
herausgegeben vom 
DEUTSCHEN KULTURINSTITUT ANKARA 

Atatiirk Bulvan 131, Bakanhklar- Ankara 
Tel: 425 14 36-418 31 24 



• 

'VA LOG Dl. 
JUU l/92 I 





"DiYALOG" 

Interkulturelle Zeitschrift fiir Germanistik 

Ankara 

1992 



DiY ALOG - "Dialog" Interkulturelle Zeitschrift fUr Germanistik 

Herausgeber: 

Deutsches Kulturinstitut Ankara (Goethe-Institut e.V.) 

Redaktion: 

Prof. Dr. Zehra ip~iroglu, Priv.-Doz. Dr. Wolf Konig, Doz. Dr. Onur 
Kula, Jlirgen Lenzko, Prof. Dr. Norbert Mecklenburg, Doz. Dr. ~eyda 
Ozil, Prof. Dr. Jochen Rehbein, Prof. Dr. ~ara Saym, Prof. Dr. Vural 
Ulkti. 

Anschrift der Redaktion: 

Alman KtiltUr Merkezi 

- Diyalog

Atatilrk Bulvan 131 
06640 ANKARA 
Tel.: (4) 425 14 36 

418 31 24 

Satz & Druck Ara Verlag 
Ankara Cad. Konak Han 43/15 
Cagaloglu - ISTANBUL 
Tel.: 527 87 30 



INHALTSVERZEICHNIS 

I THEMATISCHER TElL 

ZEHRA iP~iROGLU Hinweise und kritische Stichworte zum 
Thema des Schwerpunktes .................... 11 

OYAADALI Einige Bemerkungen zur ttirkischen 
Kinderliteratur ....................................... 19 

DAGMAR GRENZ Das "Problem des Anderen": Die 
Darstellung tiirkischer Madchen und 
junger Frauen in der zeitgenossischen 
Kinder-und Jugendliteratur ................... 33 

MALTE DAHRENDORF Anmerkungen zum Auslanderthema in 
der westdeutschen Kinder-und 
Jugendlitcratur ....................................... 51 

HANS-HEINO EWERS Anmerkungen zu Theorie und 
Geschichte antiautoritarer Kinder-und 
Jugcndlitcratur ....................................... 69 

SELAHA TTiN DiLiDUZGUN Emanzipatorische deutsche 
/TURGAY KURULTAY Kinderliteratur und ihre Ubersetzung 

ins Ti.irkische im Hinblick auf die 
Kindercmanzipation .............................. 89 

SELAHA TT1N DiLiDUZGUN Gcsprach mit Peter Hartling .................. 107 

ZEHRA iP~iROGLU Kindcr-und Jugendliteratur im 
Schatten des islamischcn 
Fundamentalismus ................................ 115 

II FORUM 

WOLF KONiG Zum Sprache-Kultur-Aspekt in der 
Kommunikationstheoric von Ji.irgen 
Habcrmas .............................................. 133 

iSMAiL BOY ACI Reduktionsprozcsse in der 
Aktualgencse von Komposita 
(Ad-hoc-Komposita) anhand dcutscher 
und ti.irkischcr Beispiele ........................ 153 



III REZENSIONEN 

~EYDAOZIL Suphi AbdUihayoglu: 
Turkisch-Deutschcs Valenzlexikon ...... 171 

HANS-MARTIN DEDERDING Biz ve Dilimiz 2.- Ttirk~e Ders Kitab1..... 179 

WOLF KONIG 

NURANOZYER 

Eingcgangcne BUcher 

IV LITERATURVERZEICHNIS 

Baustcinc Fachdcutsch fi.ir 
Wisscnschaftlcr ................................... . 

Sclim odcr die Gabe dcr Rcde 

185 

191 

195 

Gcrmanistische Arbeiten in der Ti.irkei.... 199 

V BERICHTENORANKUNDIGUNGEN 

251 



Vorwort der Redaktion: 

»DiYALOG - Interkulturelle Zeitschrift fUr Germanistik « erhebt den 
Anspruch, eine interkulturelle Zeitschrift zu sein, die sich ohne 
Einschrankung fi.ir das gesamte Gebiet der Germanistik zustandig halt, 
und in der sowohl sprachwissenschaftliche als auch 
literaturwissenschaftliche Bereiche Eingang finden sollen. Es ist nicht 
die Germanistik, sondern die Zeitschrift selbst, die interkulturell sein 
soli: Nicht die Thematik ist auf interkulturelle Aspekte eingeschrankt, 
sondern es ist die Redaktion bzw. die redaktionelle Arbeit, die einen 
interkulturellen Charakter tragen soli. 

Filr das Konzept einer interkulturellen Zeitschrift gibt es verschiedene 
Grilnde. Einer der naheliegenden Gri.inde ist der, daB durch eine 
solche Zeitschrift ein Dialog zwischen den Germanisten der 
"Muttersprachenlander" und den Auslandsgermanisten hergestellt 
wird. Fi.ir deutschsprachige Germanisten auf der einen Seite ist es 
sicherlich interessant zu erfahren, was sich in der 
Auslandsgermanistik abspielt. Dieses Interesse sollte in der sich 
rapide verandernden Welt inzwischen kein beilaufiges mehr sein; eine 
zunehmende Spezialisierung innerhalb der Germanistik auf die 
Gebiete Deutsch als Fremdsprache, Landeskunde, vcrgleichende 
Grammatik, Komparatistik, vergleichende Kulturwissenschaft und 
interkulturelle Kommunikation muB zwangslaufig auch ein 
zunehmendes Eigeninteresse an der, von den Muttersprachenlandern 
aus gesehen, Auslandsgermanistik nach sich ziehen. 

Auch filr Auslandsgermanisten gibt es spezielle Grilnde fi.ir das 
Interesse an einer interkulturellen Zeitschrift. Die Auslandsgermanistik 
hat Jahrzehnte lang unter dem Problem gelitten, eine, oft 
geringerwertige, Nachahmung der Inlandsgermanistik der 
Muttersprachenlander zu sein. Dies muBte solange andauern, bis die 
Auslandsgermanistik gegenilber der Inlandsgermanistik eine eigene 
wissenschaftliche Identitat gewinnt. Die eben erwahnte neue 
Schwerpunktsbildung innerhalb der Germanistik auf die Bereiche urn 
das Teilgebiet 'Deutsch als Fremdsprache' hat dazu eine entscheidende 
Hilfe gegeben, denn die Auslandsgermanisten bekamen dadurch 
bestatigt, daB auch die speziell filr sie interessanten Probleme einer 
wissenschaftlichen Behandlung zuganglich sind, und wurden dadurch 
angeregt und ermutigt, die verschiedenen Gebiete der Germanistik unter 
kontrastiven, kulturvergleichenden oder fremdsprachendidaktischen 
Gesichtspunkten zu bearbeiten. 



Allgemein formuleiert: Eine interkulturelle Zeitschrift schriinkt nie 
das Gebiet, fUr das sic zustiindig ist, auf interkulturelle Bereiche ein, 
vielmehr spricht sie ein Publikum an, das interkulturell 
zusammengesefzt ist, und tut dies auf eine bestimmte Weise, die man 
durch cine interkulturelle Dialogsituation kennzeichnen kann: In ihren 
Beitriigen wendet sich ein Autor immer auch an einen Leser, der 
einem anderen Kulturkreis angehort, oder an einen am interkulturellen 
Kontakt interessierten Leser aus dem eigenen Kulturkreis. 
Naheliegenderweise enthalt eine solche Zeitschrift Beitrage von 
Autoren mit deutscher Muttersprache, und mit gleichem Gewicht von 
Autoren mit einer anderen Muttersprache, und dementsprechend ist 
auch die Redaktion interkulturell besetzt. 

Aktuell handelt es sich bei DiY ALOG derzeit urn eine 
deutsch-ttirkische Zeitschrift - dies sollte jedoch eher als ein Zufall 
angesehen werden. Eine Beschriinkung auf die Ti.irkei als Ausland ist 
prinzipiell nicht angestrebt. Wir hoffen, daB in Zukunft sich der Kreis 
der beteiligten Auslandsgermanisten auf weitere Lander erweitert; -
aufgrund der weltweiten Infrastruktur des Herausgebers - des Goethe 
Instituts -, handelt es sich hierbei urn keine unrealistische Hoffnung. 

DiYALOG soil halbjiihrig erscheinen. Jedes Heft wird einen 
thematischen Teil enthalten, der einen moglichst aktuellen 
Themenschwerpunkt behandelt. Fi.ir das erste Heft haben wir das 
Thema Kinderliteratur ausgewiihlt; weitere Hefte werden sich mit 
kontrastiver Grammatik, Postmoderne, Sprachreform und 
Methodologie beschaftigen. Ein zweiter, nicht-thematischer Teil unter 
der Rubrik Forum enthalt weitei'C Beitrage aus dem gesamten Bereich 
der Germanistik; es kann sich dabei urn Vortriige handeln, die vor 
einem 'interkulturellen' Publikum gehalten wurden, oder urn die 
Vorstellung neuer wissenschaftlicher Untersuchungen. Ein Rezensions 
- und Berichtsteil runden die Beitriige einer Zeitschriftennummer ab. 
Hinweisen mochten wir auf ein Literaturverzeichnis von 
germanistischen Arbeiten in der Ti.irkei, das in den spateren Nummern 
erganzt und akutalisiert werden soil, und dem Inlandsgermanisten ein 
Bild vor allem von der Vielfalt auslandsgermanistischer Tatigkeiten 
geben kann. 

AbschlieBend noch eine ernstgemeinte Bitte: Der Leser von 
DiY ALOG ist aufgefordert, durch Anregungen, Kritik oder andere 
Beitrage Mitgestalter von DiY ALOG zu werden, das als ein 
neuartiges Unternehmen noch dabei ist, sein Profil zu gewinnen. 



I THEMATISCHER TElL 





Zebra iP~iROGLU 

Hinweise und kritische Stichworte zum Thema des 

Schwerpunktes 

Die folgenden AusfUhrungen sollen zum einen den allgemeinen 
Problemrahmen des Schwerpunktthemas skizzieren, zum anderen die 
einzelnen Beitrage kurz vorstellen und drittens einige kritische 
Stichworte fUr cine selbstlindige und produktive Verarbeitung der 
Beitrage geben. 

Der Schwerpunkt der ersten Nummer dcr Zeitschrift "Diyalog" setzt 
sich mit dem Bereich KJL (Kinder-und Jugendliteratur) auseinander, 
einem Bereich, dcr in der Ti.irkei noch zuwcnig erforscht ist. Im 
Kulturleben, Verlagswesen, in den Medien usw. wird er viel zuwenig 
ernst genommen, in der Universitat, von wenigen Ausnahmen 
abgesehen, kaum wahrgenommen, obwohl gerade 
erziehungswissenschaftliche Abteilungen der Universitiiten dafi.ir 
Interesse zeigen mlil3ten. Das Thema wurde hier eingeschtinkt auf 
autoriWre und emanzipatorische Tendenzen in dcr KJL, cine 
Problematik, die zur Zeit in der Tlirkei besonders aktuell ist. Schon 
dicse Eingrenzung zeigt, da13 unser Interesse nicht nur 
Iiteraturasthetisch, sondern auch padagogisch ist. Dies hat mit der 
besonderen Situation der Tlirkei zu tun, die vor immer mehr 
anwachsenden und sehr schwer Iosbaren Bildungsproblemen steht. 
Von einer Reformierung der ganzen Erziehungsstruktur, die auf 
autoritliren Formen basiert, einer qualifiziertercn Lehrerausbildung bis 
zu einer totalen Umiinderung der Lchrwerke nach neuen, modcrnen 
padagogischcn Richtlinien tun grundlegende Reformen not. 1 

Was fi.ir cine Bedeutung kommt in diescm Rahmen der KJL zu? Kann 
sie dazu beitragen, die Lesemotivation zu fOrdern, verschiedene 
Leseweisen anzuregen, das Usthctische Bcwu13tsein zu sensibilisieren, 
DcnkanstOI3e im cmanzipatorisch kritischen Sinne zu geben, 
festgclegte Strukturen abzubauen und somit dcm jugendlichen Leser 
neue Orientierungsmoglichkeiten anzubieten? Wenn man sich in 
einem Land wie die Tlirkei, das sich noch in einem 
Demokratisicrungsprozel3 bcfindct und deshalb Problcme zu 
bewaltigen hat, die die wcstcuropUischen LUnder Hingst hinter sich 
habcn, mit der KJL beschllftigt und dabei nicht in eincm 
Elfenbeinturm lebt, sind all diese Fragen unumganglich. Es versteht 

1. [Baysal et alii (Eds) 1989] vud. [Ozii/Tapan (Eds) 1991] 
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sich deshalb von selbst, daB die Schwierigkeiten und Probleme der 
ttirkischen ganz andere sind als der deutschen KJL. 

Die ttirkische KJL, die erst eine sehr kurze Geschichte hat und sich 
noch im Entwicklungsstadium befindet, ist noch nicht frei von 
autoritaren Gesellschafts- bzw. Bildungstrukturen. Insofern haben die 
sozialkritische KJL, die seit den sechziger Jahren existiert und immer 
noch eine nicht zu unterschatzende Rolle spielt, und die 
fundamentalistisch orientierte KJL, die in den letzten J ahren immer 
mehr EinfluB gcwonnen hat, trotz den entgegengesetzten Interessen 
viel Gemeinsames, z.B.ein unreflektiertes Festhaken an ideologischen 
Werten und die Weigerung sich kritisch damit auseinanderzusetzen; 
undifferenzierte, schmematisierte Einordnung der Menschen und der 
Lebeweisen in gut und bose, richtig und falsch; ideologisch-irrationale 
Losungsrezepte; Aggressionen gegeni.iber Andersdenkenden u.a., was 
in den beiden Aufsatzen von Oya Adah und Zehra ip§iroglu anhand 
von konkreten Beispielen anschaulich dargestellt wird. N ati.irlich gibt 
es in der ti.irkischen KJL auch einige wenige Ausnahmen, die in keine 
der beiden Kategorien einzuordnen sind, z.B. <;etin Oners "Gi.ilibik", 
der vor einigen Jahren in Deutschland auch verfilmt wurde, doch ging 
es uns nicht darum, gute Beispiele bekannt zu machen, als uns mit der 
Mehrzahl der KJL, die zur Zeit in der Ti.irkei auf dem Markt ist, 
kritisch auseinanderzusetzen. Es sei auch daran erinnert, daB hier eine 
solche Auseinandersetzung mit der KJL zum ersten Mal stattfindet. 
Wir hoffen, daB unser kritischer Ansatz, der im Rahmen dieser 
Zeitschrift nati.irlich nur begrenzt vorgefi.ihrt werden kann, zu neuen 
Diskussionen und Auseinandersetzungen anregt. Wenn man die 
Voraussetzungen der tU.rkischen KJL vor Auge halt, darf die 
Gegeni.iberstellung von k'r:itisch und autoritar den Leser, vor allem den 
deutschsprachigen Leser, der diese Probleme schon langst hinter sich 
gebracht zu haben glaubt, nicht irritieren. Das Kritische soll 
Richtlinien dafUr geben, wie die KJL i.iberhaupt aussehen mi.iBte, 
wenn die Distanz gegeni.iber jeglicher ideologischen Denkweise zu 
ihren Voraussetzungen zahlt. Es ist aber nicht gesagt, daB eine KJL, 
die sich an solche Richtlinien halt, auch asthetisch gelungen ist. 

Bei cler Auseinanclersetzung mit cler ti.irkischen KJL haben wir cler 
Ubersetzung cleutschsprachiger KJL ins TOrkische einen besoncleren 
Platz eingeraumt. Das hat mehrere Gruncle. Erstens nehmen 
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Ubersetzungen aus der auslandischen KJL ins Turkische einen 
bedeutenden groBeren Raum ein als z.B. Ubersetzungen auslandischer 
Werke ins Deutsche, weil eben das Angebot an tUrkischer KJL im 
Vergleich zur deutschen sehr gering ist. Dies konnte den Vorteil 
haben, daB die tUrkischen Kinder, die solche Ubersetzungen lesen, 
interkultureller aufwachsen als deutsche oder andere westeuropaische 
Kinder, daB sie mit den Gewohnheiten, Sitten, Traditionen und 
Problemen anderer Lander vertrauter sind als diese. Zweitens aber 
konnen gut gelungene Ubersetzungen bedeutender deutschsprachiger 
KJL-Bi.icher ins Ti.irkische wie auch umgekehrt zu einem besseren 
deutsch-ti.irkischen Dialog beitragen. Nur ist es sehr wichtig, daB eine 
richtige Ubersetzungspolitik getrieben wird, d.h. daB die Auswahl 
nicht willki.irlich getroffen wird, sondern daB dabei die 
gesellschaftlichen unci kulturellen Bedingungen des eigenen Landes 
vor Auge gehalten werden. Insofern ist es z.B. sehr interessant, daB 
Turgay Kurultay unci Selahattin Dilidtizgun in ihrem Beitrag zu 
Ubersetzungen der KJL auf die kulturspezifischen Probleme 
aufmerksam machen, niimlich darauf, daB manche Werke, die vom 
deutschen Rezipienten als autoritiir empfunclen werclen, fUr den 
ti.irkischen Rezipienten emanzipatorisch sind. DaB die Mehrzahl der 
Ubersetzungen aus der autoritaren KJL stammen, zeigt gleichfalls die 
Notwendigkeit einer auf die eigenen soziokulturellen Bedingungen 
bezogenen bewuBten Ubersetzungspolitik. Kulturspezifische 
Probleme zeigen sich auch in der Art der Ubersetzungen selber, die 
Auseinandersetzung damit ware eine wichtige Aufgabe der 
Ubersetzungskritik. 

Die Begriffe autoritar unci emanzipatorisch sind nicht nur 
kulturspezifischem Bedeutungswandel unterworfen, sondern auch 
dem historischen. Vieles was in den sechzigcr und fri.ihen siebziger 
Jahren in Deutschland als emanzipatorisch galt, gilt heute wegen des 
aufkllirerisch -didaktischen Ansatzes als autoritiir (siehe dazu den 
Beitrag von Hans-Heino Ewers). Heute wird im deutschsprachigen 
Raum weniger von emanzipatorischer als von einer unautoritiiren 
Literatur gesprochen, vom "Erzahlen vom Kinde aus" (Ewers) von 
einer "kindgemi.iBen" Literatur (Peter Hartling), in der die 
Erwachsenenperspektive bewuBt zuri.ickgenommen wird unci direkt 
auf die Erlebniswelt des Kindes eingegangen wird. Das bedeutet 
natOrlich auch, daB das kindliche Lustprinzip, das was die Kinder 
wi.inschen, eine nicht zu unterschatzende Rolle spielt. Ewers macht 
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aber in seinem Aufsatz auch darauf aufmerksam, wie dieser Begriff 
des KindgemtiBen miBbraucht werden kann, indem er zeigt, wie die 
autoritare Kinderliteratur sich damit tarnt; doch stellt er den 
Wertbegriff des KindgemaBen selbst nicht in Frage. 

Aus unserer Sicht jedoch wird man einiges, was mit diesem Begriff 
zusaminenhiingt, kritisch hinterfragen mi.issen. 

1. Ist Dichtung vom Kinde aus i.iberhaupt moglich, d.h. wieweit kann 
ein Erwachsener sich in das Kind tatsachlich einfi.ihlen? Nach 
P.Hartling sind Anschaulichkeit und das Grundgefi.ihl des "zum ersten 
Mal" - Erlcbnisses die Hauptvoraussetzungen (siehe Interview mit P. 
Hartling). Hartlings Bedeutung als KJL-Autor ist damit 
wahrscheinlich sehr eng vcrkni.ipft. Doch sie htingt auch damit 
zusammcn, daB er sich weigert, nur dem kindlichen Lustgefi.ihl 
enstprechend zu schreiben. In seinen Bi.ichern ist durchaus die 
Erwachscnenperspektive ausschlaggebend, die sich bewuBt und hart 
mit den Realitaten des Lebens, z.B. dcm Tod und ahnlichen 
schwerwiegenden Problemen, auseinandersetzt und sich, auch wenn 
seine jugendlichen Leser sich dagegen wehren (siehe Kinderbriefe an 
P. Hartling),2 kein Auswcichen vor solchen Problemen gonnt. 

2. Ist das KindgemllBe i.iberhaupt definicrbar? Einige Kinder z.B. 
schreiben an P. Hartling, daB sic sich i.iber die vielen Schimpfworter, 
die er gebraucht, ~irgern, odcr fragen ihn, ob er nicht lieber nctte 
Mtidchenbi.ichcr schrcibcn wolle wie die "Pucki" Serie usw. 3 Bei 
dicsen Briefen hat man das Gefi.ihl, daB aus dem Munde der Kinder 
die Erwachsenen reden. Sichcrlich werden sie beeinfluBt von der 
Umgebung, in der sic aufgewachsen sind, man darf jedoch nicht 
vergessen, daB auch Kinder selbst etwas Konservatives haben konnen 
und daB sie geneigt sind, alles was sic herausfordert, schnell 
abzuweisen. Wenn man also versucht, vom Kinde aus zu erzahlen, 
indem man die eigene Perspektive ausklammert, besteht die Gefahr, 
daB man sich in festgelegten Strukturen verflingt bzw. dem Kind keine 
neuen Denkanregungen geben, keine neuen Erlebnismoglichkeiten 
erOffnen kann. Das Motto "kindgemaB, aber nicht trivial" bedeutet 
Schon, daB die kritische Erwachsenenperspektive einbezogen wird. 

2. [Freundeskreis ... 1991] 
3. [Freundeskreis ... 1991: 23, 18] 
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3. Die Reduzierung des KindgemaBen auf das kindliche Lustprinzip 
wUrde bewirken, daB die KJL den Gesetzen der Vermarktung 
unterworfen wird. Die groBe Masse der trivialen KJL ist davor nicht 
gefeit. Und cine wichtige Aufgabe der KJLKritik ware, gerade auf 
diese Art der Literatur aufmerksam zu machen und somit der 
Vermarktung schlechter KinderbUcher entgegenzuwirken. 

4. Ewers macht darauf aufmerksam, wie durch die Dominanz der 
kindlichen Perspektive auktoriale Erzahlformen ins Schwinden 
kommen. Sehr interessant in diesem Zusammenhang scheinen mir die 
Beitrage von Malte Dahrendorf und Dagmar Grenz Uber die 
Fremdenproblemati'k in der KJL zu sein, in denen sie darauf 
aufmerksam machen, wie oberflachlich und begrenzt die innere 
Perspektive jugendlicher Figuren oder Erzahler sein kann. Neben 
Beispielen aus der Sicht der deutschen Protagonisten, gibt es hierzu 
auch ~olche aus der Sicht der ti.irkischen Protagonisten, die in 
Deutschland aufgewachsen sind. Ein ausschlaggebendes Beispiel 
dafi.ir ist das dokumentarisch-authentische Buch "Wo gehorcn wir 
hin?", in dem aus der Perspektive ti.irkischer Jugendlicher 
Kultmkonflikte dargestellt werden. Aber gerade durch die! darin 
artikulierten Verallgemeinerungen individueller Probleme konnen bei 
deutschen Rezipienten Vorurteile entstehen. So kann ein solches Buch 
dem intendierten Verstlindnis gegenUber dem Fremden gerade 
entgegenwirken. Grenz weist darauf hin, wie wichtig bei solch einer 
Publikation ein Vorwort ware, das die dargestellten Probleme 
relativiert und auch selbstkritisch die eigene (deutsche) Position 
reflektiert. Die Beispiele in ihrem Beitrag, in denen fortgeschrittene, 
emanzipatorische Deutsche und primitive TUrken dargestellt werden, 
erinnern mich an die BUcher von Fakir Baykurt oder Bekir Ylldtz, in 
denen umgekehrt aus der ti.irkischen Perspektive fremdenfeindliche 
Deutsche und gastfreundliche und nette TUrken dargestellt werden. Es 
ist auch bezeichnend, daB Fakir Baykurt in dem Nachwort zu seinem 
Buch "Friedenstorte" ausdrUcklich schreibt, er versuche aus der 
Perspektive des ti.irkischen Kindes zu schreiben, diese Perspektive 
also nicht kritisch hinterfragen will. 4 

Eine Losung aus diesem Dilemma scheinen die asthetisch 
anspruchsvolleren BUcher zu geben, in denen z.B. durch einen 
Rollentausch (Hans Bosetzky, HeiBt Du wirklich Hasan Schmidt?) 
oder Perspektivenwechsel (Alev Tekinay, Engin im Englischen 

4. [Baykurt 1982] 
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Garten) Ethnozentrismus verhindert wird. Aus der ttirkischen KJL gibt 
es hierzu auch ein interessantes Beispiel, niimlich Zlilfi.i Livanelis 
Geschichte "Ein Kind in Arafat" ,5 in dem es um einen kleinen 
ttirkischen Jungen geht, der von seinen schwedischen Mitschi.ilern 
diskriminiert wird. Durch das kunstvolle Ineinandergehen von auBeren 
Ereignissen und von Tagtdiumen, das einen Rollentausch ermoglicht 
(der tUrkischc Junge in der fremdcn Umgebung wird zum 
schwcdischen Jungen in der ti.irkischen Heimat), wird ein 
Perspektivenwechsel ermoglicht, sodaB das Problem 
Ausliindcrfcindlichkeit relativiett wird. 

M. Dahrendorf macht in seinem kritisch angesetzten Beitrag anhand 
von anschaulichen Beispielen darauf aufmerksam, daB es in der 
deutschcn KJL, die sich mit dem Thema des Fremden befaBt, neben 
dem Problem des Ethnozentrismus auch andere Probleme gibt wie 
Verharmlosungstendenzen durch den Appell zur Solidaritiit und 
Freundschaft, zuwcnig Eingehen auf die Ursachen der AgreBionen 
gegen Fremde, das Didaktisch--Moralisierende usw. Gerade sein 
Beitrag weist darauf, daB der Be griff "emanzipatorisch", der in 
Deutschland heute vielfach vcrachtet wird, doch nicht ganz passend 
ist. In einer Zeit, wo die Probleme, mit denen die Jugendlichen 
konfrontiert sind, immer komplexer werden, wo z.B. die 
Fremdenfeindlichkeit immer mehr wachst, sind BUcher, in denen aus 
einer differenziert kritischen und selbstkritischen Sicht fremde 
Kulturen dargestellt werden, unverzichtbar. 

Bei der Beurteilung diesel" BUcher sollten piidagogische und 
wirkungsasthetische Kriterien eine genauso starke Rolle spielen wie 
literaturiisthetische, im Unterschied zu der Erwachsenenliteratur, wo 
literaturasthetische Kritericn einen Vorrang haben solltcn. Die 
Trcnnung von padagogischen und literaturasthetischen Kriterien in der 
deutschen KJL-Forschung, die mit der zunehmenden Spezialisierung 
zusammenhangt und sicher neue, andersartige Probleme aufwerfen 
wird, ist uns noch fremd. KJL ist und bleibt Gegenstand der 
Padagogik und Didaktik ebenso wie der Literaturwissenschaft und 
Kritik. Ich hoffe, daB sich auch unsere Universitaten zunehmend fUr 
KJL interessicren, daB es ihnen aber erspart bleibt, vor ~auter 
Verwissenschaftlichung und Spezialisierung zu vergessen, womit sie 
sich beschUftigen, namlich mit dem Kind, mit seincm Leben und 
Lesen in der modernen Welt, das, ob man will oder nicht, doch eine 

5. [Livaneli 1980) 
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Orientierung braucht. 

Es sei noch angemerkt, daB die hier gesarnrnelten Beitrage von einer 
wissenschaftlichen Abhandlung bis zu einem locker geschriebenen 
Essay, von einem ausfilhrlichen Interview tiber die Probleme der 
gegenwartigen KJL in Deutschland bis zu Aufsatzen mit konkreten 
Beispielen verschiedenen Charakter haben. Ich hoffe, daB diese 
Vielfalt dern Leser SpaB rnacht, ihn aber auch herausfordert, tiber KJL 
mitzudenken. 

Literatur: 

[Bay kurt 1982]: Fakir Baykurt: Bart§ c;oregi. istanbul 1982 

[Baysal et alii (Eds) 1989]: Yarahci Toplum Yolunda c;agda§ 
Egitim, Hrsg. von J. Baysal, N. ip§iroglu, ~· Ozil, Z. ip§iroglu., 
<;.Y.D.D. Yaymlan I., Cern Yaymevi., istanbul1989 

[Freundeskreis. .. 1991]: Kinderbriefe an Peter Hartling. In: Der 
Anspruch der Kinderliteratur. Freundeskreis des Instituts ftir 
Jugendbuchforschung der J.W. Goethe Universitat Frankfurt. 
Jahresausgabe 1991 

[Livaneli 1980]: Ztilfil Livaneli: Arafatta Bir c;ocuk. istanbul1980 

[Ozilffapan (Eds) 1991]: Tiirkiye'nin Ders Kitaplart. Hrsg. von ~. 
Ozil IN. Tapan. <;.Y.D.D. Yaymlan 4, Cern Yaymevi, istanbul1991 

17 





OyaADALI 

"Einige Bemerkungen zur tiirkischen Kinderliteratur" 

Ein Kind, das zu lesen beginnt, lernt allmiih11ch die Welt der Miirchen, 
Gedichte, Erzahlungen und bald auch die der Romane kennen. So 
erschlieBt es sich fUr seinen engen Lebensraum eine neue Dimension. 
Diese lihnelt seiner eigenen sehr, ist aber dennoch eine ganz andere, 
neue Welt. Das Kind sieht nun seine Umgebung, die anderen 
Menschen, die Gesellschaft in der es lebt, die Welt, bekannte oder 
unbekannte Traume mit neuen Augen, erlebt Gefi.ihle und Gedanken 
anders. Mit ihnen lernt es sich kennen, mit ihnen bildet es auch seine 
Personlichkeit aus. N. Ata9 vertritt die Ansicht, daB die Literatur der 
wichtigste Baustein in der Entwicklung und Verbreitung einer Ethik 
ist, die den Menschen von seinem Egoismus befreit und ihn 
gleichzeitig dazu bringt, andere zu verstehen. Seine Einstellung zur 
Rolle der Literatur im Leben eines Kindes bringt er folgendermaBen 
zum Ausdruck: "Was ihr Kind auch spater einmal werden wird, 
wecken Sie seine Liebe zur Literatur. Man muB zuerst seine 
Menschlichkeit und Phantasie entwickeln. Erkenntnis und 
Wissenschaft werden sich spater schon einstellen." 

Betrachtet man die KinderbUcher, die in den letzten zwanzig Jahren in 
der TUrkei verOffcntlicht wurden, kann man feststellen, daB sich die 
tUrkischen Schriftsteller viel MUhe gegeben haben, eine 
Kinderliteratur zu schaffen und auch zu entwickeln. Es ware ein recht 
schwieriges Vorhaben, wollte man aile diese VerOffentlichungen 
untersuchen und auswerten. Dies ist auch nicht die Absicht dieses 
Aufsatzes. Vielmehr werden hier am Beispiel der Miirchen, 
Erziihlungen und Romane, die in den letzten zwanzig, besonders aber 
in den letzten zehn Jahren entstanden sind, einige Beobachtungen 
festgehalten. Die BUcher, urn die es sich bier handelt, stammen von 
Autoren, die man als "fortschrittlich" bezeichnen kann. Einige von 
ihnen sind gleichzeitig berUhmte Autoren der tUrkischen 
Literaturszene. 

Die bestehende gesellschaftliche Ordnung und das groBe Abenteuer, 
das die Menschheit bis heute durchlebt hat, bilden die thematischen 
Schwerpunkte dieser BUcher. 

Diese Ordnung stUtzt sich auf Ausbeutung. Es gibt Ausbeuter und 
Ausgebeutete. Der Ausbeuter begegnet uns einmal in der Gestalt cines 
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mitleidslosen Konigs, der zu einer unbestimmten Zeit in einem 
unbestimmten Land Lebt, 1. einmal als ein in unserer Gesellschaft 
lebender Aga, 2 ein anderes Mal als eine zufiiedene Minderheit, die 
sich eine eigene Hierarchic geschaffen hat und in einer Festung 
glticklich dahinlebt, 3 dann sind es .die FUhrer einer Tiergemeinsch~ft, 
4 oder die Eiskristalle in einem Schneeland. s Jmmer aber ist der 
Reichtum durch Ausbeutut;lg :z;ustande gekommen und immer haben 
die Ausbeuter eine grenzenlose Macht, welche. sie auch .auf 
grausamste, Art und . Weise. benutzen. Mit Geld, Gewalt oder 
Drohungen haben sie Handlanger, Wachter und sogar Armeen 
angeheuert Die breite Masse glaubt und gehorcht ihnen, denn sie hat 
kein BewuBtsein entwickelt . und ist zudem ungebildet Manchmal 
liebt, manchmal fUrchtet sie den Ausbeuter. lrgendwann sieht einer 
a us ihren Rei hen die W ahrheit und bemerkt, wie sie betrogen werden. 
Gerade dieser Eine wird von der verstandnislosen Gemeinschaft 
ausgestoBen oder vom Tyrannen, der urn seine .Macht besorgt ist, 
verbannt. Er wird jedoch zurUckkommen und der Wahrheit zu ihrem 
Recht verhelfen .. Durch seine Aufklarung beginnt die Gemeinschaft 
allmahlich die W ahrheit zu erkennen. Dieser ProzeB der 
BewuBtwerdung "filhrt zu einer solidarischen Gemeinschaft, die ... " 
dann das Bose bekampft. Die UnterdrUckten gewinnen den Kampf; 
der Ausbeutung wird ein Ende bereitet und ein glUckliches . Leben 
beginnt. Auch wenn es sich gelcgentlich anders entwickeln sollte als 
in diesem Schemadargestellt, so geht es doch stets urn Ausbeutung, 
Ungerechtigkeit, UnterdrUckung, Tyrannei und Aufstand. Diese 
Themen arten in e1mgen Werken zunehmend in eine 
Schwarz.:.WeiB-Malerei von reich und arm aus. Die Reichen werden 
dann als gefUhlslose, unbarmherzige und unempfindliche Charakter 
ausgemalt. So fallt eine reiche Mutter 6 -selbst Tochter reicher Eltern~ 
in Ohnmacht, nur wei! ihr Sohn ihr Ohrgehange mit den roten Fischen 
eines armen Fischerknaben vergleieht, und sie ist ihm noch Tage 
spater ·bose des we gen. Auch sonst ist sie nicht gerade eine 
liebenswerte Person, denn sie hat nichts anderes zu tun als sich zu 
schmUcken, ihren Hund zu verwohnen und sich urn das Geld ihres 
Mannes zu sorgen, was fUr· sie natUrlich viel wichtiger ist als der 
eigene Sohn. Das groBte VergnUgen des Vaters hingegen ist es; das 

1. [Y1Id1z 1991], [$ahln 1991] 
2. Aga: beguterter Bauer, Herr- vgl. [$ahin 1991] 
3. [Karaku~ 1980] 
4. [Toy o,J.a.] 
5. [Buh.it 1980] 
6. [Y1Imaz o.J.] 
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Geld zu zahlen, welches! er sich als Arzt auf unbarmherzige Weise 
verschafft. Immer langweilen sich die Reichen und immer verachten 
sie die Armen. Im Gegensatz zu ihnen sind die Armen in jeder 
Hinsicht gut. Arme MUtter beispielsweise begegnenjedem Menschen 
und besonders jedem Kind, wessen es auch immer sei, mit groBter 
Hilisbereitschaft und Liebe. Die Gassen jenseits der reicherr Hauser 
sind Uberftillt von armen Menschen, die alles· hergeben, nur urn den 
Kindem helfen :zu· konnen. ·Selbst die Hunde der Armen sind ganz 
anders als die der Reichen: ."Ozgiir liebte die vornehme Art, mit der 
der Hund das Stuck Zucker annahm. Der ·Hund seiner Mutter 
schnappte eher gierig nach dem, was man· ihm gab." Die Runde: der 
Reichen erscheirien auch als riesige mid wilde Tiere. 7. 

Die Autbren, die schwerpunktmaBig solche Themen behandeln, 'sind 
der Meinung, daB man die · Geduld der Kinder nicht auf die Folter 
spannen darf. Tyrannen uhd Ausbeuter, wo auf der Welt sie 'auch 
irnmer an der Macht sind, rnUssen deshalb zu einem schnellen 
Untergang verdamrnt sein. Wir mtissen den Kindem zeigen, wie jene 
am E.nde.verlieren und vor dem Yolk auf.die Knie fallen. 8 Was die 
Autoren ·dieser BUcher erst al~ Erwachsene.erfahren hab~n, sollen die 
Kinder schon als Kind mitbekomrnen. 9 ·sic,heriich .werden einmal clie 
Tage kommen, an denen keine Marchen mehr geschrieben werden, die 
einen schlechten Ausgang nehmen. Beabsichtigt wird, den HaB der 
Kinder gegen die Ausbeutung, UnterdrUckung, Tyrannei, Gewalt.und 
Yersklavung zu week en und · ihren Willen zum Widerstand sowie · zur 
Auflehnung ZU starken. Denn sie werden die bestehende Ordriung 
aufheben und eine bessere Zukunft aufbauen. Di'e Leser, die mit dieser 
schweren 'Yerantwortung konfrontiert werden, sind Kinder der 
Altersgruppe 8-15! · · 

Die verwendeten Symbole, die gewahlte Sprache. und auch die 
Handlungen sind gepragt durch die B.otschaft, die vermittelt Werden 
soiL Jedoch , wird die GlaubwUrdigkeit durch Ubertreibungen, 
WidersprUche, kUnstlich . herbeigefUhrte, . eingefadelte Geschehnisse 
sowie einer UberfUile von Informationen>sehr beeintrachtigt So ist 
zum .Beispiel das Yolk ,von Konig Nemrud auf eine tibertrieben 
unglaubwUrdige Art einfliltig. 9 Seinern Konig, derimmer einefinstere 
Miene zeigt und nicht einmal lachelt, ver!Jlag das Yolk zu. sagen: 
"Mogest Du nitr lacheln, unser Nemrud, mogest Du nur liicheln. Wir 

7. [Y1Id1Z 1991a) 
8. [~ahin 1991) 
9. [Y1Id1Z 1991) 
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wiirden unseren Kopf hergeben, nur wenn Du lacheln konntest. 11 Als 
dieser dann Verdacht schopft und seinen Untertanen gar befiehlt, ihre 
Kinder zu schlachten, sagen sie in ihrer Einfalt, aber auch in ihrer 
Unbarmherzigkeit den eigenen Kindem gegentiber: 11Nichts ist uns fiir 
Dich zu Schade. Auch unsere Kinder wollen wir Dir opfern, damit 
sich Dein Verdacht legt. 11 Gegen Konig Nemrud wird dann spater 
gerade der antreten, der diesen Todesbefehl zufallig Uberlebt hat, 
namlich Bilge. Bilge hat bis zu seinem fi.infzehnten Lebensjahr in 
einer Hohle gelebt und ist von zwei Tieren, einer Biene und einer 
Gazelle, aufgezogen worden. Dort hater einzig durch Nachdenken die 
Wahrheit erkannt und ist bereits mit fi.infzehn Jahren ein Weiser 
geworden, der aile Fragen des Daseins beantworten kann. 

In der Erzahlung "Ein Esel ist ein Esel" 1o gibt sich der Derwisch, der 
im Besitz von UbernatUrlichen Kraften ist, viel MUhe, einem 
unbarmherzigen Mann aus einem Brunnen, in welchen er gefallen 
war, zu retten. Warum hilft er aber nicht dem Kind, das mit FUBen 
getreten wird oder dem Esel, welchen man zu Tode prUgelt? 

Die Menschen in "Kraleli" 11 sind arm, geduldig und ehrlich. Die 
Ebenen ihres Landes sind unfruchtbar,. die Berge kahl. Der Konig aber 
ist sehr reich. GrUndet sich sein Reichtum etwa nicht auf Ausbeutung? 

Die Sprache des Werkes "Die Rache des Waldes" 12 deutet im 
Allgemeinen darauf bin, daB dieses Buch eher fUr Kinder unter zwOlf 
Jahren geschrieben worden ist. Kaya und Hasan studieren an der 
Fakultat fUr Forstwirtschaft. Sie sind Naturliebhaber und bitten ihren 
Vater urn die Erlaubnis zu ei'flem Ausflug, bei dem sie verschiedene 
Baumarten untersuchen wollen. In seinem Antwortschreiben meint der 
Vater: 11 

... ware es nicht besser und sinnvoller, den Wald aus der 
sozio-okonomischen Perspektive zu analysieren, anstatt ihn einfach 
nur als Wald zu betrachten? 11 Dieser Sprachgebrauch liegt sicherlich 
weit tiber dem Niveau der angesprochenen Leser. Interessant ist auch 
die Reaktion der heiden Studenten -sie befinden sich Ubrigens im 
zweiten Jahr ihres Studiums- auf diesen Brief: 11Wie sprechen diese 
Manner bloj3? ... Jetzt batten sie es mit der Gesellschaft und der 
Wirtschaft zu tun. Wald, Gesellschaft, Wirtschaft... wie diese Manner 
einem die Arbeit schwer machen ... " 

In der Erzahlung "Der kleine Fischer" 13 reiBt das Kind von zu Hause 

10. [Amca 1990] 
11. [$ahin 1991] 
12. [HOseyin 1989] 
13. [Y1Imaz o.J.) 
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aus und findet bei armen Menschen Unterschlupf, Geborgenheit und 
menschliche Warme. Die Eltern des Kindes sind zwar sehr 
wohlhabend, filhren aber ein tibertrieben sinnloses, leeres Leben. 
Nachdem sie ihr Kind wiederfinden, machen sie innerhalb von drei 
Tagen eine hochst unglaubwtirdige Veriinderung durch: Die Frau laBt 
ihre alten Gewohnheiten wie die Vorliebe ftir Schminkerei und sogar 
ihren Egoismus beiseite und verwandelt sich schlagartig in eine 
selbstbewuBte, liebevolle Mutter, wiihrend gleichzeitig aus dem armen 
GroBvater plOtzlich ein symphatischer Arzt wird. 

Bekir Yildtz geht in seinem 72 Seiten Iangen Buch 14 - in welchem er 
das Abenteuer einer Pappel erziihlt, die gefallt und zu Papier 
verarbeitet wird - unter anderem auf Probleme wie die schlechte 
Bezahlung der Holzfi.iller, den Papier-Schwarzmarkt sowie die 
Verbrennung von offiziell verbotenen Btichern ein. Am Beispiel der 
Geschichte, die auf die zu Papier verarbeitete Pappel gedruckt wird, 
versucht er auch noch die Skrupellosigkeit der Reichen zu behandeln. 

Die an das Kind zu vermittelnde Botschaft ergibt sich nicht von selbst, 
etwa als RtickschluB aus dem Geschehen, sondern wird den 
Erleuchteten - manchmal sind es Kinder, manchmal Erwachsene - in 
den Mund gelegt. Diese Botschaft muB nicht irnmer mit der 
Grundaussage des Werkes tibereinstimmen, aber da, wo sich 
Gelegenheit dazu bietet, wird dem Leser irnrner eine Lehre erteilt. 
Zwischendurch richtet sich diese Lehre auch direkt an Erwachsene. So 
sagt Ozgtir, 15 Schiller in der 3. Klasse, zu seiner Mutter: "Hor endlich 
damit auf, Dich wie ein ungezogenes Kind zu benehmen und bring 
mich zum Spielplatz, damit ich ein wenig rutschen und schaukeln 
kann. " Als er vom Balkon aus sieht, wie Kinder versehentlich 
hinfallen und sich verletzen, wiihrend sie Simit* oder Zeitungen 
verkaufen, philosophiert er: "Der Mensch lernt, indem er fallt und 
wieder aufsteht." 

Kann man sich anhand dieser Satze, die das Verhalten der Menschen 
dern Esel gegentiber kritisieren sollen, vorstellen, daB es sich urn einen 
Text fUr Kinder handelt? "... Es gibt so viele Art en von M enschen, 
aber besonders die Halb-Interlektuellen zeigen sich gern als 
Besserwisser. Wenn ich mich nicht tausche, wollen sie, indem sie ich 
mit einem Philosophen vergleichen, die wahren Interlektuellen, die 

14. [Y1Id1z 1991 a) 
15. [Y1Imaz o.J.] 
* Simi! : ringformiges Geback, Kringel mit Sesam 

23 



echten Philosophen auf den Arm nehmen." 16 

Die behandelten Werke wollen vorr~mgig belehren und erziehen. Sie 
benutzen dazu aber Begriffe, deren Bedeutung teilweise entstellt ist. 
"Die Republik der Mause" 17 beispielsweise zeigt eine Gemeinschaft, 
deren Verwaltungssystem mit der allgemeinen Vorstellung von einer 
Republik, die als "eine Organisationsform, in der die Staatsfi.ihrul1g 
von' der Gemeinschaft bevollmachtigt ist" definiert · wird, nichts 
gemein hat. Die Mitglieder dieser Gemeinschaft ernahren sich durch 
Raub und Diebstahl. Entweder werden Bier aus· Hi.ihnerstallen, also 
Erzeugnisse. anderer Lebewesen, gestohlen - wa~ man durchaus als 
legitim betrachten konnte, da ja die Menschen ihrerseits die Eier auch 
stehlen - oder Kornkammern ausrauben. Sicherlich ist der Gedanke, 
die eigene Nahrung mit den Mausen zu teilen, fi.ir die Kinder nicht 
geracie realitatsnah. Der Feind der Mause, per sie hartnackig 
bekampft, kann durchaus jemand aus dem eigenen Familienkreis sein 
(theoretisch gesehen soga,r das Kind selbst). Wessen Partei soll das 
Kind also ergreifen? 

Der Feind kann au~h unter noch verwickelteren Uwstanqe,n auftrete.n~. 
Im Schneeland 18 ist die Sonne der Feind. Die Eiskristalle schi.itzen 
sich vor diesem Feind, indem sie.derr·nati.irlichen Kreislauf (auftaueir, 
verdampfen ·und RUckbildung zu . Schnee) verheimlichen und so mit 
ihre Herrschaft aufrechterhalten: Als die Schneeflocken dieses 
Geheimnis durchschauen, ftirchten sie die Sonne nicht mehr; trotzdem 
aber denken sie,~' .. ,da, woes kaltist, kann die Sonne nicht unserFeind 
sein." Ich frage mich, ob es. ntitz.lich fi.ir den LernprozeB ist, ein 
Naturereignis in den Kopfen der Kinder so zu verwirren. In der 
Erzahlung .·"Die unsterbliche Pappel",19 wiedergegeben aus dem 
Munde der Pappel, hat das Gesprach zwischen den einzelnen Teilen 
der Pappel, die zum Zweck der Papierherstellung zersagt worden ist, 
mit der Handlung an sich 'nichts zu tun und ist ebenfalls recht schwer 
zu verstehen: 

"lch rief 'Wie geht's uns, Freunde? Als wir noch ein ganzer Baum 
waren, bekamen wir uns gar nicht zu Gesicht'... 'Ist ja nicht meine 
Schuld' entgegnete meine Krone. 'Duwarst eben unten, ich oben', 'Ich 
hq,be aus der Erde das Wasser, das Leben herausgesaugt und.es nach 
oben befordert. Du hast das meiste von der Luft und der Sonne 

16. [Amca 1990] 
17. [Toy o.J.a.] 
18. [Bulut1980] 
19. [Y1IdiZ 1991a] 
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abbekommen. Ich habe nicht einmal ein Liicheln zu sehen bekommen, 
meine Kronev geschweige denn ein angenehmes Wort;' 'Was 
geschehen ist,. ist geschehen' murmelte sie. 'LajJ uns·wenigstens von 
nun ab Freunde sein'.'. !Selbst wenn wir uns versohnen. ·wiirden, 
konnten das·die anderen Teile auch?'; .. " . 

In inancheh W~rk:en ist die fikiive Welt so gestaltt!t, daB 'da's Vertrauen 
des . · Kindes · ' zur Gemeinschaft, zur Familie, zu den 
Fall1ilienahgehorigen'undg~r zu den Menschen Uberh~mpt irl: Zweifel 
gezogen wi:rd. Geritde Vertrauen ist doch das wichtigste Geftihl, 
dessen das Kind bedarf. Ein Kind kann sich nur in einer Umgebung 
entwickeln, in ·der .. e~sich geborg~n ftihlt \lndnur hi~r karm es s~i1,1 
Selbstvertrauenstar,ken. · ' i: ·· 

In der · "Republik<tler Mauseii· 20 eri1ihlt 'eine Mutter~Mims ihreri 
Zoglingen, sorriit auch 'deri Lesern, wie es tim die Welt bestellt ist: 
"Das Leben ist'Sehr 5grausam, 'tneine Liebeiz.. Hoffentlich '»Mrdet: ihr 
diese Tatsache niemals aiifJer Acht .lassen/' Und 'sofort gibt sl.e ·ein 
lebendiges Beispiel fUr die Gratisamkeit, indem sie ihre Sauglirige, die 
sie seit fi.infzehn Tagen ·Stillte,· an diesem filnfzehnten Tag plOtzlich 
nicht mehr etnahrt. Sie seien nun. grol3 :genug, · meinf sie~ und konnten 
ihre Nahrung selbst auftreipen ... ·Den bettelnden Sauglingen,·. die 
wenigsten~ mit 'einem vollen Magen aufN ahrungssuche gehen· wollen, 
erteilt sie gleich eine zweite Lektion: !'Mitvolleni Bauchwiirdet ihr 
allzu schnell·erlahmen und .nachliissig .Werden. Mit leerem rMdg(m 
aber lernt man am besten/f Ihrem. Sohn; der fi.ir die Einheit in der 
Gemeinschaft eingetreten istund deshalb ausgestoBen wurde, sagt sie 
spater: "Ich habe das Gebot unserer Fuhrer vernommen, me in Sohh. 
Wer sich mit Dir eiilliijJt wird bestraft.[)u bist fiir schuld.ig erkliirt. Du 
bist best raft. Keiil :Mitglied unserer. Gemeinschaft darf mit : Dir 
sprechen oderDich anriihren .. WennDu uns liebst, lajJ.unsinRtthe, 
Riihr keinen von uns an. " Gerade dieser so stre11.g behandelte. Sohn 
hatte zwei Seiten vorher sein Leben riskiert, urn seine M\ltter aus den 
Klauen der.Katze zuretten. · ·· 

" 
U nsere Autoren . bHtrachten den , Menschen auch . nich,t gerade. mit 
\VOhlwollenden Augen. Er erscheiQt wiederholt als einGeschopf; dem 

. man Weder glauben. p.q9h, vertrauel). darf. Er:ist eben ein LQgner, ein 
Heuchler. In ·seiner l;Ial:>gier beutet er aile l,'iere. a us und, behandelt sie 
mehr. schlecht ills recht., Pie, Erz;ahlung "Die blincie Taube ... 21 bringt 
seine Grausamkeit .~nd Brutalitat den Tieren gegentib~r offen z,um 

20. [Toy o.J.a.] 
21. (Yild!Z o.J.j 
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Ausdruck. Der U mgang des Menschen mit seinen Artgenossen grenzt 
sogar an Bestialitat, man denke nur an die Massenmorde in den 
Gaskammern, an die Herstellung von Seife aus Knochen oder an die 
grausame UnterdrUckung von ganzen Volksgruppen ... Und die Kinder 
der so grausam behandelten Menschen tyrannisieren ihrerseits die 
Bewohner der WUste! Die groBte Feindschaft empfindet der Mensch 
anscheinend seinen Artgenossen gegentiber. Wie kann nun ein Kind 
den so Ubel geschilderten Menschen vertrauen, wie soil es unter ihnen 
leben, mit ihnen umgehen? Oder wird es Scheu, vielleicht auch Angst 
haben vor ihnen? 

Kinder sind schlimmen Ereignissen und leidenden Menschen oder 
Tieren gegenUber sehr empfindlich. Der Tod ist fUr sie ein noch 
unvertrautes, weit entfernt liegendes Thema. Als mein Sohn ftinf Jahre 
alt war, las ich ihm die Geschichte "Die Mandarine und der Wal" von 
F.H. Daglarca vor, die dieser ihm geschenkt hatte. Der Autor 
schilderte hier auf eine sehr gekonnte, feinfUhlige Weise die 
Freundschaft zwischen einer Mandarine, welche irgendwie in ein 
nordliches Eismeer gefallen war, und einem riesigen Wal, der sich 
einsam in dem Meer herumtrieb. Der selbstlose Wal erweist seinem 
Freund einen groBen Dienst, indem er ihn in die fUr ihn selbst 
ungewohnt warmen Gewasser des Mittelmeeres zurUckbringt. Nun ist 
die Zeit des Abschieds gekommen. Auf seinem Rtickweg wird der 
Wal in der Nahe der italienischen KUste getOtet. Am Ende der 
Geschichte konnte sich mein Sohn nicht mehr halten und begann 
schluchzend zu weinen: "Bitte, bitte sag diesem Onkel, dajJ sie den 
Wal nicht toten diirfen". Der.Abschied der heiden Freunde war schon 
tragisch genug gewesen, aber die Ermordung des Wals konnte er nicht 
mehr aushalten. Ich weiB nicht, ob die Erzahlung, in der Freundschaft 
und Selbstlosigkeit unterstrichen werden, ohne den Tod des Wals an 
Wert verloren hatte. 

In der Erzahlung "Can Arkada§" 22 gibt es eine sehr schmerzvolle 
Stelle, wo der arme Mann, der seine Familie mit den aus MUlleimern 
zusammengelesenen Uberresten von Gasthausern unterhiilt, den Hund, 
welcher sich auf dieselbe Art ernahrt, nach dreimaligem Zogerri und 
einer groBen inneren Uberwindung doch umbringt. Auch wenn die 
GefUhswelt des Kindes in Mitleidenschaft gezogen wird, ist dieser 
Schmerz recht lehrreich, da es ihm vorfUhrt, wie man dem Leben 
manchmal auswegslos ausgeliefert sein kann. Anders sieht es mit 

22. [Otyam 1991] 
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Vorgangen aus, die im Alltag selbtverstandlich sind, aber dennoch als 
AnlaB zu sinnlosen Schmerzen verwendet und hochgespielt werden. 
Die Pappel 23 beispielsweise fUhrt im Wald ein gllickliches Leben, 
wird aber eines Tages geflillt, da man sie zu Papier verarbeiten will -
im Grunde ein Vorgang, mit dem Ziel der Veredelung. Trotzdem muB 
sie riesige Schmerzen erdulden " ... schlimmer noch als ein Lamm, dem 
man die Haut abzielzt", wahrend ihr die Rinde abgeschtilt wird. 
Nachher heiBt es: " ... vor Kiilte zitterten sie wie neugeborene Babies". 
Unglaubliches Leid widerfUhrt ihr auch in der Druckerei: "Die 
bleiernen Lettern der Walzen bohrten sich wie Nagel in mich und zum 
zweiten Male in meinem Leben mujJte ich riesige Schmerzen 
aushalten". Was bringt es einem Kind ein, wenn es bei jedem Buch 
und bei jeder gedruckten Seite an diese Schmerzen erinnert wird? 

Die Stellung der Frau ist ein anderer beachtenswerter Punkt bei den 
behandelten Werken. Von wenigen Ausnahmen abgesehen ist der 
Held des Werkes immer ein Junge oder ein Mann. FUr die Welt der 
Tiere oder GegenstUncle gilt dasselbe: die Heiden sind mannlich in 
dem Buch "Das kleine Dottlein" 24 zum Beispiel wird die Geschichte 
eines kleinen Bootes erzahlt, das seine Unabhangigkeit erreichen will. 
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"lmmer noch der alte Waschlappen", "Du bist zart wie ein Magdelein" 
sagen sie. Genau Uber diese letzte Beschimpfung regt sich das 
Bootlein am meisten auf. "Mit einem Madchen verglichen zu werden, 
argerte es so sehr, dajJ es die ganze Welt verwiinschte und am liebsten 
in Grund und Wasser versunken ware." Man sieht, selbst das Bootlein 
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Madchen begegnen wir in einigen wenigen Erzahlungen als 
Freundinnen, die den Heiden unterstUtzen. Nebenbei gibt es die Figur 
der Mutter und GroBmutter. Sie erscheinen im allgemeinen in ihrer 
traditionellen Rolle, stehen also hinter dem Herd, kochen, putzen und 
waschen. Sie verpllegen und umsorgen ihre Familien mit aufopfernder 
Liebe. Einige Autoren treiben es noch ein StUck weiter: "Sie begann, 
die FiijJe ihres Mannes zu waschen. Ozgiir sah zum ersten Male eine 
Frau, die die FiijJe ihres Mannes mit grojJer Freude wusch. 
Gleichzeitig dachte er an das scheinheilige Getue seiner Eltern 'Mein 
Zieber Erdem', 'Liebste Goniil', 'Schiitzchen', 'Liebste'... alles 

23. [Y1Id1Z 1991a] 
24. [Selimoglu 1989] 
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geheucheltes Geschwiitz/'25 

Nicht nur die Frau wird. in' den Werken unfortschrittlich behandelt., 
sondetn auch Tierschutz und Tierliebe. 26 In diesem Sinne wird das 
schwere. Los der auf den StraBen lebenden Hun de gepriesen, weil sie 
die .· schlechte Behandlu'ng seitens ihrer Herren nicht mehr . erdulden 
wollteri und deslialb die Freiheit wahlten. Den anderen Hunden wird 
unwilrdiges, unterwilrfiges' Be~~hmen unterstellt; a~fgrund d~~sen. sie 
Unterschlupf in den menschlichen. Hau!;ern finden. Aber das Leben !n 
.den StraBen ist gefahrlich. Jeden Augenblick kann der Hund e~nem 
IIundefanger oder. anderen Menscheri begegnen, die· ihn. mit F,uBeri 
treten, vergift~n und tOten .konnen:. Sylb~t das kleinste StUck :N'ahrun~ 
erfordert groBe Ans!rengungen~ . Trotzde111 . werd,e11 ~ie .. als . freie, 
heldenhafte Runde dargestellt. Setbstverstandlich ist es falsch und 
unmenschlich, die in den StraBen lebenden Runde zu tOten, ·gleich·ob 
man· sie vergiftet oder auf andere Weise u'mbringt. Das heiBt · aber 
ni<;ht, daB man diese ihre Lebensweise fordert. Vielmehr muB auch fUr 
diese Tiere ein ·Milieu geschaffen w~rden, in derrt sie ungefahrdet, 
gesichert, aber auch ges:un~ le?en konnen.' · 

Manchma,l· werden auch die Yerancierungen, d~e die Technologie jn 
unserem Leben herbeiflihrt, aus einer recht rilckstandigen Perspektive 
dar~este~It. "Das gelbe Fohlen" 27 behandelt aus eben di~ser 
Sichtweise den traurigen Werdegang der Pferde, dk durch die 
Maschinen aus der ,Land,wirtschaft verdrangt worden sind. Das Kind 
wird bier nicht lernt'!n, wie es sich mit der Technologie und dem 
For,t~chritt a.use.inand,ersetzen kann, sondern wird sich lediglich in die 
Zeit vor der Masc:;hinisierung, in der Menschen und Pferde glilcklich 
zusammenlebten, zurilcksehnen. 

Dann gibt es auch nqc:h die BUcher, bei denen unverstandlich bleibt, 
war,u,msie als Kinderbilcher eingestuft werden: "Das Kind am 
Fenster". 28 bryschreibt die .Tragik einer Familie. Per Vater ist dem 
Alkollol verfallen. Ei,nrnal ist ~r sogar , ,betrunken zu einer 
EJternversammlungin die Sc:;l:lule seine~ .g.roBetl Sohnes gegangen U{ld 
hat ihQ, dadurch tief gel\rankt. Die, Mutter wi.rd von ihm beschuldigt, 
eine la~pische,. unvertragliche Person zu sein und .eine unmogliche 
Atm,osphare im Haus geschaffen zu haben; weswegen er .zum 
.f\l\<Oholiker ge.worden ware. Diese Ehe ist durch viele Jahre. der 
25; [Y1Imaz o.J.]· 
26. [Y1Id1Z 1991 a] 
27. [Bulut 1989a] 
28. [GOnel 1991) . . . ! ' 
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Gewohnheit belastet, abgenutzt. Es ist hier von einer Beziehung die 
Rede, die Erwachsenen ebenso wie Kindem komplex und kaum lOsbar 
erscheinen muB. Der Roman schildert die Leiden des Kindes, das 
beide Elternteile liebt und mit heiden. zusammen sein mochte. 
SchlieBlich reiBt es von zu Hause aus. Moglicherweise wird diese 
seine Flucht die · Familie wieder vereinigen. GewiB sind es die 
Erwachsenen und nicht die Kinder, die sich mit diesen Problemen 
auseinandersetzen mUssen. Was soil ein Kind, fUr das das Buch 
geschrieben sein soil, bei der Lektlire dieses Werkes andetes tun 
konnen, als sein Leid zu erneuern, indem es sich an V organge 
erinnert, denen es in seiner. unmittelbaren Umgebung in vielleicht 
ahnlicher Form begegr\.et ist? Man karin von ihm sicherlich nicht 
erwarten, daB es die Probleme seiner Eltern - deren Ursprung ja nicht 
bei ihm liegt - versteht und auch noch lost. ·son das Kind nun die 
Verantwortung Ubernehmen und versuchen,. seine Eltern wieder 
zusammenzufi.ihren, auch wenn es dazu ausreiB{m niUBte? 

Das Werk "Mllrchen fUr Ceren" ist vom Stil, Aufbau und der 
symbolischen Ebene her gesehen ein zeitgemaBes, fortschrittliches 
Marchen. Nur ist es keins fUr Kinder. Der Held des Buches, dessen 
abenteuerliche Entwicklung erzahlt wird, ist verliebt in Ceren und 
nimmt groBe Qualen auf sich, urn sie fUr sich zu gewinnen. Als sie 
schlieBlich ihre SchUchternheit Uberwindend zu ihm kommt; umarmt 
tind kUBt er sie, urn sie gleich darauf zu erwUrgen. Kann man von 
einem Kind erwarten, daB es das begreift? Es ist beinahe zu bedauern; 
daB dieses Buch als Kinderliteratur erschienen ist. 

In Anlehnung an die behandelten Werke kann man die gesanimelteiJ 
Beobachtllngen wie folgt zusammenfassen: 

In seiner Begegmmg mit der Literatur durchlauft das Kind zuerst die 
Phase der Identifikation. Es vereinigt die fiktive Welt der BUcher mit 
seiner eigenen. Gemeinsam mit den Figuren, die es in den Marchen, 
Erzahlungen und Romanen kennenlernt, leidet, traumt, denkt und 
erlebt es. Dies ist ein passives Lese-Verhalten. Im AnschluB an die 
erste Phase muB · es lernen, mit dem Gelesenen frei und kritisch 
umzugehen, darliber nachzudenken und auch Fragen zu stellen -
kurzum, das aktive Lese-Verhalten zu verwirklichen. Dazu soil ten 
wieder die B Ocher verhelfen. 

Ist unsere Kinderliteratur imstande, solch einen Leser zu schaffen? 
Traditionelle Erziehungsformen, die eher Wissen weitergeben und die 
letzte Wahrheit vermitteln wollen, dominieren auch in diesen 
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Bi.ichern. Beibringen und belehren statt denken, fragen und deuten 
lassen. Der LiteraturgenuB geht unter diesem Druck vollkommen 
zugrunde. 

Ein anderer Aspekt dreht sich um die Frage, ob und wie 
fortschrittliche Werte Eingang in diese Bucher gefunden haben. Wie 
oben bereits erwlihnt, werden die traditionellen Werte ohne weiteres 
einfach weitergepflegt. Es sieht nicht so aus, als batten moderne 
Lebens-und Denkwcisen EinfhiB auf diese BUcher ausgeUbt. Probleme 
wie auch Handlungsorte und -zeiten scheinen eher auf die Kindheit 
der Autoren zugcschnitten zu sein als auf die Kinder von heute. Es 
muB gefragt werden, ob sich die Schriftsteller nicht ihre eigene 
Kindheit vorstellen und gerade die Kinder vcrgangener Zeiten 
ansprechen, wUhrcnd sic fi.ir die jetzige Generation zu schreiben 
glauben. Konnen solche Werke in der heutigen Zeit noch Interesse bei 
den Kindem wecken? Man muB bedenken, daB es sich um Angehorige 
der Computer-Generation handelt, die einerseits durch das Fernsehen 
Zugang zu den entlegensten Winkeln der Welt haben und ihm 
andererseits aber auch schutzlos ausgeliefert sind. 

Unterstrichen werden muB, daB die obigen Bewertungen 
unvollkommene, allgemeine Urteile sind. Wie alle 
Verallgemeincrungcn beinhalten auch sic verschiedene 
Ungerechtigkeiten. ErwUhnt werden muB auBerdem, daB es noch 
andere Werke gibt, die dieselben Themen behandeln aber weitaus 
erfolgreicher in die Welt des Kindes vordringen, wie zum Beispiel 
"Masal'm Ash" von Yas1f On-goren oder "Gi.ilibik, Mavi Ku§U Goren 
Var m1?" von C:::etin Oner. Diese BUcher vcrmogen erzichcrische 
Ideale mit literarischcn AnsprUchen zu verschmelzen, moderne Werte 
mit einzubeziehen und, wie es Aziz Nesin in "~imdiki C:::ocuklar 
Harika" tut, Vcrhliltnisse kritisch unter die Lupe zu nehmen. 

Ins Deutsche Libertragen von: 

GUnay Develi 
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Dagmar GRENZ 

Das "Problem des Anderen": Die Darstellung tiirkischer 
Madchen und junger Frauen in der zeitgenossischen Kinder-und 
Jugendliteratur. * 

1. 

TUrken und TUrkinnen sind die Gruppe der Migranten, die in der 
Bundesrepublik am starksten vertreten ist und uns aufgrund ihrer 
nichtindogermanischen Sprache und der islamischen Religion am 
fremdesten erscheint; sie lassen sich nicht anschlieBen an unsere 
sakulariserte jUdisch-christlich-abendlandische Tradition. Sie sind 
auch die ausUindischen MitbUrger, gegenUber denen die meisten 
Vorurteile, Stereotype und Fehlinformationen bestehen. 1 Das noch 
kUrzlich herrschende halbdemokratisch-autoritUre Regime in Ankara 
und das starke Hervortreten nationalistischcr und fundamentalistischcr 
Stromungen macht dcm europaischen Betrachter den Zugang 
keineswegs leichter. 

TUrkische Arbeiterinnen und ArbeitertOchter schlieBlich erscheinen 
dem westlichen und mittelschichtsorientierten Blick - gerade auch 
dem weiblichen - in ganz besonderem MaBe als fremd, ja, als 
bedrohlich. Haben wir uns doch (ich schlieBe mich selbst mit ein) 
unter groBen MUhen ein StUck weit emanzipiert (auch wenn es noch 
nicht viel ist), sind stolz darauf; wie begegnen wir da Frauen, die 
unseren Vorstell ungen von Emanzipation Uberhaupt nicht 
entsprechen? Wo ist Uberhaupt noch multikulturelle Toleranz 
angesagt? Gibt es nicht die allgemeinen Menschenrechtc, die immer 
und fUr aile gelten? 

