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1. Vorwort 

Die Liebhaberil1nen (1975) von Elfriede Jelinek beginnt mit einer 

Ortsbeschreibung， die註hnlichwie ein langsamer Kameraschwenk von oben 

nach unten vorgeht. 

es [schones Land] wird in der ferne von schonen bergen begrenzt. [... j] kennen Sie 

die wiesen， acker und felder dieses landes? kennen Sie seine friedlichen hauser und 

die friedlichen menschen darimlen? Qelinek， 1975， S. 5 -Die Zitate aus Die 

Liebhaberinnen bezeichne ich im Folgenden nur durch die Seitenzahlen.] 

Zuerst sieht der Leser Berge， dann Wiesen， Acker und Felder， danach Hauser 

und zuletzt Menschen vor Augen. IIdie fabrik duckt sich in die landschaft [S. 

5]“. Diese Fabrik erscheint von innen und ausen anders. "die fabrik sieht aus， 

als 0 b sie ein teil dieser sch凸nenlandschaft ware. [/] sie sieht aus， als ob sie 

hier gewachsen ware， aber nein! wem1. m但1.sie naher anschaut， sieht man es: 

gute menschen haben sie errichtet [S. 5]". Aber wenn man naher und genauer 

die Fabrik betrachtet findet man weder Frieden noch gute Menschen. Die 

Erz泣llperspektivefokussiert nicht einen Darsteller， auf den man als Leser 

erfahrungsgem訂5wartet， sondern zeigt eine Masse. Die Er・kl註rungder Fabrik， 

in der eigentlich Produkte hergestellt werden sollen， wird sofort um e註l.e

Erwahnung ihrer Unproduktivitat erganzt: "von nichts wird schlieslich nichts 

[S. 5Y'. Trotzdem stellen Frauen dort Unterwasche her， die eine weibliche 

kりrpergestaltversch凸ntund verbessert. "sie nahen mieder， bustenhalter， 

manchmal auch korsetts und hoschen [S. 5]". 

Im zirkularen Roman， der am Anfang und am Ende fast identische 

Erzahlformen aunへ'eist，treten zwei Protagonistinnen， Brigitte und Paula， auf. 

Jede hat ihren N回 nenund ihre eigene Geschichte. Allerdings werden sie 
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irnmer wieder verallgemeinert， indem der Erzahler sie mit ihren Namen 

benennt und gleich danach in den Text ein abstrahierendes Wort wie 

，man' bzw. ，Frauen' eむぜ註gt.Sie sind demnach keine lndividuen， sondern 

stehen reprasentativ f註rdas Frauenbild. Sie werden als keine typischen 

Heroinen konstruiert， in die sich der Leser ublicherweise eIlぜ註hlenkaIU1. Der 

Erz泣llererlautert zu BegIlu1， dass man nicht die Handlung der Figuren 

beachten muss: "die geschichte， wie die beiden [Brigitte und ihr Freund spater 

ihr Mann Heinz] kennengelernt haben， ist unwichtig. die beiden selber sIl1d 

unwichtig. [S. 12]". Der Leser versucht deswegen die Funktion der Figuren， die 

provisorisch genaru1t werden，1 und die Aussage des gesamten ROll1ans zu 

betrachten. 

Die LiebhaberInllen zeigt dem Leser ein Klischee von Frauen. Die 

ProtagonistIlmen， die nur den eigenen fortpflanzungsfahigen Korper als 

，Kapital' besitzen， werden als weibliche Muster aus der Arbeiterschicht 

beschrieben und trotz ihrer Korrespondenz miteIl1ander kontrastierend 

dargestellt. Brigitte versucht trotz des Hasses auf HeIl1z， kalkuliert dur・chdie 

Heirat mit ihIn， von der N註hmaschIl1enarbeitin der Waschefabrik befreit zu 

werden， wahrend Paula in die Liebesflut verwickelt wird und zuletzt an der 

NahmaschIl1e landet. ZUll1 weiblichen Muster gehoren eIluge allgemeIl1e 

Bezeic1u1ungen. Unter der Uberschrift "am beispiel paula" [S. 14-21] werden 

drei Beispiele von Frauen出1gefuhrt:Eine Tochter， die noch nicht verbraucht 

wurde， eIl1e Mutter， die verbraucht worden ist， und eine schon gebrauchte 

Frau [S. 16f.]. 

Was stellt JelIl1ek durch die vielen weiblichen Beispiele dar? Man kam1 den 

Roman als eine Gesellschaftskritik aus der Sicht des marχistischen Feminislnus 

lesen. Die Kritik thematisiert， dass die kapitalistische Gesellschaft auf den 

unter der Arbeit und dem Patriarchat leidenden Frauen basiert. Die AutorIl1 

verwendet dabei die Rhetorik und das Schema des HeIlnatrOlnaI1S und der 

Frauenzeitschriften， durch deren Lekture die Frauen selbst dem 

Gesellschaftssystem gehorchen. Hier ll1凸chte ich weitere Aspekte des 

Fetischismus und des weiblichen Subjekts anfugen. Meine Pramisse ist， dass 

die Autor・inanhand der Gestaltung eIl1er Protagonistin， Paula， die die 

bisherige Forschungsliteratur wenig beruhrte， die Voraussetzungen der 
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bin邑renOpposition， m邑nnlichesSubjekt und weibliches Objekt， in Zweifel 

zieht und rekonstruiert. Um diese Problematik zu betrachten， lTlむchteich 

zunachst die Fetischismus-Begriffe， danach das Verh話回isder Figur Paula zu 

Liebe sowie am Ende die Problematik des weiblichen Subjekts durchleuchten. 

