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Diyalog 97: 7 

Vorwort der Redaktion 

Einige unserer Leser werden es schon nicht mehr erwartet haben: der DIY ALOG 
wird fortgesetzt. Was Sie in der Hand halten, hat druckfertig teils schon seit Jahren 
vorgelegen, teils ist es erst in den letzten Wochen zu Papier gebracht worden; wir 
hoffen, dass es eine interessante Mischung geworden ist. 

Auf einen Thementeil mussten wir allerdings verzichten; die urspriinglich vorgese
hene - und in den ersten vier Ausgaben eingehaltene - Gliederung liess sich dies
mal nicht konstruieren; zu heterogen ist das, was uns veroffentlichungswert erschi
en. 

Verzichtet haben wir, angesichts mangelnder AktualWit, auf die Aufnahme von 
Veranstaltungsberichten. Der 6. Tiirkische Getmanistenkongress (Oktober 1997 in 
Mersin) und das Intemationale Symposium zu Fragen der DaF-Lehrerausbildung 
(November 1997 in Ankara) werden gesondert dokumentiert; der 11. Intemationale 
Deutschlehrertag (August 1997 in Amsterdam) liegt nach Meinung der Redaktion 
ausserhalb unseres lnteressenbereichs. 

Wenn nun auf die Ausgabe 2/94 unserer Zeitschrift DIY ALOG im Friihjahr 1998 
nach viel zu Ianger Pause die Ausgabe 1997 folgt, son damit vor aHem der Wille 
der Redaktion bekundet werden, das Projekt einer interkulturellen Zeitschrift fiir 
Getmanistik in der Tiirkei fortzufiihren. 

Dazu wird es aber gewiss notwendig sein, eine neue Organisationsfmm der redak
tionellen Arbeit zu finden. Vorgesprache mit Zebra ip§iroglu und Norbert Meck
lenburg haben gezeigt, dass hierzu konkrete Ansatze nicht allzu fem liegen; so kon
nen wir wohl damit rechnen, dass die Ausgabe 1998 noch in diesem J ahr vorliegt. 

Voraussetzung dafiir ist allerdings unbedingt die aktive Mitarbeit und Unterstiit
zung aller Interessierten. Urn diese bitte ich Sie im Namen der Redaktion sehr und 
griisse Sie herzlich. 

Ankara, im Marz 1998 

Jorg Kuglin 

Dass diese Ausgabe tiberhaupt erscheint, verdankt sie dem tatkriiftigen Einsatz von Dr. Anton 
Stengl (Ankara). Ihm sei an dieser Stelle sehr herzlich gedankt. 
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Ein Uberlick tiber die Untersuchungen zum Tiirkenbild der 
Deutschen Kultur1 

Ali Osman Oztiirk, Konya 

Einleitung 

Im folgenden werden die Untersuchungen, die sich mit dem Ttirkenbild insbeson

dere in der Bundesrepublik Deutschland und in der deutschen Kultur befassen, vor

wiegend chronologisch gesichtet und abschlieBend durch meine eigene Betrach

tung erganzt. Aufgrund der tiberaus zahlreichen Veroffentlichungen kann ich hier 

nicht alles prasentieren; es wurden daher nur solche Untersuchungen hervorgeho

ben, die tiber ihre eigene Intention hinaus meinen Standpunkt zu starken scheinen. 

1. Untersuchungen zum Thema Tiirkenbild 

Die Dissertation von Senol Ozyurt (Ozyurt 1972) tiber das Tiirkenbild in der 

deutschen Volkstiberlieferung vom 16. bis zum 20. Jahrhundert kann als die dies

beztiglich umfangreichste Arbeit angesehen werden. Ozyurt zeigt darin, ein sehr 

negatives Bild der Ttirken, die als Feind der Religion und Bedrohung ftir das Chris

tentum bezeiclmet werden und den Menschen Angst einflOBen. Dabei stand, so 

Ozyurt, der Ttirke durchaus im Brennpunkt des europilischen Interesses; aber die 

Beurteilung seiner Lebensart und Tradition wurde aus der Sichtweise des christli

chen Europas vorgenommen (Ozyurt 1972, 21). In den untersuchten (geistlichen) 

Ttirkenliedem behandelte man die Ttirken eher spottisch und herabsetzend als ob

jektiv; in den weltlichen Liedem jedoch laBt sich eine gewisse Sentimentalitat fest

stellen. Insbesondere die historischen Lieder verloren mit der Zeit ihre geschicht-

Ich bedanke mich bei !'$. Meral Akm fUr ihre Hilfe bei der rechtzeitigen Anfertigung der 
Ubersetzung des ersten Teils meines Beitrags "Alman Ki.ilti.iriinde Turk imaj1 
Ara§tirmalanmn Etnolojik Degerlendirilmesi ve Bir Bibliyografya Denemesi" (in: S.D. 
Fen-Ed. Fak. Edebiyat Dergisi 9-10, 1994-1995, s. 1-34) ganz herzlich. Die Ubersetzung 
ist von mir iiberpriift und autorisiert worden. Mein herzlicher Dank gilt auch Henn Dr. 
Jorg Kuglin, der mir freundlicherweise sehr wertvolles Material zur Verfiigung gestellt 
hat. 
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liche Aktualitat bzw. PopularWit und gerieten in Vergessenheit; in den spiiteren 

Liedern wechselt das Tiirkenbild und die den Tiirken zugeschriebenen 

mordliistigen und grausamen Taten nahmen einen graBen Platz ein. Die im Kir

chenrepertoire enthaltenen religiosen Lieder sind im Gegensatz dazu vollstiindig 

erhalten (Ozyurt 1972, 139f.). 

AuBer der Volksiiberlieferung liefem auch andere Gattungen des Schrifttums wie 

Dichtungen, Memoiren, Reisebeschreibungen und Predigten der Tiirkenbild

forschung wichtiges Material: 

Sargut Sotrun (~oh;;iin 1982) weist auf einen aus unserer Sicht besonders interes

santen Aspekt hin, indem er das Bild des tiirkischen Gastarbeiters in der deutschen 

Gegenwartsliteratur untersucht. Die Gastarbeiter (vor allem die tiirkischen) haben 

bier eine Aufgabe iibemommen. Durch ihre realen Lebensbedingungen liefern sie 

der kritischen Literatur geniigend Materiel. Trotz der Mehrzahl solcher Literatur

texte, die das Mitleid des Lesers ansprechen, wurden die tiirkischen Gastarbeiter zu 

einem Motiv (Betonung von AOO), welches die Erbrumungslosigkeit der Konsum

gesellschaft beweist. Nach der Meinung von ~Ol~iin konnen sich aus der Ge

geniiberstellung zweier, und zwru· orientalischer und europiiischer, Lebensweisen 

und W eltanschauungen wichtige Anhaltspunkte zur Erkliirung der daraus entste

henden Widerspriiche und zum Kennenlernen unserer Eigengruppe und der 
Frenuigruppe (Betonung von AOO) ergeben (~Ol~iin 1982, 153). Als Beispiel fiir 

die Distanzierung und Abwertung der Tiirk~n als einer Fremdgruppe fiihrt ~ol~iin 

die Wamung der deutschen Frauen (trotz vieler in Deutschland schon institutionali

sierten "Frauenhiiuser", in den en die von ihren Ehemiinnern schlecht behandelten 

Frauen betreut werden) vor der Priigel des Ehemmannes und dem Haremsleben im 

Falle einer Ausliinderehe (~ol~iin 1982, 142 f.) an; darin driickt sich also die 

Steigerung des Ethnozentrismus der Deutschen bei empfundener Bedrohung durch 

eine Fremdgruppe (die Tiirken) aus. 

Nuran Ozyer niihert sich in ibrem Aufsatz von 1983 dem Problem des negativen 

Tiirkenbildes mit der Auffassung, dass die Tiirken den Deutschen als die fremdeste 

Nation unerwiinscht bzw. zu einem Siindenbock geworden seien (Ozyer 1994, 43). 

In ihrer Untersuchung tiber die deutsche Kinderliteratur stellt sie "ein Bild des 

tiirkischen Arbeiterkindes fest, das allgemein verachtet wird und sich in die Ge

sellschaft, in der es lebt, nicht integriert hat; "ein schwarzhaariges, schwarziiugiges 

und dunkelfarbiges Kind" (Ozyer 1994, 50). Den Bemiihungen der Autoren dieser 
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Kinderliteratur, die fiir das als "Kiimmeltiirke" verhOhnte tiirkische Kind das Mit

leidsgeftihl zu erwecken versuchen (Ozyer 1994,48), miissen wir zugleich ihre Be

wertung eines "Menschen zweiter Klasse" entnehmen. Das Problem ist also nicht 

so klein und einfach zu bewilltigen, wie auch Ozyer betont, dadurch, dass man nur 

an das Mitleid des Menschen appeliert (Ozyer 1994, 51). In einem von ihren wei

teren Aufsatzen (Ozyer 1994, 68-79) bearbeitet sie emeut das Tiirkenbild in der 

deutschen Kinder- und Jugendliteratur, indem sie Werke aus den 70er und 80er 

J ahren in zwei Gruppen aufarbeitet. Zu den Schwierigkeiten der sozialen Umstande 

der tiirkischen Kinder und den damit verbundenen Problemen mit der Fremd

sprache, der Integration und dem Geftihl des Fremdseins, die das Bild des 

tiirkischen Kin des bestimmen, kommen in dies en J ahren noch Identitatsprobleme, 

Auslanderfeindlichkeit und Reintegration hinzu (Ozyer 1994, 69). Da die Tiirken 

als Fremdarbeiter als Verursacher der Arbeitslosigkeit betrachtet werden, sind sie 

als Siindenbocke aus der Gesellschaft ausgeschlossen und dazu gezwungen, in den 

als "Tiirkenvierteln" bekannten Stadtteilen zu wohnen. Ergebnis dieser erzwunge

nen Ghettosituation ist ein Bild des tiirkischen Kindes, das in sich verschlossen und 

problembehaftet istund an Komplexen leidet (Ozyurt 1974,71). Es sind Kinder, die 

als Menschen zweiter Klasse von der Gesellschaft distanziert werden mit der 

Begriindung, dass sie sich an diese Gesellschaft nicht anpassen konnen. Da sie 

nach Knoblauch riechen, diebisch, dreckig, geizig, dumm und feige oder ahnlich 

verhOhnenswert seien, werde wiederum durch das vorurteilsbehaftete Verhalten der 

deutschen Eltem eine Entfremdung aufgebaut, die dann mit unterschiedlicher Re

ligion, Sprache, Kultur und Traditon erklart wird, selbst wenn sie es schafften, mit 

gleichaltrigen Kindem Freundschaft zu schlieBen. Die "AusHinderfeindlichkeit" 

w~ in den 80er Jahren die hauptsachlich untersuchte Problematik. Die Ansicht, die 

feindseligen Gefiihle gegeniiber den Tiirken seien durch die Arbeitslosigkeit und 

die angeblich von Tiirken besetzten Arbeitsplatze entstanden, scheint mir nicht zu

treffend (vgl. Ozyer 1994, 75), so jedenfalls das Ergebnis einer Umfrage der IN

FAS, einer der zuverlassigsten Institutionen der V olksbefragung in Deutschland, 

im August/September 1994 tiber die Meinung der Deutschen beziiglich der Tiirken 

(K1Van\( 1995). Das Hauptproblem, wie Ozyer es aufzeigt, liegt darin, dass der 

Tiirke nicht als gleichberechtigt angesehen wird, sondem als Fremder, zumindest 

als voriibergehender Arbeiter. Dies zeigen die in den 70er und 80er Jahren in der 

deutschen Gesellschaft unverandert bestehenden klischeehaften Vorurteile, die sich 

auf die Andersartigkeit stiitzen und nach denen der Tiirke der fremdeste unter den 

Auslandem sei und bleibe (Ozyer 1994, 78). 
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Jorg Kuglin verfolgt das Problem der etlmischen Bezeichnungen kontrastiv an 

Hand lexikalischer Quellen aus der Perspektive der "Sprachkontakte" und bezeich

net es als "eine besondere Fonn von Kulturaustausch", indem er feststellt, 

"... das am Be ginn einer Interaktion zwischen Sprachvolkem 
wahrscheinlich doch der Austausch von Namen steht, tiber die Identif
ikation geschaffen werden kann. Wird die Interaktion intensiviert und/ 
oder fortgesetzt, so geschieht auch eine Anreicherung des Namens des 
jeweiligen Partners mit emotionaler Konnotation: Der Name tragt dann 
gleichzeitig Wertvorstellungen und -urteile, die dem Partner zugemessen 
werden." (Kuglin November 1984) 

Sel9uk Unlii untersucht das aufkommende Tiirkenbild in der deutschen Literatur 

des 19. Jahrhunderts, genauer in den zwischen 1725 und 1900 erschienenen Dra

men, Dichtungen und Reisebetichten sowie in Zeitschriften. Wahrend der Tiirke 

anfangs besonders in den religi6sen Schriften und in der Literatur als eine Bed

rohung fiir das Cluistentum erschien, wurde er spater, als die Drohung seitens des 

Osmanischen Reiches almahlich nachlieB, hauptsachlich irn Zusamri:lenhang mit 

den christlichen Minderheiten behandelt (Unlii 1988, 75, 91, 103usw.). Anderer

seits zeigten sich parallel zur Romantik, in der vor allem die Bewunderung der 

griechischen Antike zum Ausdruck kam, auch positive Standpunkte der Dichter 

wie J.W. von Goethe (1749-1832) und Friedrich Riickert (1788-1866) und spater in 

den Schriften der Reisenden, die den Osten selbst kennen wollten (Unlii 1988, 

124). 

Or han Gok9e befasst sich in seiner Arbeif' mit einem speziellen Aspekt des Prob

lems, mit der "Inhaltsanalyse der Berichterstattung zum Besuch des tiirkischen 
Ministerprasidenten Turgut Ozal im Herbst 1984 in der Bundespublik Deutsch
land", Gok9e deutet auf zwei vor seiner Untersuchung entstandene Arbeiten hin, 

die zu folgendem Ergebnis gekommen sind: Auslander, daher auch die Tiirken 

werden in der deutschen Presse in Zusammenhang gebracht mit strafbaren Hand

lungen, Sensationsberichten, der Auslanderproblematik und Problemen der Ar

beitslosigkeit (Gok~e 1988, 6f.) Klaus Mettens Forschungsergebnisse (Merten 

1?86) zeigen die Besorgnis um die bedrohte Eigenidentitat, was eigentlich von 

grosser Bedeutung ist, um die Einstellung der Deutschen gegeniiber den 

Auslandem genau zu bestimmen und zu verdeutlichen (dies babe ich selbst, als die 

Wiedervereinigung der DDR mit der BRD vor sich ging, genau beobachten 

konnen; fast alle meine deutschen Freunde, mit denen ich mich dariiber unterhielt, 

betrachteten diese Vereinigung vor allem unter dem Aspekt einer stark beanspruch-
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ten Wirtschaft und der Bedrohung der sozialen Sicherhait und entzogen sich des

halb einer Bewertung der aktuellen Situation). Auf Grund seiner Meinung, daB die 
Auslander aus der Perspektive der Deutschen bzw. Europaer als bedrohlich be

trachtet und bewertet werden, stellt Gok(:e beziiglich der Rolle der Massennmedien 
folgende Hypothesen auf: 1. Es ist eine konstitutionelle Eigenart der Medien, das 

Negative in den Vordergrund zu stellen, so dass die entsprechend negative Behand

lung des Auslanders innerhalb dieser generellen Auffassung gesehen werden muss. 

2. Als Ausdruck dieser Tatsache beschaftigen sich die Massenmedien im Ral1men 

der Berichterstattung zum Thema "ethnische Minderheiten" schwerpunktmassig 

mit negativen Ereignissen (wie Mord, Rauschgiftdelikten, Scblagereien u.a.). Posi

tive Ereignise, die innerhalb der Normen bleiben, sind dagegen nicht 

erwahnenswert. Das Thema ist nur interessant, wenn eine Abweichung von der 

Norm vorliegt (Gok~e 1988, 8 f.) 

3. Die bestimmenden Faktoren in der Berichterstattung wie "Tbematisierung, 

personlicher Einfluss, Ethnozentrismus, Negativismus und Relevanz" fallen fiir 

Tiirken negativ aus. 4. Einer der oben genannten Faktoren, der personliche Ein

fluss, der den Tiirken auf Grund ihrer Stellung in der deutschen Gesellscbaft ve 

sagt bleibt, kann durcb den Besuch des Ministerprasidenten bzalmoglicherweise 

aktiv werden, damit auch positive Berichte auslbsen 

Doell laut Gok~es Untersuchung werden nicht die Tiirken personlich, sondern al
lenfalls die fiir bzw. gegen sie getwffenen Massnallme11 zum Thema. Der Ein

druck, der bei den Lesern entsteht, ist der, dass die Tiirken auf der einen Seite die 

Verursacher der gesellschaftlichen Probleme sind, auf der anderen Seite aber auch 

die "Betroffenen", fiir die man schiitzende Massnallmen ergreifen muss. Das be

deutet, dass sie einerseits eine Gefalu fiir die Stabilitat darstellen, andererseits 

selbst Nutzen aus der bestehenden Stabilitat zieben (Gok~e 1~88, 183). Folgende 
Cbarakterisierung der Tiirken ist eine der bedeutendsten Feststellung: Sie sind vom 

Islam bestimmt, widerstandsfahig gegen Integration, problembeladen, gefahrlich 

und arm. Diejenigen, die in der Tiirkei leben, sind jederzeit bereit, scbarenweise in 

die Bundesrepublik Deutschland zu iibersiedeln. Ihre sicherlich positive Eigen

schaft der "Gastfreundlichkeit" bleibt ohne Bedeutung (Gok~ 1988, 174f.). 

Onur Bilge Kula (1992, 1993a) hat in seinem zweibandigen Buell die Eindriicke 

der an den Kreuzziigen beteiligten Ritter, Handler und Reisenden, die Erlebnisse 
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deutscher Kriegesgefangener, die Einstellungen der Geistlichen, die Standpunkte 

der Literaten und die Gedanken der Philosophen in einer umfassenden Material

sammlung zusammengestellt (Kula 1992, 22 ff.) 

Kula setzt voraus, dass die Forschung zum Ttirkenbild mit grosster Sorgfalt durch

gefiihrt werden muss. Er zeigt auf, dass die Neigung, die eigene Kultur tiber die 

andere zu erheben, sowohl fiir die andere eigene als auch ftir die andere Kultur ne

gative Auswirkung en haben kann, und versucht in seiner eigenen Arbeit, dieser Ge

fahr zu entgehen. Er ftihrt interessante Belege an, die bei der Entstehung des 

"Fremd- bzw. Ttirkenbildes" der Deutschen mitgewirkt haben ki:innen. Kula stellt 

jedoch klar, dass es irrefiihrend sei (Kula 1992, 23), zu sagen, dass seine Material

sammlung die Ansicht der Deutschen tiber die Ttirken vollstandig reflektieren 

konne. Er zweifelt mit Recht an der Objektivitat der Ergebnisse, die nur auf Grund 

der Untersuchung der schriftlich festgelegten Materialien erzielt werden ki:innen, da 

diese verstandlicherweise gri:isstenteils nicht sachlich, sondem mit spontanen und 

iibertriebenen Gefiihlsausserungen ve1fasst sein konnen. Wam·end Kula also ver

sucht, die Verallgemcinerungen genau zu analysieren, die dazu beitragen, die auf 

die Ttirken bezogenen Eindriicke zu einem bestimmten Bild zu transformieren 

(Kula 1992, 27), ist er sich des Prozesses bewusst, der diese mit der Zeit in das 

Klischeehafte umwandelt (Kula 1994, 26). Seine Ansicht, dass die Forschung zum 

Tiirkenbild nur insofem objektiv und funktionell ist, als sie die Kritik an dem 

Fremden und sich selbst erlaubt, erscheint mir richtig (Kula 1994, 121). 

Binnaz Baytekin (Baytekin 1993) begrenzt""ihre Arbeit auf vier deutsche und vier 

deutschsprachige ttirkische Autoren. Aus den Werken der deutschen Autoren ergibt 

sich das Bild der Gastarbeiterkinder wie folgt: Sie sind fremd und daher interess

ant, stammen aus Grossfamilien aus armen Dorfem mit warmem Klima und ihre 

Ki:irper riechen auf Grund der zwiebel- und knoblauchhaltigen Speisen etwas an

ders. Die Deutschen empfinden die tiirkischen Frauen mit Kopfttichem als fremd. 

Sie sind klein und dick. Die Arbeiter leben in Stadtteilen, die von den Einheimi-. 

schen nicht bewohnt bzw. isoliert werden (Baytekin 1993, 128). 

Dieses Bild stellt offenbar den Gegensatz zum Bild eines Deutschen dar: Die phy

sischen Eigenschaften werden spater auf deren Situation tibertragen (z. B. Arbeits

losigkeit). Sie werden verantwortlich gemacht ftir viele negative Entwicklungen, 

was schlieBlich dazu ftihrt, dass diese, von ihren gleichaltrigen deutschen Kindem, 

deren Eltem und Lehrem distanzierten tiirkischen Kinder ihre eigenen Gruppen bil

den, wodurch sich die Feinseligkeit vergrossert. Baytekin stellt fest, dass die deut-
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schen Autoren sich gegen eine einseitige Integration der tiirkischen Kinder ausspre

chen. Die Vorurteile sollten vielmehr durch gegenseitige Unterstiitzung abgebaut 

werden, und ausserdem sollten die Deutschen lernen, sich in die Situation des 

Fremden hineinzuversetzen. Viele der menschlichen Probleme konnen namlich nur 

durch freundschaftliches Entgegenkommen gelost werden (Baytekin 1993, 133). 

Die ttirkischen Autoren betonen die Aspekte der Religion, der Gewolmheiten, des 

Heimwehs und der Annut und btingen zur Sprache, dass den in Deutschland le

benden Kindem durch ttirkische Lehrer nationalistisches Denken beigebracht wird 

und dass die Kinder bier durch ihr Ausseres und ihr zurtickhaltendes Benehmen so

fort Missfallen enegen. Insbesondere die Schulzeit ist fiir die Kinder eine Periode, 

von der sie seelisch tief ergliffen werden. Dabei ist die von den deutschen Autoren 

nicht zu sehr betonte (Baytekin 1993, 143) Sprachbarriere einer der wichtigsten 

Griinde des Fremdseins. Wahrend die ttirkischen Kinder fiir die deutschen Autoren 

wegen ihres Ausseren, des Klassenunterschiedes und der Fremdartigkeit als Ziel
scheibe der Auslanderfeindlichkeit stark anziehend wirken, beschaftigt sich nur 

eine begrenzte Zahl der tiirkischen Autoren mit diesem Thema, und diese behan

deln auch nur den Aspekt des personlichen seelischen Erlebens. Baytekin betont 

schliesslich, dass Begriffe wie Auslanderfeindlichkeit, Sprach barriere, kulturelle 

ldentitat und Integration die. eng miteinander verbundenen Realitaten ausdriicken 

(Baytekin 1993, 148 ff.) 

(:agatay Ozdemir (1994a, 1994b) ist der Meinung, d:'lss die steigenden Vorurteile 

gegentiber den AuslaJ.ldem heute mit dem Be griff "Auslanderfeindlichkeit" um

schrieben werden. Er meint jedoch, dass dies ein Intum sei; denn urn den Begriff 

Auslanderfeindlichkeit definieren zu konnen, mtisse man sich zunachst tiber die 

Begriffe "Wertvorstellung, Verhaltensweise, Stereotyp und Vorurteil" irn Klaren 

sein (Ozdemir 1994a, 47). Ozdemir sttitzt sich auf Grund dieser soziologischen 

Begriffe einerseits beztiglich des Vorurteils auf die Begriffspaare "Wir-Sie", "In

group-Outgroup" (Ozdemir 1994a, 52) und andererseits ausgehend von G.W. All

port (Die Natur des Vorurteils, Kbln 1971) auf weitere soziokulturelle Vorausset

zungen, die der Enstehung der gegen Minderheiten gerichteten Vormteile 

Vorschub leisten. Er untersucht (Ozdemir 1994b) mit Hilfe von Infonnationen tiber 

"Die ersten Auslander in der deutschen Geschichte" die geschichich~ Entwicklung 

dieses Problems und deutet, indem er versucht, die Frage zu beantworten, warum 

die Ttirken als Problem walll'genommen werden, auf die "deutsche Mentalitat" bin: 

Dabei bildet heute der Begtiff "Nation" einen ethnisch-kulturellen Mittelpunkt. Da 
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das nationale Gefiihl der Bildung eines Nationalstaates vorausging -so Ozdemir -, 

wurde die deutsche Nation aus einer organisch und kulturell gewachsenen Ge

meinschaft gebildet, die sich auf die Religions- und Rasseneinheit stiitzte. Die 

Losung des Problems der in Deutschland befindlichen Auslander (Tiirken) liegt in 

der Beantw01tung der Frage, in welchem MaBe die deutsche Gesellschaft auf einer 

"nationalen" Basis ruht. Dabei hat diese auf den Grundsatzen einer "Kultumation" 

aufgebaute deutsche Gesellschaft, in der grade die ethnisch-kulturellen Kompo

nente iiberwiegend vorhanden sind, fiir das Fremde besonders ausschliessende Ei

genschaften (0zdemir 1994b, 35). 

Ausserdem sieht Ozdemir die Massenmedien als Forderer der 

Auslanderfeindlichkeit. Dies unterstiitzen im Ubrigen die bereits erwahnten 
Forschungen von INF AS; dabei stellt sich heraus, dass die audiovisuellen Medien 

die offentliche Meinung diesbeziiglich beeinflussen, was dann auch durcb Einwirk

en der Politiker negativ verstarkt wird (K1vans; 1995). Nach Gunter Wallraff "stel

len sich die Medien einschliesslich des Femsehens als Verdummungsorgane der 
Nation dar. Es existiert ein "fast-food" Joumalismus. Anstatt aufgeklfut zu werden, 

werden die Menschen mit einer Fiille iiberfliissiger Informationen iiberfiittert ( ... ) 

Aufgeklarte und miindige Biirger sind eben nicht erwiinscht" (Kuya§ 1995). Thea 
Bauriedls Begriindungen und Folgerungen in der Abhandlung tiber "Psychologie 
der Ausltinderfeindlichkeit in der deutschen Gesellschaft" (Bauriedl 1992, 156-
170) sind identisch mit denen Ozdemirs. 

Obwohl Yiiksel Pazarkaya die Auslanderfeindlichkeit nachdriicklich mit Neonazis 

und Rassisten in Verbindung bringt, macht er zugleich auch die Masse auf der 

Strasse verantwortlich, die ihnen untatig zusieht und sogar noch Beifall klatscht. 

W enn die auslanderfeindlichen neonazistischen Skinheads inmitten iiberfiillter 

Strassen, in den U- und S-Bahnen oder in den Bussen einen Auslander belastigen, 

schauen andere Fahrgaste entweder mit Vergniigen zu oder iibersehen es absicht
lich, indem sie sich abwenden; dies ist die Haltung, die wirklich Schrecken 

einflosst (Pazarkaya 1995, 18). Unter Bezugnahme auf diese Mentalitat und zu

gleich auch auf das von GtJkfe und Ozdemir beklagte Medienproblem stellt Pazar
kaya metaphorisch folgendes klar: 

"Mit 'akrobatischen Kunststiicken' in Form von Essays z. B. wird in der 
Presse versucht, die Gewalttatigen lediglich als Jugendliche darzustel
len, welche vollkommen aus dem Konzept geraten, ohne Ausbildung, ar
beitslos in einer Orientierungslosigkeit verfallen seinen. Das unschul-
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dige nationale ldentillitsproblem und das sich daraus ergebende 
natiirliche Recht werden in kunstfertigen Sprachlabyrinthen mit verwir
renden und verkomplizierten Thesen direkt in die nationalistischen 
Kanale geleitet, und fiir dieses natiirliche Recht wird das Messer der 
Toleranz an die Kehle des Menschen gesetzt" (vgl. Pazarkaya 1995, 19) 

Pazarkaya, der zuvor die zur Schau getragene iiberhebliche Haltung der Deutschen 

gegeniiber den Ausliindern (darunter Tiirken) als Riickfall in ihre ehemalige na

tionale IdentiL:'it kritisierte, macht nach der Wiedervereinigung der Deutschen die 

gleiche ldentitatskrise aus, die in vollig neuer Dimension [?] in den Vordergrund 

tritt, so dass die Frage nach der rechtlichen und menschlichen ldentillit der Minder

heiten giinzlich verschiittet wird. Die Frage nach der deutschen Identillit wird unen

twegt variiert behandelt. Dabei wird alles, was dem Deutschen widerspricht oder 

als beeintrachtigend angesehen wird, zum Feinbild erklart und als inelevant be

zeichnet (vgl. Pazarkaya 1995, 25). Pazarkaya denkt als jemand, der sich die Inter

kulturalillit offenbar angeeignet und die Polarillit zwischen Ingroup und Outgroup 

iiberwunden hat, mit Recht so: "Im Zusannnenleben gibt es kein einseitiges lden

titatsproblem und keine einseitige Identitatsfrage", sondem " ... eine aus Rela

tivit:'iten entstandene Einheit, ein aus vielen einzelnen Subjektivitaten zusammen

gesetztes Mosaik" (vgl. Pazarkaya 1995, 25; Gokberk 1993, 83). So nimmt er die 

Gesellschaft wahr, denkt also ethnorelativistisch. Wenn erforderlich, "praktizierter 

das Anderssein und kann sich dadurch von der iiblichhen ethnozenttischen Denk

weise des Westens befreien; er denkt dann nicht mit dem Bewusstsein der Mehr

heit, sondern mit dem der Minderheiten" (vgl. Gokberk 1993, 85.). 

"Ebenso, wie die patriotischen Deutsch-Juden im Ersten Weltkrege als 
Freiwillige in den Heeresdienst eintraten, haben die in Deutschland le
benden lmmigranten die Wiedervereinigung von ganzem Herzen und 
zwar ohne wenn und aber begriisst. Diese Haltung war einerseits Aus
druck ihres Vertrauens, andererseits Zeichen der Hoffnung, mit den in 
ihrer nationalen IdentiUtt zujriedenen Deutschen besser zusammen leben 
und arbeiten zu konnen. Diese Hoffnung ist nicht Erfiillung gegangen. 

Im Gegenteil; die in der Wendezeit in Vergessenheit geratenen Min
derheiten stiessen nach der Wiedervereinigung auf eine ganz neue Di
mension und Ausserung von Hass und Abscheu. Hoyerswerda, Rostock, 
Molin, Solingen und unzahlige weitere St:'idte bestimmen genauestens 
die Etappen dei· deutschen Wiedervereinigungsgeschichte" (vgl. Pazar
kaya 1995, 33). 
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Yuksel Kocadoru, sieht in seiner umfangreichen Doktorarbeit die Wurzeh1 des ne

gativen (feindlichen) Ttirkenbildes in geschichtlich frtiherer Zeit als die Belagerung 

Wiens und die Eroberung Konstantinopels (Kocadoru 1990, 26 ff.). Vielmehr spie

gehl diese Zeitabsclmitte die Fortsetzungsstufen des Ttirkenbildes wieder, das be

reits im Ersten Kreuzzug gebildet wurde. Auf Grund des im 6. Jahrhundert in by

zantinischen Quellen anzutl'effenden Wortes "Ttirke" ist anzunehmen, dass es noch 

weiter zurtickreicht. Die ab dem 10. Jahrhundert zum Islam tibergetretenen Ttirken 

wurden, nachdem sie den kulturellen Rtickstand gegentiber dem Westen eingeholt 

batten, durch illl'e Kriege eine beangstigende gegnerische Macht. Obwohl die west

lichen Machte politisch sehr unterschiedliche Interessen ve1folgten, konnten sie 

sich gegen den "gemeinsamen" Feind zusammenschliessen. Auf dem Konzil von 

Clermont (1095), der zum zweiten Kreuzzug aufrief, wurde erstmals "der Ttirke als 

Feind des Christentums" bezeichnet. Das eigentliche Ziel des Kreuzzuges war die 

Vertreibung der Seltschuk-Ttirken, da sie die Heiligen Stadte besetzt hielten. Die

ser Gedanke wurde tiber Jahrhunderte weitergetragen. Wichtig sind die 

ErUiuterungen Kocadorus in Bezug auf die Frage: "W eshalb Europa, um das 

Tiirkenproblem endgiiltig loszuwerden, aus der giinstigsten Gelegenheit, die sich 

im Jahr 1402 nach dem Sieg Timurs tiber Bayazlt anbot, keinen Nutzen gezogen 

hat: 1. die Dberzeugung, dass die als Strafe Gottes fiir ihre begangenen Stinden an

gesehene Tiirkengefahr ebenso schnell verschwand, wie sie gekonunen war, iibte 

eine beruhigende Wirkung aus. 2. Die Niederlage der gegnerischen Macht und 

deren Kraftverlust gab dem Europa d!e Moglichkeit, sich wieder den eigenen 

Problemen zuzuwenden. 3. Die Bevolkerung verhielt sich gegeniiber den Tiirken 

nicht ablehnend; sie zog in den besetzten Gebieten vor, von den Tiirken statt von 

ihren ehemaligen Henen regiert zu werden (Kocadoru 1990, 64 f. 96). 

Kocadoru belegt an hand zahlreicher Dokumente, wie das mit der Eroberung Kon

stantinopels im Jahr 1453 wiederbelebte feindliche Tiirkenbild mit Stereotypen und 

tibertriebenen Darlegungen zur Sprache gekommen ist, und stellt ausdriicklich klar, 

dass sich darunter auch Elemente aus der Bibel befanden (Kocadoru 1990, 87). Bei 

der Untersuchung der Wurzel der antitiirkischen Propaganda ennittelt Kocadoru 

folgende Stichworte: 1. Traditioneller christlich-islamischer Konfilkt; 2. Der Islam 

als Alternative; 3. Eroberungskriege der Ttirken auf christlich-europaischem Bo

den; 4. Europa und die europaische Kultur als Masstab; 5. Die Tiirken als Hinder

nis fiir die Verwirklichung eines katholischen Europas (Kocadoru 1990, 146-154). 

Bei der Inszeniemng dieser Propaganda wurden zwei wichtige Lebensbereiche als 
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Kapital verwendet: Die Religion und die Politik. Kocadoru stellt jedoch auch fest, 
dass dort, wo die politische Notwendigkeit es erfordert, sofort Versuche stattfin
den, das Tiirkenbild zu verbessem (Kocadoru 1990, 162). Urn das Bild jeweils in 
die gewiinsche Richtung - so Kocadoru - steuem zu konnen, werden technische 
Hilfsmittel benutzt wie Zeitungen unci Schriften einerseits, die sich auf Reisenotiz
en unci -betichte stiitzen unci anclererseits die Darstellung angeblicher Ti.irkemnorcle 
und Gewalttaten, die mit Hilfe cler in cler Bibel beschriebenen Ereignisse unter Be
nutzung traclitioneller Daten erstellt werclen. 