Damit ware ich schon, wie es von Todorov formuliert wurde, bei dem 
"Problem des Andercn". 2 Todorov analysicrt die Schwierigkeit, die 
Angehorigen anderer Kulturen als gleichberechtigte Subjekte 
wahrzunehmen, am Beispiel der Eroberung Amerikas durch die 
Spanier und der Vernichtung seiner Ureinwohner. Was er am Ende 
fordert, ist der Dialog der Kulturen: "ein Dialog, bei dem niemand das 
letzte Wort hat, bei denz keine Stimme den anderen m~f' den Status 
eines einfachen Objekts reduziert und bei dem jeder seinen Vorteil 
• Vortrag, gehalten auf dem Germanistentag in Augsburg, Okt. 1991 (uberarbeitete Fassung fUr 
die Drucklegung) 
1. Vgl. [Broyles-Gonzales 1990: 1 07] 
2. [Todorov 1985] 
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daraus zieht, daj3 er auj3erhalb des anderen steht". Nur dann ist es 
moglich, "den Unterschied in der Gleichheit [zu] !eben": 3 Eine 
ahnliche Position vertritt Leggewie: Multikulturalitat bedeutet fUr 
ihn Autonomie der Kulturen, Anerkennung ihrer Differenz und 
Integration auf der Basis biirgerlicher Gleichstellung. Integration 
wiirde also gerade nicht die vollige Anpassung der Migranten an die 
deutsche Lebenswelt bedeuten, sondern staatsbtirgerliche 
Gleichstellung bei Anerkennung der kulturellen Selbstiindigkeit. 4 

Das hermeneutisch-historische Verfahren, das die Geisteswissenschaften 
entwickelt haben, weist die Richtung, wie "Anderes" zu verstehen ist. 
Auch hier geht es ja urn die Dialektik von Eigenem und Fremdem: Wenn 
wir Texte vergangener Epochen interpretieren (und nicht bei einem 
historistischen Objektivismus stehenbleiben), nahern wir uns ihnen an, 
indem wir sie aus ihrer Zeit heraus zu verstehen suchen; gleichzeitig 
halten wir fest an dem Anderssein unseres gegenwiirtigen BewuBtseins. 5 

Dieses Ideal eines Dialogs zwischen zwei Epochen, der im Sinne der 
Habermasschen Kommunikationstheorie "beides in einem" ermoglicht: 
"die gegenseitige Identifikation und das Festhalten an der 
Nicht-Identitlit des Einen mit dem Anderen", 6 entspricht dem von 
Todorov und Leggewie geforderten .Modell eines gleichberechtigten 
Miteinanders der Kulturen. Letzteres liiBt sich deswegen auch als 
"kommunikativer Multikulturalismus" bezeichnen: Er beruht auf dem 
Paradigma der idealen Interaktion zwischen zwei sich wechselseitig 
anerkennenden Subjekten. 7 

Aus dem Kommunikationsmodell ergibt sich, daB der eigene 
Standpunkt durch den Dialcrg mit dem historischen Text oder der 
fremden Kultur zwar relativiert wird; daraus folgt allerdings nicht, daB 
ich als Betrachterin meine eigene Identitiit und Verschiedenheit 
aufgebe und die Vorstellungen der vergangenen Zeit, der anderen 
Kultur iibernehme bzw. gutheiBe: Verstehen von etwas mir Fremdem 
bedeutet nicht seine Billigung oder Rechtfertigung oder gar 
Ubernahme fUr die eigene Lebenspraxis. 

Warum aber ist es so schwer, die Differenz des "Anderen" nicht nur 

3. [Todorov 1985: 295, 294] 
4. [Leggewie 1990: 143] 
5. Vgl. [Vogt 1972] 
6. [Habermas 1968: 1 98f.] 
7. Hier folge ich [Gaitanides 1991 :3].· An dem Kulturbegriff wird zurecht kritisiert, daB es die Trager der 
Kultur auf sine in sich statische, unveranderbare Gruppe festlegt, so, als waren sie unabhangig von den 
sozio-okonomischen und politischen Bedingungen ihres Herkunfts-und ihres Gastlands und wOrden 
nicht aktiv -als Subjekte- mit den neuen Bedingungen umgehen (vgl. [Qaglar 1990]). Der Einfachheit 
halber werde ich trotzdem an dem Begriff festhalten, ihn aber im e.g. Sinne zu erweitem suchen. 
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zu sehen, sondern auch in der dialogischen Auseinandersetzung 
anzuerkennen? Warum wird der andere, je weiter weg er von unserer 
eigenen kulturellen Identitat ist, tiberhaupt zum "Problem"? Julia 
Kristeva deutet das "Andere" in Anlehnung an Freuds Aufsatz tiber 
"Das Unheimliche" als von uns selbst ahgespaltenes, uns selbst fremd 
gewordenes und auf den anderen projiziertes Eigenes: "Das andere ist 
mein (eigenes) UnbewujJtes" - ein UnbewujJtes, "das begehrend, 
zerstOrerisch, iingstlich, leer, unmoglich ist". 8 Eine Diskriminierung 
des anderen ist nur dann nicht mehr notig, wenn wir bereit sind, uns 
mit dem Fremden in uns selbst auseinanderzusetzen, es tiberhaupt erst 
einmal wahrzunehmen: "Das Fremde ist in mir, also sind wir alle 
Fremde". 9 Urn diese Erkenntnis aushalten zu konnen, ist groBe 
Ichstarke notig, die Bereitschaft, sich selbst anzunehmen, wie man ist. 
Die multikulturelle Gesellschaft ist deswegen, so laBt sich mit Barbara 
John sagen, eine "Gesellschaft fur starke Individuen ". 10 

Aus der Dialektik von Eigenem und Fremdem bei der Wahrnehmung 
des "Anderen" Ieite ich die Hauptfrage meiner Untersuchung ab: Wie 
wird in der Kinder- und Jugendliteratur die andere Kultur dargestellt, 
wie die eigene? Wird die andere Kultur in ihrem Anderssein und in 
ihrer Vielfaltigkeit wahrnehmbar und als solche akzeptiert? Oder 
findet sich nur eine stereotype, undifferenzierte, verallgemeinernde 
oder i.iberwiegend negative Darstellung? Werden umgekehrt die 
anderen nur akzeptiert, wenn sie sich durch besondere Eigenschaften 
auszeichnen? Sind die Figuren Individuen oder lediglich Trager der 
anderen Kultur? Wie erscheint schlieBlich die deutsche (bzw. 
westliche) Kultur? Auch als ein Gegenstand kritischer Betrachtung 
oder als eindeutig tiberlegene, als fast ausschlieBlich mit positiven 
Ztigen ausgestattete, als karitativ-mitleidvoll sich der anderen 
ethnischen Gruppe zuwendend? Handelt es sich urn einen 
angemessenen Vergleich? Welche sozialen Schichten werden z.B. 
einander gegeni.ibergestellt? Etwa eine liberale deutsche 
Mittelschichtsfamilie und eine orthodox-ttirkische Arbeiterfamilie 
bauerlicher Herkunft? (Unter den ttirkischen Migranten in der 
Bundesrepublik sind nicht nur ehemalige Bauern und Arbeiter, 

8. [Kristeva 1990: 200, 209) 
9. [Kristeva 1990: 209] 
10. Barbara John: "Wir ham jetzt die Klubkarte!" In: (Leggewie i 990:1 40).- Den Zusammenhang 
zwischen Eigenem und Fremdem hat schon Max Frisch im "Andorranischen Juden" aufgezeigt: 
"Die Andorraner aber, sooft sie in den Spiegel blickten, sahen mit Entsetzen, daf3 sie selber die 
ZOge des Judas trugen, jeder von ihnen" [Frisch 1950:37]; [Frisch 1961]. Noch deutlicher hat 
Fassbinder in seinem Film Katzelmacher (BRD 1969) den Zusammenhang zwischen dem 
Sich-Selbst-Fremd-Sein der deutschen Protagonisten und ihrem diskriminierenden Verhalten 
gegenOber einem griechischen Gastarbeiter gezeigt. 
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sondern auch frUhere Handwerker, Kleinkaufleute, Angestellte und 
Akademiker.) 11 

Und bezogen auf die Darstellung der Frau: 12 Wird aus der tiirkischen 
Frauenexistenz fast jegliche positive Dimension ausgeschlossen? 
Werden vor allem extreme Situationen ausgewahlt, die durch die 
Darstellung verallgemeinert werden? Oder wird das breite Spektrum 
moglicher tUrkischer Frauenexistenzen sichtbar? Sabine Riesner 
unterscheidet z.B. in ihrer soziologischen Untersuchung drei Typen 
innerhalb der jungen tUrkischen Frauen, die in der zweiten Generation 
in der Bundesrepublik Ieben: die "tUrkisch orientierten" Frauen, die 
"bikulturell orientierten" Frauen und die Gruppe der aus der tUrkischen 
Herkunftsfamilie "ausgebrochenen" Frauen. 13 

Diese allgemeinen Fragen nach der Darstellung der fremden und der 
eigenen Kultur konkretisiere ich mit Hilfe von erzahltheoretischen 
Aspekten wie Figurenkonstellation, Handlung, Gattung und vor allem 
Erzahlperspektive. Die Analysen sind rezeptionsorientiert: Gefragt 
wird nach der Rezeption, die der Text aufgrund seiner Struktur dem 
Leser vorgibt bzw. ihm nahelegt (Uber die reale Rezeption des 
individuellen Lesers ist damit noch nichts gesagt.) 14 Dabei gehe ich 
von der Pramisse aus, daB nicht die tUrkischen, sondern die deutschen 
Jugendlichen die primare Zielgruppe der in deutschen Verlagen 
erschienenen Kinder - und JugendbUcher sind. 15 - FUr die Analyse 
ausgewiihlt wurden schlieBlich die Jugendromane, in denen ein bereits 
alteres tUrkisches Madchen, das in Deutschland aufgewachsen ist, eine 
der Hauptfiguren ist. Hier wird - z.T. verbunden mit dem Motiv der 
von der Familie geplanten bzw. bereits vollzogenen RUckkehr in die 
TUrkei - die Rolle der Frau zu einem der Hauptthemen. In einem Fall 
weiche ich von der Eingrenzung auf tUrkische Madchenfiguren ab und 
gehe auf ein Buch ein, das ein in Paris aufgewachsenes algerisches 
Madchen dar·stellt - und zwar deswegen, wei! dieser Roman manche 
Tendenzen der anderen BUcher ins Extreme steigert und dadurch urn 
so deutlicher macht. 
11. Nach dem Vorwort in [Geiersbach 1982: 7]. - Differenzierte Fragekataloge zur Analyse von 
Kinder· und JugendbOchern, die sich mit dem Thema Gastarbeiter, Fremdenfeindlichkeit bzw. 
Rassismus befassen, linden sich bei [Dahrendorf 1 983], [Erklarung ... 1 990] und [Dutt 1 987] 
12. Als Hintergrund hierzu wichtig: die kritische Stu die [Broyles - Gonzales 1 990] 
13. [Riesner 1991]. - Ein weiteres Beispiel: die beiden zentralen Frauenfiguren in [Geiersbach 
1982] sind so komplex strukturiert, daf3 sie durch eine Typologie gar nicht hinreichend erfaf3t 
wOrden. (Wenn man diesen oder andere Romane Geiersbachs liest, erfahrt man mehr Ober 
tOrkische Familien in Deutschland als in einer Vielzahl soziologischer Untersuchungen.) 
14. Es geht mir also im Sinne der Rezeptionsasthetik um den impliziten Leser. 
15. So auch [Dahrendorf 1983: 69] 
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2. 

In Oya. Fremde Heimat Tiirkei (1988) von Konig/Straubeffaylan 
erzahlt die gleichnamige Hauptfigur, die in der Bundesrepublik 
geboren und aufgewachsen ist, wie sie mit sechzehn Jahren von einem 
Tag auf den anderen mit ihrer Familie in die Ttirkei zurtickkehren 
muB - der Vater macht Gebrauch von den Rtickwandererpramien, die 
den Ttirken angeboten werden. Oya wtirde Heber in Deutschland 
bleiben; fUr sie ist Deutschland und alles, was damit verbunden ist, 
sehr viel positiver besetzt als die Ttirkei, die ihr letztlich fremd bleibt. 
DaB sie sich, dorthin zurtickgekehrt, den strengen Sitten, die an sie als 
junge Frau gestellt werden, unterwerfen muB, erscheint als eine 
Vergewaltigung, ja Versttimmelung ihrer Person. 16 

Das Ieicht zu lesende Buch macht emotional betroffen; es weckt 
Emporung tiber die Unterdrtickung und Freiheitsberaubung der jungen 
Frau und Mitleid mit ihrer aussichtslosen Lage; ihr bleibt am Ende 
offensichtlich gar nicht anderes tibrig, als den ihr von den Eltern 
ausgesuchten Mann zu heiraten. (Der SchluB bietet einen etwas 
trostlichen Ausblick; er wirkt aber eher zufallig und wie angehangt.) 

Obwohl das Buch mit einem tiefen ldentitatskonflikt ttirkischer 
Madchen bekanntmacht und auch viele Einzelinformationen tiber 
ttirkische Familien gibt, halte ich es aufgrund der gewahlten 
Erzahlperspektive fUr sehr problematisch. Die Icherzahlerin ist - was 
ich nattirlich nicht ihr zum Vorwurf mache- ein naiver Teenager, der 
voll auf die Werte der westeuropaisch-amerikanischen Konsumwelt 
'abfahrt' und auf das, was in diesem Alter ein absolutes 'MuB' ist: Mac 
Donald's, Hitparade, Popstars, schicke Klamotten nach dem letzten 
Schrei, deutsche Autobahnen. Die Perspektive einer solchen Figur ist 
kaum geeignet, das Fremde der Ttirkei als different und eigenwertig 
darzustellen bzw. das Vertraute der deutschen Kultur mit fremden 
Augen zu sehen und diese damit zu relativieren. 17 Kritik an der 
deutschen Gesellschaft kommt nur am Rande vor; Kritik an der Ttirkei 
wird dagegen massiv vorgetragen (und wenn es die Kritik daran ist, 
daB auf vollbesetzten Schiffen Jugendliche nicht aufstehen, urn alteren 
Personen Platz zu machen oder technische Gerate nicht funktionieren. 

16. Trotz ihres Verlangens danach hat sie nicht die Moglichkeit, ihre schulische Ausbildung 
abzuschlief3en und einen Beruf zu erlernen; erst zwei Tage vor der Verlobung erfahrt sie von 
dem Verlobten und dem bevorstehenden Fest. 
17. Nur einmal - gegen Schluf3 - findet eine Relativierung stat!: Die nette, selbst jung 
verheiratete Schwagerin schreibt Oya als Trost, daf3 die deutschen Ehen, die aus Liebe 
geschlossen werden, M.ufig scheitern und die Frauen dann oft sehr einsam sind, weil ihnen der 
Zusammenhalt der turkischen Grof3familie fehle. 
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Mit meiner Kritik will ich das Problem des zwangsweise 
'heimgekehrten' Madchens in keiner Weise verharmlosen. Es ist 
furchtbar. Doch liegt die Schuld fUr ihr Schicksal allein an den -
gemessen an unseren westlichen Vorstellungen- 'riickstandigen' Eltern 
und der 'rUckstandigen' ttirkischen Kultur? Leben die 
Industrienationen nicht im Wohlstand auf Kosten der sog. 
unterentwickelten Lander? Und tun wir nicht alles, urn ausHindische 
Arbeitskriifte wieder abzuschieben, wenn sie nicht mehr gebraucht 
werden? (Noch immer gilt das Wort von M. Frisch: "Man hat 
Arbeitskrafte gerufen, und es kamen Menschen. ") 18 AuBerdem werden 
die Arbeitsimmigranten von der Bevolkerung ihrer Gastlander immer 
noch verachtet, wird ihnen mit alWiglichen Vorurteilen und 
institutionalisierter Diskriminierung (z.B. Polizeiaufsicht durch die 
Auslanderbehorde) begegnet, so daB sie sich trotz aller Anpassung 
nicht akzeptiert fUhlen. Das ist ja auch ein wesentlicher Grund fUr 
Oyas Vater, in die Ti.irkei zuri.ickzukehren; er will nicht mehr als 
Fremder diskriminiert werden. (Selbst die voll angepaBte Oya ist noch 
schlimmen Diskriminierungen ausgesetzt.) 

Diese Seite, die Nicht-Akzeptanz durch die Deutschen, wird zwar 
erwahnt, sie bestimmt aber nicht die Struktur der Erzahlung. 
Strukturell ist der Text so gebaut, daB er dem deutschen Leser nicht 
eine Verunsicherung in Bezug auf Politik und Verhaltensweisen des 
eigenen Landes nahelegt, sondern Emporung i.iber die 'ri.ickstandige' 
TUrkei und Mitleid mit dem Schicksal des ti.irkischen Madchens. 19 

Wobei Mitleid zweifelsohne sehr viel positiver ist fUr die Betroffenen 
als Diskriminierung oder gar Aggression - aber es bleibt ein Gefi.ihl 
aus einer vermeintlich i.iberlegenen und dem eigenen Lande gegentiber 
unkritischen Haltung heraus. 

In Wo gehoren wir hin? (1983) von Ay§e und Devrim treten zwei 
ti.irkische Mlidchcn auf, die am Ende mit ihrem ti.irkischen Elternhaus 
brechen und von zu Hause ausziehen. Erzahlt wird wie in Oya in der 
Ichform - mit dem wesentlichen Unterschied, daB es sich hier urn 
authentische Berichte ti.irkischer Madchen handelt; die Betroffenen 
werden zu Erzlihlerinnen ihrer eigenen Geschichte. Das hat den 
Vorzug, daB der Leser sehr viel mehr i.iber TUrken in Deutschland 

18. Zit. nach dem Vorwort von [Geiersbach 1982: 11] 
19. Es ist m6glich, daf3 diese lntentionalitat des Textes der (bewuf3ten) Autorenintention gar 
nicht entspricht. (Die Erzahlung ist verfaf3t von zwei deutschen Autorinnen, die in der 
Auslandrarbeit aktiv sind und sich durch wissenschaftliche Ver6ffentlichungen zum Thema 
''Turken in Deutschland" hervorgetan haben, sowie einem Turken, der seit seiner Studienzeit in 
der Bundesrepublik lebt.) 
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erfahrt als in vielen von deutschen Autoren geschriebenen Btichern. 
Die Schilderung ist lebendig, reich an realistischen Details (die z.T. in 
Widerspruch stehen zu stereotypen TUrkenbildern) und geschrieben 
aus der Perspektive derer, die unmittelbar betroffen sind. Die knapp 

18 jahrige Ay§e 20 ist auBerdem kein solch naiver Teenager wie Oya, 
sondern auch zur Selbstreflexion fahig. 

Und doch hat die Perspektive des unredigierten Ichberichts einen 
groBen N achteil, wenn es darum geht, jugendlichen deutschen Lesern 
eine fremde Kultur nahezubringen. In Ay§es Bericht gibt es prinzipiell 
keine Trennung zwischen den negativen Erfahrungen, die sie in ihrer 
ttirkischen f'amilie und ihrem Lebensumfeld macht, und den 
Verallgemeinerungen, die sie daraus in Bezug auf aile Ttirken ableitet. 
Von dem betroffenen Madchen aus gesehen, ist diese Sichtweise - ein 
die individuellen Erfahrungen verallgemeinernder Bericht, in dem 
TUrken und ihre Wertvorstellungen iiberwiegend mit negativen 
Konnotationen, deutsche Wertvorstellungen Uberwiegend mit 
positiven Konnotationen versehen werden - voll und ganz 
verstandlich; das entschuldigt jedoch nicht, daB ihr Bericht 
herausgegeben wird, ohne in einem Vor- und Nachwort ihr Leben 
und ihre Perspektive als eine von veschiedenen moglichen zu 
relativiere.n. Dem deutschen jugendlichen Leser bleibt so nichts anders 
Ubrig, als das Buch als Bericht tiber tUrkische Madchenkindheit zu 
lesen. DaB es neben dem von Ay§e vertretenen Typ des ttirkischen 
Madchens, das mit seiner Herkunftsfamilie gebrochen hat, auch noch 
andere Erscheinungsformen gibt, namlich die Verbindung von Werten 
beider Kulturen, kann da noch nicht einmal als Vermutung 
aufkommen. Und daB selbst die an die traditionellen ttirkischen Werte 
angepaBten Frauen sich nicht unbedingt fiir unglticklich halten, fallt 
aus einem solchen Buch ebenfalls heraus. 21 

Dabei enthalt Ay§es Bericht selbst hier und da Relativierungen. Als 
sie in den Schulferien in die TUrkei fahrt, stellt sie voller Staunen fest, 
daB die Ttirken dort sehr viel netter sind als ihre Eltern und die 
TUrken, die sie in Berlin kennt; fast glaubt sie zu tdiumen. 22 Auch 
lernt sie M~idchen kennen, die zu Hause nahezu eingesperrt werden, 
und andere, die sehr viel mehr Freiheiten haben als sie, die 
Deutsch-TUrkin, in Berlin. lhr uniformes Weltbild von dem, was 
Ttirken sind, wird durch diese neuen Erfahrungen ins Wanken 

20. Auf ihren Bericht beschranke ich mich im folgenden. 
21. Vgl. hierzu [Riesner 1991] · 
22. [Ay~e und Devrim 1990: 66] 
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gebracht. Was ist denn nun die Wahrheit? fragt sie sich. 23 Das 
In-Bewegung-Kommen ihres statischen Bildes von allem, was 
tlirkisch ist, findet jedoch schnell ein Ende, als sie in Berlin wieder 
den Repressionen ihrer Eltern ausgesetzt ist. 

An anderer Stelle gibt es einen weiteren wichtigen Hinweis darauf, 
warum Ay§e alles TUrkische so heftig ablehnt: Als Ttirkin war sie in 
der Schule jahrelang eine AuBenseiterin, so daB sie sich selbst dafUr 
gehaBt hat, eine TUrkin zu sein und alles Ttirkische ablehnte. Dieser 
SelbsthaB und ihre MiBachtung bestimmen aber wesentlich die 
Erzahlperspektive, ohne daB dieser Zusammenhang beim naiven, 
unreflektierten Lesen erkennbar ware. Noch weniger deutlich wird 
schlieBlich, in welchem MaBe die deutsche Auslanderfeindlichkeit zu 
Ay§es SelbsthaB beigetragen hat. Eine solche Relativierung (durch die 
sich auch einmal der deutsche Leser in Frage gestellt fUhlte) ware 
Sache der Herausgeber gewesen; dann konnte der jugendliche 
deutsche Leser das Buch vielleicht gegen den Strich lesen (was 
allerdings selbst dann nicht einfach sein dUrfte). So aber, wie das 
Buch vorliegt, hates beim deutschen Leser eine ahnliche Wirkung wie 
Oya: Es weckt Mitleid und Emporung und vermittelt ein GefUhl 
selbstzufriedener Oberlegenheit. · 

DaB es auch noch BUcher gibt, die wesentlich undifferenzierter das 
Thema: "tUrkisches Madchen in zwei Kulturen" behandelt, zeigt 
Hamide spielt Ham ide ( 1986) von A. Schwarz. Icherzahlperspektive 
ist hier nicht die des betroffenen tUrkischen Madchens, sondern die 
ihrer deutschen Lehrerin, die.. Hamide im Rahmen einer Theater-AG 
helfen will, in die Klasse 'integriert' zu werden. Die Ichperspektive der 
gutwilligen und engagierten, aber mit der fremden Kultur wenig 
vertrauten Lehrerin ist akzeptabel zu Anfang, als das Problem der 
Diskriminierung Hamides durch ihre MitschUlerlnnen im Vordergrund 
steht. Hauptthema werden aber bald die Schwierigkeiten, die Hamide 
durch ihre Mitarbeit in der Theater-AG mit ihrem strengen Vater hat, 
und hier reagiert die Lehrerin mit groBem Unverstandnis auf die 
fremde Kultur. Mit unreflektierter Selbstverstandlichkeit miBt sie sie 
an heutigen westlichen und mittelschichtsorientierten Normen, ohne 
daB diese Haltung innerhalb des Textes relativiert wtirde - namlich: 
das Madchen soli sich selbst einen Freund aussuchen konnen, eine 
Ausbildung vor der Heirat abschlieBen und in den Jahren der 
Schulausbildung nicht durch hausliche und geschaftliche Aufgaben 

23. [Ay$e und Devrim 1990: 71] 
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des Familienbetriebs belastet werden. 24 Wie lange ist es denn bei uns 
her, daB Madchen -zumindest Arbeiter- und Bauerntocher- zu horen 
bekamen: "Du brauchst keinen Beruf. Du heiratest ja doch."? Wie 
lange ist es bei uns her, daB - zumindest Arbeiter -, Bauern- und 
HandwerkertOchter- zu Hause mitarbeiten muBten? Und eine 
spezifisch kinderliterarische Frage: 1st es denn im Madchenbuch 
tatsachlich schon so lange her, daB fUr die weibliche Hauptfigur eine 
gute berufliche Ausbildung als selbstverstandlich dargestellt wird? 25 

Schon in Hamide nahert sich die Handlung am Ende durch Haufung 
von Extremsituationen der Kolportage an. FUr Aischa (1985) gilt das 
fast durchgangig. Hier benutzt die erfolgreiche Jugendbuchautorin F. 
de Cesco den Rahmen des interkulturellen Konflikts, urn die schone 
alte Liebesgeschichte des Madchenbuchs bzw. des trivialen 
Frauenromans neu erstehen zu lassen. Aischa, eine in Paris 
aufgewachsene Algerierin, flieht aus ihrem strengen islamischen 
Elternhaus zu ihrem Freund, einem Vietnamesen, der freilich wenig 
Asiatisches an sich hat, dafUr aber urn so ungebrochener die Normen 
des westeuropaischen BildunsbUrgertums vertritt. 26 Die groBe Liebe 
ist nun auch in einem sich als aufgek:Hirt verstehenden Madchenbuch 
wieder legitim, als Liebe, die die Schranken zwischen zwei Kulturen 
Uberwindet - freilich so, daB das Madchen diejenige ist, die mit ihrem 
Kulturkreis bricht und dem Mann als Initiator in die andere Kultur 
folgt. Was in den anderen BUchern noch immer konterkariert wird 
durch zumindest den Versuch, die andere Kultur zu verstehen, - hier 
tritt es unverhU!lt in den Vordergrund: der Lobgesang auf die 
europaisch -aufklarerischen !deale der Selbstbestimmung des 
Individuums und der Stimme des Herzens, den das Buch in einer 
Weise verk:Undet wie kaum ein Madchenbuch der Aufkltirungszeit und 
der nachfolgenden Jahrhunderte eingeschlossen. 27 Der Roman ist eine 
flammende und zugleich triviale Kampfschrift fur die 
Gleichberechtigung der Frau und die Werte allgemeiner 
24. Selbstverstandlich kritisiere ich nicht die Lehrerinnenfigur, sondern die strukturelle 
Entscheidung, aus ihrer Perspektive erzahlen zu lassen. 
25. Vgl. Die Untersuchungen [Dahrendorf 1970]; [Dahrendorf 1974]: Das Madchen wird Ende 
der 60er Jahre irnmer noch als das zweite Geschlecht definiert, das sein Leben auf andere 
auszurichten hat und sein Gluck daraus bezieht, andere giOcklich zu machen; sein 
hauptsachliches Bezugsfeld ist die Familia. lhm wird zwar Berufstatigkeit zugestanden (soziale, 
kunstlerische, hauswirtschaftliche und sog. Traumberufe); eine realistische Schilderung der 
Arbeitswelt fehlt jedoch, die Berufe warden umfunktioniert fOr die Rollenfindung der Frau. 
26. Der Mann hat gerade so viel Mannlichkeit, urn noch kein Patriarch zu sein, aber doch 
genug, urn westlichen Frauen als Traummann erscheinen zu konnen. "Unsere Normen bilden 
den Mal3stab fur die anderen Kulturen." [Dutt 1987: 71] 
27. Die Liebesheirat hat bekanntlich in das Gras der Madchenbucher ohnehin erst spat Einzug 
gehalten; vgl. [Grenz 1981] 
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Menschlichkeit - aber nicht gegen die eigene Gesellschaft gerichtet, 
sondern gegen einen fremden Kulturkreis, der selbst fast als das 
schlechthin Bose erscheint. 28 Indem der andere mir fremd bleibt, 
bleibe ich mir aber auch selbst fremd: weil ich aufgrund der 
Emporung tiber die andere Kultur nicht sehe, welche 
Diskriminierungen und Defizite unsere eigene Gesellschaft aufweist. 
Ich verdrange - im Sinne von Freuds Theorie des Unheimlichen - daB 
das, was mich emport, mir zutiefst vertraut ist; ich suche es statt 
dessen bei dem "Anderen". 

A. Tekinays Engin im Englischen Garten (1990) gelingt es dagegen, 
den Identitatskonflikt tlirkischer Jugendlicher, die in Deutschland 
aufgewachsen sind, so darzustellen, daB keine der heiden Kulturen 
diskriminiert wird. Ja, dem Buch gliickt sogar der seltene Fall (ahnlich 
wie auf allgemeinliterarischer Ebene Ozdamars Mutterzunge),29 eine 
Verbindung beider Kulturen darzustellen. 

Auffallig ist zunachst, daB weder bei der einen noch der anderen 
kulturellen Gruppe ex;treme Verhaltnisse geschildert werden. Sowohl 
Martin, der deutsche Junge, wie auch Engin, sein ttirkischer Freund, 
der in Mi.inchen aufgewachsen ist und dart das Gymnasium besucht, 
haben Schwierigkeiten mit ihren Eltern; lediglich die Art und Weise 
ist eine andere. Statt der gewohnten Gegenliberstellung: hier der 
tyrannische islamisch-tlirkische Vater, dart die 
verstllndnisvoll-liberalen deutschen Eltern wird die Fremdheit 
zwischen den Generationen bewuBt parallelisiert. 

Emel, Engins Schwester, die vor einem halben Jahr vorn Vater in ein 
Internat nach Izrnir geschickt wurde - offensichtlich, weil die Farnilie 
demnachst aus Deutschland weggehen rnuB; die Lizenz flir den 
Obststand, den sie betreibt, wird nicht rnehr verlangert - hat Sehnsucht 
nach Mi.inchen, nicht weil Mlinchen schoner ware als Izrnir (irn 
Gegenteil, sie findet Izrnir schoner w~gen seiner wundervollen Dlifte, 
des Meers, des Klimas), sondern weil Mi.inchen ihre Heirnat ist; Ernel 
spricht, denkt und traurnt Deutsch und fi.ihlt sich zu Hause in 
Mi.inchen. 

Das Internat, in dern sie lebt, erscheint ihr aufgrund der rigiden 
Disziplin und ihrer Diskrirninierung als "Deutschlanderin" wie ein 
Gefangnis; dies wird aber als ein realistischer Teilaspekt der Tlirkei 

28. · Ausgenommen ist lediglich die freiheitsliebende und verstandnisvolle algerische 
GroBmutter. 
29. [Ozdamar 1990] 
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dargestellt und fUhrt nicht zu einer Abwertung alles dessen, was 
tilrkisch ist. (Man kann auch sagen: Es wird unterschieden zwischen 
einem nationalistisch-autoritaren Schulsystem als Ausdruck einer 
politischen Richtung, die in der TUrkei zur Zeit vorherrschend ist, und 
der TUrkei insgesamt.) 

Trotz des Rlickbezugs auf die zeitgenossische Wirklichkeit ist Engin 
im Englischen Garten im U nterschied zu den bisher vorgestellten 
Texten jedoch nicht eine realistische Erzahlung oder ein authentischer 
Bericht; es gehort vielmehr zur Gattung der phantastischen Erzahlung 
(wie wir sie seit den Wirklichkeitsmarchen E.T.A. Hoffmanns 
kennen). Zwei Wirklichkeitsebenen, eine empirisch-alltagliche, die 
der zeitgenossischen Realitat entlehnt ist, und eine phantastische, die 
mit Mitteln der Logik und Rationalitat nicht zu erklaren ist, treffen 
aufeinander, stellen sich wechselweise in Frage und verunsichern den 
Leser und die Figuren in ihrem RealitatsbewuBtsein. 3o 

Die phantastische Ebene hat wesentlichen Anteil an der Losung des 
Konflikts: Auf ihr Uberlassen sich die drei Hauptfiguren - Engin und 
Martin auf der einen Seite, Emel auf der anderen Seite - ihrer 
Sehnsucht nach dem geliebten Menschen, von dem sie plOtzlich 
getrennt sind, und versuchen, wieder mit ihm zusammenzukornmen. 
Der Phantasie wird dabei eine wirklichkeitsverandernde und raum-und 
zeitilbergreifende Kraft zugeschrieben: "Um die Sehnsucht zu 
iiberwinden, brauchst du nur einen starken Willen und 
Einbildungskraft, mehr nicht", 31 so der Rat der weisen Frau in Izmir, 
an die das Madchen Emel sich urn Hilfe wendet. (Die weise Frau ist 
wie Hoffmanns Doppelgestalten - z.B. Pate. DroBelmeier in dem 
Kindermarchen NuBknacker und Mausekonig - auf heiden 
Wirklichkeitsebenen zu Hause.) 

Auch die Erzahlhaltung ist sehr viel komplexer als in den anderen 
Erzahlungen. Bin (auktorialer) Erzahler setzt verschiedene 
Erzahlperspektiven nebeneinander. Diese Multiperspektivik, verbunden 
mit Schauplatzwechsel und Parallelitat verschiedener 
Handlungsstrange, ermoglicht eine Vielfalt der Betrachtungsweisen 
und Ubersteigt damit die begrenzte Sichtweise der anderen BUcher, die 
- was in der Kinderliteratur fast als ein ungeschriebenes Gesetz 
erscheint - aus der Perspektive einer kindlichen oder jugendlichen 
Hauptfigur erzahlt sind. 

30. Vgl. [Grenz 1986]. Ahnlich letztlich auch [MeiBner 1989: 69] 
31. [Tekinay 1990: 701.] 
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Der SchluB der Erzahlung ist positiv; Emel darf nach Deutschland 
zurtickkehren. Drei Faktoren ermoglichen dieses Ende: 

- das Festhalten der Kinder an ihrer Sehnsucht mittels der Phantasie 

- eine entscheidende Erkenntnis des Vaters 

- das gemeinsame Handeln des unmittelbaren sozialen U mfelds. 

Das gute Ende stellt keinen MarchenschluB dar, auch wenn es etwas 
Marchenhaftes an sich hat, sondern ein StUck verwirklichte, zumindest 
verwirklichbare Utopie (im Sinne von Blochs Prinzip Hoffnung), 
einen SchluB, der seine Legitimation auch durch den Charakter der 
Gattung hat. 

Wenfl es auch etwas zu vereinfacht ist, die Aussage der Erzahlung in 
zwei Satze zu fassen (es besteht die Gefahr, die Mehrdeutigkeit des 
Phantastischen allegorisch aufzulOsen), so mochte ich es am Ende 
doch mit den Worten der weisen Frau versuchen. Die weise Frau 
fordert Emel auf, wenn sie nach Mtinchen zurtickkehre, ihre ostliche 
Heimat nicht zu vergessen, sondern · zu helfen, daB sich "die 
Miirchenpraclzt des Ostens mit dem nuchternen Geist des Westens" 
verbindet. 32 Diese Verbindung - eine Multikulturalitat im Sinne des 
dialogischen Modells - verwirklicht das Buch selbst: nicht nur auf der 
Ebene der Figurendarstellung, der Handlung und des Schlusses, 
sondern auch auf der Ebene der Gattung und einer 
poetisch-bilderreichen, dem westlichen Leser oft fremd 
erscheinenden, aber in sich meist stringenten Sprache . . 
AbschlieBend mochte ich die von mir getibte Kritik an der Kinder -
und J ugendli teratur relativieren: Sehr viel sHirker als die 'hohe' 
Erwachsenenliteratur, die herrschendes BewuBtsein haufiger 
transzendiert, ist die Kinder - und Jugendliteratur oft nur dessen 
Spiegel. SchlieBlich zielt sie auf Breitenwirkung bei jtingeren Lesern 
ab und nahert sich deswegen haufig der Unterhaltungs-oder der 
Trivialliteratur. Und sie hat neben dem kindlichen und jugendlichen 
Leser noch einen weiteren impliziten Leser: den Erwachsenen, 33 der, 
wenn es um Kinder als Leser geht, haufig recht konservative 
WertmaBsUibe anlegt, die dem eigenen AlltagsbewuBtsein 
entstammen. Wenn ich hier also Defizite der Kinder - und 
Jugendliteratur aufgezeigt habe, dann sind es solche, die den 
h~rrschenden Denk-und Sehgewohnheiten entstammen, allerdings oft 
32. (Tekinay 1990: 32] 
33. Vgl. [Ewers 1990] 
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bis in den wissenschaftlichen Diskurs hineinreichen. 

U nd noch cine Anmerkung: Ich selbst stehe selbstverstandlich auch 
nicht i.iber dem Offentlichen BewuBtsein. Noch vor 2 112 Jahren habe 
ich in meiner Eigenschaft als Jurymitglied- wenn auch mit Vorbehalt 
- zugestimmt, daB dem Film Yasemin ein Jugendmedienpreis 
verliehen wird. Heute wi.irde ich wahrscheinlich dagegen stimmen, 
zumindest intensiver nach einer Alternative suchen. 34 Diese gibt es ja 
Ieider nicht so hliufig, vor allem, wenn man mochte, daB der Film oder 
das Buch ein grof3eres Publikum anspricht. 

Damit wechsele ich am SchluB meiner Untersuchung von der 
literaturwissenschaftlichen zur didaktischen Fragestellung i.iber, die 
nicht nur den im Text angelegten Leser im Blick hat, sondern auch den 
realen jugendlichen Leser (oder Zuschauer). Auf dieser Ebene kann 
ich evtl. zu einer anderen Akzentuierung gelangen als auf der 
literaturwissenschaftlichen. Wenn die Lesekompctenz einer 
Schi.ilerinnengruppe durch ein literarisch komplexeres Buch wie das 
von Tekinay i.iberfordert ware, IieBe sich auch ein Text aussuchen, der 
teilweise mit Stereotypen arbeitet, dafi.ir aber von den Jugendlichen 
ohne gro13ere Schwicrigkeiten gelesen wird. Der Untcrricht konnte 
dann das B uch fUr die hier skizzierten Fragestellungen benutzen. 

34. Yasemin von Hark Bohm (BAD 1987/88) stellt ein selbstbewuf3tes turkisches Madchen dar, 
das sich an westlichen Emanzipationsbestrebungen orientiert, von ihrem zunachst relativ 
liberalen Vater aber immer mehr auf orthodoxe tlirkische Vorstellungen von Frausein festgelegt 
wird; am Ende, als sie in die Turkei zuruckgebracht werden soli, droht sie mit Selbstmord und 
flieht mit ihrem deutschen Freund. lch kritisiere an dem Film vor allem die Rolle des deutschen 
Jungen, der sich in sie verliebt und durch sein feurig-naives Werben wesentlich zur 
Verscharfung und Eskalation eines Konflikts beitrag!, aus dem er das Madchen dann am Ende 
heldenhaft retten kann. Die Rolle des Jungen - er ist vollig ahnungslos gegenOber den 
Schwierigkeiten, in die er ein tOrkisches Madchen durch sein Verhalten zwangslaufig stOrzen 
muf3 - wird vom Film selbst nicht in Fraga gestellt; die Werte der westlichen Welt sind fraglos 
die besseren. Ohne diese eurozentrische Einseitigkeit kommt dagegen der Film Tee im Harem 
des Archimedes von Mehdi Charef (Frankreich 1985) aus, der das Leben eines in Paris 
aufgewachsenen algerischen Jungen und seines Freundes, eines gleichaltrigen Franzosen, in 
einer trostlosen Pariser Vorstadt zeigt. 
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Malte DAHRENDORF 

Anmerkungen zum AusHinderthema in der westdeutschen 
Kinder- und Jugendliteratur 

Vorbernerkungen, insbesondere zur aktuellen Situation 

Irn folgenden rnochte ich nicht asthetische, sondern politische und 
padagogische Aspekte des Thernas in den Vordergrund stellen - im 
Unterschied zu Dagmar Grenz' Beitrag " Das Problem des Anderen: 
Die Darstellung tUrkischer Madchen und Frauen in der 
zeitgenossischen Kinder- und Jugendliteratur", wenn ich rnir auch 
bewuBt bin, daB Grenz' Ansatz durchaus padagogische Irnplikationen 
hat (Relativierung des Eigenen durch Frerndverstehen) und daB 
padagogische Aussagen zu Texten sich irnrner auch auf deren Asthetik 
beziehen. 

Eine Konsequenz des padagogischen Ansatzes ist fUr rnich die 
Nichttrennbarkeit der Diskussion urn Minderheitenproblerne in ihrer 
literarischen Verarbeitung von der "politischen Kultur". In der Art des 
U rngangs mit Minderheiten drUckt sich das Selbstverstandis der 
Mehrheit aus, ihr dernokratisches oder nicht dernokratisches 
BewuBtsein, ihr Urngang mit Nationalisrnus und Chauvinisrnus - das 
"Auslanderproblern" ist daher ein irrefilhrender Ausdruck, der das 
Problem selber ausdrUckt, denn es ist ein Problem der (Mehrheits-) 
Gesellschaft. Es geht darurn, die Menschenrechte nicht nur fUr sich 
selber, sondern auch fUr andere und dann zu reklarnieren, wenn man 
selber Nachteile davon hat. Hinein flieBen Vorstellungen I Modelle 
eines befriedigenden, aile Gruppen zu ihrern Recht verhelfenden 
Zusarnrnenlebens. Speziell bei uns Deutschen kornrnen hinzu Lehren 
aus der Vergangenheit des Nationalsozialisrnus, die man bereits irn 
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland von 1949 zu ziehen 
versucht hat (z.B. Asyl-Artikel 16) - aber leider haben die "Vater" 
(und viel zu wenigen "MUtter") des Grundgesetzes die massive 
Arbeitsimmigration der 50er und 60er Jahre nicht voraussehen 
konnen, auch nicht die zu Bevolkerungsbewegungen filhrenden 
weltweiten sozialen Auseinanderentwicklungen der Nachkriegszeit. 

Dem Grundsatzlichen sind die konkreten Sachverhalte hinzuzufUgen, 
welche die aktuelle Situation Anfang der 90er Jahre bestimmen. Wir 
haben es seit Monaten mit einer nie fUr moglich gehaltenen 
bundesweiten Welle von AusUinderfeindlichkeit, Neo-Nazi-Demos, 
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Anschlagen auf AusHinderwohnheirne mit bereits einigen Todesfallen 
zu tun: in den neuen BundesHindern aufgrund zunehrnender Arbeits -
und Perspektivlosigkeit und eines zu DDR-Zeiten niedergehaltenen 
deutschen Naitonalisrnus, in Westdeutschland wohl auch aus Angsten 
urn Wohlstandserhalt geboren. Die Politik zeigte sich in ihren 
Reaktionen bisher eher hilflos: die Regierung (aus Konservativen und 
Liberalen) will den Asyl-Paragraphen des GG entweder abschaffen 
oder andern oder erganzen (mit Gesetzesvorbehalt versehen). Man 
verhandelt, urn schnellere Asyl-Verfahren und rnehr 
Unterkunftsrnoglichkeiten zu erwirken, ersetzt Geldzuwendungen 
durch Naturalien; sowohl Kasernierung als auch Naturalien statt Geld 
ftihren jedoch zur EntmUndigung. Der Vorschlag, die Mittel zur 
Verbesserung der Lebenssituation in den Heimatlandern der 
Flilchtlinge einzusetzen, schafft keine schnelle Abhilfe, verweist aber 
auf das wohl entscheidende Porblem: das GG sieht noch nicht den 
Status des "Wohlstandsfli.ichtlings", aber dies ist heute und in Zukunft 
noch viel mehr das entscheidende Problem, das nur durch 
Wohlstandsausgleich zwischen den unterschiedlich reichen und 
wohlhabenden bzw. armen und benachteiligten Zonen der Erde lOsbar 
ist. Deutschland und ab 1993 wohl die EG (Europaische 
Gemeinschaft) droht sich vom Elend der Welt abschotten zu wollen. 
Das kann auf die Dauer' nicht gutgehen. - Ein weiteres, speziell 
deutsches Problem ist die Aufnahmegarantie fi.ir die so g. "Aussiedler", 
von denen es mehr als zwei Millionen geben soll, v.a. in den 
Nachfolgelandern der Sowjetunion (GUS). 

Die Kinder· und Jugendlitefatur 

Erst relativ spat beginnt sich die KJL mit dem Thema Auslander unter 
uns zu beschaftigen, nich anders als das Bildungssystem, das offenbar 
erst in den 70er J ahren wahrnahm, daB Auslanderkinder hier Ieben 
und Anspruch auf Schule und Ausbildung haben. Mitte der 60er Jahre 
erschienen die ersten Jugendbi.icher zum Thema (die ersten vier Titel: 
G.Bertagnoli: "Arrividerci, Deutschland", 1964, H.Diesel: "Irn 
Lowenrachen Neapels", 1967, E.Hasler: "Komm wieder, Peppino", 
1964, und das Sachbuch von H. Eich und H. Frevert: "BUrger auf Zeit. 
Junge Auslander unter uns", 1967- von den ersten vier Titeln handeln 
interessanterweise drei von italienischen Gastarbeitern, wie auch noch 
1973 H.-G. Noacks "Benvenuto heiBt Willkommen"). Absicht dieser 
BUcher war von vornherein: Verstandnis fi.ir die Situation der 
Fremden, genauer: der Arbeitsimmigranten zu wecken, auf 
Auslanderfeindlichkeit aufmerksam zu machen, zu zeigen auch, 
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warum sie kommen, was sie aus ihren Uindern vertrieben und hier 
angezogen hat. Die Deutschen kommen dabei teilweise gar nicht gut 
weg, weil sie den AusHindern gegeniiber die Haltung der gnadigen 
Almosengeber einnehmen. Erst urn 1980 beginnen dann auch vielfach 
zweisprachig abgefaBte - BUcher von hier lebenden Auslandern fi.ir 
Kinder und Jugendliche (F. Baykurt, Y. Pazarkaya u.a., Ararat -
Verlag) und Dokumentarliteratur (K. Konig, H. Straube, K. Taylan -
M. Kuhlmann I A. Meyer) zu erscheinen. In den 80er nimmt die 
Riickkehrthematik einen immer groBeren Raum ein. Einen neuen 
Akzent setzt dann H. Heidmann mit seiner Anthologie "Sindbads 
neue Abenteuer. Fremdengeschichten" (1984), die Texte von 
Ausltindern und Einheimischen mi~cht und die bisherige Tristesse der 
Auslanderdarstellungen durch phantastische und satirische Elemente 
zu iiberwinden versucht. 

Die Verdienste dieser BUcher sollen keineswegs in Abrede gestellt 
werden, doch wirkte die erwahnte Tristesse auf viele junge Leser 
keineswegs attraktiv und so, daB sie die Bereitschaft der Leser, sich 
mit dem Thema auseinanderzusetzen, erhohte oder gar die Chance 
zum Abbau von Vorurteilen verbesserte. Daher sind bei allen 
Uberlegungen zu den Kriterien dieser Spezies von KJL die 
allgemeinen Kriterien im Auge zu behalten: Anspruch und 
Schwierigkeitsgrad (die eine Differenzierung nach Lesealtern bzw. 
-stufen erlauben) sowie Leseanreiz (was unternimmt der Autor, urn 
die Leser I innen fUr sein Thema zu interessieren, in das Buch 
hineinzuziehen: man denke an Elemente wie Spannung, Witz und 
Humor, Angebot einer Identifikationsfigur, Dialoganteil, gfs. 
Illustrationen u.a.). 

Spezielle Kriterien: 

Wird dem Fremden ein kultureller Eigenanspruch zugestanden? Gibt 
es Hinweise, welche Art von Integration in der hiesigen Gesellschaft 
man sich vorstellt? Wird dabei nicht verschwiegen, daB fi.ir die 
Ausllinder I Arbeitsimmigranten durchaus gewisse 
Anpassungserfordernisse bestehen, wenn sie in dieser Gesellschaft 
nicht untergehen wollen? (Sprache) Trotz allem sollte der Akzent auf 
Lernprozesse gelegt werden, die bei den Einheimischen erforderlich 
sind, denn sie werden das Gros der Leserschaft stellen: Wahrnehmung 
der Chance des Zulernens, der Horizonterweiterung durch das 
Fremde, der Differenzierung und Bereicherung des Eigenen. Werden 
geniigend Informationen gegeben tiber das Leben des Fremden hier 
und in ihren Heimatlandern? Zu den Ursachen ihres - vielleicht 
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be"fremd"lichen Verhaltens? Werden Konflikte realistisch 
dargestellt, werden Harmonisierung und Konfliktvertuschung 
vermieden, ohne die Aussicht auf positive Losungen ganzlich zu 
verbauen? 

Da die (kleine) U ntersuchung vor all em Erzahlendes einbezieht, darf 
bei aller Einschatzung des Realitatsgehalts der Texte deren 
Fiktionalitat nicht unterschlagen werden (falls sie diesen Anspruch 
i.iberhaupt stellen). Zuletzt sei vermerkt, daB ich bevorzugt auf 
V erOffentlichungen der letzten Jahre zuri.ickgreife. 

Der interkulturelle Konflikt 

Durchgangiges Thema aller BUcher unseres Samples ist das nicht 
freiwillige, sondern durch die soziale Not und den Mangel an Arbeit 
in den Herkunftsliindern der Arbeitsmigranten auf der einen und den 
Arbeitsbedarf hier bedingte und erzwungene Miteinander von 
Menschen verschiedener Kulturen in diesem Land. Dabei ergibt sich 
von selbst ein Mehrheits - Minderheiten - Verhaltnis. Die 
Interkulturalitlit spitzt sich zum Konflikt, als mit der Zeit mehr und 
mehr islamische TUrken einwandern und infolge von BUrgerkriegen 
und Minderheitenunterdri.ickung aus ihren Heimatlandern Geflohene 
(Kurden aus der Ti.irkei, Tamilen aus Sri Lanka, Libanesen usw.) 
hinzukommen. Da die Geschichten, urn Bri.icken zum deutschen 
Publikum zu bauen, meist aus der Sicht deutscher Protagonisten I 
innen erzahlt werden, kommen verhaltnismaBig wenig Informationen 
tiber die Lebensbedingungen der Fremden hier heri.iber, sondern die 
Geschichten sind eher darauf angelegt, Spannungen zwischen den 
Mehrheits- und Minderheitsvertretern aufzuzeigen und zu lOsen. - ky 
(Hans Bosetzsky) lOst das Problem der AuBensicht auf die Fremden 
(in: "Heifit du wirklich Hasan Schmidt?") durch Rollentausch: der 
deutsche Protagonist Matthias gerat durch Verkettung bestimmter 
Umstiinde in die Rolle des ti.irkischen Jungen "Hasan" und lernt so 
wider Willen in sozusagen "teilnehmender Beobachtung" das Leben 
einer ti.irkischen Familie in Berlin-Kreuzberg von innen kennen - und 
mit ihm die Leserlinnen. Nur selten wagen es einheimische Autoren, 
eine Geschichte unter Auslandern ablaufen zu lassen oder aus ihrer 
Sicht zu erzahlen (Brattstrom: "Selime", Kordon: "Unsere Gegend", 
in "Hande hoch, Tschibaba!"). Die weitaus haufigste Konstellation 
ist das Aufeinandertreffen von Auslanderkindern und Deutschen im 
Rahmen einheimischer Gruppen und Institutionen, das immerhin die 
Thematisierung von Vorurteilen, Diskriminierungen, 
Stigmatisierungen und deren Auflosung I Abbau I Uberwindung 
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erlaubt (z.B. Schwarz: "Hamide spielt' Hamide", Kordon: "Jugo", 
Ladiges: "Perihan", Zanger: "Dann eben mit Gewalt", Banscherus: 
"Keine Hosentrager fiir Oya", Kotter: "Die Kopftuchklasse"). 
Immerhin auch ist dies die wahrscheinlichste Konstellation, in die die 
Leser I innen realiter selber geraten konnen - nur bleibt das Milieu, in 
dem die Auslander !eben (mtissen), bei diesen Geschichten auBen vor, 
und damit entfallt auch die Chance des Lesers und der Leserin, das 
Verhalten der Fremden auf ihre Herkunft zurtickzubeziehen, wenn 
nicht versucht wird, den Leser I innen auf andere Art Zugang zum 
fremden Milieu zu verschaffen (so Banscherus). Literarisch 
komplexere Vorgehensweisen - wie Perspektiv - und Ortswechsel, die 
allerdings in der KJL nur zogerlich eingesetzt werden - ermoglichen 
daher ein hoheres MaB an Gerechtigkeit in der Berticksichtigung 
beider Seiten (so in Ladiges' Kurzgeschichte "Perihan" aus Martins 
Sammelband "Herzklopfen" und in Tekinays "Engin im Englischen 
Garten"). 

lm U nterschied zu den deutschen bzw. einheimischen Protagonisten 
und - innen erleben die Auslander I innen den interkulturellen Konflikt 
vielfach an sich selber; sie wissen nicht mehr, wohin sie gehoren, 
scheitern mit der Erwartung, sie konnten die kulturellen Werte ihrer 
Herkunftslander mit denen ihrer Migrationslander in sich vereinbaren 
und in einer neuen ldentitat miteinander versohnen. Sie haben sich 
ihrer Heimat entfremdet, ohne eine neue gefunden zu haben. Titel wie 
"Zuhause bin ich 'die aus Deutschland' " (Straube/Konig) oder 
" •.. wie eine zweite Haut" (HUbner) drticken das aus, oder " Oya. 
Fremde HeimatiTiirkei " (Konig /Straube /Taylan), ein Buch, das 
einpragsam das Schicksal einer solchen "Deutschlanderin" erzahlt, die 
sich halb widerwillig ihrer Herkunftskultur wieder einftigt. Vielfach 
entscheiden sich deshalb junge Auslander I innen ftir ihr 
Migrationsland, woraus dann ernsthafte Konflikte entstehen, wenn die 
Eltern strikt dagegen sind und verhindern wollen, ihre Kinder "an 
Deutschland zu verlieren" (Schwarz: "Hamide spielt Hamide": die 
Eltern kehren fast unter Gewaltanwendung mit der Tochter in die 
Ttirkei zurtick; Kordon: "Zugvogel oder lrgendwo im Norden": 
junger Mann Iauft von Zuhause weg, weil die Eltern ihn zurtick mit in 
die Ti.irkei nehmen wollen; auch Oya (s.o.) wehrt sich, wenn auch 
vergeblich). Der Konflikt entztindet sich meistens - jedenfalls bei 
Madchenfiguren -an der Frage, ob sie einen deutschen Freund haben 
dtirfen oder sich der Wahl des Mannes durch die Eltern beugen sollen 
(Schwarz: "Hamide .... ", Ladiges: "Perihan", Tekinay: "Engin ... " u.a.). 
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NUtzlich zur Information tiber die LebensverMiltnisse in den 
Herkunftsliindern sind Geschichten, die einfach dort spielen, ohne daB 
unbedingt eine Brlicke zu den hiesigen Leser/innen geschlagen wird 
("in§allah" von Straube - vorbildlich deshalb, weil durch die 
Abwesenheit des europaischen MaBstabs, der fast zwangsUiufig in alle 
interkulturellen Geschichten hineingerat, viel freier und unbelasteter 
tiber das Fremde berichtet werden kann. In einer Erzahlung wie 
"Gegen den Sturm" von Hi~ytlmaz zeigt sich, daB "InterkulturalWit" 
auch ein binnenltindisches Problem in einem der Herkunftslander -
hier: Tlirkei - sein kann, der Umzug einer Familie aus einem 
anatolischen Dorf nach Ankara flihrt - obwohl innerhalb ein und 
desselben Landes - zu einer ahnlichen Schockerfahrung wie die 
Arbeitsemigration nach Mitteleuropa, mit dem Ergebnis, daB die 
Perspektivfigur Mehmet am Ende aufs Land zurlickkehrt, wo 
immerhin die sozialen Strukturen noch intakt sind. - Urn den 
deutschen Schlilern einer "gemischt-nationalen" Schulklasse (und mit 
ihnen die deutschen Leser und Leserinnen) tiber die 
Lebensbedingungen in der TUrkei und damit tiber die Ursachen der 
Arbeitsemigration zu informieren, organisiert in Springers "Fremd 
wie ein Fisch dem Vogel" die Lehrerin eine Klassenreise in die 
Tlirkei (Ubrigens erztihlt nach authentischem Fall). 

AusHinderfeindlichkeit 

Bin Dauerthema unserer Beispiele ist die Abneigung vieler Deutscher 
gegen die Auslander, jedenfalls wenn sie sich hier niederlassen und 
arbeiten wollen. Deren Ursachen sind vielfliltig: atavistische I 
postfaschistische Angste vor • "Uberfremdung", Arbeitsplatzsorgen, 
SUndenbockverhalten angesichts unge1oster gesellschaftlicher 
Probleme, bei jungen Leuten auch subkulturelle Zwange und 
entwicklungsbedingte Unsicherheiten. Vielfach bringen die BUcher 
Aggressionen gegen Auslander mit Rechtsradikalismus in 
Verbindung, so Knappe in "Wolfsliimmer", Friedmann in "Mensch, 
Miicke"~ u.a. Oft werden auch Verbindungslinien zum 
Nationalsozialismus gezogen (wie es bereits Noack in "Hautfarbe 
Nebensache", 1960, und Schaaf in "Plotzlich wares geschehen" von 
1977 getan haben) und so vor einer Wiederholung und 
Wiederbelebung des Uberwunden Geglaubten gewarnt. Am besten ist 
dies bisher Leonie Ossowski in ihrem GRIPS-Theaterstlick "Voll auf 
der Rolle" gelungen - als StUck im StUck: die Theater-AG einer 
Berliner Gesamtschule versucht Ossowskis in den letzten Tagen des 
Dritten Reiches spielende Erzahlung "Stern ohne Himmel" in ein 
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Spiel umzusetzen, dabei tritt Feindseligkeit gegen den ttirkischen 
Mitschi.iler Metin hoch, der dann auch den jtidischen Jungen Abiram 
der Geschichte spielt. Die heiden Zeitebenen des Sttickes erlauben es 
auf unverkrampfte Weise und ohne erhobenem Zeigefinger, beides 
-J udenverfolgung im Dritten Reich und AusHinderhaB heute -
miteinander zu vergleichen (ohne sie dadurch schon gleichzusetzen). 
Sich als Neonazis verstehende Jugendliche schtiren in dem Buch des 
NiederHinders de Zanger "Dann eben mit Gewalt" an einer Schule 
den HaB gegen die ausHindischen Schtiler, wie sie als agitierende 
Gruppe auch in dem Buch der Schwedin' Siv Widerberg "Eine 
unglaubliche Geschichte?" auftreten, wo es darum geht, die 
Auslieferung einer chilenischen Familie an die Pinochet-Diktatur zu 
verhindern (was nur mit Mtihe gelingt). Man kann sagen: alle 
Neonazi-Aktivitaten dieser Bucher richten sich gegen AusHinder. In 
Kordons Erzahlung "Pi~rre und Jule" (aus dem Sammelband 
"Diktatur") gelingt es in einer fiktiven Situation einer ausschlieBlich 
gegen Auslander gerichteten Partei, in Deutschland mit Zustimmung 
der BevOlkerung eine faschismusahnliche Diktatur zu errichten. 

Ein probates Mittel der Diskriminierung ist die Unterstellung 
krimineller Energie; den Auslandern traut man alles zu, sie kommen 
nur zu Ieicht in Verdacht, der in "Edips kurzer Sommer" von Hohn 
(nach tatslichlichem Vorfall) sogar mit der SelbsttOtung des 
Protagonisten endet. In Kordons "Unsere Gegend" glaubt ein 
deutscher Vater auf der Stelle seinem Sohn die Ltige, die (in 
Wirklichkeit verlorenen) 50 Mark waren ihm von tiirkischen Jungen 
gestohlen worden. (Auf der VorurteilsmentaliUH der Verdachtigung 
von Auslandern bauen 0. Steiger- "Einen Dieb fangen" -,H. Schaaf
"PlOtzlich war es geschehen" - und Chr. Nostlingner - "Der Denker 
greift ein"- ebenfalls ganze Erzahlungen bzw. Jugendromane auf.) 

Nun muB es nicht unbedingt zu aggressiven Ubergriffen kommen als 
Ausdruck von Auslanderfeindlichkeit. Es gentigt schon die 
Verweigerung von Kontakten. Weiter als sich zu entschuldigen will 
z.B: Bernds Vater ("Unsere Gegend") nicht gehen, als er dem Ttirken 
die 50 Mark zurtickbringt (s.o.), ja er teilt dem Ttirken bei der 
Gelegenheit taktloserweise sogar mit, daB er wegzuziehen gedenke: 
"Wissen Sie, das hier ist ja schon lange nicht mehr unsere Gegend ... 
ist ja liingst nicht mehr, wie's mal war." Dies dem Fremden aus dem 
Wege gehen, sie "schneiden", nichts mit ihnen zu tun haben wollen, es 
sei denn, sie sind einem ntitzlich und man braucht sie, ist wahl die 
verbreitetste Mentalitiit der Deutschen gegentiber "ihren" 
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ausllindischen Mitbewohnern. Diese ja nicht durchhaltbare MentalWit 
hat Max Frisch auf den treffenden Nenner "Man hat Arbeitskriifte 
gerufen. Menschen sind gekommen" gebracht. Diese Mentalitat hat 
Kordon in seiner Kurzgeschichte "Jugo" kongenial und zugleich auf 
eine fUr zehnjahige verstandliche Weise abgehandelt. "Jugo" ist ein 
jugoslawische1 Junge, der in Berlin zugezogen ist und dringend 
AnschluB bei deutschen Kindem sucht und diesen durch ein 
gemeinsames Interesse "Ful3ball" zu finden hofft. Er bemerkt 
schliel3lich, daB die BrUcke nur funktioniert, solange er in seiner 
Mannschaft gebraucht wird; er mochte aber auch als Mensch 
angenommen und akzeptiert werden. Als er sich der Mannschaft 
deshalb entzieht, beginnen einige, wenn auch zuerst nur wenige zu 
merken... Die sinnflillige story ist geradezu als Para bel auf die 
Gesamtsituation der Arbeitsmigranten in Deutschland zu verstehen. Es 
paBt dazu auch die so selten gewahlte Perspektive "des anderen", die 
die deutschen Leser/innen zu einigen Einsichten notigt. Nicht ganz 
ungeHihrlich, weilleicht zur Bestatigung von Vorurteilen verwendbar, 
sind solche BUcher, die tatsachliche Kriminalitat unter Auslandern 
oder durch sie darstellen. So erzahlt Molsner in "Das Gesetz der 
Rache" von Ausllinderkriminalitat in Westdeutschland in zwei 
Bereichen: Drogenhandel (wenn auch zur UnterstUtzung der 
kurdischen Freiheitsbewegung) und Blutrache: darf man zulassen, daB 
Auslander in Deutschland ihre einheimischen Brauche gegen die 
hiesigen Rechtsnormen durchsetzen? Auch -kys "HeiBt du wirklich 
Hasan Schmidt?" kann sich nicht vollig dem Vorwurf entziehen, 
denn Matthias alias Hasan wird praktisch zur Wiedergutmachung 
geprel3t und in einer Art tUrkischer Gefangenschaft gehalten. -Und 
Feid erzLihlt in "Achmed M. im Bahnhofsviertel", wie Marokkaner, 
die freilich selber Opfer von Kriminellen sind, sich durch 
Drogenhandel u.a. Delikte Uber Wasser zu halten versuchen. Diese 
Dinge sind nicht neu und allgemein bekannt, und wenn man zugleich 
Uber Zusammenhlinge aufkllirt: warum soll man dann nicht von ihnen 
erzahlen? 

Das Riickkehrthema 

Die Frage der zeitlichen Begrenzung des Arbeitsaufenthalts in der 
Bundesrepublik bzw. der RUckkehr ins Herkunftsland spiegelt sich 
auch in den Kinder-und JugenbUchern. Wie in der gesellschaftlichen 
Realitlit ging man anfangs generell von einer RUckkehr aus; man 
wollte hier so viel verdienen, daB man davon in der Heimat eine 
Existenz aufbauen konnte (so in den beiden BUchern von 1973 "Ulki, 
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das fremde Madchen" von Welsh und "Benvenuto heiBt Willkommen" 
von Noack). Dieser Erwartung entsprach der Be griff "Gastarbeiter". 
Obwohl man in den 70er Jahren bei steigender Arbeitslosigkeit 
begann, die Arbeitsmigranten mit Pramien zur Heimkehr zu bewegen, 
entschlossen sich doch mehr und mehr zu bleiben, wei! sic sich hier 
wohlfUhlten und den Kontakt zu ihren Herkunftslandern verloren 
hatten. Die unterschiedlichen Einstellungen der Fremden selbst 
kommen gut in Kordons Geschichte "Unsere Gegend" heraus: 
Aysches Vater mochte bleiben und demonstriert es dadurch, daB er 
einen Laden erOffnet und auf gute Kontakte zu Deutschen Wert legt, 
die er auch als Kaufer braucht. Dagegen mochte Onkel Recep hier v.a. 
Geld verdienen und dann so schnell wie moglich wieder nach Hause. 
An engeren menschlichen Kontakten zu Deutschen ist er daher nicht 
interessiert. 

Ein Generationskonflikt entsteht immer dann, wenn die Eltern zuri.ick 
wollen, die Kinder aber nicht, wei! sic vielfach ihre Herkunftslander 
kaum kennen, in Deutschland aufgewachsen und hier noch in der 
Ausbildung sind. Von diesem Konflikt handeln viele der Texte 
(Ossowskis "Voll auf der Rolle", Kordons "ZugvogeJ ... "). Auf die 
spezielle Situation der heranwachsenden Tochter wurde oben bereits 
aufmerkam gemacht (Schwarz: "Hamide ... ", Konig/Straube!Taylan: 
"Oya"). Die Ri.ickkehr - Thematik ist deshalb brisant, wei! in ihre 
Behandlung zwangsliiufig Wertungen einflieBen. Wenn cine 
Heimkehr der jungen Leute stets gegen diese von den Eltern 
erzwungen werden muB oder die jungen Leute ihr Bleiben gegen 
erbitterten Widerstand der Eltern durchsetzen miissen, erhalten die 
Leser/innen cine ebenso einseitige wie eindeutige Information. (Auf 
die vergleichbare Problematik von Hark Bohms Film "Yasemin" hat 
Dagmar Grenz hingewieseri). Aus dem Rahmen fallt die Ri.ickkehr aus 
Enttauschung, von der Ilse van Heyst in "Alles ftir Karagoz" erzahlt. 