2. Fetisch色lllUSUlld Massenbetrug 

Eine der geltenden Theorien zur Entzifferung der Liebhaberinnen scheint die 

des Fetisches zu sein， ein B恥egri凶f丘f， der vom poωrt如ugies引is虻cl恥1官.1el臼nW押O白rtj戸-討iωガ昨F伊o(仲h加11 1 

heutigen Sinne: ku註instli虻ch，f白alsch均1サ)abgeιle白it旬etiおst.2 Dieser wi力r‘寸dgrundsa批tzlichin 

wissenschaftlichen Disziplinen verwendet: in der Anthropologie und 

Ethnologie， in der marxistischen politischen Okonomie und in der 

Psychoanalyse. 

Der antlu-opologische Begriff bezieht sich sehr stark auf die etymologische 

Bedeutung. Das Wort wurせe zuerst Inl 15. Jahrhundert benutzt， um 

afrikanische Sakralobjekte zu bezeiclu1en， die dm凶.1 Ve自r‘za凱1山 erur時 e出白.1e

be邸st也i主lumteFunktion e臼r‘f七hi蛇elten.Das heilige Imaginare wird durch ein Ritual 

einem Ding bZ¥仏 einerPerson zugeschrietヲenund dadurch wird eine Kraft 

entfaltet. Beispielsweise stellt eine Skulptur eines Menschen durch einen 

gewissen Prozess ein boses Wesen dar. In diesem Sim1 wird der Fetisch in der 

Anthropologie verwendet. 

Marx sah in Ware und Geld dieselbe Funktion. Eine seiner wichtigsten 

Analysen ist， dass er einen Wert aus zwei Perspektiven betrachtete: 

Gebrauchシ und Tauschwert， die voneinander untrem1bar seien. Der 

Gebrauchswert ist I111 Prinzip eI11. ebenso notwendiges Mittel wie die 

Lebensmittel， und der Tauschwert bedeutet dar註berhinaus einen Wert fur・den

Besitzer， so dass etwas tauschbar wird. Marx wies darauf hin， dass eI11e 

gesellschaftliche Gesamtarbeit in der 1I¥Tarenfoml mit einer gesellschaftlichen 

Natureigenschaft verwechse1t wird. "Durch dies Quidproquo werden die 

Arbeitsprodukte Waren， simllich ubersinnliche oder gesellschaftliche Dinge 

[Marx， S. 86]". Das nam1te er "den Fetischismus， der den Arbeitsprodukten 

anklebt [Marx， S. 8乃へ Nachdemdie Ware zum Verkauf produziert wurde， 

geht es darum， wie der Tauschwert als Anreiz angeboten werden sol1. Die 
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Warenzirkulation agiert， indem sich der Schein immer wieder erneuert und 

zugleich den Konsumenten zum Kauf anh'eibt. Diese fur die kapitalistische 

Gesellschaft notwendige Mysばikation，die ein Ding verfalscht oder anders 

erscheinen lass七bezeichnetman als den Fetisch. 

In der Psychoanalyse wurde der T erminus zun註chstvon Alfred Binet 

benutzt. Bei seiner Studie spielen "erotische Plotzlichkeit und biographische 

Zu臼lleder Kirldheit eine pragende Rolle [B凸hme，S. 384]". Ein gleichartiger 

Vorgang wird in der Ethnologie als first-contact-Szene bezeichnet. Fur Binet 

bedeutet der Fetisch nicht im111er Perversion. Fetischistische Zuge fande m担1

in jeder <normaleρ Liebe wieder. Der Fetisch sei jedoch perve民 wennein 

Fetischist keinen Kontakt zum Ganzen mehr habe und ein Element des Objekts 

herausragend verabsolutiere. Richard Krafft-Ebing ordnet den Fetischismus 

als eine Perversion ein und versteht alu11ich wie B血et eine 

Pars-pro-Toto-Relation， die bedeutet， dass ein Teil ein Ganzes steuert. 

Sigmund Freud ausert sich， anders als seine Vorganger， in seinem kurzen 

Aufsatz ，Fetischismus': "der Fetisch ist der Ersatz fur den Phallus des Weibes 

(der Mutter)， an den das Knablein geglaubt hat und auf den es [...] nicht 

verzichten will [Freud〆 S.312]". Er formuliert durch diese Definition se血

Verst註ndnisder Kastration bzw. des kastrierten Genitales. Die letzteren zwei 

Analytiker verstehen den Fetischismus immer als m誌nnlichund daruber 

hinaus weist Harhl1ut Bolll11e darauf hin: "Noch lange nach de111 Zweiten 

Weltkrieg ist der Fetischisl11US rein l11annlich kOIU1otiert [Bohn1e， S. 397]". In 

der Psychoanalyse wurde ein Su均ekttraditionell als maIU1lich betrachtet. 

N ach J acques Lac出.1begim1t die Identit出:sbildungmit dem Eintritt in die 

sYlnbolische Ordnung， in die Frauen olui.e Internalisierung des mannlichen 

Begehrens eintreten konnen.狂ierbenotigen die Frauen anders als MaIU1er 

Mimikry des Mannlichen. Das Begehren wird durch ein weibliches Objekt 

befriedigt. Diese Betrachtungsweise ist vor allem seit den 70er Jahren vom 

Feminis111US als Phallogozentrismus hart kritisiert und umgeschrieben worden. 

