei Postkarten. Mit diesen Kunst-
projekten hat etwas seinen Anfang genommen, für das wir mit diesem 
Brief eine neue Phase einleiten wollen. Es geht darum, dieser künst-
lerischen Anwesenheit und diesem Handeln für eine gewisse Zeit einen 
konkreten Rahmen zu geben. Diesen Rahmen möchten wir mit euch 
verhandeln – eine Rahmenverhandlung.

Die Erfahrung, in kirchlichen Räumlichkeiten künstlerischen  
Projekten und Praktiken zu begegnen, hat uns aus den verschiedenen 
Perspektiven unserer Herkünfte und unseres beruflichen Tuns be- 
schäftigt und verändert:

Für mich, die Architektin Angelika Jäkel, hat sich der Verdacht bestätigt, 
dass Künstler*innen mit ihrer Arbeit eine Ebene der Involviertheit, 
der Auseinandersetzung und der Veränderung schaffen können, die 
schneller und radikaler als das Bauen in der Lage ist, das hinter einem 
Bauvorhaben stehende ‚Menschengebäude‘ in Bewegung zu bringen 
und Schneisen der Öffnung, Verbindung und manchmal auch Kon-
frontation zwischen unterschiedlichen Individuen und Gruppen zu 
schaffen. Ich als Nachbarin habe außerdem die temporäre Existenz 
eines öffentlichen, urbanen Ortes bestaunt – Karlsruhe und die Welt 
waren zu Gast in unserem Stadtrand-Stadtteil, weil die Künstler*in-
nen sie hierher eingeladen hatten, und ich brauchte immer nur fünf 
Minuten zu Fuß. 

Ich, Judith Milz, lebte von April bis September 2019 in St. Franziskus 
und entwickelte ein künstlerisches Projekt im Rahmen der ‚Raum-
experimente‘. Viele meiner Arbeiten – wie auch diese – entfalten sich 



entlang alltäglicher Handlungen und sind aus dem Situativen gedacht. 
Sie nähren sich von Geschichten und eingeübten Verhaltensformen an 
vorgefundenen Orten. Die Erfahrung, in St. Franziskus zu leben und zu 
sein, mich den Abläufen hier anzunähern und sie in eine künstlerische 
Praxis zu übersetzen, begleitet mich seither. Dem immanent sind Fra-
gen nach einer nachhaltigen Nutzung von Raum und das Entwickeln 
daran anschließender Prozesse. Eine Form dafür zu finden, wie künst-
lerische Positionen Teil der Veränderungen vor Ort sein können, ist 
Ausgangspunkt meines Interesses an diesen Verhandlungen.

Ich, Heidi Herzig, schätze besonders die Aura des Ortes. Immer wieder 
begegnen mir (ehemalige) religiöse Orte, die sich dem Kurare und dem 
Diskurs durch Kunst widmen. Diese Konstellation inspiriert mich und 
ist Anlass meiner aktuellen Involvierung. 

Während meiner Wohnresidenz in St. Franziskus habe ich schnell 
bemerkt, dass die Schwingung des Glockenläutens meine Pflanzen 
besser wachsen ließ. Auch habe ich eine Transformation erfahren, die 
mit den Klängen, den Räumen, dem Licht, der Geschwindigkeit, dem 
Garten, der Kommunikation, den Chören, der Stille, den Geschichten, 
dem Bach und der Weite zu tun haben. Ich würde mir wünschen, dass 
diese ungewöhnliche Erfahrung weiteren Künstler*innen zuteilwird 
und der bereits begonnene kuratorische Ansatz der Vor-Ort-Praxis 
fortgesetzt wird.

Angelika JäkelJ
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Ich, Hans-Jörg Krieg, bin nach St. Franziskus gekommen mit dem 
Wunsch, an die klösterliche Tradition des Ortes anknüpfend Räume zu 
schaffen, in denen Menschen die Erfahrung der Nähe Gottes machen 
können. Dabei habe ich erlebt, wie mich dieser Ort, die Menschen, 
denen ich hier begegne, die unterschiedlichen Veranstaltungen und 
das Stadtkloster inspirieren und bewegen. Einen nicht unerheblichen 
Anteil daran hat die Kunst am Stadtkloster: Das Mit-Leben von Künst-
ler*innen im Haus, das Hinterfragen von gewachsenen Traditionen, 
das ‚Sich-Involvieren‘ in Abläufe, das Einbringen der je eigenen Sicht- 
und Ausdrucksweisen, das Mitgestalten der Atmosphäre vor Ort, die 
Kunst, die vor Ort erlebbar geworden ist. Oder anders gesagt: Durch 
die Kunst ist etwas mit mir passiert.

In loser Folge, um ehrlich zu sein: ziemlich oft – haben wir uns zu viert 
getroffen, mehr oder weniger plaudernd haben wir uns gegenseitig 
erzählt, was wir bräuchten und wie wir uns das vorstellen könnten, dass 
auch Andere an diesem Ort künftig weiter und wieder künstlerische 
Projekte umsetzen. Projekte, die uns und Andere in Auseinandersetzung 
bringen – mit den Räumen vor Ort, mit euch als Gemeinde, letztlich 
auch mit unseren Ideen und Erfahrungen, die wir hier machen durften. 
Projekte im ‚Geist des Unerwartbaren‘, wo Künstler*innen an einem 
realen Ort agieren würden, wo unterschiedliche Menschen ein- und 
ausgehen, im Sinne eines Ineinander von Kunst und Leben, so dass der 
in der Kunst manchmal noch übliche Bildrahmen entfällt und man nicht 
mehr so genau weiß, worin das Leben und woraus die Kunst besteht. 

Wir müssen und würden projektbezogen mit euch je individuelle 
Rahmenbedingungen verhandeln.