Schule und Freundschaft und andere Losungen 

DaB viele der Aus!Hndergeschichten im Schulmilieu angesiedelt sind, 
ist nicht i.iberraschend, da sich hier Einheimische und Fremde 
zwangsltiufig treffen. Doch hat die Wahl der Schule als Ort 
interkultureller Begegnungen auch Nachteile, da sic bei vielen 
vielleicht schulmi.iden Lesern und Leserinnen auf Ablehnung stoBt 
und hier die Gefahr einer "Padagogisierung" des Problems besonders 
naheliegt, so bei Mai in seiner Erzahlung zu jugendlichem 
Neofaschismus II ... und brennt wie Feuer"' wahrend die 
gutgemeinten Predigten der Lehrer in de Zangers "Dann eben mit 
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Gewalt" bei den SchUlern auf Skepsis stoBen, die deshalb selber 
Initiative ergreifen. - Die Lehrerin in Ladiges' "Perihan" mochte den 
interkulturellen Konflikt zwischen den deutschen Normen und 
denjenigen der TUrkin Perihan per Rollenspiel bearbeiten; ahnlich laBt 
die zugleich als Icherzahlerin fungierende Lehrerin in Schwarz' 
"Hamide ... " die Probleme der Einwanderer in einem Theaterstiick 
bewaltigen; von der Klassenreise in die Ttirkei in Springers "Fremd 
wie der Fisch •.. " sprach ich schon. Am kunstvollsten und 
differenziertesten hat Ossowski diesen Weg in "Voll auf der Rolle" 
beschritten, wo sich auch Widerstand gegen die Schule artikulieren 
darf und Lehrer Ropke als gegen angstliche Feigheit nicht gefeit 

•entlarvt wird. Nicht ohne Lehrerkritik geht es auch in Rhues "Die 
Welle" ab, wo in einer amerikanischen High School eine Art 
Nazi-Bewegung entfacht wird, damit die SchUler an sich selber die 
Erfahrung von "Faschismus" machen konnen, eine Bewegung, die 
Lehrer Ross nur mit MUhe wieder bremsen kann. 

Noch naher an padagogische Verfasserintentionen heran fUhren die in 
den BUchern sehr verbreiteten Solidarisierungen mit den Auslandern 
und die fast regelmaBig entstehenden und sich bewahrenden 
Freundschaften zwischen den auslandischen Protagonist/innen und 
Einheimischen - von Welshs. "Ulki" tiber die Texte von Ladiges, de 
Zanger und Tekinay bis Brattstrom. In Schwindts "Spaghetti, 
Spaghetti" kommt es zu einer Kinderfreundschaft, die am SchluB 
euphorisch gefeiert wird. So empfindet man auch in Kotters 
"Kopftuchklasse" die vollstandige Solidarisierung der Madchen 
einer Klasse mit MitschtileriwHatice gegen einige Machos unter den 
Jungen als eine Obertreibung, die die tatsachlichen Verhaltnisse -
sicher aus gutgemeint padagogischen GrUnden - auf den Kopf stellt. 
Wenn aber dadurch die Mehrheitsvertreter sich plOtzlich in einer 
AuBenseiterposition wiederfinden- wie es Ubrigens auch mit Wolle in 
"Voll auf der Rolle" geschieht-, so besteht die Gefahr, daB es beim 
lesenden oder zuschauenden Publikum zu falschen 
Solidarisierungseffekten kommt.-

Warum machen Autor/innen das Thema so gern an Freundschaften 
fest? Das muB nicht geschehen, urn die Leser/innen Uber die harte 
Wirklichkeit zu tlluschen, sie zu verharmlosen, ihr den Stachel zu 
nehmen, sondern es ist sicher zumeist gemeint als Appell: Solidarisiert 
euch, haltet zu den Fremden, beschUtzt sie; zudem hat "Freundschaft" 
einen guten Klang, verschafft dem, die sie halt, und besonders im 
Falle von Anfeindung Sympathien. Viele der Erzahlungen halten 
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jedoch nicht den schmalen Grat zwischen berechtigter Padagogik und 
Verharmlosung. Geschichten, die auf solche Appelle ganzlich 
verzichten und vom Pfad des Realismus nicht weichen, sind in der 
KJL selten. Ich denke da an Bletschachers "Das Ende einer 
Kindheit" (In Pes turns Anthologie "Die Stunden mit dir", tibrigens 
ein lachhafter Obertitel fUr die Geschichte, in der ein Ttirke seine Frau 
in Deutschland brutal einschlieBt und verkommen laBt) oder an 
Knappes "Wolfslammer", wo die tilrkische Protagonistin und 
Freundin in der von Neonazis angeztindeten Moschee umkommt. 
Erinnert sei auch an "Edip". -Losungen wie die in 111ugo11

, wo 
immerhin ein kleiner Anfang von Freundschaft gemacht wird, oder in 
"Fremd wie ein Fisch ... II, wo differenzierte Erfahrungen auch Denken 
und Haltungen zu beeinflussen beginnen, scheinen mir im Hinblick 
auf die Leser/innen am wirksamsten. Sie machen ihnen nichts vor, 
ohne ihnen aile Hoffnung zu nehmen. Nur kurzfristig und fragwtirdig 
ist die Losung 11polizeiliches Durchgreifen" wie in Zangers sonst 
diskutablen 11 Dann eben mit Gewalt", wobei immerhin Gewalt als 
Antwort auf Gewalt verworfen wird . 

• Thema "Asyl" 

Klaus-Peter Wolf begann 1984 mit "Die Abschiebung oder Wer 
tOtete Mahmut Perver?" die Reihe der Jugenderzahlungen zur 
Asylantenproblematik (auch fi.irs Fernsehen verfilmt). Es ging da urn 
einen Kurden, der eine Scheinehe mit einer deutschen Gymnasiastin 
eingeht, letztendlich aber die Abschiebung nicht verhindern kann, die 
ihn in den Tod filhrt. Uber Widerbergs (11Eine unglaubliche 
Geschichte II sprach ich oben im Zusammenhang mit dem 
Neonaziproblem. Aus Schweden kommt auch Brattstroms "Selime", 
wo es sogar nach zwei Jahren noch zur Abschiebung einer 
pakistanischen Familie kommt, die in ihrem Heimatland als einer 
religosen Minderheit zugehorig in eine hochst ungewisse Zukunft 
ausgeliefert wird. Auch Kirsten Boie (11 Lisas Geschichte, Jasims 
Geschichte 11 

- die mit Untertauchen des mannlichen Protagonisten 
endet, da es ihm nicht gelungen ist, als Asylant anerkannt zu werden) 
und Michael Hohn (11 Asyl in D. Solange die hier keinen Arger 
machenll- eher ein Sachbuch, in dem ein Schulprojekt im Mittelpunkt 
steht) stellen sich in Jugendbtichern dem Thema. Einige erzahlende, 
teilweise satirische und lyrische Texte enthalt auch das sonst 
tiberwiegend informierende "Lesebuch Asyl": "Platz zum Leben 
gesucht". - Die Asylproblematik, die mit Zusammenbruch des 
Ostblocks und den vielen z.Z. tobenden Btirgerkriegen sich zugespitzt 
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hat, weicht von der bisher behandeltcn AusHinderthematik insofern ab, 
als es hier nicht nur urn ein Zusammenleben verschiedener Kulturen, 
sondern urn staatliches Handeln und - wenn man so will -
institutionalisierte Auslanderfeindlichkeit geht; doch kommt es auch 
zu Bi.irgerinitiativen gegcn Asylantcnheime, die auch in Boies 
Erzahlung cine Rolle spielen. 

Resumee I Kritik 

Es ist nicht zu i.ibersehen, daB sich die wcstdeutsche KJL seit Mitte 
der 60er Jahre mehr und mehr der AusHinderproblematik geOffnet hat, 
daB sie dabei, insgesamt gesehen, cine Vielzahl von Varianten, 
Aspcktcn bcrUcksichtigt und mit nur geringer Verzogcrung aktuelle 
gesellschaftliche und politische Konflikte aufgegriffen hat. Diese 
Entwicklung ist durchaus parallelisierbar mit der Thematisierung 
andercr gcscllschaftlicher Problembereiche (etwa: 
Auseinandersctzung mit dem Nationalsozialismus, Krieg, Gewalt, 
Drogen). Dcnnoch kann man des Bereichs nicht rundum froh werden. 
Ich vcrweise auf folgende Kritikpunkte, die teilweise bereits in meiner 
Untersuchung hervorgchoben worden sind: 

- gewisse V crharmlosungstendenzen, so wenn der Appell zur 
SolidariWt und zum Freundschafthalten umschHigt in Verfalschung 
der Rcalitat, 

- der "erhobene Zeigefinger": mit Moralisieren kommt man dem 
Problem nicht bei, 

- die starke Akzentuierung der·Schulumwelt, die urn so auffalliger ist, 
als die KJl dicses Zeitraums sonst eher zurlickhaltend von der Schute 
als Handlungsort Gcbrauch macht, 

Solidarisierung mit Stigmatisierten fUhrt gelegentlich zur 
Umkchrung der RealilLit und daher rnoglicherweise zu einer falschen 
Solidaritlit, wenn Verfolgertypen zu Mitleid erregenden Einzelgangern 
und AuBenseitern werden, 

- zu wenig Eingehen auf die Ursachen der Animositaten und Angste, 
die vielfach zu Aggressionen gegen Frernde fUhren die 
Stigrnatisierung der Stigrnatisierenden ist jedoch keine Losung, sie 
bedUrfen der Hilfe (abgesehen von der Ursachenbekampfung - es liegt 
aber auf der Hand, daB angesichts der europaischen und weltweiten 
Entwicklung die alten Grenzen und Abgrenzungen nicht 
wiederherstellbar sind und wir, ob wir es wahrhaben wollen oder 
nicht, uns auf cine "rnultikulturelle Gesellschaft" zubewegen, wenn 
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wir nicht schon in ihr leben; vgl. H. GeiBler). 

- Der am schwersten wiegende Einwand ist jedoch der untibersehbare 
Rest von "Ethnozentrismus" in vielen dieser Geschichten, die von -
oben - herab - Betrachtung der "anderen", das N asertimpfen tiber ihren 
"kulturellen RUckstand". Die KJL ist hier in einem Dilemma: 
einerseits erwarten wir von ihr fUr deutsche Leser/innen 
Emanzipationshilfe, Untersttitzung fortschrittlicher 
Wertvorstellungen; andererseits sind dies Werte der westlichen 
Zivilisation, die jedoch auch Auswi.ichse, Kehrseiten gezeitigt haben, 
die es uns erlauben, uns auch selbstkritisch zu sehen. GewiG mtissen 
wir uns von Fundamentalismen jeglicher Art distanzieren, abcr sie 
wachsen nicht nur auf fremdem Terrain. Padagogik und 
Jugendliteratur sind aufgerufen, den schmalen Grat zwischen 
Erhaltung und Fortentwicklung der eigenen Errungenschaften, der 
Vermcidung ihres Umschlags in die Barbarei und ZerstOrung und der 
differenzierten Sicht auf das bei uns selber zunehmende Fremde 
anzuvisieren. Das Fremde durchaus kritisieren, wo es notig erscheint, 
aber so differenzieren, daB es uns selber bereichert und schiitzt vor 
Verabsolutierung des Eigenen. Wenn die Jugendliteratur sich nicht 
nur auf Kritik an der Fremdenphobie beschrankte, sondern haufiger -
positiv - aufzeigte, was wir dem Fremden verdanken, wie wir es zur 
Humanisierung unserer Gesellschaft nutzen konnen, ware viel 
gewonnen - vielleicht auch fUr die notwendige Bereitschaft der 
Leser/innen, die Fremden vorurteilslos zu akzeptieren, mit ihnen ihre 
Welt zu teilen. 
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Hans-Heino EWERS 

"Hier spricht, wenn ichs gut gemacht babe, wirklich ein Kind." 
Anmerkungen zu Theorie und Geschichte antiautoritarer 
Kinder-und Jugendliteratur 

I. 

Der Terminus "antiautoritlire Kinder-und Jugendliteratur" wird 
gegenwartig vorwiegend in literaturgeschichtlichem Zusammenhang 
benutzt: Gemeint ist damit eine kritische bzw. oppositionelle 
kinder-und jugeridliterarische Stromung, die sich in der 
Bundesrepublik im Gefolge der Studentenbewegung von 1968/69 mit 
ihren Theorien einer alternativen, repressionsfreien Entwicklung etwa 
ab 1968 herausbildete und bis etwa 1974 anhielt. Der Terminus stellt 
hierbei eine Selbstetikettierung dieser Stromung dar; aufgebracht 
wurde er durch die Verlage wie durch engagierte Kritiker und 
Rezensenten. 1 Recht bald freilich stellte die Kinderliteraturkritik fest, 
daB sehr divergente kinderliterarische Tendenzen mit diesem Etikett 
versehen worden waren. So unterschied man zwischen einer 
liberalistisch-reformerischen und einer sozialistisch-revolutionaren 
Richtung der sog. "antiautoritiiren Kinder-und Jugendliteratur." 2 

Termini dieser Art erweisen sich insbesondere dann, wenn sie selbst 
Teil der Geschichte sind, hinsichtlich ihrer Bedeutungen oft als 
kontingent; sie lassen sich jedenfalls nicht so ohne weiteres in eine 
literaturwissenschaftliche Begrifflichkeit tiberflihren. Dennoch gibt es 
historische, d.h Anfang der siebziger Jahre anzutreffende 
Verwendungen des Begriffs "antiautoritiire Kinder-und 
Jugendliteratur", die auch heute noch nachvollziehbar sind und 
plausibel erscheinen. Eine solche ware beispielsweise, daB hiermit 
(lyrische, epische oder dramatische) kinder-und jugendliterarische 
Texte bezeichnet sind, die kindliche bzw. jugendliche Protagonisten in 
Auseinandersetzung mit autoritaren Instanzen (in Familie, Schule 
usw.) zeigen und diese Frontstellung nicht etwa miBbilligen, sondern 
gutheiBen und legitimieren. 3 Gemeint sein konnten des weiteren 
Texte, die eine von Autoritatsstrukturen freie, partnerschaftliche 
Familien-und Sozialstruktur schildern (wobei die Egalitat im 
Verhaltnis zwischen Erwachsenen und Kindem im Zentrum steht) und 

1. Vgl. [Dankert 1972: 71]. dritte These. Der Beitrag geht auf ein bereits April 1971 gehaltenes 
Referat zuruck. 
2. [Dankert 1972: 71-78]. Vgl. auch [Ram 1975]. 
3. Es sei an dieser Stelle nur ein klassischer (haute noch lebendiger) Beispieltext genannt -
n~mlich [NCistlinger 1972) 
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diese als vorbildlich ansehen. Hier ware das Antiautoritare 
bedeutungsmaBig nicht festgelegt auf die Frontstellung gegen 
bestehende Autoritatsstrukturen. 4 

Diese Definition deckt sich, wie gesagt, nicht mit der tatsachlichen, 
breiteren historischen Verwendung des Terminus Anfang der 
siebziger Jahre, auch nicht mit seinem heutigen Gebrauch innerhalb 
der Literaturgeschichtsschreibung. 5 So wenig diese Definition 
historisch wie literaturgeschichtlich auch korrekt sein mag, sie konnte 
den Ausgangspunkt fUr eine Verwissenschaftlichung dieses Terminus 
bilden. Betrachten wir sie deshalb genauer: differentia specifica ist 
zum einen ein inhaltliches Element, d.h. ein bestimmter Aspekt der 
fiktionalen Welt bzw. ein einzelnes Motiv, zum anderen ist es eine 
bestimmte Haltung des Autors zu eben diesem Aspekt, anders gesagt: 
eine bestimmte Tendenz des Werks. 6 - Denkbar ware es nun, den in 
dieser Weise enger definierten Begriff der antiautoritaren Kinder-und 
Jugendliteratur zum Leitfaden einer literaturgeschichtlichen 
Untersuchung zu machen (als Kombination von Motivgeschichte und 
Geschichte der Autorpositionen). 7 So interessant (und tibrigens auch 
durchftihrbar) ein solches Projekt auch ware, es erfaBte nach meiner 
Auffassung nur einen Teil jener kinderliterarischen Tendenzen, die als 
"antiautoritar" zu bezeichnen waren. Diese in ihrer Gesamtheit 
anzuvisieren, erfordert einen veranderten, einen weitergefaBten 
Ausgangsbegriff "antiautoritare Kinder-und Jugendliteratur". 

Als zu einengend erweist sich in meinen Augen das erstgenannte 
Differenzkriterium: das Vorhandensein der MotiVik der antiautoritaren 
Konfrontation. Es ist durchaus eine antiautoritare Kinder-und 
Jugendliteratur vorstellbar (und geschichtlich auch belegt), die ohne 
Motive dieser Art auskommt. Diese erftillte nur das zweite Kriterium, 
das sich auf das Vorhandensein einer bestimmten Autorposition 
bezieht. Diese Autorposition haben wir bisher nur als eine 

4. Freilich kann sich innerhalb solcher Texte eine antiautoritare Frontstellung ergeben - in 
Gestalt etwa der Konlrontation zweier Familien oder zweier sozialer Milieus. Als Beispieltext sei 
hier mit [Linde 1977] ein schwedischer Kinderroman angeluhrt. 
5. Vgl. [Kliewer 1990: 3301.], und auch [Dahrendorf 19881.] 
6. Hielte man sich allein an das lnhaltliche als solches, dann lielen unter den Begriff 
"antiautoritare Kinder-und Jugendliteratur" auch all die Texte, die unartiges bzw. ungehorsames 
kindliches Versagen schildern-und zwar als etwas zu Verurteilendes, ganz und gar nicht 
Nachzuahmendes. Wir haben es in diesem Fall mit den traditionellen Warn-und 
Abschreckgeschichten zu tun, die offenkundig mit antiautoritarer Kinder-und Jugendliteratur 
nichts zu tun haben. Zu letzterer werden solche Texte erst, wenn sie kindlichen Ungehorsam 
mehr oder weniger ausdrucklich legitimieren oder zumindest unbewertet lassen. 
7. Die Fraga nach historischen Vorlaulern der antiautoritaren Kinder-und Jugendliteratur ergab 
sich lruhzeitig. Vgl die 'Erste These" bei (Dankert 1972: 681.] 
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Zustimmung bzw. als Hinnahme von antiautorWirem Verhalten der 
kindlichen bzw. jugendlichen Protagonisten (innerhalb des Werkes) 
charakterisiert. Diese Zustimmung gri.indet, so darf man wohl folgern, 
in einer wie immer konkret sich ausnehmenden antiautoritaren 
Erziehungsauffassung des Autors. Das Unterscheidungskriterium 
antiautoritarer Kinder-und Jugendliteratur ware damit ein primiir 
padagogisches; letztere definierte sich als eine Kinder-und 
Jugendliteratur aus dem Geist antiautoritarer Padagogik, mag sie dabei 
antiautoritare Motive aufweisen oder nicht. 

Mit dieser Ausweitung hat die Bezeichnung freilich ihren literarischen 
Charakter verloren; es handelt sich jetzt urn eine Klassifizierung 
kinderliterarischer Werke unter rein ideologischen Gesichtspunkten. 
Ich glaube dennoch, daB sich der Terminus "antiautoritare Kinder-und 
Jugendliteratur" auch als literarische Kategorie fassen und halten laBt. 
Es scheint mir offenkundig zu sein, daB grundsatzlich differente 
padagogische Positionen auf seiten des Autors nicht bloB 
unterschiedliche Inhalte bedingen, sondern daB diesen jeweils auch 
eine spezifische Art von Kinder-und Jugendliteratur wenn nicht 
gemaB ist, dann doch nahe Iiegt. Wie aber ware die Art von 
Kinder-und Jugendliteratur zu beschreiben, die einer antiautoritaren 
Erziehungsauffassung entspricht, ohne dabei eine ihrer konkreten 
Auspragungen zu verabsolutieren. Man tut gut daran, gleichzeitig 
deren Gegenteil in die Uberlegung mit einzubeziehen: gemeint ist die 
Art von Kinder-und Jugendliteratur, die einer auf Autoritat setzenden 
Erziehungsauffassung korrespondiert. Diese Art sei hier - der 
Einfachheit halber und keineswegs schon in pejorativem Sinn -
autoritare Kinder-und Jugendliteratur genannt. 

II. 

Maria Lypp hat die kinderliterarische Kommunikation als eine 
zwischen ungleichen Partnern, als "asymmetrische Kommunikation" 
beschrieben. Zu den "realen kinderliterarischen 
Kommunikationsbedingungen" gehore der Wissens-und 
Erfahrungsvorsprung des erwachsenen Autors. 8 Diese Asymmetric ist 
auf den verschiedensten Ebenen der kinderliterarischen 
Kommunikation anzutreffen. Eine dieser Asymmetrien besteht meines 
Erachtens darin, daB der fUr Kinder Schreibende, so sehr er auf den 
Sprach-und Kenntnisstand seiner Adressaten Ri.icksicht nehmen mag, 
sich doch weniger als sein erwachsenenliterarischer Kollege am 

8. [Lypp 1984: 55]. Vgl. auch den fruheren Aufsatz [Lypp 1975]. 
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"Erwartungshorizont" 9 seiner Leser - orientiert, wobei unter 
"Erwartungshorizont" bier in erster Linie die grundlegenden 
Wertorientierungen vornehmlich in sittlich-moralischer und in 
asthetisch-geschmacklicher Hinsicht verstanden seien. Traditionell 
gerat im kinderliterarischen System der kindliche bzw. jugendliche 
Rezipient als selbstandiger Wert-und Geschmackstrager nicht oder nur 
hochst eingeschrankt in den Blick. Es geht bier entschieden, weniger 
als in der Erwachsenenliteratur darum, einen vorgegebenen 
Erwartungshorizont auf seiten des Publikums. einzulOsen (was einen 
partiellen Widerspruch gegen diesen nicht ausschlieBt). Die 
Kinderliteratur ist ihrem traditionellen Selbstverstandnis nach dazu 
geschaffen, Wertorientierungen auf seiten des Lesers Uberhaupt erst 
anzulegen: Sie dient historisch gesehen in erster Linie der 
Ubermittlung der Werte der Erwachsenen, der Gesellschaft bzw. der 
jeweiligen Klasse oder Schicht an die Heranwachsenden. Bezeichnet 
man nun mit Wayne C. Booth 10 den in ein literarisches Werk 
eingegangenen "Kern" ethischer wie asthetischer Normen und 
gestalterischer Entscheidungen als den "implizierten Autor", so lieBen 
sich Werke dieser Art von Kinderliteratur so charakterisieren, daB bei 
ihnen die Position des implizierten Autors von den Erwachsenen 
eingenommen wird. Es sind Werke, in denen die Wertungen der 
Erwachsenen - wenn nicht durchgehend, dann doch in letzter Instanz -
den Ausschlag geben. Erkennbar wird damit, daB auch diese Literatur 
einen vorgegebenen Erwartungshorizont einlost; es ist freilich weniger 
der der kindlichen Adressaten als der der erwachsenen Mitleser. 11 

Autoritare Kinderliteratur lieBe sich definieren als eine an Kinder 
gerichtete (und in der eineri oder anderen Hinsicht auch deren 
Erwartung einlosende), in ausschlaggebender Weise aber den 
Wertorientierungen der Erwachsenen verpflichtete Literatur. 

Diese implizierte Autorschaft des Erwachsenen kann sich in sehr 
unterschiedlicher Weise innerhalb des literarischen Werkes 
manifestieren. So auf der Ebe,ne der fiktionalen Figuren und 
Handlungen: in der Interaktion zwischen (jeweils realistischen oder 
symbolischen) Kinder - und Erwachsenenfiguren konnen die letzteren 
zu den Instanzen aufgebaut sein, von denen die Zurechtweisungen und 
Belehrungen ausgehen. Die Erwachsenen erscheinen in einer solchen 
Kinderliteratur als respektierte bzw. zu respektierende Autoritaten. 
Neben die erwachsenen Autoritaten auf der Handlungsebene kann ein 

9. Vgl. [JauB 1970: 177ft., 183ft., 189ft.) 
10. [Booth, 1974: I, 77ff.) 
11. Vgl. [Ewers 1990) 
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in der gleichen Weise als Autoritat gekennzeichneter erwachsener 
auktorialer Erzahler treten. In der Regel steht er im Biindnis mit den 
erwachsenen Autoritaten auf der Handlungsebene und bekraftigt deren 
Belehrungen. Im Fall, daB ausschlieBlich Kinderfiguren aufgeboten 
werden, wir es also mit einer "reinen" Kindergeschichte zu tun haben, 
konzentriert sich die Wertungsposition im erwachsenen auktorialen 
Erzahler. Autoritare Kindergeschichten dieser Art vermogen aber auch 
ohne einen erwachsenen Erzahler auszukommen. Die 
ausschlaggebende Wertungsposition ist dann in eine Kinderfigur 
verlegt (bzw. in eine Kindergruppe), die einen mustergiiltigen 
Charakter besitzt. Das Musterkind hat die erwachsenen 
Wertorientierungen internalisiert, ist deren lebendige Verkorperung 
auf der Handlungsebene und gibt sich dem kindlichen Leser stets als 
solche zu erkennen. 

Eine Variabilitat zeigt sich des weiteren hinsichtlich der Methode der 
Wertvermittlung: Autoritare Kinderliteratur kann sich auf die 
Prasentation wertmaBig von vornherein fixierter Inhalte beschranken, 
eine immer schon unveri.ickbar gewertete Welt darbieten; der 
Rezipient soli bier "fertige", feststehende Wertungen i.ibernehmen. 
Diese Variante lieBe sich als autoritare Kinderliteratur im pejorativen 
Sinne bezeichnen; wo letztere beginnt, die Werthaltigkeit ihrer 
Botschaft zu verschleiern, iiberschreitet sie die Grenze zur 
Manipulation. Autoritare Kinderliteratur kann aber auch dem 
Rezipienten Raum zu eigener Werturteilsbildung eroffnen: Eine 
Moglichkeit besteht darin, die Werturteile einsichtig, deren 
Begriindung ftir den Rezipienten nachvollziehbar zu machen; die 
Kinderliteratur der deutschen Spataufklarung gibt hierftir das wohl 
protninenteste Beispiel ab. Der Rezipient kann aber auch 
vori.ibergehend in einen Wertkonflikt gebracht werden. In diesem Fall 
konnen innerhalb einer autoritaren Kinder-und Jugendliteratur 
durchaus alternative Wertpositionen zur Sprache gelangen, wobei in 
diesem Zusammenhang besonders spezifisch kindliche oder 
jugendliche Wertentscheidungen von Belang sind; gegen diese setzt 
sich erst im letzten, entscheidenden Akt die Werthaltung der 
Erwachsenen bzw. der Gesellschaft durch (zumeist und 
rezeptionspsychologisch am wirkungsvollsten - auf dem Wege der 
inneren Wandlung der zuvor Andersdenkenden). 

FUr die Existenz der anderen Art, der antiautoritaren Kinder-und 
Jugendliteratur, ist geschichtlich eine Bewegung verantwortlich zu 
machen, die man als die "Entdeckung der Kindheit" bezeichnet und 
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die in Jean Jacques Rousseaus "Emile" (1762) ihren ersten 
Hohepunkt erreicht hat. tz Kindheit wird bei Rousseau als qualitativ 
eigenstandige Existenz begriffen, die nur aus sich selbst heraus, d.h. 
vom Standpunkt des Kindes aus begriffen und beurteilt werden kann 
und darf. Die Konsequenz lautet: Es kann gegeniiber dem Kind auf 
seiten des Erwachsenen im Prinzip keinerlei legitime Autoritat geben. 
FUr Rousseau ist damit zugleich aller kindlichen Buchlektiire der 
Grund entzogen; das Kind Emile wachst denn auch ohne 
Kinderliteratur auf. Ware dies das letzte Wort gewesen, die Anwalte 
der Kindheitsautonomie hatten kinderliterarisch nicht die geringste 
Rolle gespielt. Das Gegenteil ist der Fall: Es sind gerade sie, die 
ansatzweise im spaten 18. und 19., nachhaltig im 20. Jahrhundert 
zumindest in den nordeuropaischen Landern das Antlitz der 
Kinder-und Jugendliteratur verandert haben. Die kinderliterarische 
Antwort namlich auf den Gedanken der Kindheitsautonomie ist, wie 
mir scheint, nichts anderes als die Konzipierung und Schaffung einer 
antiautoritaren Kinderliteratur. Auf konzeptioneller Ebene geschieht 
dies bereits in der deutschen Vorromantik (vornehmlich bei Johann 
Gottfried Herder), wirkungsmachtiger dann innerhalb der 
romantischen Bewegung. Auch fUr die Romantiker ist die Kindheit ein 
autonomes Lebensalter; 13 doch konzedieren diese den Erwachsenen -
unter ihnen insbesondere den Ki.instlern und Dichtern - die 
Moglichkeit, sich in das kindliche Dasein geistig zuri.ickzuversetzen, 
sich imaginativ auf den Standpunkt cines Kindes zu stellen, was die 
Fahigkeit impliziert, die Welt mit den Augen des Kindes zu sehen. 
Damit ware die Moglichkeit einer Kinderliteratur auch auf der Basis 
der Kindheitsautonomie eroffnet. 

Die literaturwissenschaftliche Unterscheidung zwischen dem Autor 
und seinem "zweiten Selbst", der "Version" seiner selbst, 14 die sich in 
einem einzelnen literarischen Werk materialisiert, dem "implizierten 
Autor" also, kann in entscheidender Weise dazu beitragen, das 
Grundprinzip antiautoritarer Kinderliteratur zu entschlUsseln. Wir 
haben es auch bei dieser mit einer an Kinder gerichteten 
ErwachsenenauBerung zu tun, was besagt, daB eine implizierte 
Autorschaft des Erwachsenen weiterhin gegeben ist. Letztere 
beschrankt sich jedoch auf den implizierten Autor, insoweit er allein 
die Gesamtheit der ki.instlerischen, gestalterischen Entscheidungen 
reprasentiert, auf denen jeweils ein Werk beruht. Es ist diese auch hier 

12. Vgl. [Aries 1960]; [Assmann 1978]; [Rang 1959] 
13. Vgl. [Ewers 1989] 
14. [Booth 1974: I, 78] 
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noch anzutreffende erwachsene Autorschaft, die der antiautoritaren 
Kinderliteratur die Moglichkeit der ki.instlerischen Perfektion erOffnet; 
diese unterscheidet sich eben hierin von literarischen Texten, die 
Kinder selbst verfaBt haben und die in der Regel nur zufallig einen 
ki.instlerischen Wert erreichen. -Was nun den implizierten Autor als 
Inbegriff der ausschlaggebenden Normen, der geltenden 
Wertorientierung angeht, so haben wir es bei antiautoritarer 
Kinderliteratur nicht mehr mit einer erwachsenen, sondern mit einer 
kindlichen "Version" des erwachsenen Autors zu tun. Anders gesagt: 
der Autor verzichtet darauf, seine erwachsenen WertmaBstabe und 
Interpretationen ins Spiel zu bringen; er i.iberHiBt gewissermaBen die 
implizierte Autorschaft auf dem Gebiet der Werte einem Anderen, sei 
dieser Andere nun das Kind in ihm selbst oder das Kind, das er selbst 
einmal gewesen ist, oder ein "fremdes" Kind, in das er sich 
hineindenkt und von dessen Warte er die Welt zu erblicken sucht. 15 

Der erwachsene Autor gibt hierzu im ldealfall nicht mehr als seine 
"Stimme", seine Formulierungs-und Gestaltungskunst her, urn einem 
Anderen (in ihm oder auBerhalb seiner selbst) zum Ausdruck zu 
verhelfen; mit Hilfe seiner Worte soil sich ein kindlicher bzw. 
jugendlicher Standpunkt zur Darstellung bringen. 16 Die hier gegebene 
Beschreibung antiautoritarer Kinderliteratur als eines literarischen 
Phanomens, deckt sich, wie wohl schon Iangst bemerkt worden ist, 
mit dem, was die Jugendschriftenkritik der Jahrhundertwende als 
"Dichtung vom Kinde aus" bezeichnet hat. Eine "klassische" 
Definition hat Heinrich Wolgast in der vierten Auflage seiner Schrift 
"Das Blend unserer Jugendliteratur" gegeben: "Der Dichter und 
Kenner der Kinderseele vr:rsetzt sich vermoge seiner Imagination auf 
den Standpunkt des Kindes, und aus kindlicher Stimmung, Gesinnung 
und Sprache heraus gestaltet sich seine Dichtung." 17 

Die Zuri.icknahme der implizierten Autorschaft des Erwachsenen auf 
dem Gebiet der ausschlaggebenden Werte, in der, so mein Vorschlag, 
die differentia specifica aller antiautoritaren Kinder-und 
Jugendliteratur zu sehen ware, stellt nun die Tauglichkeit letzterer fi.ir 
die traditionelle, bis in unser Jahrhundert hinein weithin unumstrittene 

15. Ein solches "ZurOcktreten" des Autors kann in gewissem Ausmal3 auch auf dem Gebiet der 
kOnstlerischen Entscheidungen stattfinden. Der Autor gewahrt denn auch den asthetischen 
Vorlieben eines Anderen Raum, wobei sich die erwachsene implizierte Autorschaft darauf 
beschrankt, innerhalb dieser Vorgaben kOnstlerische Perfektion zu bewerkstelligen. 
16. Hier zeigt sic~ eine gewisse Nahe zur sog. Rollenlyrik und Rollenprosa. Charakteristisch fOr 
letztere scheint mir die Beschrankung der Einnahme einer Rolle auf beispielsweise ein Gedicht 
bzw. eine Gedichtgruppe innerhalb einer Sammlung zu sein, wie in der Regel auch in mehrere 
Rollen geschiOpft wird. 
17. [Wolgast 1910: 245] 
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Funktionsbestimmung von Kinder-und Jugendliteratur in Frage: 
Gemeint ist deren zivilisatorische und erzieherische Funktion. Eine als 
"Dichtung vom Kinde aus" konzipierte Kinderliteratur versagt sich 
alier direkten padagogischen Instrumentalisierung. Die ihr 
zukommende Funktion IieBe sich so beschreiben, daB sie nichts 
anderes als der unmittelbare Ausdruck der jeweiligen kindlichen 
Befindlichkeit, des kindlichen Fiihlens, Erlebens und Wahrnehmens 
ist - und zwar ganz unabhangig davon, wie subjektiv, wie einseitig, 
wie "falsch", wie bedenklich und problematisch sich das kindliche 
Fiihlen, Erleben und Wahrnehmen in den Augen der Erwachsenen 
bzw. der Gesellschaft ausnimmt. Denn nicht was sein soli, was bei 
Kindem schicklich ist, darf bier MaBstab sein. Eine "Dichtung vom 
Kinde aus" sollte im ldealfall vollends unzensiert sein. Die kindlichen 
Rezipienten erhalten von einer solchen Kinderliteratur keinerlei 
handfeste Orientierung in dem Sinne, daB sie erfahren, wie sie sich in 
den Augen der Erwachsenen bzw. der Geselischaft verbal ten, welchen 
Anforderungen sie konkret nachkommen, welche Erwartungen und 
Normen sie erflillen sollen. Sie werden hier mit nichts anderem als der 
Wirklichkeit ihres eigenen Erlebens und W ahrnehmens konfrontiert. 

III. 

Wie bei der autoritaren, so kann sich auch hier die implizierte 
Autorschaft in unterschiedlicher Weise innerhalb des Werkes 
manifestieren. In diesem Rahmen soli lediglich verfolgt werden, wie 
die eine Seite der implizierten Autorenschaft antiautoritarer 
Kinderliteratur, die kindliche "Version" des Autors im Werk, der 
uneingescr.rankt geltende kindliche Standpunkt, sich zur Darstellung 
bringen kann, womit geichzeitig ein erster Blick auf die Geschichte 
der deutschen antiautoritaren Kinderliteratur geworfen werden soli. 
Die geradlinigste und zugleich offenkundigste gestalterische 
Auspragung antiautoritarer Kinderli.teratur lage in einem Werk vor, 
das als kindliche Selbstaussprache gestaltet ist, das nur aus kindlicher 
Rede (in der ersten Person Singular) besteht, und diese Rede keiner 
ironisierenden Relativierung unterwirft. 18 Eine solche weitgehend 
unrelativierte kindliche lch-Dichtung steht am Beginn der deutschen 
antiautoriti:iren Kinderliteratur. Es handelt sich urn eine - von einem 
von Wolfgang Amadeus Mozart vertonten Lied abgesehen - weitgehend 

'18. Einen Sonderfall stellt die von mir so genannte doppelsinnige, d.h. zugleich an Kinder wie 
an Erwachsene als Leser gerichtete Kinderliteratur dar (siehe Anm. 11 ). Eine in dieser 
erfolgende ironische (bzw. humoristische) Relativierung geschieht oft nur mit Blick auf den 
erwachsenen Leser. Rein als Kinderliteratur betrachtet, dOrfen solche Texte als 'Dichtung vom 
Kinde aus" gelten. 
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vergessene Gedichtsammlung fi.ir Kinder (etwa ab 8 bis 12 Jahren), die 
1781 unter dem Titel "Fritzchens Lieder" erschienen ist und deren 
Verfasser Christian Adolf Overbeck zur Dichtergruppe des Gettinger 
Hain zahlt. 19 Die kurze Vorrede darf als das erste deutsche Manifest 
einer "Dichtung vom Kinde aus" angesehen werden. Mit einigem 
SelbstbewuBtsein verktindigt hier der Verfasser, "daj3 dies die ersten 
Kinderlieder unter uns sind" nachdem es, so muB man erganzen, 
bislang nur sichtbar von Erwachsenen fabrizierte lyrische Texte ftir 
Kinder gegeben habe. Sodann folgt der Kernsatz der Vorrede: "Hier 
spricht, wenn ichs gut gemacht habe, wirklich ein Kind." Das in den 
Gedichten sich recht offen und unzensiert aussprechende Kind sei 
keineswegs eine vorbildliche Figur, der nachzustreben ware, wie der 
Autor betont: "Mein Fritzchen - es ware besser, wenn er Engel hiitte 
seyn konnen: aber er ist nun einmal ein Menschenkind. So lieb ihn auch 
mancher Leser einst gewinnen mag, so muj3 ich dem Leser doch sagen, 
daj3 er zum Ideal fur die Kleinen nicht taugt." Es bleibt hier kein Raum 
ftir eine differenzierte Wtirdigung dieser Kinderlyriksammlung, in der 
sich die ersten veritablen antiautoritaren Kindergedichte deutscher 
Sprache finden. 20 Vergleichbar Provozierendes taucht erst Ende des 19. 
Jahrhunderts wieder auf- zu denken ware hier an das Gedicht "Frecher 
Bengel" (1893) von Richard Dehmel. 21 

Der Beitrag der Romantik zur Ausgestaltung der Formensprache 
antiautoritarer Kinderliteratur ist geringer, als auf den ersten Blick 
erwartet werden konnte. Innerhalb der modernen Verstandeskultur gilt 
die Kindheit den Romantikern durchaus als ein autonorner Bereich; in 
geschichtlicher Perspektive jedoch ist sie das Relikt eines 
vergangenen Weltzustandes, eines Weltzustandes, der in den Augen 
der romantischen Ideologen noch keinerlei Dissoziation von Kindheit 
und Gesellschaft kannte. Dementsprechend war die Poesie dieses 
vergangenen Weltzustandes - Lieder, Marchen, Sagen, Tierepen etc.
gleichermaBen Kindem wie Erwachsenen zugedacht. Was liegt nun 
naher, als die verbliebenen Reste dieser "alteren" Poesie zu retten, 
aufzuzeichnen, urn sie Kindem in die Hande zu geben. Die Romantik 
erklart die tiberlieferte nationale Folklore zur einzig legitimen 
Kinderliteratur. 22 Damit aber verliert die hier erorterte 
Unterscheidung zwischen autoritarer und antiautoritarer 

19. [Overbeck 1781]. Bei dem vertonten Gedicht handel! es sich urn "Komm, Iieber May, und 
mache/Die Baume wieder grun". 
20. Vgl. [Albertsen 1969]; [Bruggemann 1990] 
21. Abgedruckt etwa in [Kliewer (Ed} 1989: 84]. [KrOss 1959: 297] bezeichnet Dehmels "Frecher 
Bengel" als "Manifest des emanzipierten Kindes". 
22. Vgl. [Ewers 1990a: 1 06ff.] 
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Kinderliteratur ihren Sinn: Es spielt nun keine Rolle mehr, auf wessen 
Seite die Wertungsposition angesiedelt ist, denn beide Seiten sind hier 
"cines Sinnes". Die- in gewissem Sinne durchaus fatale- Konsequenz 
hieraus lautet: Was nur i.iberhaupt zur Volksdichtung geho11, ist per se 
als "Dichtung vom Kinde aus" anzusehen. Die Kinderfolklore enthalt 
durchaus zahlreiche "vom Kinde ausgehende" Poesien - man denke 
nur an die von Kindem selbst Uberlieferten frech-spottischen Reime 
mit gelegentlich zotigem Charakter -; dennoch zahlt zur Folklore auch 
eine Fi.ille autoritarer, lehrhafter, der Zucht und Zurechtweisung 
dienender Zweckdichtung. Letzteres kann die Romantiker nicht 
scheren; auch diese Texte gelten ihnen als "echt kindlich", bloB weil 
sie zur Volksdichtung zahlen. Die Differenzierung zwischen 
autoritarer und unautoritarer Kinderliteratur, die sich im spaten 18. 
Jahrhundert bereits klar vollzogen hat, wird in der Romantik wieder 
verwischt - und zwar durch ihre AuflOsung in die Opposition von 
Kunstpoesie und Volksdichtung. Sic wird damit in meinen Augen 
ideologisiert. 

Dies hat weitreichende Folgen filr die deutsche 
Kinderliteraurgeschichte des 19. Jahrhunderts. Im Biedermeier gilt 
schlechthin alles, was der Gattung, der Bildlichkeit, ja auch nur dem 
"Tone" nach mehr oder weniger an Volkspoetisches gemahnt, als 
"echte" Kinderpoesie. Darunter mischt sich dann - insbesondere auf 
dem Feld der Sage, der Legende, dem des sog. "Volksbuches", dem 
der Fabel und der Tierdichtung - so manche alti.iberlieferte 
stockautoriWre Lchrdichtung, die selbst den Padagogen der 
AufklLirung suspekt gewesen· ware. Aufgrund ihres vermeintlich 
alterti.imlich-altdeutschen Charakters oder Klanges verkennt sie das 
Zeitalter als wahrhaft kindertlimlich. Hier wird aus einer 
ideologischen Voreingenommcnheit heraus eine an sich autoritare 
Kinderliteratur zu eincr "Dichtung vom Kinde aus" umgemi.inzt. 

Dennoch wartet auch das Biedermeier mit i.iberzeugenden Beispielen 
einer "Dichtung vom Kinde aus" auf, wobei hier insbesondere an die 
Kinderlyrik cines Friedrich Ruckert, Heinrich Hoffmann von 
Fallersleben, Wilhelm Hey und Friedrich GUll zu denken ware. 
AuWillig ist hierbei, daB von der direkten kindlichen Ich-Aussprache 
als gestalterischer Moglichkeit nur selten Gebrauch gemacht wird
und zwar nur dort, wo es vom volksti.imlichen Kinderlied her bereits 
vorgegeben ist (etwa in den Spielliedern in der ersten Person Singular 
oder Plural). Ansonsten wird im Biedermeier cine naive Form der 
"Dichtung vom Kinde aus" favorisiert, die den kindlichen Standpunk 
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auf eine fUr den kindlichen Rezipienten unmerkliche Weise zur 
Geltung zu bringen sucht. Generell ist die antiautorWire 
Kinderliteratur gestalterisch nicht auf die direkte kindliche 
Ich-Aussprache festgelegt. Denkbar ist auch, daB der kindliche 
Standpunkt von allen (kindlichen wie erwachsenen) Figuren geteilt 
wird (wie oft in literarischen Kindermlirchen und den naiven 
Kindergeschichten). Er kann aber auch in eine erwachsene Figur 
verlegt werden; diese ist in der Regel ein Sanderling, ein AuBenseiter, 
oft sogar ein ausgesprochener Kauz; sie steht den normalen 
Erwachsenen fern, wahrend die Kinderfiguren mit ihr verbtindet sind. 
23 Die Zahl der die kindliche Wertungsposition reprasentierenden 
Erwachsenencharaktere ist immens; ihrem Aussehen nach sind sie 
auBerst vielgestaltig. Es kann sich die kindliche Wertungsposition 
schlieBiich auch im lyrischen Sprecher bzw. Erzahler konzentrieren. 24 

Von dieser Moglichkeit scheint mir die biedermeierliche 
Kinderliteratur einen besonderen Gebrauch gemacht zu haben: Sie hat 
der Textfigur des Kinderdichters bzw. des Kindererzlihlers ein 
unverwechselbares Geprlige verliehen. Dieser ist unzweifelhaft ein 
Nachfolger des aufgekllirten "Kinderfreundes" (und tragt oft noch 
diesen Namen). Doch wlihrend letzterer es auf den im Kind 
eingehUIIten zuki.lnftigen Erwachsenen abgesehen hat, versetzt sich 
der biedermeierliche Kinderdichter und -erziihler ganz in die kindliche 
Gegenwart und nimmt dabei in Kauf, daB er sich von der 
Erwachsenenwelt isoliert, ja, selbst zum Sanderling wird. 25 - Nicht 
nur ftir das 19. Jahrhundert, sondern generell scheint mir ftir die 
antiautoritlire Kinderliteratur zu gelten, daB, je jtinger ihre Adressaten 
sind, sie urn so seltener Gebrauch von der direkten kindlichen 
Ich-Aussprache macht. 

Gegen En de des 19. J ahrhunderts treten die bei Overbeck bereits 
entwickelten, dann aber weitgehend in Vergessenheit geratenen 
gestalterischen Moglicheiten antiautoritiirer Kinderlyrik wieder 
hervor: Gemeint ist die unzensierte, vorbehaltlos ernst genommene 

23. [Nostlinger 1975) hat diese gestalterische Moglichkeit dadurch ins Extrem getrieben, dal3 sie 
nicht allein die kindliche Weltsicht in einen Erwachsenen (Frau Bartoletti), sondern daruber 
hinaus die konventionelle Erwachsenenposition in den kindlichen Protagonisten (zumindest 
anfanglich) verlegt hat. 
24. Rein formal gesehen zeigt sich ubrigens kein Unten;chied zu einer autoritaren 
Kinderliteratur mit erwachsenem Sprecher bzw. Erzahler. Fur die Unterscheidung zwischen 
autoritarer und antiautoritarer Kinderliteratur konnen deshalb rein aul3ere Gestaltungsmerkmale 
nicht mehr als Anhaltspunkte gelten. Entscheidend bleibt die Qualifizierung der 
ausschlaggebenden Wertungsposition als kindlich oder erwachsen. 
25. Hans Christian Andersen hat dieser Figur in der Gestalt des "Studenten" aus "Die Blumen 
der kleinen Ida" ein Denkmal gesetzt, um nur eines von unzahligen Beispielen zu bringen. 
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Selbstaussprache der kindlichen Subjektivitat auch in ihren 
bedenklichen Seiten (ihrer Grausamkeit, ihrem Sadismus 
beispielsweise ). Sie ist in aller Radikalitat in einigen Kindergedichten 
Paula und Richard Dehmels anzutreffen, die James Krilss als 
"Erneuerer des deutschen Kindergedichtes" und zugleich als "die 
konsequentesten Dichter fUr das emanzipierte Kind" bezeichnet hat. 26 

Es ist heute kaum noch zu ermessen, welche unerhorte Provokaiton 
der Dehmelsche "Fitzebutzell von 1900 fUr die wilhelminische 
Gesellschaft darstellte. 27 An die Radikalitat des "Fitzebutze 11 reicht 
erst ein Joachim Ringelnatz wieder heran; dessen 1924 erschienenes 
11 Geheimes Kinder=Spiel=Buch11 stellt die zweite herausragende 
deutsche antiautoritare Kinderlyriksammlung des 20. Jahrhunderts 
dar. 28 

Auch auf dem epischen Feld erweist sich die Jahrhundertwende als 
erneuter Durchbruch einer 11Dichtung vom Kinde aus". Es tritt 
zunlichst - und zwar in Gestalt von Paula Dehmels "Singinens 
Geschichten 11 vom 1903 29- die moderne kindliche Ich-Erzahlung auf, 
in der eine kindliche Subjektivitat in all ihrer Einseitigkeit wie auch 
Bedenklichkeit zum Wahrnehmungs- und Wertungszentrum des 
Werks erhoben wird, ohne daB eine Relativierung von seiten des 
erwachsenen Autors erfolgt (selbst Richtigstellungen bleiben aus). 
Wenig spater bemachtigt sich die antiautoritare erzahlende 
Kinderliteratur einer Erzahltechnik, die neben der Ich-Erzahlung 
fortan fUr sie entscheidend sein wird. Gemeint ist das Erzahlen streng 
aus der Warte der Hauptfigur heraus, das sogenannte 11personale 
Erzahlen II. Kinderliterarisch .. erstmals konsequent · praktiziert wird 
diese Erzahltechnik in den ab 1908 erscheinenden realistischen 
Geschichten fUr das Vorschul-und erste Schulalter des Bremer Lehrers 
und Reformpadagogen Heinrich Scharrelmann. 30 Gerat hier wie in 
den zahlreichen Nachfolgewerken der Vorkriegszeit die kindliche 
Subjektivitat vornehmlich als wahrnehmende und realitatsverarbeitende 
Instanz in den Blick (was der Anbindung dieser Texte an den 
Sachunterricht entspricht), so entdeckt die erzahlende "Dichtung vom 
Kinde ausll im weiteren Verlauf des 20. Jahrhunderts das kindliche Ich 
als Ort des Begehrens. Es entwickelt sich unter dem EinfluB der 
Psychoanalyse eine besondere Aufmerksamkeit fUr die teilweise 

26. [KrOss 1959: 297] 
27. (Dehmei/Dehmel1900] 
28. [Ringelnatz 1975] 
29. (Dehmel1904: 44]; [Dehmel1921] 
30. [Scharrelmann 1916]; [Scharrelmann 1916a] 
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unbewuBten Bedilrfnisse und Wilnsche des Kindes, die 
phantasiemaBig auszuleben als notwendig erachtet wird. Dies zu 
ermoglichen, wird zu einer neuen Bestimmung antiautorWirer 
Kinderliteratur. "Erzahlen vom Kinde aus" heiBt in diesem Fall: 
Erzahlen unter Respektierung der Logik kindlichen Wilnschens, 
anders gesagt: nach dem Diktat des kindlichen Lustprinzips, was nur 
unter teilweiser AuBerkraftsetzung des RealiUitsprinzips geschehen 
kann. Erich Kastner, den man ansonsten gar nicht zu den 
antiautoritaren Kinderdichtern zahlen darf, hat ein auBergewohnliches 
Gespilr dafilr, was Kinder wilnschen. 31 Eigentlich zu nennen aber ist 
an dieser Stelle Astrid Lindgren, deren Erzahlungen fUr Kinder 
wesentlich das bieten wollen, was die Autorin schlicht und 
umgangssprachlich "Trost" nennt, was man aber doch priiziser als das 
Ausleben von kindlichen Gllicks-und Lustphantasien, aber auch von 
kindlichen Angsten und tiefsitzenden Traumata beschreiben sollte. 
Die Widersttinde, die sich in Westdeutschland Anfang der 50er Jahre 
gegen die Erzlihlung "Pippi Langstrumpr' regten, belegen, daB auch 
Mitte des 20. Jahrhunderts noch eine antiautoritare Kinderliteratur 
socher Art keineswegs allseitige Akzeptanz genieBt. 

IV. 

Doch ist hier recht schnell ein Wandel eingetreten: Astrid Lindgrens 
auBerordentlich groBe Wirkung ab Mitte der 50er Jahre signalisiert in 
meinen Augen eine Wende: In einer Reihe nordeuropiiischer Lander 
(die Bundesrepublik eingeschlossen) beginnt erstmalig in der 
Geschichte dieses Literaturzweiges die antiautoritare Kinderliteratur 
(wenn auch vornehmlich nur in ihrer Lindgrenschen Auspragung) eine 
groBere gesellschaftliche Akzeptanz als die autoriHire Kinderliteratur 
zu erlangen. Diesem relativ plOtzlichen Umschwung, mit dem aus 
einer immer wieder als Provokation empfundenen Randerscheinung 
eine kinderliterarische Hauptstromung geworden ist, geht eine 
SchwUchung der Gegenseite voraus, die sich nach dem Durchbruch 
Astrid Lindgrens rasant beschleunigt: Im angeblichen "Jahrhundett 
der Kindheit" hat die autorittire Kinderliteratur einen zunehmend 
schlechteren Stand, wobei weniger deren grundlegende 
Erziehungsfunktion, als vielmehr deren auBere, sichtbar autoritare 
Form in MiBkredit gertit. Die autoritare Kinderliteratur reagiert darauf 
mit einer vollstiindigen Renovierung ihrer Fassade: Auf dem epischen 

31. lch denke insbesondere an die marchenhaften (heimlich der Trivialliteritur abgeschauten) 
SchiOsse seiner sog. "realistischen" Kinderromane von "Emil und die Detektive" bis zum 
"Fiiegenden Klassenzimmer". 
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Gebiet etwa wird der erwachsene auktoriale (stets kommentierende 
und wertende) Erzahler zuri.ickgenommen, urn dem kindlichen 
Ich-Erzahler (bzw. dem Erzahlen aus der Perspektive des kindlichen 
Heiden) Platz zu machen. Erwachsenenfiguren werden an den Rand 
geschoben und Manifest autoritarer Zi.ige weitgehend entkleidet. Den 
auBeren Anzeichen nach spricht dann alles fi.ir das Vorliegen einer 
wirklichen "Dichtung vom Kinde aus". In Wahrheit haben wires mit 
einer bloBen Mimikry zu tun. Mag von einer erwachsenen autoritaren 
implizierten Autorschaft auch nichts mehr faBbar sein, sie hat ihr 
Werk dennoch nachhaltig getan: Das Kind, dessen 
Erlebnisperspektive uhd Wi.insche sich in solchen Texten ungehindert 
entfalten di.irfen, hat die Vorgaben der Erwachsenen bereits 
internalisiert, bevor es die Szene betritt. Es tut so, als sei es auf ganz 
spontane, unbeeinfluBte Weise eben nichts andres als ein Kind und 
begegnet der Tatsache, daB die Erwachsenen i.iber seine Artigkeit 
begli.ickt sind, mit einem unschuldigen Augenaufschlag, als wolle es 
sagen: welch ein schoner Zufall! Autoritare Kinderliteratur geriert sich 
heute zum i.iberwiegenden Teil als "Dichtung vom Kinde aus": man 
sollte besser sagen als "Dichtung vom angepaBten Kinde a us". An der 
Oberf!ache jedenfalls erscheinen die Gegensatze zwischen autoritarer 
und antiautoritlirer Kinderliteratur heutzutage bis zur Unkenntlichkeit 
verwischt. 

Man muB sich diese Entwicklung vor Augen halten, urn annahernd 
verstehen zu konnen, warum die Wiederentdeckung dezidiert 
belehrender d.h. autoritarer kinderliterarischer Praktiken, die 
Ri.ickkehr zu einer entschiedenen Instrumentalisierung von 
Kinder-und Jugendliteratur im Rahmen einer politischen Erziehung, 
wie sie sich in Westdeutschland im Gefolge der Studentenbewegung 
ab 1968 vollzogen hat, selbst paradoxerweise als antiautoritar 
erscheinen konnten - antiautoritar freilich mehr im Sinne von: gegen 
die herrschende, autorisierte kinderliterarische Konvention gerichtet, 
gegen die marktglingige "Heile Welt" - Dichtung vom angepaBten 
Kinde aus. Nicht minder paradox mutet an, daB die offen erzieherische 
Rede des Erwachsenen kinde;literarisch mit einem Male als ein neues 
Erns,tnehmen des Kindes galt; jedenfalls erzeugte die Wiederbelebung 
des erwachsenen literarischen Erziehers keinerlei Skrupel. 32 Doch 
gehort dies mehr in die Geschichte der bewuBt erzieherischen, 
autoritliren Kinderliteratur, die hier nicht zur Debatte steht. In der 

32. Damit einher ging bezeichnenderweise die Wiederentdeckung und Neubewertung der 
Kinderliteratur des spa ten 18. Jahrhunderts durch die Literaturwissenschaft. 
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Geschichte antiautoritarer Kinderliteratur aber sind diese Paradoxien 
zurnindest eine FuBnote wert, dUrfen sie doch als Anzeichen dafi.ir 
gewertet werden, daB die rnarktgangig und rnehrheitsfahig 
gewordenen "Kinderliteratur vorn Kinde aus" nun ihrerseits beginnt, 
die Wirklichkeit der Kinder zu verfehkt~. Die Kindheitsautonornie, die 
bis in die erste Hillfte des 20. Jahrhunderts hinein - wenn auch nicht 
rnehr auf theoretischer, so doch auf der Ebene der gesellschaftlichen 
Praxis -eine Provokation darstellte, ist langst zu einer kultur - (und 
spielzeug-) industriellen Norrnalitat geworden, urn freilich in eben 
diesern Augenblick zu einern objektiven gesellschaftlichen Schein zu 
pervertieren. Die postindustrielle Mediengesellschaft ist dabei, die 
Autonornie, die qualitative Eigenstandigkeit der Kindheit zu 
liquidieren. 33 

Das Ende der Kindheitsautonornie bedeutet keineswegs auch das Ende 
der "Dichtung vorn Kinde aus". So beinhaltet denn die 
bundesrepublikanische "Kinderliteraturrevolution" urn 1970 nur zu 
einern Teil die Rtickkehr zu einer Kinderliteratur der politischen 
Erziehung; zurn andern Teil besteht sie aus einer Erneuerung der 
antiautoriUiren Kinderliteratur, der "Dichtung vom Kinde aus". Diese 
Erneuerung erscheint hierbei als die Konsequenz einer 
"Neuentdeckung" der Wirklichkeit der Kinder und der kindlichen 
Subjektivitat, einer plOtzlichen Wahrnehrnung der postautonomen 
Daseinsbedingungen von Kindheit in der Mediengesellschaft. Der 
"neue" in den frilhen 70er Jahren hervorgetretene Kinderroman einer 
Christine Nostlinger, eines Peter Hartling, einer Susanne Kilian, einer 
Gudrun Mebs, urn nur einige wichtige deutsche Autorinnen zu 
nennen, radikalisiert auf der einen Seite traditionelle Elemente 
antiautoritarer Kinderliteratur: so beispielweise das subjektive (und 
zugleich unsichere, offene) Erzahlen vorn kindlichen Protagonisten 
a us (bis hin zu Erzahltechniken wie dern inneren Mono log bzw. dern 
BewuBtseinsstrorn - ein Schuh also der Verinnerlichung des Erzahlens 
34). Auf der anderen sucht er bestirnmten postautonomen 
Daseinsbedingungen von Kindheit Rechnung zu tragen: Kinder 
werden zunehrnend in die Problerne der sie urngebenden Erwachsenen 
involviert, was sie innerlich zutiefst belastet. Der "neue" Kinderroman 
hat Erwachsenenproblerne als Therna der Kinderliteratur 
institutionalisiert - und zwar nicht in didaktischer Absicht, sondern aus 
existentiellen GrUnden als "Dichtung vorn Kinde aus", sind diese 

33. Vgl. [Hengst 1981]; [Postman 1982] 
34. Vgl. [Lypp 1989] 
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Erwachsenenprobleme doch zugleich die des kindlichen Subjekts. -
Immer weniger lassen sich Raume unbeschwerten Kindseins 
gegenUber einer problematischen, belastenden Umwelt eingrenzen 
und abdichten. Die im "neuen" Kinderroman sich darstellende 
kindliche Subjektivitat ist durchweg problematisch, instabil, 
beherrscht von tiefsitzenden Angsten und Alptraumen und 
unterscheidet sich hierin kaum noch von Erwachsenen. - Auch die 
Kinder sind mittlerweile von dem betroffen, was Thomas Ziehe die 
"kulturelle Zunahme von Reflexivitiit" genannt hat. 35 Der "neu_e" 
Kinderroman versagt sich deshalb das Angebot unbewuBten 
phantasiemaBigen Ausagierens kindlicher Traumata, weil er davon 
ausgeht, daB seinen Rezipienten dieser Mechanismus in Ansatzen 
wenigstens schon bewuBt ist. Diese erhohte Reflexivitat 
verunmoglicht den therapeutischen Effekt, den in Bildern versteckte 
und naiv rezipierte Problembewaltigungsmuster bislang hatten. FUr 
den neuen Kinderroman gibt es kein Entrinnen aus dieser ReflexiviUit: 
Statt dem Rezipienten Phantasmagorien zum Zwecke unbewuBten 
Ausagierens eigener psychischer Zwange zu bieten, flihrt er 
psychologisch-realistisch vor, wie ein kindlicher Protagonist 
zwanghaft Phantasmagorien produziert und tragt damit selbst zur 
Reflexivitat gegenwartigen Kindseins bei. 36 Die wenigen Hinweise 
mUssen an dieser Stelle genUgen, den Charakter der neuen, auf das 
Ende der Kindheitsautonomie reagierenden "Dichtung vom Kinde 
aus" anzudeuten. 
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Selahattin DiLiDUZGUN I Turgay KURULTA Y 

Emanzipatorische deutsche Kinderliteratur und ihre 
Ubersetzung ins Tiirkische im Hinblick auf die 
Kinderemanzipation 

(Eine Ubersetzungskritische Bestandaufnahme der iibersetzten Werke 
und Vorstellung einiger deutschsprachiger Werke aus Ubersetzerischer 
Sicht) 

Einleitung 

Ein besonderer Bereich der interkulturellen Kommunikation ist die 
Ubersetzung der fi..ir Kinder geschriebenen Literatur. Als ein Teil der 
interkulturellen Kommunikation birgt solche Ubersetzung ganz gewiB 
interessante und zugleich heikle Phanomene in sich. Die Welt der 
Kinder mit ihren spezifischen Erfahrungsprozessen, mit eigenen 
Impulsen und Vorstellungen, mit einer eigenen und noch in der 
Entwicklung befindlichen Sprache reizt die Neugier und das Interesse 
von uns Erwachsenen: Und gerade inmitten dieses Interesses befinden 
wir uns, wenn es urn die Ubersetzung der Kinderliteratur geht, und 
wenn Fragen nach dem Ubersetzungsvorgang im Kopf des 
Ubersetzers und der Rezeption der iibersetzten Literatur durch Kinder 
gestellt werden. 

Mit dieser Arbeit versuchen wir das Therna "Ubersetzung im Bereich 
der Kinderliteratur" unter einem bestirnmten Blickwinkel zu fassen. 
Dabei haben wir das Material begrenzt, indem wir zum einen nur die 
Ubersetzung vom Deutschen ins TUrkische berticksichtigen und zurn 
zweiten unser Augenmerk grundsatzlich auf emanzipatorische 
Elemente in der Kinderliteratur gerichtet haben. Dieses Ziel wollen 
wir im folgenden in zwei Richtungen verfolgen: Auf der einen Seite 
wollen wir untersuchen, welche Werke dieser Literatur Ubersetzt 
worden sind und auf der anderen Seite auf welche Weise dies 
durchgefUhrt wurde. 

Unser Wunsch ist eine moglichst reprasentative Behandlung des 
Themas, wobei uns bewuBt ist, daB wir das Material nur ansatzweise 
aufarbeiten konnen. So haben wir zwar viele Ubersetzte Werke sowohl 
in der Ausgangssprache Deutsch als auch in der Zielsprache TUrkisch 
herangezogen, im Rahmen dieser Arbeit muBten wir es jedoch bei 
Stichproben belassen; d.h. eine Ubersetzungskritik der einzelnen 
Werke im engeren Sinne war nicht unser Ziel. Wir haben -schon im 
Titel- die Bezeichnung "Kinderliteratur" (KL) gewahlt, die fUr 
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Kinder- und Jugendliteratur gelten soli. In erster Linie gilt unser 
Interesse allerdings der Literatur fiir die Zielgruppe der 7-12 Jahrigen, 
die zum einen vergleichsweise viel gelesen, und fi.ir die auch 
vorrangig vom Deutschen ins TUrkische i.ibersetzt wird. 

Was ist ''emanzipatorisch'' in der Kinderliteratur? 

Es ergibt sich von selbst, daB der Begriff "Emanzipation" in dieser 
Nummer der Zeitschrift Diyalog von den verschiedensten Seiten her 
beleuchtet wird, da emanzipatorische KL Thema dieses Heftes ist. Wir 
wollen nati.irlich Wiederholungen vermeiden, trotzdem mi.issen wir 
hier unsere Vorstellung von Emanzipation darlegen, da sich die 
konkreten Bewertungen der i.ibersetzten bzw. noch zu i.ibersetzenden 
Werke erst dadurch begri.inden lassen. 

Wir sehen die eng zusammengehorenden Begriffe "Antiautoritiit" und 
"Emanzipation" nicht als identisch an. In unserem Erkenntnisinteresse 
ist es wichtig, sie zu differenzieren.' Urn auf den gemeinten 
Unterschied zu kommen, gehen wir erst vom Begriff "Antiautoritiit" 
a us. 

Wie im Beitrag von Ewers in diesem Heft ausgefi.ihrt wird, ist der 
Begriff "Antiautoriti:it" unterschiedlich, ja sogar gegensatzlich 
auslegbar; dabei wird auch der Zusammenhang dieser Verschiedenheit 
mit der geschichtlichen Entwicklung der KL aufgezeigt. In Anlehnung 
daran konnen wir das Fazit ziehen, daB sich eine antiautoritiir 
verstandene KL mit dieser oder jener Form von Autoritat 
auseinanderzusetzen hat: Ist es die Autoritat einer bestimmen 
gesellschaftlichen Schicht hzw. Klasse, oder ist es die von 
Erwachsenen gegeni.iber Kindem, oder etwa Autoritiit an sich. 
Uberlegungen in dieser Richtung machen klar, daB ein Werk, das eine 
bestimmte Art der Autoritiit ablehnt, eine andere einschlieBt oder 
sogar beschworen kann. Es gibt nati.irlich auch Beispiele fi.ir 
ausgesprochen autoritiire Werke, oder im Gegensatz dazu literarische 
Beispiele, in der jede Art von Autoritat abgelehnt wird. Abgesehen 
davon, muB grundsatzlich bezweifelt werden; ob es wirklich moglich 
ist, als Kinderbuchautor gegeni.iber den Kindem frei von jedem 
Autoritiitsanspruch zu sein. Fi.ir die neuere KL gilt jedoch allgemein, 
daB die Werke in gewisser Hinsicht antiautoritar angelegt sind, weil 
das rein padagogische Prinzip in der KL westeuropaischer Lander 
liingst aufgegeben wurde. 