Aus diese111 Grund ist das weibliche Subjekt ein groses Thelna des 

FenlInismus. Wird der Fetischismus nicht im Rahmen der feministischen Kritik 

gesehen， wird er rein maIU11ich kOIU1otiert. 

Die Definitionen in den drei obe 
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miteinander zus担nmen，aber die Beziehung ~へTischen den beiden letzten ist 

lose. 3 丑~r gemeins但llesVerstandnis lautet， dass ein Fetisch etvvas anderes 

vertritt. Er ist daher ein wichtiger Ersatz. Hier mむchteich den Fetisch laut 

Marx weiter betrachten， da er im Jelinekschen Roman eine Rolle spielt. Bei 

seinen Nachfolgern erscheint wichtig， dass der Fetisch nicht inuner Materie 

sein muss， sondern wesenlos sein kaIU1. 1m Unterschied zu den ersten 

fetischistischen Begriffen kaIUl eine Ware im zweiten Beaich jedoch e註.le

Vorstellung oder ein inlaginares Bild sein. Bolul1e beschreilヲt:"Er [der Fetisch] 

vertritt (zumeist) das Bild einer Welt， die unsere召edurfniserfullt einer Welt， 

die inlmer <voll>， <reich>， <grosartig> und <schon> ist [...]. [...] Die Ware ist 

also der Code einer Utopie. Das ist ihre systematisch erzeugte llZusion [B凸hl11.e，

S. 333， Hervorhebung im Original]". Eine Ware muss sich nicht verdinglichen. 

Diese erweiterte Interpretation wird ZUl11 Anknupiungspunkt des Begriffes der 

Kulturu"ldustrie von Max Horkheuner und Theodor W. Adorno. 

Die beiden Begrunder der Frankfurter Schule schrieben Ul ihrem Exil in 

den USA den nach dem Zweiten Weltkrieg wirkungsreichen Text 

，Kulturuldustrie: Aufklarung und Massenbetrug' (1944). Dieser von der ersten 

Seite an mit negativen Wortern ubersate Artikel handelt von der Kritik eUles 

Mechanismus， den die Massemnedien sowohl unter der NSDAP als auch主1

den spatkapitalistischen 1ndustrielandern enthalten. Seule zentrale These ist 

dass die Massemnedien， hu1ler denen das Kapital steht und die alle 

miteu"lander identisch sind， die Zuschauer durch die 1deologie des Geschafts 

vollkommen beherrschen. Der U"l diesem Aufsa位 vorausgesetzteZuschauer 

wird als die manipulierbare Masse beschrieben， die nicht aufgeklart ist und 

deswegen nicht kritisch seul kann. Die Wirkung der Massenmedien wird nicht 

nur als die Manipulation， sondern auch als Amusement ausgedruckt. 

"Amusement ist die Verlangerung der Arbeit unterm Spatkapitalismus 

[Horkheimerj Adorno， S. 145]". Hier geht es um die Koppelung der auf den 

ersten Blick unterschiedlichen Vorgange. Beide Theoretiker analysieren hier， 

dass die Massenmedien eUle grose Rolle spielen， namlich die， eU"le Illusion， 

eU"len Fetisch， formelhaft zu vermit 
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existieren korul.en， kann der Gedanke der Autonomieasthetik， dass die Kunst 

von jeder Zwed仇 stimmu河 unabhangigist， hier nicht mehr fur出io凶eren.ln

diesem Sinne ist der Text eine Kritik an der kommerziellen Gesellschaft und 

zugleich eine Rettung der Asthetik. Diese ¥へTeltanschauungist Il1l. doppe1ten 

Sirnle schwer vorstellbar， wenn lnan der leicht manipulierbaren Masse und 

dieser Asthetik nicht zustimmen kann， auch wenn man mit Rucksicht auf die 

propagandakritische Seite diese Analyse betrachtet. Denn beispielsweise karul. 

es hier keinen kritischen Zuschauer geben.4 

3. Paula und die Liebe 

Trotz des angreifbaren Bildes ubern出lmt Jelinek eben diese 

We1tanschauung I11l Roman Die Liebhaberinnen. Die AutorI1l. stellt sie allerdings 

in Frage und schneidet dazu noch mehrere Thelnen an. EI11.es der wichtigsten 

ist die doppelte Unterdruckung der Frauen: durch Arbeit und瓦1almer，die sich 

beide auf das Patriarchat beziehen. Sicherlich kaIm m.an den ROl1l.aI1. aus der 

Sicht des marxistischen FelnIrUslll.US' lesen， I11. de111 die kapitalistische 

Gesellschaft als eine die auf der Ausbeutung der Frauen， die als eine 

Jくlasse"beschrieben werden， basiert.5 Bei Jelinek wird die Ausbeutung die 

，，[-]belastung" [S. 148] genannt. Die tendenziell 11larxistisch-femiuistischen 

Analysen， die auf die geschlechtliche Klassenopposition hI11weisen， 

interessieren sich lnehr fur Brigitte， die die Liebe fur eI11 sicheres Leben 

unerlasslich versteht. Der ROmaIl alunt unstrittig die Form der TrivialrOlnane 

oder Schlager -besonders uber die Liebe -ironisch und kritisch nach. Paula 

erscheI11t eI1l.e solche Trivialitat verI1ulerlicht zu haben. Aus dieselll fast 

註bertriebenenSchwarzベへTeis-Bild~ヘlischen den Verstandnissen fur Liebe der 

Protagonistirulen ergibt sich eI11.e Bewusstmachung bei den Lesern.τatsachlich 

瓦usertsich die AutorI11 in Interviews uber出reLiteratur und Schreibweise: 

"Ich wurde sagen， das Beste und Positivste， was ich 111it lneiner Literatur zu 

erreichen hoffe， ist eI11e Bewushllachung. Durch die Ubertreibung von 

Zustanden will ich eI1l.en Aha-Effekt beim Leser erreichen Uelinek， 1981， S. 