Könnt ihr euch das vorstellen? 
Welchen Rahmen braucht ihr zum Agieren?
Wir freuen uns auf Antwort: kunst@raumex-sksf.de

Heidi Herzig, Angelika Jäkel, Hans-Jörg Krieg, Judith Milz



III. Welchen Rahmen brauchen wir zum Agieren?

Ich, Angelika Jäkel, bräuchte, jedenfalls noch für eine gewisse Weile, 
Heidi, Judith und Hans-Jörg zum Weitermachen. Hans-Jörg – als 
einen der Hausherren, der uns und vor allem ‚den Anderen‘ weiterhin 
räumlichen Zugang und Vertrauen gewährt. Judith und Heidi wären 
ebenfalls Gewähr – Gefolgsleute im Übergang, auf dem Absprung 
sozusagen. Ich stelle mir vor, dass Heidi den Brief an die Gemeinde in 
den unterschiedlichen Gremien vorliest. Judith käme, wie sie schreibt, 
vielleicht dazu aus Bochum oder sonst woher, wenn jemand mit etwas 
beginnt. Ich stelle mir vor, dass Andere und Neue kämen, weil sie 
darauf vertrauten, dass Judith, Heidi, Lisa und schon mal vor ihnen 
da waren. Und mir gefällt die Hoffnung, dass daraus vielleicht eine 
Reihe erwüchse, die, in weiterer Ferne, möglicherweise, irgendwann 
selbststabilisierend wirkte.

Hans-Jörg Krieg schreibt uns, seit Anfang des Projekts suche ihn 
ein biblisches Bild auf: Menschen brechen das Dach eines Wohnhauses 
durch, um einen gelähmten Menschen zu Jesus zu bringen. Er frage sich, 
was diese gewaltsame Öffnung zur Ermöglichung von Begegnung mit 
der Entwicklung des Stadtklosters zu tun habe. Er möchte einladen, 
an Orte zu gehen, die man am liebsten auch baulich gerne anders hätte, 
um dort „seine Sehnsucht auszudrücken“, so sagt er das. Ich merke, 
dass ich mein eigenes Weitermachen und ebenso das Weitermachen 
Anderer und Neuer gerade nicht in einem theologischen Sinne auf-
gefasst sehen möchte. Und verstehe gleichzeitig, dass durch Kontext 
und Person diese Lesart durch mich und Andere mindestens immer 
mit ausgehalten werden muss. Ich bitte Hans-Jörg, das Gesagte noch-
mal nicht-theologisch, universal sozusagen, zu formulieren. Er hätte 
auch schreiben können, „wir bieten den Kirchturm unterschiedlichen 
Eremiten an“, antwortet er. Wir öffnen die Wohnung im Kirchturm 
dem Mit-Wohnen von Menschen unterschiedlicher Herkünfte und 
Anliegen, könnte man in den nächsten Antrag reinschreiben, denke ich.

Heidi Herzig sagt mir, sie sei schon da gewesen und möchte allen 
nach ihr Kommenden den Tipp mitgeben, das hellste und größte Zimmer 
zu bewohnen – den Rahmen zum Wohnen und Arbeiten also sorgsam 
zu wählen. Dort habe man einen weiten Blick in und über den Garten. 
Man könne sehr gut darin leben und zugleich künstlerisch arbeiten. Der 
Rahmen, den sie dem Projekt mitgeben möchte, ist also dieser: Schafft 
Raum zum Wohnen und Arbeiten, lasst die, die kommen wollen, in 
Ruhe und beobachten – so verstehe ich es zumindest. Außerdem gibt 
sie dem Projekt die Aufmerksamkeit für falsch gestellte Fragen mit.

J Angelika Jäkel
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Judith Milz fragt sich im Zug kurz vor Bochum, welchen Rahmen 
sie für ein erneutes Agieren vor Ort notwendig bräuchte. Dann liest sie, 
was wir anderen schreiben, und schreibt selbst, sie lese es gerne, dabei 
merke sie aber auch, „wie ich (jetzt) keinen eigenen Vorschlag habe, 
merke, ich müsste wieder vor Ort sein, wie ich es vor vier Jahren war, 
müsste ein Gefühl dafür entwickeln, welche Bewegungen es gibt, was 
das Inventar macht, welche Fragen der Raum eröffnet. Und Folgendes 
erschließt sich mir beim Nachdenken darüber, dass ich als ein Erstes 
dabei sein möchte, wenn jemand in den Garten blickt, das Dach des 
Wohnhauses durchbricht oder Steine rausklopft, dass ich gerne da 
sein möchte, wenn es passiert, und von da aus anderswo hindenken.“
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249Alles gut 

Riesselmann / Amende



als alternativer Projekttitel: Um dem sogenannten Stadt-Land-Gefälle 
praktisch nachzuspüren, starteten wir 2019 eine Literaturperformance-
reihe, die wir Gegengefälle nannten und die uns bis 2022 an drei Orte 
im Leipziger Raum, zu einem Gastauftritt in Brandenburg und zu einer 
mehrmonatigen Residenz nach Westfalen führte. Dabei gingen wir 
bewusst ohne Recherche auf Reisen, wir verordneten uns eine maximal 
mögliche Offenheit und wir sagten zu sehr vielem „Ja“. Es gab dabei 
etwas, das uns auf allen Stationen in großer Häufigkeit begegnete und 
uns zwischenzeitlich erwägen ließ, unsere Reihe noch einmal umzu-
benennen: der Ausspruch Alles gut. 

als Floskel: Floskeln sind eigenartige Gebilde. Sie werden gern und 
häufig verwendet, 1 obwohl (oder weil?) sie im Grunde nichts sagen, 
sie Hülsen darstellen. Alles gut ist so eine Worthülse. Sie könnte als 
Verkürzung des Satzes Alles ist gut entstanden sein. (Der Soziologe 
Dirk Kaesler und die Journalistin Stefanie von Wietersheim machen die 
Moderatorin Nina Ruge verantwortlich. Von 1997 bis 2007 moderierte 
sie täglich die Sendung Leute heute und beendete diese jeweils mit dem 
Ausspruch: „Alles wird gut.“  2) In der Presse löst die Floskel immer 
wieder Bedauern aus, wird als Epidemie (Brigitte), infantil (Die Welt) 
oder unehrlich (FAZ) beschrieben. (Aber diese Artikel wirken alle so, 
als hätte hier niemand mit Leuten geredet, die die Floskel benutzen.)

als Porträt: Der eine sagt es mit breitem Grinsen, ihm fehlen ein paar 
Zähne. Er ist wegen seiner Frau in den Ort gekommen, Typ: Chef, 
Anpacker, Angriller. Der Nächste benutzt es aus Bescheidenheit und 
zum Abschied. War in der DDR mal Drag-Queen. Bei einer Jüngeren 
ahnen wir: Da ist eigentlich gar nichts gut.