Bin Werk kann vor allem dann als antiautoritar angesehen werden, 
wenn es Autoritiit an sich thematisiert und vor kindlichen Lesern in 
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Frage stellt. Es kann aber auch durch seine Wirkung bzw. Rezeption 
antiautoritar wirken, ohne dies explizit zu thematisieren. Das ist z.B. 
der Fall, wenn ein Thema mit nichtautoritarer Perspektive dargestellt 
wird und beim Kind ein BewuBtsein entsteht, das sich den in der 
Gesellschaft vorhandenen autoritaren Strukturen widersetzt. Eine 
weitere Moglichkeit fUr die Konzeption nicht autoritarer Werke liegt 
unseres Erachtens darin, daB in einem Werk dem Lustprinzip und den 
natlirlichen Trieben der Kinder Rechnung getragen wird; als 
antiautoritar kann man diese Literatur deshalb bezeichnen, weil die im 
SozialisationsprozeB oft hart unterdrtickten kindlichen Triebe eine 
Untersttitzung und Bekraftigung durch diese Literatur gegen die 
Kulturautoritat erfahren. 

Es wird deutlich, daB es nicht einfach ist, ein Werk eindeutig 
"autoritar" oder "antiautoritar" einzuordnen. Fast in jedem Werk 
konnen wir zugleich autoritare und antiautoritare Elemente finden. 
Das Klassifizierungsproblem tiberwindet man auch dann nicht restlos, 
wenn man ein Werk nach seinen tiberwiegenden Anteil an 
antiautoritarem Gehalt befragt. Man mtiBte vielmehr die Bedeutung 
der Rezeptionsbedingungen und - art heranziehen. Die Frage mtiBte 
also sein, ob ein Werk bei einem bestimmten Leserkreis letztlich eine 
antiautoritare Wirkung hervorruft. Das kann man kaum objektiv 
feststellen, aber die Frage ist trotzdem berechtigt, weil sie uns 
innerhalb unserer Untersuchung eine Orientierungshilfe gibt. 

In dem Fall einer antiautoritaren Gesamtwirkung wollen wir zugleich 
von einem "emanzipatorischen" Werk sprechen. Ein Werk kann 
unserer Meinung nach auch dann emanzipatorisch sein, wenn es 
teilweise autoritare Merkmale aufweist. Der Begriff Antiautoritat 
bezieht sich somit auf das Ganze eines Werkes. Er ist dabei im 
Einzelfall relativ anwendbar. 

Mit dem Hinweis auf die Relativitat des Emanzipatorischen konnen 
wir gleich zum tibersetzungsrelevanten Aspekt desselben tibergehen. 
Ob und inwieweit ein Werk emanzipatorisch ist, hangt sehr stark 
davon ab, in welcher Kultur es rezipiert wird. Demnach kann ein 
Werk fUr die eine Kultur emanzipatorisch wirken, nicht aber fUr eine 
beliebig andere. Diese Diskrepanz ist durch folgendes zu begrtinden: 
Zum .einen konnten bestimmte antiautoriUire Strukturen im Werk von 
einem Empfangerkreis nicht wahrgenommen werden, weil sie fUr jene 
Kultur zu weit gehen; zum anderen ist es . moglich, daB solche 
Elemente in der betreffenden Kultur keine emanzipatorische Kraft 
mehr besitzen, weil sie in der Realitat schon tiberwunden sind. ,Mit 
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anderen Worten: Wir verstehen also unter "emanzipatorischer KL" im 
Rahmen der Ubersetzung solche Werke, die in der Zielkultur eine 
antiautoritiire Gesamtwirkung bei den Kindem auslOsen konnen. 

Im AnschluB an die Begriffserlauterungen stellt sich noch die Frage, 
wie sich das Emanzipatorische in den Werken thematisch und 
stilistisch ausdri.ickt. U m einen Uberblick zu gewinnen, wollen wir 
folgende Klassifizierung fi.ir Kinderbi.icher vornehmen, wobei wir fi.inf 
Hauptgruppen bestimmt haben: 

1) Die belehrende Literatur. (Literatur, die moralisierend 
piidagogische Ziele verfolgt.) 

2) Unterhaltungsliteratur. (Literatur, die ausschlieBlich dem 
Zeitvertreib gewidmet ist.) 

3) Phantasieliterat~r. (Literatur, die die Phantasie der Kinder 
anregen und ihre Realitat fiktional umformen will.) 

4) Literatur zur Kinderrealitat. (Zu dieser Gruppe zahlen die 
Werke, die die Realitaten der Kinderwelt thematisieren.) 

5) Sozialrealistische Literatur. (lm Vergleich zu (4) werden hier die 
Realitaten behandelt, die fi.ir die ganze Gesellschaft relevant sind.) 

Bei dieser Art von Klassifikation zeigt sich, daB die "belehrende 
Literatur" eine ausgesprochen autoritare KL sein kann. Die 
Unterhaltungsliteratur kann man diesbezi.iglich als relativ neutral 
ansehen, trotzdem kann sie nati.irlich stillschweigend gelaufige 
Diskurse reproduzieren. Die .Phantasieliteratur und die Literatur zur 
Kinderrealitat gehoren dagegen in der Regel zu der antiautorittiren 
Art. Die sozialrealistische Literatur ist vordergri.indig antiautorittir, 
unterschwellig jedoch mit autoritiiren Strukturen versehen, weil sie 
haufig ein ideologisch zu argumentierendes Konzept vertritt. Ob ihre 
Lekti.ire emanzipatorisch wirksam ist, hiingt von dem Einzellfall ab. 

Welche Werke der deutschen Sprache sind ins Tiirkische 
iibersetzt worden? 

Eine bibliographische Untersuchung zeigt, daB eigentlich wenige 
Werke aus dem Deutschen ins Ti.irkische i.ibersetzt worden sind. Die 
Zahl der i.ibersetzten Titel in der Liste, die wir im Anhang anfi.ihren, 
betragt fi.ir einen Zeitraum von 25. Jahren nur 53 literarische 
Erzahlwerke. Die Zahl an sich gibt schon eine Vorstellung davon, wie 
wenig die i.ibersetzungswi.irdigen Werke der deutschen KL ins 
Ti.irkische i.ibertragen worden sind. Wenn wir die Ubersetzungen aus 

92 



dem Deutschen mit der Gesamtzahl der Ubersetzungen aus allen 
Sprachen vergleichen, so ergibt sich das Verhaltnis etwa 1: 10. 1 

Aus der Liste ergeben sich 27 verschiedene Namen von Autoren. 
Bezeichnend ist, daB in der Regel mehrere Werke eines Schriftstellers 
Ubersetzt worden sind. Man kann behaupten, daB diese Tendenz 
wieder anhalt, weil oft ein Autor von demselben Verlag und 
demselben Ubersetzer in Serie ilbersetzt wird (typisches Beispiel dafilr 
ist A. Sommer-Bodenburg). 

Es ist festzustellen, daB die Mehrzahl der ilbersetzten Werke 
autoritllrer Artist. Wenn wir beispielsweise die Grimmschen Marchen 
trotz ihrer reichhaltigen phantastischen Elemente auch dazu zahlen, 
dann nur deshalb, weil in ihnen der belehrende Ton-sowohl in der 
Handlung als auch in dem moralisierenden SchluB-sehr dominant ist. 
Das Werk von R.V. Leander kommt in seinen Erziihlstrukturen denen 
der volkstUmlichen Mtirchen sehr nahe. Vorbehaltlos autoritiir sind 
hingegen die Werke von Christoph von Schmid, da sie nur einer 
padagogischen Intention dienen. Dasselbe gilt filr Autoren wie K. 
Treler, F. Salten, M.L. Fischer. Bei grundsatzlicher Ahnlichkeit sehen 
wir doch einen gewissen Spielraum fUr das Kindsein im Werk von S. 
Wiedemuth. 

Typisch sozialrealistischer Art ist z. B. das Werk von G.R. Richter, 
der die Rassentrennung und Ausbeutung der Schwarzen unter 
zeitgeschichtlicher Betrachtung kritisch behandelt. Obwohl hier 
emanzipatorische Absicht zugrunde liegt, drangt der Autor dem 
kindlichen Leser seine eigenen Vorstellungen auf. Aus diesem Grund 
kann er unserer Meinung nach zur emanzipativen Entwicklung des 
Kindes kaum etwas beitragen. Eine Reihe von Btichem ahnlicher Art 
sind ins Tilrkische ilbertragen worden. Interessantes Beispiel hierftir 
ist ein Werk von dem DDR-Autor Y. Brezan. Mit seinen 
Marchenmotiven ftihrt er mit einem gewissen ktinstlerischen Konnen 
den Kindem sozialistische Gedanken vor, ohne jedoch ihre 
Autonomie zu berticksichtigen. Die Ausgabe von Brechts Gedichten 
ist eine Zusammenstellung einer Gruppe von Ubersetzern, die erst 
durch die Ubersetzung zur Kinderlektilre wurde. Da es nicht in 
Brechts Intention lag, diese Gedichte auf die Kinder einzustellen, 
betrifft unsere Bewertung nur die Obersetzung. Wenn die Ubersetzer 
sich auch Milhe gegeben haben, die den Kindem passenden Gedichte 
auszuwahlen, bleibt es bei der Vermittlung einer Weltanschauung auf 

1. Nach dar Bibliographie in : Metis Qeviri, Nr. 15 u. 16. 
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die Kinder. Es ist angesichts der politischen Geschichte in der Tiirkei 
nicht erstaunlich, daB diese Ubersetzungen in den ?O'er Jahren 
verOffentlicht wurden. 

Natiirlich fehlt es nicht an Unterhaltungsliteratur, die durch Autoren 
wie F. Marryat, E. Biewend, F. Feld, H. Hofling vertreten ist. 

Der Vergleich zeigt, daB Erich Kastner, abgesehen von den 
Grimmschen Marchen, in der Tiirkei der beliebteste deutsche 
Schriftsteller fiir Kinder ist; acht verschiedene BUcher sind von ihrn 
iibersetzt worden, dabei allein Emil und die Dedektive vier Mal, 
jeweils von verschiedenen Ubersetzern und V erlagen. Der in der 
deutschen KL-Szene langst klassisch gewordene Kastner ist fiir die 
tiirkischen Kinder imrner noch einer der aktuellsten Autoren. Unseres 
Erachtens nach ist Kastner auch ein sehr bedeutender Schriftsteller in 
der Obersetzten emanzipatorischen KL. Kastners Werke sind 
vordergriindig nicht problernorientiert ("Konferenz der Tiere" ist 
davon ausgenommen); sie sind unterhaltend und lassen sich wie 
Abenteuerromane lesen; dabei ermutigt der Autor allerdings durch 
kritische Darstellung autoritarer Verhaltensweisen der Erwachsenen 
die Kinder in ihrer eigenen ernanzipatorischen Entwicklung. Sornit 
geht von seinern Werk eine verborgene, aber zugleich starke 
ernanzipatorische Wirkung aus. Die Ubersetzungen seiner Werke 
erstrecken sich auf einen breiten Zeitraurn, die erste erschien in 1965 
und die letzte in 1990, was den friihen und nachhaltigen Eindruck, den 
Kastner auch auf die tiirkische Literaturszene austibte, erkennen laBt. 

Klar festzustellen ist, daB di~ neuere, nach ?O'er Jahren entstandene 
emanzipatorische KL sehr wenig iibersetzt worden ist. Der 
herausragende Schriftsteller dieser Gruppe ist M. Ende, von dern bis 
jetzt drei BUcher Obersetzt worden sind, "Momo" und "Die 
unendliche Geschichte" sind zwei davon. Es ist verstandlich, daB 
diesem Autor in den Ubersetzungen Vorrang gegeben wurde, da er 
weltweit als wichtigster Vertreter der neueren phantastischen Literatur 
im deutschen Sprachraum bekannt geworden ist. Endes BUcher 
schaffen nicht nur einen Zugang zu phantastischen Leseerlebnissen, 
sondern versuchen zugleich beim Leser ein BewuBtsein tiber die 
Bedeutung der Phantasie zu erwecken, wobei irn sozialen und 
individuellen Lebensbereich an gegensatzlichen Verhaltensweisen 
offene Kritik getibt wird. Dadurch wird in diesen durchaus 
ernanzipatorischen Werken einerseits die Autonomie der Kinder 
respektiert, andererseits aber auch die Einstellung des · Autors 
vermittelt. Auch die Vampir-Geschichten von A.S.-Bodenburg stellen 
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eine schonungslose Kritik gegen die Autoriti:it der Eltem gegentiber 
den Kindem dar; diese Kritik nirnmt den modemen und intellektuellen 
Eltemtyp aufs Kom, der sich einbildet, einzig und allein das Richtige 
fi.ir das Kind zu wissen. Andererseits fehlt diesen Geschichten eine 
kindgemaBe Perspektive, weil die Kritik die antiautoritare Einstellung 
der Autorin vermittelt. 

Offensichtlich haben die ttirkischen Verleger und Ubersetzer von der 
realistischen KL kaum Notiz genommen. Peter Hartling, der vor 
einigen Monaten ins TUrkische Ubersetzt wurde, ist die einzige 
Ausnahme. Die Werke Hartlings, der ein sehr wichtiger Schriftsteller 
in der neueren realistischen KL ist, behandeln die Probleme der 
Kinderwelt und des Kinderalltags in einem realitatsgemaBen Stil, so 
daB sich die Kinder mit ihren eigenen Problemen auseinandersetzen 
konnen. Das Ubersetzte Buch "Ben Liebt Anna" behandelt Liebe 
zwischen Kindem in einer fUr Hartling typischen Weise, die versucht, 
mit den Augen der Kinder zu sehen. Auch fUr diese Literatur kann 
man nicht behaupten, daB sie die Kinderperspektive als solche 
widerspiegelt, aber der Au tor ist bemUht, der Welt a us dem 
Blickwinkel der Kinder auf die Spur zu kommen, urn eine 
Kommunikation mit dem kindlichen Leser herzustellen. Aus diesem 
Grund mochten wir die Werke dieser Gruppe der KL als die 
gelungensten Beispiele fUr emanzipative KL bezeichnen. 

Der Umstand, daB die Ubersetzung kinderrealistischer Literatur noch 
aussteht, scheint uns wichtigster SchluB unserer bibliographischen 
U ntersuchung zu sein. Es stellt sich hier die Frage, ob dies eine 
zwangslaufige Folge der besonderen Bedingungen in der ttirkischen 
KL-Szene ist. Die GrUnde dafUr konnen nur Gegenstand einer 
gesonderten Untersuchung sein. Wir glauben aber, im Kontakt mit 
Verlegem und Ubersetzem verstanden zu haben, daB ein bestimmtes 
Interesse bereits da ist, das neuen Ubersetzungen in dieser Richtung 
Impulse geben kann. 

Eine iibergreifende Bewertung der Ubersetzungen 

Ein unentbehrlicher Teil unserer Arbeit lag in der Bewertung von 
Ubersetzungen, da die reale Wirkung der Ubersetzten Literatur erst 
durch die Leistung der Ubersetzungen richtig zur Geltung kommen 
kann. Deshalb waren wir bemUht, die Ubersetzungen kritisch zu 
betrachten, urn einen Gesamteindruck von ihrer Leistung zu 
bekommen. Hier wollen wir die markantesten Ergebnisse unserer 
Untersuchung vorstellen. 
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FUr die Bewertung der Ubersetzungen waren zwei Gesichtspunkte 
wichtig: zunachst ist zu fragen, wie die Qualitat einer Ubersetzung ist; 
dann, was ihr fUr ein Konzept zugrundeliegt. 

Obwohl es hier eigentlich urn die Bewertung der Ubersetzungen 
emanzipatorischer Werke geht, ist ein Vergleich derselben mit den 
Ubersetzungen autoritarer Werke nicht zu tibergehen. Schon ein 
fli.ichtiger Uberlick der Ubersetzungen autoriUirer Werke, die meistens 
auch trivialer Art sind, zeigt, wie schlecht sie tibersetzt sind; hier 
wimmelt es von sprachlichen Ubersetzun.gsfehlern, die vor allem 
darauf zurilckzufilhren sind, daB bei den Ubersetzern dieser Werke 
nicht einmal die ausgangs - und zielsprachlichen Kompetenzen 
ausreichen. Dagegen treffen wir auf der Seite der emanzipatorischen 
KL auf Ubersetzer wie Ak§it Gokti.irk, Mehmet Ba§aran, Zeyyat 
Selimoglu, HUseyin Tilziln, die sich u.a. auch als Ubersetzer profiliert 
haben. Uberhaupt ist zu konstatieren, daB Ubersetzungen auf Seiten 
der emanzipativen Literatur unvergleichlich besser sind. Das 
Qualitatsgefalle zwischen diesen zwei Gruppen ist unschwer zu 
erklaren: anscheinend hat sich die Haltung der autoritaren KL, die die 
Kinder nicht ernst nimmt, auf den UbersetzungsprozeB weiter 
ausgewirkt. Auch in der Ubersetzungshaltung laBt sich ein eklatenter 
Unterschied zwischen diesen zwei Arten der KL feststellen: die 
autoritare KL ist sehr oft adaptierend ilbertragen, wohingegen bei der 
anderen die kulturelle Identitat in der Regel beibehalten wird. Eine 
Ausnahme bildet hier die Ubersetzung von Kastners Werk "Das 
doppelte Lottchen", die durch groBe Abweichungen zu einer 
trivialen Geschichte geworden ist. 

Eine nahere Betrachtung der Ubersetzungen emanzipatorischer KL 
bringt uns auf die Spur differenzierterer Ubersetzungsprobleme. Wenn 
wir von den nur selten auftauchenden Problemen absehen, die auf 
einen Mangel ausgangsspachlicher Kenntnisse zuri.ickzufi.ihren sind, 
konnen wir uns mit den eigentlichen Ubersetzungsproblemen 
beschiiftigen. Die noch ausstehenden Probleme, bzw. nicht adaquat 
gelOsten Ubersetzungsprobleme liegen auf der Ebene der 
zielsprachlichen Textgestaltung. 

Als ein recht problemloses Beispiel wollen wir die "Emil" -
"Qbersetzung von Serap Sezgin ("Ki.ic;i.ik Hafiyeler") anfUhren. In der 
Ubersetzung sind die Feinheiten des Ausdrucks beibehalten und die 
notwendigen sprachlichen Umsetzungen vorgenommen, die die 
kulturelle Identitat nicht verwischen. Das Buch von Kastner bringt in 
dieser Hinsicht keine groBen Schwierigkeiten fUr die Ubersetzung, da 
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es zum Verstandnis kein kulturspezifisches Hintergrundwissen 
erfordett. Die eine Stelle ist wohl interessant, wo die Ubersetzerin 
einen Ausdruck der ttirkischen Kultur ganz nahe bringend Ubersetzt 
hat: 

ilk kar§Ila§tlgtmtzda da Gustav bayramllk giysimle alay etmi§ti. 2 

(S.83) 

Hier hat die Ubersetzerin fi.ir "guter Anzug" in ZS den Ausdruck 
'bayramhk giysi" genommen, der lexikalisch eine Kleidung 
bezeichnet, die man zu Feiertagen -vor allem zu den religiOsen
anzieht. Die Losung der Ubersetzerin filgt sich sehr gut in die 
Textkoharenz, weil sie moglich macht, daB der Leser unmittelbar 
assoziativ auf den Grund des Lachens kommt. Ein Einwand ware, daB 
der Leser annimmt, daB es in der Ausgangskultur gleiche 
Verhaltenweisen wie in der eigenen gibt. Diesen Einwand muB man 
unseres Erachtens aus psycholinguistischer Sicht relativieren, weil er 
eher eine Erwachsenenperspektive darstellt, unsere These ist: der 
kindliche Leser wUrde auf eine solche Annahme nicht kommen, weil 
er den Ausdruck "bayramhk giysi" nicht unbedingt in dieser Weise 
auffassen wUrde. Man kann diese Losung also durchaus gutheiBen, 
wei! die Ubersetzung dem Empfangerkreis entspricht. 

Ahnliche Ubersetzungsverfahren sind gelegentlich auch in anderen 
Ubersetzungen zu finden. Uns scheint z.B. eine Losung von Ak§it 
Goktlirk problematischer, als er bei der Ubersetzung der 
"Schildbiirger" die umgangssprachliche Assoziation wiedergeben 
wollte: 

"Hoca!" dedi, senin ders vermeni s:ok ovliyorlar." (S.97) 

Man konnte hier ahnlich argumentieren; aber die Eintlirkisierung ist 
hier unverkennbar starker. Wenn der kindliche Leser diesen Ausdruck 
als nur rein tlirkisch empfinden wtirde, ware dies sicher beztiglich 
Gokttirks Ubersetzung prinzipiell inkonsequent, da er an anderen 
Stellen manche semiotisch verwertbaren Texteinheiten, die nur der 
Ausgangskultur eigen sind, wortlich Ubertragen hat. Hierfi.ir das 
Beispiel: 

Bu yasagt dinlemeyen, iir;; pngtraklt bir deli takkesi giymek, ... 
cezasma s:arptmlacakti. (S.68) 

Allerdings erfolgt hier die Ubersetzung so, daB die Textkoharenz auch 

2. Ach er hat meinen guten Anzug schwer beleidigt. 
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ohne Hintergrundwissen nicht gestort wird. Das fremde Element 
(Narrenkappe mit drei Schellen) kommt sornit dem tiirkischen Kind 
als neues Wissen zu. 

An einer Ubersetzungsstelle einer der Vampyr-Geschichten ("Kil9ilk 
Vampir <;iftlikte") kann die Losung der Ubersetzerin zu einem 
Deffekt der Textkohlirenz fUhren: 

"Baksana Anton, ne harika kitaplar: Hayvan hikayeleri, eli~i kitaplan, 
macera kitaplan. .. Masallar, efsaneler ... Sana alayzm mt?" 

"Hayzr te~ekkiir ederim." 

'f\ma bugiin ogleden sonra okuyabilirdin." 

Onu zaten yapabilirim! diye dii~iindii Anton. Yiiksek sesle de: 

"Bunlar koylii r;ocuklan ir;in," dedi. 3 (S.53) 

DaB das Wort "Dorfkinder" wie im ganzen Text auch hier mit "koylU 
9ocuklan" Ubersetzt wurde, ist versHindlich, aber trotzdem 
problematisch. Das tUrkische Kind wird bestimmt Schwierigkeiten 
haben, den Sinn dieser Textstelle herzustellen. Denn unter dem 
Ausdruck "koyli.i 9ocuklan" (also die Dorfkinder) kann man sich nur 
Kinder vorstellen, die auf einem abgeschlossenen Dorf Leben; im 
Ausgangstext assoziert man sofort, daB jene Menschen vom Land 
unter kleinstadtischen Verhaltnissen leben, wo sie sogar Buchladen im 
Dorf haben. Hir haben die sprachlichen und kulturgeographischen 
Unterschiede der Ubersetzl!,ng ein kaum Uberwindbares problem 
bereitet. Das Problem WBt sich wahrscheinlich nicht mit voller 
Aquivalenz losen, aber man mUBte sich urn cine adaquatere Losung 
bemilhen, bei der die Tcxtkoharenz wiederhergestellt ist. 

In ''Ben liebt Anna" HiBt sich ein ahnliches Problem fi..ir die 
Ubersetzung finden. Es ist die Stelle, wo die Kleidung von Anna auf 
ihr andersartiges Schillervcrhalten dcuten soli: 

Sznif ogretmeni Bay Seibmann onu (Anna'yz) bir sabah kaptdan ir;eri 
sokmu~, bu sizin yeni arkada~mzz demi~ti. Adz Anna Mitschek. Ona iyi 
davranzn. Kendisi alt1 aydzr Almanya'da bulunuyor. Daha once 
ailesiyle birlikte Polonya'da ya~zyordu. Anna'mn her~eyi komikti. 

3. "Schau mal, Anton, was fur toile Bucher: Tierbucher! Bastelbucher! AbenteuerbOcher! 
Marchen, Sagen ... soli ich dir eins kaufen?" 
"Nein, danke." 
"Aber dann kannst du heute Nachmittag Lesen!" 
Das kann ich sowieso! dachte Anton. Laut sagte er: "Die sind nur fOr Dorfkinder." 
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Blucin yerine uzun eski moda bir elbise vardr iizerinde. 4 (S.IO) 

Die Bemerkung, daB Anna keine Jeans anhat, deutet darauf hin, daB 
Anna keine gewohnliche Schtilerin ist. Dies ist flir den kindlichen 
Leser erst dann verstanlich, wenn es "Jeans anhaben" als normales 
SchUlerverhalten ansieht. Der Sinnzusammenhang ist damit erst mit 
der Prasupposition, die dieser Textstelle zugrundeliegt, zu erschlieBen. 
Eben diese Prasupposition fehlt einem ttirkischen Kind, weil die 
Kinder in tUrkischen Schulen Uniform tragen und daher die Kleidung 
an sich keinen semiotischen Wert hat, speziell "Jeans tragen in der 
Schule" schon gar nicht. Der Ubersetzer hat tiber diese Stelle nicht 
unbewuBt hinweg operiert. Er hat eine Losung gebracht, die diese 
Andeutung explizit macht; nach dieser Ubersetzungslosung heiBt es: 
"Statt Jeans hatte sie ein altmodisches Kleid an." Diese treffende 
Explikation verhindert einen Defekt in der Textkoharenz; ob der 
gemeinte Inhalt aber dadurch fUr das Verstandnis eines Kindes -vor 
allem bei flilssigem Lesen- ausreichend markiert ist, scheint uns 
trotzdem nicht so sicher. 

In den Ubersetzungen der emanzipatorischen Werke sind wir auf 
zensierende Eingriffe nicht gestoBen. Die Texte waren in dieser 
Hinsicht auch nicht problematisch (auBer Hartlings Buch nattirlich), 
weil sie meistens zur phantastischen und abenteuerlichen Art 
gehorten. Der Ubersetzer von "Ben liebt Anna" hat sich in diesem 
Punkt auch an die Textvorlage gehalten. Dies gilt nicht nur flir 
Szenen, in denen die korperliche Annaherung der Kinder dargestellt 
wird, sondcrn auch fUr die Schimpf-und Fluchworte der Kinder im 
Umgang miteinander. Im ganzen ist in der Ubersetzung keine 
Entscharfung oder Verharmlosung der Textvorlage zu bemerken. 
Wenn manche Stellen des sprachlichen Stils wegen im Wortlaut etwas 
gemildert sind, so bleibt es doch bei der im Ausgangstext 
beabsichtigten irritierenden Wirkung. 

Zusammenfassend gesagt ist die sprachliche Qualitat der 
Ubersetzungen im GroBen und Ganzen zufriedenstellend. Was uns als 
gewichtiger Mangel erscheint, ist der Umstand, daB in den 
Ubersetzungen der Empflingerkreis zu wenig berilcksichtigt ist. Von 
guter Dbersetzung im Rahmen der KL sollten wir erst dann sprechen, 

4. Herr Seibmann hatte sie (Anna) an einem Morgen vor sich durch die Tur geschoben und 
gesagt: Das ist eure Mitschulerin. Sie heif3t Anna Mitschek. Said nett zu ihr. Sie ist erst seit 
einem halben Jahr in Deutschand. Vorher lebte sie mit ihren Eltern in Polen. 
Alles war komisch an Anna. 
Sie hatte keine Jeans an, sondern ein zu langes altmodisches Kleid. 
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wenn die Zieltextgestaltung die Rezeptionsbedingungen des 
kindlichen Lesers miteinschlieBt und somit die gewtinschte Wirkung 
fundiert. Daftir ist aber vor allem eine Spezialisierung als 
KL-Ubersetzer notig. Tatsachlich aber sind viele Ubersetzer, vor 
allem die profilierten, nur nebenbei Ubersetzer dieser Literatur. Das 
kann nattirlich keine Kritik sein, die auf das Konto der Ubersetzer 
g,eht, sondern muB als Hinweis auf den jetzigen Umstand der 
Ubersetzungsarbeit verstanden werden. Eine Spezialisierung der 
Ubersetzer auf KL ist in kurzer Prist sicher nicht zu erwarten, da der 
Buchmarkt insgesamt nicht gut gestellt ist und wenig Interesse fUr die 
KL Uberhaupt besteht. 

Eine Auswahl von Werken aus der neueren KLaSzene des 
deutschen Sprachraums aus iibersetzerischer Sicht 

Die KL in deutscher Sprache ist seit den ?O'er Jahren von Autoren 
gepragt, die mit Themen aus der Kindheit und des Heranwachsenden 
problemorientiert umgehen. In den letzten Jahrzehnten sind solche 
Themen eingehend differenziert und mit vielfi:iltigen Spielarten 
ausgearbeitet worden. So entsteht ein groBes Defizit zwischen der 
Ubersetzten und der noch zu Ubersetzenden Literatur, die die weitere 
Entwicklung der Ubersetzerischen Tatigkeit mitbestimmen kann. 
Deshalb wollen wir unsere Beschreibung der Autoren und ihrer Werke 
im deutschen Sprachraum auf diesen Aspekt richten. Im Folgenden 
versuchen wir einige der Autoren und Werke, die uns im Rahmen der 
Ubersetzungsarbeit relevant erscheinen, vorzustellen. 

Wie oben angeftihrt, ist ein Buch von Hartling vor kurzem Ubersetzt 
worden. Seine weiteren Werke stehen schon auf dem Publikationsplan 
desselben Verlags. Thematisch gesehen sind die Werke von Hartling 
typisch fUr kinderrealistische Literatur. Er scheut auch vor 
schwierigen Stoffen wie z.B. in "Ben liebt Anna" nicht zurtick. 
Obwohl Harling das Thema sehr vorsichtig und ntichtern entwickelt, 
kann sein Werk durchaus provozierend wirken, weil es nach 
gelaufigen MaBstaben "zu weit" geht. Daher dtirfen wir gespannt sein, 
wie sein Ubersetztes Buch bei den ttirkischen Leser-und 
Interessentenkreisen rezipiert wird. Seine ail.deren Werke wie "Das 
war der Hirbel", "Der alte John", "Oma" u.a. wlirden ohne 
Probleme aufgenommen werden, obwohl sie die gleiche Intension 
haben. Hartling schreibt in einem Stil, der ein anspruchvolles Lesen 
erfordert; er schildert differenziert und mit groBer RealiUitstreue. Er 
hat auBerdem Humor, der nicht nur dem Unterhaltungszweck dient, 
sondern aufklarerisch wirkt. Seine BUcher bereiten dem Kind beim 
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Lesen groBes Vergntigen, weil es seine eigenen Erlebnisse 
wiedererkennen kann. Und da diese Erlebnisse sehr altersbedingt sind, 
wOrden Hartlings BUcher bei verschiedenen Altersgruppen 
unterschiedlich ankommen. 

Andere wichtige Autoren, die uns im Rahmen der kinderrealistischen 
Literatur auffallen, sind Christine Nostlinger und Paul Maar. 

Nostlinger thematisiert in vielen ihrer Geschichten Alltagserlebnisse 
von Kindem in der Familie und Schule. Sie schildert viele 
Einzelheiten aus dem Alltag, die eine sehr differenzierte Betrachtung 
der Kinderwelt erfordem, unter anderem Probleme der Pubertat vor 
allem von Madchen. In ihrem Buch 'Wir pfeifen auf den 
Gurkenkonig", das zu ihren ersten Werken zahlt, erkennen wir einen 
phantastischen Zug, der wie eine zweite Handlungsebene funktioniert. 
In diesem Buch wird das Autoritatsproblem direkt thematisiert, aber 
wiederum in erster Linie auf die Kinder bezogen. In spateren Btichern 
fallen psychologische Schilderungen auf. Trotzdem schreibt sie mit 
einer gewissen Distanz und Ironic, so daB diese BUcher den Kindem 
eine heitere Lekti.ire ermoglichen. In gewisser Hinsicht steht 
Nostlinger der sozialrealistischen KL nahe, da sie viele Probleme der 
Kinder auf gesellschaftliche MiBsHinde zurtickftihrt. 

Bei Paul Maar werden die realistischen Themen oft mit 
marchenhaften Elementen verflochten. In seinen Geschichten geht es 
ihm immer wieder urn die Beschreibung der besonderen Individualitat 
von Kindem. 

Wie wir bereits am Beispiel von C. Nostlinger bemerkten, kann man 
zwischen der kinderrealistischen Literatur und sozialrealistischen KL 
nicht immer eine Grenze ziehen. Vor allem dann nicht, wenn ditt 
sozialrealen Probleme in einer kindgemaBen Weise dargestellt 
werden. Heute schreiben viele Autoren in dieser Richtung; sie sind 
aber meistens nicht politisch-ideologisch orientiert wie z.B. die KL 
des sozialistischen Realismus oder anderer politisch-ideologischer 
Richtungen. Auch politisch engagierte Werke der KL wie die von 
Gudrun Pausewang oder Max von der GrOn sind nicht im 
ideologischen Interesse der Erwachsenen geschrieben; sie behalten 
eindeutig Respekt gegentiber den Kindem und ihrer Welt, auch dann, 
wenn sie gesellschaftliche Probleme bewuBt machen wollen. Deshalb 
ware die Ubersetzung solcher Literatur sehr interessant, denn durch 
ihre Rezeption konnte sich das negative Bild der KL mit 
sozialrealistischer Tendenz andem, das bislang immer gepragt war 
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durch Werke, die das Kind als eigenstiindiges Subjekt negieren. 

GrUn behandelt oft typisch sozialrealistische Probleme wie 
Lebensumsttinde der Arbeiter, soziale Diskriminierung u.a.; dabei 
bleibt er antiautoritar, weil er Tabus und fixierte Denkschemata in 
Frage stellt. Ahnliches gilt fUr Pausewang, die einen ganz anderen, 
marchenhaft-idyllischen Stil hat. 

Soziale Probleme finden auch Ausdruck in den Werken von James 
KrOss, Barbara Frischmuth, Ann Ladiges, Renate Welsch, Jo Postum, 
Ottfried Preussler, Willi Fuhrmann u.a .. 

Bei Ladiges finden wir die Identitatsproblematik von Jugendlichen, 
die sich sowohl auf das Individuelle als auch auf das Gesellschaftliche 
beziehen. Auch Pestum geht sozialkritisch vor. Seine unterhaltenden 
Kriminalgeschichten enthalten alltagliche Probleme von Jugendlichen, 
die sie in der Phase des Heranwachsenden, insbesondere der Pubertat, 
haben. 

Bei Frischmuth und Welsch finden wir unter verschiedenen 
sozialkritischen Themen auch die Fremdenproblematik, die eine 
zentrale Bedeutung in vielen westlichen Uindern besitzt und auch fUr 
Kinder-und Jugenderlebnisse wesentlich ist. Auf den ersten Blick 
kann man denken, daB sole he B Ocher fUr ti.irkische Leser uninteressant 
sind. Es ist im tUrkischen Kulturkontext nati.irlich vom anderen Wert, 
wenn man sie ilbersetzt. Aber das Fremdenproblem ist in jeder 
Gesellschaft gegenwartig, so auch in der TUrkei, zumal im Lande eine 
intensive Binnenmigration vor sich geht. Auch die nicht 
oberflachliche Art der Theni'atisierung bei diesen Autorinnen macht 
einen AnschluB Ieichter, weil sie in ihren Werken die kulturellen und 
psychologischen GrUnde hinterfragen. Wir meinen, daB die LektUre 
solcher BUcher auch fUr ti.irkische Kinder interessant sein kann. 

Die Autoren KrOss und Preussler nehmen die Phantasie zum Mittel, 
urn Zugang zu den Kindem zu finden. Bei ihnen ist die Phantasie eine 
Art Widerspiegelung der Wirklichkeit. In ihren Werken wird auf die 
Gefahr der Versteinerung von Regeln hingewiesen. 

Fahrmann, der die Wirkungen der Kriegsjahre in die KL tragt, setzt 
sich durch Schilderung der MiBstande der neueren Geschichte mit 
dem Autoritatsproblem direkt auseinander. Seine phantastische 
Darstellung hat manchmal mystische Zilge, besonders dann, wenn bei 
ihm eine reli!!iose Grundeinstellung durchschimmert. Dies macht ganz 
oftensichtlich die UberseLzung schwierig, gerade wenn man die 
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Textintention beibehalten will. Trotzdem sind solche Werke fiir die 
Ubersetzungsarbeit eine Herausforderung. 

Schlufiwort 

Die Ubersetzung der emanzipatorischen KL ist bis jetzt offensichtlich 
als eine Mission aufgefaBt worden, und nicht als fester Bestandteil der 
Publikationsarbeit der Ubersetzer und Verlage. Alles spricht dafiir, 
daB es so in dieser Richtung weitergehen wird. Wir erwarten deshalb 
keine sprunghafte Entwicklung; immerhin gibt es neue Impulse in der 
VerOffentlichung der ilbersetzten KL, die eine Erweiterung in die 
Wege leiten konnten. 

Da von der neueren KL nur das wenigste ilbertragen ist, steht den 
Interessenten viel Arbeit bevor. Die Auswahl der Werke - vor allem 
dann, wenn sie von Ubersetzern getroffen wird-wird ein Zeichen 
setzen filr die Berilhrungspunkte der deutschen und tilrkischen 
Kulturkontexte. 

Die Ubersetzung der im deutschen Sprachraum erfolgreichen 
Kinderbilcher kann auch in naher Zukunft die tilrkische KL-Szene 
bereichern und beleben. Doch der EmanzipationsprozeB durch die 
Literatur kann nicht nur auf ilbersetzter Literatur beruhen; wesentliche 
Fortschritte konnen erst dann erzielt werden, wenn die tilrkischen 
KL-Autoren hier das ihre leisten. Aber auch filr diese Entwicklung ist 
die ilbersetzte Literatur ein guter Schritt. 
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Anhang 

Hier geben wir eine moglichst komplette Liste der Ubersetzungen ab 
1965 (die Bilder-und Sachbticher nicht aufgenommen): 

Au tor Titcl Obcrsctzer Verlag Jahr 

Kastner Erich Noktac1k ile Anton SemraOgel Dogan Karde~ 1965-

Wyss Johann Rudolf lsvi~reli Robenson Ya~ar Nabi Nay1r Varhk 1965 

Trclcr Kcte Sevginin Yeri Hayriye Ozker Esra Mat. 1965 

Feld Friedrich Klemcntine Teyze'nin Arabalan Laika 6ztoprak Dogan Karde~ 1965 

Spyri Johanna KU~lik Kcmanc1 M.Dogan Ozbay Zuhal Yaymevi 1967 

Fcld Friedrich Gi\rlinmeycn Orkcstra ~efike Oztepe Ink !lap vc Aka 1968 

Schmid Christoph von <;:ocuklar i~in bliylik hikayeler Muammer Ylizba~I <;:eltlit 1968 

Kastner Erich Emil ve Dcdcktifler Semra0ge1 Bah a 1969 

Leander Volkmann R. Dilck Ylizligli Mchmet Ba§aran Varhk 1971 

KrUss James Km1alla Glivercin Vedat U9uk Varhk 1971 

Ebner Eschenbach von Mari Ki\ylin <;:ocugu Burhan Arpad Altm 1971 

Wyss Johann Rudolf lsvi<;rcli Robcnson Mediha Soyer Dogan Karde§ 1972 

Kastner Erich Jlayvanlar Top! antiS! HUseyin Tlizlin Eroglu 1972 

Richter Gi\tz R. Siyah Antilopun ~arkisi Hliseyin Tliztin Ant Yaymlar1 1972 

Kastner Erich Dcdctkif <;:ocuklar Nurcihan Kcsim Silmcr 1973 

Richter Conrad Klic;lik K!Zilderili Aytcn E. Oray Deniz Yaymcvi 1973 

Schmid Christoph von ~i\valyenin ~atosu A. R1za Akdemir Beyhan Mat. 1973 

Musch Elsa KmniZI Sac;l1 <;:ocuk Nihal Y. Taluy Baba-Ogul 1974 

Schmid Christoph von Yavru Karaca Hulusi Karaca Eskin Mat. 1974 

Girand Mad. H. Pcmbc Evin Kcdisi Nihal Y. Taluy Deniz Yaymevi 1974 

Endc Michael Lokomotifc;i Lukas Hale Kuntay Milliyet 1975 

Kastner Erich A~1kgi\z Budalalar Ak§it Goktlirk Cern 1976 

Spyri Johanna Kardc§~e Arkada~lar Serna Erduman Nur Ofset 1976 

Brecht Bertolt Yanmn Bliyliklerine ~iirler Eray Canberk Murat Mat. 1976 

Fischer Marie Louise H1rc;m K1z Nlizhct Kocamemi Nur Ofset 1977 

Kastner Erich <;:izmdi Kedi E. Ate§ 6z-Akm 1978 

Fischer Marie Louise Korkak Tav§an Nlizhet Kocamemi Nur Ofset 1978 

Schuntcr P. /Siill F. Hayalci Sayit A. Kutlu Sebat Mat. 1979 

1. Zur Erarbeitung dieser Bibliographie haben wir verschiedene Quellen herangezogen, um 
~Ocken zu vermeiden. Trotzdem dOrften hier einiges fehlen. Die benutzten Quellen waren: 
Ubersetzungs-Bibliographie der UNESCO; Bibliographie fOr KinderbOcher des 
Verlegerverbandes; Karteikarten der Nationalen Bibliothek in Istanbul; BOcherkataloge der 
Verlage. 
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Brezan Yuri Kara Degirmen Zeyyat Selimoglu Giine~ Yay. 1979 

Goethe Johann W. Kumaz Tilki Zeyyat Selimoglu Cern 1979 

Recheis Kathe Kii~iik Kunduz Zeyyat Selimoglu Ozal Ba~tmevi 1979 

Kastner Elich Htrstz Pe~inde Birgiil Hatipoglu Dlkii Yay. 1981 

Kastner Erich Scvimli lkizler Sayit Sanda~ Serhat 1983 

Ende Michael Momo Leman <;::ah~kan Kaynak 1984 

Kastner Elich U~an Smtf Hiiseyin Tiiziin Can 1985 

Ende Michael Bitmeyecek Oykii Saadet Ozkal Ren 1986 

Kastner Erich A<;tkgoz Budalalar Ak~it Gokttirk Can 1988 

Kastner Elich Palavraci Baron Ak~it Goktlirk Can 1988 

Kastner Erich Kii~iik Hafiyelcr Scrap Sezgin Can 1989 

A vusturya Masallan Gokku~ag1 ve Ekmek <;::i<;egi Ne~e Ersoz Redhouse 1989 

Schmid Christoph von Eski Pallo Tekin 1989 

Schmid Christoph von Hain Fare Tekin 1989 

Sommer Bodenburg A. Kii<;iik Vumpir Nilgiin Kahraman Afa 1990 

Sommer Bodenburg A. Kii<;iik Vampir <;::iftlikte Stdtka Orhon A fa 1990 

Sommer Bodenburg A. Kii<;iik Vampir Ta~tmyor Stdtka Orhon A fa 1990 

Sommer Bodenburg A. Kii<;iik Vampir ve Biiyiik A~k Stdtka Orhon Afa 1990 

Sommer Bodenburg A. Kii<;iik Vumpir Yolculuga <;tktyor Stdtka Orhon Afa 1990 

Kastner Elich Gulliver'in Gczilcli (Swift'ten Uyarlama) Nilgiin Osgan Can 1991 

Alman Oykiileri Hayvanlan Scviyorum Melahat Togar Cern 1991 

Hartling Peter Benjamin Anna'yt Seviyor Necdct Neydim A fa 1991 

Sommer Bodenburg A. Kii<;iik Vampir Tehlikcdc Stdtka Orhon A fa 1991 

Sommer Bodenburg A. Kii<;iik Vampir lniltiler Vadisinde Stdtka Orhon A fa 1991 

Sommer Bodenburg A. Kii~iik Vampir Kitap Okuyor Stdtka Orhon Afa 1991 
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Selahattin DiLiDUZGUN 

Gesprach mit PETER HARTLING (27.11. 1991 ISTANBUL) 

S- Sie schreiben nicht nur Erwachsenenliteratur, Sie sind auch als 
Kinder-und J ugendbuchautor bekannt. A us welchen GrUnden haben 
Sie sich entschieden, fi.ir Kinder und Jugendliche zu schreiben? Was 
regte Sie dazu an? 

H- Als meine Kinder angefangen haben zu lesen, habe auch ich mit 
ihnen lesen mi.issen. Damals, in den Jahren 1969-70 war im Grunde 
mit ganz wenigen Ausnahmen cine affirmative Kinderliteratur 
vorhanden. Das waren Romanserien, Kinderromanserien, die spielen 
aile in Intematen, oder Geschichten von 12-jahrigen Detektiven oder 
Madchenbticher usw .. Das hat mich sehr erzi.imt. Ich tiherlegte mir, ob 
ich nicht doch einfach cine Entgegnung schreibe, erst nur mal 
theoretisch. Das lieB ich bleiben, denn dazu war ich noch zu wenig mit 
der Sache vertraut. Doch ich versuchte daraufhin eine 
Kindererzahlung zu schreiben. Es war ganz merkwi.irdig, ich merkte 
zum ersten Mal, daB ich keine Sprache dafUr hatte. Ich habe dann in 
meiner Verzweiflung cine sehr bose Rezension tiber diese 
Kinderliteratur geschrieben. Dies wiederum hatte zur Wirkung, daB 
mein Verleger mich anrief und sagte, es sei ganz zutreffend, was ich 
da geschrieben habe. Er war der Meinung, ich solle selber 
Kinderbi.icher schreiben. Als ich ihm tiber meine V ersuche und 
MiBerfolge erzahlte, hestand er darauf, daB ich mit meinen 
theoretischen Uberlegungen fortfahren solle. Ich sollte in einer Rede 
fi.ir den 'Deutschen Jugendbuchpreis' tiber Kinderliteratur sprechen. 
Sie hieB 'Die Wirklichkeit der Kinder'. Heute gilt sie sozusagen als 
Markstein der realistischen Kinderliteratur. Ich habe fi.ir diese Rede, 
oder in dieser Rede, etwas aufgenommen, das wiederum zufallig 
entstanden ist. Als ich am Schreibtisch saB und die Rede schrieb, oder 
besser gesagt, schreiben wollte, wurde mir klar, daB ich eigentlich von 
Kindem keine Ahnung hatte. Und ich war ziemlich argerlich mit mir. 
Da kam mein Altester, der Fabian, er war damals 7 oder 8, und sagte, 
was hast du denn, warum kirgerst du dich so. Ich sagte, weiBt du 
Fabian, ich soli eine Rede halten tiber Kinder und Kinderbi.icher. Er 
guckte mich groB an und sagte, erzahl doch einfach von uns. Ich sagte, 
daB ich es auch wolle, aber es nicht schaffe. Ich forderte ihn dann auf, 
alles zu erzahlen, was er an diesem Tag erlebt hatte. Es war wirklich 
eine Verlegenheitsaufforderung. Und dann fing er an zu erzahlen. 
Damals habe ich den Kindem gesagt: 'Mir sind die Ohren gewachsen'. 
Ich habe zum ersten Mal gehort, wie ein Kind erzahlt, wie es 
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argumentiert, wie es mit Erfahrungen umgeht; inzwischen babe ich alles 
notiert, was er erzahlt hatte. Dann kamen seine heiden Geschwister, die 
wollten auch erzahlen. Also babe ich auch sie erzahlen lassen und so ist 
'Kindertagesablaufe' entstanden. Es war mein erstes Buch fUr Kinder. 
Das hat damals eine Mode ausgelOst. Susanne Kilian und andere haben 
auch solche BUcher geschrieben. FUr mich war es ein Lehrsttick, ich 
babe gelernt durch dieses StUck. Als ich damit fertig war, sagte Jochen 
Gehberg, der dieses Buch verOffentlichte, ich solle nicht aufgeben, 
sondern gleich weitermachen, und zwar ohne Hilfe meiner Kinder. Er 
blieb da hartnackig und das nachste Buch, das ich schrieb, war fUr mich 
auch das Schwierigste aller BUcher. Es war: 'Das war der Hirbel'. 
Uber ein sprachbehindertes Kind zu schreiben, ist, in welcher 
Literaturform und -gattung auch immer, extrem schwierig. Und seither 
hat mich diese Spannung zwischen der kindlichen und 
Erwachsenenwelt, die zugleich eine kreative Spannung ist - denn 
Kinder sind kreativer als Erwachsene - nie mehr losgelassen. 

S- Da Sie sowohl fUr Erwachsene als auch fi.ir Kinder schreiben, 
konnen sie vielleicht unterscheiden, was schwieriger ist, Schreiben fi.ir 
Kinder oder Erwachsene? 

H- Schwieriger ist ohne Zweifel das Schreiben fUr Kinder. Weil Sie 
etwas tun mi.issen, daB Sie in einem Roman beispielsweise i.iberhaupt 
nicht bedenken mi.issen. Sie mtissen dort, wo sie theoretisch oder 
abstrakt werden, immer erzahlen. Sie mtissen es immer anschaulicher 
machen. Das ist eine unglaublich komplizierte Sache, aber ich kann es 
inzwischen. Das andere ist, daB Sie - zumindest ist das ein Auftrag, 
den ich mir stelle-im Grunde das Niveau lhrer Sprache, das Sie 
ohnehin haben, nicht verkleinern di.irfen; Sie di.irfen nicht kindisch 
werden, sondern Sie mi.issen Kindem alles zutrauen, vom 
Thematischem her sowieso, und von der Sprache her auch viel. Dann 
ist noch etwas wichtig, daB die Spannung zwischen Dialog und 
Erzahlung erwachst, die Sie bei Kindem wirklich ein biBchen 
ausbalancieren mUssen, daB die Spannung der Erzahlung immer da ist. 
Aber heute denke ich nicht mehr darUber nach. Ich sage immer, wenn 
ich fUr Kinder schreibe, was schreibst du Iieber, was ist schwerer. Da 
ziehe ich immer einen Vergleich, wenn ich fUr die Kinder schreibe, 
ich bin ein Dirigent der Sprache, ich babe Worter und dirigiere sie. 
Und wenn ich fUr Kinder schreibe, habe ich ein ganz kleines 
Kammerorchester, und wenn da der Flotist oder die Geigerin falsch 
spielt, bore ich das. Wenn ich flir Erwachsene schreibe, babe ich ein 
groBes philharmonisches Orchester, wenn da einmal das dritte Cello 
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falsch spielt, hort man das nicht. 

S- Ihre Kinderbi.icher sind meistens realistisch verfaBt. Kommt das 
davon, daB Sie sich mehr mit realen Themen beschiiftigen, also damit 
sind die Alltagsprobleme gemeint, oder haben Sie andere Gri.inde 
dafi.ir? 

H- Ich habe eine ganz bestimmte Vorstellung von Literatur fi.ir 
Kinder. Die hat damit zu tun, daB Kinder Menschen sind, die mit 
allem zum ersten Mal anfangen. Und alles ist das erste Mal. Sie lieben 
zum ersten Mal, sie hassen zum ersten Mal, sie haben zum ersten Mal 
einen Freund, sie gehen zum ersten Mal auf Reisen, sie sind zum 
ersten Mal allein, sie fahren zum ersten Mal mit der StraBenbahn. Sie 
schwimmen zum ersten Mal, alles sind erste Male. Und diese ersten 
Male zu beschreiben, ist im Grunde schon eine Herausforderung an 
die Poesie, an die Literatur. Beschreibungen solcher Erstmaligkeiten -
wie in 'Ben liebt Anna' - sind nur moglich, sind nur fi.ir mich 
moglich, wenn sie in der Realitiit bleiben. Das heiBt nicht, daB es nicht 
eine Metaphorik gibt, von der man sprechen kann, also es gibt in 'Ben 
liebt Anna' eine Metapher, wenn sich der Junge schon macht mit dem 
Rasierwasser seines Vaters. Aber die realen Bezlige, diese Anfiinge 
mi.issen fi.ir die Kinder verstiindlich sein. 

S- Neben der realistischen Kinder-und Jugendliteratur (in 
Deutschland) gibt es auch BUcher, die in einer phantastischen 
Erzahlweise verfaBt sind. Welche Bedeutung kommt Ihrer Meinung 
nach diesen Bi.ichern zu? Welchen Beitrag leisten sie fi.ir die 
Jugendlichen in unserem technischen Alltag? 

H- Ich finde es wichtig, daB es eine phantastische Literatur, oder 
Fantasy-Literatur gibt. Es ware ganz verheerend, wenn es nur sie 
allein giibe. Denn die beiden Literaturen ergiinzen sich gegenseitig. 
Wenn ein Kind nur Fantasy-Literatur liest, ist das eih Kind, das mit 
aller Energie aus der Wirklichkeit flieht. Fi.ir mich ist es schon 
wichtig, daB die Kinder Literatur kennen, die fi.ir sie realistisch, 
problematisch ist, obwohl es nati.irlich schwierig ist. 

S- Wenn wir die deutsche Kinder-und Jugendliteratur in historischer 
Entwicklung betrachten, erkennen wir besonders in den 50'er und 
60'er J ahren eine auf piidagogischen und didaktischen Ansiitzen 
basierende Kinderliteratur. Erst von den ?O'er Jahren an ist eine 
Wende zu erkennen. Was sind Ihrer Meinung nach die entscheidenden 
Gri.inde dafi.ir? 
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H- Das hat sicher auch damit zu tun, daB es 1968, also wiihrend oder 
auch nach der Studentenrevolte, die ja auch die Literatur bewirkte, 
KinderbUcher gab, die noch einmal das Didaktische ganz stark 
betonen, daB aber andererseits diese Studentenrevolte auch 
Freiheitsrliume schuf, Vorstellungen von Offnungen. Aus diesen 
Offnungen heraus in diese Freiheiten hinein entstand diese ganz 
offene Literatur. Inzwischen waren die 1968'er wieder weg. Die aus 
dieser Revolte entstaridene offene Literatur, die war nicht mehr 
ausgesprochen piidagogisch, sondern das Plidagogische war mit drin. 

S- Welche Tendenzen sind seit den ?O'er Jahren in der deutschen 
Kinder-und Jugendliteratur zu erkennen? Konnte man diese Literatur 
nach Gattungen und Themenbereichen einordnen? Was sind die 
neuesten Tendenzen? 

H- Es gibt in den spiiten 60'er oder ?O'er Jahren eine Literatur, die sich 
ganz realistisch mit gesellschaftlichen Themen auseinandersetzt. 
Zunehmend im Ubrigen auch mit dem Thema Krieg und Frieden. Ich 
wUrde sie als gesellschaftskritische und realistische Literatur 
bezeichnen. Da gibt es noch eine Literatur, zu der ich mich zahlen 
wUrde, die natlirlich auch gesellschaftskritisch ist, aber sie hat 
eigentlich das Ziel, flir die Moglichkeiten des Lebens reale Muster zu 
entwerfen. Wie sieht es z.B. aus, wenn ein Kind seinen Vater verliert; 
was hat das Kind fUr Verletzungen oder wie lebt es mit anderen 
zusammen? Das ist natilrlich auch gesellschaftskritisch, aber es sind 
zugleich auch EntwUrfe, wie ein Mensch etwas aus sich selbst macht, 
wie er sich hilft. Es gibt die ~ontra-Literatur. Es ist die Literatur der 
Phantasie, des Abenteuers, des Kopfabenteuers. 

S- Konnen Sie vielleicht einige Namen nennen? 

H- Also Michael Ende ist ganz deutlich dafUr da, aber es gibt auch 
andere. Es ist auffUllig, daB junge Schriftsteller die Tendenz haben, 
Fantasy-Literatur zu schreiben. 

S- In den Entwicklungsliindern sowie auch in der Turkei hat sich die 
Kinderliteratur, besonders die Jugendliteratur noch nicht richtig 
durchgesetzt. Der groBte Teil der tilrkischen KinderbUcher ist (aus 
dem Blickwinkel der Erwachsenen) mit den Vorurteilen der 
Erwachsenen geschrieben worden. Auch die Sprache ist nicht 
adressatenspezifisch. Allerdings sind natUrlich einige ergiebige und 
die Kinder ansprechende BUcher zu nennen. Hingegen haben die 
deutschen Kinder-und Jugendbi.icher (darunter sind nati.irlich auch Ihre 
Bucher zu nennen), ein bestimmtes Niveau erreicht. Es wird z.B. 
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behauptet, daB die deutsche Kinder-und Jugendliteratur den Kindem 
cine vorurteilslose Welt anbietet, oder Kritikfahigkeit und Toleranz zu 
fOrdern versucht. Wie bewerten Sie in diesem Rahmen die deutsche 
Kinder-und Jugendliteratur? 

H- Das ist ganz schwer zu sagen, denn die kritischen und die 
wissenschaftlichen Bewertungen finden erst allmahlich statt. Es gibt 
cine Kinder-und Jugendliteraturforschung, es gibt Professoren, es gibt 
einen Studiengang, man kann darUber promovieren, das gibt es alles. 
Die Bewertung fallt mir deswegen nicht Ieicht, weil ich nicht weiB, 
wie weit im BewuBtsein der Literaturkritik, -also nicht in der 
Literaturwissenschaft, sondern in der Literaturkritik- die 
Kinderliteratur Uberhaupt schon prasent ist. Sie ist es mehr und mehr. 
Ich kann dazu eine Anekdote erzahlen, die ganz typisch ist. Vor etwa 
8 oder 9 Jahren saB ich mit einem machtigen deutschen 
Literaturkritiker, mit Marcel Reich-Ranicki, zusammen. Seine Frau, 
die sich sehr in der Kinderliteratur auskennt, fragte mich, ob ich 
zufallig die englische Ausgabe von 'Oma' habe. Darauf guckte Herr 
Ranicki und fragte, "wann haben Sie es denn geschrieben, ich kenne 
es }a nicht". Darauf sagte seine Frau: "Es ist ein Kinderbuch, Herr 
Hartling schreiht auch Kinderbiicher." Da war mir wieder klar, was 
fUr ein Klassensystem im Grunde da besteht. Das wird besser. Die 
Kritik ist aufmerksamer geworden. Aber die Einordnung der 
Kinderliteratur als eigenstandige literarische Gattung hat auch bei uns 
noch nicht stattgefunden. In den skandinavischen Landern ist es 
klarer. Bei uns immer noch nicht. 

S- Ich glaube, es gibt sowohl bei uns als auch in Deutschland BUcher, 
die thematisch-stilistisch sehr autoritar geschrieben werden. Bei uns 
haben namlich die fundamentalistischen Kinder-und JugendbUcher 
einen bedeutenden Platz. Was denken Sie, welche Wirkung BUcher 
solcher Art auf den Heranwachsenden haben? 

H- Ich habe solche BUcher als Kind auch lesen mUssen, da ich in der 
Nazizeit aufgewachsen war. Ich war ein Hitlerjunge. Es gab eine ganz 
wilde und faschistische Kinderausbildung. Ich mochte es auch. Es war 
fUr mich extrcm schwer, mich von ganz bestimmten Bildern, die in 
den Jahren in meinem Kopf zwangsmaBig eingepflanzt worden waren, 
zu befreien. Ich war ja sUchtig nach solchen Dingen. Also doktrinare 
Litcratur ist wie ein Gift, es dringt ins Hirn ein, da kann man machen, 
was man will. Und es ist sehr sehr schwer, sich davon zu befreien. 

S- Eben habe ich das Autoritatsproblem erwahnt. Dagegen spricht 
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man von einer anti-autoritaren Kinder-und Jugendliteratur, die im 
allgemeinen auf kritisches Denken abzielt. Was denken Sie tiber die 
anti-autoritare Kinder-und Jugendliteratur? Wie konnte man Ihrer 
Meinung nach die Rahmenbedingungen einer solchen Literatur 
bestimmen? 

H- Sie werden staunen, aber ich halte von diesem Begriff nicht viel. 
Aus einem ganz einfachen Grund. Kein Mensch, kein Kind auf der 
Erde - wirklich in jedem Land, auch in Deutschland-hat auf die Dauer 
viel davon, daB es nur anti-autoritar erzogen wird. Denn ein Kind wird 
in seinem Leben unendlich vielen Leuten begegnen, die autoritar 
regieren, die Grenzen ziehen, die aggressiv werden usw. Es gibt 
i.ibrigens in Deutschland schon eine relativ breite Forschung i.iber die 
Kinder, die zwischen 1968-75 anti-autoritar erzogen worden sind. 
Dazu gehoren i.ibrigens unsere auch. Sie sind heute die AutoriHirsten. 
Das ist etwas sehr Seltsames. Diese Jupi-Generation, die heute in 
Fabriken, in den Firmenetagen in die Managerwelt geht, ist so 
unglaublich autoritlir, daB wir erschrecken. Ich halte es fiir viel 
sinnvoller, daB eine Literatur nicht dariiber nachdenkt, ob sie autoritar 
oder anti-autoritLir ist, sondern ob sie frei ist. Und frei heiBt, frei sein 
im Umgang mit der Umwelt; sich mit den Autoritaren und mit der 
volligen Freiheit, die auch nicht immer hilft, sondern die man 
begrenzen soli, auseinandersetzen. Also da bin ich inzwischen 
wirklich sehr nachdenklich, weil ich nicht glaube, daB nur das 
Anti-autoritlire den Menschen befreit, sondern es entUiBt ihn in einen 
offenen Raum, in dem er dann sozusagen die Patterns, die Muster 
nicht kennt, und sich standig V'erletzt und am SchluB alles macht, was 
man mit dieser Erziehung nicht wollte, er wird autoritar, weil er sich 
so am besten schUtzt. 

S- Auf welche Art und Weise nehmen Sie Kontakt mit den Kindem 
auf? Welche Botschaft wollen Sie den Kindem und Jugendlichen mit 
Ihren Biichern vermitteln? 

H- Es gibt im Kinderbuchinstitut in Frankfurt eine Sammlung von 
Kinderbriefen, die an mich kamen. Es sind sicher, wenn man aile 
Briefe zusammennimmt, tiber 50.000. Die sind fi.ir Studenten zum Teil 
hochinteressant. Der Kontakt mit Kindem ist so etwas, was man sich 
vor Erwachsenen nicht traut. Das andere ist, daB meine Themen 
immer wieder wechseln, und daB ich mich frage, wie Kinder auf ganz 
bestimmte Themen, wie: wenn ein Kind erwartet wird, reagieren wie 
ich es jetzt in meinem neuen Buch erzahle. Es ist gar nicht so einfach. 
Das ist fUr mich auch ein neues Thema, da muB ich auch neu 
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herangehen, da unterhalte ich mich mit Kindem. Ich unterhalte mich 
und versuche mir ihre Reaktion klar zu machen. Die Kinder reagieren 
zu unterschiedlich, nicht wie Erwachsene. Sie sind direkter, offener 
und naiver, wobei diese Naivitat nattirlich nur eine von uns aus 
gesehene Naivitllt ist. Das ist namlich ein Reu;;ieren ohne Erfahrung. 
Aber es ist ein Reagieren mit derselben Spontanitat, mit einer 
Emotion, die vielleicht tiefer geht als unsere. Das mache ich also. 
Diesen Austausch von Kontakt, den mache ich. 

S- In welche Sprachen sind Ihre BUcher Ubersetzt worden? Kann die 
Kinder-und Jugendliteratur im Bereich der interkulturellen 
Kommunikation einen wichtigen Platz einnehmen? Wie ist die 
Rezeption Ihrer Werke in diesen Uindern, in deren Sprache Ihre 
BUcher Ubertragen sind? 

H- Ich habe inzwischen eine Menge von Erfahrungen machen konnen. 
'Ben liebt Anna', 'Das war der Hirbel', 'Alter John' sind die 
Haupttibersetzungen. Die 'Oma' ist in aile wichtigen Sprachen Uberstezt, 
ob es Arabisch ist, oder Urdu, oder Spanisch, in europaische Sprachen 
sowieso, ins Portugiesische, ins Brasilianische usw .. Was Kinderliteratur 
da bewirkt hat, kann ich allerdings nur an zwei, drei Landerbeispielen 
sehr prazis sagen. Es ist einmal in Spanien ohne Zweifel deutsche 
Kinderliteratur, deutschsprachige natUrlich, ob das C. Nostlinger ist, oder 
K. Kqrdon, oder ich und noch ein paar andere, die in der Entwicklung 
nach Franko einen ganz bedeutenden Anteil hat. Und die heute als 
Standard gilt, absolut als Standard. Es gibt noch zwei weitere Beispiele. 
Die Franzosen haben die deutsche Kinderliteratur erst sehr spat entdeckt. 
Heute bin ich dort sehr gern Ubersetzt. In Frankreich sind aile meiner 
BUche fUr Erwachsene, aile mit ganz wenigen Ausnahmen, erschienen 
und Preise bekamen sie natUrlich auch. Die Kinderliteratur wurde erst 
spater entdeckt, wei! sie zu der Zeit ein ganz anderes Bild von mir hatten. 
Heute ist 'Ben liebt Anna' in Frankreich SchullektUre. Vor all em in den 
Freinet-Schulen, also an offenen Schulen ist es ein Buch, das zum Teil 
dramatisiert wird. Es hat aber sehr lange gebraucht. Die 'Kriicke' ist 
offenbar in Amerika mit einer sehr guten Ubersetzung erschienen, hat 
dort einen Preis bekommen. Es wird nun komischetweise in Amerika 
nicht nur bei SchU!ern, sondern auch bei Didaktikern als ein 
Musterbeispiel fi.ir Kriegs-und Antikriegsliteratur diskutiert. Das konnte 
ich nicht ahnen. So wie in Japan eben mit der 'Alte John', wo die 
Moglichkeit geschildert wird, daB ein alter Mann drei Mal neu anfangt zu 
Ieben. Diese Wirkung von BUchern ist unvorhersehbar. Es ist eine 
Uberraschung. Und das finde ich eindrucksvoll und schon. Es freut mich. 
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S- Gibt es e1mge von Ihren Kinderbtichern, die Sie gerne ins 
TUrkische Ubersetzt sehen mochten, bei denen Sie denken, daB sie hier 
gut ankommen wOrden? 

H- Die 'Krucke', es wi..irde mich sehr freuen, wenn die hier tibersetzt 
wird. 'Ben liebt Anna' ist schon tibersetzt. FUr mich ist nur das 
wichtigste aller BUcher 'Das warder Hirbel'. Das ist ein Buch eines 
behinderten Kindes, das jtingste Buch. An dem hange ich besonders. 
Aber ich glaube schon, daB die 'Kri..icke' und 'Oma' und 'Das war der 
Hirbel', diese drei schon wichtig sind. 

S- Raben Sie schon mal die Gelegenheit gehabt, einige ti..irkische 
Kinderbuchautoren kennenzulernen? 

H- Nein. Uberhaupt nicht. 

S- Werden Sie weitere Kinder-und JugendbUcher schreiben? Haben 
Sie z.B. im Augenblick neue Projekte? 

H- Im Moment schreibe ich 'Franz Schubert'. Ich habe schon 
Material fUr ein neues Kinderbuch gesammelt. Eine Erzahlung von 
einem ti.irkischen Mlidchen, das in Deutschland lebt. Wenn ich mit 
dem 'Franz Schubert' fertig bin, schreibe ich dieses Kinderbuch fettig. 
Ich weiB nicht, das Thema, das brennt mir auf der Seele. 

S- Eine letzte Frage. W elche Rolle tibernimmt die Kinder bzw. die 
Jugendliteratur im Werdegang eines Menschen? 