116]". Das erI1ulert uns an den Effekt des epischen Theaters von Bertolt Brecht， 

I11. dem statt der Illusion eine Verfremdung inszeniert wird. Man merkt 
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dadurch， dass仕treWerke einen so genannten marxistischen EinHuss erhalten. 

Wie le口1tPaula， die als schlechtes Beispiel dargestellte Protagonistin， die 

Liebe kennen， bei deren Konstruktion es sich deutlich um einen Fetisch 

handelt? Die 15jahrige Paula vom Lande mりchteam AIぜangder Geschichte 

nicht wie die anderen Madchen Hausfrau oder Verkauferin， was vom Erzahler 

als 5tarberuf bezeiclu1et wird， werden， sondern ungewohnlicherweise 

5chneiderin lernen. Trotz des familiaren Widerstandes "schleppt sich das 

beispiel paula in den nachbarort der fast schon eine stadt ist， wo man deshalb 

auch einen beruf erlernen kann [5. 26]". Ungewりhnlichist das Verb "sich 

schleppenぺdas zu der hoffnungsvollen Paula 註berhaupt nicht passt. 

Anzumerken ist dass sie in die 5tadt geht， wo nicht nur die Lehre， sondern 

auch die Begegl1ung mit den Massenmedien stattfindet. Die Geschichte folgt: 

"IIn nachbarort lernt man auch iiberflussige dII1ge， die einen auf die schiefe 

bahn brII1gen kりlU1en: das 始 .10-und kaffeehausgehenβ. 26]". Diese 

Begegnung wird durch den 5chleier der Erzahlperspektive als etwas 

Unerwunschtes formuliert. Auch erfahrt "paula II1丑uenarbeitspausen inuner 

mehr uber die liebe [.. .]， meistens durch illustrierte hefte [5. 28]"， und "II1 den 

arbeitspausen saugt sich paula mit liebe voll [5. 29]". Wie wird sie sein， 

nachdem sie sich mit Liebe voll gesaugt hat? Fazit ist: "traume entstehen aus 

dieser註blenkonstellation [5. 29]". Paula tI註umtvon der Liebe， die eII1 Schein 

ist und die man daher nicht begreifen kam1. Das ist der Fetisch， den die 

50ziologen als Massenbetrug kritisierten. Ab diesem Moment entwickelt sich 

Paulas Leben mithilfe der Liebe weiter， die sich II1 den Medien zu 

verwirklichen scheII1t. Paula ist identisch mit den Zuschauern， die Adorno und 

HorkheIIner vorstellten. 

Wahrend召rigittedie Liebe als Startkapital versteht， das sie fur das eigene 

Gesch訂tsbraucht，6 verbII1det Paula der Zeitschriften wegen die Liebe mit 

5IIu1lichkeit. 1m ublichen oppositionellen Rahn1en gesehen erscheint die Liebe 

einerseits praktisch， genauer lebensnotwendig fur Frauen olu1e Kapital， 

andererseits sIImlich. Durch die Liebe lassen die Frauen sich selbst hII1ter den 

Familienzaun sperren. Die Liebe schildert der hochironische Erzahler， indem 

er 510gans wiedergibt. Als Paula die Liebe (zu Erich 
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im menschl. leben [5. 37]". Die Liebe ist nun alles fur sie und andert sogar ihr 

Leben: "die gegenwart paulas ist nicht mehr die schneiderei， die gegenwart 

paulas ist ihre liebe zu erich [5. 50]". Da Liebe， Heirat und Kinder auf einer 

Linie stehen， beschreibt der Erzahler das HeI1n als ein kleines Hausfrauenreich， 

ein E加familienh孟uschen.Eine Frau sei dann dort die Konigin des wI11Zigen 

Reichs. Das dauerhafte Gluck sei hier das Kinderkriegen， nachdem eI11e Frau 

nicht mehr nichts sei， sondern das Maul halten k凸nne.All diese klischeehaften 

Vorstellungen des weiblichen glucklichen Lebens h註ufensich vor Paula zu 

eI11em unbestreitbaren wahrhaften Vorbild， dem sie zwanghaft aber voller 

Freude folgen muss. Trotzdem kann sie wegen der Arbeit "ihre grose liebe gar 

nicht richtig geniesen， weil sie [...] keI11e zeit hat [5. 74]". Auch hier wird der 

Kontrast， Leben g伊eg伊enArゆbe白it恰er凡1、， ang伊ewerれlde計t.Mer比kwi註ir吋di氾ge位rweiおsekommt be白i 

Paula eine solche enorm 

Voωrg伊elebt蛇enaus den Me吋di詑enni詑ei血nFra百ag伊e，weil ihr die fetischistische Liebe viel 

spurbarer als ihr eigenes Leben ist. Das Korsett， das oft als eI11 Beispiel des 

Fetischs erwahnt wird， hat eine Gestalt der hohlen Fulle. Die Liebe f註l'Paula， 

als ihr Traum， verlangt auch keI11en Irせlalt.Deshallヲ wirdbei丑:1f nie 

proble1natisiert， dass sie die traumhafte Liebe nie erreichen kalUl oder dass 

Erich sich nur f註rMotorrader I11teressiert. 