als Gastfreundschaft: Floskel: zu lat. flosculus = Blümchen. Die Floskel 
als Redeblume. Während unserer Aufenthalte erfuhren wir sehr viel 
Gastfreundlichkeit. Und überall reichte man uns diese Blümchen, die 
uns sagten: Ihr seid okay, setzt euch, Bierchen, Würstchen, nicht zu 
viel Gesabbel. Könnte man also sagen, dass wir gut aufgenommen 
wurden? Joa, alles gut.

als Behauptung: Alles gut behauptet, alles sei, zumindest jetzt und hier, 
gut, in einem optimalen Zustand, an welchem folglich nichts, aber auch 
gar nichts zu ändern ist. Wer behauptet, alles sei gut, übt zugleich Macht 
aus. Denn Alles gut duldet keine Widerworte. Vielleicht gebrauchen wir 
es deshalb so inflationär? Wer will nicht auch einmal Macht ausüben?

R Riesselmann / Amende
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als Erwiderung: Was geht dir gerade durch den Kopf ? – Alles gut! / 
Möchtest du noch ein Schluck Wasser? – Alles gut! / Sind wir nicht auf 
dem falschen Weg? – Alles gut! / Kannst du mich bitte ernst nehmen? – 
Alles gut! / Halt’ mal an, mir reicht es jetzt! – Alles gut! …

als Dialekt: Wie klingt Alles gut auf Sächsisch? Wie auf Hessisch? Wie 
in München, Hamburg, wie im Pott? Wir laden Sie hiermit ein, die 
unterschiedlichen Varianten auszuprobieren! Wenn Sie mögen, nehmen 
Sie Ihre Versuche auf und schicken Sie sie uns unter dem Stichwort 
ALLES GUT an folgende Mailadresse: riesselmannamende@posteo.de –  
Wir würden uns freuen!

in verschiedenen Tonlagen: Alles gut kann sehr vieles bedeuten. Einige, 
aber längst nicht alle Bedeutungen haben wir während unseres Gegen-
gefälles erfahren und festgestellt, dass der Ton die Musik macht. Je 
nach Intonation kann es zum Beispiel bedeuten:

 a )  ein Ausdruck der Irritation oder des Unglaubens  
(„Das glaubst du doch selbst nicht!“)

b )  eine Mahnung zur Geduld
c )  den Willen, ein Thema zu beenden („Lassen wir es gut sein.“)
d )  „Hau ab, zieh Leine, verpiss dich!“
e )  siehe d ) nur diesmal als allerletzte, ultimative Warnung, 

bevor die Konversation physisch wird.

als Dystopie: Steckt im becketthaften Halbsatz Alles gut noch mehr als 
ein finsteres Gefühl? Viele Dystopien haben gemein, dass in ihnen der 
Versuch einer absoluten Unterdrückung alles Negativen nach innen 
unternommen wird (die Negativität nach außen wird dagegen durchaus 
gewollt). In George Orwells 1984 komprimiert sich diese Totalisierung 
in dem Neusprech goodthink.3 Gebrauchen wir Alles gut heute ebenso, 
um uns künstlich eine fragwürdige Positivität zu bewahren?

als Selbstkritik: „Ich habe so voll meinen Mund genommen / mit Klagen 
einer traurigen Generation“4, schreibt Thomas Brasch und wir ahnen: 
Das haben wir auch. Jedes Alles gut kommt mit der ganzen Komplexität 
der Realitäten des sogenannten ländlichen Raums. Wer sind wir, hier  
zu urteilen? Wie oft kam uns selbst die Floskel über die Lippen? Hätten 
unsere Aufenthalte noch länger gedauert, wäre es dann nicht sogar an- 
gebracht gewesen, unseren Gegenübern dann und wann auch einmal eine  
solche Redeblume zu überreichen? Man möchte ja nicht unhöflich sein. 



als Fremdheit: Trotzdem hat uns dieses Alles gut irritiert, befremdet. 
Wenn Alles gut ein Ausdruck absoluter Bejahung ist, so bedeutet das: 
Entweder haben wir es als Gesellschaft gelernt, den Anderen als von 
uns verschieden, jedoch ohne Kampf, zu begegnen, und gerade des-
halb ist dann alles gut. Oder aber wir haben uns von allem, was sich 
von uns unterscheidet, abgeschottet. Vor unseren Spiegeln könnten 
wir uns dann getrost fragen: „Alles gut?“ Und uns an unserem eigenen 
Widerhall erfreuen: „Alles gut!“

als Heititeiti: Das Gegengefälle wurde häufig auch als soziokulturelles 
Projekt verstanden und wir haben soziokulturellen Strukturen viel  
zu verdanken. Zugleich fragen wir uns: Dienen soziokulturelle Pro-
jekte als gesellschaftlicher Kitt? Und wenn ja, funktionieren sie dann 
nur, wenn sie möglichst jede Reibung vermeiden und simulieren, 
alles sei gut? Alles gut somit als Formel geförderter Unterforderung,  
als arrogante Geringschätzung der / des Lokalen? Klar ist uns aber 
auch, uns fehlt der Überblick. Wir laden Sie deshalb erneut ein, uns  
an riesselmannamende@posteo.de zu schreiben und uns von Ihren 
Erfahrungen zu berichten.

als Desinteresse: Wie geht es dir? – Alles gut! / Sicher? – Alles gut! / Ist 
wirklich alles gut? – Alles gut! / Dein Blick sagt etwas anderes. – Alles gut! / 
Kann ich dir bei irgendwas helfen? – Alles gut! / Ich mach’ mir ja nur 
Sorgen … – Alles gut! / Joa … – Alles gut! / Also, ich fühle mich ehrlich 
gesagt gerade ziemlich unwohl. – Alles gut! / Ist dir das egal? – Alles gut!