H- Dies ist unterschiedlich. Die Kinder lesen viel. Darum ist die 
Kinderliteratur oft absolut pra.gend. Die ist wirklich entscheidend. Es 
ist eine ganz·einfache Sache. Es gibt in der Kindheit zwei Arten von 
Literaturen. Die, die man lesen muB, das ist die Schulliteratur. Und 
die, die man lesen kann, die Lustliteratur. Und diese Lustliteratur, die 
von Kindem sehr genutzt wird, das ist schon ein StUck Leben und 
ihnen nicht mehr zu nehmen. Im Outen und im Bosen, es pragt schon. 

S- Konnte man behaupten, daB die Kinder-und Jungendliteratur eine 
BrUcke ist zur Erwachsenenliteratur? 

H- Ja sicher. Urn nur eine Moglichkeit zu zeigen: Erwachsene, die in 
ihrer Kindheit vor allem triviale Literatur gelesen haben - nicht nur 
Comics, denn Comics sind nicht immer trivial, es gibt auch sehr gute 
Comics - also eine Form von billiger happy-end Literatur, wo es 
immer gut und schon ist, kommen in ihrem spateren Leben kaum aus 
dieser Literatur heraus. Sie werden auch als Erwachsene diese triviale 
Literatur weiterlesen. Das ist klar. 
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Zebra iP~iROGLU 

Kinder~und Jugendliteratur im Schatten des islamischen 
Fundamentalismus 

Anarchie oder Kritik? 

Der Regisseur Peter Weir aus Australien zeigt in seinen Film "Dead 
Potes Society" eine Schule, in der ein konservatives Erziehungssystem 
herrscht, das ausschlieBlich auf der Tradition basiert, auf strikten 
Regeln, AutoriHit, Nationalismus und strengen moralischen 
Prinzipien. Diese seit alters blind befolgten Grundsatze erschtittert ein 
neu versetzter Lehrer von Grund auf, der seine Schiller zu freiem, 
selbstandigem Denken emanzipativ erzieht und so die Isolierung der 
Schule gegentiber dem realen Leben zu tiberwinden sucht. So 
entdecken die seit Jahren an ihrer freien Entfaltung gehinderten 
SchUler sich selbst, ihre Fahigkeiten, Neigungen und Begabungen. 
Einige gehen an den dabei entstehenden dramatischen Konflikten 
zugrunde. Doch gibt es wiederum einige, die lernen Widerstand zu 
leisten. Obwohl der Lehrer entlassen wird, endet der Film mit einem 
Hoffnungsschimmer: Nati.irlich nicht von heute auf morgen, aber eines 
Tages wird sich schon einiges andern. 

Im Film wird darauf aufmerksam gemacht, daB die BegrUndung "ich 
wollte ... aber die Bedingungen erlauben es nicht" cine Art Flucht ist. 
Der Film zeigt, wie wichtig es ist, die festgelegten Grenzen zu 
tiberschreiten, er zeigt aber auch, welche Gefahren das mit sich bringt. 
Ein beruhigender Film ist das also nicht. Diejenigen, die die 
Verhaltensweise des Lehrers als extrem und militant kritisieren, 
werden erbittert darUber sein sich einem System unterordnen zu 
mtissen, das ihnen gar keine Freiheit eindiumt. Diejenigen jedoch, die 
fUr die Abschaffung der alten Wertvorstellungen sind, mUssen auf 
dem Wege dahin mit Verlusten und Leiden rechnen. 

Heutzutage herrscht auch in der TUrkei ein veraltetes und korruptes 
Erziehungssystem. Sich darin zu engagieren ist wohl nowendig. Aber 
wie? Indem wir von heute auf morgen aile Gewohnheiten und 
traditionellen Werte auf einmal ablehnen oder langfristig die starren 
Regeln abzuschaffen versuchen? Durch emotionale Reaktionen oder 
gut durchdachte Schritte? In einer Szene des Films fordert der Lehrer 
seine SchUler auf, ihre BUcher zu zereiBen. Er will zeigen, wie falsch 
die traditionelle vom Leben isolierte, nur auf abstrakte 
Wissensansammlung basierende Literaturerziehung ist. Das ZerreiBen 
des Buches, das einen Neubeginn symbolisieren soli, empfinde ich 
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etwas militant. Wenn wir namlich etwas verandern wollen, miissen wir 
mit konstruktiven Mitteln vorgehen, statt uns die zerstOrerischen 
Methoden des unterdri.ickenden Systems zueigen zu machen. Ware es 
nicht zweckmaBiger, der Lehrer wiirde, anstatt das Buch zu zereiBen, 
mit seinen SchUlern ausfiihrlich diskutieren, sie dadurch auf die 
festgefahrenen und veralteten Unterrichtsstrukturen aufmerksam 
machen? Auch konnte er ihnen andere, neue Bucher empfehlen, die sie 
zur kritischer Denkweise anregen konnten. Begriffe wie freies Denken, 
Unabhangigkeit und Selbstandigkeit kann man in einem Menschen 
nicht durch emotionalisierende Aktionen, sondern nur durch Motivation 
zu kritischem und differenziertem Denken ins Leben rufen. Ratte sich 
der Lehrer verniinftiger, realistischer verhalten, hatte er vielleicht den 
Selbstmord jenes Schi.ilers, der in eine Militarschule geschickt wird, 
obwohl er Schauspieler werden mochte, doch verhindern konnen. 
Meines Erachtens ist kritisch aufklarendes Denken der einzige Weg 
eines Erziehers, der sich dem existierenden Erziehungssystem nicht 
anpassen will und Reformen fi.ir notwendig halt. 

Wie kann man aber kritisches Denken lehren? Ist es iiberhaupt 
moglich, durch Einzelinitiativen in dieser Richtung wirksam zu sein? 
Zunachst ist es wohl notwenig, daB man sich in die Welt des Kindes 
hineinbegibt und versucht, zu ihm einen Dialog zu finden. Zu diesem 
Zweck gelten als die geeigneten Mittel nicht nur Bucher, die primar 
Kinder und Jugendliche betreffen, sondern auch andere Mittel wie 
Film, Fernsehen, Comics und Werbung, deren unmittelbarer EinfluB 
auf sie nicht zu iibersehen ist. Der Gebrauch sowie die Auswahl des 
geeigneten Materials haben jedoch eine kritische Auseinandersetzung 
damit zur Bedingung. Von welchen MaBstaben und Prinzipien sollte 
man dabei ausgehen? Urn dies festzustellen, wollen wir uns die 
heutige Situation, besonders den fundamentalistischen EinfluB auf 
Kinderliteratur der letzten Jahre naher ansehen. 

Die heutige Situation 

Die heutigen Erziehungsmodelle in der Tiirkei iiberschiitten den 
SchUler mit abstraktem Wissen, ganz wie es auch der Film "Dead 
Poets Society" zeigt, weshalb ein echter Dialog zwischen den 
Lehrenden und Lernenden nicht zustande kommen kann. Es gibt nur 
eine einseitige Kommunikation, die auf der absoluten Autoritat des 
Lehrers basiert. DaB das autoritare Erziehungssystem sogar in den 
besten Schulen nicht iiberwunden ist, sondern mit Hilfe von 
Notendruck, Auswendiglernen, Nacherzahlen und Konkurrenzdruck 
iiberlebt, hat in den letzten Jahren dazu gefiihrt, daB die 
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fundamentalistische Bewegung, die auf Religion und Nationalismus 
im engeren Sinne beruht, immer einfluBreicher wird. 1 Diese 
Bewegung nutzt sowohl das Dilemma aus, in dem sich die 
Jugendlichen wegen des autoritaren Schulsystems befinden, als auch 
die Konflikte der jungen Leute im Pubertiitsalter. Sie zielt bewuBt auf 
SchUler im Sekundiirschulaiter. 

Ihre allerwichtigste und zuverlassigste Untersti.itzung ist die 
fundamentalistische Kinder-und Jugendliteratur, die auf festgeiegten 
Grundsatzen beruht wie Religion und Traditionalismus, Chauvinismus 
und Feindschaft gegeni.iber westlich orientierten Wertvorstellungen 
und die eine direkte EinfluBnahme auf Kinder und Jugendiiche in 
dieser Richtung anstrebt. 

Beispiele aus der fundamentalistischen Kinderliteratur: 
Marchen, Sagen und Comics 

Urn zu verdeutlichen, wie Kinder-und Jugendiiteratur ais ein 
wirksames Erziehungsmittel miBbraucht wird, untersuchen wir im 
folgenden einige Beispieie. In Zeitschriften, besonders fUr Kinder im 
Grundschuialter, treffen wir auf zahireiche Heidengeschichten, 
Kriegsszenen und brutale Bildergeschichten, die aile den Islam als die 
beste Religion und die Ti.irken ais die groBten Heiden darstellen. Ein 
Zitat aus einem Comic, in dem mit brutalen Kriegsszenen dargestellt 
wird, wie Seid Ali Reis die Christen besiegt: "Die alte Kirchenruine 
verwandelte sich unter Allah Allah Rufen im Nu in einen wusten 
Kriegsschauplatz. Kriegsgetose, Schlachtrufe und Todesgeschrei und 
Gewimmel. Die Heiden, die sich blutdiirstig auf den Feind sturzen, um 
den Tod des Gefallenen zu riichen." 2 Solche Geschichten sollen die 
Kinder nicht nur gegen Fremde und Andersglaubige provozieren, 
sondern ihnen auch primitive Wertvorstellungen aufzwingen wie "den 
Feind durch die Kraft des inneren Giaubens besiegen", "der groBe 
isiamische Held, der nie besiegt werden kann", "Der Ti.irke ais der 
Held der Heiden" usw. 

In den Kinderzeitschriften treffen wir haufig auch auf didaktische 
Horrorgeschichten. In einer solchen Geschichte verrichtet z.B. eines 
Tages ein Kind sein Gebet nicht. Da triiumt es im Schlaf, wie 
versti.immelte Gestalten ihm deshalb Zunge und Hiinde abschneiden 
wollen. Die Lektion ist: "Bete das Vaterunser regeimaBig zu dem, der 
Dir diese Organe geschenkt hat". 3 Hier sehen wir, daB das Kind 
1. [Wedel 1991: 1291.] 
2. [GOI <;ocuk Juni 1989:44]; gezeichnet von Ahmet <;aktl 
3. Raya in [GOI <;ocuk August 1988:19] 
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gezwungen wird, fromm zu sein, indem es gebrechliche Menschen als 
furchterregende und elende Menschen diskriminiert. DaB die 
Gebetsweigerung zur Folge hat, daB man versti.immelt wird, zeigt, daB 
die gebrechlichen Menschen in dieser Geschichte bestraft worden 
sind, weil sie ihre religiOse Pflicht vernachHissigt haben. Diese Art 
von Geschichten, die die Kinder schon im friihen Alter gegentiber 
allem Fremden und Andersartigen ablehnend machen sollen, hat mit 
religiOser Erziehung wenig zu tun. 

Sogar in den Karikaturen und Comics, die primlir eine unterhaltende 
Lekti.ire erzielen, spielt der Angstfaktor eine groBe Rolle, z.B. in der 
Geschichte der Familie ~a~kmgiller: Ein Kind verschweigt seinen 
Eltern die schlechte Note; ahnlich ist die Verhaltensweise der Mutter, 
die ihre neu gekauften Schuhe vor ihrem Mann versteckt. Das jiingere 
Kind jedoch zeigt die Schuhe vor, so daB die LUge schnell 
herauskommt. 4 Aus dieser Geschichte, die die Mutter genauso 
unmi.indig zeigt wie das Kind, lernt man folgendes: "Li.igen haben 
kurze Beine. Dem Vater verheimlicht man nichts". 

Vor allem Marchen und Sagen haben in der fundamentalistischen 
Kinderliteratur den Vorrang. Die Darstellung einer fiktiven, irrealen 
Welt und die Bestimmung von Gut und Bose in einem strengen 
Rahmen machen Mlirchen besonders beliebt. Auch Sagen sind sehr 
popular, weil sie in einpragsamen Bildern die alten Sitten und 
Gebrauche wieder vergegenwartigen. Unabhangig von den positiven 
Seiten der Marchen und Sagen, z.B. Anregung der Phantasie, 
Darstellung einer bunten, abenteuerlichen Welt usw., werden diese in 
der fundamentalistischen Kinderliteratur nur zu dem Zweck gebraucht, 
die alten Sitten und Gebrauche schmackhaft zu machen und sie 
unverandert, wie sie waren, aufrechtzuerhalten und den Kindem in 
strikten Schwarz-WeiB-Bildern starre Gedankenmuster aufzuzwingen. 
Die Aktualisierung der Vergangenheit, die Kontinuitat des Kulturerbes 
sind dabei die Grundprinzipien. 

FUr die Lesergruppe im Vor-und Grundschulalter werden folgende 
psychologische Faktoren berUcksichtigt: Erstens spielt der Angstfaktor 
im Leben der kleinen Kinder eine groBe Rolle, weil ihnen die 
Grenzlinie zwischen der Innen-und AuBenwelt, zwischen Traum und 
Wirklichkeit nicht ganz ~ewuBt ist. Aus diesem Grunde legt das 
fundamentalistische Erziehungssystem einen besonderen Wert auf 

4. $a~kmgiller (Familia Ratios), verfaBt und gezeichnet von Yalgm Turgut, in [GOI <;ocuk Juni 
1989] 
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Erziehung durch Abschreckung und Disziplin. Zweitens eignen sich 
kleine Kinder Werturteile wie gut und schlecht, richtig, falsch, stindig, 
schamhaft usw. besonders leicht an, weil pie die Wirklichkeit in ihrer 
Vielschichtigkeit, in ihren WidersprUchen und Spannungen gar nicht 
wahrnehmen konnen und deshalb in Abstraktion verfallen. Dadurch 
konnen sie sehr leicht manipuliert werden. Die fundamentalistische 
Kinderliteratur nutzt das aus, indem sie Selbstgefalligkeit, 
Uberheblichkeit und Chauvinismus als ihre Grundprinzipien 
anerkennt und durch verstarkte Vorurteile und Aggressionen 
gegenliber allem Fremden und Andersartigen die Kinder zu 
manipulieren versucht. 

Entwicklungsromane 

Wahrend in.den didaktischen Kindermarchen, Sagen, Geschichten und 
Comics Angst und Aggressionsfaktoren i.iberwiegen, spielen in der 
Lektlire fi.ir Jugedliche, vor allem in den Jugendromanen, andere 
Faktoren, z.B. Einsamkeit und Isolierung, Anpassungsschwierigkeiten, 
Identitatssuche, die Suche nach personlicher Anerkennung, 
Geltungssucht, Entfremdung, Abenteuerlust etc., eine starke Rolle, die 
von der fundamentalistischen Jugendliteratur ihrer Ideologie 
entsprechend miBbraucht wird. Bevorzugt werden 
Entwicklungsromane. Die Hauptfiguren sind junge Leute, die nach 
vielen Irrwegen schlieBlich den richtigen Weg, das GlUck und die 
innere Ruhe finden. Die Figurenkonzeption, die Problemstellung 
(Generationskonflikt in der Familie, Schwierigkeiten in der Schule), 
der Handlugsbau (Widerstand, Emporung, Kampf urn Befreiung usw.) 
sind sehr geschickt gewahlt und in einer flatten Sprache verfaBt, urn 
zu ermoglichen, daB der Leser nicht befremdet und abgeschreckt wird, 
sondern sich mit der Hauptfigur unmittelbar identifiziert. Aile 
Romane gehen von einer FUhrerfigur aus, deren Lebensftihrung und 
Verhaltensweise als vorbildlich dargestellt wird, wobei strikte und 
festgefahrene Werturteile wie das Gute, das Bose, das Richtige und 
das Falsche schablonenhaft angeboten werden. Werte wie freies 
Denken, Personlichkeit und Individualitat, Modernitat und Kritik sind 
einer fundamentalistischen Bedeutungsveranderung unterworfen. 
Freies Denken bedeutet hier ein Denken, daB sich dem Islam 
unterordnet. Ein Jugendlicher z.B., der stark vom Westen beeinfluBt 
ist, hort auf, ein Durchschnittsmensch, ein unwichtiger Punkt in der 
Menschenmasse zu sein, nachdem er sich der islamischen Bewegung 
angeschlossen hat. Er verwandelt sich in eine Personlichkeit, die 
Selbstkritik und Selbstkontrolle i.ibt und nicht mehr Sklave seiner 

119 



Schwachen und Triebe ist. 

Die Handlung dreht sich in der Regel urn die Suche nach ldentitat. Sie 
wird manchmal emotional zugespitzt durch eine ungewohnliche 
Liebesgeschichte. Das Geflihrliche an diesen Romanen ist, daB sie den 
Jugendlichen eine fertige Antwort auf jede Frage anbieten und sie so 
zum Widerstand gegen die Schule, die Familie und ihre Umgebung 
provozieren, ein Widerstand der aber nicht zur Befreiung, sondern in 
noch groBere Zwange flihrt. Die Jugendlichen, die durch das autoritare 
Erziehungssystem nie gelernt haben, selbstandig zu denken und zu 
handeln, sind deshalb gegentiber· solchen Provokationen besonders 
anfallig. Je starker der Druck ist, dem sie in der Schule und in der 
Umgebung ausgesetzt sind, je mehr sie an Anpassungsschwierigkeiten 
leiden, desto Ieichter fllllt es ihnen, sich von der Familie und der 
Schule loszulOsen und an die neue Umgebung, die ihnen Rettung und 
Freiheit bietet, anzupassen. So geraten sie wie hypnotisiert vom Regen 
in die Traufe. Die Methoden, die dabei benutzt werden, sind auBerst 
geschickt L<~td raffinie11, da man den Jugendlichen das Geftihl gibt, als 
wtirde man sich mit jedem einzelnen individuell beschaftigen und alle 
Mittel daran setzen, ihm weiterzuhelfen. Wahrend man in manchen 
Jugendromanen von einer gedampften Provokation sprechen kann-der 
Jugendliche z.B., der den richtigen Weg gefunden hat, versucht ..;eine 
Freunde und Bekannte auch zu beeinflussen-wird sie in andcren 
Romanen tiberspitzt zu Aggression und HaB, die zu militanten 
Handlungen fi.ihrt. "Entweder gehorche ich meinem Gott oder meinen 
Eltern. Ich ziehe Gott vor. Ic~ befolge seine Gebote. Und bin gegen 
alles, wogegen Gott auch ist, so bin ich gegen die ganze Gesellschaft. 
lchfuhle mich wie eine verirrte Kugel, mein Ziel ist noch unbestimmt, 
ich weij3 nicht wen und wie ich treffen werde", sagt in einem Roman 
eine der Personen. 5 

Bei diesen J ugendromanen werden folgende psychologische Faktoren 
berticksichtigt: 

- Der Druck, der durch das autoritare Erziehungssystem entsteht 

- Anpassungsschwierigkeiten der Jugendlichen im Pubertatsalter 

- Fehlender Dialog mit der Familie. Ablehnendes Verhalten und 
Gleichgtiltigkeit des naheren Bekanntenkreises 

- Geltungssucht, der Wunsch angenommen und respektiert zu werden 

5. [Uzunyaylah, 1988] 
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- Die Sehnsucht nach Liebe, Freundschaft, Solidaritat in einem Milieu, 
in dem jeder auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist 

- Der Wunsch, sich einem Vorbild, einer Ftihrerfigur unterzuordnen 

- Interesse an Irrationalem 

- Das Fehlen einer Freizeitbeschaftigung wie etwa Sport, Kunst usw., 
die die Energie un,d Aktivitat der Jugendlichen zu etwas Positivem 
kanalisiert 

- Die Neigung, sich Ieicht von einem Ereignis oder einem Menschen 
mitreiBen zu lassen 

Eine kritische Stellungnahme zu den Grundsatzen der 
fundamentalistischen Kinderliteratur 

Die fundamentalistischen Kreise geben uns ein Beispiel daftir, wie 
Kinder-und Jugendliteratur als Erziehungsmittel eingesetzt werden 
kann. So ahnlich mUssen einzelne und Gruppen, die eine Alternative 
zum Fundamentalismus anstreben und filr moderne Erziehung sind 
vorgehen und die g~~igneten Werke, die zum Denken anregen und zur 
Emanzipation und aufk:liirendem Verhalten motivieren, sorgfaltig 
auswahlen und den Kindem anbieten. Diese Werke konnen sowohl als 
Unterrichtsmaterialien benutzt werden als auch als Lekttire in der 
Freizeit. Urn aber konkret feststellen zu konnen, welche MaBstabe 
dabei benutzt werden sollten, will ich hier die Grundsatze der 
fundamentalistischen Kinderliteratur mit den Grundsatzen 
kritisch-modernen Denkens konfrontieren, die eine gute Kinder-und 
Jugendliteratur nicht verletzen dUrfte. 6 

1. Das eindimensionale Denken 

Der Fundamentalismus kennt nur eine Wahrheit, das ist der blinde 
Gehorsam gegenUber den 'Islamischen AutoriUHen aller Art. 
Dementsprechend werden die Koranverse ausgelegt. Spielen ist z.B. 
etwas, was dem Koran nach nicht toleriert werden kann; eine 
Ausnahme bilden nur die sogenannten zweckmaBigen Spiele: "Die 
Madchen sollten mit Puppen spielen, da sie spiiter ja Hausfrauen 
werden. Die Jungen jedoch reiten, schwimmen und schiejJen. Denn 
man braucht So/daten." 7 Durch diese Ideologie, die die Mtidchen als 

6. Diese Konfrontation Iinde! sich auf allgemeinerer Ebene ausgearbeitet bei [Meyer 1989: 
155-200) 
7. Doz. Dr. Ibrahim Canan, Egitim, Ruhi Geli~me ve Oyun (Erziehung, seelische Entwicklung 
und ~pial) zitiert in [<;ocuk Edebiyatl Y1111g1 1987: 254) eine der Geschichten des Propheten von 
lbni 6mer: Der Prophet Mohammed erkundigte sich nach einem Freund "Wo ist er denn?" und 
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die Hausfrauen von morgen, die Jungen aber als Soldaten in 
bestimmte Rollen einzwangt, werden die Kinder schon im frtihen 
Alter manipuliert. Die Religion wird dabei als ein Mittel zu 
ideologischen Zwecken benutzt. Wie bereits erwahnt, Werden Begriffe 
wie Freiheit, Kreativitat, Rationalitat, kritisches Denken usw. von 
dieser Ideologie neu bestimmt. 

Dem kritischen Denken dagegen ist das eindimensionale Denken 
fremd, da es nicht nur eine, sondern viele Wahrheiten kennt. 
Hauptsache ist, daB man von verschiedenen Aspekten ausgehend sich 
eine eigene Meinung bildet und dabei andere Meinungen respektiert 
und toleriert, ohne die Fahigkeit zu verlieren, selbsHindig zu denken. 
Kritisches Denken ist frei von festgefahrenen Ideen, weshalb es alle 
Weltanschauungen ablehnt, die behaupten, sie hatten die alleinige 
Wahrheit. 8 Der bekannte tschechoslowakische Schriftsteller iind 
Politiker Vaclav Havel sagt, daB sein Yolk am Ende einer langen 
Druckperiode, immun geworden sei gegen jegliche Art von 
V erallgemeinerungen, ideologischen und demagogischen Aussagen, 
die sich direkt an Emotionen wenden. Er sagt: "Wahrend Zweifel an 
der Sprache das Negative verbessern kahn, kann Vertrauen zur 
Sprache in Katastrophen fiihren." Er ftigt hinzu: "Die Sprache ist 
einerseits ein Licht in der Finsternis, andererseits ist sie ein 
abgeschossener Pfeil, der das Ziel trifft. Sie kann namlich eine 
Gesellschaft mit ihren Begriffen ,von Freiheit und Wirklichkeit stark 
beeinflussen, aber auch wie eine Hypnose wirken, die die Massen 
fanatisiert und in tiJdliche Gefahren fiihrt". 9 

2. Das Kind ist ein Engel 

Das fundamentalistische Denken beschreibt Kinder folgendermaBen: 
"Die Kinder sind weltliche Verkorperungen von Engeln, gottliche 
Existenzen ", und verteidigt ein abstraktes, von der Reali tat isoliertes 
ideales Kinderbild. Die Kinderliteratur sei "nicht nur fur Kinder da, 
sie bedeute auch eine Riickkehr der Erwachsenen in diese gliickliche 
Welt, die sie vor vielen Jahren verlassen haben." 10 Dementsprechend 
wird darauf hingewiesen, welche relevante Rolle die Marchen und die 
Heldensagen in der Erziehung spielen: "Kinder erleben niimlich die 

erhielt die Antwort "er spielt". Mohammed drOckte seine Unzulriedenheit so aus: 'Wir sind nicht 
geschaffen, um zu spielen". Man sagle ih~ "e~ schieBt Pleile ab." Der Prophet: "Das ist kein 
Spiel, sondern eine sinnvolle Tatigkeit". In lbni Omers Bericht ist einerseits eine Ablehnung von 
Spielen, andererseits eine Erlaubnis zu spielen, soweit diese nOtzlich sind, zu linden. Das 
Pleilspiel ist nicht nur ein vergnugliches Spiel, sondern auch militarisches Training. 
8. [Meyer 1989: 131., 39, 1851.] 
9. [Havel 1990: 8] 
10. Muhsin llyas Suba!?l in [<;:ocuk Edebiyatl Ytlllgt 1986: 386) 
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erste Rosaperiode des Lebens, deshalb konnen sie ihre Vorbilder nur 
aus dem goldenen Zeitalter der Miirchen und der Heldensagen 
wiihlen. Die Guten, die Heiden, die Edlen und die Gerechten miissen 
immer wieder fiir den Sieg kiimpfen, his die bosen Riesen am Ende 
unterliegen und alle Hindernisse iiberwunden sind." 11 "Die Frage ist: 
Was kann den kleinen Seelen schaden? Gemeine Abenteuerromane? 
Oder Keloglan-Miirchen, in denen der Gute oder der Gerechte immer 
siegt und dann die Prinzessin ehelicht?" 12 "Die Kinder haben 
festgelegte Urteile dariiber, was gut und was bose ist, was hiifJlich und 
was schon ist. Diese Werte sind fiir sie absolut. Etwas ist entweder gut 
oder bose, es gibt keinen Mittelweg. Gerade die Marchen bestatigen 
dadurch das moralische Bewu.fJtsein der Kinder". 13 

Kritisches Denken dagegen sieht das Kind als ein komplexes Wesen, 
das genauso seine Probleme hat wie ein Erwachsener. Es ist kein 
i.ibemati.irliches Lebewesen, kein Engel, sondem ein Individuum, eine 
Personlichkeit. Da ein groBer Wert auf die Entwicklung und 
Ausbildung der Personlichkeit gelegt wird, soli den Kindem nichts 
verborgen werden. Sie sollen nicht in eine rosarote Welt entfi.ihrt 
werden, die mit der Wirklichkeit nichts gemein hat. Deshalb werden 
auBer den Marchen, die scharfe Grenzen zwischen gut und bose 
ziehen, auch BUcher bevorzugt, die die Probleme der Kinder 
behandeln und sie zum Nachdenken anregen. Wenn man namlich den 
Kindem als Leselekti.ire nur Marchen anbietet, indem man die 
negativen Seiten von Marchen wie z.B. Isolierung vom realen Leben, 
Passivitat, einseitige, festgefahrene Ideen usw. total i.ibersieht, konnte 
die LektUre unerwi.inschte Wirkungen haben. So entstanden in den 
sechziger und siebziger Jahren Marchenparodien (Gegenmarchen), die 
die Phantasie und das RealitatsbewuBtsein des Kindes zu fOrdern und 
ihre negativen Wirkungen zu mildern versuchen. Necati Zekeriya, 
Kinderbuchautor jugoslawischer Herkunft, weist auf die Wichtigkeit 
der modernen Marchen hin und sagt in diesem Zusammenhang: "In 
einer Zeit, woes Rundfunk und Fernsehen gibt, glaubt doch niemand 
an einen Heiden aus irgendeiner Zeit, der mit seinem Schwert mit 
einem Schlag zehntausende von Feinden auf einmal erledigt". 14 

11. Ahmet Kabakl1, Romantik Qag (Die romantische Zeit der Kindlheit, in [Qocuk Edebiyat1 Villlgl 
1986: 228] 
12. Prof. Dr. HOsrev Hatemi, Bizde Qocuk ve Qocuk Edebiyatl (Kinder und Kinderliteratur bei 
uns), in [Qocuk Edebiyat1 Y1111gl 1986: 69] 
13. Dr. Necmettin Turinay, Qocuk, Masal ve $iir (Kinder, Marchen und Gedichte) in (Qocuk 
Edebiyatl Yilhgl 1986:235] 
14. Necati Zekeriya, Yugoslavya'da TOrk9e Qocuk Edebiyat1 (TOrkische Kinderliteratur in 
Jugoslawien) in [Qocuk Edebiyat1 Yilhg1 1986: 365] 
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Die fundamentalistische Richtung ist nati.irlich auch gegen die 
Massenmedien. Kritisiert wird aber nicht, daB die Medien die Kinder 
zur Passivitat drangen und stark manipulieren, sondern nur daB sie 
durch die Medien vorzeitig Kenntnisse erwerben und erwachsen 
werden. Kinder seien arme, hilfsbediirftige Wesen, die vor Gefahren 
von auBen geschiitzt werden miissen. 15 Die Zeit, wo die Kinder im 
Elfenbeinturm einer Kindheitsidylle behiitet waren, liegt jedoch 
zuriick. Kinder von heute sind aufgeschlossen und aktiv, denn sie 
werden jeden Tag mit der RealiHit konfrontiert. Versucht man sie 
gewaltsam davon fernzuhalten, so erzieht man sie zu unselbstandigen 
und unmiindigen Wesen. Gerade das ist aber genau das Ziel der 
fundamentalistischen Bewegung. 

3. Die Macht der Traditionen 

Die fundamentalistische Anschauung verteidigt einen 
Traditionalismus im engeren Sinne; der aile neuen Entwicklungen 
ablehnt. "Wir verdanken unsere Existenz der Aufrechterhaltung der 
Traditionen, sie sind unsere Zukunft", 16 "Wir durfen nicht vergessen, 
daj3 die Kultur ein dauerhaftes Gebilde ist. Wir mussen das bewuj3t 
machen, indem wir die Vergangenheit aktualisieren." 17 Auf solche 
Meinungen, die die Macht der Tradition verabsolutieren, trifft man 
des Ofteren. In diesem Zusammenhang wird die traditionelle 
Volksliteratur, vor allem Sagen, hervorgehoben. "Die Sagen sind nicht 
nur eine Brucke zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart, sie 
ermoglichen auch eine Stiirkung unseres Glaubens, unserer 
Vergangenheit, unserer Triiume und Wunsche fiir die Zukunft. Sie 
bringen Vorbilder und Heiden ins Heute. Sie unterstatzen uns im 
Kampf gegen unsere Feinde. Das ist eine Geburt, eine Wiedergeburt 
der Vergangenheit im Heute". 1s 

Da man jedoch in Wirklichkeit die · Zeit nicht stillhalten oder 
zuriickholen kann, ist eine solche Rechtfertigung des Traditionalismus 
mit irrationalen Begriffen wie "Wiedergeburt, Zauber" usw. 
ausgesprochen unlogisch. Das Fehlen des historischen BewuBtseins ist 
wohl die Hauptursache der fundamentalistischen Bewegung, die 

15. Ibrahim Sadri Eren, 1986'da Radyo ve Televizyon <;ocuk Programlan (Kinderprogramme im 
Funk und Fernsehen), in [Qocuk Edebiyat1 Y1llig1 1986:557] 
16. Osman Olcay Yaz1c1, Gelenek, <;ocuk ve Kitap (Tradition, Kind und Such), in [Qocuk 
Edebiyatl Y1llig1 1986: 779] .. 
17. Be~ir Ayvazoglu, Kaynaklardan Faydalanmaya Dair (Uber die Fortfi.ihrung der Tradition, in 
[Qocuk Edebiyat1 Y1111g1 1986: 243] .. .. 
18. Orhan $ahin Gokyay, Destanlar Uzerine (Uber Sagen) in [Qocuk Edebiyat1 Y1111g1 1986: 
111] 
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gegen jegliche Art von Entwicklung ist und die Orientierung in der 
Aufrechterhaltung der Vergangenheit sucht. Historisches BewuBtsein 
entsteht jedoch nur durch kritisches Denken, das eine 
Auseinandersetzung mit der Tradition auf dem heutigen Stand 
voraussetzt. Durch diese Auseinandersetzung werden mit der Zeit 
einige Traditionen von selbst aufgelOst, andere wiederum fortgesetzt. 

4. Die ehrbare islamische Frau 

Die fundamentalistische Bewegung sieht die Frau als ein Lebewesen, 
daB nicht selbsttindig Ieben und entscheiden kann, und verleiht ihr, 
wie ja auch dem Kind, einige verehrenswerte, ilbernati.irliche 
Eigenschaften und nimmt ihr damit ihre personliche Freiheit, denn 
"dieses heilige Wesen muj3 geschiltzt werden." 19 Urn die Richtigkeit 
dieser Anschauung zu beweisen, demonstriert man immer wieder 
negative Seiten im Leben einer emanzipierten westlichen Frau. 
Ausgehend von dem Argument, daB die sexuelle Freiheit im Westen 
die Frau zu einem Objekt gemacht habe, wird die anstandige 
islamische Frau gelobt. "Die Frau ist in den westlichen Liindern nicht 
mehr Riickgrat der Gesellschaft, sondern sexuelles Lustobjekt". 20 Urn 
die hohe, verehrungswUrdige Personlichkeit der Frau zu schUtzen, sei 
ihr Korper mit Schleier zu bedecken. Die Frau im Westen, die Mutter 
und Hausfrau sei und zugleich einem Beruf nachgehe, werde 
ausgebeutet, ist das Hauptargument. Als Alternative wird die 
"Nur-Hausfrau-Mutter" angeboten, die berufstatig aktive Frau jedoch 
abgelehnt. In diesem Zusammenhang wird ofters von Ausbeutung, 
sexuellem MiBbrauch, moralischer Verderbnis der berufstatigen Frau 
gesprochen. 

Kritisches Denken ist dagegen fUr voile Freiheit und Gleichheit unter 
den Geschlechtern. Madchen und Jungen werden gleich behandelt. 
Die Frau ist kein schwacnes und unmilndiges Lebewesen, das von 
Mannern geschUtzt werden muB. Ohne Zweifel kann jede Freiheit ihre 
Nachteile haben. Es ist aber das primare Recht eines Individuums, 
sein Leben so zu fUhren, wie es will, und seine Freiheit selbst 
auszugestalten. 

5. Islam tiber alles 

Da die fundamentalistische Bewegung feste Urteile im Rahmen eines 
starren dualistischen Weltbildes hat, sieht sie die Menschen entweder 

19. Niyazi Birici, Qocuk Edebiyat1 Ozerine (Gesprache mit Niyazi Birici Ober Kinderliteratur), in 
[Qocuk Edebiyat1 Yllllgl 1986: 337] 
20. [Uzunyaylal1, 1988: 212] 
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als Freunde, die die gleichen Ideen vertreten, oder als Feinde, die 
vernichtet werden mtissen. Daher bringt sie ihre Feindschaft 
gegentiber dem Westen in Parolen wie "Der Islam als die tiberlegene 
Religion und Kultur" zum Austruck. Die Probleme der westlichen 
Lander, die Unruhen einer Konsumgesellschaft, fehlende 
Kommunikation unter den Mitmenschen und Entfremdung, werden 
Ubertrieben und einseitig dargestellt. Das Erlernen einer Fremdsprache 
oder Lesen von W eltklassikern wird als Kulturimperialismus 
verurteilt. "Eine Fremdsprache zu lernen, ohne daj3 man die eigene 
Sprache richtig beherrschen kann, La Fontaine zu lesen, ohne daj3 
man die Werke des eigenen Landes gelesen hat" 21 wird hier von 
einem einseitigen Blickpunkt aus kritisiert, ohne Rticksicht darauf, 
daB man, nur wenn man offen gegentiber dem Fremden ist, auch das 
Eigene richtig verstehen und bewerten kann. Noch ein paar beispiele 
in dieser Richtung: "Sagar der beste Klassiker kann uns nicht so viel 
Nutzen bringen wie ein durchschnittliches Werk, das aus unserem 
eigenen Land stammt. Die Ursache der Kulturentfremdung sind 
gerade diese Klassiker". 22 "Wenn wir alle unsere Schriftsteller 
uberreden konnten, ein paar Kinderbiicher zu verfassen, ware es nicht 
unmijgfich, den Bestand des Westens zu iiberschreiten, der schliej3lich 
auch seine Grenzen hat". 23 

"Die Kinder eines Volkes, das unziihlige Heiden grofigezogen hat, 
sollen die anderen nicht nachahmen ". 23 

"Die schiirfste Grenze zwischen dem Osten und Westen: Die Klassiker 
des Ostens sind voller Meditd'tion, wiihrend die des Westens nur eine 
trockene Philosophie bieten, die ins Chaos fiihrt". 24 

"Die zahlreichen sogenannten Klassiker des Westens beruhen eher auf 
der Verbreitung der eigenen Kultur in anderen Liindern als auf hoher 
Meisterschaft". 25 

"Die kulturelle Besetzung geht voraus, damit gegen die militiirische 
Besetzung kein Widerstand geleistet wird". 25 

GewiB gibt es eine legitime Skepsis gegen tiber der expansiven 
Dominanz westlicher Kultur, doch das rechtfertigt nicht die einseitige 

21. Mustafa Ruhi $irin, 6ncelikli Odaklann Belirlenmesi (Festlegung von Prioritaten), in [Qocuk 
Edebiyatt Ytlligt 1986:298] 
22. Hasan Ktyafet, 1986'da Qocuk Edebiyat1 (Kinderliteratur im Jahre 1986}, in [Qocuk Edebiyat1 
Ytlltgt1986: 308] 
23. Cahit Zarifoglu, Ulusal Edebiyat (Nationals Literatur), in [Qocuk Edebiyatt Ytlhgt 1986: 360] 
24. Niyazi Birici ... (Vgl. Anm. 19}, in [Qocuk Edebiyat1 Ytlhgt 1986: 339) 
25. Niyazi Birici ... (Vgl. Anm. 19), in [Qocuk Edebiyatt Ytlligt 1986: 338] 
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Uberbewertung der eigenen Religion und Kultur und die Aggression 
gegenliber allem Westlichen. Diese flihren soweit, daB man dem 
fortgeschrittenen westlichen Theater, die Werke des tlirkischen 
Volkstheaters, die in ganz anderen historischen Bedingungen 
entstanden sind, als Vorbild empfiehlt: "Das westliche Theater ist in 
eine Sackgasse geraten. Es ist auf der Suche nach einem neuen Geist 
und unbekannten Techniken. Das Gesuchte kann zwar das tUrkische 
Theater bieten, doch die Seele und Eigenheiten eines Volkes konnen 
nicht Ubertragen werden, hochstens konnte man versuchen sie 
nachzuahmen. Das wUrde jedoch auch nur eine vorliiufige Losung 
sein." 26 

Kritisches Denken teilt die Menschen nicht einfach in Feinde und 
Freunde. Es nimmt Probleme und Konflikte wahr und ist fahig, sie 
voneinander zu unterscheiden. Nach dieser Anschauung sind aile 
Religionen und Kulturen gleichwertig. Keine ist der anderen 
liberlegen. Menschen, die andere Meinungen vertreten und zu 
verschiedenen Religionen geh6ren, sollen friedlich zusammenleben 
und aufeinander Rlicksicht nehmen. Ausgehend von der Tatsache, daB 
wir in einer Zeit leben, wo die Welt immer mehr zusammenwachst, 
gewinnt Kulturaustausch immer mehr Bedeutung. Ein friedliches 
Leben ohne UnterdrUckung und Aggressivitat, Anerkennung der 
Menschenrechte und Gleichberechtigung sind die Grundwe1te. 
Dementsprechend mlissen wir Propagandisten aller Art, die zu 
nationalem, religiosem oder sonstigem Uberlegenheitsdenken 
provozieren, kritisieren und ablehnen. 

Schlu6folgerung: Ideologischer MiBbrauch der Religion 

Im Hintergrund aller dieser religiosen · Argumente der 
fundamentalistischen Bewegung wie Schutz der Kinder und Frauen, 
Bekehrung zum Islam usw. steht die Sehnsucht nach einem totaliUiren 
Regime, das das Recht des Individuums auf freies Leben nicht 
anerkennt. Die Religion wird hier als ein Mittel benutzt. Wenn wir die 
Grundsatze der fundamentalistischen Bewegung mit denen der 
Nazizeit vergleichen, k6nnen wir trotz der Religions-und 
Kulturunterschiede groBe Ahnlichkeiten feststellen. 27 

Das rasche Anwachsen der fundamentalistischen Bewegung in der 
Tlirkei kann darauf zurUckgeflihrt werden, daB die AtatUrkschen 

26. Onver Oral, Geleneksel TOrk Tiyatrosu ve yocuklanm1z (Traditionelles tOrkisches Theater 
und unsere Kinder), in [yocuk Edebiyall Y1lhg1 1986: 198) 
27. [Meyer 1989: 154, 204) 
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Reformen nicht tief genug gewirkt haben. Hatten die Reformen durch 
die Volksbildung breitere Schichten erreicht, hatten z.B. die 
Dorfinstitute, die in den vierziger Jahren mit dem Ziel gegrUndet 
wurden, die Atati.irksche Kulturrevolution bis in die entlegensten 
Dorfer zu fUhren, tatslichlich FuB gefaBt, dann hatte sich die 
fundamentalistische Bewegung heute nicht so sehr ausweiten konnen. 
parallel zu der V ernachlassigung der Volksbildung und des 
Erziehungswesens seit den fiinfziger Jahren (im Schulbereich 
begnUgte man sich mit veralteten Erziehungsmethoden und-btichern 
und legte Uberhaupt keinen Wert auf eine qualifizierte 
Lehrerausbildung) verlief die Islamisierungstendenz, die heute mit der 
zunahme des Fundamentalismus bedrohliche Formen erlangt hat. 

Die Ideologisierung der Kinder-und Jugendliteratur ist ein 
bedeutender Aspekt dieser Bewegung. Es gibt heute mehrere Verlage, 
die in dieser Richtung publizieren. Auffallend ist die rasche Zunahme 
dieser BUcher, die gut gedruckt sind und preisgUnstig verkauft 
werden. Von der okonomischen Krise, von der jeder Verlag mehr oder 
weniger stark betroffen wird, scheinen diese Verlage Uberhaupt nichts 
zu spUren. Kein Wunder, wenn man vor Auge halt, daB diese 
Bewegung vom Ausland untersti.itzt wird. 

Die Kinder-und JugendbUcher, die fundamentalistische Propaganda 
machen, konnen wir wie der Lehrer im Film "Dead Poets Society" 
einfach ignorieren und ablehnen. Wir konnen aber auch versuchen, 
uns damit auseinanderzusetzen. Da eine solche Auseinandersetzung 
uns konkret zeigen wUrde, wie die Kinderliteratur eigentlich nicht sein 
sollte, wUrde sie uns auch erm6glichen, unseren Kindem Alternativen 
dazu darzubieten, die zur Erweiterung ihrer Phantasie und 
Denkflihigkeit beitragen konnten. Es gibt nati.irlich in der TUrkei auch 
eine fortgeschrittene Kinder-und Jugendliteratur, die von ti.irkischen 
Autoren geschrieben oder Ubersetzt, qualifizierte BUcher produziert, 
doch kann diese Art von Literatur zur Zeit nicht sehr wirksam sein. 
Ich bin mir bewuBt, daB der Weg der kritischen Auseinandersetzung 
viel schwieriger ist und mehr MUhe, Anstrengung und Aktivitat 
fordert als detjenige des Lehrers im Film. Ich muB aber daran 
erinnern, daB Begriffe wie Freiheit, Gleichberechtigung, 
Menschenrechte in der TUrkei eine noch relativ kurze Vergangenheit 
haben und wir dafUr noch nicht geniigend gekampft haben. Jetzt 
mussen wir es aber, und zwar in Solidaritlit, wenn wir den 
Anforderungen der Zeit gerecht werden wollen. 

Heute gibt es in der TUrkei mehrere alternative Gruppen, die sich 
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dafUr engagiert haben und durch verschiedene Aktivitaten zur 
Volksbildung und zu aktuellen kulturpolitischen Problernen wie etwa 
durch Forschungsprojekte, Publikationen, Forderungs-und 
Fortbildungsprograrnme, Lesungen und Symposien usw. tatig sind. Da 
diese aber nur cine Minderheit bilden, d.h. nati.irlich keine 
Unterstiitzung von der Regierung haben, eher in Konflikte mit ihr 
geraten, sind sie auf sich selbst angewiesen. AuBerdern beansprucht 
ihr Ziel, narnlich Aufkllirungsarbeit zu leisten, sehr viel Zeit und 
Aufwand. Die fundarnentalistische Stromung jedoch, die vorn 
Ausland, vor allern von islamischen Landern untersti.itzt wird, nirnmt 
irnrner schneller z1,1. 

In so einer Situation sind wir besonders auf die Solidaritat und 
UnterstUtzung aus den westlichen Ltindern angewiesen. Dies betrifft 
vor allem Deutschland, das mit der TUrkei sehr vie! zu tun hat, und 
das aufgrund seiner nahen Vergangenheit totalitliren Tendenzen 
gegenUber besonders sensibel ist. In einer Zeit, in der die Grenzen 
immer mehr an Bedeutung verlieren, sind GleichgUltigkeit, 
U nwissenheit, Ignoranz oder das Argument des sich nicht 
Einmischenwollens nicht mehr akzeptabcl. Bedcnklich in diesem 
Zusammenhang ist die Tatsache, daB die bedeutendsten auslandischen 
Verbindungszentren dcr fundamentalistischen Bewegung sich in 
Deutschland befindcn. Unvermeidbar scheint es mir hier zu sein, daB 
man nicht mehr von einer abstrakten Idee der Demokratie und 
rnultikulturellen Gesellschaft ausgeht, in der a!les erlaubt und toleriert 
wird, sondern vorbeugend MaBnahmen gegen Feinde der Demokratie 
trifft. Man sollte deutlich Stellung gegen den Fundamentalismus 
nehmen, der die Menschenrechte ignoriert und totalitare Zi.ige tragt. 
So sollte man z.B. verhindern, daB Kinder vor AbschluB der 
Grundschule Korankurse besuchen, was auch die ti.irkischen Gesetze 
untersagen, und im Rahmen der deutschen Gesetzbegung aile 
antilaizistisch eingestellten Sekten verbieten. 28 Unter den heutigen 
Bedingungen sollte man Aufklarungsarbeit als das Hauptziel des 
Kulturdialogs zwischen Deutschland und der TUrkei ansetzen. In 
Deutschland sollten Ubcr die Probleme und Gefahren, in der sich die 
TUrkei zur Zeit befindet, genauere Informationen 29 gegeben werden, 
aber auch bewuBt gemacht werden, was fUr bedrohliche Formen diese 
Stromung auch fUr das eigene Land annehmen kann wie z.B. 
zunehmende AusHinderfeindlichkeit, anwachsende Spannungen und 

28. Vgl. [Deutsches Kulturinstitut 1990: 99] 
29. Vgl. [Wedel 1991] 
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Konflikte zwischen Gruppen, die verschiedenen Konfessionen 
angehoren usw. Besonders Padagogen, Sozialarbeiter u.a., die direkt 
mit den Auslandern zu tun haben, sollten aufgekHirt werden. Unter 
Kulturdialog verstehe ich auch, daB im Rahmen dieser 
Aufldarungsarbeit eine ergiebige Zusammenarbeit in verschiedenen 
Bereiehen entsteht wie z.B. im Verlagswesen, bei den Medien, im 
Erziehungsbereich, in der Kunst usw., sodaB das gegenseitige 
Interesse f!Jreinander wachst und das Solidaritatsgeftihl und das 
GefUhl des Mitverantwortlichseins gestarkt wird. 
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Wolf KONIG 

Zum Sprache-Kultur-Aspekt in der Kommunikationstheorie von 
Jiirgen Habermas 

[0] Wer Jiirgen Habermas als Philosoph oder Soziologen etwas 
naher kennt, wird sich bei dem Titel dieses Aufsatzes zunachst fragen, 
wo denn Habermas sich zu dem Thema Sprache und Kultur des 
genaueren geauBert habe. Die Antwort auf eine solche Frage mtiBte 
lauten: An keiner Stelle. Jedoch meine ich, daB, wenn man einige 
Arbeiten von Habermas als Sprachwissenschaftler betrachtet, man 
finden kann, daB er indirekt sehr wohl einen Beitrag zu diesem 
wichtigen sprachphilosophischen Thema macht, ja, man kann sogar 
finden, daB er zu diesem Thema eine sehr dezidierte Meinung hat, die 
es wert ist, zur Kenntnis genommen zu werden. Wie dies in einigen 
Arbeiten von Habermas geschieht, soil im Verlauf dieses Aufsatzes im 
einzelnen ausgefUhrt werden. Dabei werde ich drei Arbeiten von 
Habermas betrachten, die hierfUr in Frage kommen: (1) den Aufsatz 
Vorbereitende Bemerkungen zu einer Theorie der 
kommunikativen Kompetenz, 1 (2) die langere Arbeit Was hei6t 
Universalpragmatik, 2 und (3) die zweibandige, sehr lange 
Abhandlung Theorie des kommunikativen Handelns. 3 

Die Gliederung des Gedankenganges, mit dem ich die implizite 
Position von Habermas zu dem Thema Sprache und Kultur darlegen 
will, mochte ich jedoch vorwegnehmen, damit jetzt schon sichtbar ist, 
worauf meine Argumentation hinaus will. In einem ersten Schritt 
mochte ich zeigen, in welch betrachtlichem AusmaB die 
Habermas'sche Gesellschaftstheorie als Theorie des kommunikativen 
H andelns eine linguistische Theorie ist, deren Zentralbegriff der einer 
kommunikativen Kompetenz ist. Im zweiten Schritt vergleiche ich den 
Begriff der kommunikativen Kompetenz von Habermas mit einem 
alternativen, in der Linguistik gleichfalls bekannten Begriff von 
kommunikativer Kompetenz; er stammt vom amerikanischen 
Soziolinguisten DeiJ Hymes und steht in der Tradition eines 
Kulturrelativismus amerikanischer Pragung. Im Gegensatz zu dem 
Hymes'schen Begriff ist der Habermas'sche Begriff von 
kommunikativer Kompetenz jedoch nicht kulturrelativistisch, sondern 
universalistisch, und es zeigt sich somit, daB Habermas beztiglich des 
Verhaltnisses von Sprache und Kultur eine universalistische Position 

1. [Habermas 1971] 
2. [Habermas 1976] 
3. [Habermas 1981] 
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bezieht, derzufolge die grundlegenden Kategorien von Sprache und 
Kommunikation n i c h t kulturspezifisch sind: Im dritten Schritt 
machte ich zeigen, daB die Habermas'sche Position nicht einfach 
bedeutet, daB es zwischen Sprache und Kultur keinen Zusammenhang 
gabe. Mit Hilfe des Begriffes der interkulturellen Kommunikation 
machte ich vielmehr zeigen, daB die Habermas'sche Position einen 
Weg zeigt, wie man durch Kultur gesetzte Grenzen und 
Beschrankungen, deren Existenz keinesfalls geleugnet ist, tiberwinden 
kann, urn zu einer erfolgreichen Kommunikation zu gelangen, 
wahrend andererseits der kulturrelativistische Standpunkt dazu neigt, 
in Kulturunterschieden nur Hindernisse ftir eine erfolgreiche 
Kommunikation zu sehen. 

[ 1] Einer der zentralen Be griffe, vielleicht so gar d e r zentrale 
Begriff der Sprachwissenschaft dieses Jahrhunderts ist der Begriff der 
Sprachkompetenz, der mit dem Namen des bertihmten amerikanischen 
Linguisten Noam Chomsky verbunden ist. Chomsky's 
Kompetenzbegriff, entwickelt in seinem nunmehr klassischen 
Standardwerk Aspekte der Syntax- Theorie, 4 betrifft die Kenntnis einer 
Sprache seitens eines Sprecher-Harers, und dies ist, nach den 
Vorstellungen Chomsky's, gleichbedeutend mit der Kenntnis der 
grammatischen Regeln der betreffenden Sprache seitens eines 
Sprecher-Harer's, und solchermaBen ist eine Grammatik-Theorie ftir 
eine gegebene Sprache aufzufassen als eine Theorie der Kompetenz 
der Sprecher-Harer der betreffenden Sprache. Die Grammatik einer 
Sprache ist also ein Modell der Kenntnis einer Sprache seitens ihrer 
Sprecher-Harer. Es kann an dieser Stelle nicht oft genug betont 
werden, daB· es Noam Chomsky nicht in erster Linie darum ging, 
formale Grammatik-Modelle zu entwickeln. Wie Fanselow und Felix, 
schon in einer rtickschauenden Betrachtung klarstellen, geht es darum, 
"zu Einsichten in die Struktur der menschlichen Kognition zu 
gelangen", wodurch "Linguistik letztlich zu einer Teildisziplin der 
kognitiven Psychologie" wird. 5 Bei Sprachkompetenz handelt es sich 
urn eine angeborene menschliche Fahigkeit, die es zusammen mit 
anderen mentalen Strukturen des Menschen zu erforschen gilt. 

Habermas, und auch Karl-Otto Apel, sind von diesem Aspekt einer 
angeborenen menschlichen Fahigkeit, der schon bei Saussure mit 
dem Langage-Begriff vorgezeichnet wurde·, nicht abgewichen, als sie 
den auf die Grammatik bezogenen Sprachkompetenzbegriff 

4. [Chomsky 1965] 
5. [Fanselow I Felix 1987: 1, 14] 
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Chomsky's zu einem kommunikativen Kompetenzbegriff ausgeweitet 
haben. Apel charakterisiert die Kompetenz im Sinne von Habermas 
als ein fundamentaleres Vermogen als die linguistische Kompetenz im 
Sinne Chomsky's, sie sei eine "Kompetenz, die als Bedingung der 
Mtiglichkeit der linguistischen Transzendierung der 
"anthropologischen Sprachkompetenz" postuliert werden muB ... Sie 
muB hier gewissermaBen als semiotisch-kommunikative Kompetenz 
des Menschen zur Zeichensetzung - und somit zur Sprachbegri.indung 
- im Zusammenhang der symbolisch vermittelten Interaktion begriffen 
werden." 6 

Vor diesem Hintergrund entwickelt Habermas seine 
Kompetenz-Theorie. Sie hat eine interne Struktur und besteht aus 2 
Bereichen, wobei der I. Bereich in 3 Teile, der II. Bereich indessen in 
2 Teile untergliedert ist. 

Betrachten wir zunachst den I. Bereich mit seinen drei Teilen (a), (b) 
und (c). Es handelt sich urn eine Drei-Teilung, die in der Linguistik 
bestens vertraut ist. Karl Buhler's Einteilung in (a) Darstellung, (b) 
Ausdruck und (c) Appell als Grundfunktionen der Sprache standen 
hier ebenso Pate wie die Unterscheidung von Austin in (a) 
propositionale Akte, (b) illokutive Akte und (c) perlokutive Akte. 
Habermas ist nun ke!nesfalls kleinlich darin, diese Drei-Teilung auf 
die verschiedensten Bereiche abzubilden: Unter den "Bedingungen 
einer idealen Lebensform" 7 finden wir die Verwirklichung der !deale 
von (a) Wahrheit, (b) Freiheit und (c) Gerechtigkeit, und dies 
aufgrund einer anthropologisch zu verstehenden Kompetenz des 
Menschen, drei fundamentale kognitive Unterscheidungen treffen zu 
ktinnen, namlich zwischen (a) Sein und Schein, (b) Wesen und 
Erscheinung und (a) Sein und Sollen -Eine auf kommunikatives 
Handeln bezogene Zusammenfassung der Habermas'schen 
Drei-Teilung 8 ktinnte wie folgt aussehen: 

(a) Der Fahigkeit, zwischen Sein und Schein zu unterscheiden, 
entspricht im Bereich des kommunikativen Handelns die Fahigkeit, 
Aussagen bezi.iglich ihrer Wahrheit zu bewerten. Die sprachlichen 
Ausdri.icke, die man in diesem Zusammenhang verwendet, werden 
'Konstativa' genannt, mit ihnen 'gibt man etwas zu verstehen' bzw., 
'gibt man eine Erfahrung oder Tatsache wieder'. Es handelt sich urn 
einen auf Darstellung bezogenen kognitiven Sprachgebrauch. 

6. [Apel 1976: 92f.] 
7. [Habermas 1971: 139] 
8. anhand [Habermas 1971] und [Habermas 1976] 
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(b) Der Fahigkeit, zwischen Wesen und Erscheinung zu 
unterscheiden, entspricht im Bereich des kommunikativen Handelns 
die Fahigkeit, AuBerungen bezi.iglich ihrer Wahrhaftigkeit zu 
bewerten. Die sprachlichen Ausdri.icke, die man in diesem 
Zusammenhang verwendet, werden 'Reprasentativa' genannt, mit 
ihnen 'macht man sich verstandlich' bzw. man 'aul3ert eine Intention'. 
Es handelt sich urn einen auf Ausdruck bezogenen expressiven 
Sprachgebrauch. 

(c) Der Fahigkeit, zwischen Sein und So lien zu unterscheiden, 
entspricht im Bereich des kommunikativen Handelns die Fahigkeit 
(kommunikative) Handlungen bezilglich ihrer Richtigkeit bzw. 
Angemessenheit zu bewerten. Die sprachlichen Ausdri.icke, die man in 
diesem Zusammenhang verwendet, werden 'Regulativa' genannt, mit 
ihnen 'verstlindigt man sich untereinander' bzw. man 'filhrt 
Sprachhandlungen nach anerkannten Normen aus'. Es handelt sich urn 
einen auf Mitteilung bezogenen regulativen Sprachgebrauch. 

In dem Werk «Theorie des kommunikativen Handelns» (Habermas 
1981) werden die verschiedensten Bereiche der Gesellschaftstheorie 
dieser Drei-Teilung unterworfen, was ich hier jedoch nicht weiter 
ausfi.ihren mochte. Als Beispiele seien Begriffs-Tripe! angefi.ihrt wie 
(a) kognitiv-instrumentelle, (b) evaluativ-expressive und (c) 
moralisch-praktische Kriterien 9 fUr (a) Wahrheit von Propositionen 
bzw. Wirksamkeit teleologischer Handlungen, (b) Angemessenheit 
von Wertstandards bzw. Wahrhaftigkeit von Expressionen und (c) 
normative Richtigkeit vou Handlungsnormen, 10 bei (a) 
teleologischem und strategischem Handeln, mit dem Ziel von 
Wirksamkeit und Wahrheitsfindung, (b) dramaturgischem Handeln 
mit dem Ziel von Selbstreprasentation oder Enthi.illung von 
Subjektivitat und (c) normengerechtem Handeln mit dem Ziel der 
Entwicklung von sozialen Rollen, dem ein (a) empirisch/analytisches 
Wissen, (b) listhetisch /expressives Wissen und (c) 
moralisch/praktisches Wissen jeweilig zugrundeliegt. 11 Hingewiesen 
sei noch auf die von Habermas evolutionistisch entwickelte Ansicht 
vom dreifachen Weltbezug des kommunikativen Handelns mit einer 
(a) objektiven Welt, i.iber die wahre Aussagen gemacht werden kann, 
einer (b) subjektiven Welt der priviligiert zuganglichen Erlebnisse und 
einer (c) sozialen Welt der legitim geregelten interpersonalen 

9. [Habermas 1981: 1, 65] 
10. !Habermas 1981: 1, 126 tf.] 
11. [Habermas 1981: 1, 2371./247 f.] 
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Beziehungen. 12 Diese drei Welten konnen wieder jeweilig in 
entsprechender Weise dreigeteilt werden, mit dem Ergebnis weiterer 
Differenzierungen. D 

Der II. Bereich der Habermas'schen Kompetenztheorie, der in zwei 
Teile untergliedert ist, basiert auf der Grundannahme einer 
Doppelstruktur der als elementare Einheiten der Rede aufgefaBten 
sprachlichen AuBerungen; demzufolge bestehen sie aus einem 
dominierenden performativen Teil und einem abhangigen 
propositionalen Teil. (Auf die Tradition dieser Zweiteilung, begrlindet 
von Austin und Searle, beruft sich Habermas selbst.) Am deutlichsten 
wird diese Doppelstruktur in Satzen, die eine explizite performative 
Paraphrase enthalten, also in Satzen wie 'ich befehle dir, daj3 du nach 
Hause gehst' anstelle von 'Geh nach Hause!', wobei der zweite Satz 
eine interne Doppelstruktur enthalt, die im ersten Satz explizit 
ausgedrlickt ist. Jeder kommunikativ handelnde Mensch verfligt tiber 
die Fahigkeit, diese Doppelstruktur zu erkennen. Des weiteren besteht 
zwischen den beiden Aspekten eine Wechselbeziehung, denn "Jede 
explizit performative AuBerung stellt .... eine Interaktionsbeziehung ... 
zugleich her und dar." 14 Der Satz 'ich befehle dir, daj3 du nach Hause 
gehst' kann im Sinne einer Aufforderung gebraucht werden, deren 
primares Ziel es ist, daB sich der Angesprochene aufgrund der 
AuBerung des Sprechers in Bewegung setzt; in diesem Fall wird 
zwischen Sprecher und Angesprochenen eine Interaktionsbeziehung 
hergestellt. Dieser Satz kann aber auch im Sinne von 'Hiermit habe ich 
dir b e f o h l e n (und nicht etwa die Bitte ausgesprochen), daj3 
du nach Hause gehst' verstanden werden. In diesem Fall wird eine 
gerade hergestellte Interaktionsbeziehung, bzw. die Absicht zur 
Herstellung einer solchen Beziehung, dargestellt, indem sie selbst 
thematisiert wird. In den einzelnen konkreten Fallen verhalt es sich so, 
daB je nach Situation und je nach Form der AuBerung entweder die 
Herstellung der Interaktionsbeziehung entscheidend ist oder die 
Darstellung der Interaktionsbeziehung. Entscheidend fUr eine Theorie 
der kommunikativen Kompetenz ist nun, daB aufgrund der 
Doppelstruktur von AuBerungen und der Interdependenz zwischen 
heiden Strukturelementen jede Herstellung einer 
Interaktionsbeziehung m eme Darstellung der betreffenden 
Interaktionsbeziehung Uberflihrt werden kann, indem eine aus 

12. [Habermas 1981: 1,149] 
13. [Habermas 1981: 1 ,324ff.] 
14. [Habermas 1976: 216] 
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performativen und . propositionalen Teil bestehende AuBerung als 
Ganzes in einen propositionalen Teil i.iberfilhrt wird ( der wiederum 
durch einen anderen performativen Teil abhangig gemacht werden 
kann); Beispiel: In dem Satz 'lch befehle dir, nach Hause zu gehen', 
im Sinne von 'Geh nach Hause!', wird in der Regel eine 
Interaktionsb~ziehung hergestellt, die man aber, z.B. nachtraglich und 
von einer dritten Person, mit dem Satz 'Er hat ihm befohlen, nach 
Hause zu gehen' darstellen kann. (Diese Darstellung kann man 
wiederum von einer eine Interaktionsbeziehung herstellenden 
performativen Paraphrase abhangig mac hen: 'Jch frage dich, ob er ihm 
befohlen hat, nach Hause zu gehen'.) Somit kann jeder interaktive 
Sprachgebrauch i.iberfi.ihrt werden in einen kognitiven 
Sprachgebrauch, bei dem Interaktionsbeziehungen als Erfahrungen 
oder Tatsachen wiedergegeben werden, und wobei diese auch einer 
Wahrheitsbewertung zugUnglich werden: Fi.ir einen Satz der Art 'Er 
hat ihm befohlen, nach Hause zu gehen' kann man sinnvollerweise 
sagen, daB er wahr oder falsch ist, im Gegensatz etwa zu dem Satz 
'Geh nach Hause!'. Sprachliche Handlungen, die das Ergebnis einer 
solchen Uberfi.ihrung sind, nennt Habermas Diskurs, ihr spezifisches 
Merkmal ist, daB in ihnen kommunikatives Handeln thematisiert wird, 
und es gehort zur kommunikativen Kompetenz eines jeden Menschen, 
kommunikatives Handeln in der eben festgelegten Weise in einen 
Diskurs i.iberfi.ihren zu konnen. 

Die Fahigkeit, entsprechend Bereich II kommunikatives Handeln in 
einen Diskurs zu i.iberfi.ihren, ist fi.ir aile drei Teile des Bereiches I der 
Habermas'schen Kompetenztheorie einschlagig. Diese Fahigkeit ist 
immer dann notwendig, wenn kommunikatives Handeln dadurch 
beeintrachtigt ist, daB die Kommunikationsteilnehmer feststellen, daB 
eine zunachst erfolgte Unterstellung eines Vorhandenseins von 
gemeinsamen kommunikativen Grundvoraussetzungen aktual nicht 
gegeben ist. Der Diskurs dient dann dazu, die notwendigen 
gemeinsamen Grundvoraussetzungen wiederherzustellen, sodaB 

,; unbeeintrachtigtes kommunikatives Handeln wieder moglich ist. 
Bezi.iglich der drei Teile von Bereich I bedeutet das jeweilig: (a) 
Wenn bei kommunikativem Handeln die Wahrheit von Aussagen von 
bestimmten Kommunikationsteilnehmern in Zweifel gezogen wird, so 
dient ein Diskurs dazu, eine Nachpri.ifbarkeit der betreffenden 
Aussagen zu ermoglichen mit dem Ziel, zu einem Konsens tiber 
Wahrheit bzw. Falschheit von Aussagen zu gelangen. (b) Wenn bei 
kommunikativem Handeln die Wahrhaftigkeit von AuBerungen von 
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bestimmten Kommunikationsteilnehmern in Zweifel gezogen wird, so 
dient ein Diskurs dazu, eine BegrUndbarkeit der betreffenden 
AuBerungen zu ermoglichen mit dem Ziel, zu einer Konsistenz von 
Erwartungszusammenhangen zu kommen. (c) Wenn bei 
kommunikativem Handeln die Richtigkeit von (kommunikativen) 
Handlungen von bestimmten Kommunikationsteilnehmern in Zweifel 
gezogen wird, so dient ein Diskurs dazu, eine Legitimierbarkeit der 
betreffenden Handlungen zu ermoglichen mit dem Ziel, zu einem 
VerlaB auf V erpflichtungen zu gelangen. 