Was fur eI11en Zusammenhang gibt es zwischen Paula und der Liebe? Die 

Liebe Ist fur sie am Anfang wohl e白eneue Idee aus den Medien， die sie 

verzaulヲert.5ie ist kurz nach dem Zusammentreffen nicht mehr eI11 Ersatz fur 

die 5chneiderei， sondern der eI11zige Besitz der・15jahrigen.Der entscheidende 

Unterschied zwischen der Autorin und den sich nach Marx richtenden 

Theoretikern ist， dass nichts bei ihr olu1.e den Fetisch existiert， wahrend es bei 

den Letzteren eI11en Ort ohne Fetisch gibt. In den oben genannten drei 

DisziplI11en existiert eI11. Fetisch als ein Behelf. Das heist， eI11 Fetisch sol1 I11 der 

Regel eI11e Entsprechung haben. 1m Roman kaml er jedoch ohne sein Pendant 

bestehen， wei1 der Ersatz dort an die Stelle des Ersetzten tritt. Allerdings ist 

eI11e Ansicht beider vergleichbar， namlich， dass eI11. Mensch durch die 

Massemnedien keine Moglichkeit mehr hat， selbst zu denken: fI p 
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anderen Worten um eine Zwangsvorstellung， geht [vgl. Baudrillard]. Dies 

macht die Funktion der Liebe fur Paula klar. 

4. Sind Frauen Ware und Objekt? 

Wie kりnnenwir jedoch die einen Fetisch ben批igendeweibliche Figur 

namens Paula verstehen， obwohl dieser zumal白 derPsychoanalyse star・k

mannlich konnotiert ist. Um uber diesen Punkt nachzudenken， mochte ich eine 

Analyse von Luce Irigaray einfugen， in der die Philosophin das m託nnlicheund 

weibliche Verh品1t11isin der Geisteswissenschaft untersucht. Sie komlフiniertin 

dem Aufsatz ，Frauenmarkt' ironisch zwei grose Theorien. Die kritisierte 

Meistertheorie， die Ende der 70er Jahre noch eine unangreifbare Position hatte， 

ist die von dem grosen Anthropologen Claude Levi-Strauss uber den 

Frauentausch als die Basis des geseUschaftlichen Systems. Irigaray註berpr凸ft

diese These mit einer Theorie uber die Ware von Marx strategisch， da die 

Frauen nach Levi-Strauss unter Maru1ern wie eine Ware getauscht werden 

sollten. Durch ihre Untersuchung der Texte enthullt sie die Aru1alul1e， dass 

Frauen traditionell als ，objektiv' und ，terra incognita' als ein Spiegel des 

maru11ichen Su句ektsbezeichnet werden. 

Auf die willkurliche Bezeiclmung der Frau weist Irigaray h加r 主1demsie 

durch die ironische Mimikry die Texte der maIu11ichen Schreiber zitierend 

umsclueibt und so einen diskursiven Platz fur Frauen zu kultivieren versucht. 

Sie beschreibt den Hintergrund der These: IIEs [Inzestverbot， das eine der 

Regeh1 des Frauentausches ist] sichert die Grundlage unserer 

jahrhundertealten okonomischen， gesellschaftlichen und kulturellen Ordnung 

[Irigaray， S. 177]". Als allererste Bedingung gilt， dass alle Tauschsysteme 

Mannersache sind. Die Autorin sieht， nebenbei bemerkt， eine Identitat 

zwischen Tausch und Begehren. 11 Um Handelj es zu treiben， benutzen die 

Manner sie [Frauen]， aber Tauschverkehr mit社.U1enhaben sie nicht [Irigaray， S. 

179， Hervorhebung im Original]". Frauen k凸nnendaher als Produkte der 

Malmer， mit anderen Worten als Ware， betrachtet werden. Sie spalten sich加

Gebrauchs-und Tauschwert bzw. naturlichen und austauschbaren }くりrper.

Wie schon Marx schreibt， resu1tiert ein Wert nur aus dem Tausch. Das 0同ekt
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wird in der traditionellen binaren Opposition auf die gleiche Seite wie das 

R品tseleingeordnet. Sie fragt sich und副市へTortet:fI仇Toher entspringt also der 

rastelhafte [sic] Charakter der Frauen? [...] Offenbar， aus der IIForm" der 

manschlichen7 Bedurfnisse-Wunsche， die die Frauen ZUln Vorschein bringen， 

ohne das jene sie erkennen. Stets verh凶lt，verschleiert， wie sie sin.d [Irigaray， S. 