als Wutunterdrückung: „Wieso lautete die Reaktion auf Fragen, Wün-
sche und Aggression stets: Alles gut? Wo doch eigentlich sehr wenig 
einfach gut war, fast gar nichts. Was ist alles nicht gut, das wäre die 
Frage, die man stellen könnte.“5 Alles gut als letztes Mittel, bevor die 
Fetzen, Fäuste, Flaschen fliegen. Man tritt leicht auf irgendeinen Schlips, 
wenn man zwar offen ist, aber nicht seine Haltung an der Garderobe 
abgibt. Nein, wir sehen das anders mit den Jugendlichen im Gefängnis. 
Nein, wir sehen das anders mit der Braunkohle. 

als Totstellreflex: Dann noch die Variante des Mauerns. Sich verbar- 
rikadieren. Sich nicht mehr spüren. Frag mich nicht. Möcht’ ich nicht 
drüber reden. Alles gut.

als Trost: Nina Ruges täglicher Abendgruß in ihrer Sendung Leute 
heute hat etwas Tröstliches: „Alles wird gut!“ Egal, wie beschissen 
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die Aussicht auf den morgigen Tag auch sein mag, alles wird gut. Ihre 
Stimme hat etwas Mütterliches. So beruhigt man ein Kind. 

als Extremismus: Alles gut als Ersatz für Guten Morgen, Guten Tag 
und Gute Nacht. Die Bettdecke wird aufgeschüttelt, dann heißt es für 
die Kinder: Alles gut. Oder beim Militär: Anstatt Feuer frei wird nun 
Alles gut ins Gefecht gebrüllt. Frage bei Hochzeiten: „Möchtest Du 
XYZ zu XYZ nehmen?“ Antwort: Alles gut. Alle Zeugnisse werden 
bewertet mit: Alles gut. Wir benennen die Bibel um in: Alles gut. Und 
Gott sprach: Alles gut.

Alles gut verschmilzt zu einem Wort. allesgut als Angabe für alle Felder, 
die in Verwaltungsdokumenten auszufüllen sind. Name, Geschlecht, 
Geburtsort: allesgut. Die Af D benennt sich zunächst um in allesgut für 
Deutschland, danach in allesgut. Eine Super-KI berechnet schließlich 
die Antwort auf alle Fragen; ihr Ergebnis lautet: allesgut.

1 Wie oft diese Floskel im Durchschnitt täglich pro Person verwendet wird, konnte bisher noch 
nicht valide ermittelt werden. In einer Kolumne der Frankfurter Rundschau von 2019 
wurde mit einer Häufigkeit im mittleren zweistelligen Bereich gerechnet. Vgl. Alles gut. 
In: Frankfurter Rundschau, 15.04.2019. https://www.fr.de/kultur/timesmager/rede- 
wendung-alles-gut-vormarsch-12190606.html (Zugriff am 14.07.2023).

2 Vgl. Dirk Kaesler / Stefanie von Wietersheim: „Alles gut!“ Ein neues Sprachphänomen versaut 
den deutschen Alltag. In: Literaturkritik, 02/2023. https://literaturkritik.de/alles-gut, 
29446.html (Zugriff am 14.07.2023).

3 Dabei weisen goodthink und Alles gut erstaunliche Parallelen auf: „The B words [hierzu 
zählt goodthink, R. / A.] were in all cases compound words. They consisted of two or 
more words, or portions of words, welded together in an easily pronounceable form.“ 
(George Orwell: Nineteen Eighty-Four [1949]. Middlesex: Penguin 1967, S. 244.)

4 Thomas Brasch: Selbstkritik 23. In: Ders.: „Die nennen das Schrei“. Gesammelte Gedichte. 
Berlin: Suhrkamp 2015, S. 602.

5 Teresa Präauer: Kochen im falschen Jahrhundert. Göttingen: Wallstein 2023, S. 54.
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as a lecturer, curator and editor. His cur- 
rent research interests include media 
history, aesthetics, digitality, and  
literature as artistic research. Together  
with artist Elena Peytchinska, he co- 
authored a series of publications, the 
most recent of which is Fiction Fiction 
(de Gruyter 2023).

  ROSE MARIE BECK, Afrikawissenschaft- 
lerin, Universität Leipzig. Sie befasst sich 
mit postkolonialer Linguistik und inte-
ressiert sich für das Verhältnis von Wort 
und Welt und damit für die im Begriff 
Sprache hinterlegten Ideen, denen sie 
bspw. über die Stadtforschung, Technik-
soziologie und Begriffsgeschichten 
nachspürt. Seit März 2024 ist Rose Marie 
Beck Rektorin der Hochschule Karlsruhe.

  VERENA BECKER (sie / ihr), Tanzpädago- 
gin, Theaterwissenschaftlerin, Yoga- 
praktikerin. Sie arbeitet in künstlerischen 
und wissenschaftlichen Projekten zu 
Tanz, Performance und Vermittlung. Ihre 
Schwerpunkte liegen dabei auf diskri- 
minierungskritischer Vermittlung, koope- 
rativen Strukturen und Produzieren  
in den Freien Darstellenden Künsten.

  MARIE-CHRISTINE BISCHUR, Theater-
wissenschaftlerin, Lehrbeauftragte  
am Institut für Theaterwissenschaft der 
Ludwig-Maximilians-Universität  
München. Sie ist stellvertretende Leiterin 
des Fachbereichs Kulturelle Bildung  
am Pädagogischen Institut – Zentrum 
für Kommunales Bildungsmanagement 
des Referats für Bildung und Sport der 
Landeshauptstadt München. Ihre Dis- 
sertationsschrift Das thailändische Khon. 
Ein Theater zwischen Tradition und 
Moderne erschien 2020 im utzverlag.

  TILL BOETTGER, Professor für Darstel- 
len / Gestalten / Entwerfen, Hochschule 
für angewandte Wissenschaft und Kunst 
(HAWK) in Hildesheim an der Fakultät 
Bauen und Erhalten. Dissertation zum 
Thema Schwellenräume. Freier Architekt, 
u. a. Gründer und Geschäftsführer des 
Architekturbüros at11 – architecture and 
design, Autor, Raumforscher, Tischler.

  SIMON BÖHM, Philosoph und Psycholo- 
ge. Studium in München und Frankfurt 
am Main, zuletzt in der Abteilung Psycho- 
analyse. 2023 Research Fellow im Kolleg 
„Traumata und kollektive Gewalt“ an  
der IPU Berlin. Seit 2024 tätig als Kinder-  
und Jugendlichenpsychologe am Klini-
kum Hochried in Murnau am Staffelsee.