Die Berichte tiber die angeblichen Grausamkeiten und die claraus resultierencle Un
menschlichkeit des Tiirken beeinflussten clas Bilcl, clas Luther schon clamals 
wahrencl cler Zeit cler Tiirkengefalu in Anlelmung an seine Interpretation des Bu
ches Daniel aus cler Bibel zeiclmet (vgl. Spohn 1993, 34; 1996, 40 unci Behar 1994, 
95) unci clas erlaubt, die Ti.irken mit clem apokalyptischen Yolk aus cler Bibel Gog 
unci Magog gleichzusetzen, (vgl. clazu noch Kula 1993b): 

"Er ist kein Mensch, sonclern sein erbittertster Feincl, ein Damon, der 
eine [Menschen] Gestalt angenommen hat. [ ... ] Man versteht, class er 
[cler alles genau anclers herum macht] clas vollkommene Gegenteil des 
Christen, da.s heisst eines Mensch en, cler Gottes W ott treu ist, clarstellt. 
Der Reformator verlieh cler Barbarei des Gegners ein metaphysisches 
Statut. Dies ist eine Doktrin, die hwna:nistisch gef01mte Geister zu 
schocken vennag, die davon ausgehen, class wir vor allem Mensch sind 
uncl class nichts Menschliches uns fremd ist, so unterschiecllich auch die 
Erscheinungsform sei, die es ennehmen kann." [ ... ] 

Die Auslegung des Buches Daniel [in clem cler Ti.irke kurzum als Satan 
bzw. Damon in Menschengest:'llt erscheint] erlaubte Luther nicht nur das 
Wesen und die Funktion der ti.irkischen Barbarei zu clefinieren, mit ei
nem Wort, den Deutschen den Begriff des Barbaren vorzuschlagen, im 
Gegensatz zu dessen Bile! sie das eigene Bild zu definieren vermochten" 
'Behar 1994, 92-102, passim)] 

Danach werden die Tiirken als Kindermorder, Frauenschander, Teufel, Ka:nnibalen, 
sonderbare furchtbare Kreaturen clargestellt, welche ohne Unterscheidung morden; 
die Propaganda wird plangerecht immerwahrencl wiederholt (genauso wie irn Wer
bespot zur Reklame eines Artikels). Wahrend auf der einen Seite die Christen 
durch iibertriebene Darstellung ihrer Erfolge idealisiert werden, wird die Angst vor 
den Tiirken geschiirt. Je grosser die Erfolge werclen, clesto starker wird die Me
thode der Verhblmung unci Verschmillmng angewa:ndt (Kocadoru 1990, 108-196). 
Dazu gibt dann Kocadoru zusatzliche Informationen, urn diese Punkte mit histo
rischen Tatsachen vergleichen zu konnen. 
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Das Tiirkenbild bekam ab dem 18. Jahrhundert andere Nuancen: Auf der einen 
Seite wurde das exotisch-erotische Orientbild durch die "Marchenerzahlung von 
1001 Nacht" gepragt, auf der anderen Seite begann die "rassistische Gesinnung" 
unter den Vorkampfem wie dem Sclu·iftsteller Montesquieu, das Bild zu bestim
men (Kocadoru 1990, 243). Der Kem des von Montesqieu begriindeten und bis 
zum Ende des 18. Jahrhunderts mit Reiseberichten intensivierten neuen 
Verstandnisses ist folgender: "Der Osten ist unterentwickelt, wild und kulturlos" 
(Kocadoru 1990, 245). Nach dieser Konzeption iibemahm Europa als Land der 
Freiheit die Aufgabe, seinesgleichen von der Sklaverei der Tiirken zu befreien (vgl. 
dazu auch Unliis Hinweis). Insbesondere die Befreiung Griechenlands, des Landes, 
in dem die Kultur der Antike geboren wurde, und die iibertriebene Bewunderung 
der Griechen, die in der Person Byrons (motiviert aus personlichen Komplexen) 
symbolisiert wurde, kann so erklart werden (Kocadoru 1990, 254). Wir konnen 
noch ein anderes Tiirkenbild feststellen, da'> als Folge der durch personliche In
teressen erwachsenen Waffenfreundschaft zwischen den Osmanen und den 
bsteneichem entstanden ist. Denn nun waren je nach Situation entweder die Rus
sen oder die Italiener oder irgendein anderes Land die ewigen Feinde (Kocadoru 

1990, 321 ff.). 

Ein neue Gesichter bekommendes Bild der Tiirken zeigt Kocadoru auf, welches da
durch entstand, dass sie als auslandische Arbeiter in bsterreich [und Deutschland] 
wieder in Erscheinung traten. Der Tiirke ist als "Fremder" nun "der Andere" und 
somit auch Zielscheibe emiedrigender, verhOhnender und ausschliessender Vorur
teile. Er soll zumindest integriert, d.h. • assimiliert werden (Kocadoru 1990, 366-
415). Kocadoru differenziert, indem er erHiutert, dass die Mittel, die die 
osten·eichischen Medien zur Imagebildung benutzten, von dem "Belagerungssyn
drom" (der Tiirke als Feind, der Wien belagert hat) gepragt sind (Kocadoru 1990, 
421 ff.). 

Im Allgemeinen vertritt Kocadoru die Auffassung, dass ein bestimmtes Bild be
wusst und zielgerichtet vorbereitet und erstellt wird (es kann tiber alles und jeden 
ein sowohl positives als auch negatives Bild erschaffen werden). Das entstandene 
Bild wird dann durch diejenigen, die es erstellen, zu deren eigenem Nutzen be
sondet'S i.iber den Weg der Medien, "Wissenschaft" und "Kunst" unter den Massen 
verbreitet und diese auf Dauer dazu gezwungen, es anzunehmen (Kocadoru 1993, 

15). 

Bozkurt Giivenc; stellt in seinem viel diskutietten Buch "Die Identitat der Tiirken" 
die These auf, dass das in Italien, Deutschland, bsteneich, England, Frankreich 
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und Amerika enstandene Bild der Tiirken ein Teil der tiirkischen Identitat sei 

(Giivens; 1994, 290-333). Wenn man dies fiir richtig halt, dann gilt es ebenfalls 

auch fiir das Bild der genannten Volker im Ausland; so gabe es eigentlich kein 

Problem fiir die Tiirken (vgl Giivens; 1994, 291-293). 

Demgegeniiber betont Faruk Sen (Sen o.J., 126-129), class das Bild des Feindes ei

gentlich "der Andere" bedeutet, wiilu:end er ausfiihrt, dass Westeuropa nach dem 

Zweiten Weltktieg fiir lange Zeit mit einem bestimmten Feindbild [Kommunis

mus] zusammengelebt hat. Nach dem Verfall der marxistischen Ideologie, also 

spatestens ab dem 2. August 1990, tauchten in Europa verschiedene Variationen 

des Feindbildes auf. Neben Komeini mit einem Schwert an der Taille trat 

allmahlich Saddam Husein mit seiner Pistole in der Hand auf. Allenfalls lenkte der 

Krieg im Nahen Osten die Blicke nach und nach (wieder) auf die Tiirkei, auf den 

Islam und auf uns, die wir in Europa leben. Die deutschen Massenmedien began

nen langsam diesem Ereignis den Anschein eines Konfliktes zwischen dem Chris

tentum und dem Islam zu geben. Damit bemiiht sich Westeuropa, das dabei ist, ein 

neues Feindbild zu zeichnen, in diesem Bild der Tiirkei einen Platz als islamisches 

Land einzuraumen (Sen, 128). 

Ozan Ceyhun (Ceyhun 1995) spricht sogar von einer "Normalisierung" der Deut
schen und meint, 

"... wie interessant es ist, class plotzlich ein Heidenlarm geschlagen 
wurde, als die Gastarbeiter, die einst mit einer Musikkapelle empfangen 
wurden, begannen, dariiber nachzudenken, class auch sie an der Entwick
lung dieses Landes teilhaben, das sich den Wiederaufbau auf dem W eg 
zur zweiten Grossmacht nach den USA erarbeitete, und sich anschickten, 
sich dort niderzulassen. Sofort rief man sich deren Fremdsein in Erinne
rung und schloss sie aus. Die natiirlichsten Rechte wurden diesen neuen 
Immigranten verweigert; sie batten nicht einmal das Recht, an Kommu
nalwahlen teilzunehmen, urn zumindest iiber die Miilleimer vor ihren 
Wohnungen mitreden zu konnen" (vgl. Ceyhun 1995, 95). 

Was die Stellung des Auslanders im Gastland betrifft, schreibt Ozan wie folgt: 

"Ein Deutscher aus Bayem, der nach Berlin kommt, ohne an der dorti
gen Politik interessiert zu sein, hat das Recht, seine Einstellung kundzu
tun, indem er irgendeine Partei wahlen kann, wahrend einem Tiirken, der 
seit Jahren in Berlin lebt, dieses Recht absichtlich versagt wird. [ ... ] So
gar die Deutschen, die wir heutzutage als 'nmmal' bezeichnen konnen, 
haben Angst vor dem Fremden unci sehen sie als eine Gefahr fiir ihre Zu
kunft, unci die konservativen Politiker nutzen diese Angst gekonnt aus. 
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[ ... ] Der 'normale' Deutsche versteht uns [auch] nicht. Unsere Sprache ist 
ibm fremd. Wir erleben heute in Deutschland eine Kommunika
tionskrise, so wie die Mitglieder der Fdedensorganisation sie wahrend 
des Golfkrieges auf der ganzen Welt erlebten" (vgl Ceyhun 1995, 94 f.). 

2. Ethnologische Auslegung 

Unter den bier offerierten Veroffentlichungen lassen sich nach ihrem Untersu

chungsmaterial und der Betrachtungsweise vier ineinander i.iilcrgidieuae Gruppen 

bilden. Zum Einen gibt. es diejenigen, die besonders kulturhistorische Belege be

nutzen (Kula, Kocadoru, Kuglin). Die zweite Gruppe machen die Verfasser aus, 

die sich vorwiegend literadscher Werke bedienen (bzyurt, Ozyer, ~6l9iin, Bayte

kin und Unlii). Die dlitt.e Gruppe ist vor allem daran interessiert, das Tiirkenbild 

soziologisch zu erfassen und zu erklaren (0zdemir, Pazarkaya, Ceyhun, ~en, Sey, 

Akbulut) Als die vierte Gruppe m6chte ich die Wissenschaftler ansehen, die bei der 

Imagebildung die Rolle der Massenmedien betonen und sie sogar fiir verantwort

lich halten (Gok9e, Kocadoru, Ozdemir, Pazarkaya, ~en). Kocadoru und Spohn 

1993, 19 ff.) betonen mehr noch, dass das kiinstlich erstelle Tiirkenbild als ein poli

tisches Instrument gehandhabt worden ist und wird. Die Joumalisten, die das The

rna parallel zu den aktuellen Ereignissen aufgreifen (Kuya§, K1van, Zaptpoglu), 

riicken an die Seite der dritten Gmppe, 1ndem sie das negative Tiirkenbild durch 

die nationale Identitatskrise der Deutschen erklaren. 

Die bisher in der Tiirkei durchgefiihrten Untersuchungen iiber das Tiirkenbild in 

der -&eutschen Kultur zeugen davon, dass der bestirnmende Blickwinkel im allge

meinen von Westen nach Osten gelichtet bzw. begrenzt ist. Genauer ausgedriickt, 

heisst das, dass nach Auswertung der Untersuchungsgrundlagen Anhaltspunkte 

dafiir bestehen, dass nicht die Einsichten, sondem das in der Etlmologie als ele

mentar angesehene ich-zentlierte Verhalten bzw. der Ethno .. (=Euro-) zentrisrnus 

das tiirkische Fremdbild der Deutschen bestimmt. W enn man bedenkt, dass das 

Bild des Fremden (bier: Tiirken) in den besprochenen Arbeiten im Zusammenhang 

mit der deutschen ldentitat betrachtet wird, dann dalf man nicht iibersehen, 'dass die 

aus klischeehaften Vorurteilen hervorgehenden Auffassungen der Deutschen eher 

ihr eigenes Problem sein sollten. Einer der Punkte, auf die sich Sey (Sey 1992) be-

24 



zieht, ist der, dass die rassistische Gesinnung in Deutschland ein viel tiefer vetwur

zeltes Erbe ist als der Nazismus. 

In meiner eigenen Forschungsarbeit (Oztiirk 1994) gehe ich dal1er von der These 

aus, dass durch die Angste, welche vor anderen genannten und charakterisierten so

zialen Gruppen empfunden und ausgesprochen werden, eigentlich das eigene Ich 

bzw. die eigene Identitat zum Ausdruck gebracht wird und dass die mi.iglichst ne

gative Beschreibung des Fremden das eigene Bild um so positiver werden !asst. 

Das bedeutet, dass ich in dem Tiirkenbild des Deutschen nicht die tiirkische Iden

tiUit find, sondern die Grundsatze der Deutschen dariiber, wie ein Deutscher nicht 

sein darf, und das positive Eigenbild, das er sich wiinscht. Dieser Standpunkt wird 

ebenfalls von dem literatursoziologischen Ansatz von Nazire Akbulut untetmauert, 

indem sie in in ihrer Arbeit zu folgender Schlussfolgerung gelm1gt: "Das Positive, 

das von deutschsprachigen Autoren vermisst winl, wird in die fremde Kultur pro

jiziert. Wie im 18 . .Tal1rhundert funktioniert das Tiirkenbild wieder als Projek

tionsWiche fiir eigene Idealbildungen" (Akbulut 1993, 215). 

Das Material meiner Arbeit bildeten volkstiimliche Kunstprodukte aus dem 19. 

Jal1rhundett: Das Kaffeelied, der Neuruppiner Bilderbogen, der Biinkelgesang "Das 
Wiede7:finden zweier Liebender auf dem Schlachtfeld von Larissa" und zwei deut
sche Redewendunge ("einen Tiirken bauen" und "Kiimmeltiirke"). 

Ich habe auf dieses Material, in dem der Tiirke nicht direkt das Thema, sondern nur 

einen Teil davon bildet, die funktionelle Methode angewandt. Der Begriff Tiirke, 

da er gleichzeitig Wertvorstellungen und -urteile, die ihm zugemessen werden, 

tragt (vgl. Kuglin 1984), hat in dem Matetial eigentlich die Funktion eines "Typus

motivs" inne. Nachdem zunachst die textinternen, d.:'lnn die textextemen Funktion

en dieses Typusmotivs diskutiert werden, stellt sich heraus, dass es dazu dient, das 

Gegenstiick des eigentlich propagietten positiven Typus zubilden; dafiir braucht 

mm1 nur den kritisierten, verhOlmten und verachteten negativen Typus riickwarts zu 

interpretieren bzw. die bemangelten guten Eigenschaften auf den Deutschen anzu

wenden. 

Pien·e Behm·, der das Tiirkenbild als "Antithese des Deutschen" bezeichnet, verttitt 

offenbm· dieselbe Meinung, wenn er sagt: 

"Jedes Yolk hat seinen Bm·bm·en, im Gegensatz zu dessen Bild es seine 
eigene Identitat zu definieren versucht [ ... ] die Deutschen haben in [der] 
Periode des erwachenden Nationalbewusstseins, welche die Renaissm1ce 
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darstellt, ihre Barbaren. Es sind die Ttirken" (Behar 1994, 92) 

Diese Feststellung entspricht also dem etlmologischen Plilinomen des Ethno

zentrismus, d.h. der in der modemen Volkskunde anerkannten Theorie der Ent

wicklung des Selbstvertrauens bzw. der Selbstverwirklichung durch die Negativie

rung des Fremden. lch mochte hier noch Helmut Fischers Ausftihrungen, die er im 

zusammenhang mit den Anti-Ttirkenwitzen in der BRD gemacht hat, zitieren: 

'Das kommunikative Mittel, ldentifikationen zu eneichen und zu ver
deutlichen, sind Erzahlungen, die eine Art von Selbstinterpretation 
enthalten. Die Selbstinterpretation wiederum besteht im Uberlegen
heitsanspruch gegeniiber anderen kulturverschiedenen Menschen. Die 
Stereotype sind Triebkrafte eines Ethnozentrismus, der in blanken Ras
simus und Zynismus miindet. Sie bieten leichte Identifikationsmog
lichkeiten an und stimulieren, in Gestalt von Erzahlungen wie Sage, 
Witz, wohl auch gewalttatige Handlungen. Die Erzahlungen dienen dann 
auch zur Legitimierung des eigenen Verhaltens. Sie reflektieren die 
Empfindungen einer Gesellschaft, die sich standig in der Auseinander
setzung mit einer sich verandemden Wirklichkeit befindet. Sie sind In
dikatoren einer ldentitatskrise, in die sich Erzahler und Horer begeben 
haben." (Fischer 1990, 271) 

Zum Schluss mochte ich nochmals betonen, dass die heutzutage bei uns Aufsehen 

enegende Tiirkenbildforschung und das daraus resultierende angebliche 

Tiirkenbild (vgl. Spohn 1996, Unutmaz 1996; Uzel 1996) nicht das Problem der 

Tiirken ist, sondem das Problem derer, die es gezeichnet haben. Vural Ulkii, der 

schon 1983 den Blickwinkel diskutierte: aus dem Martin Luther die Tiirken sah, 

meint, "das dabei sowohl die bewussten als auch unterbewussten Angste und Sor

gen eines Volkes, das jahrhundettelang die Gefahr aus ~em Osten kommen sal1, 

eine grosse Rolle spielen" (Ulkii 1983, 30) und fiigt hinzu, man miisse viele (histo

rische sowie aktuelle) Begebenheiten in ihrem jeweiligen Kontext zu erklaren ver
suchen. 

Ein tiirkischer J oumalist bewertet das V erhalten der Deutschen, die als 

Radelsfiihrer bei jeder Gelegenheit die Tiirken als Menschenrechtsverletzer blamie

ren und dennoch sie inlmer menschenunwiirdig behandeln, folgendermassen: 

Kurz gesagt, glaube ich, dass die Deutschen die Tiirkei wegen fehlender 
Demokratie und Menschenrechten deshalb negativ beurteilen, um die 
Diskriminierung der Tiirken in Deutschland zur Erleichterung ihres Ge
wissens im kollektiven Bewusstsein irgendwie auszugleichen, und das, 
so glaube ich, kann nur ein Fall fiir Freud sein" (Zaptpoglu 1995) 
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im Zusammenhang mit dem Tiirkenhass in Witzen in der BRD, meint Jess Nieren

berg beziiglich des Witzes, dass ein Tiirke mit einem Frosch auf dem Kopf zum 
Arzt geht und dass der Frosch auf die Frage des Arztes, wo es fehle, die Antwort 

gebe, es mochte das Geschwiir, das unter seinem Arsch hafte, loswerden: 

"Aber auch wenn die Deutschen ihr Tiirkengeschwiir loswerden 
konnten, sq wiirde das keineswegs ihre Probleme Ibsen, seien sie witt
schaftlicher oder anderer Art. Im Grunde ist das Geschwiir kein 
ausserliches, cbs unter dem Gesass haftet, sondem vielmehr ein inneres. 
Somit gibt es kein Auslanderproblem oder Tiirkenproblem, sondem nur 
ein deutsches Problem, das nach aussen projeziert wird." (Nirenberg 
1984, 250) 

Die Beantwortung der Frage, warum das Tiirkenbild seit dem 15. Jahrhundert un

verandert und zwar negativ bleibt und wie es doch rehabilitiert werden kann, hangt 

davon ab, ob und wie die bewussten und unbewussten gesellschaftlichen Vormteile 
abgebaut werden konnen (Spohn 1996, 145); vorausgesetzt, dass auch die Iden

titatskrise iiberwunden werden kann. 
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Diyalog 97: 31-46 

Das fremde Eigenbild der Tiirken1 

Nazire Akbulut, Adana 

Ein verspatetes Interesse 

Das jahrhundertlange Desinteresse der tiirkischen Intellektuellen dafiir, was die 
christliche Welt von ihrer Gesellschaft halt, wird mit Beginn des 20. Jahrhunderts 

durchbrochen. Tiirkische Germanlstinnen befriedigen die latente Neugier, indem 

sie beginnen, das fremde Eigenbild, d.h. die Vorstellungen und Betrachtungswei

sen, die Deutsche von Tiirken haben, aufzuarbeiten. 

Soweit mir bekannt ist, beginnt diese Tradition in der Tiirkei mit Ya§ar Onen2, der 

das Tiirkenbild in den Reiseberichten des 16. Jahrhunderts (mittelhochdeutsche 

Texte) analysiert. Ibm folgt Sargut SOis;iin3 mit einer Dissertation, in der er der 

Funktion der tiirkischen Figuren in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur 

nachgeht. Die Arbeit der Verfasserin fiihrt die Auseinandersetzung mit den 

deutschsprachigen literarischen Texten der Gegenwart fort. 1m gleichen Zeitraum 

beginnt Onur Bilge Kula4 mit den Dbersetzungen deutscher Texte (aus dem 9.-19. 

Jh.), in denen Tiirken und die Tiirkei beschrieben sind, ins Tiirkische. 

Onen und Kula bearbeiten die deutschsprachigen Texte vom kulturellen Aspekt 

aus; SOis;iin neigt zur philologischen Analyse und die Dissertation der Verfasserin 

ist interdisziplinar angelegt, denn die philologische Analyse des TiirkeiJ\)ildes aus 

den 70er und 80er Jahr.en wird durch Soziologie-Befunde unterstiitzt. 

Begegnungen und deren Spuren 

Das Tiirkenbild in der deutschen Gesellschaft ist nicht auf die letzten 30 Jahre d.Jh. 

zu beschranken. Ein rater Faden Hi.Bt sich bis zum Anfang der Kreuzziige, als 

Tiirkensta:mme gegen die aufgebrachten christlichen Gruppen Widerstand leisten 

wollen, zuriickverfolgen. Vor und nach den Begegnungen verallgemeinerten beide 

Gesellschaften- islamische Tiirken und christliche Deutsche·- die negativen direk

ten und indirekten Erfahrungen und ignorierten die positiven. Wahrend der Osten 

sein Fremdbild von den Deutschen iiberwiegend in der miindlichen Erzahlung 
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terpflegte, wird das Tiirkenbild im Westen hauptsachlich in Schriften erkennbar. 

Das religiOse Motiv in dem gegenwartigen Tiirkenbild, welches seinen Ursprung in 

den Kreuzziigen hat, wird bei dem Reformator Martin Luther im 16. Jh. weiterbear

beitet. Luther instrumentalisiert Koran und Muhammed, um seine kritische Haltung 

im christlichen Glauben durchzusetzen. Selbstverstandlich entstehen solche Feind

bilder nicht olme Grund: Der Fremde in Vorderasien (Edward Said5 und viele 

Orientalisten haben wissenschaftlich belegt, daB Tiirken und Araber im Westen im

mer identisch betrachtet worden sind) riickt naher. Zunachst wird Palastina erobert, 

dann Konstantinopel und anschlieBend stoBen die Tiirken bis Wien vor. Diese 

Annaherung wird von christlicher Seite schriftlich - zuerst von geistlichen Delega

tionen, dann von Gefangenen im Osmanischen Reich und zu jeder Zeit von Reisen

den - konstatiert und schlieBlich von Poeten verarbeitet. 

Die unbesiegbaren Tiirken als Veru-eter des Islam, die die christliche Welt jallr

hundertel<mg als "Strafe Gottes"6 beu-achtete, werden ab dem 17. Jh. - nach der 

zweimaligen erfolglosen Wien-Belagerung (1529 und 1673) und darauffolgendem 

Riickzug - als besiegbar begriffen. Dieses veranderte politische Bild von Tiirken 

bzw. Osmanen wird um die Jahrhundertwende mit dem Bild "Kranker Mann am 

Bosporus" verstarkt. Dem "Riesen" bleibt durch seine Verschlossenheit dem 

Westen gegeniiber das fremde Eigenbild,7 d.h. das deutsche Tiirkenbild, unbe

kannt. 

Die politischen Ereignisse der 30er Jahre)edoch begiinstigen sowohl in der neu

gegriindeten Tiirkischen Republik als auch fi.ir die deutschen Oppositionellen sowie 

die deutschen Juden, die sich dem Nationalsozialismus entziehen, eine gegenseitige 

Untersti.itzung. Der Aufentl1alt der politischen deutschen Emigrantlnnen in der 
Ti.irkei, die beim Aufbau und der Durchfi.iluung der ti.irkischen Hochschukefonn 

stark mitgewirkt haben, findet jedoch nach deren Ri.ickkehr nach Deutschland 

keine Resonanz. Dies hat zwei Gri.inde: Erstens ist es ein Zeitabschmitt, von dem 

die Nachkriegsdeutschen nicht geme sprechen wollen. Zweitens war die ti.irkische 

Seite von Zeit zu Zeit von der offiziellen deutschen Botschaft manipuliert, so daB 

sie ihren Emigrantlnnen einigen Kummer bereitet hat. AuBerdem muB man beach

ten, daB - im Gegensatz zu ti.irkischen Immigrantlnnen - die Amerika

lmmigrantlnnen in wissenschaftlichen Bereichen sowohl in Europa als auch in den 

Staaten effizient dominant waren.s 

Der Aufenilialt der tiirkischen Immigrantlnnen, seit Anfang der 60er Jal1ren in der 

BRD, brachte eine andere Dimension in die literarische Bearbeitung des 
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Tiirkenbildes. Mit der literarischen Bearbeitung der tiirkischen Immigrantlnnen, 

sowohl in der Jugendliteratur als auch in der Elwachsenen-Literatur, wird zwar die 

Tradition seit Luther fortgesetzt (d.h. urn die eigene Gesellschaft zu kritisieren, be

dient man sich osmanischer Sultane und tiirkischer Gestalten), aber auch eine neue 

Stellungnahme einbezogen. Und zwar wird mit Hilfe des kritischen Geistes der 

Aufklarung, der in der Bundesrepublik Deutschland seit der 68er- Generation wie

der in Gang gesetzt worden war, das bestehende Fremdbild (Tiirkenbild) in Frage 

gestellt. 

Positives Bild der "Waffenbriider" 

Im Gegensatz zum deutschen Tiirkenbild, ist das tiirkiscbe Fremdbild von den 

Deutschen eher positiv. Denn die militarische Neustrukturierung im osmanischen 

Heer9, kurz vor der Jahrhundertwende,ftihrt zur Zusammenarbeit mit PreuBen. Im 
anschlieBenden Ersten Weltkrieg gehen das Osmanische Reich und Deutschland 

ein Biindnis ein, danach entsteht ein unerschiitterliches Bild vom "Waffenbruder" 

unter der anatolischen BevOlkerung. Nicht einmal die aktuellen Ausschreitungen 

der Rechtsextremen im vereinigten Deutschland konnten dieses positive Fremdbild 

aus dem zweiten Jahrzehnt d.Jh. in Frage stellen. 

Das Neugier, wie das Tiirkenbild in Deutschland aussieht, stoBt nicht in der Tiirkei 

sondern in Deutschland auf Interesse. In der deutschsprachigen Wissenschaft kann 

man eine Tradition in der Erforschung des Tiirkenbildes beobachten.1° 

Sowohl das historische Tiirkenbild als auch das gegenwartige Tiirkenbild in der 

Bundesrepublik sind nicht zu beschreiben, wenn soziologische Kategorien, z.B. so

ziale V orurteile nicht miteinbezogen werden. Urn die soziale Entwicklung parallel 

zur BewuBtwerdung der Autorlnnen analysieren zu konnen, wird eine literaturso

ziologische Methode angewandt. Diese interdisziplinare Bearbeitung neuer 

deutschsprachiger W erke soli einen Querschnitt der Gegenwartsliteratur geben, 

welcher das Orientbild des W estens ( ein eindimensionales und stark auf Projektion 

beruhendes Bild) von Neuem iiberdenkt. 

Die Verfasserin ist von eigenen Vorurteilen ausgegangen, indem sie dachte, deut

sche Autorlnnen wollen mit den sozialen Vorurteilen, die sie in Frage stellen oder 

kritisieren, die eigene Gesellschaft verbessern. Doch dies konnte nicht der einzige 

Grund gewesen sein. Mit der. vorliegenden Arbeit ist bewiesen, daB die· kritischen 

deutschsprachigen Autorlnnen das Orientbild der Deutscben zerbrechen wollen. 
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Sie stellen fest, daB die "aufkUirerischen" Europaer, in diesem Fall Deutsche, in ei

genen Vorstellungen befangen sind. 

In den literarischen Texten wird das fossilierte Image der Europaer tiber Tiirken an

hand der aktuellen Erfahrungen erweitert. Aus diesem Grunde wird eine literatur

soziologische Methode angewandt, um die BewuBtwerdung der Autorlnnen analy

sieren zu konnen, die auf dem Hintergrund der sozialen Entwicklungen betrachtet 

wird. 

Die sprachlose Existenz 

Zwei deutschsprachige Romane und ein Filmdrehbuch sollen das Tiirkenbild der 

70er Jahre vermitteln. Um den EntwicklungsprozeB des Ti.irkenbildes festzustellen, 

sind die Werke nach ihrer Entstehung chronologisch geordnet. 

Das erste literarische W erk im Rahmen dieser Arbeit ist "Gruppenbild mit 

Dame"(1971) von Heinrich Boll.11 In Bolls Roman ist das Bild der tiirkischen Im

migrantlnnen noch auf Manner beschrankt und die sozialen Vorurteile in der bun

desdeutschen Gesellschaft durch ein klassisches Motiv ausgedriickt: Das Liebes
dreieck. 

Der tiirkische "Gastarbeiter" Mehmet in "Gruppenbild mit Dame" ist der neue Le

benspru.tner von Leni Pfeifer, die ihr ganzes Leben lang mit ihrer Haltung in Oppo

sition zur helTSchenden Gesinnung stand. Nun fiihrt sie diese Haltung in ihrer Be

ziehung zu Mehmet fort, der durch seine Arbeit und die Gruppe, mit der er 

zusarnmen ist, zur Randgruppe gehOrt. Somit ist er doppelter Diskriminierung aus

gesetzt: Sowohl als religiOse Minderheit (Islrun) als auch soziale Minderheit (Gast
arbeiter). 

Der Tiirke vermittelt in dem Roman "Gruppenbild" das Bild einer fremden Gruppe, 

deren Existenz manche sozialen Vorurteile verursacht, jedoch von dem die deut

sche Gesellschaft- durch fehlende Sprachkenntnisse -, nichts naheres weiss. Man 

hat hOchstens Kenntnisse i.iber sein Land, wo die Bagdad-Bahn ausgebaut wurde, 

man weiB, daB es die Sllidte Istanbul und Ankara hat und _auf Grund seiner 

archaologischen Funde bekannt ist. 

Fiir Heinrich Boll bedeutet das Tiirkenbild Sozialkritik, in die er sich als Intellek

tueller mit einschlieBt, weil die Gesellschaft tiber die sozialen Randgruppen zu we

nig informiert ist und die sozialen Vorurteile bewuBt (manche Presseorgane, 
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manche profitgierigen Arbeitgeber) oder unbewuBt anfeuert. Bei Boll wird der 

'Tiirke" zum Vehikel der Kritik an der eigenen Gesellschaft. Das Interesse gilt we

niger ihm als viehnehr den Zustanden in der eigenen Gesellschaft. 

Barbara Frischmuth stellt in ihrem Roman "Das Verschwinden des Schattens in der 

Sonne"12 (1973) die Tiirkei und die tiirkischen Intellektuellen aus der Sicht einer 

europaischen Studentin (der lch-Erzahlerin) dar, die ihre theoretischen Kenntnisse 
aus dem Turkologiestudium in Frage stellt. Die (Selbst-) Erfahrung mit Land und 

Leuten fiihrt dazu, daB die lch-Erzahlerin an den tiirkischen Intellektuellen die Pas

sivitat, die Schein-Emanzipation, die unkritische Westorientierung und die Ignorie

rung der eigenen Werte (Bektaschi-Weltauffassung) kritisiert, dabei aber nicht die 

eigene Wahrnehmung kritisch reflektiert. 

Helma Sanders-Brahms dagegen versucht in ihrem TV-Fihn "Shirins Hochzeit"13 

(1976) auf die 'Gastarbeiterinnen' aufmerksam zu machen. Durch die Sensibilitat 

einer Filmemacherin wird die deutsche Gesellschaft nun auf die Tiirkinnen auf

merksam gemacht. 

Die Hauptfigur Shirin verlaBt ihre Heimat, urn die Ehe mit dem gehaBten Verwal

ter des GroBgrundbesitzers zu vermeiden und urn den Verlobten in der Fremde auf

zusuchen. Somit ist sie auBerhalb der archaischen Frauengemeinschaft, und den 

Mannem vollig ausgeliefert. Sie wird Prostituierte und stirbt zum SchluB durch den 

SchuB eines ihrer Freier. 

Sanders-Brahms verstarkt somit das Klischee, daB Frauen nur in ihrer vertrauten 

Umgebung sicher sind. 

Wenn Boll und Sanders-Brahms 'Gastarbeiter/in' verarbeiten und Frischmuth mehr 
die tiirkischen Intellektuellen, dann beruht dieser Niveauunterschied auf der Erfah

rung der Autorinnen mit dieser Fremdgruppe. Erstens das Turkologiestudium (hi

storische Kenntnisse), zweitens die niedrige Zahl der 'Gastarbeiter' in den 70er Jah

ren in Osterreich priigen die Wahrnehmung von Frischmuth. Wahrend die BRD 

sich als das Land, das "Arbeitskraft" bestellt, ausposaunt und die Autorlnnen aus 

ihrer Schatzkammer des Wissens nur "Istanbul, Ankara, Bagdad-Bahn und 

Archiiologie"14 herauskramen, pragen bei der osterreichischen Turkologin Frisch

muth die bis vor Wien vorgedrungenen Ottomanen das Tiirkenbild. 

Im Gegensatz zu den heiden Autorinnen, die geschlechtsbewuBt (auf Grund der 

Frauenbewegung nach der 68er Studentenrevolution) die Herrschaftsstruktur der 

Manner beschreiben und die soziale Last eher an Frauen schildern, zielt Boll mit 
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seiner Kritik auf das System, unter dem Oppositionelle beider Geschlechter 

gleichmaBig leiden. 

Sanders-Brahms, die mehr dokumentarartige Filme macht, lenkt zwar die Auf
merksamkeit des deutschen Publikums auf die eingereisten Immigrantinnen, doch 

sie bleibt in iluen eigenen Erwartungen und Wtinschen befangen: Sie sucht, wie 

aus ihrer Kindheit sich erinnernd, die menschliche Zartlichkeit der Frauen zuein

ander. Sanders-Brahms hebt daher die Frauensolidaritat hervor, weist auf die 

korperliche Ausbeutung der Frau als Sexobjekt, bearbeitet Zivilisationsnachteile 

fiir Frauen und ihre doppelte Diskriminierung wahrend der wirtschaftlichen Emi

gration. 