189]". Frauen sind aufgrund der Analyse des Mannlichen bzw. des normativen 

Subjekts dem Gegensatz zugeordnet worden. 1rigaray teilt dann die Frauen in 

drei Kategorien ein: Mutter als Reproduktionsinstrument bzw. Gebrauchswert 

Jungfrau-Frau als reinen Tauschwert und Prostituierte als Nutzen.8 1hre 

aufgezwungenen Rollen sind 目 varunterschiedlich， aber sie haben eine 

Gemeinsarnkeit: "weder als Mutter， noch als Jungfrau， noch als Prostituierte 

hat die Frau ein Recht auf 丑~r Lustempfinden [1rigaray， S. 193f.t. 
Beeindruckend ist dass das Bild der nicht hom.ogenisierten Frauen in den 

Texten bei Jelinek und 1rigaray dadurch entsteht， dass sie die vorhandenen 

Texte nachalul1en. Eine Protagonistin Paula m.ochte nach de1' verfuhre1'ischen 

und zugleich Z¥ヘTanghaften1nfonnation durch Medien und Disku1'se die Liebe 

erreichen. 1st ihr Wunsch der Erfulltheit ein Begeh1'en? Oder wird sie nur von 

Slogans der Re1くlameverfuhrt? Bleibt Paula an der Stelle der Objektivitat? Sie 

ist doch k0111plexer und zeigt das spannende lv10111ent in der Darstellung. Sie 

wird kurz vor Ende des Buches zu einer Mischung aus Ware und Verkauferin， 

zur Prostiluierten. 

5. Paula ar1 der Schwelle 

Aus dieser Sicht ist das Beispiel Paula interessant， die arn Ende des Buchs 

zur Prostituierten wII・d，um "ein nest zu bauen [S. 15斗".9 Auf ihrer von 

Medien gep1'agten Lebensliste stand aber nicht， ZUI‘Prostituierten zu werden. 

Warum wurde sie daill1 eine solche? Wahrend Brigitte als anderes Beispiel ihr 

Kapital Schritt fur Schritt vermehrt， geht das Leben Paulas wie IIl1111er schie( 

wenn auch sie selbst dies aufgrund des g1'りserenlnaSSen111edialen Leitbildes 

nicht bem.erkt. Was sie nach der Hochzeit dazukOlllint， ist der Fuh1'erschein， 

den wohl辻11' Ehemam1 Erich wegen des mehrma1igen Durchfallens nie 

erreichen kOill1te， und e包.1gebrauchter Simca， m.it de111 sie abe1' 01u1e Erlaubnis 
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mres Mannes nicht fahren darf. Es wurden schon fast alle Traume， mit創lderen

Worten Bedingungen der Liebe， realisiert， aber noch fehlt ein Haus:lO "paula 

ist eigentlich ganz glucklich， aber sie m凸chtenoch IInmer etwas eigenes haben， 

wo sie ihren beruf: hausfrau und 11lutter， verwirklichen kaml. daf註rist kein 

geld da [5. 147]μ. Das ist ein bekamltes Gesetz: die doppelsirulige 

Reproduktion11 ergibt keinen Lohn. Davon廿益umtdas schlechte Beispiel， aber 

es begreift deren Regel nicht. 

Diese 5ehnsucht nach der Liebe "kostet paula den kopf [5. 148]ぺsagtder 

Erz討11er.5ie fuhr eines Tages alleIIl mit dem Auto in die Kreisstadt， wo sie von 

einem M紅 Ulangemacht wurde. 5ie lehnte辻m am Anfang ab， aber daIUl 

willigte sie eII1， mit dem M白m ein bisschen k註ssenzu gehen， damit sie eIIl 

bisschen Geld geschenkt bekam. Ihr Ziel ist einfach nur Geld zu sparen， was 

der Erzahler als Kleinigkeit "aktion eichl泊rnchen[5. 152]" nelUlt: If paula 

erwirbt mit出remk凸rperund ohne ihren geist die mittel zum ankauf eIIler 

kleIIlen wohnung [5. 152]". Der Erzahler gibt fast tadehld dem， was sie hier tut 

einen Nanlen: "es ist eine prostitution， die paula da macht. paula ist eine hure 

[5. 152]". Nachdem ihre Tat benamlt WUI吐e，品ndertsich die 5tII11mung vollig 

ins Negative und Paula wird beII11 Nachgehen der Prostitution von einem 

Chauffeur entdeckt und denunziert: If paula wurde auserdem von erich 

schuldig geschieden [5. 153]". Bei Paula bleibt nUI・dasAuto， das sie von ihrem 

Exmann kaufte， mit dem nur wenige Frauen fahren konnen. 

日larumwird Paula am Ende des Romans zur Prostituierten und welche 

Aussage erh邑ltdieser Teil dadurch? 1st er eIIle Fabet die eIIlem beibringt: wer 

das von Medien gepragte Bild vom eigenen Leben nicht tremlen kann， landet 

nUI・aufder schlechten Bahn? Oder braucht die Autorin fur die Ver廿eterindes 

B凸senein schlechtes Bild， eIIle Prostituierte， um Gluck und Ungluck deut1ich 

zu kontrastieren? 

Der 5chlusselliegt in der allgemeinen Vorstellung der Prostituierten. Kurz 

vor dem Auftreten des Themas， der von Negativit邑tgepragten Arbeit， gibt 

sogar der Erzahler wegen des nutzlichen Grundes Paula auf: "aus zeitm但l.gel

komlen wir paula hier nicht mehr persりnlichzu wort kormnen lassenβ.151]". 

Was besagt dieses Handeln? Eine Prostituierte ist eIIl Zwischenw 



12 lNOUE Momoko 

Nutzen， der sich austauschen lasst [lrigaray， S. 193]". Dass die Frauen einen 

Tausch durchfuhren， ist aufgrund ihres Geschlechts eigentlich nicht moglich. 