  KIRSTIN BURCKHARDT is a visual artist 
and psychologist combining video, 
drawings and performance with words. 
Critically drawing upon psychology and 
neuroscience, her practice addresses 
power dynamics intertwined with  
the body. Continuously questioning what 
defines a body, her artistic research 
focuses on interpersonal space as  
a locus of sensitivity, transgenerational 
trauma-healing, and the complexities  
of communication. She co-authored the 
paper “Into Your (S)Kin. Toward a Com- 
prehensive Conception of Empathy” and 
the book Brutal with Love (Vexer 2023) 
on the radical act of opening up.
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C  CHATGPT, AI language model, part  
of the GPT-3.5 generation developed  
by OpenAI. It was designed to engage 
in informative and interactive conver-
sations with users on various subjects. 
ChatGPT’s primary aim is to provide 
users with informative and contextually 
relevant answers across a wide range  
of topics, fostering meaningful interac-
tions and enhancing the overall user 
experience. As an AI language model, 
ChatGPT does not have personal  
pronouns because it is not a person or  
a sentient being. It is just a program  
that processes text inputs and generates 
text outputs based on patterns it has 
learned from its training data.

D  VERONIKA DARIAN, Theaterwissen-
schaftlerin, Universität Leipzig. Sie  
promovierte zum Theater der Bildbe- 
schreibung (Fink 2011) und lehrte u. a. 
an der FU Berlin und der HHU Düssel- 
dorf. Sie forscht, publiziert, lehrt und  
arbeitet, zunehmend auch kollaborativ,  
insbesondere zu Fremdheitsforschung, 
theaterwissenschaftlicher Alter(n)s-  
und Dingforschung, Biografie und  
Narration in Theater, Tanz und Perfor-
mance, Theater in Gesellschaft(en)  
in Transformation und „Schauplätzen  
des Eigensinns“.

  MARINA DESSAU, Theaterperformance- 
Künstlerin, Schauspielerin. Neben 
Stückentwicklungen und Theaterperfor-
mances zum politischen WWW (internil 
seit 2005) forscht sie körperlich- 
künstlerisch zur Codier- und Übertrag-
barkeit von sensorischer Information 
und nonverbaler Kommunikation.  
Im Fokus stehen (nicht-)menschliche 
Wahrnehmungen und Affekte im Kontext 
von (gesellschaftlichen) Brüchen. U. a. 
Lehrtätigkeit an der FU Berlin im Praxis-
seminar Theaterwissenschaft zum 
Verhältnis von performenden Körpern 
und neuen Technologien.

  MAREIKE DOBBERTHIEN, Schauspie-
lerin und Theaterwissenschaftlerin. Ihre 
grundsätzliche Frage lautet: Wo liegt 
das gesellschaftsstiftende Potenzial von 
Theatralität? Sie hat über das Fusion-

Festival als Heterotopie geforscht, über 
Ethnogothic als Aneignung, über die 
sozialkritische Theatralität von Werbe-
schmierereien (Adbusting) und die 
Wirkmacht von Kunstfreiheit.

E  LISA EPP, Referendarin und Kunstpäda-
gogin, Universität Leipzig. Sie hat im 
Rahmen ihrer Staatsexamensarbeit im  
Bereich der Performancelehre zum Wider- 
ständigen in der Performance geforscht.

F  STEPHANIE FERNANDES, Brazilian poet 
and translator, based in Berlin. She 
reads and writes about landscapes as 
collective languages, pondering on  
how highways, means of transportation, 
intergenerational sea crossings, and 
mere walks make up the history of places. 
She has already translated works by 
Mary Beard, Virginia Woolf, Christina 
Rossetti and Emily Brontë into Brazilian 
Portuguese.

G  LEON GABRIEL, Theater- und Medien- 
wissenschaftler, Ruhr-Universität  
Bochum. Seine Forschungsschwer-
punkte umfassen Darstellungspolitiken, 
Räumliche Künste, Transnationales  
und Postkoloniales Theater bzw. Deko- 
lonisierung von Theater, Dramaturgien 
und künstlerische Arbeitsweisen. 
Monografie: Bühnen der Altermundia-
lität. Vom Bild der Welt zur räumlichen 
Theaterpraxis (Neofelis 2021). Zudem 
entwickelte er von 2011–2017 als Teil  
des Frankfurter Kollektivs Arty Chock  
ortsspezifische Performances und 
Audio Walks.

  ANNE GATHMANN, Künstlerin, lebt und 
arbeitet in Berlin. In medienübergrei- 
fender, ortsspezifischer Praxis setzt sie 
sich mit der Instabilität erlebter Wirk- 
lichkeit auseinander. Sie nähert sich dem 
Unzugänglichen durch visuelle Zeichen 
der Ambiguität, Abwesenheit oder  
des Potenziellen. Ihre reduzierten Anord- 
nungen aus Glas, Metall, Keramik und 
Projektionen befragen die Schnittstellen 
zwischen geistiger, physischer und 
kodierter Realität und reflektieren mög-
liche Formen von Anwesenheit.



H  LEOPOLD HAAS erhielt 2019 sein  
Diplom an der Hochschule für Grafik 
und Buchkunst Leipzig im Fachbereich 
Fotografie. Zudem studierte er parallel 
Bauingenieurwesen an der Techni-
schen Universität Dresden und arbeitet 
derzeit Teilzeit als Tragwerksplaner  
in Berlin. In seiner künstlerischen Praxis 
beschäftigt er sich mit Fragen von  
Wiederholung und Fiktion anhand foto-
grafischer Räume. Hierfür verwendet er 
verschiedene fotografische sowie auch 
skulpturale Strategien der Bilderzeugung.

  HEIDI HERZIG hat zwischen Juli 2019 
und Mai 2020 im Stadtkloster  
St. Franziskus gewohnt und dort die 
Arbeit San Franziska Bora Bora ent- 
wickelt. Neben klassischer Ausstellungs- 
praxis (Assemblage, Zeichnung, Video) 
arbeitet sie performativ, so z. B. als 
Schlagersängerin und in Konstellationen 
wie Maruf Satar, Moni und Toni und 
aktuell bei Der letzte Dutt. Sie ist Absol- 
ventin der Hochschule für Gestaltung 
Karlsruhe, erhielt die Landesgraduierten- 
förderung Baden-Württemberg und  
war Stipendiatin der Kunststiftung BW.