Problematiscbe Jugend, politiscbe Asylbewerber 

Das Bild der ti.irkischen Immigranten in der ersten Halfte der 80er Jahren zeigt 
sowohl eine soziale Entwicklung (Familienleben) als auch die Entscheidung, den 

kurzfristigen Aufenthalt auf unbekannte Zeit zu verlangern. In dieses Bild sind nun 

die herangewachsenen ttirkischen Kinder eingetreten. AuBer den Vertretern der 

zweiten Generation begegnen wir in den W erken dieser Phase, parallel zur politi

schen Entwicklung in der Ttirkei, einem neuen Typ, dem Asylbewerber. 

Auffallig in diesem Zeitraum sind die aktualisierten Theaterstticke, in denen Figu

ren wie Juden, polnische Ehepaare oder westindische Schiiler durch Ttirken ersetzt 
werden. So z.B. ersetzen Astrid Fischer-Windorf und August Zirner in "Klassen 

Feind"15 (1981) (aus dem englischen Class Enemy von Nigel Williams) den west

indischen SchUler aus dem Londoner Brixton durch einen sechzehnjahrigen 
ttirkischen Jungen aus Berlin-Kreuzberg. 

In "Klassen Feind" befinden sich sechs aggressive SchUler in einem abstossenden 

Klassenraum, kein Lehrer will sie mehr unterrichten. Die isolierten SchUler ent

sprechen in ihrer Ausgrenzung sozialen Minderheiten. Ahmet Kitaps;1, ein 
Ttirkenjunge, hat den Spitznamen 'Kebap'; anscheinend weil sich tiirkische Immi

granten in der Bundesrepublik mit Kebap-Imbi/3-Standen einen Namen gemacht 

haben. Auch Kitapp, der in Untersuchungshaft war, weil er Scheiben eingeschla
gen hatte, wird "nach hier zurtick geschickt"16. 

Als Regisseure versuchen Peter Stein und Jtirgen Kruse die Beschreibung von "so

zialen Randgmppen" in der Bundesrepublik nicht nur auf eine bestimmten Gruppe 
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zu beschranken. Diese kritische Klassifikation zeigt Parallelitat zu Bolls Roman 

"Gruppenbild mit Dame". Der stumme Mehmet in "Gruppenbild" ist von Ahmed 

Kitap91, einem zeitweise aggressiven, zeitweise "adrett, aber dumm dreinschau

end(en)"17 Jungen abgelost worden. Mehmet und Ahmed haben dieselbe gesell

schaftliche Stellung: Sie sind, durch Wohnort und durch das niedrige Bildungs

niveau, im voraus denselben sozialen Vorurteilen ausgesetzt und zur Randgruppe 

erkHirt. Zu unterscheiden ist zwischen beiden Generationen, daB die Sprachkennt

nisse der zweiten Generation das SelbstbewuBtsein der ersten Generation kompen

sieren. Stein hat diese Besonderheit zutreffend festgehalten, indem er zeigt, wohin 

es fiihrt, wenn dies Selbstve11rauen fehlt: Der Vertreter der zweiten Generation, Ki

tapp, haBt die eigene Gruppe (Tiirken in Berlin-Kreuzberg) und zwar als Reaktion 

auf die sozialen V orurteile. 

Dies stimmt mit den Erkenntnissen der soziologischen Quellen tiberein, denn die 

sozialen Vormteile konnen zwei Reaktionen hervorrufen: Wahrend sie gegentiber 

Fremdgruppen (in unserem Beispiel: ttirkische Minderheiten in der Bundesrepub

lik) fiir die AngehOrigen der Eigengruppe (deutsche Mehrheit) Verstarkung des 

SelbstbewuBteins und soziale Orientierung ermoglichen, verursachen sie bei 

Fremdgruppen (ttirk. Minderheit in der BRD) entweder Widerstand, der zu "separa

tistischen Bewegungen ftihren"18 kann, oder Assimilation an die Fremdgruppe bis 

hin zum SelbsthaB. Kitapp auBert seinen HaB zu beiden Gesellschaften/sozialen 

Kategotien ziemlich deutlich, als er seine "Unterrichtsstunde" halt 

[ ... ] ich hang da am Schlesischen Tor und urn mich rum sind i.iberall Ti.irken, 

Knoblauchfresser in den Hauseinfahrten, Ttirkenweiber gehn raus und rein in 

die Wa<>chsalons, Ttirkenschnauzer wie mein Alter in gebrauchten Fords [ ... ]. 

Und vor mir im Schaufenster steht dieses Mactchen aus Pappe [. .. ] so blond und 

sauber, da kannste nur das Kotzen ktiegen. "19 

Seine Frustration, die in Aggression umschlagt, ladt Kebap an dem ab, was "Nicht

Kanake" symbolisiert. Der Leser hat in "Gruppenbild mit Dame" nicht die 

Moglichkeit, die Geftihle von Mehmet zu erfahren: Mehmet weist jedoch eine an

dere Gemeinsamkeit mit Ahmet Kitap91 auf, indem er als AuBenseiter unter 

AuBenseitern beschrieben wird. Eine weitere Gemeinsamkeit, die in beiden Wer

ken in bezug auf das Ttirkenbild festzuhalten ist, ist, daB soziale Vorurteile von der 

unteren Sozialschicht als Aggressionsabbau gebraucht werden, was sie von den In

tellektuellen und von der fi.ihrenden Schicht indirekt (durch Konkurrenz am Ar
beitsplatz, im Wohnort, im sozialen Leben usw.) erlernen. 
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Wenn wil: die Entwicklung im deutschen Tiirkenbild analysieren, bedeutet dies 

selbstverstiindlich auch die Anderungen in der Denkweise und Handlung dieser Ge

sellschaft unter die Lupe zu nehmen. Ausgehend von dieser Einstellung hat zwar 

das Ttirkenbild in Franz Xaver Kroetz' Einakter "AusUinderdeutsch"20 (1984)- von 

Bolls Mehmet aus betrachtet - keine Entwicklung durchgemacht, aber im Sinne 

von zunehmenden sozialen Vorurteilen in der deutschen Gesellschaft, bis hin zum 

Rassismus, erheblich an Umfang zugenommen. 

AuBerst verdichtet arbeitet Kroetz in seinem Einakter "Auslanderdeutsch" die Sozi

alkritik am deutschen Tiirkenbild heraus. Anhand eines Spiels, dem Vermischen 

von realen und fiktiven Angsten einer Deutschen, die eine Beziehung mit einem 

Ttirken eingeht, entfaltet Kroetz politische und soziale Vorurteile gegentiber einer 

ethnischen Minoritat. Mit seiner induktiven Vorgehensweise und seiner naturali

stischen Schreibweise Uillt Kroetz die Frauenfigur standig das Sein der Eigenwerte 

und den Schein der Fremdwerte vergleichen. Dabei spielt der Autor auf die Konno

tationen von bestimmten Wortem, wie z.B. Sauberkeit (korperliche Reinigung, 

Geschlechtskrankheit und die 'deutsche Sauberkeit' als rassistischer MaBstab bei 

zwischenmenschlichen Beziehungen) und die 'braune Farbe' an. 

Die 'braune Farbe", d.h. die faschistische Gesinnung im gegenwartigen System 

bearbeitet Kroetz auch in einem anderen Einakter, "Nein". Oben hieB es, daB in der 

ersten Halfte der 80er Jalrre auBer der zweiten tiirkischen Generation auch Asylbe

werber thematisiert werden. Die Kritik an der Majoritatspesinnung (Einstellungen 

der Machthaber) bringt Kroetz in "Auslanderdeutsch", im Vergleich zu dem ande

ren Einakter "Nein", einem Pamphlet-Gedicht tiber den tiirkischen Asylbewerber 

Kemal Altun, der auf Grund der Abschiebung in die Tiirkei Selbstmord begeht, 

recht harmlos zur Sprache. 

Das dlitte und letzte Werk dieses Teiles ist ein radikal-feministischer Roman "Im 

Schatten der Mondsichel"21 (1985) von Hanne Mede-Flock. Von der 

Erzahlstruktur her zeigt dieser Roman, durch seinen dokumentarischen Stoff, Paral

lelitaten zu Bolls und Frischmuths Werken. Mit joumalistischer Griindlichkeit in

formiert dieser politische Roman tiber das Zeitgeschehen der Jahre 1967 bis 1981 

in der Tiirkei. In ihrem Roman konzentriert sich Mede-Flock - ohne sozialen 

Schichtenunterschied, im Gegensatz zu den bisher aufgezahlten Werken, in denen 
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Vorurteile gegeniiber ethnischen, nationalen und sozialen Minderheiten bearbeitet 

werden,- auf die Frauen-Diskriminierung, und baut somit soziale Vorurteile gegen 
Manner auf. Die Sehnsucht nach der archaischen Frauenguppe, wie schon bei 

Sanders-Brahms beobachtet, IaBt auch Mede-Flock in ihrem Roman spiiren. Eine 

weitere Gemeinsamkeit, die auch das neue Tiirkenbild pragt, ist die Existenzangst 

des Individuums, die, ebenso wie diese beiden Autorinnen, auch Frischmuth als 

dmchgehendes Motiv bearbeitet. 

Die kritische Autorin Mede-Flock lehnt das Frauenbild der Manner und deren 

WertmaBstab ab. Sie entwirft ein Spektrum von Frauenfigmen, die verschiedene 
Lebensmoglichkeiten und Schicksale von tiirkischen Frauen wiedergeben: Eine so

zial engagierte Akademikerin; eine emanzipierte intellektuelle Hausfrau; eine- im 

marxistischen Sinne - kleinbiirgerliche Intellektuelle; eine sozial und geographisch 

entwmzelte, physisch und psychisch diskriminierte Binnenlmmigrantin und 

schlieBlich eine Deutsche, die auf der Suche nach Emanzipation und menschlichen 

Beziehungen ist. 

Diesen Frauen stellt Mede-Flock spezifische Mannerfigmen gegeniiber: Einen 

Rechtsanwalt, der rigide sozialpolitische Nmmen ablehnt; einen Binnenlm

migranten, der zwischen Tradition und Fortschritt schwankt; einen in der Theorie 

progressiv, in der Praxis riickstandigen Intellektuellen, einen voreingenommenen 

Tyrannen; und schlieBlich zwei gewohnliche SpieBbiirger. In dieser Kombination 

von Frauen- und Manne1figuren entwirft die Autorin Innen- und AuBenansichten 
des Lebens in der Tiirkei. Damit folgt sie einer Sichtweise der westlichen Frauen

bewegung, die das Private und das Offentliche der Lebenserfahrungen von Frauen 

sichtbar zu machen versucht. Unter dieser Perspektive gestaltet Mede-Flock das 

Bild von Tiirkinnen, wobei sie das Problem der Lesbierinnen hineinprojiziert, das 

kein fiir die Tiirkei spezifisches Phanomen darstellt. Tiirkinnen Ieben in einem 

stark traditionellen Land, das einerseits von Institutionen und andererseits von der 
extremen Mannerdiktatur (Faschismus) in den 70er Jahren gepragt ist. 

Eine Fremdgruppe mit menschlichen Schwachen 

Die vorliegende Arbeit tiber das deutsche Tiirkenbild schlieBt mit drei weiteren 

Werken aus verschiedenen Bereichen der deutschsprachigen Produktion ab. Dieser 

letzte Teil- der die zweite Halfte der 80er Jahre behandelt- konstatiert Autorlnnen 

mit anderen literarischen Gestaltungsmoglichkeiten, in deren Werken die sprach-
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lose erste und die in der Opferrolle um·gestellte zweite Generation der tiirkischen 

Emigrantlnnen durch die sprachlich und kulturell integrierte zweite Generation er

setzt werden. 

Das erste bier besprochene Werk dieser Phase ist von Jakob Arjouni, der in seinem 

Roman "Happy birthday Tiirke!"22 (1987) eine assimilierte Ti.irkenfigur (Kemal 

Kayankaya) aufbaut, die sich in demselben Milieu aufzuhalten scheint, wie diejeni

gen in Peter Steins Dramenadaption "Klassen Feind". Gemeinsamkeiten haben 

beide Figuren in ihrer Position als Mitglieder einer Fremdgruppe. Die Diskriminie

rung gleicht sich, nicht jedoch ihre Reaktion darauf. Kayankaya ist die Personifi

zierung der .Tugend olme nationale Bri.iche. Daher fungiert diese stilisierte Figur, 

die im strengen Sinne nicht als Reprasentant der zweiten Generation der ti.irkischen 

Migrantlnnen gelten kann, als ein Vermittler fiir deren Probleme, mit denen sie 

durch die bundesdeutsche Mehrheit alltaglich konfrontiert werden. 

Die Akkulturation, die der Vollwaise Kemal erst im deutschen Waisenheim, dalm 

bei deutschen Adoptiveltem durchmacht und die Entwurzelung durch das Fehlen 

der verwandtschaftlichen Verbindung in die Tiirkei schont ihn vor der Konfronta
tion mit dem deutschen "Durchschnittsrassismus"23 nicht. 

Eine literarische Kontinuitat des Tiirkenmotivs Hillt sich somit von Heinrich Boll 

i.iber Peter Stein und Franz Xaver Kroetz bis Jakob Arjouni verfolgen. Die 

BloBstellung der voreingenommenen (deutschen) Mehrheit, die die obere Sozial

schicht bildet, stellt einen weiteren rote!! Faden in den verschiedenen W erken der 

deutschsprachigen Gegenwartsliteratur '<lar. 

Durch die Selbstartikulation der ersten und zweiten Generation tiirkischer Immi

grantlnnen in den deutschsprachigen Werken erHihrt der Leser von dem massiven 

Kulturkonflikt dieser Minderheit in diesem Lande. Dieser kann vermindert werden, 

wenn der Erwerb von Sprach - und Kulturkenntnissen des Einwanderungslands und 

die Pflege des sozialen Kontakts zu Einheimischen hergestellt werden kann. W enn 

man den Herkunftsmt (aus der Provinz) und das Bildingsniveau (wie Sten Nadolny 

in "Selim oder Die Gabe der Rede" beschreibt, sind es fast alle analphabetische 

junge Menschen: "Ringer. Laufer, Fliseure oder Bauem"24) der tiirkischen Immi

granten beri.icksichtigt, miiBte man mit einer solchen Erwartung Geduld haben. 

Zwar verschweigt Jakob Arjouni in einem Interview seine sozialkritische Absicht, 

mit der er die Diskriminiemng ethnischer Minderheiten darstellt, doch in seinem 

Werk unterscheidet er bei der Darstellung der Wechselwirkung zwischen den sozi-
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alen Vorurteilen und dem Vorurteilobjekt drei Aspekte. Erstens werden allgemein

verbreitete Vorurteile im Zusammenhang mit der ersten Generation, den 'Gastar

beitem', aufgegriffen. Arjouni ist bemiiht, diese zu widerlegen. 

Zu~ zweiten geht es ibm darum, die zu ihrem Dasein in der bundesdeutschen Ge

sellschaft stehende zweite Generation zu beschreiben. Sie ist mit dem "Durch
schnittsrassismus" standig konfrontiert und versucht, gewaltfrei damit umzugehen. 
Drittens versucht der Autor, die in herkommlicher Lebensweise ihre Existenz fort

setzenden 'Gastarbeiterkinder' in ihrem abgekapselten Leben darzustellen. Sie set

zen sich mit den sozialen Vorurteilen nicht auseinander. Kayankaya, als Symbol 
fiir Jugend ohne nationale Brtiche, vermittelt auch die Einsamkeit der heranwach

senden deutschen Jugend. Insofem ist die stilisierte Figur eine Kombination der 

Probleme der Jugend Ende der 80er der Bundesrepublik und des 'Auslander-Seins' 

Ende der 80er in der BRD. 

Das vorletzte Werk "Selim oder Die Gabe der Rede" (1990), das im Rahmen dieser 

Arbeit analysiert wird, stammt von Sten Nadolny. Wo Boll in seinem Roman mit 

der historischen Vergangenheit der Bundesrepublik abschlieBt, setzt Nadolny das 

soziokulturelle Panorama ab Mitte der 60er Jahre fort. Tagebuchnotizen von Ale

xander (einer der Hauptfiguren) stellen die Ralnnenerzahlung dar, in denen Alexan

der seinen EntschluB mitteilt, einen Roman tiber das Leben von Selim (ein 

erzahlender Orientale) und Alexander (ein schreibender Europaer) zu schreiben. 

Schon der Titel von Sten Nadolnys drittem Roman, "Selirn oder Die Gabe der 

Rede" sagt Einiges tiber dessen Inhalt aus. Zwar vermittelt der Roman auf den er

sten Blick ein positives Ttirkenbild, doch der Schein trtigt. Es ist ein Roman der 

Resignation der - urn es mit der Sportart des Protagonisten Selim auszudriicken -

iin Ringen unterlegenen archaischen Kultur. Selim - der Name assoziiert Sultan Se
lim III., der Refonnen nach europilischem Vorbild begann - ist mit augenfalligen 

Besonderheiten ausgestatt:et, die die zur offentlichen Sphare gewandte Seite eines 

Menschen verkorpem. Dieser Verdacht der Darstellung Selirns als Archetyp findet 

sich auch dadurch bestatigt, daB Selim nicht mit den typischen Merkmalen eines 

Auslanders - im Gegensatz zu anderen typisierten Figuren im Roman - versehen 

ist. Der sympathisch bis verherrlicht beschriebene Selim ist 'der Herr iin Gruppen

bild', an den sich aile Beziehungen kntipfen. 

Es geht von ihm ein emormer Sog aus, der nicht nur Frauen, sondem auch Manner 
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an ihn bindet. Selim verkorpert in diesem Sinne die archaiscbe Kultur, die zmn ge
meinsamen Leben bereit ist, doch von der hochindusuialisierten Leistungsge

sellschaft abgelehnt wird (Selim wird in die Tiirkei abgescboben). 

Dies hindertjedoch Nadolny nicht, durch die Hauptfigur, den Vertreter der 'schrift
atmen', dafiir aber 'erzahlreichen' Kultur, die Voreingenommenheit der westlichen 
Welt ironisch zu verspotten. Denn Nadolny ist derselben Meinung wie Kroetz, <ler 

in seinem Einakter "Nein/Kemal Altun" das System ftir schuldig erklfu.t und seine 

'Kriegserklarung' ausspricht. 

DaB Sten Nadolny sich nicht auf eine deutsche Denkweise beschrankt, erkennt man 
schon an dem Romantitel. Die Rede wird als eine "Gabe" bewertet; eine Einstel

lung, die vor allem in archaischen Kulturen ihre Gilltigkeit hat. Der Roman selbst 
verdankt sich der miindlichen Uberlieferung. Denn Nadolny bekam diese Ge
schichte von einem Ttirken erzahlt. In diesem Sinne stellt der Roman eine 
Dbersetzung von Mtindlichkeit in Schriftlichkeit dar. 

Zusammenfassend kann man sagen, daB die Konfrontation mit dem Fremden die 

deutschsprachigen Autorinnen (Frisclunuth, Sanders-Brahms, Mede-Flock, Na
dolny) eher das Verlorene und das Ersebnte wahmehmen la.Bt als das Besondere an 

der eigenen Kultur. 

Die Probleme bei der Integration der 'Gastarbeiterlnnen' werden in der bundes
deutschen Gesellschaft auf die geringen Deutschkenntnisse zurtickgeftihrt. Doch in 

der Figur der jungen Tiirkin Ay~e, einer kritischen Vertreterin der zweiten Genera
tion, zeigt sich auch, daB Sprachkenntnisse! dazu ftihren, die sozialen Diskriminie
rungen als Vomrteilsobjekt starker wahrzunehmen. 

Das Kapitel zu Ay§es Geschichte, ein Konglometat aus Problemen und Hilflosig

keiten, die Ay~e schlieBlich in den Selbsunord treiben, steht ftir ein kritisches 
Resiimee der Migrationsproblematik und stellt damit die Pointe der Binnen
erzillllung dar. Es wirkt belehrend, mahnend und nicht zuletzt resignierend. 

Nadolnys Bild von der zweiten Generation der ttirkischen Minderheit in der Bun
desrepublik ist sehr positiv. Er schatzt die Sensibilitiit, mit der sie sich den Proble

men der Miunenschen nahern. Aucb ihre Begabung, mit neu erworbenen Kenntnis
sen mnzugehen, veranschaulicht fiir ihn ihre Intelligenz und ihre Flexibilitiit. 

Das Bild der tiirkischen Minderheit in der Bundesrepublik unterscheidet sich von 
dem des Nicht-Emigrierten durch die starke psychische Belastung, die sich auch 
physisch zu erkennen gebe. 

42 



Das letzte 'Werk', das ich hier besprechen mochte, "Liebling - Kreuzberg"25 

(1985-87), drei TV -Drehbiicher einer Serle von Jurek Becker, reflektiert die Ge

genwart des multikulturellen Lebens in Berlin. Becker differenziert zwei domi

nante Probleme: Den sozialen Ehrenkodex und die zunehmynde schein
fundamentalistische Einstellung der ttirkischen Minderheit in der Bundesrepublik. 

Becker greift in der Folge "Der Beschiitzer" (1985) ein neues Phanomen unter der 

zweiten Generation auf: Studentlnnen. Es gab schon vorher in die Bundesrepublik 

eingereiste Studentlnnen, doch dies war bislang nicht problematisch, da deren Zahl 

nicht der Rede wert war. 

Die von Jurek Becker entworfene Studentin jedoch ist eine Tiirkin der zweiten 

Generation, die in Berlin/BRD aufgewachsen ist. Insofern wirkt die Anwesenheit 

der ersten Generation an ihren Problemen mit. 

Fiir den Rechtsanwalt Liebling, der eine Kanzlei im Berliner Bezirk Kreuzberg 

fiihrt, sind tiirkische Mandanten selbstverstandlich. Zum ersten Mal, wenn auch 

wiederum im Zusarnmenhang mit dem althergebrachten Motiv 'Ehre', wird eine 
studierende Tiirkin in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur dargestellt. Docb 

ebenso wie die Figur der jungen Tiirkin wird auch die Darstellung des Ehrenkode

xes unter einer neuen Perspektive aufgearbeitet. Das Problem liegt nicht zwischen 

Vater und Tochter; es zeigt sich als Mannermachenschaft. 

Fiir Becker scheint es wichtig zu sein, die Diskrepanz zwischen der ersten und 

zweiten Generation zu veranschaulichen. 

Die erste Generation der ttirkischen Migrantlnnen ist bier stteng, unberechenbar, 

pathetisch, ttaditionell in EB- und Trinkgewohnheiten, hierarchisch in zwischen

menschlichen Beziehungen. Vertteter dieser Generation denken und handeln nicht 

individuell, sondern kollektiv, so daB bei individuellen Konflikten die Sippe im 

Herkunftsland genauso betroffen ist, wie die Familienangehorigen in der Fremde. 

Die im marxistischen Sinn kleinbiirgerliche und zugleich feudale Immigranten
Gruppe ist stark von der ]s:apitalistischen Mentalitat beeinfluBt. Das Resultat ist, 

daB sie beginnen, soziale Konflikte mit Geld zu lOsen. 

Mit der Folge "Hausbesuch" (1987) halt auBer dem positiven Bild der Tiirkin ein 

weiteres neues gesellschaftliches Phanomen Einzug in die Literatur. Der 'Gastar

beiter' ist nun selbst Arbeitgeber. Der Aufttaggeber von Rechtsanwalt Liebling be

sitzt ein Restaurant und beaufttagt Liebling, die Unschuld des in die Ttirkei 

zuriickgekehrten Bruders zu beweisen. 
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In der 19. Folge "Ehrengericht", in der es urn den MiBbrauch der religidsen Gebote 

geht, wird Jurek Becker zynisch. Seine Kritik erhillt einen ironisch anschwarzenden 

Beigeschmack und richtet sich sowohl gegen die Scheinglaubigen als auch gegen 

die klischeehaft denkenden Vormteilssubjekte. 

Der aus religiOsen Grunden eine Arbeit auf dem Schlachthof ablehnende tiirkische 

Arbeiter Giircel trinkt Magenbitter. Urn die Angelegenheit an Ort und Stell~ zu be

wetten, befindet sich das Geticht am Schlacbthof. Wahrend der Richter verhandelt, 

trinkt Giircel Mage_nbitter. Sein Anwalt hindett ibn daran, urn den ProzeB nicht zu 

verlieren und die Anwesenden von dem religiOsen Motiv zu iiberzeugen. 

"ARNOLD: [ ... ] im Islam [ist] Alkohol genauso verboten wie Schweinefleisch. 

MuB ich Ihnen erklaren? 

GORCEL: (Jammerlich) Ist mir aber so schlecht. 

ARNOLD: Damit muB ein Mohammedaner anders fertig werden ... "26 

Je mehr das Verhalten der Immigrantlnnen von der sozialen und religiOsen Tradi

tion gepragt wird, desto zynischer wird Beckers Stil. Auch wenn die erste Genera

tion der ttirkischen Minderheit von der Kritik betroffen scheint, trifft es doch jeden, 

der sich von sozialen Schranken nicht befreit hat. 

Resumee der besprochenen W erke ist, daB das deutscbe Tiirkenbild in den deutsch

sprachigen Werken von 1970-1990 ein negatives Bild wie vor Jahrhunderten 

enthillt, das in Europa entstand, das sicb aber vom lnhalt her ganz und gar vom 

illteren unterscheidet. Die soziale Minderheit der Tiirken in der Bundesrepublik ist 

von den vorhandenen sozialen Vorurteilen betroffen. Wie z.B.: 'Gastarbeiterlnnen' 

stellen Konkurrenz in der Liebe und Wohnung dar (Boll, Sanders-Brahms), 'Gast

arbeiterkinder' sind Kriminelle (Stein, Becker), Tiirken sind Dealer (Nadolny, Ar

jounie), und doch wachst eine neue Generation heran, die Anspruch im deutschen 

Gesellschaftsleb~n hat (Stein, Becker, Nadolny). Die Mentalillit und die gesell

schaftlichen Besonderheiten der sozialen Kategorie der Tiirken sind z.T. vom histo

rischen Motiv 'HetTscbaft beruht auf Angst, Angst ist Gesellschaftsstigma' (Frisch

muth, Mede-Flock, Sanders-Brallills, Kroetz) und z.T. von der archaischen Kultur 

der Tiirklnnen gepragt (Mede-Flock, Sanders-Brahms, Nadolny). 

Auch das Ziel der Autorinnen - trotz der Jahrbunderte, die inzwiscben vergangen 

sind - gleicht sich. Was die Gegenwartsautoren von den Vorgangem unterscheidet, 

ist ihre V orgehensweise: Sie gebrauchen die bestehenden sozialen V orurteile nicht, 
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urn die fremde Gruppe/soziale Kategorie (Tiirken) mit weiteren Voreingenommen

heiten zu belasten, sondem urn zur Reduzierung oder zur trberwindung dieser Vor

urteile in der eigenen Gruppe/sozialen Kategorie (bei Deutschen) beizutragen. Dies 

geschieht, indem die Autorlnnen die Adressaten (Leser, Theater-, Kino- und Fem

seh-Zuschauer) auf die sozialen Vorurteile anhand der Negativdidaxe (mit negati

vem Beispiel das Positive erzielen) aufmerksam machen. Dabei hat das Fremde 

mindestens zwei Funktionen: Es stellt - zum einen - einen Spiegel des Eigenen dar, 

zum anderen die Selmsucht nach dem Fremden. Und im Endeffekt ist das Vorur

teilssubjekt genauso benachteiligt wie das Vorurteilsobjekt: Adorno konstatiert, 

daB das Vorurteil immer mehr tiber den aussagt, der es auBert, als tiber den von so

zialen Vorurteilen Belegten. 
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DEUTSCHE UND TURKISCHE LITERATUR 





Diyalog 97: 49-67 

Deutschsprachige Prosaliteratur der Gegenwart. Ein Uberblick 
mit ausgewahlten Texten und Kurzinterpretationen 

Michaela Schaefer, Mersin 

I. Ziel und Einstieg 

Dieser Beitrag will Texte der 80er und 90er Jahre vorstellen urid durch Kurzinter
pretationen zuganglich machen. Zunachst sollen einige Stimmen der literaturkriti
schen Diskussion zu Wort kommen, urn ein Bild der kontroversen Rezeption dieser 
Texte zu geben. Ein Dbergangsteilleitet dann anhand von Erlauterungen des Be
griffs "Postmoderne" zu den ausgewablten Beispielen tiber; damit ware eine 
Briicke zum Verstandnis dieser Texte gespannt. 

"Biicher, Biicher, aber nichts zu lesen", so klagte Joachim Fest (PAZ 13.10.1981, 
zit. nach W. BARNER, S. 810) 1981 auf der Frankfurter Buchmesse, und Hans 
Werner Richter stellte anlaBlich der Lesungen von Autoren, die fiir die Doblin
Preisverleihungen in Berlin in die nabere Auswabl kamen, fest (eine Art Ersatzver
anstaltungen fiir die nicht mehr vorhandenen Treffen der Gruppe 47): "Sie konnen 
aile hervorragend scbreiben, aber sie haben nichts zu sagen." (BARNER 814). 

"Autoren in der Sackgasse. Warum die deutsche Literatur weitgehend langweilig 
geworden ist", so ist mehr als 10 Jahre spater ein Feuilletonartikel von Uwe Witt
stock in der SZ vom 26/27.2.94 (DAAD: Zeitungsausschnitte April 1994) 
iiberschrieben, in dem sogar wohlmeinende Ratschlage erteilt werden, wie zeit
genossische Literatur fiir Leser wieder attraktiver gestaltet werden konnte. 
Almliches taten auch andere Kritiker. 

Marcel Reich-Ranicki proklamiert anlaBlich seines Verrisses von Giinter Grass' 
monumentalem Werk "Ein weites Feld", daB nicht nur der Scbriftsteller Grass in 
eine Krise geraten sei, sondem mit ihm die ganze Gegenwartsliteratur. "Kritiker", 
so heiBt es weiter, "scbreiben bisweilen besser als die Autoren, mit denen sie sich 
bescbaftigen" (PAZ 13. Mai 1994, zit. nach CH. DORING, Einleitung, S.8) 

Schlagt man den Kulturteil von Zeitungen und Zeitschriften auf, begegnen einem 
auf Schritt und Tritt abnliche kritisch-ablehn~nde Stimmen; zugleich werden For
derungen laut nach der Gestaltung bestinunter Themen, die angeblich das lesende 
Publikum interessieren wiirden (bisher befragt wurde das Publikum in dieser Hin-
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sicht allerdings noch nie). Dahinter steckt der zumindest angreifbare Gedanke, daB 
sich die Literatur dem Niveau und den Wiinschen der Kritiker anzupassen hatte. 

HeiBen diese insgesamt wenig positiven Urteile, daB der in den 60er Jahren aus
gerufene "Tod der Literatur" nun tatsachlich eingetreten ist? Hat Literatur neben ih
rer starksten Konkurrenz, den Massenmedien, an Atuaktivitat eingebiiBt? Schaut 
man sich in deutschen Buchhandlungen um, beobacht man die zahlreichen Neuer
scheinungen auf dem Marl<:t, schlendert man tiber die alljahrlich aufs Neue gut be
suchte Frankfurter Buchmesse oder nimmt an einer der zahlreichen Autorenlesun
gen teil - so fallt es anhand der gewonnenen Eindriicke und Erfahrungen schwer, 
"diese Frage zu bejahen. Denn das Interesse am Buch ist vorhanden. Das Fernsehen, 
das ja dem Publikumsinteresse immer direkt auf der Spur ist, hat sicb schlieBlich 
nicht umsonst die Literatur als "Beistelltischchen der Talkshows" (DORING, Ein
leitung XI) Hingst einverleibt, und zwar hauptsachlich unter dem Aspekt der Unter
haltung. So kann die Qualitat literarischer Texte nicht ermittelt werden, und Sen
dungen wie das "Literarische Quartett" mit seinen hohen Einschaltquoten dienen 
eher der Bekanntmachung ihrer Autoren als der angemessenen Prasentation von 
Texten. Emsthafter vollzieht sich der kritische Umgang mit Literatur im Rundfunk 
und in der Presse. 

Dies kann dennoch nicht dariiber hinwegtauschen, daB auf den Auslagetischen der 
Buchhandlungen zumeist traditionell erzahlte Belletristik ausliegt und auch ver
kauft wird, wahrend Literatur, die als neuartig und schwierig gilt, in den hinteren 
Biicherregalen verschwindet. Nicht zu iibersehen ist auch, daB gerade die Biicher 
mit den groBten Verkaufszahlen in der Regel nicht deutscher Feder entspringeu, 
sondern amerikanischer bzw. angersachsischer Herkunft sind oder auch aus 
Landem der Dritten Welt stammen. Umgekehrt finden nur noch selten Werke zeit
genossischer deutscher Autoren ihren Weg in Buchhandlungen des Auslands. Im
mer weniger V erlage gehen das Risiko ein, jiingere deutsche Autoren zu 
ubersetzen. Dies gilt auch fiir die Ttirkei. Oder war z.B. auf der Istanbuler Buch
messe dieses Jahres ein einziger Titel deutscher Belletristik der 90er Jahre zu fin
den? 

Listet man die Kritikpunkte an der zeitgenossischen deutschen Literatur auf, so 
kommt man zu folgendem Bild: 

1. Die groBen Themen fehlen. 

2.Die moderne Literatur ist nicht unterhaltsam genug. 

3. Sie ist zu schwierig, zu selbstreferentiell, zu experimentell und elitar. 

4. Diese Literatur ist nicht "welthaltig" genug. 

5. Literatur ist funktionslos und irrelevant geworden. 
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Demnach soli Literatur Themen der Zeit behandeln und den "Zeitgeist" widerspie
geln (so wird z. B. immer noch der deutsch-deutsche Roman, der Roman der Wie
dervereinigung angemahnt), sie soll in traditioneller Manier realistische Geschich
ten erzahlen, die fiir jeden verstandlich sind, und der Schriftsteller schlieBlich son 
als geistiger FUhrer und moralische Instanz fungieren. (Diese Ziele sind dem 
tiirkischen Leser sicher vertt·aut, denn sieht man hier die Situation nicht illmlich ?) 