[II] N ach dieser Skizze der Rolle des Begriffs kommunikative 
Kompetenz in der Habermas'schen Kommunikationstheorie mochte 
ich mich nun dem Begriff einer kommunikativen Kompetenz von Dell 
Hymes zuwenden. Vorweg mochte ich bemerken, daB ich es etwas 
erstaunlich finde, daB sich der Hymes'sche Begriff einer 
kommunikativen Kompetenz in der Soziolinguistik, auch in der 
Bundesrepublik, etablierte, andererseits sich auch die Habermas'schen 
Arbeiten nach einer gewissen Zeit in der wissenschaftlichen 
Offentlichkeit etablieren, ohne daB dabei eine gegenseitige 
Kenntnisnahme oder Beeinflussung erkennbar ware. Letzteres, die 
nicht stattgefundene Beeinflussung, kann man wohl verstehen, hzw., 
man kann sogar froh darUber sein. DaB aher sowohl Hymes als auch 
Habermas, bzw. andere Kollegen in den jeweiligen Umfeldern, sich 
gleichsam gegenseitig ignorierten, muB doch erstaunen. (Zur 
Ehrenrettung von Habermas sei darauf hingewiesen, daB in Hymes in 
einer unbelegten FuBnote erwahnt ist, 15 und auf ihn auch an anderer 
Stelle 16 im Register, allerdings mit der Schreihung "Hymnes", einmal 
verwiesen wird.) Ich denke, dies liegt an den heiden sehr 
unterschiedlichen akademischen Traditionen, die ohendrein eine 
jeweilige nationale Komponente enthalten, in die die jeweiligen 
Untersuchungen eingebettet sind: Frankfurter Schule auf der einen 
Seite, Amerikanische Anthropologie auf der anderen Seite. Immerhin 
ist heiden Ansatzen gemeinsam, daB sie den auf Grammatik 
hezogenen Kompetenzbegriff Chomsky's erweitern wollen. Wahrend 
aber fUr Hahermas der Chomsky'sche Kompetenzbegriff AnlaB zu 
weiterfUhrenden Spekulationen ist, geht Hymes 17 mit dem 
Chomsky'schen Kompetenzhegriff wesentlich kritischer urn, den er 
ohne eine pragmatische Erweiterung ftir nutzlos bzw. ftir eine zu 
Fehleinschatzungen fUhrende Vereinfachung dessen halt, was 

15. in [Habermas 1971] 
16. in [Habermas 1981] 
17. in [Hymes 1972] 
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kommunikative Kompetenz in ihrer Komplexitat ausmacht. Ein 
Sprecher-Rorer hat nicht nur Kenntnis darUb~r, ob ein Satz 
grammatisch ist, sondern auch dartiber, ob seine AuBerung in einer 
gegebenen Situation ein angemessenes Verhalten darstellt: Er kennt 
nicht nur die Sprache, sondern auch die sozio-kulturellen 
Verhaltens-Regularitaten seiner Sprachgemeinschaft. 18 

So wie N. Chomsky zur Erklarung der Sprachkompetenz 
grammatische Regeln einer bestimmten Sprache betrachtet, so 
betrachtet D. Hymes zur Erkltirung der kommunikativen 
Sprachkompetenz Regeln des kommunikativen Verhaltens innerhalb 
einer bestimmten Kultur. Der Hymes'sche kommunikative 
Kompetenzbegriff betrifft die Kenntnis einer Kultur seitens cines 
kompetenten Sprecher-Horers, was gleichzusetzen ist mit der 
Kenntnis der in der betreffenden Kultur geltenden kommunikativen 
Regeln seitens der kompetenten Sprecher-Rorer, und folglich ware 
eine Kommunikationstheorie fUr eine bestimmte Kultur aufzufassen 
als eine Theorie der kommunikativen Kompetenz der der betreffenden 
Kultur angehorenden Sprecher-Rorer. 

Der Hymes'sche Begriff einer kommunikativen Kompetenz ist also per 
definitionem Kultur-relativistisch: So wie Chomsky die 
grammatischen Regeln einer bestimmten Sprache betrachtet, so 
betrachtet Hymes die VerhaltensregulariUiten innerhalb einer 
bestimmten Kultur. Das Auffinden von RegularWiten des 
kommunikativen Verhaltens, die in mehreren oder allen Kulturen 
gelten konnten, a.k;o das Auffinden von 
Kommunikations-Universalien, hat Hymes nicht im Sinn, im 
Gegensatz zu Chomsky, fUr den das Auffinden von universalen 
grammatischen Regularitliten oberste Priorittit hat. Hymes konzentriert 
sich auf den Gedanken, wie sich kommunikative Kompetenz von 
Kultur zu Kultur unterscheidet, 19 und sieht den Nutzen einer mehrere 
Kulturen umfassenden Untersuchung darin, zu kulturvergleichenden 
Betrachtungen tiber jeweilige Kulturunterschiede zu gelangen. 20 Ich 
deutete schon auf die amerikanische Tradition cines 
Sprache-Kultur-Relativismus Sapir/Whorrscher Pragung hin, der 
sich im Verlaufe von ethnologischer Feldforschung, vornehmlich bei 
der amerikanischen Urbevolkerung, entwickelt hat: Demnach sind die 
Regeln einer Sprache derart mit kulturellen Mustern verquickt, daB sie 

18. [Hymes 1972: 277] 
19. [Hymes 1972: 277] 
20. [Hymes 1972a: 1 02] 
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mit dem Begriffssystem einer anderen Kultur weder versteh - noch 
erkHirbar sind. Nur mit Hilfe von mtihevoller ethnologischer 
Feldforschung ist es, bei gleichzeitiger Vermeidung einer 
Beeinflussung durch eigenkulturelle Begrifflichkeit dem Forscher 
moglich, die betreffende Sprache zusammen mit ihrer Kultur zu 
verstehen. 

Der kulturrelativistische Charakter der Hymes'schen 
Kompetenz-Theorie wird indirekt dadurch deutlich, daB sie mit der 
Chomsky'schen Kompetenz-Theorie in den Bereichen keine 
Ahnlichkeit hat, woes urn universale Aspekte in der Chomsky'schen 
Theorie geht. Nach Chomsky handelt es sich bei der grammatischen 
Sprachkompetenz urn eine angeborene Fahigkeit des Menschen. 
Hymes hat vollig unrecht, wenn er kommunikative Kompetenz, in der 
von ihm verstandenen kulturrelativistischen Form, ebenfalls als 
angeborene FUhigkeit bctrachtet. 21 Bei der Hymes'schen 
kommunikativen Kompetcnz handelt es sich ausnahmslos urn 
Fahigkeiten, die ein Mensch im Verlaufe seiner Sozialisation erlernt, 
auch wenn dieser LernprozeB bereits in frtihester Kindheit beginnt. 
LernfUhigkeit, die FUhigkeit, Wissen zu erwerben, zu verarbeiten und 
anzuwenden sind zwar an sich angeborene Fahigkeiten, nicht aber die 
Fahigkeit, sich in bestimmten Situationen in einer festgesetzten Weise 
nach vorgegebenen kulturellen Wertmustern sprachlich adaquat zu 
verhalten. 

Nach W. Bright, 22 der sich, wie auch besonders prominente Autoren 
(z.B. Goodenaugh, Miihlmann), mit einer moglichen Parallelitat 
zwischen einer Sprachkompetenz (im Sinne Chomsky's) und 
Kulturkompetenz beschiiftigt, ware eine Kulturgrammatik "ein 
psycholinguistisches Modell dessen, was ein Sprecher tiber. seine 
eigene Sprache weiB" ("a psycholinguistic model of what the speaker 
knows about his own language";) 23 und folgert: "Ethnographic ist 
somit synonym mit deskriptiver Semantik" ("ethnography becomes 
synonymous with descriptiv semantics" 24). Den entscheidenden 
Hinweis gibt die Wcndung "knowledge about": Wissen tiber (die 
Sprache). Chomsky spricht jedoch immer von 'knowledge of a 
language': Kenntnis (von) einer Sprache. Man kann eine Sprache 
beherrschen, ohne etwas i.iber sie wissen zu mtissen. Man kann sich 
aber nur dann innerhalb ciner Kultur adaquat verhalten, wenn man 

21. [Hymes 1972: 277] 
22. [Bright 1970] 
23. vgl. [Bright 1970: 12] 
24. [Bright 1970: 17] 
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tiber die betreffende Kultur ein bestimmtes (kulturelles) Wissen 
erworben hat, das auch Wissen tiber die Sprache, als Teil einer Kultur, 
einschlieBt. Fragen, die die Hihigkeit betreffen, sich entsprechend 
eines erworbenen Wissens in bestimmten Situationen nach Vorgabe 
bestimmter Adaquatheitsbedingungen angemessen zu verhalten, haben 
mit dem Chomsky'schen Kompetenzbegriff nichts gemeinsam. Es·sind 
dies aber genau die Probleme, die Hymes im Auge hat. 

Desweiteren sei zu Hymes bemerkt, daB er kein Beispiel fUr ein in 
einer bestimmten Kultur gtiltiges System von kommunikativen 
Vefhaltensregularitaten angibt. Auch andere tun dies nicht; mir selbst 
ist auch kein einschliigiges Beispiel bekannt. Bekannt sind mir 
dagegen Grtinde, denen zufolge ein solches Unternehmen gar nicht 
moglich ist. Zwei der GrUnde kann ich hier nur kurz anftihren: 
Einerseits ist kommunikatives Verhalten immer auch 'idiosynkratisch', 
d.h., nicht nur kulturspezifisch regelbezogen, sondern auch 
Individuen-bezogen, mit Zwischenstufen wie subkulturell oder 
gruppenspezifisch; auch sogenanntes abweichendes Verhalten ist 
immer noch kommunikatives Verhalten. Zweitens kann man 
prinzipiell von keiner kommunikativen Verhaltensweise sagen, daB sie 
nur in einer bestimmten Kultur vorkommt, denn letzlich wird jedes 
Verhalten in jeder Kultur in einer bestimmten Weise interpretiert, 
sodaB jedes kommunikatives Verhalten in jeder Kultur moglich ist. 
Arbeiten, die sich mit kulturspezifischen kommunikativen Verhalten 
befassen, beschriinken sich deshalb in der Regel auf sogenannte 
formularische Sprechweisen, das heiBt auf feststehende 
Redewendungen, die bei BegrUBungen oder Verabschiedungen 
gebraucht werden, auf Stereotypen, mit denen Hoflichkeit zum 
Ausdruck gebracht wird, wie Komplimente oder Entschuldigungen, 
auf Anrede-Formalitliten, auch mit ihren hierarchischen Aspekten, auf 
verschiedene Formen des Bittens oder Befehlens, auf zeremonielle 
Sprachsentenzen, oder auf situationsspezifische Ausrufe-Stereotypen. 
Was die zuletzt erwiihnten anbetrifft, so kann man beztiglich des 
Ttirkischen im Vergleich zum Deutschen genug Beispiele finden, 
wenn man nur Wendungen mit Allah oder olsun, gelsin usw. 
betrachtet: Mt~~allah, estalifurullah, ge~mi~ olsun, kolay gelsin. Die 
Besonderheiten ihres Gebrauches sind hochgradig kulturspezifisch, 
und bekanntlich nicht nur eine Ubersetzung ins Deutsche praktisch 
unmoglich, sondern selbst lediglich eine ErkHirung der Funktion 
dieser AusdrUcke fUr einen Deutschen schwer verstehbar. 

Habermas nennt die zuletzt betrachteten kulturspezifischen Sprechakte 
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stereotypen Charakters 'institutionelle Sprechakte', 25 weil sie die 
Existenz von (kulturspezifischen) Institutionen voraussetzen. Die 
Untersuchung von Sprechakten dieser Art gehort in den Bereich einer 
empirischen Pragmatik. 26 Im klaren Gegensatz dazu steht die 
Universalpragmatik, der die Explikation des Begriffs einer 
kommunikativen Kompetenz als Verallgemeinerung der 
grammatischen Sprachkompetenz obliegt. Kulturspezifische 
kommunikative Verhaltensweisen sind somit fUr eine als 
Kommunikationstheorie erweiterte Sprachtheorie von untergeordneter 
Bedeutung, wahrend die grundlegenden universalen 
Kommunikationsbegriffe kulturunabhangig sind. Dazu gehoren vor 
allem auch aile Begriffe, die ich in Teil [I] meiner AusfUhrungen 
angefi.ihrt habe. Es scheint, als wi.irde die Habermas'sche Position 
nahelegen, daB zwischen Sprache und Kultur in ihren wesentlichen, 
d.h. kommunikationstheoretisch relevanten und universal gi.iltigen 
Bereichen keine Beziehungen bestehen wi.irden. 

[III] Jedoch dem ist nicht so. Dies will ich nun im III. und letzten Teil 
meiner Uberlegungen versuchen zu zeigen, indem ich zunachst 
nahelege, daB man bei Untersuchungen zum Verhaltnis zwischen 
Sprache und Kultur nicht nur paarweise je eine Sprache und eine ihr 
zugeordnete Kultur betrachten sollte, sondern auch eine Sprache im 
Verhaltnis zu mehreren Kulturen, mehrere Sprachen bezi.iglich einer 
Kultur, oder mehrere Sprachen mit mehreren Kulturen zusammen. Die 
tatsachlichen Gegebenheiten in unserer Welt legen eine solche 
Betrachtungsweise nahe, denn unsere Welt ist nicht nur so beschaffen, 
daB in homogenen und relativ abgeschlossenen Gemeinschaften 
homogene sprachliche Verhaltnisse herrschen, wie z.B. bei einzelnen 
altamerikanischen Kulturen, oder wie eine nationalstaatliche 
Betrachtungsweise es gerne nahelegen mochte. Die Welt ist in weit 
groBerem Umfange so, daB bestimmte Sprachen innerhalb mehrerer 
Kulturen gesprochen werden, daB bilinguale Gesellschaften existieren, 
die in vielen Fiillen zugleich multikulturelle Gesellschaften sind. Ein 
paarweise angelegter Sprache-Kultur-Relativismus ist in solchen 
Fallen als Erklarungsmodell ohnehin gar nicht einschHigig. Die 
kommunikative Standardsituation ist in solchen Fallen vielmehr die 
der interkulturellen Kommunikation, in der Sprecher-Horer aus 
verschiedenen Kulturen zusammentreffen und mit Hilfe der ihnen 
gegebenen sprachlichen Moglichkeiten kommunizieren mi.issen. Es ist 

25. [Habermas 1971: 112] 
26. [Habermas 1971: 112], (Habermas 1976: 214] 
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zu fragen, vermoge welcher kommunikativen Kompetenz Menschen 
in der Lage sind, solche interkulturellen Situationen zu meistern. 

Betrachten wir zunLichst, was fUr Moglichkeiten Sprecher-Horern in 
interkulturellen Situationen vermoge einer kommunikativen Kompetenz 
im Sinne von Dell Hymes zur VerfUgung stlinden. Nach kurzer 
Uberlegung muB man feststellen, daB die Aussichten zunachst trtibe 
sind, da jedem Sprecher nur die seiner eigenen Kultur spezifischen 
Regularitaten des kommunikativen Verhaltens vettraut sind. Diese 
Regularitaten sind ja von Kultur zu Kultur verschieden, deshalb 
verhalten sich die Kommunikationsteilnehmer an einer interkulturellen 
Kommunikation unterschiedlich, und so kommt es zu kommunikativen 
Beeintrachtigungen. In diesem Sinne stellt z.B. J.Rehbein fest: "Eines 
der Schliisselprobleme interkultureller Kommunikation sind 
fehlschlagende Kommunikation ("miscommunication") oder auch 
Mij3verstandnisse ("misunderstandings")." 27 Nach einem anderen 
Autor, L.E. Sarbaugh 28 ist interkulturelle Kommunikation der 
Wissenschaftszweig, der die diversen kommunikativen Schaden, die 
sich bei interkultureller Kommunikation ergeben, untersucht und 
klassifiziert. Die Theorie der interkulturellen Kommunikation erscheint 
hier als Katastrophentheorie, die sich in anderen Zusammenhangen 
auch ausgiebig mit Kulturschockerscheinungen beschiiftigt. Man muB 
zugeben, daB diese unerfreuliche Art der interkulturellen 
Kommunikation durchaus in vielen Hillen der RealiUit entspricht. 

Nati.irlich gibt es im Rahmen der Hymes'schcn Uberlegungen auch 
Abhilfe. Kulturvergleichendc .Studien ('crosscultural studies') zur 
kommunikativen Kompetenz sollen gleichzeitig dazu dienen, dem an 
fremden Kulturen Intcressierten Einblick in frcmdkulturelle 
kommunikati ve Regeln zu geben. Probleme der interkulturellen 
Kommunikation werden dadurch bewaltigt, daB man sich tiber 
fremdkulturellc kommunikative Gepflogenheiten informiert und 
dieses fremdkulturelle Wissen bei einer interkulturellen 
Kommunikation im Sinne einer Konfliktvermeidungsstrategie 
anwendet. Dies tut z.B. jemand, der in ein fremdes Land reist und sich 
vorher tiber Kultur und Gepflogenheitcn des bctreffenden Landes 
informiert. Der N utzen fremdkultureller Informationen besteht nun 
darin, daB man sich den Regularittiten einer fremden Kultur anpassen 
kann. Anpassung ist also die hier vorgeschlagene 
Konfliktvermeidungsstratcgie, durch die Problcme, die sich aus dem 

27. [Rehbein 1985: 9] 
28. vgl. [Sarbaugh 1 979] 
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Aufeinanderprallen von unterschiedlichen kommunikativen 
Verhaltensregularitliten ergeben konnen, erst gar nicht entstehen: 
Wenn man die Regeln kennt, nach denen ein fremdkultureller 
Kommunikationsteilnehmer agiert, und sein eigenes Verhalten nach 
denselben Regularitliten organisiert, komletl interkulturelle Probleme 
erst gar nicht auftreten. 

Die Fahigkeit zur Anpassung, verbunden mit einer guten 
Allgemeinbildung, die auch fremdkulturelles Wissen einschlieBt, ist 
nati.irlich in jedem Faile eine ntitzliche menschliche Eigenschaft. An 
dieser Stelle ist es auch ntitzlich darauf hinzuweisen, daB derjenige, 
der sich urn den Erwerb dieser ntitzlichen Eigenschaften bemtiht, 
wissen muB, daB er sich dazu betrachtlicher und zum Teil mtihevoller 
Studien unterziehen muB, ehe er diejenigen Kenntnisse erworben hat, 
die notig sind, urn sich den kommunikativen Regeln einer fremden 
Kultur tiberhaupt anpassen zu konnen, wobei obendrein zu bedenken 
ist, daB solche Studicn zunachst den Erwerb von Sprachkenntnissen 
voraussetzen. Es gibt auf dieser Welt zwar eine Anzahl von 
Menschen, die sich i.iber Sprache und Kultur eines Landes fundierte 
Kenntnisse angeeignet haben, sodaB sie in dem betreffenden Land 
entsprechend den dort geltenden kulturspezifischen Verhaltensregeln 
problemlos agieren konnen. Dies ist jedoch nicht der Normalfall. 
Viele Menschen mi.issen, z.B. aus beruflichen GrUnden, mit Menschen 
aus anderen Kulturen in Kontakt treten, ohne daB sie die Zeit, Energie 
oder das Bedi.irfnis batten, sich ausfUhrlich tiber fremde Kulturen zu 
informieren bzw. fremde Sprachen zu erlernen; trotzdem sind diese 
Menschen auf eine erfolgreiche interkulturelle Kommunikation. 
unbedingt angewiesen. Zur Losung der Probleme dieses 
Personenkreises gibt es zunachst eine ganz simple Rechnung: Es 
geni.igt ja, wenn sich eine Halfte der anderen anpaBt. Wenn man dann 
weiter nach kurzer Uberlegung feststellt, daB die beiden Halften nicht 
gleich groB sein mi.issen, so kann man Ieicht sehen, welche Losung 
dabei praktisch herauskommt: Man paBt sich den Gepflogenheiten der 
Kultur an, die das hochste Prestige hat - oder hinter der die groBte 
Macht steht. Man sieht nach einem kurzen Blick auf die heutige Welt 
Ieicht, welche Kulturen und Sprachen dominieren. Da also das Prinzip 
'Lerne fremde Kulturen kennen und sei anpassungsfahig' wegen seines 
ersten Teiles nur fUr wenige gelten kann, bedeutet es praktisch fUr 
viele: 'Passe dich der Sprache und Kultur des Starkeren an!' 

Das Konfliktvermeidungsprinzip 'Sei anpassungsfahig und Ierne 
fremde Kulturen kcnncn' stammt nati.irlich nicht von Hymes, es 
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konnte nur das Motto sein, nach welchem Hymes interkulturelle 
Probleme ltisen wi.irde. MliBte man zur Gegeni.iberstellung ein Motto 
im Geiste von Habermas formulieren, so konnte man folgendes 
Konfliktltisungsprinzip aufstellen: 'Sei tolerant und Ierne deine ei'gene 
Kultur kennen'. Dies ist, so meine ich, ein SchluB, den man aus der 
impliziten Habermas'schen Position zum Verhaltnis von Sprache und 
Kultur ziehen konnte. 

So wie Habermas Beziehungen zwischen Sprache und Kultur nicht 
leugnet, diesen Bereich jedoch einer nicht-universalistischen 
empirischen Pragmatik zuordnen mochte, so spielt flir Habermas auch 
kulturspezifisches Wissen bei kommunikativem Handeln eine 
wichtige Rolle. Habermas geht zunachst davon aus, daB jedes 
Individuum tiber ein bestimmtes, d.h. einer Kultur zuordbares 
kulturelles Wissen verfi.igt, als dessen Kern man ein System von 
Norm-und Wertaussagen betrachten kann. 29 Dieses kulturelle Wissen 
muB sich nun andererseits "mit dem Profanwissen aus dem Bereich 
instrumentellen Handelns und gesellschaftlicher Kooperation 
verbinden 11

• 
29 Kulturelles Wissen zusammen mit dem in praktischer 

Tatigkeit erworbenen Alltagswissen ('Profanwissen') ergeben ein 
Weltbild. Nun erfolgt bei Habermas ein entscheidender Gedanke: "In 
dem Maj3e wie die kommunikative Alltagspraxis ein Eigengewicht 
erhalt, miissen die Weltbilder das einstromende Profanwissen, dessen 
Zufluj3 sie immer weniger regulieren konnen, verarbeiten. 11 30 Dieser 
Gedanke mag fi.ir verschiedene Zusammenhange von Bedeutong sein. 
Habermas denkt an der eben zitierten Stelle an 
Modernisierungsprozesse bei • der Entwicklung Europas zu einer 
Industriegesellschaft, wobei durch neuen Kommunikationsbedarf 
entstandene kommunikative Alltagspraxis in Gegensatz zu sozialer 
Interaktion, die sich zuvor im Zusammenhang mit christlichen 
Traditionen entwickelt hatte, geriet und solchermaBen als 
Profanwissen ein Eigengewicht erhielt, daB im Nachhinein wieder mit 
abendlandisch-christlichen Traditionen in Einklang gebracht werden 
muBte, was nicht immer reibungslos geschah. Den eben angeflihrten 
Habermas'schen Gedanken kann man in ahnlicher Weise auf eine 
interkulturelle Kommunikationssituation libertragen: Wenn 
Menschen, die tiber verschiedene und teilweise inkompatible 
Weltbilder jeweilig verfi.igen, gezwungen sind, miteinander zu 
kommunizieren und zu kooperieren, wie dies beispielsweise in 

29. [Habermas 1981: II, 135] 
30. [Habermas 1981: II, 135ft.] 
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multikulturellen Gesellschaften der Fall ist, dann erhalt die 
interkulturelle kommunikative Alltagspraxis ein derart starkes 
Eigenleben, daB sie in den betreffenden Situationen an Stelle von 
kulturspezifischen Weltbildern tritt bzw. sie ersetzt. Habermas gibt auf 
die Frage, was geschieht, wenn w~een "eines wachsenden 
Spezialisierungsbedarfs fur veranderte und komplexer gewordene 
Handlungssituationen ... Weltbilder unter Druck geraten ", folgende 
Antwort: "In dem MajJe wie die kommunikativ Handelnden die 
Normanwendung selber iibernehmen, konnen die Normen gleichzeitig 
abstrakter und spezieller werden. Eine kommunikativ vermittelte 
Anwendung von Handlungsnormen ist darauf angewiesen, dajJ die 
Beteiligten zu gemeinsamen Situationsdefinitionen gelangen, welche 
sich zugleich auf die objektiven, die normativen und die subjektiven 
[man beachte wieder die oben dargelegte Dreiteilung! W.K.] 
Ausschnitte der jeweiligen Handlungssituation beziehen. Die 
Interaktionstei!neluner selbst miissen gegebene Normen auf die 
jeweilige Situation beziehen und auf spezielle Aufgaben zuschneiden. 
Soweit diese Interpretationsleistungen gegeniiber dem normativen 
Kontext selbststiindig werden, kann das Institutionssystem eine 
wachsende Komplexitiit von Handlungssituationen dadurch 
bewaltigen, dq/3 es sich im Rahmen hochabstrakter Grundnormen in 
ein Netz von sozialen Roll en und speziellen Regelungen verzweigt." 
Etwas sptiter heiBt es, "dajJ sich die Probleme der Rechtfertigung und 
der Anwendung von Normen immer starker auf Prozesse der 
sprachlichen Konsensbildung verlagern." SchlieBlich konne nach der 
Herausbildung einer solchen "Kooperationsgemeinschaft ... allein eine 
universalistische Moral ihren verpflichtenden Charakter behalten." 31 

Einer der Hintergrilnde, vor denen diese Habermas'sche Oberlegung 
zu sehen ist, ist, wie schon erwahnt, eine evolutionistisch entwickelte 
Theorie der gesellschaftlichen Modernisierung: Wachsende 
gesellschaftliche Komplexittit (ahnlich Luhmann, auch unter dem 
Aspekt wachsender funktionaler Differenzierung 32) gilt als das 
entscheidende ModernitUts-Kriterium. Jedoch, je komplexer eine 
Gesellschaft wird, um so schwieriger wird es auch, die einzelnen Teile 
in ein Weltbild zu integrieren; die traditionellen Weltbilder reichen 
nicht mehr aus, um die vielen einzelnen gesellschaftlichen 
Subsysteme unter ein einheitliches normatives System zu 
subsumieren. (Nebenbei bemerkt: Fundamentalistische und ahnliche 
Tendenzen, sind ein Versuch, diesen postmodernen Weltbilder-Zerfall 

31. [Habermas 1981: II, 137] 
32. [Luhmann 1972: I, 31, 91, 166] 
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aufzuhalten !) Einen Zusammenhalt der _1:1nterschiedlichen Subsysteme 
kann, so der Kern der Habermas'schen Uberlegungen, nur noch ein in 
kommunikativer Alltagspraxis entwickeltes universales abstraktes 
Normensystem leisten. DaB Menschen dazu in der Lage sind, eine 
solche Aufgabe zu bewaltigen, liegt an ihrer kommunikativen 
Kompetenz, aufgefaBt als kommunikativ erweiterte Sprachkompetenz. 
Letztlich ist es also die Sprache, vermoge derer ein gesellschaftlicher 
zerfall in verschiedene inkompatible kulturelle Systeme tiberwunden 
werden kann. Schllrfer kann man den Gegensatz zum 
Sapir/Whorfschen Kulturrelativismus nicht fassen: Einmal Sprache 
als Grund fUr untiberwindbare Grenzen zwischen Kulturen, auf der 
anderen Seite Sprache als das entscheidende Werkzeug zur Integration 
von unterschiedlichen Kulturen. 

Es ist tibrigens K.-0. Apel, der die Habermas'schen Uberlegungen zur 
kommunikativen Kompetenz auf interkulturelle Kommunikation 
bezieht. Mit einem Scitenblick auf die kulturrelativistische Position 
stellt er "die Frage danach, wie es moglich war, dafJ im Laufe der 
Weltgesclzichte zwischen den verschiedensten und entferntesten 
Kulturen, deren "Sprachsysteme" heute wie vor Jahrtausenden als 
inkommensurabel gelten miifJten, denhoch in der Praxis ... eine 
zureichende kommwzikative Verstandigung hergestellt werden 
konnte." 33 Es war, so Apel, moglich wegen der kommunikativen 
Kompetenz der Mcnschcn, die sie zur "interkulturellen Verstandigung 
befiihige". Menschcn konnen immcr dann auf universale Regeln des 
kommunikativcn I-landclns zurtickgreifen, wenn kommunikative 
Alltagspraxis nicht mehr mit den verfilgbaren Weltbildern in Einklang 
zu bringcn ist. 

Diese universalen Regeln sind nun expliziert in der Theorie der 
kommunikativen Kompetenz, wie ich sie in Teil I expliziert habe. 
Danach ist es immer moglich, zu einem Konsens tiber kommunikative 
Normen zu gelangcn, und in der Folge cines solchen Konsensus 
erfolgreich kommunikativ zu handeln; kurz: Es ist prinzipiell immer 
moglich, zu einem Zustand der Verstandigung zu gelangen. 

Nach Habermas ist Kommunikation dann gefllhrdet, wenn 
kulturspezifische Weltbilder mit -den Erfordernissen der 
kommunikativen Alltagspraxis nicht (mehr) tibereinstimmen, bzw. 
wenn kulturspezifischc Rcgeln des kommunikativen Verhaltens nicht 
anwendbar sind, weil ihre Anwendung keinen Konsens tiber 

33. [Apel1976: 91] 
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kommunikative Regeln gewahrleisten wOrden. Die 
KonfliktslOsungsstrategie, die sich aus der Kompetenztheorie von 
Habermas ergibt, lautet eindeutig: DberfUhrung des komrnunikativen 
Handelns in einen Diskurs, urn zu gemeinsamen komrnunikativen 
Grundvoraussetzungen zu gelangen, die wiederurn stOrungsfreies 
komrnunikatives Handeln ermoglichen. Bezi.iglich der Drei-Teilung, 
die in Teil I dargelegt wurde, dient ein Diskurs (a) der 
N achprtifbarkeit der Wahrheit von Aussagen, (b) der Begri.indbarkeit 
der Wahrhaftigkeit von AuBerungen, und (c) der Legitimierbarkeit der 
Richtigkeit von kornrnunikativen Handlungen fi.ir den Fall, daB ein 
Konsens tiber die jeweilig einschlagigen Kommunikationsnormen 
nicht unterstellt werden kann. Die KonfliktslOsungsstrategie von 
Haberrnas legt vor diesern Hintergrund folgendes strategisches 
Verhalten nahe: Zuerst unterstellen Kommunikationsteilnehmer einen 
gegenseitigen Konsens tiber Komrnunikationsnormen und wenden, 
nach Vorgabe der Kenntnis ihrer eigenen Kultur, ihre 
kulturspezifischen Regeln an. - Kornmt es in einem zweiten Schritt zu 
einer kontrafaktischen Feststellung eines Dissenses tiber 
Komrnunikationsnorrnen, so verzichten die 
Komrnunikationsteilnehrner vermoge einer toleranten Einstellung auf 
bestimmte eigenkulturelle Komrnunikationsnormen jeweilig und legen 
in einern Diskurs auf die spezielle Stiuation bezogene alternative 
Kommunikationsnorrnen fest. 

Die Regularitaten der Uberfilhrung von kommunikativem Handeln in 
einen Diskurs als konsens-stiftenden kommunikativen Verhalten, 
zusamrnen mit ihren sprachstrukturellen Entsprechungen linguistisch 
genauer zu untersuchen, ware eine lohnende Aufgabe, die noch 
aussteht. Da jedoch dieses kommunikative Verhalten Ausdruck einer 
universalen menschlichen Kompetenz ist, wird es von Menschen 
ohnehin laufend praktiziert. Unsere Alltagsrede ist voll mit Beispielen 
von dern, was Habermas den Ubergang von kommunikativem 
Handeln in einen Diskurs nennt. Es ist, urn Beispiele nur anzudeuten, 
prinzipiell filr jeden Menschen erkennbar, daB (a) nicht ftir jeden 
Menschen in gleicher Weise gilt, was als bekannte Tatsache 
vorausgesetzt werclen kann und was nicht, daB (b) moralische oder 
asthetische Bewertungen unterschiedlich sein konnen, oder daB (c) es 
unterschiedliche Moglichkeiten gibt, durch gewisse AuBerungen 
gewisse Verplichtungen einzugehen. Und ganz entsprechend ist es ftir 
jeden Menschen moglich, (a) je nach Bedarf mehr oder weniger 
Informationen zu geben, (b) trotz unterschiedlicher Bewertungen zu 
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Kompromissen zu kommen, oder (c) in Zweifelsfallen 
Verpflichtungen explizit zu formulieren. FUr einen Linguisten hat die 
Habermas'sche Theorie einen fast trivial zu nennenden Aspekt, der 
nicht unbedingt gegen sie spricht. FUr einen Philosophen dagegen ist, 
unter anderem, sicherlich die Habermas'sche Position 
diskussionswi.irdig, dal3 erfolgreiches kommunikatives Handeln das 
Streben nach (a) Wahrheit, (b) Freiheit und (c) Gerechtigkeit 
vorausstetzt. 
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ismail BOYACI 

Reduktionsprozesse in der Aktualgenese von Komposita 
(Ad-hoc-Komposita) 
anhand deutscher und tiirkischer Beispiele 

In diesem Aufsatz werden die Reduktionsprozesse in der 
Aktualgenese von Komposita (ad-hoc-Komposita) exemplarisch 
dargestellt. Als Untersuchungsobjekte werden jene Beispiele 
fungieren, die aus der ti.irkischen Pressesprache - hauptsachlich aus 
den Tageszeitungen vom September 1989 und den Zeitschriften des 
Jahres 1988 - entnommen worden sind. Diese Beispiele bestehen 
zumeist aus Titeln und Uberschriften, da diese eine gewisse 
Kompaktheit aufweisen und systematisch durch Auslassungen, 
Verktirzungen usw. gekennzeichnet sind. 

Sowohl zum Vergleich der ttirkischen und deutschen Beispiele, wie 
auch zur Terminologie der Beschreibungsinstrumente wird der Beitrag 
"Reduktionsprozesse im Sprachsystem und in der Sprachverwendung" 
von Wolfgang Wildgen 1 herangezogen. Somit liegt der Ansatz von 
Wildgen dieser Arbeit zugrunde. 

Da es in diesem Beitrag - grob gesagt - urn Reduktionsprozesse geht, 
konnte man auf die Idee kommen, ihn mehr oder minder mit dem 
Phanomen "Ellipse" in Verbindung zu setzen. Aus diesem Grund 
findet gleich am Beginn dieser Arbeit eine kurze Information tiber 
"Ellipse" Erwahnung. Nennenswert sind hierbei die beiden 
Sammelbande "Ellipsen und fragmentarische Ausdriicke", 
herausgegeben von Reinhard Meyer - Hermann und Hannes Rieser, 2 

die als umfassende Nachschlagewerke gelten und die zur Kllirung der 
Ellipsenproblematik einen erheblichen Beitrag leisten. Deren Kern 
bilden die Referate, die in der Arbeitsgruppe "Ellipsen und 
fragmentarische AuBerungen" anlllBlich der Deutschen Gesellschaft 
fUr Sprachwissenschaft (DGfS)-Tagung in Passau (1983) gehalten 
wurden. AnschlieBend wurde versucht, aus den vorangegangenen 
Beispielanalysen Ri.ickschlUsse zu ziehen, welche Phlinomene in der 
Grammatik und in der Sprachverwendung bei den 
Reduktionsprozessen in Erscheinung treten. 

1. Zum Begriff der Ellipse 

Im letzten Jahrhundert hatten die Grammatiker eine klare Vorstellung 

1. [Wildgen 1985) 
2. [Meyer-Hermann/Rieser (Eds) 1985] 
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von dem, was "Ellipse" ist: Es ist eine Auslassung. Dies entspricht der 
ursprUnglichen Bedeutung jenes griechischen Begriffs. Wonach das 
Rilfsverb, das Verb, das Substantiv, und auch das Substantiv und das 
Verb zugleich ausgelassen werden konnte. 3 

Gleich zu Beginn dieses Jahrhunderts zeigt sich in der Diskussion 
dieses Themas pro und contra. SUtterlin z.B. vertritt die Meinung, daB 
"nach unserer heutigen Betrachtungsweise eine wirkliche Auslassung 
viel seltener vorliegt als nach der Auffassung der fruheren Zeit". Er 
nimmt nur solche Satze als elliptisch an, "in denen schon die 
zugrundeliegende Vorstellungsreihe lackenhaft ist". Jespersen nimmt 
Stellung gegen die Verwendung der "Ellipse" als 
Beschreibungselement mit der BegrUndung, daB es auch Ein-Wort 
Satze gabe. Karlsen hingegen versucht zwischen Satzen, Situation und 
Kontext eine Verbindung herzustellen, die fi.ir das Verstehen des 
Fehlens expliziter Formen von Belang sein konnte. 4 

Walter Kindt stellt Thesen auf, die zur Klarung der Thematik 
"Ellipse" beitragen sollen. Zu Beginn seines Beitrages stellt er sich die 
Frage, was unter "Ellipse" zu verstehen ist. Dabei bringt er zur 
Sprache, daB elliptische AuBerungen jeweils bestirnrnte, zu 
vollstandigen Satzen gehorige Elemente aussparen, die bereits im 
Kontext gegeben sind. Da die fehlenden Informationselemente aus 
dem Kontext erganzt werden, konnen solche AuBerungen verstanden 
werden. Doch er selbst findet diese Definition mangelhaft. 5 

Wolfgang Klein stellt in seinem Beitrag "Ellipse, Fokusgliederung 
und thematischer Stand" die Erscheinungsformen der sogenannten 
"regelhaften Ellipsen" exemplarisch dar. Auch seine Definition ahnelt 
der von Kindt, namlich, diese sogenannten "regelhaften Ellipsen" 
seien dann gegeben, wenn der Sprecher bei seiner AuBerung 
bestimmte Elemente weglassen kann, die der Rorer mit Hilfe des 
Kontextes zu erganzen vermag. Als Voraussetzung dazu sollte der 
Rorer die betreffende Sprache beherrschen. 6 

Im Duden tritt "Ellipse" in der Uberschrift als "Die Ersparung von 
Redeteilen" auf. Wahrend die Ausgabe von 1959 (§ 1169) die Ellipse 
bzw. "die Ersparung von Redeteilen" als Abweichung von der 
grammatischen Norm formuliert, deutet die von 1984 (§ 1142) unter 
derselben Uberschrift darauf hin, daB die syntaktischen 

3. Vgl. [Rudolph 1985: I, 62ff.] 
4. Zitiert nach [Rudolph 1985: I, 62ff.] 
5. [Kindt 1985: I, 162] 
6. [Klein 1985: I, 1] 
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Konstruktionen nicht immer ganz aufgefi.illt werden milssen. Die 
Ersparung lie Be sich nach pragmatischen (den Redezusammenhang 
betreffenden) und grammatischen Gesichtspunkten unterscheiden. 7 

Zum SchluB ist nicht zu i.ibersehen, daB ein klarer Konsens fehlt, wann 
das gegeni.iber dem normengerechten Aussagesatz Fehlende "Ellipse" 
genannt werden soli, und wann man es Eliminierung, Reduktion, 
Tilgung usw. nennt. 

2. Der Ansatz von Wolfgang Wildgen 8 

Die funktional-dynamischen Organisationsprinzipien in der 
Wortbildung haben einen auBerst eigenartigen Charakter, wahrend die 
Reduktionsprozesse auf der Satz-und Phrasenebene mehr oder minder 
markiert oder gar konventionell geregelt sind. Die Stufen eines 
Reduktionsprozesses konnen z.B. von der Satzebene i.iber die 
Phrasenebene zum ad-hoc-Kompositum erfolgen. Dazu fi.ihrt Wildgen 
die nachstehende Beispielfolge an, die in einem Spiegelbericht 
erschienen ist: 

A. "Bonns Innenministerium mochte Kernkraftwerke kilnftig unter die 
Erde verlagern" 

B. "Das Einbetten des Reaktors in eine 65 Meter tiefe Grube" 

C. "Ein Atommeiler unter der Erde" 

"der unterirdische Meiler" 

"ein verbunkerter Reaktor" 

"der eingebuddelte Meiler" 

D. "die Atombunker" 

"ein Untertage-Reaktor" 

"die ... Nuklearbunker" 

Diese Beispielfolge weist darauf hin, daB diese Reduktionsprozesse 
nicht zu elliptischen AuBerungen fi.ihren, im Gegenteil, daB sie den 
Sachverhalt auf verschiedene grammatische Ebenen verschieben 
konnen. Hinsichtlich des Lautes bzw. der Schrift finden dabei oft 
"formokonomische" Prinzipien Verwendung. Diese "Formokonomie" 
IaBt sich an der Anzahl bedeutungstragender Konstituenten und an der 
Verzweigtheit der Strukturzusammenhange erkennen. 

7. Zitiert nach [Klein 1985: I, 1] 
s: [Wildgen 1983] 
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"Formokonomie" ist aber keineswegs als "kognitive Einfachheit" zu 
verstehen, im Gegenteil, sie kann Komplexitat der 
Interpretationsvorgange zu Folge haben. 

a) Reduktionen auf der Wortebene 

Beispiele: 

Geldtransportauto - Geldauto 

Natururanreaktor - Naturreaktor 

Sportbrieftauben - Sporttauben 

am Abrilstungstisch verhandeln - Abrtistungsverhandlungstisch 

Luftstiltzpunkt - (Luftwaffensttitzpunkt) 

Mittelstreckenpotential - (Mittelstreckenraketenpotential) 

b) Reduktionen von Nominalphrasen aufWorter 

(Bezugnahme auf eine Nominalphrase im Text) 

Beispiele: 

- das grammatische Telephon - das Grammatiktelephon 

-die winzigen Ski-Matadore - die Ski-Winzlinge 

- die Leute von Greenpeace - die Greenpeace-Leute 

- die Mannschaft urn StrauB - die Wahlkampfmannschaft von StrauB . 
Mitglieder der StrauBmannschaft 

c) Reduktionen von Siitzen aufWorter (Nominalkomposita) 

(Bezugnahme auf einen Satz) 

Beispiele: 

- Das Problem, wie man die Gesichtsztige eines heute lebenden 
Menschen auf seiner Photographie im Alter gewissermaBen 
hochrechnen konnte 

"bei der Gesichtshochrechnung" 

- Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps 

"Schnapsdienst" 

(aber es war doch Schnapsdienst, der da heraus kam) 
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3. Reduktionen auf der Wortebene 

1. Beispiel: 

Der Titel: 

"Koop-kondu" 9 ("Genossen-Hauser") 

Textausschnitt: 

"Gecekondu ve villakondulardan sonra ~imdi de ortaya 
kooperatifkondular flktz." JO 

"Nach 'gecekondu' (ungenehmigt erhaute Hauser) und 'villakondu' 
(ungenehmigt erhaute Villen) sind jetzt auch noch 'kooperatifkondu' 
(ungenehmigt erhaute Genossenschaftshauser) entstanden." 

Der Titel "Koop-kondu" hat einen zweifachen ReduktionsprozeB 
erfahren. Man hat statt "Kooperatif' (Genossenschaft) nur "Koop" und 
statt "gecekondu" nur "kondu" fixiert. Aus diesen heiden reduzierten 
Konstituenten hat man ein ad-hoc-Kompositum "Koop-kondu" 
gehildet. In dem als Textausschnitt angeftihrten Beispielsatz dagegen 
kommt das gleiche Wort mit einfacher Reduktion vor: 
"kooperatifkondular". ("-lar" ist die Pluralendung.) Man hat hier auf 
die Reduktion der ersten Konstituente verzichtet und sich mit der 
Reduktion der zweiten hegnUgt. 

Eine ahnliche reduktive Form ist heirn gleichen Satz ersichtlich: 
"villakondular". Diese Konstruktion setzt sich wiederurn aus zwei 
Teilen zusammen, namlich aus "villa" und "gecekondu". Bei der 
zweiten Konstituente wurde "gece" getilgt und dann "kondu" an 
"villa" angehangt. Somit entstand ein ad-hoc-Kornpositum 
"villakondu ", (" -lar" ist die Pluralendung). 

Auf der semantischen Ehene erfuhren die heiden ad-hoc-Kornposita 
"koop-kondu" hzw. "kooperatifkondu" und "villakondu" einen 
Bedeutungswandel. Wahrend man zum Grundwort "gecekondu" ein 
negatives Bild hinsichtlich der Qualitat der erhauten Hauser assoziiert, 
weisen die heiden ad-hoc-Komposita dieshezUglich eine positive 
Vorstellung auf. 

9. {Vgl. S. 13} 
10. { Vgl. S.13} 
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2. Beispiel: 

Der Titel: 

"Soyda~konduya yikim" 11 

("AbriB der Gleichsttimmigen-Hauser") 

Vorerst mochte ich darauf hinweisen, daB unter der Bezeichnung 
"soyda~lar" ("gleichstlimmige Leute") jene Leute gemeint sind, die als 
Ti.irkischsttimmige aus Bulgarien in die TUrkei Ubersiedelt sind. 

Das Wort "soyda~kondu" ("GleichsUimmigenhauser") ist ein 
ad-hoc-Kompositum, das aus dem "gecekondu" abgeleitet ist. Wie 
schon erwiihnt, hat "gecekondu" im Ti.irkischen eine negative 
Bedeutung und entspricht der deutschen · Ubersetzung "ein 
ungenehmigt erbautes Haus von schlechter Bauqualittit". Es konnte 
beim Titel "soyda~gecekondu" heiBen; man hat jedoch diese lange 
Konstruktion vermeiden wollen, indem man die Konstituente "gece" 
ausgelassen hat und "kondu" an "soyda~" angehangt hat. 
Offensichtlich findet diese ad-hoc-Komposition auf der Wortebene 
statt. 

AuBerdem mochte ich noch darauf hinweisen, daB "soyda~kondu", im 
Gegensatz zu den oben genannten ahnlichen ad-hoc-Komposita 
"Koop-kondu" bzw. "Kooperatifkondu" und "villakondu" immer noch 
das ursprUngliche negative Bild hinsichtlich der Qualitat der Hauser 
bewahrt. Die Gemeinsamkeit dieser drei ad-hoc-Komposita jedoch 
beruht auf dem Moment der ohne Genehmigung errichteten Hauser. 

3. Beispiel: 

Der Titel: 

"Gecekonduzedeler afetevlerini istiyor" 12 

("Die vom AbriB der ungenehmigt errichteten Hauser Betroffenen 
forderten die leerstehenden Hauser, die fUr Leute, die von 
Naturkatastrophen betroffen werden, reserviert sind") 

Bei diesem Beispiel geht es urn den Begriff "gecekonduzedeler". Im 
Ti.irkischen kommt die Konstruktion mit "-zede" in Formen wie 

11. {S.13} 
12. { s. 13} 
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"afetzede" (verunglUckt durch die Katastrophe), "musibetzede" 
(Synonym von afetzede) und "kazazede" (verletzt oder verunglilckt 
durch einen Unfall: z.B. schiffsbriichig) vor. 

Die Konstruktion "gecekonduzede" ist im Tiirkischen eine untibliche 
Form und ist im tiirkischen Lexikon nicht zu finden, weshalb wir diese 
nun als ein ad-hoc-Kompositum bezeichnen werden. Die Endung 
"-zede" gebraucht man im Sinne von "verungliickt" oder "verletzt", 
wobei der vorangegangene Teil eine Funktion zur Erganzung der 
Bedeutung hat. "Afet" z.B. entspricht im Deutschen 
"Naturkatastrophe"; infolgedessen heiBt "afetzede" im Deutschen 
"verungliickt durch eine Katastrophe". Nach diesen ErHiuterungen 
stellen wir fest, daB das ad-hoc-Kompositum "gecekonduzede" einen 
Bedeutungswandel mit einer kleinen Nuance erfuhr. Die Konstituente 
"gecekondu" veranderte die Bedeutung der Endung "-zede" und heiBt 
nicht wie herkommlich "verungliickt" oder "verletzt", sondern 
"betroffen". Im Hinblick auf das Ganze wiirde "gecekonduzede" im 
Deutschen "die Betroffenen der ohne Genehmigung errichteten 
Hauser" heiBen. Stellt sich die Frage "Warum diese Leute betroffen 
sind", so ist die Antwort aus dem Textausschnitt herauszulesen: 
Wegen des Abrisses der 300 ohne Genehmigung errichteten Hauser. 

Zuletzt mochte ich nun zur strukturellen Analyse iibergehen: Wie 
schon gesagt, setzt sich "gecekonduzedeler" aus zwei Komponenten 
zusammen, namlich aus "gecekondu" und "-zede". Das zweite Glied 
"-zede" ist aus den Konstruktionen wie "afetzede" (verungliickt oder 
verletzt durch Naturkatastrophe), "kazazede" (verungliickt oder 
verletzt durch einen Unfall, z.B. schiffsbriichig) abgeleitet; "-ler" 
hingegen ist die Pluralendung. 

4. Beispiel: 

Der Titel: 

"Alkolizmden 9aykolizme" 13 

("Yom Alkoholismus zum Teekoholismus") 

Textausschnitt: 

"Alkoliin pen(;esinden kurtulan yzllarm sanatpsz Tanju Okan, bu kez 
de "(;aykolik" oldu. Gece giindiiz elinden (fay bardagzm dii§iirmeyen 

13. (S. 13) 
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sanatp, 'Giinde en az 30 bardak if{iyorum ", diyor." 14 

("Tanju Okan, seit vielen Jahren bekannter Sanger, der sich vom 
Alkoholismus befreite, ist diesmal 'Teekoholiker' geworden. Der 
Sanger, der Tag und Nacht das Teeglas aus der Hand nicht fallen 
lajJt, sagt, 'lch trinke taglich mindestens 30 Glaser."') 

Bei diesem Beispiel befassen wir uns mit den Begriffen "Alkolizm" 
(Alkoholismus), "c;aykolizm" (Teekoholismus) und "c;aykolik" 
(Teekoholiker). Wir nehmen an, daB der Begriff "alkolizm"sich in 
dieser Form mit der Endung "-izm" mehr oder minder eingebtirgert 
hat. "<;aykolizm" ist dagegen eine auBerst ungelaufige Konstruktion, 
die von dem Begriff "alkolizm" abgeleitet worden ist. Im Hinblick auf 
den Aspekt der Nicht-Allgemeinbekanntheit dieser Konstruktion, ist 
sie als ein ad-hoc-Kompositum zu bezeichnen. 

Auch bei der Konstruktion "~aykolik" (Teekoholiker) sind ahnliche 
Festellungen zu treffen: "~aykolik" (Teekoholiker) wurde vom 
"alkolik" (Alkoholiker) abgeleitet und erweist ebenso das Moment der 
Nicht-Gelaufigkeit und dcr Nicht-Allgemeinbekannthcit. Diesen 
Erlauterungen zufolge crziclen wir das gleiche Resultat, daB diese 
Konstruktion wiederum als ein ad-hoc-Kompositum anzunehmen ist. 

5. Beispiel: 

Der Titel: 

"Frans1zlar 'intiharkolik' " 15 

("Die Franzosen sind 'Selbstmordkoholiker' ") 

Textausschnitt: 

"Fransdar 'intiharkolik' oluyor ... fntiharlarla oliim say1s1, yllllk trafik 
kurbanlanm geriyor. Ozellikle 25-34 ya§ grubu rok mutsuz." 16 

("Die Franzosen werden 'Selbstmordkoholiker'... Die Zahl der 
Selbstmorde iibertrifft die der Verkehrsopfer eines Jahres. Besonders 
die Altersgruppe von 25-34 ist sehr ungliicklich. ") 

14. {S. 13} 
15.{8.13} 
16. {S. 13} 
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Der Begriff "intiharkolik" (Selbstmordkoholiker) ahnelt dem 
"~aykolik" (Teekoholiker) und weist die gleichen Charakteristika auf. 
Ebenso wie "~aykolik" wurde der Begriff "intiharkolik" 
(Selbstmordkoholiker) aus dem "alkolik" (Alkoholiker) abgeleitet. Die 
im ti.irkischen Lexikon nie auftretendc Konstruktion "intiharkolik" 
bezeichnen wir wiederum als ein ad-hoc-Kompositum. 

6. Beispiel: 

"Zammm ANAP'~ast" 11 

("Preiserhohung im ANAP'ischen") 

"ANAP" ist die AbkUrzung von "Anavatan Partisi" (Mutterlandspartei 
der TUrkei). Die Endungen "-ca", "-ce", "-~a", "-~e" dienen dazu, aus 
den Stammesnamen Sprach-, Dialekt- und Mundartbezeichnungen zu 
bilden, 18 z.B.: "Almanca" (Deutsch), ingilizce (Englisch), Farsra 
(Persisch), TUrkre (TUrkisch). Die letzte Endung "-st" ist eine 
Genetivendung. Wie bereits betont wurde, ist "ANAP" kein 
Stammesname, sondern eine Partei. Dennoch hat man solch ein 
ad-hoc-Kompositum konstruiett, wodurch man intendiert, Kritik an 
jener Partei auszuUben. 

4. Reduktionen von Nominalphrasen auf Worter 

(Bezugnahme auf Nominalphrasen) 

7. Beispiel: 

Der Titel: 

"Foto-Y olda~ Paris'i Rontgenledi" 19 

("Photo-Genosse hat die Stadt Paris durchleuchtet") 

Der Untertitel: 

"Sovyet APN Ajansmm Fotograf~tlarmdan Sacha Makarov ktsa bir 
sUre i~in Paris'te kalarak kentin goriintUlerini kendince saptadt." 20 

("Sacha Makarov, der Photograph der sowjetischen Presseagentur 
APN, hielt sich fUr kurze Zeit in Paris auf und nahm die Ansichten der 
Stadt ganz nach seinem Interesse auf.") 

17. {S. 13} 
18. [Ergin 1986: 167) 
19. {S. 13} 
20. {S. 13} 
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In der Pressesprache besteht die Tendenz, die. Sachverhalte durch den 
Titel moglichst pragnant zu erfassen und in dem nachfolgenden Text 
ausftihrlicher zu berichten. Auch zwei Satze, die aufeinander folgen 
und als Titel und Untertitel fungieren, haben ein deskriptives Verhaltnis 
zueinander, wobei der Sachverhalt wiederholt wird. Eine derartige 
Relation haben die beim letzten Beispiel angeftihrten Satze, da der erste 
strukturell und semantisch ki.irzer ist als der zweite. Bemerkenswert ist 
das Nominalkompositum "Foto-Yolda~" (Photo-Genosse ), das sich im. 
zweiten Satz auf den Satzteil "Sovyet APN Ajansmm 
Fotograf~llanndan Sacha Makarov ... " (Sacha Makarov, ein Photograph 
der sowjetischen Presseagentur APN, ... ) bezieht. "Foto-Yolda~" ist 
somit als ein ad-hoc-Kompositum zu bezeichnen, das auf den oben 
erwahnten Satzteil zurtickweist. Da aber die ausftihrlichere Variation 
dem Titel bzw. dem ad-hoc-Kompositum nachfolgt, ist diese - der 
Untertitel - deskriptiv aufgefi.illt; m.a.W. beginnt der ReduktionsprozeB 
gleich beim Titel und wird im Untertitel expliziert. 

8. Beispiel: 

Der Titel: 

" 'Adstz' ticarette a~1k" 21 

("Defizit beim 'namenlosen' Handel") 

Textausschnitt: 

"isimsiz iilkelerle yaptlan ticarette ortaya ~1kan a~1k ge~en yzlm aym 
donemindeki 640.6 milyon dolarlzk diizeyine gore yiizde 17.2 oramnda 
arttl." 22 • 

("Beim Handel mit den 'namenlosen' Landern ergab sich, daB das 
Defizit im Hinblick auf den Vorjahresstand von 640.6 Millionen 
Dollar urn 17.2 % gestiegen ist. ") 

Der Titel allein ist schwer verstandlich, da es an erforderlichen 
Informationen mangelt. Denn auf die Frage "bei welchem Handel?", 
erhalten wir die Antwort "beim 'namenlosen' Handel", mit der wir 
nichts anfangen konnen. Nach dem .wir den Text zu Ende 
durchgelesen haben, stellen wir fest, daB das Nominalkompositum " 
'adstz' ticarette" (beim 'namenlosen' Handel) sich auf den oben 
zitierten Beispielsatz bezieht, mit dem jenes Kompositum den 

21. {S. 13} 
22. {S. 13} 
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Informationsmangel eliminiert und an Klarheit gewinnt. Diesen 
Feststellungen zufolge ist es ersichtlich, daB jenes Kompositum 
"'ads1z' ticarette" (beim 'namenlosen' Handel) aus dem Satzteil 
"isimsiz i.ilkelerle yapilan ticarette ... " (beim Handel mit den 
namenlosen Uindern ... ) abgeleitet worden ist. Bei der Komposition 
des "ads1z ticarette" (beim namenlosen Handel) wurde die 
Konstituente "i.ilkeler" (Lander) ausgelassen, woraus dann ein 
enigmatisches ad-hoc-Kompositum konstruiert wurde. Beim 
Ti.irkischen stehen die Nomen "ad" und "isim" synonym zueinander, 
die dem deutschen Nomen "Name" entsprechen. Deshalb laBt sich der 
Gebrauch des Wortes "ads1z" beim Titel und dann des "isimsiz" bei 
jenem Satzteil mit dem Phanomen "Variation" erklaren. 

5. Reduktionen von Satzen auf Worter 

(Bezugnahme auf einen Satz) 

9. Beispiel: 

Der Titel: 

"Yap-i§let-devret ne durumda?" 23 

("Wie stehts mit 'errichte-betreibe-i.ibergebe'?") 

Textausschnitt: 

"Yap-i~let-devret modeli Ozal hiikumeti ile giindeme gelmi~ti. Yabancl 
ve yerli yatmmczlar, hiikwnetin onlerine koydugu projelere yatmm 
yapacak, bu tesisleri belli bir siire i~letecek ve daha sonra devlete 
verecekti." 24 

("Das Modell 'errichte-betreibe-Ubergebe' kam mit Ozals Regierung 
auf die Tagesordnung. Die auslandischen und inHindischen Investoren 
sollten in die vom Staat angebotenen EntwUrfe investieren, diese 
Investitionen eine ~eitlang betreiben und dann dem Staat Ubergeben.") 

Die Bezeichnung des Modells besteht aus drei konjugierten - jeweils 
in der Befehlsform der zweiten Person befindlichen - Verben. Der 
oben - als Textausschnitt - zitierte Satz erfUllt eine deskriptive 
Funktion, wobei mit ziemlicher Sicherheit gesagt werden kann, daB 
sich die Komposition "yap-i§let-devret" (errichte-betreibe-Ubergebe) 
auf diesen Satz im Text bezieht. Dieser unUbliche ReduktionsprozeB 

23. {S. 13} 
24. {S. 13} 
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fi.ihrt nicht zur elliptischen AuBerung, sondern verlagert den 
Sachverhalt auf eine grammatische Ebene. Diese Ebene ist die der 
Konjugation der Verben in Befehlsform der zweiten Person, wodurch 
ein ad-hoc-Kompositum gebildet worden ist. 

10. Beispiel: 

Der Titel: 

"iflas intihan" 25 

("Konkurs-Selbstmord ") 

Der Untertitel: 

"iki y1l oncesine kadar para i~inde yuzen seramik ve bobin ithalat~zsz 
ispanyol aszllz Alfons Torres, iflas edince ~areyi intiharda buldu." 26 

("Als der geburtige Spanier Alfons Torres, Keramik und 
Kreuzspulenimporteur, der bis vor zwei Jahren im Reichtum schwelgte, 
in Konkurs ging, fand er keinen Ausweg auBer Selbstmord. ") 

In die Reihe der unublichen Nominalkomposita ist die - beim Titel 
vorkommende - Konstruktion "iflas intihan" (Konkursselbstmord) 
aufzunehmen. Diese Konstruktion, die wir als ad-hoc-Kompositum 
bezeichnen, bezieht sich auf den nachfolgenden Untertitel. Denn 
sowohl die strukturellen als auch die inhaltlichen Erganzungen sind 
durch den Untertitel moglich. 

11. Beispiel: 

Der Titel: 

"Sut Denizi" 27 

("Milchmeer") 

Textausschnitt: 

"iskenderun 'da koylerden minibus ve traktorlerle getirilen siitlerin bir 
bo!Umunun sagl1ga zararl1 oldugu belirlendi. iskenderun Belediye 
Zab1ta ekipleri yakla~·1k 1.500 litre suta denize dokerek imha etti ... 
Sahilden denize dokalen bozuk siltier, suZann iizerinde bembeyaz bir 
tabaka olu§turdu. " 2s 

25. (S. 13} 
26. (S. 13} 
27. (S. 13} 
28. (S. 13} 
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(Es wurde festgestellt, daB die aus den Dorfern mit Omnibus und 
Traktoren nach Iskenderun gelieferte Milch zum Teil 
gesundheitsschadlich war. Die Stadtverwaltung Iskenderun 
vernichtete 1.500 Liter Milch, indem sie sie ins Meer schUttete ... Die 
von der KUste aus ins Meer geschUttete ungenieBbare Milch, bildete 
auf der Wasseroberflache eine schneeweiBe Schicht.") 

Bei diesem Beispiel bietet der Titel allein keine Vorstellung tiber den 
betreffenden Sachverhalt. Denn das liegt nicht nur daran, daB der Titel 
eine straffe Form hat, sondern daB er ein uniibliches 
Nominalkompositum ist. Dieses Nominalkompositum - nach unserer 
Terminologie auch ad-hoc-Kompositum genannt - ist aus dem 
zitierten Beispielsatz "Sahilden denize dokUlen bozuk sUtler, sulann 
Uzerinde bembeyaz bir tabaka olu§turdu." ("Die von der KUste aus ins 
Meer geschUttete ungenieBbare Milch bildete auf der 
Wasseroberflache eine schneeweiBe Schicht.") abgeleitet worden. Der 
ReduktionsprozeB wird bei solchen Beispielen nicht der Reihe nach 
vom vollstandigen Satz aus zur reduzierten Form gefiihrt, sondern 
dieser wird durch den Titel vorweggenommen. 

6. Uberlick iiber die Phanomene in den Reduktionsprozessen 

U nter dem Be griff, Reduktionsprozesse treten eine Rei he von 
Phanomenen in der Grammatik und in der Sprachverwendung auf, 
deren gemeinsame Indizien die funktionale Unvollstandigkeit 
einerseits, und die Notwendigkeit und Moglichkeit einer Erganzung, 
einer Reperatur der Unvollstandigkeit andererseits, sind. Hierbei 
mochte ich im Hinblick auf die Beispielanalysen versuchen, diese in 
Frage kommenden Phanomene darzustellen. 

Die Reduktionsprozesse in der Aktualgenese von Komposita 
("ad-hoc-Komposita") lassen sich folgendermaBen einordnen: 
Reduktionen auf der Wortebene, Reduktionen von Nominalphrasen 
auf Worter und Reduktionen von Satzen auf Worter. Die angefiihrten 
Beispiele dazu beziehen sich vorerst auf das Phtinomen 
"Zusammensetzung". Die me is ten Zusammensetzungen sind 
zweigliedrig in dem Sinne, daB sie aus zwei selbstandigen Wortem 
konstruiert sind, wobei jedoch entweder das zweite (z.B. 
"soyda§kondu", "kooperatifkondu") oder beide Glieder (z.B. 
"koopkondu") abgekiirzt sind. Es ist dabei nicht auszuschlieBen, daB 
das erste Glied reduziert wird. Somit haben wir es hier nicht mit 
gewohnlichen Formen der Zusammensetzung zu tun, weshalb wir 
gerade diese als "ad-hoc-Kompositum" bezeichen. Unter den 
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"ad-hoc-Komposita" sind Neuwortbildungen zu beobachten, von 
denen ein Teil eine komplexe Struktur darstellt, in dem das zweite 
Glied nicht nur aus dem Suffix besteht, sondern auch aus einem Teil 
des abgeleiteten Wortes (z.B. "~aykolizm", "intiharkolik"). Abgesehen 
davon sind aber auch Neuwortbildungen nur mit Suffixen anzutreffen 
(z.B. "ANAP\:a"). 

In den Reduktionen von der Satzebene auf Worter stehen solche 
"ad-hoc-Komposita" zur Verfi.igung, die wesentlich durch die aus den 
betreffenden Satz stammenden Kernbegriffe konstruiert sind (z.B. 
"iflas inti han", "Slit Denizi"). Das Beipiel "yap-i§let-devret" zeigt 
eine auBerst ungewohnliche Komposition auf, wobei die Bezeichnung 
eines Modells aus drei konjugierten - jeweils in der Befehlsform der 
zweiten Person befindlichen - Verben besteht. Diese Verben sind 
wiederum aus einem im Text vorkommenden Satz entnornrnen 
worden, woraus dann das erwahnte "ad-hoc-Kompositum" gebildet 
worden ist. Dieses Beispiel richtet unser Augenmerk darauf hin, daB 
Reduktionsprozesse den Sachverhalt auf verschiedene grammatische 
Ebenen fUhren konnen. 

Wahrend Anderungen auf der strukturellen Ebene vorgenornrnen 
wurden, blieb die semantische Ebene nicht unangetastet. Die meisten 
"ad-hoc-Komposita" kommen in der Form von 
Nominalzusammensetzungen vor, welche hauptsachlich zu den 
"Determinativkomposita" zuzuordnen sind. Es ist bekannt, daB bei 
Determinativkomposita das zweite (bzw. letzte) Glied (Grundwort) 
die allgemeine Begriffskategmie angibt, die durch das erste Glied 
(Bestimmungswort) genauer abgegrenzt wird. 29 Wie schon erwahnt, 
erfuhren bei der ad-hoc-Komposition entweder das zweite oder beide 
Glieder eine AbkUrzung. 

Wahrend bei diesen Reduktionsprozessen die ursprUngliche 
Bedeutung bzw. Bedeutungen des Grundwortes bei manchen 
ad-hoc-Komposita (z.B. "soyda§kondu") erhalten bleiben, gehen bei 
manchen (z.B. "koopkondu", "villakondu") ein Teil (der 
ursprUnglichen Bedeutung) verloren. Dadurch entsteht das Phanomen 
"Lexikalisierung", worunter nicht nur die Bildung von Wortern mit 
neuen Bedeutungen, sondern auch von Wortern mit Nuance 
verstanden werden soli. 

29. [Wahrig 1981: 226] 
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III REZENSIONEN 





~eyda OZIL 

Suphi Abdiilhayoglu: Tiirkisch-Deutsches Valenzlexikon. 
Baltmannsweiler 1990. 

Im Vergleich zu den auf dem Markt vorhandenen ti.irkisch-deutschen 
Worterbi.ichern stellt das 1990 erschienene Valenzlexikon von Suphi 
Abdi.ilhayoglu einen neuen Versuch dar. Es ist auf der Grundlage der 
Valenztheorie konzipiert. So ist es sowohl seinem Autbau nach als 
auch nach der Art der darin enthaltenen Informationen anders gestaltet 
als die i.ibrigen Worterbi.icher. Es geht von den sogenannten ti.irkischen 
Basisverben aus und beschreibt diese und deren abgeleitete Verbal-und 
Nominalformen. Im Mittelpunkt steht dabei die syntaktische 
Darstellung der Basisverben sowie der von ihnen abgeleiteten Formen. 