  JESSICA HÖLZL (sie / ihr), Theaterwissen- 
schaftlerin, Universität Leipzig. Mit  
besonderem Fokus auf dingtheatrale 
Spielpraktiken forscht sie zur Materialität 
von Wissen und Wissensproduktion, Kon- 
zepten von Körper|lichkeiten, Identitäts- 
(de)konstruktionen sowie Assoziation  
als künstlerisches Produktionsprinzip.  
Neben ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit 
arbeitet sie projektbezogen im organi-
satorischen Bereich von Figurentheater- 
projekten und schreibt über aktuelle  
Inszenierungen zeitgenössischen  
Figuren-, Objekt- und Materialtheaters.

I
J  ANGELIKA JÄKEL, Architektin mit den 

Arbeits- und Forschungsschwerpunkten 
räumliche Wahrnehmung, Projektent-
wicklung und Partizipation. Sie hat feder- 
führend die Machbarkeitsstudie des 
„Stadtkloster St. Franziskus“ erarbeitet 
und – gemeinsam mit Hans-Jörg Krieg 
und Prof. Dr. Ulrich Pantle – die „Raum-
experimente St. Franziskus“ initiiert. 

Nach beruflichen Stationen im Themen-
feld Wohnen und Nahmobilität leitet  
sie seit 2023 das Team Fußverkehr,  
Ortsmitten im Bereich Neue Mobilität  
der Nahverkehrsgesellschaft Baden-
Württemberg (NVBW).

  RUTHIA JENRBEKOVA, artist and 
researcher from Almaty, Kazakhstan. 
She works as an interdisciplinary 
post-studio artist and cultural organizer. 
Together with Maria Vilkovisky she  
is co-founder of kr lex zentre. Her fields 
of interest are queer ecology, material 
semiotics, arts-based methodologies, 
and trans*feminism. Currently she  
is a Ph. D. candidate at the Academy of 
Fine Arts Vienna. She lives and works  
in Almaty and Vienna.

K  ULRIKE KNAUER, Wissenschaftliche 
Mitarbeiterin für Darstellen / Gestalten /
Entwerfen, Hochschule für angewandte 
Wissenschaft und Kunst (HAWK) in 
Hildesheim an der Fakultät Bauen und 
Erhalten. Ihr Forschungsschwerpunkt 
sind Hoftypologien. Sie ist Projekt-
leiterin im Bereich Bauen im Bestand 
und denkmalgerechter Innenausbau, 
architectural and interior design, Raum-
forscherin.

  ANNA KRAUß (sie / ihr), seit 2022 wissen- 
schaftliche Mitarbeiterin und Promo-
vendin am Institut für Theaterpädagogik 
der Hochschule Osnabrück in Koope- 
ration mit dem DFG-Graduiertenkolleg 
„Ästhetische Praxis“. Forschungsschwer- 
punkt: Mensch-Maschine-Kollabo- 
rationen im Theater. Freie Dramaturgin 
u. a. für Malte Schlösser und Interrobang. 
Zuvor Produktionsleiterin am HAU  
Hebbel am Ufer Berlin und Creative Pro- 
ducer für die digitale Bühne HAU4.  
Interesse für Theorien des Posthumanen, 
kollektiven Praktiken und subversive 
Potenziale digitaler Technologien.

 
  JUTTA KRAUß, Tanzwissenschaftlerin, 

Dramaturgin, Dozentin und Lehrerin.  
Sie studierte TanzKultur an der Univer- 
sität Bern und Lehramt an der Päda- 
gogischen Hochschule Freiburg. Derzeit 
lehrt sie an der PH Freiburg, dem  
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Tanzwerk 101 für Urban and Contempo- 
rary Dance Zürich und der Zürcher 
Hochschule der Künste. Sie ist Mitglied 
bei der Gesellschaft für Tanzforschung. 
Ihre Arbeits- und Forschungsschwer-
punkte sind Zeitgenössischer Tanz mit 
Fokus auf Körper, Kostüm und Gender 
Performances sowie kulturelle Überset-
zungen und Vermittlungskonzepte.

  HANS-JÖRG KRIEG hat Theologie an 
der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 
und in Yaoundé (Kamerun) studiert  
und war Studierendenpfarrer der Hoch-
schulgemeinde Karlsruhe. Er gehört  
zu den Initiator*innen des Projekts „Stadt- 
kloster St. Franziskus“, ist Mitglied des 
Bauausschusses und hat die pastorale 
Projektleitung inne. In dieser Funktion 
hat er seit 2018 die „Raumexperimente 
St. Franziskus“, die Ausstellungsreihe 
„Der gefaltete Raum“ sowie die Gruppe 
„Kunst am Stadtkloster“ begleitet.

  ANNE KÜPER (sie / ihr), seit 2022  
wissenschaftliche Mitarbeiterin am  
DFG-Graduiertenkolleg „Das Dokumen- 
tarische. Exzess und Entzug“ an der 
Ruhr-Universität Bochum, wo sie zum 
Chatbot als theatraler Figur promoviert. 
Zuvor studierte sie Theaterwissen-
schaft, Philosophie und Angewandte 
Kulturwissenschaften in Hildesheim und 
Bochum. Arbeiten in der Freien Szene 
als Regisseurin, Dramaturgin, Autorin 
und Performerin, zuletzt mit Hanni & Anni 
zur fehlenden Sichtbarkeit nicht cis-
männlicher Techniker*innen im Theater. 
Interesse für situiertes Forschen, kriti-
sches Schreiben sowie Inszenierungen 
des Affektiven in den zeitgenössischen 
digitalen Kulturen.