MuB man nicht aber die Frage stellen: Ist die literarisch interessierte Offentlichkeit 
tatsachlich berechtigt, solche Erwartungen an die Literatur zu stellen, - in einer 
Zeit, in der doch jeder tiber die Uberschwemmung mit Informationen durch die 
Medien klagt? Sind beispielsweise Romane noch geeignet, in die offentliche De
batte zeitbezogener Themen einzugreifen, wo doch jeder Kommentator dies als 
seine Aufgabe ansieht? Und wo, im Grunde, der offentliche Diskurs den sorgfilltig 
geformten und ausformulierten Werken langst voraus ist? Kam1 iiberhaupt der ge
forderte Roman, angefiilt mit "prallem Leben," spannender sein als eine beliebige 
Femsehserie, die denselben Anspruch erfiillen will? Kann man in einer Zeit allge
meiner Desorientierung noch an den Autor als das Wunderkind glauben, das uns 
vor dem Zerfall moralischer Werte bewahrt und die komplizierten gesellschaftli
chen Zusanunenhange begreifbar macht? Sollen die Autoren selber zu Wort kom
men, die all diesen Anspriichen durchaus souveran entgegentreten: 

Der Erzahler- als Stimme des Autors, wie in diesem Fall einmal unterstellt wird
auBert sich in Reinhold Batllbergers jiingst erschienenem Roman "Pirckheimers 
Fall" (DORING, Einleitung S. 11) so: 

"lch versteh' eh nicht, daB sich Schtiftsteller, Dichter, Literaten mehr 
oder weniger freiwillig zum SchluBlicht der Unterhaltung degradieren 
lassen, das, wie aus sentimentaler Gewohnheit, noch einmal kurz auf
glimmt, nachdem der letzte Zuschauer gegangen ist; ich kapiere bis 
heute nicht, daB sie sich freiwillig als Unterhaltungskiinstler zu verste
hen scheinen, und fortgesetzt betonen oder betonen lassen, ihre Literatur 
sei unterhaltend, auch unterhaltend, ja sogar unterhaltend. Anstatt froh 
zu sein, daB ihnen endlich eine hochentwickelte und aggressive Industrie 
die Unterhaltung abgenommen hat, sie endlich befreit sind von der Un
terhaltung; jetzt konnen sie doch loslegen ... " 

Und der junge Schriftsteller Jens Sparschuh in einem Interview des "Tagesspiegel" 
vom 4.4.1994 (DAAD: Zeitungsausschnitte, S. 249): 

"lch glaube, daB ein Roman, in dem der Autor dem Leser glaubhaft ver
sichem kann, daB er die Welt auch nicht versteht, gewissermaBen ·erne 
Briicke baut, so daB der Leser mit seinen A versionen und Sympathien 
nicht ganz allein gelassen wird. Dann ist das ein groBer Roman, der fiii: 
mich die Welt erkHirt". 
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Und Konrad Paul Liesman, Universitatsdozent am Institut ftir Philosophie der Uni
versitat Wien, Essayist und Kritiker (DORiNG 11) meint: 

"Es sind die stillen, die genauen, die auf Sprache und nicht auf Gesin
nung setzenden Texte, die gegen den tosenden Uinn der Medien vertei
digt werden miiBten. Denn die Verachtung der Literatur Hiuft auch tiber 
die Betonung des Sujets. Die Gier nach aufreizenden Plots, die Konzen
tration auf das Inhaltliche, Resultate, exteme Anspriiche und Erwartun
gen ruinieren die Literatur." 

Die Zitate machen zumindest eines deutlich: Geandert hat sich die Auffassung von 
den Aufgaben der Literatur gegeniiber den Positionen, die z. B. in den 60er Jahren 
veru·eten wurden. Welchen Stellenwert hatte einmal Literatur in der Nachkriegszeit 
und insbesondere in den 60er Jahren, als sie die Massen mobilisieren konnte, sei es 
zu Protestbezeugungen, sei es zu Solidarit:atsbekundigungenl Als Beispiel dafiir ist 
Rolf Hochhuths Drama "Der Stellveru·eter" zu nennen, in dem der Papst durch sein 
Schweigen angesichts der .Tudenverfolgung des Nazi-Reichs gleichsam als Kolla
borateur Hitlers angeprangert wird: Die Uraufiihrung 1964 loste sti.innische 
Enu·ustung aus, weitere Auffi.ihrungen muBten zum Teil abgesetzt werden. 

Die Informationsgesellschaft hat mittlerweile ganz andere Gesetze. Langst hat 
heute der Enthi.illungsjoumalismus eine Aufgabe i.ibemommen, wie sie damals ein 
Au tor sich ganz allein gestellt hatte. Unter dem Aspekt der gefordeten "unterhaltsa
men Aktualit:at" kann die Literatur mit den weitentwickelten Moglichkeiten der 
Medien kaum noch konkurrieren. Viele junge Autoren haben diese Situation er
kannt und akzeptieren offenbar diesen Funktionswandel. Sie lassen sich durch kei
nerlei Vorschriften ideologisch binden: 

II. Entwicklung der Literatur seit den 80er Jahren 

Den Texten der 80er und 90er Jahre macht man, wie wir sahen, den Vorwurf, daB 
nicht nur Themen und fesselnde Plots fehlen, sondem auch Engagement und Lei
denschaft. Zusatzlich wird u·otz Anerkennug sclniftstellerischer Versiertheit der 
Vorwurf mangelnder Innovation erhoben. Dieser Kritik liegt die Vorstellung einer 
literarischen A vantgarde zugrunde, von der man gewohnt ist zu fordem, daB sie in 
der stc'indigen Emeuemng literarischer Formen mit asthetischen Traditionen bricht. 

Ich zitiere zu diesen Vorwi.irfen zwei Schriftsteller tiber ihre Schreibsituation, 
zunachst Klaus Modick: 
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"Die Literatur der Gegenwart ist individuell und kollektiv, gepragt durch 
GruppenbewuBtsein ohne Gruppenbildung. Sie ist intertextuell. Der Ge
nerationskontext der 80er Jahre, der sich in den 90em breit entfalten 
wird, ist kein stilistischer und erst recht kein ideologischer..." (BARNER 
815) 

Und H. J. Ortheil schreibt: 

"Eine Vielzahl neuer Sprachen bildet sich heraus, die die Verastelungen 
der Diskurse nicht durch Bezug auf Leitbegriffe einzugrenzen versucht." 
(BARNER 816). 

Also scheinen die jungen Autoren von diesen Vorwiirfen wenig beriihrt, sie disku
tieren diese Forderungen nicht einmal mehr. Fur sie geht es urn die Frage, was man 
iiberhaupt noch schreiben und wie man sich gegenuber der Dbermacht des bereits 
Geschriebenen behaupten kann. Der Pluralitat der Gesellschaft wollen sie durch 
eine entsprechende Schreibhaltung begegnen. 

Urn zu erklaren, wieso sich innerhalb eines Jahrzehnts ein derart plOtzlicher Funk
tions- und Stilwandel vollzogen hat, hilft es den Begriff "Postmodeme" (s. auch 
"Notizen zur Philosophic- Vortragsreihe des G.I.", Ttirkische Allgemeine, Nr. 11 
S. 7) heranzuziehen, den ich hier kurz erlautem will. Diesen Begriff hat Leslie 
Fiedler bereits 1968 in seinem Freiburger Vortrag "Das Zeitalter der neuen Litera
tur" zur Kennzeichnung der zeitgenossischen deutschen Literatur verwendet (BAR
NER 816); allerdings ist er erst in den 80er Jal1ren zu begrifflichem Allgemeingut 
geworden. 

Postmodemen Theoretikem zufolge ist in der modemen Gesellschaft, die aufgrund 
der umfassenden Medienprasenz auch als "Infmmationsgesellschaft" bezeichnet 
wird, die Zeit der "groBen Sinnentwtirfe" und damit auch der "groBen 
Erzahlungen" (nach Lyotard) zu Ende. Der Anspruch auf allgemeingtiltige Wahr
heits- und Sinnfindung halte dem Pluralismus der Meinungen und Lebensentwiirfe 
nicht mehr stand. So mtisse auch die Kunst ihren Anspruch aufgeben, Originalitat 
zu zeigen und Wege zu weisen. Die Unterscheidung zwischen "Sprachkunstwerk" 
und Trivialliteratur oder AlltagsauBerungen entfalle: "Anything goes" und: "Jeder 
ist ein Ktinstler" (Joseph Beuys). Da die Modeme an ihrem Ende angelangt sei und 
es "nichts Neues mehr unter der Sonne" gebe, entwickelt sich Kunst zu einer Ver
anstaltung der Imitate, Zitate und deren Arrangement: Die gesamte Textproduk
tion der Welt und der Geschichte steht dem Autor zur Verftigung und flieBt mit 
zahlreichen Anspielungen in sein Werk ein (Pastiche). Der Autor steht also in ei
nem standigen intertextuellen Bezug zu zeitgenossischen oder langst 

53 



veroffentlichten Werken (die man eigentlich alle kennen mtiBte ... ). Diese Literatur 
ist als Fonnen- und Sprachspiel selbstreferentiell, d.h. sie braucht sich nicbt mehr 
ausdrticklich auf eine ibr auBere Realitat oder auf "die Geschichte" zu beziehen. 
Sie kann auf ein ibr auBeres Darstellungsziel verzichten: Ihr Zweck ist also nicht 
mehr der Eingtiff in die Wirklichkeit oder gar die EinfluBnabrne auf das politische 
Geschehen; sie steht unter pennanentem Selbstbezug und kann dadurch zur 
grtindlichen Reflexion tiber das Schreiben selbst finden. 

Moderne Schriftsteller greifen also gern spielerisch auf vorhandene Darstellungs
weisen zuriick, probieren sie durch, erkunden ihre Moglichkeiten und erweitern sie 
durch Montage und andere Techniken. Auch im Bereich der Stilistik werden 
Sprachnonnen auBer Kraft gesetzt. Damit soli sich die Sprache von moglichst vie
len Fonnen der Herrschaft losen, was einen vollig freien, durch nichts geregelten 
Diskurs ennoglichen soli. Ebenso werden auch herkommliche Seh- und Wahrneh
mungsraster durchbrochen und dem freien Spiel des Autors anbeimgegeben. Das 
Scbreiben ist von jeglicbem Zwang befreit, vom Zwang, einer politiscben Bot
schaft ebenso wie von dem Zwang bestimmten fonnalen Regeln zu folgen oder 
bestiindig innovativ zu sein. 

ill. Ausgewiihlte Texte und Kurzinterpretation 

Icb mochte Texte von Ingomar v. Kieseritzky, Klaus Schlesinger, Monika Maron, 
Thomas Brussig und Irina Liebmann vorstellen. 

Aus Kieseritzkys Roman "Tragheit..." •zwei Abschnitte, die Parodie eines Le
benslaufs und eine Begegnung mit Freundin Vera: 

Nach dem Abitur besuchte icb eine Kunstakademie; den Namen der 
Stadt weiB icb nicht mehr. Ich glaube, man brachte mich in der Klasse 
fur Gebrauchsgraphik unter. Man muBte etwa ftinfzig Zeichnungen pro 
Semester vorlegen. Das kam mir tibertrieben vor und auBerdem konnte 
ich gar nicht zeichnen. Aber in den Ateliers war es warm und man konn
te im Sitzen schlafen. 

Mein Vater bat mich scbriftlich und mtindlich, etwas Ordentliches anzu
fangen. Nachdem ich vier Semester absolviert hatte, stellte man micb 
(aus Grunden, die ich vergessen babe) in dem Werbebiiro einer Roll
stuhlfabrik ein; meine Aufgabe war es, attraktive Scbwarz/WeiB
Explosionsdarstellungen der Einzelteile bis zum fertigen Modell als Ex
plosion der Rollsttihle zu zeichnen. Ich war allein verantwortlich fiir ei
nen Faltfahrstuhl (Rollstuhl) ftir Beinamputierte. Urn mich einzufiihlen, 
trug icb eine Zeitlang eine Prothese bis ich bemerkte, daB meine Zeich-

54 



nungen des Fahrstuhles (Arminius) dadurch nicht wesentlich besser wur
den. 

lch wartete auf Vera und ruhte in mir selbst. lch lag auf meiner Couch, 
auf der durch meinen Korper polierten Ledermasse auf ihren vier 
kraftigen Lowenkrallen, die wieder in runden Filzbetten standen. Die 
Temperatur meines Riickens entsprach exakt der des Leders. Meine Li
der waren bleischwer. Zwei oder drei Elemente kampften aussichtlos in 
meinem Magen. lch muBte handeln. (SchlieBlich wollte ich an diesem 
Tag, achtundvierzig Stunden nach unserer Niederlage in St. Jean de Luz, 
ein ganzlich neues, absolut anderes, von Energie und Frohsinn beglei
tetes Leben anfangen.) Ich erinnere mich, Doktor, daB ich aufspringen 
wollte, auf die FiiBe springen (oder was man untemehmen kann, wenn 
man im Stehen handeln will) oder einfach schreien, urn meine gequalte 
und blddsinnige Rube loszuwerden. Aber es ging nicht. Das heiBt, ich 
hatte (glaube ich jetzt) die Verbindung mit N erven und Gehim veri oren; 
sicher, selbstverst:andlich, das kann ich sagen, zuckte so ein Muskel in 
den Waden, sogar synchron; meine Hande offneten und schlossen sich 
voller Tatendrang, meine Zunge schwoll an, mein SpeichelfluB nahm zu, 
wie vor einem kleinen Wutanfall, meine Augen quollen, und eine Trane 
floB mir vor lauter Anstrengung aufs Kinn; aber es war mir technisch 
(bei diesem Warme-Gleichgewicht auf meiner Couch) unmoglich, die
sen traurigen Tropfen zu entfemen. lch weiB noch, daB ich hundertmal 
und mehr murmelte Jetzt muB ich handeln oder laBt uns handeln oder 
(fiir die Nerven, diese ungleiche Gesellschaft) es miiBte gehandelt wer
den. Veras Besuch war zu fiirchten. Man muBte die W ohnung 
aufraumen, die Bibliothek ordnen und den Kiihlschrank enteisen. In den 
eisigen und porosen Schluchten klebten vergessene Likorflaschen; im 
rotgelben Licht der Innenlampe schimmerte ein Damenfeuerzeug mit 
den Initialen V.Z. und nach der Pflege des Kiihlschrankes miiBte Valev 
(das wuBte ich mit groBer Sicherheit) seinen Korper pflegen, d.h. ein 
Stiindchen in einer Wanne verbringen, bei unveranderlichen Temperatu
ren. lch glaubte fest daran, daB Vera diesmal versuchen wiirde, mich zu 
verfiihren, d.h. mit mir (womoglich auf meiner abschiissigen Couch) zu 
schlafen, d.h. ich miiBte zeigen, daB ich nichts Bestimmtes gegen sie 
oder ihren Korper hatte. Der Gedanke an frische duftende Wasche 
schlaferte mich eine W eile ein. 

lch hatte gem eine blutrote Unterhose angezogen, einen aggressiv wir
kenden Herrenslip, der fiir sich selbst sprach und fiir meine verborgenen 
Energien; die Hauptsache war, daB die Farbe mir bestimmte, von Vera 
zu erwartende Satze ersparen sollte. 

Bedauerlicherweise besaB ich keine blutroten Slips; als Anhanger der 
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Bequemlichkeit trug ich lediglich Hosen vom geraumigen Typus in der 
Lange von Bermudashorts in den Farben grau, elfenbeinfarben und blau 
- aber von einem Blau, das an die Zungen von Chow-Chows erinnerte. 

Die Handlung dieses Werks zerfilllt in eine Aneinanderreihung von Szenen, die 
keine bestimmte chronologische Abfolge aufweisen. Zwar scheint, daB die Haupt
person amEnde gealtert ist, der AlterungsprozeB selbst wird dem Leser jedoch vor
enthalten. Die einzelnen durchnumerierten Abschitte sind untereinander nahezu 
gleichwertig und verhilltnismaBig selbstandig; deswegen erhillt man auch anhand 
zweier kurzer Passagen einen Eindruck des Romans im Ganzen. 

Antiheld der Geschichte ist Valev, der das Valev-Syndrom erfunden hat, eine be
sondere Krankheit, an der nur er leidet und gegen die kein Arzt ein Heilmittel weiB. 
Hypochonder, wie Molieres eingebildeter Kranker, besteht in diesem Syndrom sein 
Lebensinhalt. Jeglicher gesellschaftliche Kontakt ist allein durch seine Krankheit 
bedingt, nur auf diese Weise tritt er in Kontakt mit der Umwelt, begegnet Psycho
log en, Arzten und seiner Freundin Vera. Aus der Perspektive des Kranken erschei
nen die in dieser Gesellschaft vertretenen W erte allerdings als Hicherlich, denn Va
lev in seiner volligen Tragheit und Inaktivitat steht in radikalem Gegensatz zu den 
modemen Tugenden, wie z. B. Leistungsbereitschaft, Flexibilitat, Zielstrebigkeit, 
sexuelle Aktivitat. 

Das ganze Buch ist also "gegen den Strich" geschrieben, und obwohl der Autor in 
keinster Weise Anspruch auf gesellschaftspolitische Relevanz zu erheben scheint, 
geht doch jeder Satz mitten in gesellschaftliche Wirklichkeiten hinein: indem Va
lev mit Klischeevorstellungen spielt, w!e er sich z. B. anlaBlich des Besuchs seiner 
Freundin zu benehmen hatte, wird das Konventionelle, dem er nicht folgen kann, 
erst sichtbar. In diesem Raum der Kritik entfalten sich Moglichkeiten zu indivi-. 
duellem, abweichendem V erhalten, wie es die Parodie eines Lebenslaufs und die 
erste Begegnung mit Vera, seiner spateren Freundin, zeigen. 

Fi.ir den Leser stellt das Buch eine amtisante, aber auch zum Nachdenken anre
gende Lekti.ire dar, die aufgrund der erwahnten Erzahltechniken und des umfassen~ 
den enzyklopadischen Wissens (in den Bereichen von Medizin, Biologie und Tech
nik), das der Autor vor seinem Leser ausbreitet, nicht gerade leicht zu verdauen ist. 
Nur der Eingeweihte kann all die vielen Anspielungen, Bildungssplitter und Subti
litaten wtirdigen. 

Es folgt die SchluBszene aus der Kurzgeschichte "Marco mit C. Wie Marco Polo" 
von Klaus Schlesinger: 
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Oder Abhaun. W eg. Nach Dreilinden mit achtundachtzigvierzig in der 
Tasche und KinderpaB. Wozu noch. Wofiir denn. Bei Martha in Mann
heim-Schwenningen ist er weg, und mit nichts in der Tasche. Wasch ab, 
raum auf, geh gerade. Ph! Bis Alsfeld ist er gekommen, na und? Jetzt hat 
er Geld, hat einen PaB und wird kommen, bestimmt. Jetzt wird er kom
men, wohin er will. Ph! 

Er zieht die Jacke hOller. Eiskalt ist ihm, noch immer. Kreuzt die Biilow, 
unter der Briicke durch, lauft die Potsdamer runter, Richtung FluB. Den 
Edelpuff hat er hinter sich, die Spielhallen auch, nicht. Krieg en wird ihn 
jedenfalls keiner, dann Iieber SchluB. Diese Strecke ist er schon einmal 
gegangen, damals, vor neun Monaten, mit Vera, hat durch Scheiben ge
guckt und durch Tiirspalten. Damals hat er nicht gewuBt, was auf dem 
Spiel steht. Blitzende Pfeile, 

Nicht, was auf dem Spiel steht. Nicht, daB in Kawott noch ein ander~r 

steckt. Damals ist er mit Vera rein in die Kaschemme, dumpfe Musik · 
und Gekreisch, Kajott mit dem Riicken zu ihnen und Vera sagte: Komm! 
- Kajott grinste, die anderen kicherten, aber Kajott stand auf, schwan
kend und grinsend und mit nassen Hosen. Sie haben ihn geschleppt, 
Vera links, er rechts, die ganze StraBe mnter, Kajott hat gestbhnt und 
gelallt, aber er ist mit ihnen gekommen, bis er sich plOtzlich losgerissen 
hat und einfach nicht mehr weiter wollte. Vera herrisch. Vera sanft. Ka
jott nein. Vera beschworend. Kajott nein. Papa, sagt er. Papa! - VerpiB 
dich, sagt Papa. Ganz kleine Augen und eine Stimme, wie er sie nicht 
kannte. VerpiBt euch!-

Er steht da, will hinter Vera her, kann aber nicht, sieht auf Kajott der da 
hockt, die Hande schlafiiber den Knien, die Hose naB, er will weinen, 
kann aber nicht, will briillen, kann aber nicht. 

Ein Wagen stoppt. Eine Stimme mft aus dem Wagenfenster: 1st was? -
Kajott legt seinen Arm urn ihn und macht einen Schritt und noch einen, 
er legt sein ganzes Gewicht gegen Kajott und ruft: Alles Paletti!-

Der Wagen fahrt an, er Iauft mit Kajott, Schritt fiir Schritt, bis zum 
Hans, bis zur Treppe. Kajott rochelt- liegt halb auf seiner Schulter, drit
ter Stock- Kiiche, groBe Stube, sein Zimmer, die Knie sind ihm weich, er 
zieht sich hoch, die Hand am Gelander, Kajott auf dem Buckel, mein
gott wenn ihm nur Mama nicht zusieht, SchweiB im Gesicht, Augen in 
GucklOchern, ein Stockwerk, zwei Stockwerke, Stufe fiir Stufe, bis zur 
Tiir, bis zum Bett, dann wird ihm schwarz vor Augen, im Hals ein 
Wiirgen, er schafft es gerade bis zum Klosett. 
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Damals, vor neun Monaten, als er es gerade noch bis zum Klosett schaff
te, hater gedacht, das sei das Grauen gewesen. Jetzt weiB er, es ist nicht 
das Grauen gewesen. Das Grauen ist eiskalt. So eiskalt wie ihm wurde, 
als er die Hand zwischen die Bucher unter Mamas Foto schob, und da 
war nichts, nur das glatte, lackierte Holz. 

(1986; gekiirzt) 

Der Text wendet eine illmliche Erzahltechnik an: Aus der Sicht eines Jugendlichen 
erzahlt, reihen sich durch Zahlen markierte Abschnitte aneinander, aus denen sich 
der Leser selbst den Gang der Handlung zusammensetzen muB. Gestaltendes Prin
zip sind dabei die situationsabhangigen Erinnerungen des Jungen. Die Geschichte 
ist kompliziert aufgebaut und erfordert mehrfaches genaues Lesen. Hat man end
lich alle Handlungsmerkmale beisammen, ist das Gauze schnell zusammengefaBt 
Marco, der Protagonist der Erzahlung hat durch zahlreiche kleine Ladendiebstahle 
eine grOBere Summe zusammengespart, die er fiir eine gemeinsame Ferienreise mit 
seinem Vater ausgeben mochte. Sein Vater ist Alkoholiker, aber seit nunmehr 9 
Monaten "trocken" (Schwangerschaftsdauer!); die Reise soll die Belohnung dar
stellen, wenn der Vater es geschafft hat, ein Jahr lang keinen Alkohol anzuriihren. 
Wieman aus ei:ner Riickblende erfahrt, ist die Mutter des Ju:nge:n vor langerer Zeit 
bei einem selbstverschuldeten Autounfall urns Leben gekommen; Marco lebt also 
mit seinem Vater allein und hat gezwunge:nermaBen die Rolle eines Erwachsenen 
tibemommen, hat "alles im Griff". Fiir den Vater sorgt er wie eine Mutter ftir ihr 
Kind. 

Ausgangsituation des Geschehens ist Marcos Warten auf die Rtickkehr des Vaters, 
nachdem er das Essen vorbereitet hat. Dabei Leben durch den Kopf, so z. B. die 
Erinnerung an einen Ladendiebstahl, bei dem er fast erwischt worden ware; eine 
Textpassage, von Dialog bestimmt, die auf den Leser fast wie eine Gelichtsszene 
wirkt. Je !anger er wartet, umso mehr beginnt er sich Sorgen zu machen und urn so 
schlimrner werden seine Erinnerungen: der fiir sein Leben einschneidende Autoun
fall, von dem der Vater ein kaputtes Bein zurtickbehalten hat, oder besonders der 
Abend vor neun Monaten, an dem er seinen Vater total betrunken aufgefunden hat: 
ein Ereignis, das am SchluB einen Wendepunkt der Geschichte auslost. 

Durch einen groBeren Zeitsprung (im Text durch einen neue:n Absatz markiert, der 
mit der romischen Ziffer II tiberschrieben ist) wird der Leser dann plOtzlich in ei
nen eiskalten Abend im Zentrum Berlins hineinversetzt, wo Marco - wie es scheint, 
auf der Suche nach seinem Vater - unterwegs ist. Dabei spielt er mit der 
Moglichkeit aufzugeben, abzuhauen. Noch weiB der Leser nicht, warum. Eine Zeit
lang folgt Marco demselben Weg, den er schon vor neun Monaten eingeschlagen 
hat, als er seinen Vater suchte, der auch damals nicht nach Hause kam. Elinnerun-
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gen an dieses schreckliche Ereignis flieBen mit seinem jetzigen BewuBtsein zusam
men. Als Marco an die Stelle kommt, an der er damals seinen Vater vom Alkohol 
fast besinnungslos aufgefunden hatte, wechselt er die StraBenseite. Ein Indiz dafi.ir, 
daB er tatsachlich weggehen wird? Erst zum SchluB erfahrt der Leser, was in der 
Zeit, die der Text ausspart, geschehen ist: Die erschreckende Entdeckung des Jun
gen namlich, daB der Vater das so miihsam zusarnmengesparte Geld an sich ge
nommen hat und offenbar gerade durchbringt. Welchen Weg Marco, nachdem so 
sein V ertrauen in den Vater vollig zerstOrt worden ist, allerdings einschlagen wird, 
laBt der Au tor offen: Der Leser kann allenfalls eine Vermutung anstellen. 

Diese packende Erzahlung ist die Geschichte einer vollig enttauschten Kindheit, 
eines am Boden zerstOrten Vertrauens in die Erwachsenenwelt. Indem der Autor 
die einfache, jargonhafte Sprache des Jungen verwendet und die Ereignisse allein 
aus der Perspektive Marcos erzahlt, dessen assoziativen Gedanken- und Erinne
rungsfluB der Leser mit Anstrengung folgen muB, raumt der Autor seiner Haupt
person vollige Prioritat vor der Erwachsenwelt ein, macht dessen schmerzliche Er
fahrung zum Zentrum des Textes. 

Als dritter Text folgt der Beginn von Monika Marons neuestem Roman "Animal 
Ttiste", dessen Titel auf das gefliigelte Wort "Post coitum omne animal triste" 
zuriickgreift. 

Als ich jung war, babe ich wie die meisten jungen Menschen geglimbt, 
ich miiBte jung sterben. Es war so viel Jugend, so viel Anfang in mir, 
daB ein Ende sich nur gewaltsam und schOn denken lieB; fiir den 
allmahlichen Verfall war ich nicht bestimmt, das wuBte ich genau. Jetzt 
bin ich hundert und lebe immer noch. Vielleicht bin ich auch erst neun
zig, ich weiB es nicht genau, wahrscheinlich aber doch schon hundert. 
AuBer der Bank, wo mein Konto gefiihrt wird, weiB niemand, daB es 
mich noch gibt. Einmal im Mouat gehe ich an den Bankschalter und 
hebe eine kleine Summe ab. Ich lebe sehr sparsam. Trotzdem habe ich 
jedesmal Angst, daB der Schalterbeamte mir sagt, es sei kein Geld mehr 
fiir mich da. Ich hatte einige Erspamisse, kann mir aber nicht vorstellen, 
daB sie tiber die vielen Jahre, die ich schon davon lebe, gereicht haben 
sollen. Vielleicht bekomme ich von irgendwem eine kleine Rente. Viel
leicht bin .ich aber doch erst neunzig oder sogar noch jiinger. Ich 
kiimmere mich nicht mehr urn die Welt und weiB darum nicht, in wel
cher Zeit sie gerade steckt. Wenn ich keine Lebensmittel mehr im Haus 
babe, gehe ich auf die StraBe, um einzukaufen. Manchmal ist Markt, da 
kaufe ich am liebsten, weil ich unter den vielen Menschen am wenigsten 
auffalle. Ich treffe niemals Bekannte, bin aber nicht sicher, ob ich sie 
iiberhaupt wiedererkenne wiirde. W ahrscheinlich sind sie alle langst ge-
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storben, und ich lebe noch. Ich wundere mich, daB ich in meinem Alter 
noch so gut laufen kann. Es macht mir auch wenig Miihe, die Vorrate 
nach Hause zu tragen, obwohl sie, da ich immer fiir zwei oder drei Wo
chen einkaufe, ein beachtliches Gewicht haben. Manchmal zweifle ich 
deshalb an meinem Alter und halte es fiir moglich, daB ich die Zeit, die 
ich schon in meiner W ohnung verbringe, falsch gemessen babe. 

Mein letzter Geliebter, um dessentwillen ich mich aus der Welt 
zuriickgezogen babe, hat, als er mich verlieB, seine Brille bei mir verges
sen. Jahrelang trug ich die Brille und verschmolz meine gesunden Augen 
mit seinem Sehfehler zu einer symbiotischen Unscharfe als einer letzten 
Moglichkeit, ihm nahe zu sein. Als die Brille eines Tages, wahrend ich 
mir gerade eine Nudelsuppe mit etwas Hiihnerfleisch kochte, auf den 
SteinfuBboden meiner Kiiche tiel und die Glaser zerbrachen, batten 
meine Augen die ilmen angeborene Scharfsichtigkeit schon verlemt, so 
daB ich die Brille nicht sehr vermiBte. Seitdem liegt sie auf dem kleinen 
Tisch neben meinem Bett, und manchmal, wenn auch immer seltener, 
setze ich sie auf, um zu fiihlen, was mein Geliebter gefiihlt hat, wenn er 
sie trug. 

Ich erinnere mich an meinen Geliebten genau. Ich weiB, wie er aussah, 
wenn er meine W ohnung betrat, zogerlich, mit bemessenen Schritten, 
wie ein Hochspringer, der Anlauf nimmt und den richtigen Absprung
punkt nicht verfehlen darf; ich kann seinem Geruch nachspiiren, als hatte 
er eben erst dieses Zimmer verlassen; ich kann, wenn es dunkel ist und 
ich schon miide werde, fiihlen, wie seine Arme sich um meinen Riicken 
schlieBen. Nur seinen Namen.und warum er mich verlassen hat, babe ich 
vergessen. 

Die erstaunliche Protagonistin und anonyme Ich-Erzahlerin dieses Romans ist eine 
hunderyahrige Frau, die allein aus der Erinherung an ihre spate und einzig bedeu
tende Liebe lebt, die ein halbes Jahrhundert zuriickliegt. Diese Liebe spielt im 
Sommer 1990, dem Jahr der Wiedervereinigung Deutschlands, das fiir sie ganz 
konkret zur Wende ihres Lebens wird. Die Erzahlzeit ist also ungefahr im Jahr 
2040 (!) anzusetzen. 

Was vor dieser groBen Liebe ihr Leben ausmachte, ist ihrem Gedachtnis mehr oder 
weniger entfallen, soweit sie es nicht eigens als erinnemswert gespeichert hat. In 
der erzahlten Zeit klaffen also Erinnerungsliicken, die sie bewuBt herstellt, ein 
anschauliches Beispiel ftir Verdrangung. So kann sie sich z. B. nicht mehr daran 
erinnem, auf welche Weise ihr Ehemann aus ihrem Leben verschwunden ist - und 
auch die WitTen dieser "seltsamen Zeit", wie sie die Epoche nach Offnung der 
Mauer nennt, haben nur fliichtige und schattenhafte Spuren hinter lassen. 
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Demgegeniiber hat sich ihr jede Begegnung mit dem Geliebten ins Gedachtnis ein
gepragt, als ware es gestem ge'.' csen. Dies konnte ihr nur gelingen, indem sie sich, 
seitdem der Geliebte nicht mehr bei ihr ist, gleichsam totgestellt hat: Sie hat keine 
neuen Erfahrungen mehr zugelassen, 01e das Erinnerungsbild ihrer Liebe batten 
verdecken konnen, sich sozusagen das Vergessen selbst verordnet. Es scheint, als 

hatte sie ihr Gefiihl im Stadium der damaligen Liebe konserviert-, nur ihr Korpcr 
ist gealtert. 

Das Objekt dieser auBerordentlichen Liebe, sie nennt ihn jetzt Franz - seinen wirk
lichen Namen hat sie vergessen, als er sie verlieB, ebenso wie den Grund hierfiir -
bleibt merkwiirdig unscharf. Es ist nicht festzustellen, womit der Mann diese 
auBerordentliche Liebe verdient hat, die an Kleists Penthesilea (die auch zitiert 
wird) e1innert. Er, ein verheirateter Mann, von Beruf Biologe, ist aus dem Westen; 
sie lebt als Palaontologin im Osten, die Wiedervereinigung macht ihre Begegnung 

im einem Ostberliner Museum moglich. Mit der hingebungsvollen Liebe der 
Erzahlerin kann Franz allerdings nicht Schritt hal ten. Er erlebt die Beziehung weni
ger intensiv und halt nach wie vor auch zu seiner Frau. DaB das deutsch-deutsche 
Liebespaar nicht in ganzlicher Harmonie zueinander finden kann, liegt aber auch 
an den Irritationen und MiBverstandnissen, bedingt durch die unterschiedlichen Ge
sellschaftssysteme ihrer Herkunft. Es ist dann der Mann, der sich mit kleinen 
Schritten aus der Beziehung l6sen will, woriiber sie in groBe Verzweiflung gerat 
und in Eifersuchtshandlungen verfallt. 

Die "Winen" der damaligen Zeit, in denen sich die Liebesgeschichte abspielt (also 

1990, vor 50 Jahren!), werden nur am Rande dargestellt; aber die Aufmerksarnkeit 
des Lesers wird darauf gelenkt, daB die bffnung der Mauer AuslOser fiir die Be
freiung der verdrangten Liebesfabigkeit der Protagonistin ist (als plotzlicher Anfall 
einer heftigen Krankheit beschrieben, der ihr bisheriges Wahmehmungssytem so

zusagen auf den Kopf stellt). Die Wandlung ihrer Personlichkeit und die Wende in 
ihrem Leben stehen also mit dem Umbruch der Gesellschaft in engstem Zusam
menhang. Gerade in einer Zeit, in der vielen die Identitiitsgrundlage entzogen wird, 

bleibt als Rettung oder Erlosung die Liebe: "Man kann im Leben nichts versaumen 

als die Liebe," so formuliert die Protagonistin ihre Erkenntnis. Fiir Franz bleibt 
diese Aufbruchssituation ohne besondere Bedeutung. Seine Unfahigkeit, leidens
chaftlich zu lie ben, wird ihm jedoch zum Verhangnis: Wie der Leser erst ganz zum 
SchluB des Romans aus einer plOtzlich auftauchenden und ganz und gar 

verdrangten Erinnerung der Erzahlerin erflihrt, t6tet sie ihren Liebhaber, indem sie 
ihn - absichtlich oder nicht - in dem Moment, als er sie verlassen will, unter einen . 
Autobus st6Bt. 
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Die Liebe wird als eine Kraft beschworen, die die Zeitlauf der Geschichte iiberlebt, 
aber sich auch zerstorend auf das BewuBtsein auswirkt. Die zentrale Stellung des 
Motivs "Liebe" iiberrascht manchen Leser. Die Konzentration auf das Aller
personlichste zu Lasten des gesellschaftlich Allgemeinen ist als Darstellungs
methode gerade fiir die Epoche der Wiedervereinigung ungewohnlich. 