Verschiedene ein-und zweisprachige Valenzlexika erheben unter 
anderem den Anspruch, produktionsorientierte Worterbi.icher zu sein. 
Sie beabsichtigen, ihren Benutzern -vor allem durch ihre syntaktischen 
Angaben- die Erzeugung grammatisch richtiger Satze zu ermoglichen. 
Auch Abdi.ilhayoglu bezweckt mit seinem ti.irkisch-deutschen 
Valenzlexikon, den deutschsprachigen Ti.irkischlernern in vielfacher 
Hinsicht behilflich zu sein. Die Benutzer sollen mit Hilfe der 
syntaktischen lnformationen richtige Satze produzieren konnen. Die 
syntaktischen und semantischen Erklarungen, mit reichlichen 
Beispielen versehen, sollen den Benutzern beim Verstiindnis 
unbekannter Worter und Satze Hilfe Ieisten. Dari.iber hinaus will er mit 
der Ausfi.ihrung abgeleiteter Verbal-und Nominalformen aus den 
Verbalstammen den Benutzern die Wortbildungsmorphologie der 
ti.irkischen Sprache veranschaulichen. Diese Aufgaben konnte das 
Valenzlexikon aber besser erfi.illen, wenn es systematischer aufgebaut 
ware und nicht einige Mangel aufwiese, was die Theorie betrifft. 

Das Valenzlexikon von AbdUlhayoglu enthalt 512 ti.irkische Verben 
und deren Varianten, sowie die von ihnen abgeleiteten Verbal-und 
Nominalformen. Nach der syntaktischen und semantischen 
Beschreibung des Basisverbs werden bei jedem Haupteintrag, getrennt 
als Untereintrage, die verschiedenen Formen (Passiv, Kausativ u.a.) 
dieses Verbs aufgefi.ihrt, die im Ti.irkischen durch Ableitungen mit 
Suffixen aus dem Basisverb gebildet werden. Als weitere 
Untereintrage finden sich fast bei jedem Verb Deverbativa bzw. 
Nominal-und Adjektivalformen. Ein Haupteintrag enthalt dartiber 
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hinaus soweit vorhanden, weitere Verbvarianten, die mit den Ziffern 
1 ,2,3, ... bezeichnet werden. 

Bei der Beschreibung der Verben sowie ihrer Varianten werden zuerst 
die Satzbauplane angegeben, wobei die Erglinzungen in runden 
K.lammern neben den Verben stehen. Als Erganzungen fungieren im 
Ti.irkischen die fUnf Kasus und die Postposition "ile". AuBer der 
Subjekterganzung, die mit der Ziffer 0 bezeichnet ist, sind als 
Bezeichnung fiir die anderen Erganzungen die Kasusendungen 
gewahlt. Nach der syntaktischen Beschreibung erfolgt in der nachsten 
Zeile die semantische Erklarung. Zuerst werden synonyme ti.irkische 
Verben angegeben soweit vorhanden. Danach folgen die deutschen 
Entsprechungen. Bei den ti.irkischen Synonymen und den deutschen 
Entsprechungen der Eintrage werden mit Ausnahme des Subjekts die 
von den Verben regierten Glieder angegeben, wobei aber diesmal nicht 
bei allen, sondern nur bei etmgen von traditionellen 
Worterbucherklarungen, wie z.B. bei ."bakmak: b§i seyretmek: sich (D) 
etwas ansehen" (S.82), Gebrauch gemacht wird. 

Leider wird bei der syntaktischen und semantischen Beschreibung der 
abgeleiteten Formen nicht dieselbe Systematik angewandt wie beim 
Basisverb und seinen Varianten. Bei den meisten abgeleiteten Formen, 
wie Pasiv, Kausativ, Reflexiv u.a. steht meistens nur die Bemerkung, 
"Pass zu ... oder Kaus zu ... ", die also angibt, urn welche Form des 
Verbs es sich handelt. Andererseits werden einige Ableitungen wie die 
Basisverben beschrieben. Bei der syntaktischen Beschreibung der 
abgeleiteten Formen wird, wie ~er Verfasser auch bemerkt (S.24), auf 
die Angabe der Subjekterganzung verzichtet, die anderen Erganzungen 
stehen wie bei den Basisverben und Varianten in runden Klammern. 
Diese Angaben erscheinen im Worterbuch bei den abgeleiteten 
Formen leider nur sehr unregelmaBig. Warum der Verfasser bei 
einigen Ableitungen auBer dem Subjekt auch auf die anderen 
Erganzungen und bei allen abgeleiteten Formen vollig auf die 
Subjekterganzung verzichtet hat, bleibt unklar. In den 25 Seiten 
einfi.ihrenden Erklarungen am Anfang des Lexikons sucht man 
vergebens nach einer Begri.indung fUr dieses Verfahren. 

Diese unklare Systematik ist nicht nur bei den abgeleiteten Verben, 
sondern auch bei den deverbativen Substantiven und Adjektiven 
anzutreffen. Bei einigen Adjektiven werden die valenzabhangigen 
Kasus vermerkt und bei anderen nicht. Bei dem Adjektiv "hevesli" 
steht die Erganzung "(e)" (S.253), wahrend das Adjektiv "haztrhkh" 
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(S.252) ohne cine Angabe verzeichnet wird. Wie aus dcm vom 
Verfasscr gegebenen Beispielsatz fUr 11haz1rltkh 11 110las1 saldmya 
haZtrltkltyiz. II (S.252) hervorgeht, verlangt auch dieses Adjektiv den -e 
Kasus. 

Hochstwahrscheinlich orientiert sich AbdUlhayoglu hicr an den 
folgenden Feststellungen in der Einleitung zum Lexikon: 

-Bci dem 11Kopfnomen (Hauptlexem, Verbeintrag) stehen in runden 
Klammern die Kasusendungen der Ergiinzungen ... AujJer dem Subjekt 
sind die iibrigen Ergiinzungen obligatorisch u.od. Jakultativ, aile in das 
Subjekt ist also immer obligatorisch. 11 (S.23) 

-
11Bei den Angaben der Kasussuf!ixe in runden Klammern zu den 

Verben unter S (Suffigierung des Verbs, Verbalsuffigierung, enveiterte 
Form des Stammverbs) wurde auf die Angabe des Subjekts (o,Eo) 
verzichtet. 11 (S.24) 

Dagegen konnte mit verschiedenen Argumenten Stellung genommen 
werden: 

-Es konnte genauso gut bci den Haupteintragen und Varianten auf die 
Angabe des Subjekts verzichtet wcrden, wei! es ohne cine Ausnahme 
bei jedem dieser Eintrage steht, also gebraucht werden muf3. (Auf die 
Subjekterganzung im TUrkischen wird untcn noch naher eingegangen.) 

- Heif3t der Verzicht auf das Subjekt bei den abgeleiteten Formen vor 
allem bei den abgeleiteten Verben, daf3 es bei diesen Formen fakultativ 
ist, oder ist es nicht obligatorisch und kann deswegen weggelassen 
werden? 

Urn meine Kritik zu konkretisiercn und auch, urn zu Uberprtifen, 
inwiewcit die von AbdUlhayoglu gemachten Feststellungen und deren 
Ausfi.ihrung den Benutzern des Worterbuchs bei der Bildung 
ttirkischer Satze mit den abgeleiteten Verbformen behilflich sein 
konnen, greife ich ein beliebigcs Verb heraus. 

Unter dem Haupteintrag llgefmekll sind die folgenden Eintragungen zu 
finden: 
11gepnek (o,e) 

l. girmek: in etw. (Raum) eintreten, hineintreten, -gehen, -fliegen, 
-fliejJen, -fahren, -laufen; betreten 

B: Seyirciler salona gefti.: Die Zuschauer betraten dan Saal. 
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S: gefilmek.: Pass. zu ge~mek: 

-Buradan ge~ilmez: Hier kein Durchgang! Gesperrt! 

-Bu sezon ~eftaliden ge~ilmiyor. 

Diese Saison watet man ja gerade in Pfirsichen; ... "(S.307) 

Der erste Beispielsatz unter B kann mit der abgeleiteten Form 
"ge~ilmek" ins Passiv umgeformt werden: "Salona ge~ildi." In diesem 
Satz und in dem Beispielsatz fUr das Passiv "Buradan ge~ilmez" fehlen 
die Subjekte des Aktivsatzes, wie es bei den Passivformen der 
intransitiven Satze iiblich ist. Der Beispielsatz unter "Pass. zu ge~mek" 
kann mit dem Haupteintrag "ge~mek" ins Aktiv umgewandelt werden: 
"Buradan araba I kimse ge~mez I ge~emez." Die Transformation ins 
Aktiv des weiteren Beispielsatzes "Bu sezon ~eftaliden ge~ilmiyor" ist 
nicht moglich. Es entsteht ein ungebriiuchlicher Satz, wie "*Bu y1l 
kimse ~eftaliden ge~miyor." Der angefilhrte Satz stellt nur in dieser 
Form, mit dem Verb "ge~ilmek", einen richtigen tiirkischen Satz dar. 
AuBerdem vertritt dieser Satz im Tiirkischen die subjektlosen Satze. 
Anders gesagt, das Verb "ge~ilmek" verlangt keine Subjekterganzung, 
sondern regiert eine einzige Erganzung im - den Fall und impliziert 
mit dieser - obligatorischen - Erganzung eine bestimmte Bedeutung. 
Nur in seiner Passivform ist der·Gebrauch des Satzes moglich, er kann 
nicht ins Aktiv verwandelt werden. Mit dem Haupeintrag "ge~mek", 
dessen Passivform es vertritt, hat es auf synchroner Ebene keine 
Beziehung mehr. AuBerdem wird es den deutschsprachigen 
Ttirkischlernern viel Miihe kosten, das Verb "ge~ilmek", das die 
Bedeutung in dem Satz "Bu yll ~eftaliden ge~ilmiyor." besitzt, unter 
dem Haupeintrag "ge~mek" und dazu noch als seine abgeleitete 
Passivform zu finden. Die strukturelle Beziehung zwischen dem 
Haupteintrag "ge~mek" und seinem Untereintrag "ge~ilmek" mit dieser 
bestimmten Bedeutung ist eher einer etymologischen Erklarung 
bediirftig. Wie bei diesem Beispiel wird diese semantikferne, rein 
formale Vorgangsweise bei der Anordnung der Eintrage die Benutzer 
eher verwirren als die Verwendung des Worterbuchs zu erleichtern. 

Unter demselben Haupteintrag folgt weiter die kausative Form 
"ge~irmek", wobei wiederum keine Angaben stehen, was die 
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Erganzungen dieser Form angeht. Wie auch aus dem angegebenen 
Beispiel "izni Suriye'de gerirmek" (S.307) zu ersehen ist, verlangt 
"gerirmek" eine Subjekterganzung und eine Erganzung im -i Fall. 
Warum bei diesen Stellen, wo es unbedingt notig zu sein scheint, der 
Verfasser auf nahere Angaben verzichtet, bleibt unerklart. 

Ein weiteres Manko von Abdi.ilhayoglus Valenzlexikon ist, daB nicht zu 
entscheiden ist, wo die FunktionsverbgefUge und die lexikalisierten 
Ausdriicke bei Verben anfangen bzw. authoren. Ob die verschiedenen 
Satzglieder bei Beispielsatzen Erganzungen oder feste Bestandteile 
darstellen, wird nicht durch irgendeine Hervorhebung bcmcrkt. Weder 
die Anordnung oder die Schreibweise noch die theoretischen Erklarungen 
im Lexikon ermoglichen den Benutzern, hcrauszubekommen, ob die 
Verben mit bestimmten Gliedern (wie Nomina, Adjektive) bestinunte 
Bedeutungen beinhalten oder ob sie durch verschiedene Glieder zu 
ersetzen sind, ohne daB die Bedeutung verloren geht. 

Zwar werden in der Einleitung zum Lexikon unter dem Titel 
"zusammengesetzte Verben" Hilfsverben, Modalverben, 
Funktionsverben u.a. in einer Liste (S.l4) klassifiziert und mit den 
Worten des Verfassers durch "stichwortartige Ausfuhrungen" (S.15) 
erkHirt (S.l5 bis 22), aber wie von disen Erklarungen im Lexikon 
Gebrauch gemacht wird, bleibt offen. Nach der Einfilhrung der 
verschiedenen Verbal-und Nominalformen und der Varianten des 
Haupteintrags "etmek" werden zahlreiche Substantive, Adjektive, die 
in Verbindung mit "etmek" gemeinsam zusammengesetzte Verben 
bilden wie z.B. "terciime etmek", "teselli etmek", als Untereintrage 
angegeben (S.248 bis 300). In der Liste · der zusammengesetzten 
Verben ist "etmek" als Hilfsverb klassifiziert, das mit Substantiven, 
Adjektiven u.a.zusammengesetzte Verben bildet. Obwohl "olmak" mit 
dem Beispiel "hasta olmak" in der Einleitung in der gleichen Gruppe 
vorkommt wie "etmek", sind "olmak+Substantiv, Adjektiv" ·· als 
Varianten unter "olmak" und nicht als getrennte Eintrage unter "hasta 
olmak u.ii. " behandelt. Eine andere Gruppe von zusammengesetzten 
Verben bilden die vom Verfasser in der Einleitung Quasi-Hilfsverben, 
Funktionsverben genannten Verben wie "cevap vermek", "sur 
i~lemek". Sie werden wiederum im Lexikon nicht als neue Eintrage 
unter den erwahnten Formen angegeben, sondern als Varianten von 
"vermek" und "i~lemek". Weiterhin ist der Liste und den Ausfi.ihrungen 
nicht zu entnehmen, wie diese Untergruppen von Verben gebildet 
werden und durch welche Proben sie voneinander abzugrenzen sind. 
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Die Reihenfolge bei der Anordnung der Eintrage -Haupteintrag bzw. 
die erste Variante/die abgeleiteten Verbal- und Nominalformen/die 
weiteren Varianten-bringt noch andere Probleme mit sich. So kann 
z.B. von manchcn Varianten eines Verbs die Passivform u.a. nicht 
gebildet werdcn. Sinnvollerweise mi.iBten daher zu allen Varianten 
Angaben zur Passivisierbarkeit (Kausativierbarkeit usw.) gemacht 
werden und nicht nur zum Haupteintrag (bzw. der ersten Variante). 

Die mangelhafte Valenzbeschreibung der ti.irkischen Sprache erweist 
sich auch bei der Wahl der Erganzungsklassen und demzufolge bei den 
Angaben bezi.iglich der Satzbauplllne. Abdi.ilhayoglu gibt in dem 
einleitenden Teil seines Lexikons die folgenden sechs 
Erganzungsklassen im Ti.irkischen an: 

"o: Subjekt, Nullkasus 

i: Akkusativobjekt 

e: Dativohjekt, Riclztungskasus 

de: Lokativobjekt 

den: Ablativobjekt 

ile: Instrumental/Soziativ" (S.23) 

Dazu macht der Verfasser die Bemerkung, daB "auj3er dem Subjekt die 
Ubrigen Ergiinzungen obligatorisch u.od. fakultativ sind; allein das 
Subjekt ist immer obligatorisch." (S.23) Die erste Feststellung, daB die 
Verwendung des Subjekts in !i.irkischen Satzen immer obligatorisch 
ist, soli wohl heiBen, daB es mit jedem Verb verwendet werden muB, 
urn im Tilrkischen grammatisch richtige Satze zu bilden. Diese 
Behauptung wird mit der Angabe des Subjekts bei jedem Haupeintrag 
bewiesen. Wenn aber ein Satzglied mit jedem Verb einer Sprache 
verwendet werden kann, dann ist es nach der Valenztheorie keine 
Erganzung. Erganzungen sind nach Engel "Worter oder Wortgruppen, 
die als Satelliten nur zu einer Subklasse einer Wortklasse treten 
konnen." (U.Engel, Deutsche Grammatik, 1988. S.23) Ist also das 
Subjekt im Tilrkischen nicht als Erganzung, sondern als Angabe 
anzusehen? Oder stehen im Lexikon nur die Verben nicht, die keine 
Subjekterganzung verlangen? Oder wird bei der AusfUhrung von 
Abdi.ilhayoglu die Subjekt-Pradikat-Binaritat des Satzes beibehalten 
und erst danach die Valenzbeschreibung der Verben durchgefi.ihrt? 
AbdUlhayoglu selbst bemerkt, daB sein Worterbuch "auf der Basis der 
Valenztheorie konzipiert ist, die das regierende Verb als zentrales 
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Glied des grammatisch richtigen und semantisch vollstiindigen Satzes 
und dieses mit seinen obligatorischen und fakultativen Ergiinzungen 
als Gesamtheit in der Satzkonstituierung versteht." (S.l) Der Verfasser 
gibt jedoch nicht an, nach welcher Valenztheorie sein Lexikon 
gestaltet ist. Ein kliirendes Wort dazu hatte vielleicht manche der 
verwendeten Verfahrensweisen einsichtiger erscheinen lassen. Aus 
den Lexikoneintragen selbst ist die theoretische Grundlage der 
Beschreibung nicht zu erschlieBen. 

Die zweite Feststellung von AbdUlhayoglu, daB auBer dem Subjekt die 
Ubrigen Erganzungen obligatorisch und/oder fakultativ sind, bereitet 
auch Schwierigkeiten. Der Benutzer des Worterbuches wird nicht 
entscheiden konnen, welche Erganzungen obligatorisch und welche 
fakultativ sind. Die Beispielsatze sind ja auch mit allen moglichen 
Erganzungen versehen. 

AuBerdem reichen die angegebenen sechs Erganzungsklassen nicht 
aus, urn mit einigen Verben im Lexikon richtige Satze zu produzieren. 
Bei den Verben "etmek" und "olmak" wird im Satzbauplan jeweils nur 
eine Erganzung und zwar das Subjekt vorgeftihrt. Die angeftihrten 
Beispielsatze Iauten: 

etmek: 

"3, 3 daha 6 eder." 

"Bu arsa 20 milyon eder." (S.248) 

olmak: 

"Hastaylm." (S.420) 

"Hasta olursun." (S.425) 

Wenn bei diesen Beispielsatzen "3", "Bu arsa", "-1m" (die Endung fUr 
1. Person Sing.) oder "-sun" (die Endung fUr 2. Person Sing.) als 
Subjekterganzung zu verzeichnen sind, ja sogar verzeichnet werden 
milssen, wie sollen die anderen Glieder klassifiziert werden, deren 
Verwendung in den Beispielsatzen obligatorisch ist? Ohne diese 
Glieder sind diese Satze als unvollstandig zu bezeichenen: 

* 3 eder. 

* B u arsa eder. 

*-1m. 

* olursun. 
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T tz aller Schwachen gebilhrt dem Autor Anerkennung fiir das 
r~wierige Unterfangen, ein Valenzlexikon der tlirkischen Sprache 

sc rgelegt zu haben. Aufgrund seines Materialreichtums, vor allem 
~0 nk der zahlreichen Beispiele, kann das Buch dem deutschsprachigen 
T~rkischlerner durchaus von Nutzen sein. Andererseits ist nicht zu 
ilbersehen, daB vor alle.m d~r unsystematisc?e Aufbau, aber auch die 
Mangel in der Theone die Brauchbarke1t des Buches erheblich 
inschranken. Es ist zu wilnschen, daB gerade die erkennbaren, oben 

~ngedeuteten Schwachen des ~uc~.es zu v~rst~rkten Bemilhungen urn 
die tUrkische Va~enzgrammati~ fuhren, dte m der Zukunft in eine 
verbesserte VersiOn des vorhegenden V alenzworterbuchs munden 

sollten. 
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Hans~Martin DEDERDING 

Biz ve Dilimiz 2. m Tiirk<;e Ders Kitab1 

Herausgegeben vom Landesinstitut fUr Schule und Weiterbildung, 
Soest, mit UnterstUtzung der Senatsverwaltung fUr Schule. 
Berufsbildung und Sport, Berlin, sowie des tUrkischen 
Erziehungsministeriums, Berlin: Cornelsen I Koln: Onel, 1991 

Muttersprachlicher Unterricht ist kein leichtes Geschaft. "Warum 
miissen wir das lernen? Wir konnen doch Deutsch!"- "Tiirkiiz. Tiirkr;e 
zaten biliyoruz." Mit solchen Argumenten mtissen sich deutsche oder 
ttirkische Lehrerinnen und Lehrer herumschlagen, deren Aufgabe es 
ist, die rnuttersprachlichen Fahigkeiten der ihnen anvertrauten Kinder 
zu fOrden. Und das schon unter "norma/en" Bedingungen! Wird nun 
Muttersprachunterricht in einem fremden Land erteilt, so wird die 
Lage noch kornplizierter. Es bieten sich neue Chancen, aber auch neue 
Schwierigkeiten: Die Beschaftigung mit der Sprache und Kultur der 
Heirnat (auch: der Heirnat der Vorfahren), die Erforschung der 
eigenen Wurzeln kann interessanter sein als im Mutterland. 
Schwieriger wird der Muttersprachunterricht aber dann, wenn die 
Muttersprache nicht rnehr unangefochten die Verkehrssprache der zu 
unterrichtenden Kinder ist, vor allem aber, wenn die "Muttersprache" 
als Sprache einer Minderheit erscheint, mit deren niedrigem Prestige 
die Kinder tagtaglich konfrontiert werden. Und eben dies ist beim 
Ttirkischen in Deutschland Ieider der Fall. 

Urn so verdienstvoller ist es, wenn Lernmaterial fUr den ttirkischen 
Muttersprachunterricht in Deutschland bereitgestellt wird, in dern 
versucht wird, den Chancen und Schwierigkeiten dieser Situation 
gerecht zu werden. Die Rede ist vom ttirkischen Sprachbuch ftir die 6. 
Jahrgangsstufe Biz ve Dilimiz 2, in dem diese Aufgabe in weitgehend 
gelungener Weise verwiklicht ist. 

Biz ve Dilimiz 2 ist vom Typ herein Sprachbuch, ein Buch also, das 
den Umgang mit der Sprache in den Mittelpunkt stellt, nicht die 
Lekttire. Als solches ist es eher mit deutschen SprachbUchern zu 
vergleichen als mit TUrkischbtichern fUr die entsprechende 
Jahrgangsstufe (orta 1). Es ist ersichtlich dem Prinzip des integrativen 
Sprachunterrichts verpflichtet, d.h. die Inhalte des Sprachunterrichts 
(Forderung von Sprech-und Schreibfahigkeit, Textverstandnis usw.) 
werden kombiniert und in Situationen eingebunden vermittelt. Auch 
die zahlreichen Ubungen sind oft (z.T. sehr) erfolgreich durch 
entsprechende Situationen motiviert. 
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Was macht nun das Besondere dieses Sprachbuches aus? Wodurch 
erscheint es fOr den Einsatz im muttersprachlichen TUrkischunterricht 
in Deutschland als besonders geeignet? 

Es ist die Tatsache, daB sich die Autorinnen und Autoren in fast jeder 
Beziehung der spezifischen Situation der Zielgruppe (11-12 jahrige 
tUrkische Kinder in Deutschland) bewuBt waren. Dies zeigt sich zum 
einen in der situativen Motivierung zahlreicher Unterrichtseinheiten. 
Briefschreiben erhalt seinen Sinn dadurch, daB Kinder den Kontakt zu 
Schulfreund(inn)en aufrecht erhalten wollen, die in die TUrkei 
zurtickgekehrt sind (Lektion 13 "Size bir mektup var I Ein Brief fiir 
Euch"). Besonders realistisch ist dabei die Thematisierung der 
Schwierigkeiten, die das RUckkehrerkind mit der tUrkischen Sprache 
hat; genutzt wird dies als Motivation, die eigenen orthographischen 
Fahigkeiten zu verbessern. 

Die BerUcksichtigung der spezifischen Lage der SchUlerinnen und 
SchUler, ftir die das Buch gedacht ist, zeigt sich auch darin, daB das 
Deutsche nicht vollig aus dem TUrkischunterricht ausgeklammert ist. 
Das gelungenste Beispiel hierfUr ist wieder Lektion 13, wo 
BewuBtsein fUr interferenzbedingte Rechtschreibschwierigkeiten 
geweckt wird (bes. S.l37). Auch der Vergleich der FuBballtermini auf 
Seite 61 oder das Ausgehen von deutschen Stichwortcrn (zum 
Umweltschutz, S.71) gehoren hierher, auch die Ubungen zum 
Umgang mit einem zweisprachigen Worterbuch (S.72), die mir 
allerdings fUr die 6. Jahrgangsstufe etwas schwer erscheinen. 

Am gelungensten erscheint 6as Buch jedoch, wo es urn die 
Vermittlung kulturellen Wissens geht. Vergleicht man das Buch unter 
diesem Aspekt mit entsprechenden Lehrwerken aus dcr TUrkei, so 
erfreut die Breite und Vielfalt der landeskundlichen Informationen in 
Biz ve Dilimiz 2. - Sic beschrankt sich nicht nur - wie in den 
Vergleichsobjekten auf die Revolutions-und etwas 
Verfassungsgeschichte, sondern umfaBt die Geschichte Anatoliens 
von den Hethitern (Lektion 9: "Anatolien, die Wiege der 
Zivilisationen") bis zur TUrkei der 90er Jahre (Text zu den 
UmweltschutzmaBnahmen am Goldenen Horn. S. 79/80). 
Landeskunde beschrankt sich in Biz ve Dilimiz 2 aber nicht nur auf 
die Behandlung geschichtlicher Themen, zum landeskundlichen 
Wissen zahlen auch Kenntnisse tiber Sitten und Gebrauche bei Festen 
(auch sprachliches Verhalten, GlUckwUnsche, GrUBe: Lektion 8 
"Ramazan Bayram1"). Verhalten im Alltag und Informationen zum 
Thema Sport, sowie - in besonderem MaBe - soziokulturelles Wissen, 
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das im engeren Sinne zum Bereich Sprache gehort: Wissen tiber die 
Herkunft der ti.irkischen Sprache (Lektion 1). Marchen (Lektion 5), 
das Karagozspiel (Lektion 12) und die Entwicklung von Schrift und 
Buchdruck (Lektion 14). 

Bei all diesen Inhalten hatte die Autorengruppe stets vor Augen, daB 
es sich bei ihrem Adressatenkreis urn Kinder handelt, die nicht in 
ti.irkischer Umgebung aufwachsen, und die deshalb vieles ohne 
formelle Unterweisung wohl Uberhaupt nicht (kennen) Iemen wtirden, 
was ti.irkische Kinder in der Ttirkei aus ihrer Umgebung en passant 
mitbekommen: Ramazan Manileri (88) oder Sprtiche flir das 
Poesiealbum (113). Die Aufna:hme solcher Beispiele von 
Alttagsliteratur ist von dieser Warteaus sehr zu begrtiBen. 

Auch unter einem anderen Aspekt ist die Wahl der Inhalte als sehr 
gelungen zu betrachten. In vielenHillen werden die ttirkeikundlichen 
Informationen mit entsprechenden in Deutschland in Verbindung 
gebracht. Das herausragende Beispiel hierflir ist die durchaus 
vergleichbaren Schwierigkeiten Johannes Gutenbergs und Ibrahim 
Mtiteferrikas bei der EinfUhrung des Buchdrucks in Deutschland bzw. 
im Osmanischen Reich (Lektion 14; ahnlich Lektion 6 "Sport" und 7 
"Umweltschutz"). Hier erscheint den Kindem, flir die das Buch 
bestimmt ist, die TUrkei als ein Land, das Deutschland vergleichbar 
-und gleichwertig- ist. Und nur auf dieser Basis laBt sich -angesichts 
der eingangs geschilderten Lage- Uberhaupt Motivation schaffen fUr 
die Beschiiftigung mit einer Sprache und Kultur, mit deren niedrigem 
Ansehen die Kinder sich standig auseinandersetzen mtissen. 

Soweit schon erfolgreich, ist den Verfasserinnen und Verfassern des 
Buches ein weiterer Schritt gelungen, der dartiber hinaus geht: Die 
Aufnahme von Texten mit Inhalten, die auch zum deutschen 
Bildungsgut gehoren (Lektion 9 "Frtihe anatolische Kulturen"; 
Lektion 11 "Die BUrgschaft" in tUrkischer Prosanacherzahlung als 
Musterbeispiel fUr eine spannende Geschichte; Lektion 14 
"Buchdruck"), schafft BezUge zu anderen Unterrichtsfachern, 
besonders zu Geschichte, und gibt den Kindem, die Biz ve Dilimiz 2 
durchgearbeitet haben, in einigen Punkten einen Wissensvorsprung 
gegenUber deutschen Altersgenossen, der Uber das rein sprachliche 
Wissen hinausgeht. Auch dies ist ein Mittel, die Beschaftigung mit 
dem TUrkischen als sinnvoll erscheinen zu lassen. Ttirkisch ist eben 
nicht nur die Sprache des taglichen Umgangs einer "Unterschicht". 
Ttirkisch ist auch eine Sprache, in der Inhalte transportiert werden, mit 
denen man auch in der cleutschen Umgebung bestehen, ja glanzen 
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kann. 

Nach all dem Lob sei es gestattet, auch einige Schwachen des Buches 
zu erwahnen. Sie beziehen sich fast ausschlieBlich auf den Bereich 
Grammatik, zu allererst auf deren integrative Einbettung. 

Wahrend die Verknlipfung der Orthographie mit anderen Bereichen 
des Ti.irkischunterrichts gut gelungen ist (vgl. oben), kann man das 
vom Bereich Grammatik nicht sagen. So werden grammatische 
Inhalte da eingebracht, wo es gerade paBt oder auch nicht: Der 
Obergang zwischen Projektarbeit und Grammatik ist manchmal sehr 
Uberraschend (vgl. z.B. S.34. Aufgabe 6 --> 7!). Andererseits werden 
in Aufgabenstellungen grammatische Termini verwendet, die gar nicht 
(yilklem, 46/4: dilekl§art/emir/gereklilik bi<;imleri, 64/5) oder erst viel 
spiiter eingefilhrt werden (olumlu/olumsuz cilmle: verwendet auf S.56, 
erkliirt auf S.l52). Oberhaupt scheint Grammatik nicht die stiirkste 
Seite der Autorengruppe gewesen zu sein, betrachtet man etwa die 
gebotenen linguistischen Analysen (z.B. der Nominalgruppe, S.96), 
schiefe Definitionen (S.127: Das Indefinitadjektiv her aus der 
vorhergehenden Aufgabe ist durch die folgende Definition nicht 
erfaBt.) oder zweifelhafte und wenig hilfreiche: Die quasi-logische 
Erkliirung von einfachen Siitzen als solche, die nur ein "Urteil" 
enthalten, trifft fUr viele Siitze weder vom Standpunkt der Logik zu, 
noch ist sie fUr 11-12 j ahrige Kinder nachvollziehbar. 

Manchmal hat auch die Orientierung an der Zweisprachigkeit der 
Zielgruppe den Verfassern einen Streich gespielt, so bei der 
Klassifizierung verschiedenster }nfinitiv-und Partizipialkonstruktionen 
als Yan Ciimleler (Nebenslltze, 145/6). Bier hat offensichtlich die 
deutsche Grammatik Pate gestanden. Jedoch: Auch wenn sich die 
meisten der genannten Strukturen im Deutschen als Nebensatz 
wiedergeben lassen, sind sie im TUrkischen noch lange nicht als 
Nebensatze zu klassifizieren. Bier ware die in der Ti.irkei i.ibliche 
formalgrammatische Betrachtungsweise sinnvoller gewesen. 
Anderseits: Strebt man eine funktionale Betrachtungsweise an, so ist 
es unerHiBlich, sich vorher ein solides Fundament an Begriffen fUr die 
syntaktische Analyse geschaffen zu haben. Ein solches aber fehlt in 

, Biz ve Dilimiz 2. -

Ober den Sinn und Unsinn von Grammatik im muttersprachlichen 
Unterricht ist viel gestritten worden, allerdings kaum je mit Blick auf 
den muttersprachlichen Unterricht in fremdsprachiger Umgebung. 
Wenn man nun die besondere Situation von Schtilerinnen und 
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Schtilern bedenkt, filr die die Muttersprache vielfach nicht mehr 
selbstverstandliche Verkehrssprache ist, so erscheinen viele der 
Argumente urn den muttersprachlichen Grammatikunterricht in einem 
anderen Licht. Auch wenn die Situation der Zweisprachigkeit nicht 
notwendig zu Unsicherheiten ftihren muB, so filhrt sie doch in jedem 
Fall zu verstarkter Auseinandersetzung mit den Strukturen der eigenen 
Sprache(n). Schtilerinnen und SchUler in zweisprachiger Umgebung 
brauchen daher eine klare Vorstellung von der Grammatik ihrer 
Muttersprache. Sie brauchen von Anfang an eine systematische 
Beschreibung der Erscheinungen dieser Sprache, urn mit den im Lauf 
der Zeit steigenden Anforderungen der Zweisprachigkeit bewuBt und 
erfolgreich umgehen zu konnen. Dies sollte bei der Fortsetzung des 
Lehrwerks Biz ve Dilimiz starker als bisher geschehen bedacht 
werden. 

Bei all der Kritik sei aber noch einmal wiederholt: Biz ve Dilimiz 2 ist 
ein Buch, das in hohem MaBe gelungen ist. Es laBt den Umgang mit 
der ttirkischen Sprache und Kultur als sinnvoll erscheinen, ja es macht 
Lust auf die Beschaftigung damit (vielleicht sogar auch bei 
fortgeschritteneren Lernern des Ti.irkischen als Fremdsprache). Es ist 
tiber die Vermittlung sprachlicher Fahigkeiten hinaus von hohem Wert 
filr die Entwicklung von Selbstwertgefilhl bei den Kindem, filr die es 
geschrieben ist, und kann somit als eine hilfreiche Stufe auf dem 
Wege zu im besten Sinne bereichernder bilingualer und bikultureller 
Identittit dienen. 
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Wolf KONIG 

Reihe Bausteine Fachdeutsch fiir Wissenschaftler beim Julius 
Groos Verlag in Heidelberg: 

-Christian Hamm: Philosophie. - 1989 (ISBN 3-87276-618-X) 

- Johann Haller I Ulrike Tallowitz: Informatik. - 1991 (ISBN 3-87276-
647-3) 

- JOrn Bruss: Elektrotechnik. - 1989 (ISBN 3-87276-619-8) 

- Ulrike Tallowitz: Linguistik.- 1989 (ISBN 3-87276-620-1) 

- Gerhard Fuhr: Grammatik des Wissenschaftsdeutschen. - 1989 
(ISBN 3-87276-617-1) 

Eine Reihe von Lehr-und Ubungsbi.ichern, die speziell fi.ir den Einsatz 
im Fachsprachenunterricht bestimmt ist, stellt, neben einer Menge von 
vorhandenen einzelnen Lehrwerken fi.ir den Fachsprachenunterricht, 
ein neues Unterfangen dar. So erhebt sich zunachst die Frage, welche 
Erwartungen man an eine solche Reihe stellen kann. 

Fachsprachenunterricht ist nicht nur Teil oder Erganzung eines 
Fachunterrichts bzw. eines Fachstudiums, sondern muB sicherlich 
auch als ni.itzliche Erganzung zu einem Deutschstudium gesehen 
werden. Den besten wenn auch indirekten Beweis hierfi.ir gibt das in 
den Banden fi.ir Philosophic, Elektrotechnik und Linguistik stehende 
gemeinsame Vorwort, in dem darauf hingewiesen wird, daB "der 
Unterrichtende im Normalfall Spezialist fi.ir Deutsch ist". Der 
Fachsprachenlehrer ist also Germanist und wird in einem 
Germanistikstudium ausgebildet, fi.ir das folglich auch 
Lehrveranstaltungen in fachsprachlichem Deutsch ni.itzlich sind. Man 
kann also davon ausgehen, daB Fachsprachenunterricht sowohl 
Erganzung cines Germanistik-Studiums als auch eines Fach-Studiums 
ist (was indessen eine Korrektur einer Tendenz des Vorworts der 
Verfasser ist, Fachstudenten als Adressaten fi.ir 
Fachsprachenunterricht zu betrachten). 

Der als Germanist gedachte Fachsprachenlehrer soli zwar kein 
Fachwissen vermitteln, man sollte aber erwarten, daB er i.iber gewisse 
Kenntnisse in dem betreffenden Fach verfilgt. In Deutschland mi.issen 
Germanistikstudenten ein zweites Fach studieren, das auch ein 
naturwissenschaftliches sein kann. Belegungen wie 
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Deutsch/Mathematik, Deutsch/Biologie u.a. sind, wenn auch in der 
Unterzahl, regelmaBig anzutreffen. Ein solchermaBen ausgebildeter 
Deutschlehrer kann einen Fachstudenten auch durch Fachwissen 
beeindrucken, was der Attraktivitat eines Fachsprachenunterrichts 
unbedingt fOrderlich ist. Auf keinen Fall darf ein Lehrer gegeni.iber 
einen Studenten in fachliche Verlegenheiten kommen. Ein 
Fachsprachenlehrer in Elektrotechnik muB vom Fach soviel verstehen, 
daB er auch die Texte verstehen kann. 

Was mich z.B. anbelangt, so fehlen mir zum Verstandnis der meisten 
Texte die notigen Fachkenntnisse in Elektrotechnik, und ich konnte 
deshalb den betreffenden Band keinesfalls verwenden. Anders liegen 
die Dinge beim Fachdeutsch-Baustein Linguistik; er di.irfte unter 
Germanisten bestens vertraut sein, und der betreffende 'Fachstudent' 
wohl auch in der Regel Germanist sein. Ein in formaler Linguistik 
oder gar Computerlinguistik versierter Germanist ist auch in der Lage, 
nach einer gewissen Einarbeitung einen Fachdeutsch-Baustein 
Informatik zu beherrschen. Jeder Germanist wird auch soviel von 
Philosophie verstehen, urn sich m einem entsprechenden 
Fachdeutsch-Baustein zurechtzufinden. 

Den Umschlagblattern der vorliegenden Bande zufolge sind als 
weitere Fachdeutsch-Bausteine Biologie, Agronomie, Mathematik, 
Medizin, Jura und Metallverarbeitung geplant. Sich eine 
entsprechende Allgemeinbildung zu verschaffen, di.irfte fi.ir einen 
Germanisten unmoglich sein. Agronomie, Medizin, Jura und 
Metallverarbeitung gibt es nicht einmal in Facherkombination mit 
Germanistik. Hier wird die Hiffe von Fachlehrern notig sein. Auf 
jeden Fall ist die Reihe heterogen konzipiert: Sie ist nicht fi.ir einen 
Deutschlehrer gedacht; jeder Deutsch-Lehrer muB sich die Hefte 
heraussuchen, die seinen Kenntnissen entsprechen. 

Laut Vorwort · ist das Material der Reihe "fi.ir Lateinamerika 
konzipiert, die Autoren glauben aber, daB es auch in anderen 
Sprach-und Kulturraumen einsetzbar ist, sofern vergleichbare 
Bedingungen herrschen." Dies ist fi.irwahr richtig, wo aber herrschen 
vergleichbare Bedingungen? FUr die Ti.irkei z.B. sehe ich kulturell 
keine Bedenken (was i.ibrigens auch anders gesehen werden kann), 
eine der Voraussetzungen jedoch, daB namlich "nur sehr geringe 
Aussichten auf einen Deutschlandaufenthalt bestehen", wird von 
keinem Ti.irken akzeptiert, weder als Tatsachenbehauptung noch als 
anzustrebender Zustand. Dieser Umstand spricht nun nicht gegen das 
Material selbst, sondern betrifft seinen Stellenwert im Einsatz beim 

186 



Fremdsprachenunterricht. Hier besteht ein (ni~ht optimal befriedigter) 
Bedarf, sowohl in der TUrkei als auch in Lateinamerika. Er besteht bei 
Germanistikstudenten, von denen nur ein kleiner Teil wirklich Lehrer 
werden mochte; der groBere Teil erhofft sich eine Tatigkeit in 
diversen florierenden Branchen (z.B. Tourismus), fUr die man sich 
Einstellungschancen aufgrund von Sprachkenntnissen ausrechnet; hier 
sind Fachsprachenkenntnisse IJnbedingt nUtzlich. FUr eine in Zukunft 
ansteigende Anzahl von Nebenfachstudenten oder fUr Fac;:hstudenten, 
die in Deutsch unterrichtet werden, ist die Wichtigkeit eines 
Fachsprachenunterrichts unmittelbar einsichtig, wobei hier ein hohes 
Niveau erwi.inscht ist. Da Deutsch in der TUrkei als zweite 
Fremdsprache einen guten und unangefochtenen ersten Status hat, 
sind Ubungen zum fachsprachlichen Deutsch auch fiir viele 
Fachstudenten interessant. Wir konnen also glauben, daB die 
Bedingungen fUr eine solche Reihe in der Ti.irkei wesentlich gi.instiger 
sind als in Latein-Amerika, und die Einschatzung der Autoren 
bezilglich globaler Einsatzriioglichkeiten sicher realistisch ist. 

Der Kreis, der von einer solchen Reihe profitieren kann, ist groB und 
umfaBt praktisch jeden, der Deutsch lernt; dies hangt auch mit der 
Heterogenitat der Reihe zusammen. Die Frage, wem die Reihe 
tatsachlich ni.itzt, muB mit einer Wi.irdigung der Einzelhefte 
beantwortet werden. 

Der Philosophie-Band von C.Hamm ist von der Thematik her fi.ir 
einen gehobenen Germanistik-Unterricht geeignet. Die Auswahl der 
Texte gibt einen guten Querschnitt durch die gesamte deutschsprachige 
Philosophie: Leibniz, Kant, Hegel, Marx, Heidegger, Wittgenstein, 
Carnap, Habermas u.a. sind vertreten. Die Behauptung im Vorwort, 
daB ein Kurs mit diesem Material keine Deutschkenntnisse voraussetzt, 
mochte ich nicht weiter erortern, da ich sie nicht ernst nehmen kann. 
Diese Behauptung gilt vielleicht fi.ir das Anschriftenverzeichnis eines 
Vorlesungsverzeichnisses in der Lektion I, inwieweit eine solche 
Adressenliste der Beginn der im Vorwort postulierten Progression zu 
den Adorno-und Heideggertexten in der Lektion XV ist, ist mir 
allerdings ratselhaft. Die Lektion I ist ganzlich ilberfli.issig, wenn auch 
als einzige fUr Anfanger geeignet. Die Texte der Lektionen II bis XV 
geben indessen, auf hohem sprachlichen Niveau, einen guten 
reprasentativen Uberblick i.iber die deutsche Philosophie. Der Band ist 
in erster Linie eine philosophische Text-Sammlung fUr den gehobenen 
Germanistik-Unterricht, und die Texte eignen sich gut fi.ir 
weiterfi.ihrende Diskussionen. Was fi.ir eine Untersti.itzung gibt nun der 
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Band bezi.iglich weiterfUhrender Arbeit mit den Texten? Spracharbeit 
anhand der Texte: das Prateritum bei Habermas, bei Hegel immerhin 
schon das Plusquamperfekt, und bei Marx ausgerechnet 
Passivkonstruktionen! Bei Kant ist es der Artikel und die Pronomina, 
und den Konjunktiv lernt man durch Leibniz kennen. Der 
Deutschlehrer ist eben kein Fachlehrer und versteht deshalb nichts von 
Philosophic! Die grammatischen Ubungen nach den philosophischen 
Texten kann man, bei wohlwollender Bewertung, als Kontrollfragen 
zum Leseverstlindnis betrachten, worauf die eigentliche Textarbeit des 
Deutschlehrers erfolgen mUBte, dem man entsprechende Kenntisse der 
Philosophic durchaus zumuten darf. In dieser Hinsicht bleibt der Band 
weit hinter seinen Moglichkeiten als ein philosophisches Lesebuch fUr 
Germanisten zuri.ick. 

Viele der Texte des Bandes Informatik, erstellt von J.Haller und U. 
Tallowitz, sind fUr einen germanistisch ausgebildeten Deutschlehrer 
nicht verstehbar (Ausnahme: eine in formaler Linguistik versierter 
Germanist), obwohl die Texte allgemein gehalten sind und wenig 
technisch sind bzw. relativ wenig Formalismen enthalten. Ein des 
Deutschen nicht machtiger Informatiker kann also nicht auf 
Verstehenshilfen wie Zahlen und Formeln oder internationale 
technische Ausdri.icke hoffen. Da fragt man sich, wem nun ein solcher 
Band nlitzen soli, wenn man in Rechnung stellen muB, daB der 
Deutschlehrer nicht immer den Stoff so ausreichend beherrscht, daB er 
den Text im einzelnen darlegen kann. Weder ein Germanistikstudent 
noch ein Informatikstudent wird sich damit zufriedengeben, daB zwar 
die syntaktischen Besonderheite.n der Texte ausgiebig getibt werden, 
aber Fragen zum Textverstlindnis unbeantwortet bleiben. 

Die Frage nach dem Nutzen stellt sich noch eindeutiger fUr den 
Fachbaustein Linguistik, erstellt von U. Tallowitz. Bei dem 
'Fachstudenten' handelt es sich in erster Linie urn einen Germanisten, 
auf jeden Fall urn einen Sprachstudenten, der Deutsch lernt. Davon 
auszugehen, daB hier Studenten ohne Deutschkenntnisse 
angesprochen sind, scheint mir hochgradig unrealistisch zu sein. Man 
sieht auch hier, daB die Texte alles andere als leicht sind. Uber die 
Auswahl der Texte kann man streiten; man vermiBt unter den 14 
Beitragen z.B. Texte zur kognitiven Linguistik oder zur 
interkulturellen Kommunikation - aber wahrscheinlich kann man mit 
keiner Auswahl aile Linguisten zufriedenstellen. 

Die Texte filr den Band Elektrotechnik, erstellt von J.Bruss, sind 
dagegen fUr emen germanistisch ausgebildeten Deutschlehrer 
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vollkommen unzuganglich; der Unterricht mtiBte von einem 
Fachlehrer mit guten Deutschkenntnissen durchgeftihrt werden, urn 
auch Fragen zum Textversttindnis zum Thema machen zu konnen. Die 
Texte sind z.T. "hochspezialisiet1", wie der Autor selbst angibt. Dies 
scheint fUr einen Elektrotechnik-Studenten mit gewissen 
Deutschkenntnissen von Nutzen zu sein bei seinen Bemtihungen, seine 
eigenen Deutschkenntnisse zu verbessern. 

Eine Sonderstellung in der Reihe nimmt die Grammatik des 
Wissenschaftsdeutschen von G. Fuhr ein. Die eigentliche Grammatik 
umfaBt 54 Seiten; darauf folgen 21 Seiten Wortbildung, Orthographic 
und Aussprache. Den speziellen Problemen des fachsprachlichen 
Deutschen Rechnung tragend ist der Wortbildung ein eigenes Kapitel 
gewidmet. Es handelt sich laut Vorwort des Verfassers urn eine 
"Referenzgrammatik" in Bezug auf die Bausteine der Reihe. In den 
einzelnen Baustein-BUnden sind die Paragraphen angegeben, unter 
denen die im einzelnen thematisierten grammatischen Probleme in der 
Referenzgrammatik aufgefUhrt sind. Von der Konzeption her kann 
man hoffen, daB mit der Erhohung der Anzahl der Bausteine auch die 
Referenzgrammatik an U mfang zunimmt - es ware ihr sehr zu 
wtinschen, denn in der vorliegenden Fassung macht sie eher den 
Eindruck einer Broschlire als einer ernsthaften grammatischen 
Abhandlung. Es ist i.iberfli.issig zu erwahnen, daB die 70 Seiten 
Grammatik nichts enthalten, was eine der gangigen guten deutschen 
Grammatiken nicht auch enthtilt, daftir aber viel, viel weniger. 

Von jedem einzelnen Baustein kann man vermuten, daB seine 
Erstellung eine gewisse Mtihe gekostet hat und daB in ibn 
Unterrichtserfahrung eingegangen ist. FUr jedes neue mit Mtihen 
erstellte Lehrwerk ist immer Bedarf vorhanden, und die Auswahl an 
Unterrichtsmaterialen kann fUr einen praktizierenden Lehrer im 
Bereich Deutsch als Fremdsprache nicht groB genug sein. Wenn oben 
der bedauerliche SchiLd) gezogen wurde, daB die Reihe niemanden 
ntitzt, so gilt dies fUr die Reihe in ihrer Gesamtheit, nicht aber fUr die 
einzelnen Bande; fUr jeden Band gibt es einen Bereich, wo er sinvoll 
eingesetzt werden kann ( -wenn auch nicht in der von den Autoren 
intendierten Weise). Mit dem Konzept einer Fachsprachen-Reihe zum 
Einsatz in tiberfachsprachlichen oder fachsprachlich neutralen 
Zusammenhangen (hier z.B. durch den nicht fachsprachlich 
ausgewiesenen Deutschlehrer gegeben), sind einige prinzipielle 
Probleme verbunden, die durch das hier vorliegende Reihen-Konzept 
nicht gelOst werden konnten. 
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NuranOZYER 

"Selim oder die Gabe der Rede" 

Sten Nadolny, der Schriftsteller des 1990 erschienenen und a us 500 
Seiten bestehenden Romans "Selim oder die Gabe der Rede" wurde 
1942 in Zehdenik an der Havel geboren und studierte Geschichte, war 
einige Zeit Geschichtslehrer und Aufnahmeleiter beim Film. Seit 1967 
lebt er in Berlin und seit 1980 als freier Schriftsteller. Die Arbeit am 
letzten Teil des Romans, der inzwischen ins TUrkische Ubersetzt 
wurde und allgemeine Anerkennung fand, wurde vom Westberliner 
Senat durch das Stipendium "Berliner Kilnstler in der TUrkei" 
gefOrdert. 

''Als ich Selim schrieb" so bemerkt Nadolny, "dachte ich an turkische 
Leser". Nadolny, fUr den die TUrkei und die TUrken seit 1961 nicht 
fremd sind, versucht in seinem Roman, durch "naives" Erzahlen die 
jtingste bundesrepublikanische Geschichte und die ti.irkische 
Gastarbeiterproblematik in Deutschland zu verknilpfen. 

Der Roman besteht aus drei Teilen und hat eigentlich keine einzelne 
formale Folgerichtigkeit: Die Merkmale des Zeitromans, die der 
Autobiographie und des Tagebuchs sind im Roman zu 
veranschaulichen. Es ist ein vielleicht nicht spannendes, aber daftir gut 
erzahltes und darilber hinaus auch informatives Buch. Es umfaBt die 
Zeitspanne von 1965 bis 1988. Die Erzahlzeit des Buches ist 1988, die 
erzahlte Zeit dagegen fangt mit 1965 an. Es scheinen im Roman zwei 
Hauptfiguren vorhanden zu sein: Alexander und Selim. Eigentlich ist 
aber Selim die Hauptfigur, die im Mittelpunkt steht, Alexander ist nur 
der Erzahler des Romans. Es ist ja eigentlich die Geschichte von 
Selim, die er als Fremder in Deutschland erlebt. 

Alexander, ein schilchterner 19jahriger Student aus Rosenheim, will 
urn jeden Preis ein groBer Redner werden. 1965 trifft er in einem 
Zugabteil seinen spateren Freund Selim, den 21jahrigen Gastarbeiter 
und Amateurringer aus der Tilrkei, einen geborenen groBen Redner. 
Alexander, der 1988 die seitdem vergangenen frilheren 20 Jahre zu 
erzahlen angefangen hat, studiert in die sen vergangenen 20 J ahren in 
Berlin Germanistik, geht in die Bundeswehr, erlebt die 
Studentenbewegungen der 68er Jahre, die er beim Erzahlen in 
ironischer Weise kritisiert und dann die der 80er Jahre, in denen er 
Leiter einer Rhetorik-Schule wird. 
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Selim arbeitet in diesen 20 Jahren als Gastarbeiter in Deutschland, mal 
auf der Schiffswerft, mal auf dem Fischdampfer oder im 
Ringermilieu, traumt wie die anderen tlirkischen Freunde von einem 
guten Leben in Deutschland und erzahlt seinen Freunden gerne 
phantastische Geschichten und hat eine groBe erzahlende Begabung. 
Aus Neugier wird er in einen Mord hineingezogen, zu ftinf Jahren 
verurteilt und schlieBlich in die TUrkei abgeschoben. Alexander geht 
dann in die TUrkei, urn seinen Freund Selim zu suchen und seinen 
Roman zu Ende zu bringen. 

Im Roman sind wie die 17jahrige Gisela, die 18jahrige Genevieve, der 
Jungfilmer Olaf, Mesut, Niyazi, Orner, MevlUt, Zeki, Zeki's Tochter 
Ay~e andere Figuren vorhanden, die am Anfang des Romans 
miteinander nichts zu tun haben. Erst im Verlauf der Geschichte 
treffen sie sich an anderen Orten wie "Kiel, Rosenheim, Hamburg, 
Berlin" und zu anderen Zeiten. Alexander fUhrt sic als Erziihler des 
Romans in der Geschichte zusammen. 

"Mit gleich zwei wahlweise angebotenen Happy-Ends schliej3t 'Selim 
oder die Gabe der Rede' versohnlich und gibt der erzahlerischen 
Wahrheit, der zufolge Selim bei einem tragischen Autounfall urns 
Leben karn. Denn nur in der Utopie des Erziihlens, so Nadolny, liege 
Hoffnung. 'Wenn irgendwo, dann wohnt der Widerstand im Erziihlen, 
listig, schwer erkennbar, erst nach liingerer Zeit wirksam, Erziihlen 
widersteht der Eile." t 

"Selim ist eine Geschichte, die ich erziihlen will. Selim ist eine, dem ich 
verpflichtet bin" schreibt Alexander am 7. Februar 1980. So montiert er 
in seiner Geschichte durch vielschichtige Perspektivik und eine 
Gegenschnitt-Technik des modernen Romans die historischen 
Ereignisse der ji.ingsten Geschichte Deutschlands, die 
Sclbstverwirklichung und Entwicklung der Individuen, die 
Verzweiflungen, Hoffnungen, Licbesgeschichten und Enttiiuschungen 
der deutschen und tUrkischen Figuren. Im allgemeinen ist der Roman 
auch fast als ein Panorama der Zeit bzw. als ein Zeitroman zu 
bezeichnen. AuBerdem sind im Roman Nadolny's Jugend und seine 
personlichen Erlebnisse mit Ti.irken wie in eine Autobiographic 
eingebettet. "Selim oder die Gabe der Rede" ist ein neues und 
markantes Beispiel, in dem gezeigt wird, daB die TUrken in Deutschland 
zum Thema der neueren deutschen Literatur geworden sind. 

1. Oberhoff, Thomas: "Stan Nadolny" in: "Kritisches Lexikon zur deutschsprachigen 
Gegenwartsliteratur". Hrsg. von Heinz Ludwig Arnold, MOnchen 1991 Bd. 6, 8.6 
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Es wird nicht nur das Fremdsein der Ttirken aufgegriffen, sondern 
auch gezeigt, daB zwar die tlirkischen Gastarbeiter auf Grund ihrer 
Geschichte, Herkunft, Sprache, Religion und Sitten ganz anders als 
die Deutschen sind, aber daB sie deswegen nicht zweitklassig und 
minderwertig sein mtissen und gleiche Rcchte haben sollen wie aile 
anderen. 

Das Buch erzahlt sowohl von den zunachst sprachbedingten 
Kontaktschwierigkeiten der ttirkischen Gastarbeiter, Vorurteilen 
gegen die Ttirken und beiderseitigen MiBverstandnissen, 
Enttauschungen als auch von den wirklichkeitstreuen Bildern. 

Es ist auch zu erkennen, daB der Autor durch diese gegenseitigen 
realistischen Bilder (und harmonisierenden Konfliktlosungen) bei den 
Lesern eine positive Einstellung den ttirkischen Gastarbeitern 
gegentiber bewirken will. Deswegen hat das Buch auch einen 
appellativen Charakter. 

"Die Deutschen nehmen die Tiirken" so Nadolny "stets als Opfer an. 
Ich bin nicht derselben Meinung. Die Tiirken stellen ihre eigenen 
Geschichten und Erlebnisse in Deutschland ganz humorvoll dar. Das 
wollte ich in meinem Buch zeigen." 2 

Das gelungene Buch eines deutschen Schriftstellers, das sich mit der 
Gastarbeiterproblematik in Deutschland befaBt, ist in dieser Hinsicht 
sehr wertvoll. Das Buch enthalt Realitat und HumanWit und regt zum 
Nachdenken und Verstandnis ftir die Problemsituation der Auslander 
an. 

Letztendlich ist im Hinblick auf das ganze Buch zu sagen, daB es ein 
etwas zu lang geratener west-ostlicher Roman und gleichzeitig ein 
Panorama der deutsch-ttirkischen Beziehungen in Deutschland 
tiberhaupt ist. 

2.HOrriyet. 4 November 1991 8.13 
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- (1986) "Goethe Der ki". Ktiltlir Bakanhgt, Ankara. Derleme-<;eviri. 
- (1986) "Gec;i~ler" Killtilr Bakanltgt. Ankara. <;eviri. 
- ( 1987) "Pembe ve A vrupahlar". Kliltiir Bakanhgt. Ankara. <;eviri. 
- (1988) "Glilckseligkeit in Wielands Geschichte des Agathon". 

Ankara Oniv. Yay. Ankara. Kitap- Doc;entlik Tezi (1971). 
- (1990) "Edebiyat Yaztlan 1). GUndogan Yay. Ankara. Kitap -

Makaleler Toplamt. 
- (1990) "<;agda~ Turk Romanian Uzerine incelemeler". Giindogan 

Yay. Ankara. Kitap. 
- (1990) "insan Nedir ki" (M.Frisch). Ara Yaymcthk. istanbul. 

<;eviri. 
- (1990) "GUne~te Golgenin Yokolu~u" (B.Frischmuth). Gundogan 

Yaymlan. Ankara. <;eviri. 
- (1990) "Klara'nm izinde" (Elisabeth Hauer). Kliltilr Bakanhgt. 

<;eviri. 
- (1991) "Dilnya Fikir Mimarlan" (Stefan Zweig). 1~ Bankast. 

istanbul. <;eviri. v 
- (1991) "Edebiyat Yaz1lari" Gilndogan Yaymlan. Kitap. 

BA YPINAR, Yiiksel: 
- (1977) "Heinrich Boll ve Modern Satirik Alman Ktsa Hikayeleri". 

Ankara Univ. Ankara. Doktora Tezi. 
- (1979) "Hiciv Kavramt Uzerine bir inceleme". DTCF Der. 1-4. 

Ankara. Makale. 
- (1981) "Heinrich Boll ve Bir~eyler Olacak! isimli Hikayesi". Batt 

Dil ve Ed. Der. III- 1. DTCF Yay. Ankara. Makale. 
- (1981) "Dt~arda Kapmm OnUnde ve Sec;me Ktsa Hikayeler. (?)". 

Kultilr Bakanhgt Yay. Ankara. Kitap- <;eviri. 
- (1982) "Deutsch ist schwer, TUrkisch auch!". Saarbruckener 

Zeitung. 15 EylUI. Makale. 
- (1983) "TUrkc;ede Bir Alman Edebiyatl Tarihi". Olu~um. 74. 

Ankara. Makale. 
- (1983) "14.-15. Yuzyllda Kudiis'e Giden Alman Hactlannm 

TUrkiye izlenimleri. (?)". Belleten. 183. TUrk Tarih Kurumu. Ankara. 
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Makale - <;eviri. 
- (1984) "Rilke ve ~iirDUnyast". Olu§um. 75. Ankara. Makale. 
- (1985) "Ytgm Edebiyat1 Kavramt Dzerine". Milli KUltUr. 47. 

KU!tlir Bakanhgt Yay. Ankara. Makale. 
- (1987) "Gottfried Benn'i Anarken". Olu§um. Ankara. Makale. 
- (1988) "Bir ~iirin DU§Undurdukleri: Friedrich Holderlin ve 

'Ya§amm Yanst"'. TUrk Ki.iltUrU Ara§tlrmalan Der. Ya§ar 6nen Ozel Saytsl. 
Ankara. Makale. 

- (1990) "TUrk ve Alman Ytgm Edebiyatl - Edebiyat Tarihlerine 
Ahnmayanlar". DTCF Der. 33. Ankara. Makale. 

- (-) "Helmut Qualtinger, das schlechte Gewissen 6sterreichs". Ege 
Dniv. izmir. Makale- Basktda. 

- ( - ) "Takvim Hikayeleri ve J. Peter Hebel". DTCF Der. Ankara. 
Makale - Basktda. 

ECEViT, Yddtz: 
- (1983) "Das Kafkaske bei Ferit EdgU". Ankara Dniv. Ankara. Y.L. 

Tezi. 
- (1987) "Die Intellektuellcnproblematik bei Oguz Atay und Max 

Frisch". Ankara Dniv. Ankara. Doktora Tezi. 
- (1988) "Oguz Atay- Turk Romanmda bir Avangardist". Olu§um. 

Yaz Saytsl. Ankara. Makale. 
- (1988) "Bir Kar§tt- Oyki.i Yazan: Max Frisch". Ya§asm Edcbiyat. 

Kt§ Kitab1. istanbul. Makale. 
_:__ (1988) "Aydmm Nabzm1 Yakalamt§ti (Atay'da Aydm imajt)". 

GOne§ Gazetesi, 25.01.1988. istanbul. Makale. 
- (1988) "Zeitkritische Aspekte in Siegfried Lenz' Deutschstunde". 

Ankaraner Beitrage zur Germanistik. Nisan. Ankara. Makale. 
- (1988) "Elias Canetti'nin 'Korle§me' Romam Dzerine". Olu§um. 

GUz Saytst. Ankara. Makale. 
- (1989) "Oguz Atay'da Aydm Olgusu". Ara Yaymctltk. istanbul. 

Kitap- Doktora tczinin ilk boiUmUnUn c;evirisi. 
- (1989) "Fcrit EdgU ve 'Kafkask' (TUrkc;e ve Almanca)". Olu§um. 

Yaz Saytst. Ankara. Makale. 
- (1989) "Kurmaca Ozya§am OykUleri - Stefan Zweig'm 'Kendileri 

ile Sava§anlar't ile ilgili". Cumhuriyet Gazetesi, 23.1 1.1989. istanbul. 
Makale. 

- (1989) "TUrk~ede Yeni bir Max Frisch: 'insan Nedir ki' ". <;erc;eve 
Der. Arahk. istanbul. Makale. 

- (1 990) "Die Intellektuellenproblematik bei Oguz Atay und Max 
Frisch". Ara Yaymcthk. istanbul. Kitap- Doktora Tezi. 

- (1990) "isvi~re-Aiman Edebiyatl". Ara Yaymcthk. istanbul. Kitap. 
- (1990) "Flissingen Haritada Yok. "(Maja Beutler). Ara Yaymcthk. 
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istanbul. Kitap-yeviri. 
- (1990) "Flissingen Haritada Yok, kitabmda Onsoz." Ara 

Yaymcthk. istanbul. Onsoz. 
- (1990) "Nesnel Yaztn Ara§ttrmast - Gilrsel Ayta~'tn 'Edebiyat 

Yaztlan' Kitabt ile ilgili" Cumhuriyet Gazetesi, Kitap Eki, 16.02.1990. 
istanbul. Makale. 

- (1990) "'OW Bir Deniz' Filmine Yaztn Agtrhkh bir Bakt§". Kargt 
Der. Nisan. Ankara. Makale. 

- (1990) "Romanm Evriminde Bir Halka: 'Yeni Roma "'. Cumhuriyet 
Gazetesi, Kitap Eki, 6.04.1990. istanbul. Makale. 

- (1990) "isvi~re Edebiyatmda Genet Egilimler". Argos. Mayts. 
istanbul. Makale. 

- (1990) "GUnther Grass' 'Blechtrommel'. Ein Anti-Wilhelm Meister". 
DTCF Batt Dilleri Der. Ankara. Makale. 

- (1990) "Karde§tiler ikiz Olacaklar mt?" (Dogu Alman Edebiyatt 
Dzerine). Cumhuriyet Gazetesi, Kitap Eki. 05.10.1990. istanbul. Makale. 

- (1990) "Kil~ilk Asya Gezisi". (isvi9reli Yazar Carl Jacob 
Burckhardt'm Kitabt Dzerine). Argos. Kastm. istanbul. Makale. 

- (1990) "Yeni Bir Di.inya t~in Yeni Bir Dil" (lngeborg Bachmann 
Uzerine). Cumhuriyet Gazetesi, Kitap Eki. 07.12.1990. istanbul. Makale. 

- (1991) "Varolmantn Farkh Boyutu" (Robert Musil'in "U~ Kadtn"t 
Dzerine). Cumhuriyet Gazetesi, Kitap Eki. 11.04.1991. istanbul. Makale. 

- (1991) "Max Frisch'in Btrakttgt Kaht: Ku§kunun Estetigi". Gosteri. 
Mayts. istanbul. Maka1e. 

- (1991) Anne Frank't Gi.incel Bir Bakt§la Okumak. Varltk. Mayts. 
istanbul. Makale. 

- (1991) "Frisch'in Urilnlerinde Bi~im-Dil§ilnce ili§kisi". Gosteri. 
Max Frisch Eki. Eylill. istanbul. Makale. 

- (1992) "B ir Deneme Ustast: Stefan Zweig". Gi.indogan Edebiyat. 
Kt§ Saytst. Ankara. Makale. 

- (1992) "Max Frisch'in 'Mavi Sakal't Dzerine". Cumhuriyet 
Gazetesi, Kitap Eki. 05.03.1992. istanbul. Maka1e. 

- (1992) Kurmaca Bir Dilnyadan (Alman ve TUrk Edebiyatlan ile 
ilgili makaleler derlemesi). Gi.indogan Yaymlan. Ankara. Kitap. 

ESEMENLi SOKER, Goniilden: 
- (1982) "Peter Handke'mn Eseri 'Wunschloses Unglilck'de Anlattm 

Teknigi". Ankara Dniv. Ankara. Y.L. Tezi. 
- (1985) " 'Yalntz Bir Tek Konum Var: Kendi Hakktmda A~tk

Daha A~tk Olmak ve Kendimi Tammak' Peter Handke". Morkopi.ik. 3. ve 5. 
sayt. Ankara. Maka1e. 

- (1991) "Herman Broch'un 'Uyurgezerler' Atilla ilhan'm 'Aynanm 
i~indekiler' Ba§ltklt Roman Dizisinde Killtilr Krizi Sorunu". Ankara. Dniv. 
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Ankara. Doktora Tezi. 
- (1992) "Bir Egitim ve Yolculuk Romam: Peter Handke'nin 'Uzun 

Aynhga Ktsa Mektub'u". I. Gi.indogan Edebiyat. Ankara. Makale. 
- (1992) "Bir Egitim ve Yolculuk Romam: Peter Handke'nin 'Uzun 

Aynltga Ktsa Mektub'u". II. Gi.indogan Edebiyat. Ankara. Makale. 

iLKHAN, ibrahim: 
- (1982) "Fragen der Methodik und Didaktik des Deutschunterrichts 

fi.ir Ti.irken im Sekundarbereich". Sel9uk Univ. Konya. Doktora Tezi. 
-- (1983) (H. 1nal ile birlikte:) "Ortaogretimin ilk ii9 ythnda 

kullamlan kitaplann degerlendirilmesi". Sel<;uk Univ. Der. 2. Konya. 
Makale. 

- (1985) "Gi.iniimi.iz ~artlannda orta dereceli okullarda yabanct dili 
ogrenme ve kullanabilme yeteneginin kazandmlmast". Sel9uk. Ozel Sayt. 
Konya. Makale. 

- (1986) "Fehleranalyse und Fehlerbewertung im Fremdsprachenunterricht'. 
Sel9uk Univ. Fen Ed. Fak. Der. 3. Konya. Makale. 