L  OFRI LAPID, visual artist and Ph. D. 
candidate (HFBK Hamburg). Her work 
concerns the re-composition, activation, 
and dissolution of archive material.  
It is often based on site-specific research 
and collaborative practices, which  
provide her with the basis for media 
installations and reading performances. 
She exhibited worldwide, most recently 
in the IFA Gallery, Berlin, 2022 / 23,  
and Yiddishland Pavilion in the Venice 

Biennial 2022. Together with Marija 
Petrovic she published Silver (material- 
Verlag 2023). Other textual contributions 
were made to Slug (2020) and Archive 
Dekolonialisieren (Transcript 2018).

  ANNA LEON is theory curator at Tanz- 
quartier Wien and postdoctoral fellow at 
the Academy of Fine Arts Vienna, where 
she researches peripheralised dance 
modernities through a focus on ballet in 
early 20th century Greece. Her first book 
Expanded Choreographies – Choreo-
graphic Histories was published in 2022. 
She has taught at the Universities  
of Vienna, Salzburg and Bern as well as  
SEAD. She occasionally works as a 
dramaturg. → annaleon.cargo.site

  SARAH LIEGMANN, Doktorandin der 
Kulturgeschichte, Universität Leipzig. In 
Ihrer Dissertation erforscht sie Darstel-
lungen von DisAbility und Race in ethno- 
logischen Fotografien 1870–1930. Sie 
war u. a. wissenschaftliche Hilfskraft im 
interdisziplinären Projekt „Postkoloniale 
Erinnerungsarbeit und transnationaler 
Feminismus“ sowie Lehrbeauftragte des 
Seminars „Sammeln, Bewahren, Präsen- 
tieren? Ethnologie und Museum“. Ihre 
Forschungsinteressen umfassen Visua-
lität, Critical DisAbility Theory, Inter-
sektionalität, Museum, Ethnologie und 
Wissen(schaft)sgeschichte.

  RAFAEL PETROROSSI WOLFF DOS 
SANTOS LIMA studierte Theaterproduk- 
tion und Schauspiel in Brasilien und 
ist seit 2012 im Bereich darstellender 
Künste tätig. Neben seinem Master in 
Physical Theatre in England studierte er 
Theaterwissenschaft an der Universität 
Leipzig als DAAD-Stipendiat. Aktuell 
arbeitet er als Performer, Regisseur und 
Theaterwissenschaftler. Seit 2021 ist  
er Mitglied des Performancekollektivs 
gruppe tag (Auszeichnung durch das 
Initial-2-Stipendium der Akademie  
der Künste). Hauptfokus seiner Praxis 
und Forschung sind Bewegungs-  
und zeitgenössisches Theater und die 
Auseinandersetzung zwischen Theater / 
 Kultur und Fiktion / Realität.



M  YON NATALIE MIK is an artist working 
at the intersection of dance, perfor-
mance, poetry, and theory. Interested 
in the politics of bodies, her expanded 
choreographies reveal oppressed  
forms of knowledge through the lens of  
(dis)embodiment and archival processes. 
Her PhD project “Choreography of the 
Ghost: Dancing Transcultural Archives 
in Asian Diasporas” is part of the DFG-
Graduiertenkolleg Normativity, Critique, 
Change at the Free University of Berlin. 
Mik is the co-founder of The Invisible 
Archive (Los Angeles / Berlin / Seoul).

  JUDITH MILZ erforscht und entwickelt 
als Künstlerin Möglichkeiten des Erzäh-
lens. Ihr Interesse gilt den Beiläufig-
keiten und profanen Handlungen, dem 
Situativen und Anekdotischen. 2019 war 
sie mit ihrer Arbeit esercizi di allenta-
mento Teil der von Lisa Bergmann kura-
tierten Ausstellungsreihe „Der gefaltete 
Raum“ am Stadtkloster St. Franziskus 
Dammerstock. Sie war u. a. Stipendiatin 
der Kunststiftung BW und an der Cité 
des Arts Internationale in Paris. Derzeit 
arbeitet sie an einer Publikation über 
die politische Vereinnahmung des ost-
deutschen Schäferhunds.

  MOBILE ALBANIA, Theaterkollektiv, 
Frankfurt am Main. Mobile Albania ist ein 
wandelndes Gebiet, dessen Regelwerk 
je nach Ort, Zeit und Mitwirkenden  
neu entsteht. Mit abwegigen Gefährten 
bereist es seit 2008 Straßen, Städte 
und Landstriche in Deutschland und 
Europa und entwickelt dreidimensionale 
begehbare Vorstellungen zwischen 
Theatern und Welt. Mobile Albania pro- 
duziert spontane Versammlungen,  
entwickelt seine Inhalte aus Begegnun- 
gen und seine Arbeitsformen aus dem 
Unterwegssein. Im Zentrum steht die 
Frage, wie Mobilität und Beschleunigung 
zu gesellschaftlicher Segregation bei- 
tragen und was das für den gelebten 
politischen und sozialen Alltag bedeutet.

N  FABIAN NG’UNI, Straßenpoet, Kultur- 
wissenschaftler, Fotograf, Social Justice- 
und Diversitytrainer. Gründungsmitglied 
des Independentlabels Daily Concept 
und der Band dude & phaeb. 1983 in 
Gotha geboren. Studium in Hildesheim 
und Thessaloniki. Bestellt die Themen-
felder: Kulturelle Bildung, Ästhetische 
Praxen des HipHop und barrierefreie 
Kommunikation. Träumt von inklusiver 
Demokratie und lebt in Leipzig.

O
P  CATHERIN PERSING, literary and perfor- 

mance scholar, Ruhr University Bochum. 
Her work encompasses ecocritical 
perspectives, with a keen focus on the 
figurations and dramaturgies of the non- 
human. She also explores scenic phe-
nomena in relation to their embedding 
in ritual and mythical dimensions, as 
well as the genealogies of the fantastic  
from romantic art mythology to present- 
day fantasy productions. In her Ph. D. 
project “Performing plants. From Anthro- 
pocene to Planthroposcenes”, she 
examines how non-human actors trans- 
form artistic and activist formats and 
practices regarding dramaturgies,  
narratives, and interpersonal relations.

  ELENA PEYTCHINSKA, visual artist,  
performance designer and lecturer at the 
Department of Stage and Film Design 
at University of Applied Art Vienna.  
She holds a doctoral degree in Language 
Arts. Together with poet Thomas  
Ballhausen, she co-authored a series of 
publications, the most recent of which  
is Fiction Fiction (de Gruyter 2023). Cur-
rent research interests include spatial 
dramaturgy for multispecies collectives 
and entanglements of text and space  
in the context of digital and post-digital 
concretism.