Trotzdem stel1t Irigaray mit diesem Beispiel eine andere Moglichkeit der Frau 

dar: die Prostituierte. Sie n註mntn品工nlichtrotz ihres geschlechtlichen Charakters 

an einelu Tausch teil， indem sie sich verkauft. Walter Benjamin nutzt ein 

alteres Wort fur eine Prostituierte， das Wort ，Hure'， im funften Teil seines 

Passagen-iへ1erks，Paris， die Hauptstadt des XDくJahrhunderts'. Er erw孟hnthier 

Charles-Pierre Baudelaire， der nach ihm als Erster die Stadt Paris zum 

Gegenstand der Dichtung nahm. Diese akzentuiert die Moderne durch 

Zweideutigkeit 

Zweideutigkeit ist die tヲildlicheErscheinung der Dialektik， das Gesetz der Dialektik 

im Stillstand. Dieser Stillstand ist Utopie und das diaIektische Bild also Traumbild. 

Ein solches Bild steUt die Ware schlechthin dar: als Fetisch. Ein solches Bild erstellen 

die Passagen， die sowohl Haus sind wie Strase. Ein solches Bild erstellt die Hure， 

die Verkauferin und Ware in einem ist [Benjamin， S. 55]. 

AIs Beispiele der Zweideutigkeit parallelisiert Benjamin die Passagen und die 

Hure. Er sieht in einer Hure eine doppelseitige Funktion: erstens die 

Verk註uferin，die handehl kann， zweitens die Ware， die selbst ein Ding ist. Die 

Prostituierte passt wegen des gekoppelten Charakters nicht in die Regelung 

des ubrigen Konzepts der Frau. Paula， der trotz ihrer Weib1ichkeit die 

M凸glichkeitverliehen wird， mit dem Auto zu fahren， kann ein Beispiel der 

Mehrdeutigkeit im dualistischen Rahnlen sein. Unerwarteter Weise ist sie 

folglich keine einfache Protagonistin. 

Paula wird einerseits als eine transparente Figur dargestellt， die mit den 

fetischistischen Vorbildern identisch zu werden versucht. Sie wird verfuhrt， 

solange sie die von den Massenmedien verbreiteten Bilder direkt aufnimlut. 

Paula selbst verfolgt und begehrt andererseits trotz ihres Geschlechts die 

idealen Vorstellungen. 1m Unterschied zu der theoretischen Tradition ist sie 

wegen ihrer Fahigkeit der Begierde komplex. Obwohl die Frauen， wie die 

Analyse von 1rigaray verdeutlichte， als das Objekt unter dem Su切ekt

beschrieben werden/wurden， und wird Paula als Prostituierte， als Zwitter， 
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dargestellt. Zudem wird註nRoman gezeigt， dass die Basis der M註lU1lichkeit

verfallt. In1 klassおchenBild so11 ein tv1ann als Begehrender dargestellt werden. 

Und Erich? "erich wird auch von andren begehrt
Jl 

oder "erich 1訂stsich gerne 

brauchen [5. 38]". Er agiert hier trotz seines mannlichen N出nensmit ER passiv. 

Der Erzahler leugnet dadurch sein Interesse an Motorradern: "selbst mit einem 

motorrad fahrt erich nur bis ins nachbardorf und nicht weiter，お.1eine 

enぜerntereferne [5. 43]". Insofern kann Paula， die allein mit dem Auto in die 

Kreisstadt fahrt， viel ，mannlicher' sein. Diese Zitate enthalten einen 

Widerspruch， der das ubliche Verstandnis irritiert. Es ist demnach nicht mehl・

m凸glich，dass n1an die Liebhaberinnen durch den Ra1ID1en der deutlichen 

Opposition des 5ubjekts und des Objekts sieht. Die Figuren werden hier als 

performative Anhaufungen der inkonsequenten Diskurse und nicht als das， 

was eine einheitliche Quelle enth註1t， dargestellt. 

Das Beispiel Paula zeigt die verschlungene Anspannung. 1m letzten Zitat 

erwalu1t Be吋出nin"die Dialektik註n5tillstandぺuberdie er auch bei der 

Analyse des epischen Theaters schreibt. Die Dialektik bei辻ID1findet keine 

Aufhebung， die in der Regel als ein harmonisches Ergebnis nach der 

Konkurrenz zwischen einer These und einer 5ynthese auftaucht， die danach zu 

e血erweiteren These wird. Daher ist der Zeitverlauf dabei nicht wichtig. Der 

Effekt dieser Dialektik erzeugt bei den Zuschauern durch die Auffuhrung des 

5chauspielers als B註hnenkunstlerbeim Theater Brechts ein Aha-Erlebnis， bei 

dem man still wird. Ein a如llicherWiderspruch wie bei Brecht gibt Jelinek dem 

Leser durch ihr literarisches Werk， in welchem sich die veI市 Turzelten

Binsenwahrheiten durch ihre Umschreibungen herausschalen. 

6.5chlusswort 

In diesem Aufsatz analysierte ich， wie Jelinek Ill1 Roman Die Liebhaberinnen 

anhand des Fetisches 5chemata der binaren Opposition untergrabt. Der Fetisch 

fungiert als Trennung zwischen den beiden Geschlechtern und ebenso als 

5clulittstelle， mit der zwei unterschiedliche Dinge verknupft werden. Die 

Autorin zeigt auch， dass die ausere Welt， die durch Diskurse hier meistens aus 

den Masserunedien produziert wird， und die Ilulere Welt unterschiedlich sind. 
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Dieses Verhaltnis wird auch in der Konstruktion des Romans sichtbar. Die 

Perspektive projiziert zuerst den fast idyllischen Uberblick， der mit dem 

folgenden Teχt註nれTiderspruchsteht， und endet wieder damit. Trotzdem 

existiert hier keine wirkliche Grenze zwischen ausen山 ldinnen， weil die 

Erscheinung der auseren bzw. diskursiven Seite und die innere， der 

tatsachliche Zustand der Figuren， verschmelzen und zugleich divergieren. 