- (1987) "Anadil edinimi ile yabanct dil ogrenimi arasmdaki ili~kilerin 
degerlendirilmesi". Selc;uk Univ. Fen Ed. Fak. Der. 4. Konya. Makale. 

- (1987) "Psycholinguistische Ansatze". Sel9uk Univ. Fen Ed. Fak. 
Der. 4. Konya. Makale. 

- (1987) "Motivation im Zweitsprachenerwerb". Sel9uk Oniv. Eg. 
Fak. Der. 1. Konya. Makale. 

- (1987) "Konstrastive Uberlegung zu einigen unterschiedlichen 
Kommunikationsmustern im Deutschen und Ti.irkischen". "Deutsch als 
Fremdsprache" i9inde (Der 1: Lutz Gotze). Bonn- Bad Godesberg. Makale. 

- (1987) "Dilbilim ve Gaz~te Yazarhgt". Dilbilimin Di.inii, Bugiinii, 
Yanm. I. Dilbilim Sempozyumu. Hacettepe Univ. Ankara. Bildiri. 

- (1987) "Federal Almanya'daki Ti.irk Gen9leri Uzerine Bir 
Degerlendirme". I. Milli Gen9lik Kongresi. 35. Konya. Bildiri. 

- (1988) "Erschweren oder erleichtem die Interferenzen eine 
Zweitsprache (L2) - Eine kontrastive Iinguistische Uberlegung". Ankaraner 
Beitrage zur Germanistik. Ankara. Makale. 

- (1988) "Ti.irkler i9in yabanc1 dil olarak Almanca ogretiminde 
sosyo-ki.iltiirel etkenlerin roli.i". II. Dilbilim Sempozyumu. Anadolu Oniv. 
Eski~ehir. Bildiri. _ 

- (1989) "Die Rolle der Ubersetzung in der Sprachdidaktik". 
Ankaraner Beitrage zur Germanistik. Deutschunterricht, Germanistik, 
kultureller Austausch. Ankara. Makale. 

- (1989) (lngelore Omenwelke ile birlikte:) "Weihnachten und 
muslimische Kinder- ein heikles Thema". Sachunterricht und Mathematik in 
der Primarstufe. 17. Koln. Makale. 

- (1990) "Zweck und Zielsetzung des Faches DaF in der Tiirkei". 
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Akten des VIII. Internationalen Germanisten-Kongresses. Tokyo. Makale. 
· - (1991) (Harmut Melenk ile birlikte:) "Die kulturelle IdentiUit 
tilrkischer Schiller in Baden-Wilrttemberg" Der Deutschunterricht. 

iNANDI, Battal: 
- (1979) "Hartmann von Aue'nin 'Iwein' Romanmda Hak ve 

Kuvvet". Ankara. Y.L. Tezi. 
- (1 982) "Hartman von Aue'nin 'Iwein' ve Gottfried von 

Strassburg'un 'Tristan' Romanlannda Hak ve Kuvvet". Ankara Univ. Ankara. 
Doktora Tezi. 

- (1985) "Ha~h Edebiyatmda Tilrkler Uzerine". Milli Killtiir. 50. 
Ankara. Makale. 

- (1986) "M. Akif Ersoy'un Berlin Hattralan". Ankara Univ. Yay. 
No: 99. Ankara. Makale. 

- (1987) "Gottfried von Strassburg'un 'Soylu Kalpler Diinyast' ". 
DTCF Der. Cilt: XXXI I 1-2. Ankara. Makale. 

- (1988) "Zur Begriffsanalyse von Recht und Macht im 
Mittelhochdeutschen". Ankaraner Beitrage zur Germanistik. Null Nr. 
Ankara. Makale. 

- (1988) "Zum Verhaltnis zwischen Meierstochter und Heinrich in 
Hartman von Aue: Armer Heinrich". Ankaraner Beitrage zur Germanistik. 1. 
Ankara. Makale. 

- (1988) "Bir Egitim Programt olarak Alman Sovalye Edebiyatt". 
Tiirk Killtilril ara~ttrmalan. XXV/1. Ankara. Makale. 

- (1989) "Mandelreiss: Tilrkler Geliyor". Milli Killtilr. 67. Ankara. 
Makale. 

- ( - ) "Das Handeln durch Sprache. Eine Studie zur Bedeutung des 
gesprochenen Wmts in Hartmann von Aue 'Erec' ". Kitap- Bastlmamt~. 

KAYA, Unal: 
- (1987) "Die Romankunst von Elias Canetti. Eine Untersuchung 

tiber seinen Roman 'Die Blendung' ".Ankara Oniv. Ankara. Y.L. Tezi. 
- (1988) (lngo Strutz ile birlikte:) "Tiirken in Deutschland -

Deutschland in der Tilrkei". Internationale Schulbuchforschung. 10. J g. 
1988/1. Diesterweg. Frankfurt. Makale. 

ONEN, Ya.~ar: 
- (1949) "Goethe ve Alman Dili". DTCF. VII. Cilt 3. Ankara. Makale. 
- (1955) "Deutsches im Tilrkischen ". DTCF Yay. Ankara. ? 
- (1955) "Alman Dilindeki Muhteva Iktibaslan Uzerine Ara~ttrmalar". 

DTCF. XIII. Cilt 4. Ankara. Makale. 
- (1960) "Gen~lik Eserlerinde Schiller'in Dili". M.E.B. Terciime Der. 

Schiller Ozel Saytst. Ankara. Makale. 
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- (1960) "Schiller'den Ozdeyi~ler". M.E.B. Terciime Der. Schiller 
Ozel SayiSI. Ankara. 

- (1961) "Alman Dil Devriminin Ana ilkeleri". DTCF. XVIII. Cilt 
1-2. Ankara. Makale. 

- (1961) "Joseph Weinheber'den <;eviriler: "~air ve Dil", "Dilin 
Niteligi ve Degeri", "~airin Sorumlulugu" ". Tiirk Dili Der. s.l18. Deneme 
Ozel Say1st. Ankara. Makale - <;eviri. 

- (1961) "Alman ~iir Antolojisi" adh eser iizerine tenkid ve tamtma 
yaz1st. <;agn Der. s.41. Makale. 

- (1963) "Mektup. (Friedrich Hebbel)". M.E.B. Terciime Der. 
Mektup Ozel Sayisi. Ankara. <;eviri. 

- (1964) "Aimanya'da Shakespeare Terciimeleri". DTCF Batl Dil ve · 
Edebiyatlan Ara~t1rmalan Der. C.l, s.1. Ankara. Makale. 

- (1964) "U<;suz Bucaks1z Shakespeare. (Goethe)". DTCF Batt Dil 
ve Ed. Ara~. Der. C.l, s.l. Ankara. <;eviri. 

- ( ? ) "Leibniz ve Alman Dili". DTCF Felsefe Ara~t1rmalan Der. 
C.I, s.2. Ankara. Makale. · 

- (?) "Grimm'in Bi.iyi.ik Alman Li.igatt Ozerine". DTCF Batt Dil ve 
Ed. Ara~. Der. C.I, s.3. Ankara. Makale. 

- ( ? ) "16. Yiizyil Alman Seyahatnamelerinde Tiirkiye". DTCF Bat! 
Dil ve Ed. Ara~. Der. C.l, s.4. Ankara. Makale. 

- ( ? ) "Cumhuriyet Devrinde Tiirkiye'de Almanca Ogretimi ve 
Germanistik". 

- (1971) "Germanistik in der Ti.irkei". Deutsch Iehrer. Ankara. Makale. 
- (1974) "Cumhuriyetin 50. Yildoni.imi.inii Anma Kitab1". DTCF 

Yay. No.239. Ankara. Kitap. 
- (1975) "Das Ti.irkenbild Im Deutschen Schrifttum Des Sechzehnten 

Jahrhunderts". Akten des V. 1nternationalen Germanisten Kongresses. 
Cambridge. Jahrbuch fi.ir Internationale Germanistik. Reihe A. Bd. 2,3. 
Makale. 

- (1977) "Terci.ime Ozerine Di.i~i.inceler". Diinya Edebiyatmdan 
Se<;meler Der. I. Ankara. Makale. 

- (1977) "Rilke ileTam~ma". Di.inya Edebiyatmdan Se<;meler Der. 2. 
Ankara. Makale. 

- (1977) "Ti.irkler Neden Yenilmezler?". Di.inya Edebiyatmdan 
Se<;meler Der. 3. Ankara. Makale. 

- ( 1977) "Hans Dernschwam'm gozii ile Tiirkiye". Diinya 
Edebiyatmdan Se<;meler Der. 4. Ankara. Makale. 

- (1980) "Der Be griff des Tiirken im deutschen Schrifttum". VI. 
Uluslararas1 Germanistler Kongresinde Teblig. Basel. BildirL 

- (1981) "Tarihte, Efsanede ve Kahramanhk Destanlannda Atilla". 
Kiilti.ir Bakanhg1 Yay. No: 479. Ankara. Kitap. 

- (?) "istanbul ve Anadolu'ya Seyahat Gi.inli.igii". Kiiltiir ve Turizm 
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Bakanllg1 Yay. No:479. Ankara. Kitap. 
- ( ? ) "Ba~lang1~tan 17. YuzyJia kadar Turk - Alman KU!tlir 

-~unasebetleri". UNESCO i~in rapor. 
- ( - ) (Cemil Ziya ,Sen bay ile birlikte:) "Aimanca-Turk9e Soz!Uk". 

TDK Yay.- Bask1da. 

OZGU, Mclahat: 
- (1978) "Prof. Dr. Melahat Ozgti'ntin Biyografisi ve Eserleri". 

Ankara Dniv. DTCF Tiyatro Ara~t1rmalan Enstitiisti Yay. Ankara. Bu yaym 
Prof. Dr. Melahat Ozgti'ntin tiim yap1tlanm kapsayan bir kaynak~a 
niteliginde oldugundan, burada aynca liste vermiyoruz. 

TOKLU, Osman: 
- (1988) "Der Begriff 'Kopf und seine Metaphorik im Deutschen 

und im Turkischen". Ankara Dniv. Ankara. Y.L. Tezi. 
- (1988) "Ein Uberblick tiber die idiomatischen Redewendungen im 

Deutschen und Ttirkischen". Ankaraner Beitrage zur Germanistik. 1. Ankara. 
Makale. 

- (1991) "Wagner Olayt I Nietzsche Wagner'e Kar~1". (F. Nietzsche). 
Ara Yaymc1llk. istanbul. <;eviri. 

ZENGiN, Dursun: 
- (1989) "Die Rolle der Tiernamen im Sprachsystem. Eine deutsch -

tiirkisch vergleichende Arbeit therophorer Orts-und Personennamen". 
Ankara Dniv. Ankara. Y.L. Tezi. 

- (1990) "Die Therophoren Anreden im Deutschen und Ttirkischen". 
A.D. DTCF Dergisi. Say1 1-2. Ankara. Makale. 

- (1990) "M. Frisch'in 'in san Nedir ki?' Adh Eseri Dzerine". Milli 
Ktiltiir. Ankara. Makale. 

- (I 992) "Franz Kafka'nm 'Donti~tim' Adh Eserinde Grotesk". 
Gtindogan Edebiyat. Say1 I. Ankara. Makale. 

- (I 992) "Heinrich Boll'tin 'Saat Dokuzbu~ukta Bilardo' Adh 
Eserinde Ele~tiri". Gtindogan Edebiyat 2. Ankara. Makale. 

0.2.2. Dilbilim 

AKSAN, Dogan: 
- (1971) "Anlambilim ve TUrk Anlambilimi". DTCF Yay. Ankara. 

Kitap. (ikinci Bask!: 1978). 
- (1977) "Her Yontiyle Dil Ana <;izgileriyle Dilbilim 1. Kitap". 

TDK. Ankara. Kitap. 
- (1978) (N. Atabay, S. Ozel, A. <;am, N. Pirali ile birlikte:) 
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"Turkiye Ttirkt;esi Geli§meli Sesbilimi". TOK. Ankara. Kitap. 
- (1980) "Her Yonuyle Oil Ana <;izgileriyle Oilbilim 2. Kitap". 

TOK. Ankara. Kitap. 
- (1982) "Her Yonuyle Dil Ana <;izgileriyle Dilbilim 3. Kitap". 

TDK. Ankara. Kitap. 
- ( 1987) "Ti.irkt;enin Gucti". 1§ Bankast Yay. tstanbul. Kitap. 

ERGEN<;, iclal: 
- (1983) "Yabanct Dil Ogretimi ve Olumsuz Aktanm". Ti.irk Dili 

XLVII/379-380. Ankara. Makale. 
- (1984) "Almanca ve Ti.irkt;enin Ses Yapilannm Kar§Ila§tmlmast". 

OTCF Yay. Ankara. Kitap. -
- (1987) "Fonolojik 1statistik Yoluyla Kar§tla§tirmah Bir Uslup 

Ara§ttrmast". DTCF Oer. Cumhuriyetin 60. Ytldontimil Armagam. Ankara. 
Makale. 

- (I 987) "Bir Interferenz Sorunu Olarak Vurgu". Oilbilimin Oi.inti 
Bugtinu Yanm - I. Oilbilim Sempozyumu Bildirileri. Ankara. Makale -
Bildiri. 

- (1988) "Konu§ma Oilindeki Kimi Ses Yitimleri ve Bunlann Okul 
<;ocuklannda Yaztma Yanstmast". II. Oilbilim Sempozyumu Bildirileri. 
Anadolu Univ. Eski§ehir. Bildiri. 

- (1989) "Dilimizdeki Unstiz Ytgilmalan Uzerine Bir Deneme". 
Ortak kitap 89. Sayt 1. Ankara. Makale. 

- (1989) "Ttirkiye Turkt;esinin Gorevsel Sesbilimi". Ankara. Kitap. 
- (1989) "Hemze ve Aymh Sozcuklerin Gi.inumi.iz Konu§ma 

Oilindeki Kullammlan". III. Dilbilim Sempozyumu Bildirileri. <;ukurova 
Univ. Adana. Bildiri. 

- (1990) "Konu§ma Oilind; Sozdizimiyle Btirtin Olgulannm 1li§kisi 
Uzerine". IV. Dilbilim Sempozyumu Bildirileri. Bogazit;i Univ. 1stanbul. 
Bildiri. 

- ( - ) "Turkiye Turkt;esinin Olt;tinlti Soyleyi§ Sozlilgu Hakkmda 
Oil§ilnceler". Ortak Kitap 90. Ankara. Makale - Y aymlanacak. 

iMER, Kamile: 
- (1971) "Oilde Degi§me ve Geli§me At;tsmdan Ti.irk Oil Devrimi". 

Ankara Univ. Ankara. Ooktora Tezi. 
- (1976) "Ttirkiye Ti.irkt;esinde Kokler". TOK. Ankara. Kitap. 
- (1989) (Leyla Suba§I Uzun ile birlikte:) "Ti.irkt;e Ogretiminde 

Oilbilimin Onemi". III. Oilbilim Sempozyumu Bildirileri. <;ukurova Univ. 
Adana. Bildiri. 

SUBA~I UZUN, Leyla: 
- (1988) "Dilbilimi At;tsmdan Deyim Kavramt ve Ti.irkiye 
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Tiirk~esindeki 6rnekleri Ozerine". Ankara Oniv. Ankara Y.L. Tezi. 
- (1989) (Kamile tmer ile birlikte:) "Tiirk~e 6gritiminde Dilbillmin 

6nemi". III. Dilbilim Sempozyumu Bildirileri. <;ukurova Oniv. Adana. 
Bildiri. 

- ( 1990) "Tiirk~ede Bazt Metinbilimsel Goriiniimler 0 zerine". IV. 
Dilbilim Sempozyumu. Bogazi~i Oniv. 1stanbul. Bildiri. 

UZUN, N.Engin: 
- (1988) "Dilbilimi A9,1smdan Tiirkiye Tiirk~esindeki Atasozleri 

Ozerine Bir tnceleme". Ankara Univ. Ankara. Y.L. Tezi. 
- (1990) "Atasozlerinin Ktsahgt ya da Dilbilimsel Eksilti Sorunu". 

DTCF Der. XXXII /1-2. Ankara. Makale. 
- (1990) "Tiirk~e Dilbilgisinde 'Tamlama' ve 'Bile~ik' Sorunu". IV. 

Dilbilim Sempozyumu Bildirileri. Bogazi~i Oniv. 1stanbul. Bildiri. 
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nedenle bazt ogretim elemanlannm tiim yaymlanm degil de yalmzca 
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- (1988) "J. G. Hamanns asthetica in nuce, Seine Kritik am 
rationalistischen Den ken und Dichten in den ersten elf Paragraphen". Ege 
Batt Dilleri ve Edebiyatt Der. 5. s.87-96. izmir. Makale. 

- (1988) "18. Yiizytl Alman Aydmlanma Yazmt'nda Ele~tiri". Ege 
Batt Dilleri ve Edebiyatt Der. 5. s.97-111. izmir. Makale. 

- (1989) "Orta<;ag Alman Edebiyatt". Ege Oniv. Ed. Fak. Yay. No: 
51. izmir. Kitap-<;eviri. I . Karl Brinkmann: Althochdeutsche und 
mittelhochdeutsche Literatur. Epoc.hen deutscher Literatur, Sonderheft III (= 
Dr. Wilhelm Konigs Erlauterungen zu den Klassikern, Bd. 268), 
HollfeldiUbf. C.Bange Verlag (O.J.), 2. Auflage. 

- (1989) "Der Pietism us in der Forschungs1iteratur, Ein Bericht". Ege 
Batt Dilleri ve Edebiyatt Der. 6. s.127-151. izmir. Makale. 

- (1989) "Die Quelle des Denkens und Dichtens des jungen Herder". 
Ege Batt Dilleri ve Edebiyatt Der. 6. s.151-181. izmir. Makale. 

SERT, Giilperi: 
- (1988) "Barbara Frischmuths Erzah1kunst im Roman 'Das 

Verschwinden des Schattens in der Sonne' ". Ege Batt Dilleri ve Edebiyatt 
Der. 5. s.233-243. izmir. Makale. 

- (1989) "Max Frischs Homo Faber". Ege Batt Dilleri ve Edebiyatt 
Der. 6. s.181-190. 1zmir. Makale. 

Dergi: Ege Batt Dilleri ve Edebiyatt Dergisi. Ytlltk 
1983'ten beri yaymlanmakta. 
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09. HACETTEPE UNiVERSiTESi 
09.2. Egitim Fakiiltesi - Almanca Ogretmenligi 

ANKARA 

GEN<;, Ayten: 
- ( 1989) "P~yami Safa'mn ve Hermann Hcsse'nin Escrlerinde 

Kutupluluk". Ankara Univ. Ankara. Doktora Tezi. 

KOKSOY, ~enay: 
- (1988) "Lesen in der FS". Ankaraner Beitrage. Nisan I 0. Ankara. 

Makale. 
( 1989) "Der Umgang mit literarischen Texten im 

Fremdsprachenunterricht". Ankara Oniv. Ankara. Doktora Tezi. 
- (1990) "Kritik am Erzichungswesen in Kellers Roman" der Grilne 

Heinrich"". Hacettcpe Oniv. Eg. Fak. Dcr. Bahar. Ankara. Makale. 

PLASSMANN, W.: 
- (1989) "W. Koeppen. Eine stilistische Untersuchung seiner kleinen 

Prosaform". RWTH Aachen. Y.L. Tezi. 

SALiHOGLU, Hilseyin: 
- ( 1972) "Die Rezeption und die Ubersetzungen der Werke Schillers 

in der Tilrkei ". Viyana. Doktora Tezi. 
- (1976) "Dokumacllann isyam. (Gerhart Hauptmann)". Halkevleri 

Kiiltiir Vakft Bastmevi. Ankara. <;eviri. 
- ( 1976) "Gerhart Hauptmann ve 'Dokumactlann is yam' ". Hacettepe 

Sosyal ve Be~eri Bilimler Der. 1-2. s.81-102. Ankara. Makale. 
- (1978) "Frauenemanzipation und die Eheproblematik bei Gerhart 

Hauptmann". Ankara. Do9entlik Tezi. 
- (1979) "Tilrk9ede Schiller <;evirileri Ozerine". Hacettepe Be~eri 

Bilimler Der. 2. s.5 I -62. Ankara. Makale. 
- ( 1979) "Georg Biichner'de Toplumsal OzgilrHik ve 'Woyzeck'te 

tnsanctlltk". Batt Edebiyatlan Ara~ttrma Dergisi. 1. s.105-117. Ankara. 
Makale. 

- (1980) "Brecht'i Anlamak". Tiirkiye Yaztlan. 38. s.4-9. Ankara. 
Makale. 

- (I 980) "Diirrenmatt'm 'Ya~lt Kadmm Ziyareti' Adlt Oyununda 
Para-Ahlak Sorunu". Hacettepe Be~eri Bilimler Der. 3. s.92-100. Ankara. 
Makale. 

- (1980) "Edebi <;eviri Sorunlan Dzerine". Tiirkiye Yaztlan. 43. 
s.13-16. Makale. 

- (1983) "Friedrich Dilrrenmatt'm Dilnya Gorii~il ve Tiyatro 
Estetigi". Hacettepe Dniv. Ed. Fak. Der. I. s.89-100. Ankara. Makale. 
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- (1983) "Dogumunun toO. Ythnda Kafka'nm Gi.incelligi". Hacettepe 
Oniv. Ed. Fak. Der. Cumhuriyetin 60. Yth Armagam Ozel Saytst. s.39-47. 
Ankara. Makale. 

- (1984) "Dogabilimleri ve Tiyatro: 'Galilei'nin Ya~amt". Olu~um, 
77. s.8-20. Makale. 

- (1984) "Alman Edebiyatmda Natiiralizm". Hacettepe Oniv. Ed. 
Fak. Der. 4. s.Sl-64. Ankara. Makale. 

- (1987) "Uneheliche Mutterschaft bei Gerhart Hauptmann". 
Kunst-Wissenschaft-Volkskunde, H. III. s.140-149. Schlesien. Makale. 

- (1987) "Gerechtigkeit und Recht bei Di.irrenmatt". izmirer 
Colloquien. Ege Oniv. Alman Dili ve Ed. Anabilim Dalt Der. Bd. 2.2. 
s.117-123. izmir. Makale. 

- (1987) "Yabanct Diller Egitimin Ki.iltlirilmilz Ozerine Etkileri". 
"Egitimde Kalite Sempozyumu Bildirileri" ir;inde. Hacettepe Oniv. Eg. Fak. 
ve Ozel Yilkseli~ Koleji. 11-12 Mayts 1987. s.130-136. Ankara. Makale. 

- (1988) "Alman Edebiyatmda Ftrtma ve Tepki". Hacettepe Oniv. 
Eg. Fak. Der. 3. s.l99-208. Ankara. Makale. 

- (1988) "Almanya'da Ondokuzuncu Yi.izytldaki Kadm Haklan 
Tartt~malanna Bir Bakt~". Hacettepe Oniv. Ed. Fak. Der. Cilt: 5, S:2. 
s.33-47. Ankara. Makale. 

- (1989) "Georg BUchner ve 'Danton'un Oliimi.i"'. Frankofoni. -
Franstz 1htilali Ozel Saytst. Ottak Kitap No:l. s.259-264. Ankara. Makale. 

- (1989) "Almanca Test Ktlavuzu. Ein Testbuch der deutschen 
Sprache" Alfa Yaymlan. Ankara. Kitap. 

10. iSTANBUL UNiVERSiTESi 
10.1. Edebiyat Fakiiltesi - Alman Dili ve Edebiyab 
10.2. Edebiyat Fakiiltesi - Almanca Ogretmenligi 

1stanbul Oniversitesindeki bu iki Anabilim Dah, aym Fakillteye bagh 
olduklan ve ogretim elemanlannm tilmil degilse bile r;ogu iki Anabilim 
Dahnda da gorev yapttgt ir;in, tek liste kapsamma almmt~hr. 

AKSOY (DIETZFELBINGER), Nejla: 
- (1989) "Die Verwendung von Partizipialkonstruktionen in 

deutschen Fachsprachen, untersucht anhand ausgewlihlter Texte aus den 
Bereichen Jura, Medizin, Linguistik, Volkswirtschaft, Drologie". 1st. Oniv. 
1stanbul. Y.L. Tezi. 

ATAYMAN, Veysel: 
- (1983) "Brecht <;evresinde Gerr;ekr;ilik Tartt~mast". Varhk. 

1stanbul. Makale. 
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- (1983) "Brecht ve Bilim". Varhk. istanbul. Makale. 
- (1983) "Yaptsalcthk". Varhk. istanbul. Makale. 
- (1983) "Yaptsalcthk Uzerine iki Deneme". Varhk. istanbul. Makale. 
- (1983) "Brecht'in Ozya~am Oyktisti. ( ? )". Alan Yaymlan. 

istanbul. Kitap-(:eviri. 
- (1983) "Sartre'm Ozya~am Oyktisii. ( ? ). Alan Yaymlan. istanbul. 

Kitap-(:eviri. 
- (1984) "Bilgi Kuramt ve Sanat Kuramt. (Manfred Buhr, Alfred 

Kosing)". "Philosophisches Worterbuch"tan se9ilmi~ maddeler. Birim 
Yaymlan. istanbul, Kitap-(:eviri. 

- (1984) "Aydmlanma Hareketi ve Felsefesi. (M. Buhr. A. Schroeder, 
K.Back)". "Philosophisches Worterbuch"tan se9ilmi~ maddeler. Birim 
Yaymlan.1stanbul. Kitap-(:eviri. 

-(1985) "Roman Ele~tirisi Kuramtl". Varhk. istanbul. Makale. 
- (1985) "Roman Ele~tirisi Kuramt 2". Varhk. istanbul. Makale. 
= (1985) "Roman Ele~tirisi Kuramt 3". Varhk. istanbul. Makale. 
- (1990) "Bir <;eviri Giri~imi ve (:agn~tJrdtklan". Metis <;eviri. 10, 

Kt~. istanbul. Makale. 

AYBAR, Dilek: 
- (1988) "Alman Edebiyatmda Sanat ve Yazar ili~kisi". 1st. Univ. 

istanbul. Y.L. Tezi. 

BA YKAL, Erdogan: 
- (1989) "Aimanca Ogretim Yapan Okullanmtzm Hazuhk 

Stmflannda Kullamlan 'Vorwarts International Kl, K2' Ders Kitaplanna 
Degerlendirici Bir Yakla~tm". 1st. Univ.lstanbul. Y.L. Tezi. 

BECEREN, inci: 
- (1989) "Halfte des Lebens - von Holderlin. Versuch einer 

vergleichender Analyse von neun Interpretationen des Gedichts". ist. U ni v. 
istanbul. Y.L. Tezi. 

BELiN, S1rma: 
- (19~9) "Das Polaritatsproblem in Hermann Hesses Erzahlung 

'Narziss und Goldmund"'. 1st. Univ. istanbul. Y.L. Tezi. 

<;A VU~OGLU, Ali: 
- (1986) "Johann Gottfried Schnabel' in 'Insel Felsenburg' Adh 

Romanmda Utopya". 1st. Univ. istanbul. Doktora Tezi. 
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DEVELi, Giinay: 
_ (1986) "Doga ~iirinde Doga-insan ili§kisi". ist. Dniv. istanbul. 

Y.L. Tezi. 

DiLiDUZGUN, Selahattin: 
_ (1987) "P. Weiss'm Kafka'nm 'Dava'stna Yamtt: 'Yeni Dava"'. 1st. 

Dniv. istanbul. Y.L. Tezi. 
_ (1987) "Federal Almanya'da Gen<;lik Edebiyat1. (? )". Gosteri. 85. 

Makale-<;eviri. 
_ (1990) "<;agda§ Masaltn Ustast: Michal Ende". Gosteri. Ocak. 

Makale. 

DiNyEL (YURTSEVEN), Giilseren: 
_ (1988) "Marc hen im Literaturdidaktischen Deutschunterricht". ist 

Dniv. istanbul. Y.L. Tezi. 

DURUMAN, Safinaz: 
_ (1949) "Zwei Liebesgedichte von R.M. Rilke". Garp Filolojileri 

Dergisi. istanbul. Makale. 
_ (1951) '"La melodie a deux voix' de Hermann Hesse". Dialogue I. 

istanbul. Makale. 
_ (1954) "Poesie und Wirklichkeit bei E.T.A. Hoffmann". Alman Dil 

ve Edebiyatt Der. I. istanbul. Makale. 
_ (?) "Zum 'Leo Armenius' des Andreas Gryphius". Alman Dil ve 

Edebiyatt Der. istanbul. Makale. 
_ ( ? ) "Rainer Maria Rilkes 'Dinggedichte"'. Alman Dil ve Edebiyatt 

Der. istanbul. Makale. 
_ ( ? ) "Bemerkunge~ zu Friedrich Holderlins Gedicht: 'Heidelberg"'. 

Alman Dil ve Edeiyatt Der. Istanbul. Makale. 
_ ( ? ) "Zwei Gedichte von Eichendorff: 'Sehnsucht' und 'Schone 

Fremde"'. Alman Dil ve Edebiyah Der. istanbul. Makale. 
- (1959) "Der Wandel de~ dichterischen Sprachform bei R.M.Rilke". 

1st. Dniv. Ed. Fak. Yay. No.753. Istanbul. Kitap. 
- (1966) "Jacob Bidermanns 'Cenodoxus'. Eine Studie zu Gestalt und 

Gestaltung des Bosen in der Dichtung des 17. Jahrhunderts". Munih. Kitap. 

DUREN (UNLUSOY), Ay§egiil: 
- (1983) "Ttp Almancast ve Yazm Almancast Arasmda Bagtmsal 

Dilbilgisine Gore Yaptlmt§ Bir Stkltk Ara§ttrmast". ist. Univ. istanbul. 
Doktora Tezi. 

EBiN, Alev: 
- (1988) "Konu§sal-i§itsel Yontemde ve Bildiri§imsel-i§levsel 
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Yontemde Dilbilgisi. Belirtme Durumlan brneginde". ist. Dniv. istanbul. 
Y.L. Tezi. 

ERENOGLU, S.Omer: 
- (1985) "Max Frisch'in 'Biographie' Adh Oyunu Dzerine Bir 

inceleme". ist. Univ. istanbul. Y.L. Tezi. 
- (1989) "Friedrich Di.irrenmatt'm Yap1tlannda Hak, Adalet ve Yargt 

Anlayi~I". ist. Univ. istanbul. Doktora Tezi. 

ERG AND, Kamil Siiha: 
- (1985) "Franz Kafka'nm 'Forschungen eines Hundes' Adh Anlatlst 

Dzerine Bir inceleme". ist Dniv. istanbul. Y.L. Tezi. 
- (1988) "Ekspresyonist Edebiyatta iki Farkh Tav1r". ist. Univ. 

istanbul. Doktora Tezi. 

v ERi~KON, Binnur: 
- (1989) "Vorwlirts International Kl. K.2' Ders Kitaplannda Metin 

<;ozi.imlemesi". ist. Dniv. istanbul. Y.L. Tezi. 

HUNFELD, Hans: 
- (1989) "Zum Verhiiltnis von Lehrbuchtext und Literatur im 

Anfangsunterricht OaF". Dilbilim VIII. I.U.Y.D.Y.U. Yay. istanbul, Makale. 

iP~iROGLU, Zehra: 
- (1978) "Uyumsuz Tiyatroda Gerqekqilik". ist. Univ. Yay. No. 

25-03. istanbul. Kitap-Doktora Tezi. 
- (1980) "Alfred Kubin: 'Die andere Seite' (Ote Yan)- Bir <;oki.i~i.in 

Oyki.isi.i". Baglam 2. i.D.Y.D.Y.U. Yay. istanbul. Makale. 
- (1983) "Oii.ilerle Dol up Ta~an Dlinya". Gosteri I. istanbul. Makale. 
- ( 1983) "Ho~a Gitmeyen Gers;ekler". Gosteri 2. istanbul. Makale. 
- (1983) "Bir Ogrenci Temsili Havasmda". Gosteri 3. istanbul. 

Makale. 
- (1983) "Truva Sava~t Olmayacak". Gosteri 3. istanbul. Makale. 
- ( 1983) "Theater in der Ti.irkei". Werdegang der modernen Ti.irkei 

(Derl. P.A. Goktlirk)" iqinde. istanbul. Makale. 
- ( 1983) "Yarg19 ve Celladt. (Friedrich Di.irrenmatt)". Cern Yay. 

istanbul. Kitap-<;eviri. 
- (1984) "Tarihsel Oyun ve Film Uzerine". Milliyet Sanat Der. 2. 

istanbul. Makale. 
- ( 1984) "Bertolt Brecht'in Tiyatrosunda Grotesk Ogeler''. <;agda~ 

Ele~tiri 4. istanbul. Makale. 
- (1984) "Sade Vatanda~ ~vayk". Somut Der. 4. istanbul. Makale. 
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- (1 984) "Galileo Galilei". Somut Der. 4. istanbul. Makale. 
- (1 984) "Mirandolina-Goldoni". Nokta Der. 12. istanbul. Makale. 
- (1985) "Turk Yazmmda Kadm imgesi". <;agda~ Ele§tiri 3.1stanbul. 

Makale. 
- (1985) "Turk Romanmda Aydm-Koylil ikilemi". <;agda§ Ele§tiri 5. 

istanbul. Makale. 
- (1 985) "Masal Dunyast ve Grimm Karde~ler". Milliyet Sanat Der. 

5. istanbul. Makale. 
- (1985) "Yalmz Adam". <;agda§ Ele§tiri 2. istanbul. Makale. 
- (1985) "Asiye Nastl Kurtulur Oyunu Nastl Kurtanhr?" <;agda§ 

Ele§tiri 4. istanbul. Makale. 
- (1985) "Sahnelemede Arayt§". Milliyet Sanat Der. 8. istanbul. 

Makale. 
- (1985) "Ytktct Gu<;lerin Foyalanm Ortaya <;tkaran Oyunlar". 

Milliyet Sanat Der. 10. istanbul. Makale. 
- (1985) "<;eviri: Erich Kastner. Bir Hammefendinin Mektubu, 

Zaman Yitirmeden Ya§amak". Varltk 9. istanbul. Makale. 
- (1987) "Ionesco, Gergedanlar". Gosteri, Ocak. istanbul. Makale. 
- (1987) "Gece". Milliyet Sanat Der. ~ubat. istanbul. Makale. 
- (1987) "Du§unmeyi Ogreten Bir Yazar: Bertolt Brecht". Gosteri, 

~ubat. istanbul. Makale. 
- ( 1987) "Elqtirel Du~unceyi Yonlendiren Du§uncedir". Gosteri, 

~ubat. istanbul. Makale. 
/ - (1987) "Dti§gilcilne Olanak Tamyan iki Oyun". Cumhuriyet 

Gazetesi, 5.4. 1987. istanbul. Makale. 
- (1987) "Peter Handke: Dil ve Davrant§ Bi<;imleri". Uludag Oniv. 

Eg. Fak. Der. Bursa. Makale. 
- (1987) "Der Prozess urn des Esels Schatten, eine vergleichende 

Untersuchun.~ bei. Dtirrenmatt und Haldun Taner". izmirer Colloquien. 
Mayts. Ege Univ. Izmir. Makale. 

- (1987) "Friedrich Dilrrenmatt ve Tiyatrosu". Gosteri, Haziran. 
istanbul. Makale. 

- (1987) "Ger<;eklerden Ka~t§ ya da Ozgiln Yoksun Bir Dtinya". 
Gosteri, Agustos, istanbul. Makale. 

- (1987) "Dilrrenmatt ile Haidun Taner'de E~egin Golgesi". Gosteri, 
Ekim. istanbul. Makale. 

- (1987) "Korku ve <;okil~ Gorilleri". Milliyet Sanat Der. Ekim. 
istanbul. Makale. 

- (1987) "Go<;men t~<;i Edebiyah". Gosteri, Arahk. istanbul. Makale. 
- (1987) "Dagm Devlerine Kar~t. <;agda§ Turk Tiyatrosuna Ele~tirel 

Bir Bakt~". "M. ~· lNiroglu'na Saygt: <;agda~ Du~ilnce" i~inde. Ada 
Yaymlan. istanbul. Makale. 

- (1987) "Unlil Yonetmenlerin Gozilyle Klasikler". Milliyet Sanat 
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Der. istanbul. Makale. 
- (1987) "Thomas Bernhard Viyana Burg Tiyatrosunda". Milliyet 

Sanat Der. Arahk. istanbul. Makale. 
- (1987) "Bitmeyen Hesapla~ma ve Georg Tabori'nin Tiyatrosu". 

Gosteri, Arahk. istanbul. Makale. 
- (1988) "Haldun Taner: Ke~anh Ali Destam". Gosteri, Ocak. 

istanbul. Makale. 
- (1988) "Puntilla ve U~agt Matti". Gosteri, Ocak. istanbul. Makale. 
- (1988) "Brecht'in 90. Ytldoniimii". Milliyat Sanat Der. ~ubat. 

istanbul. Makale. 
- (1988) "Haldun Taner'in Yapttlannda Kon~ina ve As". Gosteri, 

~ubat. istanbul. Makale. 
- (1988) "Arturo Ui ve Brecht'in 90. Ytldoniimii". Milliyet Sanat 

Der. Matt. istanbul. Makale. 
- (1988) "Sinemada Benzetmecilik Gelenegine Ba~kaldm". Gosteri, 

Mart. istanbul. Makale. 
- (1988) "Danton'un Olilmii'ni.in Bugi.ini.in Goziiyle Sahne Yorumu". 

Gosteri, Mayts. istanbul. Makale. 
- (1988) "Haldun Taner'in Sanat Anlayt~t". Gosteri, Haziran. 

istanbul. Makale. 
- (1988) "Yi.iksek Ogretimde Yazm Ele~tirisi". Gosteri, Temmuz. 

istanbul. Makale. 
-·- ( 1988) "Egitim ytkmazmda <;ozi.im Onerisi - AmatOr Tiyatro". 

Gosteri, Eyli.il. istanbul. Makale. 
- (1988) "Brecht'in ilk Oyunlan". Gosteri, Kastm. istanbul. Makale. 
- (1988) "Tiyatroda Devrim". <;agda~ Yaymlan. istanbul. Kitap-

Doc;entlik Tezi. 
- ( 1988) "Di.i~i.inmeyi Ogren me ve Ogretme". A fa Yaymlan. 

istanbul. Kitap. 
- (1989) "Tankred Dorst Ti.irkiye'deydi". Gosteri, Ocak. istanbul. 

Makale. 
- (1989) "Yazanm A~an Bir Yorum". Milliyet Sanat Der. Ocak. 

istanbul. Makale. 
- (1989) "Botho Strauss: izleyiciler Mi.inih Oda Tiyatrosu'nda". 

Milliyet Sanat Der. Ocak. istanbul. Makale. 
- (1989) "De; Kuru§luk Opera". Gosteri, ~ubat. istanbul. Makale. 
- (1989) "Kral Ubi.i'den Ozbik Baba'ya". Gosteri, ~ubat. istanbul. 

Makale. 
- (1989) "Fareli Koyi.in Kavalctst". Gosteri, Mart. istanbul. Makale. 
- (1989) "Tiyatroda Yeni Arayt§lar". 2000'e Dogru, Mart. istanbul. 

Makale. 
- (1989) "Abartma Ustast Thomas Bernhard". Milliyet Sanat Der. 

istanbul. Makale. 
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- (1989) "Nasii Tiyatro Ele~tirrneni Olunur?". Gosteri. Mart. 
istanbul. Makale. 

- (1989) "Bat1'da ve Bizde Ele§tiri Anlayt~t". Gosteri, Haziran. 
istanbul. Makale. 

- (1989) "Ele§tirinin Belkernigi: Anlama". Gosteri, Ternrnuz. 
istanbul. Makale. 

- (1989) "Ele~tiride Anlarn Engelleri". Gosteri, Eylill. istanbul. 
Makale. 
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Ekirn. istanbul. Makale. 
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Makale. 

- (1989) "Yazmbilirn ve Yazm Ele§tirisi". Gosteri, Araltk. istanbul. 
Makale. 

- (1989) "Oyun Yazan Aramyor". Tiyatro Anadolu. Gi.iz. Anadolu 
Dniv. Devlet Konservatuan Yay. Eski§ehir. Makale. 

- ( 1990) "Okurnay1 Ogretrne". "YaratJCI Toplum Yolunda <;agda§ 
Egitirn" ic;inde. Cern Yaymevi. istanbul. Makale. 

- (1990) "Egitirnde Tiyatrodan Yararlanrna". "Yarattct Toplum 
Yolunda <;agda§ Egitirn" ic;inde. Cern Yaymevi. istanbul. Makale. 

- (1990) "Bildirirn. (V. Havel)". Can Yaymlan. istanbul. Kitap
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KARAKUS, Mahmut: 
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KEPENEK (SAN), Hiilya: 
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Gen;ek. (R. Karst)". Yazko c;eviri. Ocak-~ubat. istanbul. Makale - c;eviri. 
- (1985) "c;eviri Ele~tirisinde Yontem Sorunlanna Uygulamah Bir 

Yakla~tm". ist. Dniv. istanbul. Y.L. Tezi. 
- (1985) "Sapir-Whorf Kuramt ve Dillerde Gorecelik Sorunu". 

c;agda~ Ele~tiri. Nisan. istanbul. Makale. 
- (1985) "c;eviri Dzerine DU~Unceleriyle F. Schleiermacher". DUn ve 

BugUn c;eviri, Kitap 1. istanbul. Makale. 
- (1985) "Aimanya'ntn DUnti ve Bugtinii Arastnda Bir Yazar: 

Siegfried Lenz". Varltk. Eyltil. istanbul. Makale. 
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Norbert MECKLENBURG 

Kolloquium iiber interkulturelle Rezeptionsanalyse 

Pankraz, der Schmoller, der Held in Gottfried Kellers gleichnamiger 
Erzahlung, war aus dem schweizerischen Stadtchen Seldwyla in die 
Welt hinausgezogen, nach Amerika, nach Indien und Afrika, urn nach 
vielen Jahren heimzukehren und den Seinen zu erzahlen, wie er sich 
das Schmollen abgewohnt hatte. In einem frankischen Stadtchen 
waren drei Sommertage lang einige Leute aus aller Welt 
zusammengekommen, urn sich dariiber zu unterhalten, wie · "Pankraz 
der Schmoller" in Amerika, in Indien oder in Afrika gelesen wird und 
welche Unterschiede sich dabei beobachten lassen . 

• Vom 1.-3.9.1991 fand in Thurnau bei Bayreuth die 5. Internationale 
Sommerkonferenz Deutsch als Fremdsprache als Kolloquium tiber 
"fremdkulturelle Interpretation" statt. Die wissenschaftliche Planung 
und Leitung lag in Handen von Prof. Dr. Alois Wierlacher 
(Universitat Bayreuth), dem Prasidenten der Gesellschaft fiir 
interkulturelle Germanistik (G.I.G.). Ahctzehn Germanisten aus 
verschiedenen europaischen und auBereuropaischen Landern - von 
China bis Mexiko, von Schottland bis Nigeria - untersuchten am 
Beispiel eines examplarischen literarischen Werkes kulturdifferente 
Lektiiren. Leitperspektive dabei war die Annahme, daB verschiedene 
kulturelle Horizonte von Lesern auch verschiedene 
Verstehenspotentiale enthalten konnen, die - im Sinne einer 
interkulturellen Hermeneutik - ausgeschopft werden sollten. Der 
vorher verabredete Versuchstext dafiir war "Pankraz der Schmoller". 

Drei Arten von Referaten wurden vorgetragen und diskutiert: 
Grundlagenreferate zu Theorie und Textverstandnis, kulturspezifische 
Kommentare zu "Pankraz" und Berichte tiber Rezeptionen der 
Erzahlung durch Studenten in z.T. sehr verschiedenen Landern und 
Kulturen. 

So verfremdete Pramod Talgeri aus indischer Sicht das Pankraz'sche 
Schmotlen zu einer "Verfremdungskunst", die es dem Heiden 
ermoglicht, gegeniiber den Zwangen von Heimat und Fremde seine 
individuelle Identitat zu bewahren. So interessierte sich Zhang Yushu 
aus Peking weniger fiir den "sonderbaren Kauz" Pankraz als fiir die 
verfiihrerische Lydia und fiir die Frage, ob dieser Frauentyp 
ku1turspezifisch oder kulturiibergreifend ist. So berichtete Dietrich 
Rail, wie seine mexikanischen Studenten spontan Seldwyla mit dem 
heutigen Mexiko gleichsetzten. So · deckte Edith Ihekweazu aus 
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Nigeria die kolonialistischen Implikatione'? von Pankrazens 
Lebensreise und Militarkarriere auf. Und Zehra Ip~iroglu aus Istanbul 
berichtete tiber sehr heterogene Rezeptionen ihrer ttirkischen 
Studentinnen und Studenten, von denen einige dazu neigten, das 
Schmollen als Schuttzmitel gegen feindliche AuBenwelten zu 
interpretieren. 

l!lsgesamt ein gelungenes Experiment, wenn auch die Fragen 
offenblieben, wie kulturspezifisch die beobachteten 
Lekttiredifferenzen wirklich sind und wie man gleichzeitig 
Niveaustufen literarischen Lesens unterscheiden konnte und mUBte. 
Darum soll dieses interkulturelle Gesprach tiber "Pankraz" 
weitergeftihrt und die erste Runde der Beitrage im "Jahrbuch Deutsch 
als Fremdsprache" verOffentlicht werden. 

Pankraz, der Schmoller, brachte aus der Ferne ein Lowenfell und ~ine 
- wenig Uberzeugende - "Moral" von seiner (Lebens-) Geschichte 
heim. Ob "Pankraz der Schmoller" bei Lesern in voneinander 
entfernten Landern Uberzeugende interkulturelle Lekttire-Aspekte 
einbringt? Man wird sehen. 
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Ein Bericht von Bernd THUM (Karlsruhe) 
und Gonthier Louis FINK (Strasbourg) 

II. Internationaler Kongre6 der GIG 

ERFAHRUNGEN UND MODELLE INTERKULTURELLER 
PRAXIS Kulturforschung - Kulturarbeit - neue Bildung unter 
veranderten Bedingungen im deutschsprachigen Raum und in 

Europa 
Stra6burg, 4.-7. September 1991 

Die Gesellschaft fUr Interkulturelle Germanistik (GIG) ist eine 
internationale Wissenschaftler-Korporation; ihre 300 Mitglieder sind 
an Universitaten und Kultur-Instituten in allen Kontinenten tatig. Dies 
schlieBt nicht aus, daB in der Arbeit der Gesellschaft von Fall zu Fall 
auch regionale Schwerpunkte gesetzt werden, insbesondere dann, 
wenn dabei auch allgemeinere tiberregionale Interessen bertihrt 
werden. Beim II. Internationalen KongreB der GIG in StraBburg 
standen, unter dem Eindruck der historisch bedeutenden . Ereignisse 
der Jahre 1989/90 - der sogenannten 'Wende' - Europa und 
Deutschand, mit ihren Beziehungen zu anderen Kulturen der Welt, im 
Zentrum der Aufmerksamkeit. Andere Kongresse der Gesellschaft 
werden, von der gegebenen Situation abhlingig, andere Perspektiven 
haben. Sie werden das Gewicht vielleicht auch auf andere 
politisch-kulturelle GroBraume wie Ostasien, Indien, den ostlichen 
Mittelmeerraum oder Nordafrika legen und fragen, welche 
Folgerungen sich aus den Veranderungen dort ftir eine interkulturelle 
germanistische Arbeit ergeben. 

Den KongreB in StraBburg besuchten etwa 150 Germanisten, Vertreter 
anderer Kulturwissenschaften sowie Experten der internationalen 
Kulturarbeit. 29 Lander aller Erdteile waren vertreten. 

Wegen der kulturpolitischen Perspektive der Veranstaltung hatten die 
Generalsekretarin des Europarats, Frau Catherine Lalumiere, und die 
Europaische Foderation der oberrheinischen Universitaten (EUCOR) 
die Schirmherrschaft tibernommen. Reprasentativer Ort des 
Kongresses war, ftir die grenztiberschreitende Organisation 
symbolisch, das Palais Universitaire, das alte wilhelminische 
Universitatsgebaude der Universite des Sciences Humaines de 
Strasbourg. 

An der 
Internationalen 

Eroffnung nahmen 
Germanistenvereinigung 

253 

der Prasident der 
(IVG), Prof. Batts 



(Vancouver), der Vizepriisident des Lateinamerikanischen 
Germanistenverbandes (ALEG), Prof. Caeiro (Cordoba! Argentinien) 
und die Rektoren der Universitiiten StraBburg, Karlsruhe und Basel 
teil. 

Finanziell und ideell gefOrdet wurde die Veranstaltung insbesondere 
vom Auswiirtigen Amt der Bundesrepublik Deutschland und dem ·. 
DAAD, vom Goethe-Institut, von franzosischen Stellen und vom 
deutschen Bundesland Baden-Wtirttemberg ... 

Kulturelle · Aufgaben nach dem Zusammenbruch der alten 
Strukturen: das Beispiel Europa 

Die Organisatoren des Kongresses, Prof. Gonthier Louis Fink 
(Universite des Sciences Humaines de Strasbourg) und Prof. Bernd 
Thurn (Universitat Karlsruhe TH), wollten Europa als 
kulturwissenschaftlich und bildungspolitisch interessantes Beispiel 
verstanden wissen: filr die heute weltweit erkennbare Herausbildung 
von politisch und kulturell . komplexen GroBriiumen und als 
Experimentierfeld filr die neuen kulturellen und Bildungs-Aufgaben, 
die sich nach dem Zusammenbruch der alten bipolaren weltpolitischen 
Struktur ergeben. Besonderes Interesse galt in diesem'Zusammenhang 
gerade den Stellungnahmen und Vorschliigen der nicht-europiiischen 
Teilnehmer: 

Das speziell kultur-und bildungspolitische Interesse des II. 
lnternationalen Kongresses der GIG legt weitere KongreB-Aktivitiiten 
der GIG nicht fest. Kultur-und Bildungspolitik gehort aber zu den 
Optionen einer · interkulturell orientierten Kultur-und 
Geisteswissenschaft wie der Germanistik. Gedankliche Grundlage des 
Kongresses · .bildete im Konzept der Organisatoren ein 
SelQstverstandnis interkultureller Germanistik als Komponente des 
Gesamtfachs mit folgendem Programm: 

- 'angewandte Philologie und Kulturwissenschaft' im Sinne kritischer 
Analyse kultureller Diskurse und der Vermittlung einer 
kulturwissenschaftlichen und kulturdidaktischen Methodik, 

- internationale wechselseitige Ubermittlung von Kulturwissen auf 
dem Wege fachwissenschaftlichen Austauschs, 

intern~tionale Kulturarbeit m einem weltweiten 
fachwissenschaftlichen Netzwerk, 

Ausbildung I Erziehung mit dem Ziel einer modernen 
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interkulturellen Bildung und Verstandigungsfahigkeit. 

Plenarprogramm; neue Bildung • neue Wissensordnung 

FUr die urn Europa zentrierte (Plenar-) Diskussion batten die 
Organisatoren folgenden Themenhorizont vorgesehen: 

- die tiefgreifenden Veranderungen des politisch-kulturellen Gefliges 
. in der Welt als Folge der deutschen Vereinigung und der 
V eranderungen in Osteuropa, ·~ 

- eine 'neue' interkulturelle Bildung, die sich auf eine neu zu 
· definierende 'Wissensordnung' stlitzen kann, 

- die Folgen, die sich daraus flir 'interkulturelle' Philologien und 
Kulturwissenschaften ergeben. 

In · diesem speziellen Zusammenhang hielten Plenarvortrage: Mr. 
Maitland Stobbart I Vizedirektor Kultur des Europarats - Dr. Barthold 
C. Witte I Leiter der Kulturabteilung des Auswartigen Amts in 
Verbindung mit M. Frederic Baleine du Laurens I franzosisches 
AuBenministerium, erster franzosischer Generalkonsul in Leipzig -
Dr. Johannes Wenzel I Kommissarischer Direktor des 
Herder-Instituts, Leipzig - Prof. Helmut F. Spinner, Institut fUr 
Philosophie I Technikphilosophie der UniversiHit Karlsruhe. 

Eine Podiumsdiskussion behandelte aus deutscher 
(muttersprachengermanistischer), franzosischer, norda:merikanischer 
(kanadischer), nordafrikanisch-arabisch-islamischer und australischer 
Sicht das Thema "Internationalisierung der traditionellen 
Nationalphilologien und ihr Brlickenschlag zu den Weltkulturen". Die 
Diskussion ergab leider kein optimistisch stimmendes Bild. Die~e 
Muttersprachen-Philologien erziehen, wie die nationalen 
Bildungssysteme liberhaupt, im Ganzen immer noch zur 
Monokulturalittit. Ansatze einet internationalen Offnung werden 
allerdings erkennbar, etwa dort, wo zum Beispiel in der 
Muttersprachengermanistik komparative Ansatze ausgebaut werden, 
oder wo es eine interkulturelle Studienkomponente gibt wie in der 
Muttersprachengermanistik der Universitaten Karlsruhe, Salzburg u.a. 
Eine besondere Lage ergibt sich in einer multikulturellen Gesellschaft 
(Kanada); oder wo, wie in arabischen Landern, eine 'okumenische', 
universalistische Tradition mit Tendenzen postkolonialer 
AbschlieBung im Konflikt liegt. 

Ubereinstimmung hestand bei allen Plenarrednern, daB eine neue 
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interkulturell orientierte Bildungspolitik nicht mehr Hinger 
. aufgeschoben werden kann. Diese Politik habe von folgenden 

Bedingungen auszugehen: dem Zusammenleben von Menschen 
unterschiedlicher kultureller · Herkunft der wachsenden 
internationalen Zusammenarbeit der Staaten auch auf 
kulturpolitischem Feld - den neuen Kommunikationssystemen der 
Computer -und Medientechnologie - der faktischen Veranderung der 
'Wissensordnung' (H.F. Spinner) in Richtung auf angewandte und 
facherverbindende Studien (interinstitutionell, interdisziplinar, 
praxisorientiert) - schlieBlich. der Notwendigkeit, die Durchsetzung 
der Menschenrechte zu unterstlitzen. 

Zwei Plenarvortrage waren dem engeren fachwissenschaftlichen 
Bereich vorbehalten: ein forschungsthemenorientierter Beitrag zum 
Thema 'Toleranz' (Prof. Alois Wierlacher, Bayreuth) und ein 
methodologisch orientierter zum Thema 'Interpretation und 
fremdkulturelle Interpretation' (Prof. Horst Steinmetz, Leiden). 

Arbeit in den Sektionen: Zur Praxis interkultureller Germanistik 

Die Arbeit erfolgte in 12 Sektionen, die in drei Bereiche gegliedert 
waren. 

Bereich A: Der kulturpolitische Kontext 

I. Kulturarbeit und Kulturerfahrung - interkulturell 

II. Praxis interkultureller Studien zu den deutschsprachigen Kulturen 
und Literaturen unter den Bedingungen des gegenwartigen politischen 
Wandels • 

III MultikulturaliUit, Interkulturalitat und Regionalismus in Europa 

Bereich B: Interkulturelle Bildung 

IV: Praxis interkultureller Bildung an Universitaten und Hochschulen 

V: Kulturdidaktik und 'Studentenmobilitat' - interkulturell 

VI a: Dialektik und Wandel interkultureller Beziehungen - Praxis, 
Forschungsaufgabe und Thema einer 'neuen' Bildung 

VI b: Die Bilder vom 'Fremden' und vom 'Eigenen': ku}turelle 
Kontrastierung in Wissenschaft und Bildung 

VII: Sprachwissenschaft und Sprachvermittlung als Bildungsaufgabe 

VIII: Interkulturelle Arbeit mit Literatur als Forschungs - und 
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B ildungsaufgabe 

Bereich C: Interkulturelle Formen und Methoden der 
Kulturforschung 

IX: Frerndheitslehre 

X: Ubersetzung als Praxis der Kulturverrnittlung 

XI: Angewandte Kornrnunikationsforschung 

XII: SchlUsselworter, Kulturthernen und Diskurse irn interkulturellen 
Vergleich 

Diskutiert wurden in den Sektionen die Erfahrungen mit einer 
interkulturellen Gerrnanistik, die sich wenigstens in Anslitzen den 
verlinderten kulturellen Rahrnenbedingungen in Europa und in der 
Welt stellt; die sich auch urn eine Reform der traditionellen 
Wissensordnung irn Sinne eines rnehr angewandten, 
flicherverbindenden und internationalen Wissenschaftskonzept 
bernilht. 

Fazit und Ausblick 

Der KongreB verrnittelte den Organisatoren und den Teilnehrnern das 
GefUhl, daB sich die GIG aus dern engeren Rahmen einer 
'Forschergerneinschaft' herausentwickelt hat. Es gibt in dieser 
Gesellschaft einen Pluralisrnus von Interessen, Zielen und 
Arbeitsweisen, der nicht nur in der unterschiedlichen kulturellen 
Bindung der Mitglieder, sondern auch in deren unterschiedlichern 
wissenschaftlichen Werk und in deren eigenstlindiger Personlichkeit 
begrilndet ist. Methodologische Konzepte, wenn sie als autoritlire, 
Vorgaben gerneint sind, isolieren sich in dieser internationalen 
fachwissenschaftlich-fachpolitischen Gesellschaft von selbst. Die drei 
institutionellen Fundarnente interkultureller Gerrnanistik: 
Frerndsprachengerrnanistik - Muttersprachengerrnanistik - Deutsch als 
Frerndsprache, haben bei gleicher Zielsetzung irn Ganzen je besondere 
Aufgaben. Als tragflihige 'Philosophic' haben sich in der Praxis die 
Eigeninititativen und ad hoc-Kooperationen bewlihrt, die fUr die 
tatslichliche Arbeit der GIG typisch sind. 

Der KongreB gab Anllisse und Anregungen fUr kleinere 
Regionalkonferenzen und thernenorientierte Kolloquien. Der nlichste 
internationale Gesarnt-KongreB wird 1994 stattfinden. 
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interkulturell orientierte Bildungspolitik nicht mehr Hinger 
aufgeschoben werden kann. Diese Politik habe von folgenden 
Bedingungen auszugehen: dem Zusammenleben von Menschen 
unterschiedlicher kultureller Herkunft der wachsenden 
internationalen Zusammenarbeit der Staaten auch auf 
kulturpolitischem Feld - den neuen Kommunikationssystemen der 
Computer -und Medientechnologie - der faktischen Veranderung der 
'Wissensordnung' (H.F. Spinner) in Richtung auf angewandte und 
facherverbindende Studien (interinstitutionell, interdisziplinar, 
praxisorientiert) - schlieBlich der Notwendigkeit, die Durchsetzung 
der Menschenrechte zu unterstlitzen. 

Zwei Plenarvortrage waren dem engeren fachwissenschaftlichen 
Bereich vorbehalten: ein forschungsthemenorientierter Beitrag zum 
Thema 'Toleranz' (Prof. Alois Wierlacher, Bayreuth) und ein 
methodologisch orientierter zum Thema 'Interpretation und 
fremdkulturelle Interpretation' (Prof. Horst Steinmetz, Leiden). 

Arbeit in den Sektionen: Zur Praxis interkultureller Germanistik 

Die Arbeit erfolgte in 12 Sektionen, die in drei Bereiche gegliedert 
waren. 

Bereich A: Der kulturpolitische Kontext 

I. Kulturarbeit und Kulturerfahrung - interkulturell 

II. Praxis interkultureller Studien zu den deutschsprachigen Kulturen 
und Literaturen unter den Bedinguri'gen des gegenwartigen politischen 
Wandels 

III Multikulturalitat, Interkulturalitat und Regionalismus in Europa 

Bereich B: Interkulturelle Bildung 

IV: Praxis interkultureller Bildung an Universitaten und Hochschulen 

V: Kulturdidaktik und 'Studentenmobilitat' - interkulturell 

VI a: Dialektik und Wandel interkultureller Beziehungen - Praxis, 
Forschungsaufgabe und Thema einer 'neuen' Bildung 

VI b: Die Bilder vom 'Fremden' und vom 'Eigenen': kulturelle 
Kontrastierung in Wissenschaft und Bildung 

VII: Sprachwissenschaft und Sprachvermittlung als Bildungsaufgabe 

VIII: Interkulturelle Arbeit mit Literatur als Forschungs - und 
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Bildungsaufgabe 

Bereich C: Interkulturelle Formen und Methoden der 
Kulturforschung 

IX: Fremdheitslehre 

X: Ubersetzung als Praxis der Kulturvermittlung 

XI: Angewandte Kommunikationsforschung 

XII: Schltisselworter, Kulturthemen und Diskurse im interkulturellen 
Vergleich 

Diskutiert wurden in den Sektionen die Erfahrungen mit einer 
interkulturellen Germanistik, die sich wenigstens in Ansatzen den 
veranderten kulturellen Rahmenbedingungen in Europa und in der 
Welt stellt; die sich auch urn eine Reform der traditionellen 
Wissensordnung im Sinne eines mehr angewandten, 
facherverbindenden und internationalen Wissenschaftskonzept 
bemtiht. 

Fazit und Ausblick 

Der KongreB vermittelte den Organisatoren und den Teilnehmern das 
Geftihl, daB sich die GIG aus dem engeren Rahmen einer 
'Forschergemeinschaft' herausentwickelt hat. Es gibt in dieser 
Gesellschaft einen Pluralismus von Interessen, Zielen und 
Arbeitsweisen, der nicht nur in der unterschiedlichen kulturellen 
Bindung der Mitglieder, sondern auch in deren unterschiedlichem 
wissenschaftlichen Werk und in deren eigenstandiger Personlichkeit 
begrtindet ist. Methodologische Konzepte, wenn sie als autoritl:ire. 
Vorgaben gemeint sind, isolieren sich in dieser internationalen 
fachwissenschaftlich-fachpolitischen Gesellschaft von selbst. Die drei 
institutionellen Fundamente interkultureller Germanistik: 
Fremdsprachengermanistik - Muttersprachengermanistik - Deutsch als 
Fremdsprache, haben bei gleicher Zielsetzung im Ganzen je besondere 
Aufgaben. Als tragfahige 'Philosophic' haben sich in der Praxis die 
Eigeninititativen und ad hoc-Kooperationen bewahrt, die fUr die 
tatsachliche Arbeit der GIG typisch sind. 

Der KongreB gab Anlasse und Anregungen fUr kleinere 
Regionalkonferenzen und themenorientierte Kolloquien. Der nachste 
internationale Gesamt-KongreB wird 1994 stattfinden. 
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Seminar: Methodik und Didaktik in der Ubersetzer-Ausbildung 

Deutsches Kulturinstitut Istanbul, 26 - 28. 2. 1992 

AnHiBlich der bevorstehenden Einrichtung eines Obersetzerstudiengangs 
an der Deutschabteilung der Padagogischen Fakulti:it der Istanbul 
Universitat veranstaltete das Deutsche Kulturinstitut Istanbul - in 
Zusammenarbeit mit der Deutschabteilung der Istanbul Universitat- ein 
dreitagiges Seminar zu methodischen, didaktischen und curricularen 
Fragen des Ubersetzungsunterrichts. Als Fachreferent eingeladen war 
der am Institut fUr Angewandte Sprachwissenschaften der UniversWit 
Mainz/Germersheim lehrende Obersetzungswissenschaftler Dr. Hans 
G. Honig. 

Das Seminar ermoglichte erstmals einen Erfahrungsaustausch unter 
den tOrkischen Teilnehmern (Dozenten mit Unterrichtspraxis im 
Bereich Ubersetzen), zugleich konnten Leitlinien fUr eme 
praxisorientierte Uberstetzer-Ausbildung im Rahmen der 
Deutschabteilungen an ttirkischen Universitaten entwickelt werden. 
Eine ausfilhrliche Literaturliste zu Fragen des Ubersetzungsunterrichts 
kann beim Deutschen Kulturinstitut Istanbul angefordert werden. 

Seminar: Methodisch-didaktische und interkulturelle Aspekte im 
Sprachbereich "Wirtschaftsdeutsch" 

Deutsches Kulturinstitut Istanbul, 5 - 7. 3. 1992 

Das Seminar fand in Zusammenarbeit mit der Deutschen Fakultat filr 
Wirtschafts - und Betriebswissenschaft an der Marmara-UniversiHit 
(DAAD-Projekt) statt. Als Fachreferenten nahmen teil: Dr. Jilrgen 
Bolten (Institut fUr Internationale Kommunikation, UniversiUit 
DUsseldorf) und Dr. Bernd Milller-Jacquier (Institut fUr Interkulturelle 
Germanistik, Universitat Bayreuth). 

Ziel des Seminars war zum einen, ein Forum fUr den 
Erfahrungsaustausch unter den tilrkischen Kollegen (Deutschlehrer 
aus Ankara, Izmir und Istanbul) zu schaffen; zum anderen Grundlagen 
fUr einen praxisorientierten Unterricht im Sprachbereich 
"Wirtschaftsdeutsch" (Internationale Wirtschaftskommunikation) zu 
erarbeiten. Im Hinblick auf die Berufspraxis erwies sich die 
Teilnahme von Vertretern der Wirtschaft (Abteilungsleiter der 
Firmen: Siemens, Mercedes-Benz und Efes-Pilsen) als besonders 
fruchtbar. 
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Eine ausfi.ihrliche Literaturliste zum Thema "Internationale 
Wirtschaftskommunikation" kann beim Deutschen Kulturinstitut 
Istanbul angefordert werden. 

Kolloquium: Lerntraditionen und Fremdsprachenerwerb 

Deutsches Kulturinstitut Istanbul, Okt. 1992 

Auf dem interdisziplinar angelegten Kolloquium soli der EinfluB 
kulturbedingter Lehr-und Lernstile auf den ProzeB des Lernens und 
den Lernerfolg beim Erwerb einer Fremdsprache (z.B. Deutsch) 
untersucht werden. Ziel ist, eine Bestandsaufnahme der 
EinfluBfaktoren zu erarbeiten, die als Grundlage flir die Aus-und 
Fortbildung von Deutschlehrern wie auch flir die praktische 
Unterrichtsgestaltung und die Konzeption von Lehrwerken genutzt 
werden kann. 

Jnteressenten mogen sich bitte - mit Angabe ihres Referatthemas -
beim Deutschen Kulturinstitut (Herrn Dr. Bechtold) melden. 

Workshop: Probleme und Tcchnikcn der literarischen 
Ubersetzung 

Deutsches Kulturinstitut Istanbul, Nov. 1992 

AnHiBlich des vom Deutschen Kulturinstitut Istanbul und der 
Zeitschrift METIS \=EViRi veranstalteten Ubersetzer-Wettbewerbs 
findet ein Workshop mit den besten Autoren des Wettbewerbs statt, 
bei dem an Hand der ein~ereichten Texte tiber Probleme und 
Techniken der literarischen Ubersetzung diskutiert werden soli. Im 
AnschluB an den, Workshop findet die Preisverleihung des 
Wettbewerbs statt. 

12 - 14. 8. 1992 : "VI th International Conference on Turkish 
Linguistics" in Eski~ehir (Anadolu- Universitat) 
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