Q
R  SOPHIA-CHARLOTTE REISER, Master-

studium der Theaterwissenschaft 
transkulturell an der Universität Leipzig 
sowie Kulturen des Kuratorischen  
an der Hochschule für Grafik und Buch-
kunst Leipzig. Derzeit arbeitet sie  
als wissenschaftliche Mitarbeiterin an  
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der Universität Hamburg im Studien- 
gang Liberal Arts and Sciences. Neben 
ihrer wissenschaftlichen Arbeit realisiert 
sie künstlerische und kuratorische  
Projekte im Bereich der darstellenden 
und bildenden Künste. Zu ihren For- 
schungsschwerpunkten gehören Inter-
ferenzen wissenschaftlicher Theorien 
und künstlerischer Praktiken, kolla-
borative Forschungsstrategien und 
kuratorische Forschung.

  MICHAEL RENNER, Professor für Visu-
elle Kommunikation. Er leitet das Institut 
Digital Communication Environments 
an der Hochschule für Gestaltung und 
Kunst Basel. Sein Forschungsinteresse 
ist die Theoriebildung aus der Entwurfs-
praxis und deren Rückführung in die 
Anwendungen der visuellen Kommunika- 
tion. Er war Mitglied des Direktoriums 
von „eikones NFS Bildkritik“ (2005–2013) 
und des Forschungsnetzwerks „What 
Images Do“ (2013–2015). Er ist Gast-
professor an der University of Illinois at 
Chicago (UIC).

  RIESSELMANN / AMENDE, Autoren-Duo, 
trat das erste Mal mit seinen „Lesungen 
nicht für Menschen – performative 
Lesungen ohne Publikum“ im Herbst  
2017 auf. Im April 2018 veranstaltete  
es die 17-teilige Literaturperformance-
Reihe „Woyzeck-Wunden“ im Rahmen 
des Symposiums „Echo Raum Büchner“ 
an der Schaubühne Lindenfels, Leipzig. 
2019 folgten die ersten drei Teile der  
Literaturprojektreihe „Gegengefälle“, die 
2021 und 2022 fortgesetzt wurde.

S  ERAN SCHAERF ist Künstler und Autor 
und lebt in Berlin. Projekte u. a.: Dieses 
Spiel geht nur zu sechst, Co-Autorin: 
Eva Meyer, Droste Festival (2020); Citi-
zens of Nowhere, Imitate!, transversal.at 
(2020); Levantinism: The Anachronic 
Possibilities of a Concept, Co-Autorin:  
Eva Meyer, bakonline.org (2021);  
Levantine Line Library, Institut de Carton, 
Brüssel (2022), Galerie Zwinger Berlin 
(2023); Nomadesque, in Machinations, 
Museo Nacional Centro de Arte Reina  
Sofía, Madrid (2023); Ein jüdischer 
Garten, hrsg. mit Hila Peleg und Itamar 

Gov (München 2022); Gesammeltes 
Deutsch (Wien / Linz / London / Málaga / 
Zürich 2023).

  TORBEN SCHLEINER, Theaterwissen- 
schaftler, Universität Leipzig. Im Hinblick 
auf die Konstitution der bürgerlichen 
Gesellschaft erforscht er an der diszipli- 
nären Schnittstelle von Kultursoziologie 
und Theatergeschichtsforschung  
theatrale Fremdheitsfiguren und thea- 
trale lebensweltliche Praktiken, die 
das Phantasma der eigenen Identität 
denkbar werden lassen. Darüber hinaus 
arbeitet er als freischaffender Musiker 
und Verfasser von Programmheften für 
Kulturveranstaltungen.

  ESKE SCHLÜTERS ist bildende und 
schreibende Künstlerin und interessiert 
sich für die Bedingungen von Bildern 
und Erzählungen. In ihren zumeist aus 
found footage montierten Videos ver-
webt sie unterschiedliche Perspektiven 
zu nicht-linearen Erzählungen. Ihre 
Arbeiten werden national und inter- 
national in Gruppen- und Einzelausstel-
lungen gezeigt. Zusammen mit Katrin 
Mayer entwickelte sie für die Kunsthalle 
Lingen das akustisch-räumliche Setting 
time to sync or swim (2016/17) und  
mit Tillmann Terbuyken die Ausstellung 
Unabsehbare Fahrten ins Innere  
der Zeit (2023) für das Warburg-Haus 
Hamburg.

  SABINE SCHRÜNDER lebt und arbeitet 
in Berlin. In ihrer künstlerischen For-
schung, die sie Mithilfe der Fotografie 
visualisiert, verhandelt sie die Aus- 
wirkungen transformativer Prozesse auf 
das Individuum. Die Sichtbarmachung 
von mentalen Zuständen steht dabei im 
Mittelpunkt ihrer Arbeiten, die sie regel- 
mäßig international ausstellt und die 
durch Artist Residencies in Indien, Island, 
Portugal, Finnland und der Arktis geprägt 
sind. Sie unterrichtet „Bildmedien & 
Konzeption“ am Lette Verein Berlin. 



  JANA SEEHUSEN, Künstlerin und  
Autorin, arbeitet zu Sprach- und Hand-
lungsweisen des Zwischen, des Dritten 
und der Verschiebung sowie kultur- 
kritischen Fragestellungen von Un \ Sicht- 
barkeit, Identitätspolitiken und experi-
menteller Filmkunst. Ihre performative, 
recherchebasierte, künstlerische Praxis 
mündet in so unterschiedliche Formate 
wie Zeichnungen und Assemblagen, 
literarische Essays und installative Set-
tings sowie (Lecture-)Performance  
und Film. Mit Fragen nach feministischen 
Praktiken und widerläufigen Figuren 
forscht sie derzeit mit und zu inter- 
subjektiven Denk- und Schnittfiguren  
(im Feld) künstlerischer Forschung.

  PEER DE SMIT, Professor em. für  
Theater im Sozialen, forscht, schreibt 
und publiziert zu Themenfeldern der 
performativen Poetik, gestischen Phä- 
nomenologie und Choreographie der 
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