Zur zeitlichen Konstruktion der Handlung ein Gedanke, der sich bei der Zusam
menfassung der Romanhandlung aufgedrangt hat: Die Perspektive der hun
dertjahligen Frau, die sich nur noch an die 89 er, 90er Zeit und an Spuren davor 
erinnem kann, verliert im Verlauf des Erzahlens an Bedeutung. Die Rede ist ledig
lich von dieser Zeitspanne der Elinnerung, offen bleibt alles bis zum Jahre 2040 
moglicherweise Geschehene. Damit werden die Erwartungen des Lesers nicht ein
gelOst, der doch geme etwas iiber den im Text gespannten Zeitrahmen erfahren 
mochte, bis ins Jalll' 2040. Die zeitliche Konstruktion wirkt dadurch etwas ange
strengt und gekiinstelt. Man fragt sich nach dem Sinn dieses Kunstgriffs, der dem 
Text mehr Bedeutung auflastet, als er realisiett. 

Bei dem Roman "Heiden wie wir" von Thomas Brussig, aus dem die folgende 
Textpassage entnommen ist, handelt es sich urn eine Aufarbeitung der DDR
Vergangenheit und der Wiedervereinigung, allerdings ohne moralischen Zeigefin
ger, dafiir in ironisch-vetfremdender Weise. 

Wissen Sie, was mein erster konspirativer Auftrag war?- "Kiimmem 
Sie sich urn eine Legende!" Eine Legende! Ich war noch gar nicht tichtig 
bei der Stasi und schon Legende! - Mr. Kitzelstein, es ging darurn, daB 
gewohnliche OffiziersbeweJ;ber jedes Jahr Mitte August zur Offiziers
hochschule eingezogen werden und von dem Tag an Uniform tragen. 
Und ich? Wenn ich nun alte Bekannte treffe, die mich an der Offiziers
hochschule vermutet batten? lch brauchte also eine Legende, die erklart, 
warum ich nicht gleichzeitig mit den anderen Offiziersbewerbem einge
zogen werde. Eine Legende, die mich zu einem anderen macht! Gran
dios! Ein Mann geht durch die Stadt, und keiner weiB, wer er wirklich 
ist? Kennen Sie die Seerauber-Jenny von Brecht? Und sie wissen nicht, 
mit wem sie reden. lch, als lebende Legende unterwegs in histotischer 
Mission, das hatte ich mir schon immer gewiinscht. 

"Und wie lange soli die Legende halten, ich meine, wann kommen Sie 
wieder auf mich zu und ... " 

"Fragen Sie nicht. Alles, was Sie wissen miissen, sagt man Ihnen. Sie 
wissen doch, wo Sie sind." 

Aber meine Legende? Mit welcher Geschichte beginne ich mein Doppel
leben? Ich griibelte tagelang. Wochenlang! Erhole ich mich von einer 
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"iiblen Magengeschichte"? Oder Iieber Bauchspeicheldriise? Galien
blase? Irgendwas, von dem jeder schon mal geh6rt hat, ohne sich genau 
auszukennen. Oder wie ware Eigentlich-darf-ich-nicht-darii.ber
sprechen-also-es-bleibt-unter-uns-ja?, urn dann etwas tiber ein kleines 
Feuerchen in der Offiziersschule zu liigen, das einen ganzen Schlaftrakt 
verwiistete? Aber dann machte ich den Ahnungslosen, eine Rolle, die 
man mir, dem weit und breit schlechtinformiertesten Menschen, jeder
zeit abkauft. Die perfekte Legende: Ich habe keine Ahnung, warum -
aber die haben mich wieder nach Hause geschickt. Die haben acht Na
men aufgerufen und uns neue Einberufungsbefehle per Post verspro
chen. Punkt, aus. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Genau! DaB ich nie 
durchsehe, weiB jeder, der mich kennt. Ich wiirde mich bloB verdachtig 
machen, wenn ich ersch6pfend Auskunft gebe. 

Hauptperson der Geschichte, aus dessen Perspektive die Erzahlung aufgerollt wird, 
ist Thomas Uhlzscht, der an Oskar Matzerath aus Gunter Grass' Blechtrommel 
erinnert: Ein nicht ganz erwachsen gewordener Mann im Alter von ca. 20 J ahren, 
der nie "durchblickt" und in kindlich-naiver Weise dru·ch das System der ehemali
gen DDR stolpert. Fast ohne es zu merken, wird Thomas vom Staatssicherheits
dienst vereinnahmt, bei der auch schon sein Vater beschaftigt ist; seine Tatigkeiten 
fiir die Stasi und auch die unteren Chargen, denen er dort begegnet, scheinen ihm 
jedoch so harmlos und unbedeutend, daB er sie nicht ganz emstnehmen kann. Seine 
pubertaren Phantasien greifen viel weiter aus: Er sieht sich als Held einer 
gefahrlichen Mission, traumt von fiir den Staat iiberaus wichtigen Einsatzen und 
stattet die Oberen, die er nie zu Gesicht bekommt, mit einer Allmacht aus, von der 
er geme anerkannt werden mochte. Als es dann doch ernst wird- er ist an der Ver
haftung eines Biirgerrechtlers beteiligt -, begreift er wiederum nicht, was geschieht, 
so sehr ist er daran gewohnt, sich in einem Kinofilm zu befinden, in dem er die 
Hauptrolle spielt. Er begreift nicht, was er tut und woran er beteiligt ist, umso we
niger, als ihm jede Information vorenthalten wird. Er fungiert nur als Glied in einer 
Kette, die eigentlichen Ziele und Vorgange bleiben ihm vorenthalten: Die Un
durchschaubarkeit des Stasi-Apparats scheint perfekt. 

Sein Eltemhaus, von dem er sich nie richtig abnabelt, spiegelt das System in sei
nem totalitaren und vereinnahmenden Anspruch im Kleinen wieder. Die Wirkun
gen einer autoritaren Erziehung auf den Einzelnen werden gezeigt, der nie "durch
blicken" kann, well ihm nie jemand Einblick gewahrt. Die auf diese Weise 
entstandenen Gefiihle von Schwache und Unterlegenheit werden durch Allmachts
phantasien, besonders im sexuellen Bereich, kompensiert. Es ist erstaunlich, wie
viel Obszonitat hier vorkommt, ohne daB der Text pomographisch wirkt. Ein Ent
wicklungsroman gegen den Strich, denn der lange in seiner Kindheit Stecken-
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gebliebene hat nur durcb ein Wunder (das hier tatsachlicb eintritt und nicbt verra
ten werden soll) die Chance zur Selbstentfaltung. Aucb die Geschehnisse der 
Maueroffnung, die unser Held mehr zufallig miterlebt, erfahren auf diesem Hinter
grund eine lacberlicbe Komponente: Ein Yolk von "Heiden" wie Thomas Ulzscbt 
ist zu einer wahren Revolution nicht in der Lage und ebenso auf ein Wunder ange
wiesen wie Thomas selbst. 

Es ist ein Roman, bei dessen Lekttire man standig lacben muB, der jedocb beim 
Leser, der die tatsacblichen Ereignisse kennt, aucb ein leichtes Scbauern bervor
ruft: Er erlebt diese nocb gar nicht lange zurtickliegende Zeit aus der Perspektive 
eines Menscben mit, der das "Brett" seiner Indoktrinierung "vor dem Kopf" tragt. 
Man empfindet groBe Sympathie fiir den tumben Heiden, und ftihlt sich bei man
chen seiner Erlebnisse an die eigene Jugendproblematik erinnert. Gerade weil die 
Frage nach schuldhaftem Verbalten nicht auftaucht und nirgends oberlehrerhafte 
Anklagen erhoben werden, kann sicb der Leser ungezwungen die Frage vorbalten, 
wie sein VerMltnis zur Stasi wohl ausgeseben hatte. 

zum SchluB folgen zwei Abschnitte aus Irina Liebmanns kurzem Prosatext "Marz, 

Berlin": 

Dber Nacbt ist es wmm drauBen, die Straucber griin, jetzt kriegen die 
Baume scbon Batter, das ist zu frtih. Mittags am Kurfiirstendamm kann 
die Liebmann bei Kranzler drauBen sitzen, Zeitung lesen, Kakao bestel
len, in weiBen Tassen, Stem aus Schlagsahne drauf, der taut in der 
Sonne, und was bier vorbei geht, ist alles in Ordnung, soli alles so sein, 
kann nicht stOren, wenn man nicht will, die Liebmann hat eine Scbuh
spitze, griin, Striimpfe lilabraun, glatt bis zum Knie, das gefallt ihr, ihr 
Bein unterm Marmortisch und die Kakaotasse, vielleicht eine Marlboro 
dazu und der Rauch verteilt sich, wer atmet ihn ein - die einzelnen 
Frauen, die hier so wie sie in der Sonne sitzen an einzelnen Tischen, 
nicbt schlecht bier, das Leben, die Augen schlieBen, am Haus gegentiber 
kann man Nachrichten lesen, es wechselt die Schrift, und das wiederholt 
sich, ES IST JETZT GENAU 12-02. DIE TEMPERATUR IN BERLIN 
18 GRAD. DER HIMMEL UBER BERLIN: WOLKENLOS, warm 
also, lauter blanke Scheiben eines Cafes im Rticken und vor Augen die 
Autos, die Menscben, den Glaskasten tiber dem U-Bahn-Eingang mit 
Schrift drauf, den Mantel tiber dem Arm lauft die Liebmann zum Bahn
bof Zoo. In der Passage ist gm· kein Durcbkommen, also gleich auf der 
StraBe gehn, auf dem Asphalt, guckt dorthin, wo der Btirgersteig 
tiberdacht ist, komisch wie dunkel der Schatten dort, da erkennt sie erst 
Menschen, secbs immer nebeneinander, eine Reihe, die hOrt gar nicht 
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auf, fiihrt zu Treppen, zu ALDI, Iauter Leute in Anoraks stelm dort im 
Dunkeln, wo das Tottoir frei war, hat eine Rumanin, dicker Hintem im 
Bauernrock, Ti.icher aufs Pflaster gelegt, Glaser drauf, reint:reten, sagt 
eine Stimme, das war doch nicht meine, reintreten in den Basar bier, ver
flucht nochmal, vor dem Bahnhof wedeln Manner mit Stapeln von Hun
dertmark-DDR, du, du, Ostmark kaufen, zweiundzwanzig zu hundert, 
willst du tausend, dann zwanzig, zwanzig zu hundert, die versperren die 
Tiiren, wo drinnen in Gruppen die Polen stehen, Nylontaschen und Papp
kartons, wie lange sind sie unterwegs, Ost nach West und zuriick, die 
Pupille auf DurchlaB geschaltet, soli die Welt durchpfeifen diesen Mo
ment, jedenfalls diese bier, Bahnhof Berlin. 

Im Cafe, am Stammtisch, im gelben Licht bringt Eva selber den ersten 
Kaffee und will, daB die Liebmann noch einmal aufsteht, darnit sie sich 
deren Lederkostiim angucken kann, wo gibts das, was kostets, das kauft 
sie sich auch, aber Hinger den Rock, nicht so kurz, und die Liebmann 
steht da und sieht sich lachen in allen Spiegelscheiben, sieht Manne zu
frieden in seiner Tasse riihren und im Hintergrund an der Bar aile Hand
werker, mittags immer, ganz in die Ecke gedriickt der Gemi.isehandler, 
man sieht die St.raBe, die graue Schule da gegeni.iber, h6rt Manne reden, 
der redet und redet immer dasselbe, schnell, sagt er, schnell, wir miissen 
bier schnell abschaffen den Mist und basta. Eva hat eine Musikbox be
stellt, renovieren laBt sie jetzt auch, Manne kriegt neue Maschinen, wir 
sitzen aile schon in den Stattlochern, sagt er und will keinen zweiten 
Kaffee, muB gleich wieder losgehen zu seiner Partei, Material holen, 
nachmittags wird er am S-Balmhof auf der Wiese stehen und alles vertei
len, reden warum denn nicht, sind ja unsere Leute bier, alles Berliner. 
Ach, wir st.reiten uns gleich, sagt die Liebmann, nee warum denn, sagt 
er, es gibt keinen Grund. 

Nochmal rein ins Biiro, Manne schenkt ihr zwei Karten fiir die Wahl
party seiner Partei, da liegt auch der Schirm auf dem Laufer, den er 
nachmittag aufstellen wird CDU CDU CDU steht da schraggeschrieben, 
und wenn, sagt sie, wenn zu W eilmachten wirklich schon zwei Millionen 
Arbeitslose, da mtissen wir durch, sagt er, kramt im Regal, kann die 
Karten nicht finden, aber nun gibst schon mal Volkseigentum, und da 
wollt ihr nur einfach den AnschluB und alles wie driiben, jetzt hat er die 
Karten gefunden- ja und? Ja! Du brauchst mich nicht anzuschreien. Der 
schreit aber - ja! Du bist doch auch da, und jetzt gehst du wieder, na 
dann geh doch, hau ab, wir gehn auch, verstehste? Und wenn ihr nicht 
gewinnt? Dann werden die Lander den AuschluB beant.ragen, die Be
zirke, die Kreisel - Jetzt hater sich auf seinen Drehstuhl plumpsen las
sen, Irina: Du weiBt genau, mein Herz schlagt links. Aber es ist vorbei. 
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Bei diesem autobiographischen Text handelt es sich urn eine Art Bestandsaufnah
me des Befindens der Autorin zur Zeit der ersten freien Wahlen in der DDR nach 
40 Jahren. Die Erziihlerin schafft dabei eine gewisse Distanz zu sich selbst, indem 
sie von sich in der dritten Person spricht, sich "Die Liebmann" nennt. 

Der Text entfaltet sich ausschlieBlich aus dem assoziativen GedankenfluB der 
Erziihlerin, die Handlungssplitter - von einer Geschichte im iiblichen Sinn kann 
man bier nicht sprechen - muB sich der Leser selbst zusammensetzen. Ein mehnna
liges Lesen ist also etforderlich, urn zu verstehen, worum es geht. 

Thema ist eine Art Identitatskrise, ausgelOst durch den Umzug der Autorin nach 
Westberlin, und ihr Versuch, in der fUr sie vollig neuen Lage zurechtzukommen. 
Westberlin scheint die Hoffnung, die sie wohl in diesen Wechsel gesetzt hat, nicht 
einzulOsen. Von naheren Kontakten zu Menschen dort erfahrt man nichts und in 
ihrer Beziehung zu dem Mann, mit dem sie zusammenlebt, herrscht nahezu Kom
munikationslosigkeit. 

Die neu gewonnenen Freiheiten und Moglichkeiten (z.B. am Kurftirstendamm im 
Cafe Kranzler zu sitzen) erweisen sich ebenfalls als nicht befriedigend. Auch im 
Ostteil der Stadt, zu dem es sie immer wieder zieht, beginnt sie sich fremd zu 
fiihlen. Die ihr frtiher vertraute Gegend hat sich rapide verandert, iiberall wird re
noviert und gebaut. Zwischen der Autorin und ihren frtiheren Freunden hat hat sich 
eine sptirbare Kluft aufgetan; Irina Liebmann, die in Ostberlin noch nach Spuren 
eines wiedererstarkenden Sozialismus sucht, kann die veranderte politische Hal
tung ihrer Freunde, die ins konservative Lager umgeschwenkt sind, nicht nachvoll
ziehen. 

Das Bild der Stadt Berlin, durch die der Leser die Autorin auf ihren Wegen beglei
tet, ist kein positives. Auffallig ist die Betonung der Menschenmenge in Ost und 
West- die meisten scheinen unterwegs zu sein, urn Einkaufe zu tatigen oder zu ver
kaufen. Von "Nachkriegszeit" spricht Irina Liebmann am Anfang des Textes ange
sichts der Persilkartons und Kunstledertaschen (womit sie wohl an den Vorgang 
des "Hamsterns" erinnern will). Zu menschlichen Begegnungen kommt es in die
sem Gewiihl nur selten, die Anonymitat der GroBtadt geht bis in die Zweierbezie
hung hinein. 

Die Sprache wirkt merkwtirdig gehetzt, fast atemlos; die Begegnungen und 
Eindrticke sind unvermittelt aneinandergereiht, grammatische Beziehungen werden 
nicht gewahrt, so daB der Leser kaum weiB, wem das hau~ig wechselnde Subjekt 
des Satzes zugeordnet ist. Man hat den Eindruck, daB die Sprache nicht nur den 
Auf- und Umbruch der Stadt Berlin wiederspiegelt, sondern auch den verunsicher
ten Zustand der Autorin. Man fiihlt sich an Doblins Roman "Berlin Alexander-
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platz" erinnert, in dem die GroBstadt Berlin aus der Perspektive eines von den 
Eindrticken der Stadt vollig verangstigten und tiberwaitigten, soeben aus der Haft 
entlassenen Strafgefangenen dargestellt wird. Almlich wie Doblin erweckt auch Iri
na Liebmann durch Anwendung der Montagetechnik- z.B. Einsprengsel von Re
klameschriften, Wetterberichten oder tagespolitischen Nachrichten- den Eindruck 
von Simultaneitat. 

AbschlieBend gefragt: Sind aile diese Texte wirklich von einer Kritik angemessen 
erfaBt, die "Welthaftigkeit" vermiBt, zu wenig "Gegenwartsbezug" sieht, keine Ex
perimente erkennen kann? Meine Lekttireerfahrung la.Bt sich ganz anders zusam
menfassen: Die Texte sind in jeder Hinsicht "prall von Welt", auch im Sexuellen. 
Und sie sind durchaus nicht apolitisch. Gerade der Themenkomplex der Wieder
vereinigung und der Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit spiegelt sich in zahlrei
chen Erzablungen und Romanen wieder. Die Art zu erzahlen ist vielleicht eine an
dere geworden: Weniger plakativ, weniger realistisch-dokumentarisch, daftir indi
vidueller, ironischer, verspielter. 
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Diyalog 97: 69-109 

Vom Elfenbeinturm zum Wachturm: 

Ausblicke auf tiirkische Gedichte und Uberlegungen zur Rolle 
der Lyrik in der Tiirkei* 

Klaus-Detlev Wannig, Mersin 

I 

Ein junger Mann aus Istanbul, der seine ersten Gedichte in ZeitschriftCii herausge

bracht sieht und aus einer Familie stammt, in der das Abfassen von Literatur, auch 

und gerade von Gedichten, sozusagen grassiert, verliebt sich in eine Dame seines 

Bekanntenkreises- und die ist Devrin gazelligi, zarafeti ve kabiliyetiyle me;hur bir 
edebiyatpst (ZEYNEP KERMAN: Osman Fahri. Hayatt ve Siirleri) [Kiiltiir ve 

Turizm Yaymlan: 864], Ankara 1988, S. 7), also "eine fiir ihre SchOnheit, ihre Ele

ganz und fiir ihr Talent bertihmte Literatin" seiner Zeit. 

Ungliicklicherweise ist sie mit einem guten Freund von ihm verheiratet. Der sen

sible Liebhaber hillt sich in dieser Situation fiir derart gefiihrdet, daB er panisch, urn 

einem Nachgeben seiner Schwache vorzubeugen ( denn als solche muB er seine 

Liebe wohl ansehen), aufs Land flieht, bis nach Elaztg, wo er sich im intellektuell 

damals wenig lebendigen Ostanatolien - vielleicht aus einem eigentiimlichen 

Bedfufnis nach Selbstbestrafung? - zur Einsainkiet verurteilt, zu einer Art geisti

gem Fasten. Er ftihrt dort das Leben eines Exilanten, schreibt weiterhin Gedichte 

und padagogische Artikel ftir Zeitungen und Zeitschriften in Istanbul und fallt doch 

mehr und mehr der Verzweiflung anheim, gerade angesichts der Note jenes ver

nachlassigten Landstrichs, die ibn iiberall anspringen, namentlich auf dem Feld der 

Erziehung. Aus Briefen an seine Freunde erfahren wir, daB ibm die vollkommene 

Aussichtslosigkeit aller bisher in diesen wilden Gebieten geleisteten Bildungs

bemiihungen immer schroffer vor Augen tritt. Er beklagt die sefalet-i ahltikiye ve 
sejalet-i fikriye (KERMAN, S. 13), also die Armseligkeit des Verhaltens in der 

* Der Gespriichsweise, zum Abschweifen neigende Duktus des Vortrags, den ich -auf Ein
ladung von Hemn Kage - vor Jahren im Deutschen Kulturinstitut Ankara hielt, ist beibe
halten. • 
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Gemeinschaft und die Armut an Denkfahigkeit, wobei er aber nicht sein Auge 

verschlieBt vor der sejalet-i maddiye, der materiellen Not dort. Er schreibt Gedich
te uber Anatolien, im Jahre 1914 noch kein groBes Thema der tiirkischen Literatur 
(KERMAN, Fahri, S. 114 f., ein zehnstrophiger Text mit dem Titel Anadolu, 

VersmaB: muzari' 5): 

Ey saltanatla gozleri donmii§ olan r;ocuk! 

Gel gor zaldm ir;inde yiizen gamlt milleti! 

Dinlersen evveld onu, senden §ikayeti, 

Sensin onun mUsebbib-i cu vii sefdleti! 

Her giinkii darbeler ona: Ar;hk, O!Um, soguk! 

(Mezraa, 19. K. sani 1330/1914) 

"Ach mit des Reiches Herrlichkeit zugleich dahingegangenes Kind! 

Komm, sieh!, die schwimmt in Finsternissen kummervoll, die Heimat. 

Wenn du sie hOrst erst, tiber dich ist die Beschwerde! 

Du selbst Verursacher von Hunger ihr und Not, 

Der Schlage, die sie taglich treffen: Armut, Killte, Tod!" 

(Ubersetzung, auch aile folgenden, KD Wannig). Das ist nicht der i.ibliche Ton von 

Weinerlichkeit angesichts hOchster· Note des Vaterlands, der aile Welt 

verantwortlich machen will fiir die Leiden des Kriegs. Es wird einmai nicht der 

bOse Feind angeklagt, sondem bier wird in ungewohnlicher Klarsicht der Ttirke 

selbst fiir den Niedergang seines Landes verantwortlich gemacht. Ubrigens 

erschien der Text schon im ersten Jahr des Weltkriegs: So frtihzeitig gab der 

Dichter die Sache des Osmanischen Reiches verloren- vermutlich noch nicht unter 
dem Eindruck der Weltk:tiegsereignisse, sondem aufgrund der damals erst wenige 

Monate zurtickliegenden Kampfe auf dem Balkan und in Nordafrika -, jedenfails 

eine ganz auBerordentliche Stellungnahme, dazu in einem karg geschnittenen 

Gewand der damals gem von Verherrlichung aufgebauschten und zur AuBemng 

von Siegeszuversicht miBbrauchten Poesie, - und von bewundemswerter 

Ehrlichkeit, wenn man sich vor Augen ftihrt, wie unter osmanischer Agide sonst 

militili.ische Niederlagen verarbeitet wurden. 

(So nimmt beispielsweise in der offiziellen Historiographie die Schlacht von 
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Lepanto nur geringen Raum ein; die Niederlage wird als ein Vorkommnis minderer 

Wichtigkeit behandelt und vollig anders bewertet als von den europaischen Chro
nisten damals und heute; die Seeschlacht erhillt in der Darstellung der Osmanen 

eine gewisse Bedeutung hOchstens durch die Tatsache, daB man sofort danach -

und zum Gliick! - dem Ulu~ Ali Reis das Oberkommando tiber die Flotte erteilt 

babe. Diese Flotte muBte freilich erst neu auf Kiel gelegt werden ... ) 

Ganz anders unser unglticklicher Dichter: In der bauerlichen EinOde Anatoliens 

verfaBt er Traueroden tiber gefallene Kameraden des Balkankriegs, darunter seinen 
Halbbruder Ali Nusret (Mersiyeler, zuerst gedruckt in Istanbul 1329/1914 [OZEGE 

13212], jetzt auch bei KERMAN, Fahri, S. 269-285), und findet zu einer 

ausdrucksstarken Anti-Kriegspoesie (u.a. zwei Gedichte mit der Dberschrift Harbe 

Kar~t ["Gegen den Krieg"], KERMAN, S. 55 und 103). Er macht Reisen durch 

Anatolien, dichtet tiber die Ruinen von Hierapolis (KERMAN, S. 83) und viel tiber 

den Tod, auch seinen eigenen (Benim Olumfim, S. 233-35), bis er unter dem Druck 

des gesellschaftlich ihm auferlegten und von ihm selbst verinnerlichten 

Liebesverbots im Moment einer besonders heftigen Krise - klitisch war sein 

Zustand schon lange - sich eine Kugel ins Him schieBt, nicht sterben kann, nach 
Istanbul ins Krankenhaus "La Paix" transportiert wird- all das im Jahr 1920 -, dort 

aber aus delirierenden Phasen nicht mehr erwacht und bald darauf dann doch, 

ungefahr dreiBigjallfig, stirbt. 

Diese dramatische, lange vergessene Geschichte hatte sich von der damaligen 
Literaturszene ganzlich unbemerkt abgespielt. Der Name des Dichters, der 

seinerzeit nur vereinzelt in Zeitschliften aufgetaucht war, ist dann auch tatsachlich 

fiir einen Zeitraum von 70 Jahren Offentlich nie wieder genannt worden: Er lautet 

Osman Fahri - und ist erst vor knapp sechs Jahren durch die Literarhistorikerin 

ZEYNEP KERMAN im Vorwort der erwillmten Ausgabe naher beleuchtet worden. 

Dieser "tiirkische Apollinaire", wie ihn mein Lehrer Hans-Robert Roemer genannt 

hat, stand noch, mehr oder weniger, unter dem EinfluB der damals henschenden 

literarischen Stromung Edebiyat-t Cedide, in der sein alterer Halbbruder Cenab 

Sehabeddin eine bedeutende Rolle spielte; sein zweiter Halbbruder, der schon 

genannte Ali Nusret, war Literturlehrer und Journalist gewesen. Ob und wie weit 

Osman Falui, vielleicht durch die auBergewohnlichen Umstande seines kurzen 

Lebens dazu getrieben, tiber diese Schule und vieles von dem, was in ihrem 
Publikationsorgan Servet-i Ftinun erschien, hinausgekommen ist, ware eine 

Untersuchung wert. 
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Die Frau, urn die sich diese traurige Geschichte rankt, war die Dichterin Siikufe 
Nihal ([B~ar] 1886-1973). Sie machte nicht, wie man hatte erwarten konnen, aus 
diesetn Schicksal eine Story, sondern reiste viele Jahre nach der Affare (auch sie 
brauchte Abstand, brauchte zeitliche Distanz) den Spuren Osman Fahris nach, trieb 
Freunde von ihm auf, brachte Teile seines Nachlasses zusammen und iibergab die 
Texte einer Drone, die literarischen Kreisen nahestand und von der sie wuBte, daB 
ans ihrer Hand die Materialien eines Tages an die richtige Stelle gelangen wiirden. 
purch eine verehrend-liebevolle Spurensicherung und die taktvolle Behandlung 
dieser Hinterlassenschaft einer Liebe - man kann hier den Ausdruck "Beziehung" 
wirldich nicht verwenden- ist ein ergreifendes Zeugnis erhalten, das uns den Stand 
der gesellschaftlichen und literat·ischen Entwicklung im Moment des Scheiterns der 
ostnanischen Staatsidee mit aller Deutlichkeit vor Augen fiihrt. 

Osman Fahri hat im Jahre 1909 ein Sonett geschrieben, in dem ein hamam bticegi 
erschlagen wird, d.h. einfach eine Kiichenschabe; das Tier aber emanzipiert sich in 
diesetn Text zu einer handelnden und leidenden Figur, zur Hauptfigur eines 
Liebesdratnas. Dabei wird dieser Kafer nicht als Kafkasches Ungeziefe·· vorgestellt 
("Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Traumen erwachte, fand er sich 
in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt.", 1915), sondern ganz 
neu gesehen· Als Kreatur voll zitternden Lebens und unsaglicher Liebe. Da ist er, 
eigentlich ein schlanker, brauner, erstaunt urn sich schaueuder Kerl: Er 

" ... klimmt die Wat1d hoch, klimmt und lachelt 

den Blicken zu, die ihn verfolgen werden. 

Er denkt sie ro·glos seiner Leidenschaft gewogen. 

Was fiir eiu Knall.. Man hat mit weiBen Handen, 

weit ausgestreckten, ihn zerquetscht; die Brust lieget off en: 

Auf Stein geworfen blutet heillos jetzt das Herz." 

Dies ist eines der wahnsinnigsten poetischen Selbstportrat.'l iiberhaupt, den 
Liebestod von zarter Hand imaginierend, und sein Dichter, Osman Fahri, gehbrt 
schon deswegen unbedingt in die tiirkische Literaturgeschichte aufgenommen. 
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Bei dieser exemplarischen Neuentdeckung geht es im Grunde urn folgende 

methodische Erwagung: 1st nicht die literarische Szene mit dem Treiben ihrer 
Protagonisten und venneintlichen Randfiguren ein Aspekt nur des Schauspiels, das 

die E~twicklung des literarischen Prozesses einer Epoche insgesamt bietet? Nicht 

immer spielt sich das Entscheidende im Vordergrund ab. Zumindest aus dem 

Blickwinkel eines spateren Betrachters, etwa des Literaturhistorikers, verdient 
manchmal ein Randaspekt besondere Beachtung - kann sogar dann den Charakter 

einer ganzen Szene verandem. 

Insofem konnte es bedenklich scheinen, was uns bier vorschwebt: Ein Bild der 

neueren und neusten tiirkischen Poesie zu zeichnen. Denn jeder Entwurf einer 

literarischen Szene, dem ja die literaturhistorische Dimension noch fehlt, muB 
vorlaufig wirken, erscheinen doch die Akteure und ihr Zusammenspiel je nach dem 

Stand der Forschung in neuem Licht. 

Zur selben Zeit, als namlich der kaum bekannte Osman Fahri pazifistisch getOnte 

Gedichte verfaBte, stand der zwolf Jal1re jiingere, spater zu h6chster Beriihmtheit 

gelangte Nazun Hikmet mit seinen patriotischen Gedichten, die auch er damals in 

Anatolien schrieb, noch ganz in der Tradition der osmanischen Kriegslyrik, aus der 

auch Osman Fahri gekommen war, und Naz1m Hikmet blieb auch einstweilen noch 

bei der vaterlandsverherrlichenden Tendenz dieser Gattung (Beispiele, auch 

deutsch, bei ASIM BEZiRCi: Siirleri ve Destanlan, in: TUrkalerimizden 
Korkuyorlar [Sie haben Angst vor unseren Liedem], Berlin 1977, S. 101 f.). Erst 

mit seinem Studienaufenthalt in Moskau (1922-25) wendet sich Nazun Hikmet, 

von dem spater noch die Rede sein wird, einer Schreibweise zu, die (an 

M~akowskij geschult!) dem sozialistischen Realismus verpflichtet ist, und steuert 
einen intemationalistischen, kla<>Senkampferischen Kurs - mit Herz und 

Unbeugsalllkeit, wenn man so sagen darf. Demgegentiber hatte nun Osman Fahri 

doch ein erstaunliches Stiick ganz anders engagierter Literatur vorausgeleistet, was 

besonders deutlich wird im Kontrast zu der iibrigen Produkti6n der Zeit, fiir- die auf 
seiten einer national ~efarbten Dichtung der Name Mehmet Emin [Yurdakul], steht 

und auf Seiten einer mehr der Tradition der islamischen Kultur zuneigenden 

Dichtung der Name Mehmet Akif [Ersoy], wahrend fiir eine ganz andere Richtung, 

die asthetisierende Poesie, der Name Ahmet Ha§ims verkiirzend zu nennen ist, 

dessen Lyrikband Gal Saatleri ("Seestunden") 1921 erschien. 

Den Blick aus dem Westen ziehen weniger Mehmet Emin oder Mehmet Akif an. 

Urn zu sehen, wie der Stand der asthetischen Mittel ist, eignen sich die Texte 
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Ha§imS besser, in denen es nicht urn die Dinge der auBeren Welt geht, sondem urn 

die TI1emen Liebe, Melancholie, Abglanz einer verfallenden Welt. Ha§ims Texte 

ringen nicht urn ein Engagement, propagieren nicht Tendenzen und wollen keine 

Partei ergreifen. In ihnen geht es urn die feinsinnigen Ausdrucksnuancen einer 

poetischen Weltsicht, in schwierig-symbolistischem Stil, schwermtitig (ohne 

religiosen Anstrich) und voll von abgewandelten 'orientalischen' Motiven (Garten, 

Rose, Nachtigal!): Eine nicht nur auf dem Feld der tlirkischen Verskunst fiihrende 

Leinustung, sondem dartiber hinaus wohl ein herausragendes Zeugnis des L'art 

pour l'art. lch setze hierher den Anfang des langeren Gedichts Yollar ("Die 

StraBen") aus KENAN AKYUZ' Anthologie: Batt Tesirinde Turk Siir Antolojisi, 
s. 544 f.: 

"Mit der Melancholie einer Lampe 

kleingedreht: Die Abendsonne am goldenen Himmelsstrich. 

Geloscht auf den Seen das ans Weinen gemahnende Spiegeln 

durch die ruhige Rlickkunft der Nacht... 

StraBen, 

die, ohne Menscben, ins Leere gehn, absolut. 

StraBen-

und jede ward eine Linie der Stille., 

auf dem staubigen Busen des Abends." 

Und die bertihmte "Treppe" (aus Piyale, 1909): 

"Langsam hinanschreiten wirst du, gemach, diese Treppe, 

sonnenfarbene Blatter am Saum dir zuhauf, 

und eine Zeitlang schauen mit Tranen zum Ather auf. 

Die Wasser verblichen; dein Antlitz, ganz Leinwand, verblaBt. 

Den gltihroten Himmel sieh, da es Abend wird. 
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Geneigt zm· Erde vergieBen endlos die Rosen ihr Blut. 

Auf Zweigen wie Flammen halten sich blutige Nachtigallen. 

Verbrannten die Wasser, daB Marmor schon Bronze gleicht? 

Dies ist geheimes Sprechen, das die Seele erfiillt: 

Den gliihroten Himmel sieh, da es Abend wird." 