Dieses Phanomen schildert die Schriftstel1erin durch das Beispiel Paula. Der 

Fetisch白tfur Paula die einzige Wahrheit nlit der sie sich zu identifizieren 

versucht. lhr Leben ist daher viel fremder als ein mediales Bild und fur sie gar 

nicht wahrnehn1bar. Das bedeutet aber nicht， dass das fiktionale Weltbild 

wichtiger als die Wirklichkeit geworden ist， sondern dass sich zwischen dem 

fiktionalen Fetisch und ihrem wirklichen Leben keine sichtbare Distanz mehr 

白ldet.Je1inek ausert tats註chlichin einenl Interview:λへ'aswir heute fur die 

Wirklichkeit halten， ist eine Fernsehwirklichkeit. Daruber schreibe ich Uelinek， 

2006， S. 24]". Man kam1 hier die Grenze der erlebbaren und der diskursiven 

Wirklichkeit nicht deutlich sehen. 

Bei Jelinek bleiben keine binaren Oppositionen und sie ruttelt daran， um in 

der angelヲlichharmonischen Welt Risse aufzuzeigen. Der Name Paula， mit 

deln Buchstaben P wie Prostituierte beginnt， deutet bereits auf die Konflikte 

hin. Dieser Roman stel1t verankerte Nom1alitat in Frage， um eine andere 

Denkweise zu ermりglichen，indem die Autorin Widerspruche aufzeigt und 

uberm出sigGegensatze prasentiert. Ihre Schreibweise ist zwar von der 

marxistischen Tendenz beeinflusst， jedoch uberwindet Jelinek unter 

Z uhilfenalu11e der Kritik白n gewohnlichen Dualismus auch die von il1r 

u bernonunenen Theorien. 

Anmerkungen 

I Die beiden Protagonistinnen haben keine konsequente Identitat， die als eigene Quelle 
das Subjekt stutzt 
Die Etymologie dieses Begriffs formuliert Baudril1ard in seinem Aufsatz pra剖se[vgl. 
Baudrillard， S. 319]. 

3 Bohme schreitヲt:"Den Warenfetischismus bei Marx kelU1t er [Freud] nicht [Bohme， S. 
396)" 
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Wenn der Zuschauer der‘ Massenmedien mangels der Au日くlarung eine 

Fernsehsendung nicht kritisch sehen kann， wie die Beschreibung Adornos， wie kann 

]elinek -eine Fernsehz山 chauerin-in ihrem zweiten Buch Michael. Ein ]ugendbuch fur 

die lnfantilgesellschaft (1972) unterschiedliche 5endungen zitieren und sie zugleich 

kritisieren? 
Aus dieser Perspektive schreibt Brigid Haines anhand des Vergleichs von ]elineks 

Text mit einem Aufsatz Luce Irig訂 ays，und Marlies janz schildert ihn anhand des 

Mytheト Konzepts von Roland Barthes [vgl. Janz， 5. 21-30]. B1・enda Bethman 

vergleicht diese beiden Aufsatze miteinander und ist der Meinung Haines'， weil sie 

wie Engels die beiden 5eiten der ersten幻asseerkennt， die eine monogame Ehe und 

die Unterdruckung der Frauen durch Manner voraussetzt. 

6 Die Liebe bei Brigitte heist: IIdie liebe ist ein gefuhl， d剖5einer den andren braucbt. ich 

brauch dich， sagt brigitte， damit ich nicht mebr in die fabrik gehen mus [5. 22]" 

Oder: lIin der liebe versteht brigitte keinen spas. es ist das ernsteste， was sie， so ganz 

ohne startkapitat fur ihr eigenes gescbaft tun kann [5. 56]". Zugleich ist sie auch 

durcb die Medien informiert: lIich liebe dich， sagt sie [Brigitte] in der art ihrer 

lieblinge von film， funk， fernseben und schallplatte [5. 25f.]". 

7 Das ist eine Ubersetzung vom lrigarayschen Wortspiel im Franzosiscb， da l'homme 

Mensch und Mann beist. 

8 Die drei weiblichen Typen sind sebr ahnlich wie die drei weiblichen Muster， die am 

Anfang der Liebhaberinnen dargestellt werden. 
9 1m Aufsatz von Brenda Be出manliegt der Grund， warum Paula zur 1コrostI tu 1 erten 

geworden ist， an Erich: IIErich， however， is alcoholic and spends all of their money on 

alcohol， finally forcing Paula into prostitution to support tbe family [Bethman， 5. 

52f.]". Mit dieser Interpretation kann man nicht der EinfIuss der J¥巾 dien

tbema tisieren. 

10 Nach der marxistischen Analyse ist es aber natur1ich， dass sie kein Haus erwerben 

kann， weil ein Fetisch in der spatkapita1istischen Welt immer wieder neu hergestellt 

wird， und nie erful1t werden darf. 
11 Die Reproduktion heist hier einerseits die Reproduktion im marxistischen 5inne， die 

bestandige Neuerstel1ung der AufrechU1altung des Zustandes fur weit 
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