Hierher geh6rt der Hinweis auf Y ahya Kemals Gedicht Ses ("Stimme''), ebenfalls 

1921 veroffentlicht, Ha~ims Lyrik zumindest nahestehend; fiir den etwas herberen 

Stil Y ahya Kemals ein thematisch verwandtes Beispiel: Hazan ("Herbst", AKYUZ, 

s. 621): 

"AmEnde bleibt nicht das Entziicken, bleiben diese Tage nicht; 

nicht im Gedachtnis bleibt die Liebste, der Ausgang bleibt in Frage nicht. 

1m letzten Abschnitt unsres Abends voll einsamer Melancholie 

bleibt an die Rosezeit gemahnend, lediglich im Glase Licht." 

Zum Vergleich ein paar Verse des friihen Stefan George (Werke. Ausgabe in vier 

Banden, Miinchen 1983): 

"Den kiesel trostet deines kleides saum" 

"Den blauen Atlas in dem lagerzelt 

Bedecken goldene mond- und stemenziige. 

Auf einen sockel sind am Saum gestellt 
l 

Die malachit- und alabasterkriige." 

("Nachthymne", I. c., S. 17) 

(I. c., s. 16) 

Es sollte noch bis zum Erscheinen von Nazim Hikmets erstem Gedichtband dauem 
(1929: 835 Sattr ["835 Zeilen"]), bis "die Sangart iiberhaupt eine andere" wurde, 

mit einem Wort HOlderlins zu sprechen. 
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Aber gehen wir noch nicht in die verschiedenen Dichterschulen, lassen wir die 

Stromungen noch auBer acht, mit denen schlieBlich doch sortierend gearbeitet 
werden muB! Bleiben wir noch einen Moment bei unserer Frage, woran man 
erkennen kann, was die literarische Szene einer Epoche bestimmt, und wie man sie 
treffend kennzeichnen kann. Die Hauptrichtungen, die Trends, das sind 
Abstraktionen, denen immer wieder einzelne Autoren entgegenstehen, die nicht ins 
Bild passen und bisweilen eine neue Perspektive oder zumindest eine differenzierte 

Sicht erforderlich machen. Ist tiberhaupt einem Beobachter zeitnaher literarischer 
Entwicklungen mehr moglich, als - unter tunlichst geringer Verkennung - ein paar 

Griindziige aufzuzeigen und auf da<> Urteil der Literarurgeschichte zu warten, also 
in der Regel sehr lange? Und das mit wenig mehr als der Hoffnung, sich nicht in 
jedem Punkt widerlegt zu finden? Sieht sich aber stets nur der einzelne Betrachter 
einer literarischen Szene widerlegt, fallt nicht auch die Literaturgeschichte selber 
revisionsbedtirftige Urteile? Mir scheint, die Literaturgeschichte sei insgesamt 
nichts anderes als die dauemde Revision ihrer Urteile, dabei selten eine 
vollstandige . Umwertung, aber doch ein unaufhorlich differenzierendes 

Neubewerten und Neugewichten. 

Darin liegt ein Trost fiir die folgenden, teils dnrchaus zur Literaturgeschicte 
ftihrenden Uberlegungen dieses Beitrag, zugleich auch die Relativierung der zu 

erwartenden Ergebnisse. 

II 

Beginnen wir mit einer einfachen Beobachtung. In der Tiirkei begegnen einem 

heute in Zeitungen und Zeitschriften iiberall Verse, massenhaft Verse, in den 

BuchHiden Lyrikbande zuhauf, an den Raki-Tischen zitierte Verse, Verse im 
Radio, im Femsehen ·- dort zuweilen in einem etwas oligen Deklamationsstil 
vorgetragen -,Verse auf Platten, hauptsachlich aber auf Kassetten. In einem ganz 
iiben·aschenden MaB gehbren Gedichte in das offentliche Leben, und wer seinen 
Sinn nicht vor der Realit:'it verschlieBt - der Realit:c'it der Verse! - und sich nicht 
etwa in eine Welt aus Nachrichten, Formeln, Daten und Bilanzen znriickzieht wie 

in einen Bunker, der trifft auf Verse und Zitate, der hbrt iiber Dichtung reden und 
hOrt Dichter Reden halten, bekommt Verse vielleicht geschenkt, bekommt 
jedenfalls seinen Teil an Versen ab. Ja, man wird nicht verschont von 

Versvergleichen, -analysen und -kritiken, es ist ein unablassiger ProzeB, am 
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intensivsten geftihrt in den zahlreichen Literaturzeitschriften (von denen freilich 

immmer wieder einige eingehen), und anUiBlich zahlreicher Treffen von Dichtem 
bei Signierstunden, Lesungen oder anderen Veranstaltungen wie 
Podiumsdiskussionen, Kongressen und Buchmessen (Istanbul, Ankara). 

Mag diese Beobachtng sehr stark auf die Verhaltnisse in den Zentren abzielen, so 
gilt sie doch unter dem Aspekt der volkstiimlichen Dichtung auch fiir die Provinz. 
Als beispielsweise die Stadt Erzincan im Marz 1992 emeut von einem schweren 
Erdbeben heimgesucht worden war, vollzog sich die Verarbeitung der 

Katastrophensiuation und die Rtickkehr zum normalen Leben auch durch das 
spontane Herstellen von Versen. Es entstanden zahlreiche volkstiimliche Gedichte; 
schon kurz darauf fand sich eine Sammlung davon gedruckt ( Erzincan 'm Goz 
Ya~lan. Deprem Agzt ve Destanlan . Hazrrlayan: RUHi KARA, Ankara 1993); 
das Band enthalt auch Texte tiber das groBe Erzincaner Beben von 1939, u.a. von 

Nazun Hikmet und A§lk: Veysel) und ein zweiter Band ist bald danach erschienen. 

Ftir die Stadt Istanbul ist charakteristisch, daB immer wieder Gedichte tiber das 

Leben und die Atmosphare der Stadt entstehen, ein suggestives Thema mit Ianger 
literatischer Tradition, und diese Texte werden gesammelt und herausgegeben in 
eigens der Stadt gewidmeten Anthologien, wahrend auBerhalb der modemistisch 
beeinfluBten Kulturzentren eine besonders volksnahe Kunst des Verseschmiedens 
und V erseverbreitens, nllinlich das Lied, seine Domane hat. Es gibt tatsachlich 
noch den Volkssanger, der in den traditionellen Liedformen zu Gegenwartsfragen 
Stellung nimmt, es gibt sogar den offentlichen Sangerwettstreit noch, in dem der 
eine Sanger den anderen improvisierend auszustechen sucht (Ieicht zu verfolgen 
alljahrlich im' Gtilhane Park von Istanbul). Ein Beispiel fiir einen solchen 
Wettstreit, ausgetragen in Berlin (!), dokumentierte URSULA REINHARD: 
Sanger und Poeten mit der Laute. Berlin 1989 (mit TIAGO DE OLIVEIRA 
PINTO), S. 60 f. (das Buch entha.It auch zwei Kassetten mit Liedem dieser {i~zk 

genanten Sanger). Wie fern liegen doch - fiir Deutschland gesprochen - die Tage 
der Meistersinger! 

Verse kommen - eine Art Pilzgeflecht der Kommunikation - nicht nur in 
auBergewohnlich hohen Neuaflagen vor (Ahmed Atifs Gedichtband Hasretinden 
Prangalar Eskittim ["Ketten zerschliB ich aus Sehnsucht nach dir"] aus dem Jahr 
1968 war 1989 in der 23. Auflage, 1994 in der 34. erschienen, ein 
auBergewohnlicher Rekord!), sondem auch an ftir uns Deutsche ganz ungewohnter 
Stelle, z. B. in Zeitungsanzeigen zur Erinnnerung an Verstorbene. Verwandte oder 

77 



Freunde machen diese Texte oft selbst und veroffentlichen sie, auch mit einem 
Portraitphoto, zur ehrenden Erinnerung des Toten. Ein Beispiel aus Cumhuriyet 

Gazetesi (1. Nisan 1990, S. 8): 

Toroslarm etegindekilfskender'in fehrinde/ 

Bir akrebin parmagmdan ftkmca oliim/ Dtifiip topragt operkenl 

Koca bir hasret btrakan I 0 yigidi ne soruyorsun banal 

Git, gecekondularda yafayan !Kadm ve {;Ocuklara sor!. ... 

"An den AusHiufem des Taurus,/ in der Stadt Alexanders [iskenderun] /als aus dem 
Finger eines Skotpions hervorbrach der Tod, I nach ihm, der niederstfuzend den 

Boden kiiBte/ eine groBe Sehnsucht hinterlassend/ -was fragst du nach dem Heiden 

mich, I geh, frag die in den tiber Nacht errichteten Baracken lebenden, I Frau und 

Kinder/ ... " 

Oder das Lied mit dem Refrain Yigidim aslamm burda yattyor (B. R. Eytiboglu), 

das in den zahlreichen Anzeigen zur Ermordung des Autors Ugur Mumcu im 
Frtihjahr 1993 aufzufinden war. Dies eutspricht, der Intention nach, wenn auch 

nicht immer in der Frorm, der Tradition der Trauerlieder ( agtt), wie wir sie aus der 

volksttimlicben Dichtung Anatoliens als eigene Gattung kennen. Verse tiberall! 

Wir lesen sie an der Wand eines neu eingerichteten Privatmuseums, wo auf einer 

Messingplatte, gereimt und in gebltimtem Stil, das Lob der Stiftetin festgebalten 

wird. Man begegnet versescbreibenden Politikern ebenso wie politisierenden 

Lyrikern, die als Zeitungskolumnisten zu den verscbiedensten Themen sich auBern, 

und die niemand nach einem Examen oder sonstigem Ausweis je gefragt hat. 

Wiirden wir aber in Deutschland etwa von Karl Krolow eine Kolumne tiber 

Auslandsverschuldung lesen, Peter Rtihmkorf tiber Inflation? Da akzeptiert man in 

der Tfukei ganz unvoreingenommen die Sicht der A vantgarde. Melih Cevdet 

Anday schreibt in Cumburiyet tiber die disperatesten Themen und informiert, 

belehrt und regt an, z.T. durch Verszitate. Refik Durba§ fahrt nach 

Nordostanatolien und schreibt einen Reisebericht dariiber, einen Einspalter mit 
Photos vom <;tldtr-See Cumhuriyet Dergi, Sayt212, 1. Nisan 1990, S. 15). Seben 

wir das einmal an! Der Text baut sich so auf: Die Einleitung bildet ein Vers von 
Metin Eloglu: 

Kar tftr, tfttlr da ("Schnee leuchtet, und erleuchtet auch"), 

und der Berichterstatter benutzt das Bild im weiteren zur Charakterisierung der von 
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ibm besuchten Landschaft. Den nachsten Absatz gestaltet der Journalist, ja, man 

enat es, er ist natiirlich selbst Lyriker, aus einer fiinfzeiligen Strophe von Ahmet 

Muhip Dtranas: 

"Ne sabahttr bu mavilik ne ak~am! 

Uyandtrmayzn beni, uyanamam. 

Kaybolmu~ sevdikleriniz a~kma 

Allah a~kma, gok deniz a~kma 

Yagsm kar UstUmUze buram buram ... 

"Weder ist Morgen dies Blau, noch Abend! 

Weckt mich nicht auf, ich werde nicht wach. 

Urn aller Geliebten, die ihr verloren habt, 

urn Gottes, Himmels, des Meeres willen, 

soH Schnee auf uns fallen gemach, gemach ... " 

Es folgen drei kurze Absatze ohne Versifiziertes. 1m vorletzten Absatz allerdings 

wieder ein Vers, diesmal von Hilmi Yavuz: 

Gok dedigin iki ku~un arast 

("Was du Himmel nennst: zwischen zwei Vogeln Raum", aus "Bakt§ Ku§u" 

[1969], jetzt in: Hazan Ki En (:ok Yakt~andtr Bize, S. 33) - mit deutlicher 

Parallele zu dem Gedicht Dogu von Cahit Kiilebi (auf diesen Text nimmt so gar ein 

ganzer Gedichtband von Hilmi Yavuz Bezug), wo es heiBt: 

Gut dedigin orda ktr {:i{:egidir ("Was du Rose nennst, ist die Feldblume 

dort" BUtlin Siirleri, 2. BasiiD, S. 226; von Cahit Kiilebi sind unter dem Titel: TUrk 
Mavisi, Berlin 1994, ausgewahlte Gedichte auch in deutscher Ubersetzung 

erschienen.) Solche lyrisch angereicherten Berichte lesen wir in unseren 

iibenegionalen Tageszeitungen nicht. Das paBte wohl in kein Redaktionskonzept, 

auch nicht in das eines deutschen Reisebuchverlags, beispielsweise in die Reihe 

"Roter Rucksack"! Dabei haben wir in der Tat einen sehr erhellenden Reisebericht 
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vor uns, der neben Temparatur- und geographischen Angaben auch fiir Meldungen 

etwa tiber ein Fischrestaurant Platz hat und, formbewuBt, mit dem eingangs 

zitierten Vers von Metin Eloglu auch wieder schlieBt. 

An anderer Stelle (Cumhuriyet Dergi vom 8. 4. 90) zitiert Durb~, tiber die Stadt 
Kars belichtend, eine Strophe des seinerzeit unlangst verstorbenen Dichters Cemal 

Stireya. Interessant iibrigens, wie "der Osten", also da-; karge Ostanatolien, den 

Dichtem als Stoff ans Herz gewachsen ist! Bei naherem Hinselm zeigt sich, daB 
viele von dorth:;r stammen. Da die groBten Probleme der Tiirkei ja anatolische 
Probleme sind, nimmt es nicht wunder, daB Anatolien in den ttirkischen Gedichten 

eine groBe Rolle spielt, eine grOBere sicherlich, als dies im BewuBtsein der Ttirken 

allgemein der Fall ist. 

Ein weiteres Zeichen fiir die Vitalitat der lyrischen Dichtung ist das Reagieren auf 

die Verse anderer, die Intertextualitat. So nennt die Literaturwissenschaft, was 

zuvor als 'Pilzgeflecht der Kommunikation' bezeichnet wurde. Verse also als etwas 

Reagierendes, Lebendiges! Viele Leute bei uns sehen Gedichte als etwas Museales, 

leblos Gewordenes an; manche sehen niemals Verse an. Auch die Diskussion des 

Themas, ob die "Herrschaft der Verse" eimnal zu Ende ginge, ob die Lyrik in der 

modemen Gesellschaft ihren friiher so wichtigen Platz behaupten konne - ( diese 

Diskussion kam im Jahre 1990 auf), ist ein Beweis fiir die Vitalitat der Poesie in 

der Ttirkei; mag ihre Rolle sich anderen, Verse werden hier noch lange Zeit 

brisante Themen, wichtige Inha!te, kollektive Stimmungen und kritische 

Einstellung transportieren. 

Noch folgendes sei zur Rolle der Lyrik im Alltag hinzugesetzt: Man zitiert bier 

gem Verse aus dem Kopf und scheut sich dabei nicht einzugestehen, daB man die 

Stelle nicht wiederfindet, gar nicht angeben kann. Die Quelle ist weniger wichtig 

als der Vers, den man anbringen will. Mag selbst der Wortlaut nicht immer 

stimmen oder dem kommunikativen Erfordemis je angepaBt worden sein - die 

Treue gilt nicht dem Buchstaben, sondem der Welt und Wirklichkeitsweite der 

Verse tiberhaupt. Datin zeigt sich eine praxisnal1e, lebendige Beziehung zum 

Literatischen, die auf den unmittelbm·en Gebrauch der Texte aus ist. Wie gut kann 

es tun, wenn ein qualvoll-steifes Beisammensein von Leuten, denen die 

Kommunikation nicht recht gelingt, die also bloB Konversation machen, 

unterbrochen und erhellt wird durch ein Ziat, einen Blitz, der die Situation bereit 
macht fi.ir das Unkonventionelle: Gogsu zzgaralt kadzn I kalk artzk ... ("Frau mit 

der grillheiBen Brust, steh endlich auf...") So konnte ein guter Abend anfangen, 
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und so beginnt ein Gedicht von Seyyit Nezir (aus: Dag KtJylerinin Kadmma Ovgii, 
in seinem Gedichtband Bana Bir Senaryo Yaz Dediydin: Meseta Papalina, Istanbul 
1993, S. 194). Ein Zitat, in seiner alles andere ausschieBenden Kompaktheit, ist das 

sicherste Mittel gegen die Frage nach dem gestrigen Femsehen. Wieviele 

zitatkundige Freunde und Bekannte babe ich in solchen Situationen schon dankbar 

als Retter empfunden! 

III 

Die am meisten geraffte und tibersichtliche Darstellung der modemen tiirkischen 

Literatur, diejenige von KENAN AKYUZ in Tiirk Ansiklopedisi (Faszikel 257 f.) 

kommt nach einleitenden Bemerkungen, die sich auf die Erneuerung der tiirkischen 

Literatur des 19. Jh.s im Zuge der Neuordnung, der Tanzimat-l Hayriye beziehen, 

auf die franzosische Literatur als das damalige V orbild der osmanischen Autoren 

zu sprechen und nennt dann zwei einfluBreiche theoretische Arbeiten, die eine von 

Namik Kemal, namlich "Einige Uberlegungen tiber die Literatur in osmanischer 

Sprache" (1866), und die andere von Ziya Pascha: "Unsere Poesie und die 

Prosastilkunde" (in§a'), zwei Jahre danach erschienen. Im folgenden spricht 

AKYUZ dann zuerst tiber die sich wandelnde Stilrichtung in der Poesie, handelt 

dann Drama, Roman und die tibrigen Gattungen ab, wendet sich der Epoche der 

Edebiyat-z Cedide ("Neue Literatur") zu und charakterisiert sie als die Literatur 

der Servet-i Fiinuncular, einer Gruppe von zehn Lyrikern, fiinf Prosaisten und 

einem Kritiker, die sich als Interessengemeinschaft in der gleichnamigen 

Wochenzeitung (1896, im 5. Jahrgang des Blattes, mit Erscheinen der Nummer 

256) ein Podium geschaffen batten. Auch diese Epochendarstellung beginnt 

AKYUZ mit der Poesie, wobei er den Protagonisten dieser Gruppe, Tevfik Fikret, 

vorstellt und zu dessen Rolle bemerkt: "Er ist derjenige, der aus der tiirkischen 

Poesie auch die letzten Ubeneste der Divan-Poesie tilgt und an die Stelle der diese 

Lyrik behen-schenden Doppelverse die Henschaft des einzelnen Verses setzt 

(mtSTa hakimiyeti), der ein groBes Interesse an Dichtung in westlicher Manier 

wachruft, der zur Form des 'Freien Verses' hinftihrt ... " ("serbest naz1m" ;ekline 
sokan, TiiA, Fas. 257, S. 143). 

Das Vorgehen von KENAN AKYUZ ist wohlbegriindet; viele andere, die tiber die 

ttirkische Literatur informieren, meinen sogar, wenn sie tiber Lyrik sprechen, die 

Literatur allgemein; ja manchmal steht Lyrik sogar fiir Kunst tiberhaupt, wenn es, 
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wie in den zahlreichen Kiinstlerinterviews der tiirkischen Presse, urn die 

Diskussion asthetischer Fragen geht. Auch in Europa batten, seit den 50er Jahren, 
poetologische Fragestellungen lange Zeit die Diskussion urn die Asthetik der 
Modeme bestimmt. Das so griffig Fmmale der Lyrik, ihre ins Auge springende 

Struktur, wirkte dann auch auf den von der Ethnologie ausgehenden 
su·ukturalismus anziehend und belebte diese kiihle Beschreibungslust, die der 
strukturalistischen Tatigkeit nun einmal innewohnt. Zur tiirkischen Poesie iibrigens 

haben sich auch und gerade deutsche Turkologen hingezogen gefiihlt, als 
tJbersetzer und Vermittler: OTTO SPIES ist bier zu nennen, ANNEMARIE 
SCHIMMEL (von der eine wohlfeile, in der Tiirkei gedmckte Anthologie 

ubersetzter Gedichte vorliegt), FRANZ TAESCHNER (der auch altere Texte 
mustergilltig ediert und iibersetzt hat), - und von dem fiir die Tiirkei zusandigen 
Redakteur der Frankkfurter Allgemeinen Zeitung, WOLFGANG GUNTER 
LERCH, gibt es gleichfalls einen literaturgeschichtlichen Aufsatz unter dem Titel: 
Neunhundert Jahre ttirkische Lyrik (Deutsch-Tiirkische Gesellschaft, Mitteilungen 
[1982], Heft 105, S. 23-26). Auch ich halte das Siir att , den Pegasos in der Tiirkei, 

fiir das beste Pferd im Stall. 

Der Gang der Geschichte der tiirkischen Literatur macht es offenkundig, daB die 
Poesie tiber J ahrhunderte hin die wichtigste Gattung gewesen ist. Das zeigen uns 
die literaturgeschichtlichen Aufzeichnungen der Osmanenzeit (tezkire), in die 

Goethe bereits Einblick* hatte und die tiber Jahrhundette hinweg, sogar in 
Offentlichem Auftrag (also auskOmmlich besoldetl), biographische Daten von 

Dichtem und eine Auswalll ihrer besten Verse fiir uns festgehalten haben. Unter 
den literarischen Gattungen - es ab keine genuin tiirkische Dramen- und 
Romanliteratur bis ins 19. Jh. - spielte eine Gattung, natiirlich eine lyrische, die 

Hauptrolle, unangefochten, wie der erste Blick zeigt: die Ghaseldichtung. 

In diesen gar nicht einmal langen, aus Doppelversen mit einem durchgehenden 
Reim artifiziell konstruierten Texten geht es urn das AusschOpfen eines 
traditionellen Vorrats (und Angebotsl) an rhetorischen Figuren innerhalb einer 

durchweg auf Liebe, W ein und Innerlichkeit reduzierten bzw. konzentrierten 
Motivwelt. Diese Ghaseldichtung stellte das Mustergenre der alteren Literatur dar, 

der sogenannten Divan-Literatur, und erfiillte eine Reihe wichtiger kultur- und 

* zu diesem Aspekt K.-D. W ANN(<} Die osmanische Vorlage zu Goethes Gedicht 'Lese
buch'. in: XXIV. Deutscher Orientalistentag, ausgewiihlte Vortriige, hg. von WERNER 
DIE.;! und ABDOLDJAVAD FALATURI, Stuttgart" 1990, S. 351-364. 
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gesellschaftspolitischer Funktionen (vorztiglich dazu: WALTER G. ANDREWS: 

Poetry's Voice, Society's Song. Seattle und London, 1985), nicht zuletzt diejenige 
der Ausbildung der feinen Sitten, der geschliffenen Rede und einer gewissen 
Galanterie, die es ·allerdings im offentlichnen Leben, also besonders im politischen 

Geschehen des Serails (oder im meclis) ganz ohne Beteiligung und 
Rticksichtnahme auf die Anwesenheit von Frauen aufrechtzuerhalten galt: Keine 
ganz leichte Aufgabe mithin (man setlle sich die mittelalterliche Lyrik Frankreichs 

ohne die eminent ~esellschaftliche Rolle der Frau darin vor; abgesehen davon, daB 

man sich so etwas schlecht vorstellen kann, gewinnt man doch eine Idee davon 
davon, was Diva:n-Poesie ist!). 

Erst die neuere Forschung nimmt das Zusammenspiel der Funktionen der 
Divan-Dichtung iiberhaupt in den Blick. Zugang zu einer angemessenen 
Bewerturng dieser oft als homoerotisch-schmachtend abgetanen Divan-Lyrik, die 

Herrscherlob und Selbstrtihmung mit fmgierten Liebesgesllindnissen und dem 
Wunsch nach Belohnung zu einer raffinierten Komposition verweben kann, wird 
man erst dann finden, wenn iiberhaupt die Literatur der Osmanen in der Forschung 

den ihr gebiihrenden Stellenwert einnimmt. Momentan steht die Beschaftigung mit 
dieser Literatur noch immer nicht im Mittelpunkt des Interesses der Turkologie. 
Und doch hat sich aus dieser Litearatur direkt der Obergang zur ttirkischen 

Modeme vvllzogen. Ein Bild des Selbstversllindnisses der osmanischen 
Gesellschaft wird wohl doch erst dann vollstandig, wenn neben der reichlich 
florierenden Erforschung der osmanischen Wirtschaftsgeschichte, des 

Kanzleiwesens oder anderer gesellscha:ftlicher Hervorbringungen der Lebensweise 
unter dem Halbmond (wie ausgiebig wird nicht im Bereich der 

Provinzialverwaltung geforscht!) einmal etwas anderes untersucht wird, namlich 
die in der Literatur sich auspdigenden Geisteshaltungen, die Mentalillit, die Welt 
der Projektionen und Fiktionen; dies dtirfte tatsachlich tiber das aus den Akten, 
Urkunden und Kanzleiheften (defter) resultierende Wissen hinaus Erkenntnisse 

iiber die vielschichtige, multikulturelle Struktur des Osmanischen Reiches. zutage 
fordern. Blickt man einmal auf so interessante Dinge wie das Fehlen des 
weiblichen Korrektivs im offentlichen Leben und untersucht die Auswirkungen 

eines derartigen Defizits sowohl auf den Common sense (mit dem Resultat 

gewisser Ungezogenheiten noch heute) wie auf die Literatur - das er gabe die 
erganzenden Materialien zu dem Problem, was tiberhaupt die Kultur des 

Osmanischen Reichs ausgemacht hat, eines Reichs, das einige Jahrhunderte lang 
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als Gegner der europilischen Machte doch immerhin europabezogene Politik 

betrieben hat. 

Die modeme tiirkische Lyrik stammt also zu einem nicht geringen Teil auch aus 
dieser Divan-Lylik her; eine andere Wurzel, auf die wir spater, bei den Liedem 

namlich, kommen, ist die volkstiimliche Dichtung, und natiirlich hat die 

europaische Modeme mittlerweile einen behenschenden EinfluB auf die neuere 

Produktion genommen. 

W enn man also die Literatur als Reflex ion gesellschaftlicher Prozesse ernst nirnmt, 

wird man das Osmanische Reich auch anhand seiner literarischen Zeugnisse 

betrachten miissen und zu seiner Entwicklung bzw. Stagnation gerade die 

literarischen Gattungen heranzuziehen haben. GewiB hat es eine hochdifferenzierte 

Verwaltung und Wirtschaft gegeben; aber wir wiirden gem genauer wissen, wie 

sich dies auf das Leben, auf die Kunst damals ausgewirkt hat. Feigen werden 

immer gekauft, aber ob einer ein Ghasel oder ein Sonett schreibt, darin liegt 

historische Perspektive. Und gar bei einem Sonett tiber Feigen. Hier winke ich 

wohl vom Elfenbeinturm. 

Gesagt werden muB: Literatur ist nicht das miiBige Spiel verzartelter Geister und 

abgehobener Seelen, sondem ein Gradmesser des Denkens und des Lebensgefiihls 

einer Epoche, der osmanischen sowohl wie der unseren - vielleicht ein wichtiger 
Gradmesser, an dem es sich lohnt, Erkenntnisse abzulesen, Erkenntnisse, die nicht 

als Information tiber irgendetwas beliebig im W arenverkehr Austauschbares 

verschwinden, sondem ausgewerte'i werden sollten fiir die Antwort auf die Frage: 
"Warum Ieben wir, und wie konnen wir besser, d.h. richtig Ieben?"; und war nicht 

das einmal der Ausgangspukt aller Denkbemiihungen? 

IV 

Fiir die tiirkische Literatur hat also das Gedicht, bis vor wenige Jahre vollig 
unbestritten - auf die neue kontroverse Diskussion komme ich noch zu sprechen -

eine entscheidende, initiale Wirkung geiibt: In der Ideenvermittlung, irn Ausdruck 

und Austausch solidarischen Lebensgefiihls, in der Erprobung· avancierter 

asthetischer Mittel und schlieBlich als Medium derjenigen Intention, die sich noch 

irnmer, resistent gegen den Video- und Kabelabend, an der sprachlichenGestaltung 

der Welt, an der Sprache des Gestaltens abarbeitet. 
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Angesichts all dessen hat der Dichter ATAOL BEHRAMOGLU vollkommen 

recht, wenn er auf einer Tagung in Paris sagt (Kavram 4, 1989, s. 16): "Turkiye'de 

~airlik edebiyattn htila oncu sayzlabilecek ve en rok urun verilen dalldtr." (in der 

Tiirkei ist die Poesie der noch immer fiihrende und die meisten Friichte tmgende 

Zweig). In die gleich Kerbe schlagt CAN YUCEL, wenn er 1989 eine 

Proklamation mit folgende Worten einleitet (Nokta, 24. Arahk 1989, S. 95): "Bu 

Ulkenin en has sanat turu olan ~iir .. :" (die diesem Land in htichstem MaB 

eigentiimliche Kunstgattung, die Poesie ... ). Acht Poeten unterzeichneten neben 

Yiicel; die Namen: Atif Damar, Cemal Siireya, Cevat <;;apan, Ataol Behramoglu, 

Refik Durba§, Erdal Alova, Turgay Fi§eks;i, Kiis;iik iskender. 

Einen Moment noch miissen wir uns vergegenwartigen, was es vor 70 Jahren fiir 

die tiirkischen Literaten hieB, daB das Osmanische Reich plOtzlich nicht mehr 

besteht, und was es fiir die tiirkische Literatur und ihre Leser bedeutet hat, daB das 

'Sultanat der Ghaselen' damals abrupt aufgehoben wurde. Mit einem Blick auf die 

deutsche Literatur ware festzuhalten, daB eine bestimmte Ausdrucksform der 
Poesie, die Tradition der Goetheschen Erlebnislyrik beispielsweise - und mit ihr ein 

betraglicher Anteil des Wortschatzes! - in kiirzester Zeit radikal auBer Kurs 

geriete. Ich wage folgenden Vergleich: Die Neuerungen Atatiirks in der politischen 

Geschicht des Landes haben in der Literatur eine Parallele: Das dichterische Werk 

NaZlm Hikmets. Setzen wir mit unserer Oberlegung an diesem Ausgangspunkt an, 
so ergibt sich fiir die Periodisierung der tiirkischen Lyrik, also wohl auch fiir die 

tiirkische Literatur insgesamt, ein signifikanter Einschnitt: Wir sind damit in der 

tiirkischen Modeme. 

Die Entwicklung, fast: der Bruch, ist hervorgerufen durch das Verhilltnis zu 
Europa, sowohl in der Geschichte wie in der Literaturgeschichte. Zu den Namen, 

die diesen batten Obergang markieren, gehOrt, wie ich meine, auch der Osman 

Fabris. Versetzen wir uns in diese Umbruchsituation: Wir konnen die Schrift nicht 

mehr verwenden (bald auch nicht mehr lesen), in der unsere literarischen 

Vorbilder, unser illterer Freund noch, der Vater vielleicht geschrieben hat. Wir 

konnen die politischen Organisationen nicht mehr nutzen, die eben noch Bestand 

batten. Wir miissen eine Literatur neu schaffen! Die riesige Gestalt Nazlill Hikmets 

vennittelt dabei (erst spater!) das Vertrauen, daB so etwas moglich ist. Und wir 

diirfen nicht Epigonen sein, auch nicht die des Meisters; so schreckt zugleich auch 

Nazlffi Ustas GroBe. 
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v 
Setzen ,rir neu an mit dem Dberblick iiber die tiirkische Lyrik der Modeme, mit 

einem Gedicht von Nfuam Hikmet aus dem Jahr 1938, als er zu 28 Jahren und vier 

Monaten Gefangnis verurteilt worden war, wovon er eine zwOlfjarige Haft 

verbiiBte: 

Bugiin pazar. 

Bugiin beni ilk deja giine~e {:tkardtlar. 

Ve ben omriimde ilk deja gokyiiziiniin bu kadar benden uzak 

bu kadar mavi 

bu kadar geni~ oldugunu ~a~arak 

ktmtldanmadan durdum. 

Sonra saygtyla topraga oturdum, 

dayadtm strttmt duvara. 

Bu anda ne dii~mek dalgalara, 

bu anda ne kavga, ne hiirriyet, ne kanm. 

Toprak, gune~ ve ben ... 

Bahtiyanm ... 

"Heute ist Sonntag. 

Heute lieBen sie mich zum ersten Mal an die Sonne. 

Und ich, zum ersten Mal im Leben staunend, wie 

entfemt der Himmel von mir ist, 

wie blau, 

wie weitgespannt, 

blieb reglos stehn. 
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Drum setzte ich mich ehrfurchtsvoll auf den Boden, 

lehnte den Riicken an die Mauer. 

In diesem Moment: Kein Versinken in Wellen. 

In diesem Moment: Nicht Krunpf, nicht Freiheit, mein Weib nicht. 

Erde, Sonne und ich .. 

Ich bin gliicklich." 

Was fiir eine Entwicklung, wenn man auf die koventionellen Anfange seiner 

Dictung sieht, die bis in die Zeit vor dem I. Weltkrieg zurtickreichen und die sich 

von der drunaligen Lytik nicht wesentlich abhoben (z. B. Ferytld-z Vatan [1913], 

in Ilk Siirler [1987], S. 7, mit der merkwtirdigen SchluBwendung: Vatanm 
par9alanmzf bagnl bekliyor senden limit ["des Vaterlands zerfetzter Schrei 

/erwartet Zuversicht von dir"]). In dem "Sonntag" - Gedicht ist die Form sehr 

elabotiert (dabei unpretentiOs) und sicher gehandhabt; das ausgreifende Staunen 

angesicht der Weite, nach dem Verlassen einer Gefangniszelle, hat Pathos und teilt 

sich tiberraschend mit. Anzumerken ware, daB ein guter Sozialist den "Krunpf" 

niemals vergiBt... Der Akkord run SchluB - da gefilllt mir das Gedicht wieder 

besser - pragt sich ein, die Weltordnung ist durch den Zusammenklang der drei 

("Erde, Sonne und ich") wiederhergestellt, das "lch" in Harmonie mit den 

Elementen. Das darf wahl als Gliicksmoment empfunden werden. Deutlich ist die 

Abgrenzung von der Gruppe der 'anderen' (beni 9zkardllar): Sie, das steht fiir die 
nrunenlosen Schergen, und diese stehen fiir den Machtapparat des Staates, der die 

Dichter gem in Gewahrsrun hat, unter der Aufsicht des Wachturms ... 

Dieses Beziehen einer bestimmten Position im Gedicht entspticht weltanschaulich 

dem Einnehmen des Klassenstandpunkts. Als Merkmal derjenigen Autoren, die 

sich dem Sozialistischen Realismus (toplumcu ger~ek~i) verschrieben haben, 

finden wir es haufig in den Texten der besten unter ihnen. Diese betonte Position 

soil bzw. kann dazil fiihren, daB der Adressat sich mit der Aussage des Textes 

identifiziert und dariiber hinaus mit dem eingenommenen Standpunkt solidarisch 

fiihlt. Innerhalb dieser grob als "links" zu charakterisierenden Dichtung 

funktionieren bestimmte asthetische Mittel im Dienst einer tendenziellen Aussage. 

Als Beispiel bier das Einleitungsgedicht des Bandes Hastretinden Prangalar 
Eskittim von Ahmed Arif (Istanbul, 1989, S. 5): 
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Sevdan Beni 

Terketmedi sevdan beni 

A9 kaldtm, susuz kaldtm 

Hayin, karanltktt gece, 

Can garip, can suskun, 

Can parampar('a ... 

Ve ellerim, kelepfede, 

Tiitiinsiiz, uykusuz kaldtm, 

Terketmedi sevdan beni ... 

"Dein Verlangen nach mir 

Verlassen hat mich deine Liebe nicht, 

Kamin Not, ohne Wasser und Brot, 

verraterisch und schwarz war• die Nacht, 

mein Leben: allein, mein Dasein: voll Schweigen, 

meine Seele in Fetzen ... 

Und meine Hande, in der Handschelle, 

olme Tabak, ohne Schlaf bin ich; 

verlassen hat mich deine Liebe nicht..." 

Die beschworende Wiederkehr des sperrigen Eingangsverses (unregelmaBiger 
Satzbau, devrik ciimle), eine Einsamkeitslitanei, spiegelt die Situation dessen 
wieder, der auf sich selbst zuriickgeworfen wird in der Vereinzelung der Haft. Der 
eingesperrte Dichter und sein VerstoB gegen die Sprachregel - darin steckt aber 
auch eine Anspielung auf den tatsachlichen VerstoB, deswegen er einsitzt, namlich 
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den gegen die Sprachregelung. Die verstellte Wortfolge der Zeile (Kopf-statt 

SchluBstellung des Verbs) verweist weiter darauf, daB die Verhilltnisse auf den 
Kopf gestellt sind, wenn freiheitsliebende Dichter eingesperrt werden; zugleich 
zeigt die verkehrte W ortstellung, daB der W eg zur Freiheit verstellt ist. Man sieht 

beinahe die Gitterstabe, die doch ausgespart sind. Das einzige, woran sich die 
gefesselten Hande festhalten, ist das Geftihl zwischen Hoffnung und Zuversicht, 
daB jemand in Liebe mit ihnen verbunden bleibt. Die Ketten, die Einschrankung 
und Trennung bedeuten, gewinnen hier zusatztlich die Bedeutung: Unauflosliche 
Verbundenheit mit Liebenden, Gleichgesinnten. hn Vertrauen auf die Liebe liegt 

das starkste Potential, Isolation zu bewilltigen. 

In der Tiirkei ist dies einer der beriihmtesten Texte der letzten Jahre. Mit Hikmet 
und Arif sind wir bei einer Gruppe von Autoren, die der Kritiker ASIM BEZiRCi 
(er kam - mit vielen - urns Leben bei einem grausamen Pogrom in Sivas) 

"Sozialisten" genannt hat. Sie vertreten eine politisch engagierte Iinke, auch extrem 
Iinke Position in der Poeise. Hierzu gehOren Hasan izettin Dinamo, Atilla ilhan, 
Enver Gok~e, Orban Artbumu, Hasan Hiiseyin [Korkmazgil], dessen Gedichtband 

Haziranda Olmek Zor ("Schwer, im Juni zu sterben") iibersetzt werden miiBte. 
Dazu gehOrt ferner Arif Damar; er iibte u.a. den Beruf eines fliegenden Handlers 
im Mahmut-Pa§a-Viertel von Istanbul aus und saB in den 50er Jahl·en fiir zwei 

Jahre, 1984 nur die auBergewohnlich kurze Zeit von 51 Tagen im Gefangnis 
(Cumhmiyet, 11.09.89). 

Die groBe Gruppe dieser Autoren (ich babe nur wenige Namen aufgezahlt) le'gt es 
nahe, einen besonderen Aspekt der tiirkischen Lyrik iiberhaupt zu zeigen, ihren 

auBergewohnlichen Bekanntheitsgrad. Zwar beklagt sich CAN YUCEL einmal 
(ikibine Dogru, 11.06.89, S. 48): Bana gore TUrkiye'de liir kalmadt" ("Meines 
Erachtens gibt es in der Tiirkei keine Poesie mehr"). Aber das kann nicht ganz ernst 
gemeint sein, denn schon seine eigenen, bis heute unablassig weitersprudelnden 
Verse sind Gegenbeweis; auch stimmt es nicht, wenn man auf die Zahlen sieht. 
Mogen von den 600 Kaufern der Zeitschrift ~iir Att400 selber Dichter sein (I.e., S. 
48), so ist noch lange nicht gesagt, daB nicht ein zehnmal groBerer Personenkreis 
die Zeitschrift znr Kenntnis nimmt. Bei dem Mangel an Geld, der hier die 
Ausgaben fiir literarische Zeitschtiften erheblich kiirzt, liegt das nahe. Und dies ist 

schlieBlich auch nur eines von vielen Periodika. Zudem kaufen bzw. lesen 
interessierte Liebhaber die Gedichtbande ihrer Favoriten, und zwar bevorzugt mit 
deren Autogramm, das man Ieicht erh.illt: Dichter sind bier zum Anfassen. Fiir 
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zahlreiche Verbreitung spricht aber nicht nur die AuflagenhOhe von Ahmed Arifs 

Btichem, von denen es dazu noch Raubdrucke gibt. Weiter spricht ctafiir die 
betrachtliche Anzahl von verkauften Kassetten mit Texten, die Arif selbst liest: 
Nicht weniger als 20.000 (Cumhuriyet, 8.4.90). Under steht ftir viele. 

Wieviele Rainer-Kunze-Platten oder -kassetten wtirden wohl bei un~ verkauft? 
Hochstens 1000. Etwas anderes kommt hinzu: Die Gedichte von Nazim Hikmet, 
Sabahattin Ali, Ahmed Arif, Hasan Htiseyin, Enver Goks;e u.a. sind bevorzugt 

Liedertexte beriihmter Protestsanger, die ein riesiges Publikum en-eichen, sowohl 
tiber die erwahnten Kassetten als auch tiber Offentliche Konzerte. Die Texte sind so 
bekannt, daB beispielsweise der Musiker Sadtk Gtirbiiz wahrend seiner Konzerte 

von einigen Liedem nur die Anfangsworte singt und dann, mit verbltiffender 
Begabung zum MitreiBen, das Publikum weitersingen la.Bt. Diese Geste, dies: 
"BitteschOn, das ist Euer Lied!" kommt an, und die Leute machen sich das Lied 

dann tatsachlich zu eigen. Wer das miterlebt hat, kann nur mit Verwunderung 
berichten, wie geheimnisvoll dieses Oberspringen des Funkens vom Sanger auf die 
ZuhOrer, auf die Mitsanger in diesem Fall, sich vollzieht. Der Effekt solcher 

Vorgange, die sich ahnlich auch bei Auftritten von Ztilfii Livaneli, Rahmi Saltuk, 
Musa Eroglu und Bilgesu Erenus abspielen, liegt darin, daB das Publikum tiber die 
Musik und die Sanger, auch Sangerinnen, mit auBergewohnlich guten Texten 

bekannt wird. In Deutschland gibt es Vergleichbares nicht. Die Bekanntheit etwa 
von Texten Stefan Georges, in der Vertonung von Arnold SchOnberg - gut, 
vielleicht nicht ganz vergleichbar -. kann sich hiermit nicht im geringsten messen. 

Mit Ausnahme der Brecht-Songs, die schon aus der Mode kommen, ist wenig aus 
der Garde unserer neueren Dichter bekannt. Denn wer vertont Enzensberger und 
GraB, singt Celan-Texte (hier liegt allerdings eine Komposition vor, nur 

Eingeweihten bekannt) und wer vertont die Eichschen Maulwiilfe? Die Verbrei
tung qualitativ hochstehender Lylik auf dem Weg der Musik verki.immert etwa in 
den Nachtstudios der Rundfunksender unter der Rubrik "Jazz und Lyrik" (was ich 

da zuletzt gehOrt habe, waren Texte von Peter Riihmkorf; es muB im Jahr 1965 
gewesen sein). Lylik bei uns ist Sache der Schule geblieben, Sache der 
Lehrerschaft und eines kleinen kulturbeflissenen Zirkels, eines Publikums, das 

entweder Dichterfeiem liebt oder zu Leseabenden in einen Buchladen gelockt 
werden kann. Auch ich gehe, wenn ich solche Veranstaltungen nicht gerade selbst 
durchzuftihren habe, nur hOchst selten hin, zuletzt 1992: "Chinesische Gedichte, 
deutsch", in Freiburg. 
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In der Tiirke ist also der Grad an Verbreitung asthetisch avancierter Lyrik urn 

vieles hOher, als es die Druckauflagen der Texte erweisen. AuBerdem zeigt das 

Vorgehen der Ordnungskrafte gegen die Multiplikatoren guter Texte - etwa durch 

Auftrittsverbote oder Nichtbewilligung von geeigneten Konzertstatten -, daB es bier 

in der Tat urn die Frage der Publizitat geht, urn eine ungemtitliche allerdings, ist sie 

doch ein Kristallisationspunkt von Ktitik. DaB diese Publizitat unerwtinscht ist und 

ftir gefahrlich gehalten wird, beweist sich !eider durch die Rekordhohe an 

Verhaftungen von Joumalisten; und daB Dichter einsitzen, ist in der Ttirkei seit 
langem der Offentlichkeit nichts Sensationelles mehr. Unter diesem Aspekt 

wiederum wachst das Solidaritatsgeftihl des Publikums, besonders seines 

mitsingenden Tells. Die Leute kenne ihre Hikmet-Texte auswendig, oft sehr von 

Heimatverbundenheit gepragte, schOne Lieder aus dem Exil. Und die Organe 

wissen, daB das Publikum weill, wie sehr es die Organe beunruhigt, wenn 

Tausende in den bertihmten Refrain einstimmen: 

E§kiya diinyaya hiikiimdar olmaz! 

Ausgerufen in zerrtitteter Grammatik, in der aufgeregt atemlosen Sprache des 

Liedes heii3t das: "Der Rauber ist nicht Herrscher tiber die Welt." (Sondem ein 

anderer, eben der Sultan!) Da dieser Vers einer erheblich subversiven Auslegung 

offen ist, findet er besonderen Anklang bei all denen, die sich umnittelbar kritisch, 

unzufrieden, oppositionell und revolution& nicht anders ausdrticken konnen. 

Scheint es nicht, daB es im Schwng des Sing ens auch heiBen konnte: 

E§kiya diinyaszna hiikiimdar olmaz! 

("Fiir die Rauberwelt gibt es keinen Alleinherrscher")? 

Da ware das vorgeschtiebene elfsilbige VersmaB des Liedes zwar nicht gewahrt, 

aber was macht das schon aus, wenn es dem Ausdruck des Widerstands gilt! 

Dieses "Rauberlied" (MEHMET BA YRAK: E§kiyallk ve E§kiya Tiirkiileri, S. 190 

ff.) ist durch Ztilfii Livanelis Vertonung verbreitet worden und wird auch von 

Bilgesu Erenus und anderen gesungen. Es ist ein Renner im Angebot der hiesigen 

Kulturindustrie. Der Liedtext bezieht sich auf einen Fall von Blutrache in der Stadt 

Rize am Schwarzen Meer - vor 100 Jahren. Ein Racher flieht, am Widerspruch 

zwischen der traditionellen und der offiziell geltenden Rechtsordnung scheitemd, 

als Rauber in die Berge, wird verfolgt, gefangengenommen und in der Stadt Sinope 

auf der Burg eingesperrt (man konnte der Frage nachgehen: Wie steht dazu die 
Tradition der Klephtenlieder?). Von dort entkommt er tiber das Meer, wird aber 
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durch V errat gestellt und, nachdem er sich auf Ehren wort ergeben hat, hinterrticks 

erschossen. Vor diesem realen Hintergrund faBt sich der Text kurz: 

Katil defterine adum koydum ("Schrieb meinen Namen in die Morderliste") 

Der Liederfreund vollzieht nur die Gefangennahme und die Verfolgung des 

Heiden, sein gltickliches Entkommen. Der Text ruft die archetypische Situation 

herauf, wie ein junger Mann der Zentralgewalt und deren Rechtsordnung trotzt, 

wie Widerstand sich aufwirft, radikal. In diesem Text aus osmanischer Zeit sehen 

viele auch heute die Moglichkeit der Identifikation. Das Lied stellt die 

Polarisierung zwischen dem "Ich" und den "anderen" heraus, jenen vielen, die als 

Schergen und Btittel, Funktionare und Kreaturen der Btirokratie, als eben die 

verhaBten Reprasentanten einer maBlosen und anmaBenden Autokratie empfunden 

werden. Und dazu kmmr.en noch die Denunzianten ... Ftir viele liegt der Gewinn, 

tiber den Solidarisierungseffekt hinaus, sogar in der Identifikation mit dem 

geachteten Racher. Dieser Racher wird nicht als Kirimineller, sondem als 

Soziah'ebell zum Vorbild genommen. 

Das Lied, dem wir gefolgt sind, gehOrt nicht zur sozialistischen Dichtung der 

Poeten vom Schlage Naz1m Hikmets oder Ahmed Arifs, sondem in den Bereich 

der Volksdichtung, die einen eigenen, liesigen Fundus an Versmaterial zur 

Untersuchung aufwirft. 

VI 

Mit diesem Seitenblick auf die Volksliteratur, namlich die anonyme Lieddichtung 

in ihr, streifen wir, im Gang zu den neueren ttirkischen Gedichten, einen weiteren 

umfangreichen poetischen Komplex, der sich seinerseits mit einer ganz 

eigenstandigen Tradition dazwischenschiebt, wenn die alte und neue ttirkische 

Poesie zu betrachten ist. Anders, als unsere Sicht auf literarische Entwicklungen 

vielleicht gewohnt ist, nimmt in der Ttirkei neben der Volksliteratur, die anonym 

ist, das besondere Genre der "volksttimlichen" Literatur eine bedeutende Rolle ein. 

Denn neben der erwahnten, bis fast in die Modeme hineinreichenden und die 

Jal1rhunde1te "literarisch" beherrschenden Divan-Poesie, und der immer prasenten 

Volksdichtung, Iauft pararallel eben dieser Strang einer nicht-hOfischen Lyrik, 

uberliefert unter den Namen ilrrer Dichter, eine meistersingerhafte Minnedichtung, 

die bis in das 16. Jahrhundert zurtickreicht mit dem ("weltlichen") Sanger-Dichter 

Karacaoglan, dem noch frtiheren (als "Mystiker" bezeichneten) Pir Sultan Abdal 
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und, neben vielen anderen, mit dem formmen Silllger Yunus Emre- bis weit in die 

Zeit noch vor dem Osmanischen Reich. Dieser feste Uberlieferungsstrang zieht 

sich bis heute durch. Er ist gespeist durch das Vorkommen von Texten, die 

sprachlich der volksnahen Redeweise zuneigen, von der Form her in durchgereimte 

Strophen gegliedert sind und festgelegte silbenzahlende Metren haben. Ihr Stil ist 

der gelehrten und rhetorisch raffinierten Bildungspoesie der osmanischen 

Oberschicht kaum angepaBt, blieb eben die Sangart eines groBen, des groBten 

Bevolkerungsteils, der auch in der Alltagsrede mit viel weniger persischen und 

arabischen Fremdwortem auskam als die Istanbuler Bildungssprache, das 

Osmanische. 

Die Literaturgeschichte der Tiirkischen Republik verweist mit Recht sowohl auf 

die Volksliteratur wie auf diese "volkstiimliche" Literatur als ihre Wurzeln; sie ist 

als autochthone Literaturwissenschaft erst durch die Beschaftigung mit dem 

Problemkreis "Volksliteratur" (Halk Edebiyatt) eigentlich entstanden. Es gibt eine 

direkte Verbindung von der Zeit der alten Silllger bis hin zu den modemen Poeten, 

etwa zu A.K. Tecer, C. A. Kansu oder C. Kiilebi. Gerade Kiilebi bezieht sich 

formal auf die alten tl§tk, wenn er sich zuweilen, wie diese es in der Regel taten, 

im Text selbst beim Namen nennt, oder wenn er sich direkt an einen von ihnen 

wendet, "An Karacaoglan" (1. c., S. 87): 

"Schwager, deiner so geliebten, 

deiner Madchen, deiner Braute 

Knochen sind lilllgst Puder, aber 

dein Lied ist lebendig heute." 

Neben einer anonymen Volksliedtradition also, der wir das Lied vom hinterri.icks 

erschossenen Rache.r verdanken, haben wir die zahllosen Texte unter dem Namen 

volksti.imlicher Silllger vor uns, eine Oberlieferung, wie sie vergleichbar in 

Deutschland durch die Linie vom Stricker tiber Rosenpliit, Hans Sachs und die 

Dichter dieses Genres reprasentiert ist. Das traditionelle Moment dieser 

volkstiimlichen Lyrik ist ebenso stark wie dasjenige der Divan-Poesie. Insgesamt 

wird allerdings die heutige Dichtung rriehr durch die europaische Moderne mit 

ihrem Engagement ftir ganz andere Formen des personlichen Ausdrucks bestimmt. 
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Rtickgriffe auf die volksti.imliche Dichtung gliedem sich dabei dem neuen 

Ausdruckswillen ein. 

Aber auch auf die Divan-Tradition greift man zurtick. Nazllll Hikmet, der dem 
freien Vers, diesem Forderband der Modeme, in der Ttirkei mehr als jeder andere 

Dichter zur Geltung verhalf, schrieb eine Anzahl Ruba'tyat, vierzeilige Epigramme 

mit ursprtinglich quantitierendem VersmaB und fester Reimfolge, eine aus der 

lilteren persischen Poesie bekannten Gattung. Hikmet benutzt das formale Gertist 

des Epigramms (er setzt listig den ttirkischen Plural Rubailer statt des arabischen) 

als Rahmen fiir ganz andere Inhalte und erzielt, durch die so geschaffene 

Diskrepanz, einen besonderen Effekt, einen lehrhaften, wie es dem parodistischen 

Verfahren oft eigen ist: 

"- Sarapla daldur tasmt, tasm taprakla dalmadan," - dedi Hayyam. 

Baktt ana giilbahfesinin yanmdan ge(:en uzun burunlu, ytrttk pabuflu adam: 

"- Ben, bu nimetleri ytldtzlardan (:ak alan diinyada apm, "- dedi, 

"Saraba degil, ekmek almaya bile yetmiyar param ... " 

(Kuvayi Milliye [=Siirler 3], Adam Yaymlan: Istanbull987, S. 215). 

II 'Full dir Wein ins GefaB, vor ~eins sich mit Erde ftillt!', sagte Chayyam. 

Da wandte sich an ihn ein Mann mit langer Nase und ausgelatschten Schuhen, 

der an seinem Rosengarten vorbeiging, und sagte: 

'Ich bin hungrig auf der Welt, die viel mehr solcher Wtinsche hat als Sterne. 

Nicht Wein, nicht mal Brot zu kaufen hab ich das Geld.' II 

Diese weltanschaulich und stilistisch umfunktionierten Vierzeiler schwenken die 

Blickrichtung strikt auf die Lebenswirklichkeit unserer Zeit auf die Frage nach den 

Eigentumsverhaltnissen, z.B. eben auf ihren Mangel und ihre prinzipielle 

Diesseitigkeit. Dabei schimmert durch die ehrwtirdige und doch heute 

zerschlissene Form des Ruba'i etwas von der Wahrheit durch, daB in der alten Zeit 

die Probeleme ebenso gewesen sein mussen, - aber auch die Erkenntnis, daB man 

die materielle Not damals abgemildert sehen konnte, weil der Glaube half, das 

Diesseits als den unzureichenden Teil der SchOpfung hinzunehmen, als die 'Welt 
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der Luge' ifani dunya) und der Eitelkeit (ganz wie das Vanitas-Motiv im 
christlichen Mittelalter). Das Leiden an den Henschaftsverhilltnissen, an den 
okonomischen, sozialen und je ganz privaten Zwangen, bestimmte damals nicht so 
ausschlieBlich Lebensweise und Einsicht der Menschen, denn all dies Mangelhafte 

des lrdischen konnte ohnehin nicht an die vollkommene Welt des Glaubens 
heranreichen und schon gar nicht in die Sphare der mystisch-erotischen 
Gottesschau hinein, die zum W eltverstandnis der Gebildeten gehOrte, der Leute 
von edeb (der "feinen [literarischen] Bildung"). Dieser Jenseitsaspekt der 

W eltsicht, als kame es nur auf eine Vollendung an, die man auf Erden doch nicht 
erreichen konne, diese Flucht und Sucht nach dem Ideal, fand sein Abbild in der 

artifiziellen Sprache der alten Poesie, in ihren ingeniOsen Wortspielen und 
Sinnverschiebungen, ihrer hyperbolischen Aussageweise und ihrer prinzipiell 
durchgehaltenen Metaphorisierung, die nur eines konsequent verneinte, namlich 

direkten Anklang an die Alltagsrealitat. Rhetorik als Mimesis des gottlichen 
Sch6pfungsvermogens, der SchOpfung selbst - nicht Abbildung von Wirklichkeit: 
Das war das Gesetz der Divan-Lyrik, zu der auch die Ruba'iyat gehOren. 

lndem Hikmet davon sich parodistisch distanziert, zeigt er, daB fiir ibn etwas ganz 
anderes wichtig ist. In diesem Vierzeiler prallen aufeinander die alte Welt mit ihren 
Lehrsatzen, etwa dem beriihmten Carpe diem ("Nutze den Tag!"), und die neue 

sicht der Dinge im Wort vom Hunger der Besitzlosen. Die Metapher vom "Wein", 
dem Sinnbild der Erfiillung im Chayyam-Zitat, nimmt der den Text 
durchkreuzende Proletarier wortlich: Er wiirde sich gem einschenken, kann sich 

aber keinen W ein leisten und macht dem Dichter und Astronomen Chayyam klar, 
daB das Diesseits mit seinen Entbehrungen wichtiger sei als die Sternguckerei und 

das Sch6nreden der Not auf Erden. Der Besitzlose konnte dem Dichter zum 
Abschied tiber den Zaun noch zurufen: "Carpe rosam". Ohne den historischen 
Bezug auf die alte Form und das wortliche Zitat des mittelalterlichen persischen 

Meisters ware die Aussage des Texts von Hikmet allerdings fast trivial, eine 

Gefahr, der Gedichte mit Belehrungstendenzen und voller sozialer Gutgemeintheit 
haufig und bis zur teils volligen Beschadigung anheimfallen. 

Kein Zweifel, daB zum Programm des "Sozialistischen Realismis" eine andere 
Literaturform besser pal3t, die Prosa, ~sbesondere der Roman. In ibm findet 

jegliche realistische Wirklickeitsauffassung ihre angmessene Ausdrucksform. 
Unter der Uberschrift "Dorfliteratur" vollzieht sich in der Tiirkei etwa seit 1932, als 
Yakup Kadri Kataosmanoglu seinen Roman Yaban ("Der Fremde") veroffentlichte, 
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ein Wandel in dieser Richtung. Zwar zieht die Lyrik mit, die sich gleichfalls neue 

Bereiche durch die geanderte Sehweise erschlieBt, aber der Vers hat seither einen 

Teil seiner Herrschaft an den prosaischen Satz abzugeben. 

Durell den scharferen Blick auf die gesellschaftliche Realitat steigert sich die 

Bedeutung des Gesellschaftlichen. Damit wachst der Literatur, der Lyrik und der 
Prosa, aber auch und endlich in besonderem MaB dem Drama, eine neue Funktion 
zu, diejenige der Gesellschaftskritik. Diese Funktion ist in ihrer aufklarenden 

Unbedingtheit und mit ihrem moralischen Gewicht etwas Neues ftir die ti.irkische 
Literatur. In illteren Epochen fand sich hOchstens Standekritik, sozusagen als 
Negativfolie der Ftirstenspiegel: "Wie ein guter Herrscher nicht sein soH". Wenn 
man sich Kritik zutraute, konnte nur der Stand, nicht die Person angegrifen werden. 
Und was man kritisieren durfte, waren doch vereinzelte Schwachen, zufilllige 

Fehlstellen im Standesystem. Ein radikales Inzweifelziehen der Standeordnung 

selbst gab es nicht, schon gar nicht unter dem Aspekt systematischer Kritik. 

Je intensiver Literatur in diesem Jahrhundert sich einlaBt auf die Wirklichkeit, 
desto deutlicher treten die Problemzonen des gesellschaftlichen Lebens in den 
Vordergrund, desto scharfer kommen die sozialen Ungerechtigkeiten ans Licht. Es 

ist ein aufkllirerischer Impetus, durch den sich gesellschaftlich vennitteltes 

Interesse in Literatur zusammenballt und sich gegen ausgesuchte Reprasentanten 
anderer gesellschaftlicher Interessen wendet, also gegen die Grundherren etwa oder 

religiOse Wi.irdentrager, die Amt und Autoritat zu Machtzwecken miBbrauchen, 

letztlich mit dem Ziel der Ausbeutung. Die engagierten Werke machen an den 
Reprasentanten der alten Herrschaftsschicht ihre Kritik fest und nebmen 

kampferische Zi.ige an. 

Mit dieser kritischen Funktion, durch Texte unmittelbar politisierend auf das 
Publikum zu wirken - so ungewohnt, weil ihr in der Ti.irkei eine breite literarische 

Tradition fehlt -, ist die junge Republik in ihrer Fri.ihzeit vielleicht besser 
umgegangen als spater. Das kritische Potential der politisierten Literatur konnte oft 
nicht anders denn als Subversion verarbeitet werden, der es einen Riegel 

vorzuschieben galt. Angst und noch Unkenntnis im Umgang mit gegenlliufigen 
Interessen, das fiihrte in Kreisen der Verantwortlichen zu einem repressiven Druck 
gegen die Neuerer der Literatur. Die Exilierung Naznn Hikmets steht daftir. Das 

Schreckbild des Paktierens mit auBeren Feinden, urn nur dieses hier zu nennen, 
angstigte manchen unter den Literaturinteressierten, der durchaus fi.ir 
Verbesserungen eingetreten ware, und machte ihn vielleicht zum Gegner der 
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notwendigen gesellschaftlichen Veranderungen. 

Nun bot sich wirklich an, gegen die auf ihren Privilegien behanenden 

GroBinteressenten mit dem kiinstlerischen Progranun des Sozialistischen 

Realism us anzutreten, und viele Dichter haber diesen W eg gewahlt, weil er 

prinzipiell das Recht auf seiner Seite hatte, ein abstraktes Recht, das in der 

gesellschaftlichen Wirklichkeit mit den Mitteln des Wotts noch nicht 

durchzusetzen war. DaB angesichts der progressiven Ziige der neueren Literatur die 

Ordnungskrafte noch immer den Interessen repressiver Konservativer gehorchen 

und willfahrig Achtung und Bestrafung von Schtiftstellem mitvollziehen, ist der 

Grund fur einen betont volksaufklarerischen Zug der tiirkischen Literatur noch 

heute. Die Tendenz, daB Literatur "dem Volk" zu dienen babe, hat bier ihre 

Grundlage und auch eine gewisse Legitimation. Zah halt s~ch dieser Grundzug des 

gesellschaftlichen Nutzens der Literatur, der, sicht man auf die gesellschaftliche 

Entwicklung anderer Staaten, als integraler Bestandteil eines asthetischen 

Programms veraltet wirken mag und weitgehend aus der Diskussion geraten ist. 

Aus der mangelnden Fahigkeit, literarische Kritik in das Leben der Gesellschaft 

und damit in politische Praxis umzusetzen, resultieren harte Folgen. W eder kann 

die maBgebliche Politik Kritik aufgreifen, noch kann die Literatur wesentlich auf 

eine Anderung der Verhaltnisse einwirken. Die Folge ist, daB die malmende 

Funkdon einer wachen, engagierten Literatur, ihre Funktion also als Wachtmm in 

der Gesellschaft, von dem aus Probleme sichtbar und gemeldet werden, 

unversohnlich konterkariert wird von der Tatsache, daB partielle gesellschaftliche 

Krafte und Interessen irnmer wieder die Schriftsteller krirninalisieren und von den 

Organen vetfolgen lassen, sie eingespert im SchuBfeld der Wachtfume lassP.n. 

VII 

lch will die sozial engagierte Dichtung, die fiir die Tiirkei entscheidende 

Bedeutung hat, bier verlassen, und mit einem iiberraschenden Vorkommnis 

iiberleiten zu den wichtigsten anderen literarischen Stromungen, die gegenwartig 

im Land verbreitet sind und irn LeserbewuBtsein Geltung haben. Das Ereignis, ich 

finde es groBartig, ist ein Dichterstreik, ja, Dichter konnen .streiken, und den 

Anfang des Streikaufrufs von Can Yiicel haben wir oben (Abschnitt IV) in 

anderem Zusanunenhang bereits zitiert. Dieser Ausstand, der am 1.1.1990 begann, 

sollte fiir ein halbes Jahr LyrikverOffentlichungen der beteiligten Dichter in allen 
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Literaturzeitschriften lahmlegen. Das Ziel war, wie Y iicel formulierte, daB die 
Autoren gegeniiber den Verlagen eine bessere Position gewinnen, zuerst in der 
Frage des Urheberrechts, dann in Fragen der Tantiemen. Zugleich richtete sich die 
Streikaktivitat, d.h. der Lieferstop von Lyrik (denn produziert wurde weiterhin) 
gegen die Hindemisse bei der Veroffentlichung und im Vertrieb von Biichem. Der 
Streik, ein Happening mit emstem Hintergrund, war natiirlich auch ein Moment der 
Public Relations, ein Medienereignis. Al Streikwachter hielt sich Refik Durba§ 
bereit. Die Zeitschrift Adam Sanat formulierte, auf das Spiel eingehend, daB es sich 
eher - angesichts eines permanenten Streiks vieler Leser in Sachen Lyrik - wohl urn 
eine Aussperrung des Publikums handle. Interessant an dieser .Sache ist die 
Auffassung, daB die Produktion von Lyrik gesellschaftlich etwa so relevant sein 

miiBte wie die Herstellung von Gliihbimen. 

Arttk §iir yak bele§e! ("Jetzt gibt's keine Gedichte mehr umsonst!") und §airler 
birle§sin/ ("Dichter, vereinigt Euch!"), heiBt es im Streikaufruf weiter. Auf die 

Formulierung Siirin ozgilrliik ... oldugu bilinciyle ("im BewuBtsein, daB Poesie 
Freiheit ist"), antwortet mehr oder weniger direkt ismet Ozel (Dergah 1, 1990, S. 
2): Siirin ozgtirluge ihtiyact yoktur ve fakat ozgtirlUgun §iire ihtiyact vardtr ("es 
herrscht kein Bedruf an Freiheit fiir Gedichte, dagegen wohl Bedarf an Gedichten 
fiir die Freiheit"). Dieser Autor, eine exeptionelle poetische Begabung, hat eine 
interessante Entwicklung hinter sich: Von marxistischen Anfangen iiber dunkle 
Gedichte und Mystisches hin bis zu einer Kritik an der Verwestlichung seines 
Landes (l.c): TUrk §iiri Osmanlt dil~ilnme tarztyla kaim bir ritmi Batt dunyastsyla 
§dyle veya boyle ili§ki kuran zihnin tne§guliyet alant taketti ("Das tiirkische 
Gedicht hat im Bereich seines intelleken Impetus' seinen auf die osmanische 
Denkweise gestiitzen Rhythmus verloren, als es auf die eine oder andere Weise zur 
westlichen Welt in Beziehung trat"). Diese Position halt einerseits die 
unbestreitbare Tatsache fest, daB innerhalb der Entwicklung der tiirkischen Lyrik
paradigmatisch fiir die gesamte tiirkische Literatur - mit Bekanntwerden westlicher 
Literatur ein Traditionsbruch stattfand, ein radikaler Wandel zumindest. Der 
machtige Strom der alten Ghaseliiberlieferung kam ja vollig zum Erliegen; die 
neueren Entwicklungslinien flieBen in ganz andere Richtung, nm selten noch 
gespeist von den alten Quellen, und nm urn den Preis einer deutlichen 
Riickwartswendung. DaB andererseits im Riickgriff auf die Divan-Dichtung der 
Osmanenzeit heute das Heilliegt, ist ausgeschlossen. Aber daB die tiirkische Lyrik 
einen neuen Ton, einen eigenen Rhythmus gefunden hat, muB man konstatieren. Zu 
diskutieren bleibt die Bewertung, die Frage, ob diese neue Lyrik den inzwischen 
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deutlich avancierten Mitteln der Asthetik des Westens noch entspricht. Der Dichter 
ismet bzel, Jahrgang 1944, konnte mit seinen Texten zeigen, wie ein neuer Ton in 

die Dichtung kommt. Man muB dem nachgehen. 

Folgen wir den Entwicklungslinien, die sich in der neueren Lytik abzeichnen. Als 

Gegenstimme zur sozialistischen, fiir das Yolk Partei 11ehmenden und auf klarer 

politischer Aussage bestehenden Dichtung hat sich im Jahre 1941 eine Gruppe von 

drei Poeten unter dem programmatischen Titel "Garip" zusammengefunden. Man 

konnte garip mit 'unbehaust' iibersetzen, wenn man ein wenig von der 

existenzialistischen Ama dieses Begriffs abzieht. Der Be griff meint eigentlich die 

besondere Position eines liebenden und verzweifelten Menschen zu seiner 

Umgebung, dieses Fremdartige, das als clownesk-traurige Absonderlichkeit 

auffallt. DerAusdruck hat auch in der anonymen Volksdichtung seinen Platz: Mir 

fallt ein Mani ein, das so beginnt: Ben bir garip kuf idim .. ("lch war/bin ein 

seltsamer Vogel"). Die drei Dichter Oktay Rtfat, Orhan Veli und Melih Cevdet 

batten sich zu einem Gemeinschaftswerk, eben "Garip", zusammengefunden. lhr 

Programm bestand, wie das Vorwort zu diesem 'Kultbuch der tiirkischen Lytik' 

ausfiihrt, im wesentlichen darin, 'die tiirkische Lyrik von Grund auf zu verandern'. 

Man wandte sich dabei gegen die Verwendung poetischer Mittel wie VersmaB, 

Reim und eine gewisse Stilliohe, wandte sich dagegen, Texte nm fiir ein 

intellektuelles Publikum zu verfassen, dagegen, das Gedicht mit Musik und 

anderen Kiinsten zu vermengen und dagegen, es zu einem ideologischen W erkzeug 

zu machen. Es war also zunachst ein Programm der Abkehr vom Hergebrachten, 

dann aber auch Programm der graBen Ideen: Man wollte die Umgangssprache 

lyrikfahig machen und die - noch immer sehr konventionelle - Thematik der Texte 

aausweiten bis hin zu fUUraltz olaylan, unbewuBten Vorgangen also, die lyrischer 

Gegenstand werden sollten. 

Von Orhan-Veli-Gedichten gibt es Obersetzungen ins Deutsche (Y. Pazarkaya). 

Am bekanntesten ist sein Vers, der den Wunsch ausspticht, "Fisch in einer 

Rakt-Flasche" zu sein. Man kann nichts gegen den falschen Ruhm, wie schon 

Brecht resignierend erkannte: Er werde in die Literaturgeschichte eingehen als der 

Verfasser des Verses "Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. "Nach Art 

der tezkire-Verfasser fahre ich in der Charaktetisierung fort: Von ihm ist folgender 

Vierzeiler (0. Veli: Biitiin Siirleri, S. 193): 
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Quantitativ 

Giizel kadmlan severim, 

lj(:i kadmlan da severim; 

Giize l iH;i kadmlan 

daha rok severim. 

"MengenmaBig 

Ich Iiebe die schOnen Frauen, 

Arbeiterfrauen liebe ich auch; 

Schone Arbeiterfrauen 

Liebe ich noch viel mehr." 

Man kann sich denken, daB ein klassenbewuBter Arbeiter so etwas als dandyhaften 

Affront auffaBte, und so war e.<> wohl gemeint, vennutlich sogar gerade gegen 

diejenigen gerichtet, deren Prograrnm ja war: "Die Dichtung soll dem einfachen 

Yolk Nutzen bringen und hat fiir das Yolk zu sein!" In diesem Text warder Autor 

'fiif das Yolk', aber wie! Witz und Melancholie, eine fiir unsere Erfahrung seltene 

Kmnbinatitm, lebt in den Texten dieses Dichters. Orban Veli verstarb friih, 

betrachtlichen Ruhm hinterlassend. Die beiden Mitstreiter weilen noch unter den 

Lebenden, sind von der "Garip-Asthetik" mittlerweile zu ganz anderen 

Aussageweisen gelangt. M. C. Anday hat 1989 den Gedichtband Giinejte 
veroffentlicht, aus dem ich eine Strophe iibersetze (def Text hat den Titel Bolluk, 
"Fiille"; bier die 3. Strophe, Cumhruiyet, 31.08.1989): 

Deniz sen her zaman kusursuz diijiindiirdiin beni, 

(:ok eskidenmij gibi oliiyorum 
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Tammadtf1t otlarla irire 

<;;ankii bollugu oliiler getirir bize 

Ama bir;ey daha var, biliyorum. 

"Meer, du hast immer mich fehlerfrei denken lassen; 

Als ob es friiher gewesen, sterbe ich nun, 

Mit Grasern, die ich nie kannte, innerst-zu-innerst, 

Namlich die Fiille bringen die Toten uns; 

Doch es gibt dariiber hinaus etwas, weiB ich." 

Einer derjenigen Dichter, die sich spater an die Garipriler anschlossen, ilhan Berk, 

ein meisterhafter Lyriker, hat in einem Interview - nach einigem Zogern - Oktay 

Rtfat als den groBten tiirkischen Lyriker bezeichnet. Cemal Siireya nennt "diesen 

Meister einen der groBten Reprasentanten des Tiirkischen" (Argos 6, 1989, S. 148). 

Damit sei die Gruppe Carib verlaisen, der sich eine Reihe weiterer Dichter mehr 

oder weniger verbunden sahen; so hat C. Siireya den meist als streng 

republikanisch eingeschatzten Cahit Kiilebi einmal als "A§tk Garip der Garipriler" 
bezeichnet, eine Charakterisierung, die dem Autor gerecht wird, zieht man alles 

Mystische ab, was im Namen des A§tk Garip mitklingt, und setzt man den Akzent 

auf den ersten Namensteil, auf "A;tk". 

Nach der Garip-Epoche, deren spatere Gefolgsleute Birinci Yeni ("Die ersten 

.Neuen") genannt werden, fand sich eine Gruppe von Dichtern zusammen, deren 

literarisches Programm nochmals modernisiert war, lkinci Yeni ("Die zweiten 
Neuen''): 

der Phantasie die Tore wieder bis ins Unendliche zu offnen 

den literarischen Kiinsten Freiheit zuerkennen 

dem "Leichten, Gewohnlichen und Schlichten" absagen 

vom Volksleben und der Volksknltur sich distanzieren, den Satz 

"Folklore ist der Feind der Poesie" auswendig Iemen 

Witz, Blendung und Wortgeklingel (tekerleme) vermeiden 
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das Gedicht tiber den Verstandesbereich und die Verstandlichkeit hinaus 

verschieben 

sich dem Gefiihl und der Assoziation iiberlassen 

Thema, Erzahlung, Ereignis verbannen 

nicht fiir die pauperisierten Massen, sondem fiir die Minderheit der 

Intellektuellen Antworten geben. 

Gegeniiber Garip wird das Volkstiimlich-Alltagssprachliche abgewettet zugunsten 

einer bewuBt elitaren, kompromiBlos dem kiinstlerischen Ausdruckswillen 

verpflichteten Schreibweise, das Spielerisch-Witzige ebenso. Der tl1ematische 

Ernst der vorausgegangenen Birinci-Yeni-Gruppe, ihr Festl1alten an einer 

Aussageastl1etik, der es urn die Vermittlung zwischen iudividuellen Anspriichen 

uud gesellschaftlichen Anforderungen ging, ihr Riickgriff dabei auf Elemente der 

volkstiimlichen Dichtung oder eine weltanschaulich bestimmte Programmatik, das 

weicht jetzt einer mehr subjektiven, fiir das Verstandnis des Einzelnen werbenden, 

individualistischen Lyrik, einer Schreibweise, in die spezifisch modemes 

Lebensgefiihl wohl zuerst Einzug halten konnte. 

Diese literarische Stromung ist in ihrem Entsteheu auBergewohnlich gut dargestellt 

durch ASIM BEZiRCis Buch: lkinci Yeni Olayt. Das Werk ist ein wichtiger 

Baustein fiir eiue modeme tiirkische Literaturgeschichte. Charakteristisch ist, daB 

die bisher erwahnten Stromuuge,!l und Gruppen sich weniger aus der eigentlich 

literarischen Tatigkeit, dem Schreibcn und seinen psychologischen, technischen 

oder gar sprachtheoretischen Vorgaben definieren, sondem weitgehend aus der 

weltanschaulich oder stilistisch markie1ten ZugehOrigkeit zu einer bestimmten 

"Schule". 

Zur Gruppe lkinci Yeni gehOren u. a. die Namen Edip Cansever, Metin Eloglu, 

Turgut Uyar, Cemal Siireya. "Die zweiten Neuen", eine schon etwas exzentrische 

Bezeichnung, war kein gutes Omen: Aile vier Dichter sind vor Eneichen ihres 60. 

Lebensjahrs gestorben, waren mehr oder weniger exzessiv dem Alkohol zugetan. 

Der Band Ktrlt Agustos ("Verdreckter August") von Edip Cansever enthalt viele 

gelungene, auch experimentelle Texte; dariiber ware zu arbeiten. Turgut Uyar, 

vorziiglich, schwer zu iibersetzen. Sehr begabt Cemal Siireya - ein Jammer, daB 

ihnen allen ein Alterswerk nicht vergonnt war, auch fiir uns ein Jammer, daB uns 

diese W erke vorenthalten bleiben. Man kann gewiB nicht eine ganze Generation 

von Dichtem als Saufer abschreiben. Man muB aber darauf aufmerksam machen, 
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daB der Raki-Tisch, den ich eingangs als Ort der Poesie erwahnte, nicht zum Ort 

der Selbsttotung werden sollte. Sonst ist der kritische Impetus, das kritische 

Potential der Besten vertan. Leider sind mit die besten Ansatze der neueren 
ttirkischen Lyrik in dieser Weise unausgereift geblieben - kein Ruhmesblatt 

tibrigens ftir eine Gesellschaft, wenn ihre Dichter derart verzweifeln, daB ihnen nur 

Flucht in die Selbstbetaubung bleibt. Kurz vor seinem Tod schrieb Cemal Stireya 
folgendes Gedicht: 

O!iiyorum Tannm 

Bu da oldu i~te 

Her oliim erken bir oliimdiir 

Biliyorum Tannm 

Ama aynca aldtlfm §U hayat 

Fena degildir 

V stii kalsm 

"Ich sterbe mein Gott, 

Das war's dann auch 

Jeder Tod ist ein Tod-zu-frtih 

Das weiB ich, mein Gott 

Aber dies Leben, nebenbei, das dujetzt nimmst 

Ist gar nicht schlecht 

Der Rest ist ftir Dich" 

Mit dem Tod laBt sich nicht handeln. Er nimmt das Leben, nimmt jedes Leben. Die 
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Auffa8sung von Gott als Gesprachspartner, fast als Handelspartner oder als jemand, 

dem man ein Trinkgeld gibt (iistii kalsm! heiBt ja einem Kellner gegeniiber einfach 
"stimmt so!"}, ist hbchst merkwiirdig: Das lyrische lch spticht wie unter vier 
Augen mit Gott, in einer Art negativem Gebet. Das Ich stellt durch die 

Gesprachssituation eine Niihe zu Gott her, kommt ihm so nahe, daB kaum eine 
Distanz das Einvernehmen ('all§-veri§) zwischen ihnen storen konnte; nur der Tod 
ware dieser Abstand, aber der ist ganz nahe: Oluyorum ("ich sterbe"). In diesem 

Wort besteht die Briicke zu diesem stummen, allerfremdesten Gesprachspartner. 
Im Wort aldtgm §U ("das du genommen hast") steckt der Abschied vom Leben, 

aber vielleicht noch mehr. Scheint dahinter nicht die volkstiimliche 
Todesvorstellung vom "Can altct" auf, von dem, "der die Seele(n) (hinweg! 
nimmt"? Das Trinkgeldangebot ware dann weniger blasphemisch. Jedenfalls gibt 
bier jemand einen Teil seines Lebens dran, als ware es ein Tt:inkgeld, gescbenkt. 
Wichtig ist dem Ich nur der Text. Der Text 'lebt' vom Dialog mit Gott (der fiir den 
Tod sorgt), und dieser Dialog vollzieht sich wie bei einem Zahlungsvorgang in der 
Kneipe. Der da einen Teil des Lebens einstreicht, ist der Tod. Das Bild, die Welt 

sei ein Weinhaus, ist traditionell und sehr verbreitet in der Divan-Dichtung. Es 
zeigt die beiden Seiten der Welt: Ihre Vorlaufigkeit und ihre Vergniigen. Dagegen 
steht selbstverstiindlich das Jenseits, das in jeder Hinsicht Vollendete. In· C. 

Stireyas Text muB das Ich sein Leben, das "gar nicht schlecht" ist, ftir die 
Erfahrungen in dieser Welt hingeben und gibt sogar noch mehr, niimlich ein 
Draufgeld an Lebenszeit, die we~en des 'zu friihen' Todes eigentlich noch 

verblieben ware. BewuBt sterben, das heiBt, den Preis zahlen, der gefordert ist: das 
Leben. 

Das Gedicht ist auBerordentlich packend, ein ergreifenden Zeugnis von 
Lebenserfahrung und Todeserkenntnis. W er sein Leben am SchluB so 
beilaufig-humorvoll weggeben kann, der hates wahrhaft ausgekostet. 

Von Can Yiicel, den wir als Szenen-Beweger kennenlernten, soU bier ein Text ein 
Dbersetzung gegeben werden, in dem tatsachlich einmal (und zum Vorteil der 

Poesie) die Wirklichkeitsweite der neueren tiirkischen Lyrik tiber die 
Landesgrenzen hinausgreift (Glum ve Oglum ["Der Tod und mein Sohn"], 2. Aufl., 
Istanbull993, S. 31): 
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"Echodor 

So bald Du Musik machst, Theodorakis, 

OberUi.uft mich ein Dunkelrot, 

Gauz· rot meine Lippen vom Kiissen ... 

Ein Gotze bin ich, wie -mit seinen Hymnen geschleudert ins Meer. 

Und ein Meer gieBt sich aus tiber mich. 

Kiimmre dich bloB nicht, Heber Theodorakis, 

Urn dies Streiten freBgieriger Tauben! · 

Diese tiber den- henlich! -so besauselten Hof hingestreuten 

Prallen Maiskomer sind allerdings 

Keine Maiskomer, diese Inseln, 

- wir aber auch keine Tauben ... 

Vielmehr: hiipfend tiber die Kiesel dort, sonnenschOn, 

DieStimmen des Wassers urn unsere nackten FtiBe, 

- sind ftir uns beide 

Auch fiir uns selber 

Wechselseitig. 

Immer wenn Du Musik machst, Theodorakis, 

Oberlauft mich Wein, rot." 

VIII 

Es gibt seit fiinf Jahren eine Gruppe von Schriftstellem, die zuerst in.der Zeitschrift 

Broy von sich Reden machte, Y~nibiitiin ("Neues Ganzes"). Es ist, kurz gesagt, eine 

Gruppe jtingerer Autoren, die dem eigentlich Modemen an der Literatur - eben 

durch Rezeption von Werken aus dem AuslaiJ.d- mehr Raum geben.wollen. Mehr 

als die lkinci Yeni-Gruppe sieht sich Yenibiitiin vor der Notwendigkeit, asthetische 

Theorien zu rezipieren und in der Faktur ihrer Texte aufscheinen zu lassen. Vieles 
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dabei ist nocb Programm und nicbt von letzter Meisterscbaft bewaltigt. Aber bier 

bricbt sicb tatsacblicb modcme tiirkiscbe Lyrik auch auf intemationalem Niveau 

Bahn. Viele Ubersetzungen modemer Poesie und modemer poetologiscber Texte 

waren notig, besser nocb, Fremdspracbenkenntnis! Denn insgesamt scbeint die 

ttirkiscbe Literaturszene von der Auslandsentwicklung stark abgescbnitten. 

Untersuchungen mtissen das im einzelnen nacbweisen, auch zeigen, wo diese 

Isolation durchbroohen wird (bei Can Yucel etwa). Der deutscbe Dichter Paul 

Celan. z.B. findet bei Yenibiitiin Interesse, wie ich gespracbsweise von Seyyit Nezir 

erfuhr; Celans expliziter Rekurs auf die Spracblichkeit modemer Texte konnte als 

eine der Voraussetzungen ftir das Schreiben beute gelten, ftir das Weiterscbreiben 

angesichts einer von der medienfixierten Kulturindustrie (und dem - klaglichen! -

Widerstand dagegen) angesauselten Geschaftigkeit allenthalben. Seyyit Nezir, 

Veysel (:olak, andere Namen waren zu erganzen ... Ibr Ansprucb, modem zu sein, 

ist ja die zeitlose Voraussetzung ftir tatsacbliche Emeuerung. 

Der Dichter Hilmi Yavuz bat vor einigen Jahren die Diskussion dariiber entfacht, 

ob angesichts der beutigen (gesellschaftlicben, innerliterariscben) Verhaltnisse die 

Lyrik in der Tiirkei ihren alten, fiihrenden Status nocb bebaupten konne. Die Prosa 

halt er fiir das besser geeignete Ausdrucksmittel zum Transport von komplexen 

Sachverbalten und Zusammenbangen in einer Zeit, in der das Infmmationsgeschaft 

meist auf dem Weg des Datenflusses sicb vollzieht, nicbt durcb Lekttire von 

Gedichten, gerade auch i.:In intemationalen Austausch. Hihni Yavuz ist der 

Aufassung, in die Poesie miisse jedenfalls mebr Tbeorie einflieBen, damit sie nicbt 

ganzlich zuriickfiele; damit hater recbt. Ob sein Werk, iiberbaupt die Werke der 

jetzt Schreibenden, auch die der Gruppe Yenibiitiin, die ja diese Meinung teilen, 

Beitrage leisten konnen zu einer eigenwiicbsigen, dennoch nicbt blind national sicb 

gebenden Modeme, muB sicb zeigen. Die Tatsacbe, daB die unangefocbtene 

Position der Lyrik zur Diskussion gestellt wird, laBt auf eine veranderte Auffassung 

von ihrer Rolle scblieBen. Man kann kaum anders, als darin einen Funktionswandel 

sich anbahnen zu sehen. Zumindest in dem Sinn, daB vor dem frohlichen 

Weiterschreiben von Versen ein Vonang an Tbeorie rangiert, woraus sicb auch ein 

"Mehr an Subjekt" gewinnen lieBe, dessen es zur Durcbsetzung scbriftstelleriscber 

Qualitat aucb auf nationaler Ebene irnmer intensiver bedarf. 

Angesicbts dieser Tbeorieforderung bleibt vieles im literarischen Tagesgescheben 

unbefriedigend, auf einem zu sehr von urwiicbsiger Schreibbegabung bestirnmten 

Niveau, oft auch zu sebr bezogen auf den Aspekt praktisch-materiellen Erfolgs in 
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der literarischen Szene. Die Forderung "Mehr Theorie" ware tiberdies an die 

Li~eraturkritik weiterzureichen. Auch bier gilt, daB Enthusiasmus nicht in jeder 

Hinsicht Methodik ersetzt. 

Das Autoreninterview, bisher mehrfach meine QueUe, ist dasjenige Forum, auf 

dem sich die literaturkritischen Aktivilliten am haufigsten auBem. Ein Gutteil der 

literarischen Szene entfaltet sich in diesen Gesprachen, tibrigens auch dann im 

Plauderton, wenn Lyriker unter sich sind und nicht mit Journalisten reden. Langere 

Untersuchungen oder systematische Analysen haben im Diskurs der tiirkischen 

Literaturkritik geringe Verbreitung. Man spricht im allgemeinen davon, wer von 

wem beeinfluBt ist, wer welcher literarischen Schule angehOrt, wer besser ist als 

wer usw. Und dann kommen immer Verse als Beispiele. Textinterpretation im 

eigentlichen Sinn liegt diesen Urteilen in den seltensten Fallen zugrunde. So ist der 

sehr produktive Lyriker Faztl Htisnti Daglarca (tiber ihn hat GISELA KRAFT eine 

Dissertation vorgelegt: Weltsclu'Jpfung und Tiersymbolik, Freiburg 1978) mit den 

Worten C. Siireyas "ein sehr guter Dichter, der von keinem beeinfluBt wurde, selbst 

aber auch keinen Dichter beeinfluBt hat" (Argos 6, 1989. S. 148). Ebenso nannte C. 

Kiilebi gesprachsweise Hilmi Yavuz "einen sehr, sehr guten Dichter". 

Die Lyrikdiskussion lebt zur Hauptsache nicht auf akademischer Hohe, orientiert 

sich nicht an den Standards einer von Sekundarliteratur unterfiitterten 

Literarturkritik und hat auch kaum eine entsprechende Begrifflichkeit entwickelt. 

Der Umgang mit einer so graBen Masse an Lyrik lie Be vorerst auch nur selektives 

Arbeiten zu, etwa die Dichtung Beh~et Necatigils zum Ausgangspunkt einer 
I 

grundlegenden literaturwissenschaftlichen Studie zu machen, - liegt doch im 

Fehlen einer auch nur annahemd adaquat ausgebildeten Interpretationsmethodik 

ein Nachteil, der die Qualillit der Literaturdiskussion erheblich mindert. 
Beschaftigte man sich allein mit der Dichtung Attila ilhans eindringlich und gabe 

die Ergebnisse nicht .als Zeitungsartikel, Zeitschriftenbeitrag oder Interview an die 
Offentlichkeit, sondem als methodisch angelegte, systematisch argumentierende 

Analyse, wenigstens aber als sachkundiges und inspiriertes Feuilleton, wtirde 

manche leichthin gefiihrte Auseinandersetzung und manches gewichtlose 

Artikelchen hinfilllig, wo noch allzuoft tiber die Zuordnung eines Autors zu dieser 

oder jener Richtung spekuliert wird; auch wiiBten wir etwa anhand einer 

umfassenden Werkanalyse oder zumindest einer Monographie zu einem wichtigen 

Autor, daB wir hinter diese Standards mit unseren AuBerungen nicht zurtickfallen 

dtirften. Die wissenschaftliche Beschaftigung mit den modernen Autoren ist noch 
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nicht geniigend verbreitet. Ilue Aufgabe ware, durch die exemplarische 

Anwendung neuerer Untersuchungsmethoden und -modelle den Zugang zu den 

Texten zu erleichtern, so daB. auch die forensische Literaturkritik, deren 

Lebendigkeit ftir uns so erstaunlich ist, insgesamt sicherer wird in ihren Utteilen 

und zur Qualitat von Texten fundierter Stellung nimmt. Augenblicks vollzieht sich 

der Literaturdiskurs noch weitgehend auf der Ebene zwischen Journalismus und 

Beteiligtenrede. Denn wir elinnern uns: Die meisten Lynker arbeiten (auch) als 

Joumalisten. 

DaB ein Kritiker einmal tiberlegter zu W erke geht und seine Auffassung mit einer 

Beweis~ette stiitzt, kommt selten vor. Eine ausnalune ist die Arbeit von KEMAL 

GUNDUZALP (Kar§t 26, 1989, S. 20-26), die tiber mehrere Seiten der Frage 

nachgeht, ob der Nachwuchslyriker Ktis:tik iskender ein Dichter des Sozialismus 
sci oder nicht, wobei der Autor zu dem SchluB gelangt, iskender iibe 

individualistische Kritik mit anarchistischen Tendenzen vor dem Hintergrund cines 

typischen Bourgeois. Bezeichnend dabei, daB es eher um die Person, als um die 
Texte selber geht. Fur das Riesendefizit an interpretatorischem Rtistzeug sind die 

akademischen Einlichtungen verantwortlich zu machen, die es an der Rezeption 

der gangigen Methodik haben fehlen lassen. Ob der Grund dafiir in der Angst liegt, 

bei ausfiihrlicher und sorgfaltiger Texterlauterung als jemand dazustehen, der 

gleichsam in · die alte Praxis der Exegetik (tefsir) des Koran verfallt, sei 

dahingestellt. lch glaube nicht, daB dieses Argument Kraft hat, sondem meine, daB 

bier die akademisc)J.e Praxis, selbe11 defizitar, zu wenig Impulse nach auBen gibt. 

Wenn also Bedarf anzumelden ware, dann derjenige nach eingehenden und 

methodisch korre}cten Untersuchungen tiber die wichtigsten Werke, tiber die 

epochemachenden Texte. Wenn mich mein Eindruck nicht trtigt, nimmt man Texte 

noch immer zu sehr als etwas Endgiiltiges, als ultima ratio, als das Wahre 

schlechthin; damit steht man tendenziell der Notwendigkeit und dem Nutzen von 

Textinterpretation reserviert gegentiber. Diese Texte wollen aber durch Befragen 

ausgeschOpft werden, wollen zeigen, wie sie zu verstehen sind. Texte durch bloBes 

Zitieren 'selbst' oder 'fur sich' sprechen zu lassen ('der Dichter sagt es ja so schon') -

das gehOrt eigentlich in die religiOse Tradition; die W orte der 

Offenbarungsschrifti;n sollen unverandert stehenbleiben, daran dtirfe man nichts 

andern. Interpretation, eine Fmm geistiger Auseinandersetzung - sie soli dem Text 

nicht Gewalt autun, sondern zu seinem besseren Verstandnis fiihren -, folgt im 

Grunde einem piidagogischen Zweck, zieht die Gestik des Didaktischen nach. 
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lnterpretieren lemen, das kann emanzipat01isches Potential freisetzen. Im Ausland 

gibt es solche Arbeiten zur tiirkischen Literatur; sie sollten Nachahmer finden, 

notfalls iibersetzt werden. Als Beispiel seien Dissertationen genannt: von PRISKA 

FURRER: Das erztihlerische Werk der tiirkischen Autorin Sevgi Soysal 

(1936-1976), .Berlin 1992, und von ELISABETH SIEDEL: Sabal~;attin Ali: 

Mystiker und Sozialist, Berlin 1983. 

Zur Erkenntnis der Qualitat von Texten gehOrt eben nicht nur der sichere 

Geschmack, sondem auch theoretische Kem1tnis, abgesichtertes Wissen. Dazu 

gehOrte auch, als V oraussetzung, die Praxis sauberer Textedition. (Ein tiirkische~ 

Kollege kritisierte meine Ahmet-Ha~im-Ubersetzurigen anhand einer ins neue 

Tiirkisch gebrachten [ =sadele~tirilnii~] Textausgabe! Er konnte also nicht nur nicht 

osmanisch, er hatte auch kein Verstaudnis fiir die Notwendigkeit, einen kritischen 

Text zu benutzen.) Solange Defizite dieser Art vorkommen und viele 

entscheidende Untersuchungen noch ausstehen, kann die neuste tiirkische 

Literaturgeschichte erst als "Szenengeschichte" betrieben werden. 

An den SchluB dieser Betrachtungen stelle ich die Bemerkung eines Literaten zum 

Be griff "Literaturgeschichte", eine Leserfahrung, die Erschrecken hervorruft und 

die man vielleicht selbst schon schmerzlich geteilt hat (ELIAS CANETTI: 

Aufzeichnungen 1942-1948, S. 78): "Literaturgeschichten lesen sich manchmal so, 

als waren aile Namen vertauscht und als handle der Verfasser von ganz anderen 

Dingen wie die, die er nennt, und als konnte man nun ruhig alles weitere 

vertauschen, die Urteile aber bleiben schon stehen, wie sie sind." Der Gedanke 

permanenter Revision dieser Urteile, der uns zu Anfang starkte, ist hiermit an den 

Leser \\·eiterempfohlen. 
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Diyalog 97: 111-124 

Komik und Satire in der modernen ttirkischen Erzahlprosa 

Zebra ip~iroglu, istanbul 

Denken und Lachen, Lemen und Lachen haugen eng zusammen, ja sind vonein

ander gar nicht wegzudenken - das postulierte gegen die Kantsche Trennung von 

Denken und Lachen ("denn wenn man lacht, setzt das Denken aus") schon der 

rume Bertold Brecht, dessen Stiicke heute hOchstens Material fiir das Unterhal

tungsbusiness liefem, fiir ein Lachen ohne Denken. Wer also recht behielt, war 

letzten Endes nicht Brecht, sondem Kant, denn auch heute wird beides hiibsch von

einander getrennt. Lachen bleibt Lachen und Denken bleibt Denken, und beide ha

ben miteinander wenig zu tun, vor allem bei Literaturdidaktikem. Denn bei meiner 

Recherche, ob und wie Komik im Unterricht eingesetzt werden konnte, stieB ich 

auf erstaunlich wenig Untersuchungen. Aber auch irn Bereich der modemen Litera

turwissenschaft scheint Komik ein Bereich zu sein, der mit Vorsicht behandelt 

wird. In der tiirkischen Literaturkritik hingegen wird sie kaum gewiirdigt, obwohl 

die tiirkische Literatur sehr reich an satirischen Texten vielfaitigster Fotmen ist 

und auf eine lange Tradition des Komischen zuriickblickt. Der einzige Bereich, der 

Komik, Lachen, ernst nirnmt, scheint die tiirkische Literaturdidaktik zu sein; denn 

die tiirkischen Schul-und Lesebiicher schlieBen satirische Texte geradezu systema

tisch aus. 

1m folgenden werde ich einige kurze Prosatexte aus der modemen tiirkischen Lite

ratur exemplarisch vorfiihren. Diese sind erstens als literarische Texte von Belang, 

denn sie zeigen, wie verschiedene modeme literarische Verfahrensweisen wie In

tertextualitat, lronie usw. zu satirischer Verfremdung angewendet werden. Sie sind 

zweitens fiir literaturdidaktische Zwecke geeignet nach dem Motto: Denken und 

Lachen. Und drittens sind sie auch fiir die gegenwartige Theoriedebatte nicht ohne 

Interesse, denn gerade die Reichhaltigkeit der tiirkischen Literatur an Ko

mikphanomenen bietet einen Anreiz, Konzepte der modemen Literaturwissen

schaft, zu erproben. Meine Textauswahl eignet sich somit sowohl als Material fiir 

die Vorbereitung einer Unterrichtssequenz fiir Lehrerstudenten als auch fiir den 

Hochschulunterricht im weiteren Sinne. 
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Bei meiner Texauswahl beginne ich mit leicht e1faBbaren, einfachen Texten, in de

nen die bewertende Sicht des Autors mit der satlrisch bearbeiteten Realitat so ~eut
licll konfrontiert wird, so daB die satirische Verfemdung eindeutig erkennbar wird. 

Ich schreite dann fort zu schwieligeren Texten, in denen die Verfremdung nicht 

mehr so leicht ersichtlich ist. Die Text~ sollen den Leser mit einigen Verfalll'ens

weisen der Komik vertraut machen, etwa satirische Verfremdung durch direkte Ge

geniiberstellung der Realitat mit Alternativen, Parodie, die witzige, unerwartete 

SchluBpointe, das Absurd-groteske, Ironie. Sie konnen eine Dbungssequenz ziun 

kritiscli-asthetischen Lesen abgeben, wobei jede Dbung zu einer neuen Lernstufe 

fiilu't, die am Ende auch den Umgang mit schwierigen Texton moglich macht. 

Nicht nur die Auswahl, sondern auch die Reihenfolge der Texte spielt dabei eine 

entscheidende Rolle. 

Bei der Betrachtung von Text-Leser-Beziigen greife ich zuriick auf Rezep

tionsasthetik und Hermeneutik, weil ich wegen meines literaturdidaktischen Zieles 

den Leser vor Augen habe und weil bei diesen Texten die Bestimmtheit einer kri

tischen Botschaft den Spielraum von Lektiiren einschrankt. Es gehort zu den Ei

genarten von satilischen Texten, daB der Leser die im Text angesetzte Leserolle 

annehmen und durchspielen muB. Verstehensbanieren entstehen, wenn er sich da

gegen wehrt, entweder, weil ilim Kontextwissen dazu fehlt, oder weil er nicht mit 

den im Text implizierten Nonnen iibereinstimmt, oder weil er die Einhaltung dieser 

Spielregeln als Bevormundung empfindet. Akzeptiert er jedoch die ihm imText 

zugewiesene Rolle, so kann es zu e)nem produktiven LernprozeB, zu einer Hori

zonterweiterung kommen. 

Zum Einstieg greife ich auf eine eigene Rezeptionsstudie zuriick, die Textrezep

tionen aus Istanbul, KOln, Eichstatt und Hamburg auswertet. Denn in ihr sind eine 

Reihe von literaturwissenschaftlichen und literaturdidaktischen Problemen ange

sprochen, von denen einige auch in diesem Vortrag behandelt werden. Es ging da

bei nicht um eine vergleichende empirische Auswertung von Rezeptionsprozessen, 

sondern darum, Aspekte von Leseschwierigkeiten und Lesekompetenz sichtbar zu 

mach en. 

Dokumentiert wurde die Rezeption des Textes "Tiirk Politikacllarmm Kiiltiir ve sa

natla ili§kileri", ("Das Verhaltnis d~r tiirkischen Politiker zu Kultur und Kunst") 

von Ferit Edgii1. F. Edgii ist bekannt durch seine modernen und postmodernen Pro

satexte, in denen er mit verschiedenen Techniken wie innerer Monolog, Zitat, 

Montagetechnik experimentiert. In diesem Text spielt er satirisch mit dem Muster 
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des joumalistischen Berichtes. Er klagt dariiber, daB die Weltoffenheit, Kultiviert

heit und hohe Bildung der tiirkischen Politiker in der Offentlichkeit, vor allem im 

Ausland, nicht richtig anerkannt und akzeptie1t wiirden- wobei Edgii sicb in Wabr

beit tiber diese Ansicbt Iustig macbt. 

Das Ergebnis meiner Rezeptionsstudie war, daB von 90 tiirkiscben Studenten die 

allermeisten den Text als ein Pladoyer fiir die tiirkiscben Politiker begriiBten, einige 

tiber den vermeintlicben Nationalismus des Autors emport waren und nur ganz we

nige die lronie des Textes erkannten. Aucb bei deutscben Studenten und Scbiilern 

war die Zahl derjenigen, die die Ironie verkannt batten, erstaunlicb bocb - wenn 

aucb deutlicb niedriger- obwohl ihnen Kontextwissen feblte. 

Die deutschen Rezipienten zeigten sicb im Umgang mit Iiterariscben Texten 

geiibter. Unter den Tiirken waren dagegen sogar solcbe, die bebaupteten, sie 

wiirden alles, was sie lesen, als absolute W ahrbeit nebmen und daB sie nicbt einse

ben konnten, warum ein Autor nicbt offen und eindeutig seine Meinung sage. 

AuBerdem fiihrte paradoxerweise gerade das Kontextwissen in eine Verstebens

falle, weil im Text in die Darstellung des ttirkiscben Alltags groteske 

Dbertreibungen und eingespielte Denkmuster hineingemiscbt sind. Diese Studie 

wirft die Frage auf, wie bei literaliscber Lesekompetenz - hier auch Ironiekompe

tenz - universale und kulturspezifiscbe Faktoren ineinandergreifen. 

Im Folgenden will ich einige der bier angedeuteten literaturwissenschaftlicben und 

Iiteraturdidaktiscben Probleme aufgreifen. Dabei sollen folgende Ziele beacbtet 

werden: 

1. Text: Erlernen von Textanalyse, Einiibung asthetischen Lesens. 

2. Kontext: Kritisches Tiirkeibild durcb die Realitatsbeziige der Texte, Einblick in 

gesellscbaftliche Probleme in der Tiirkei wie Zensur, Biirokratie, autoritare Bil

dungsstrukturen, patriarcbaliscbe Muster, politiscbe Unterdriickung. 

3. Rezeption: Nachdenken tiber Komik: Was fiir eine Funktion hat das Komiscbe 

in satiriscben Texten? Inwieweit ist fiir das Verstandnis von Satire kultur- und zeit

spezifiscbes Kontextwissen erforderlicb? Inwieweit konnen satirische Texte eine 

kultur- und zeitiibergreifende Wirkung baben? 

Ich beginne mit der Erzaiung "Ayi§Igmda <;;ali§kur" (<;;ali§kur im Mondlicbt)2, 

(wobei mit dem Wort <;;ali§kur das Appartementhaus bezeicbnet wird) von Haldun 

Tauer. Haldun Taner gehOrt zu den fiibrenden modemen Autoren in den Bereicben 
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Kurzprosa und Theater. Innovativ war er vor allem als dramatischer Autor, weil er 

eine Sythese herstellte zwischen der eigenen Theatertradition und dem westlich 

orientierten modemen Theater. 

"<::all§kur im Mondlicht" ist insofem interessant, als bier der Bezug zwischen Au

tor, Text und Leser thematisiert wird. Denn die Geschichte, die nur die kurze Zeit

spanne einer Mondnacht umfaBt, wird in zwei Versionen erzahlt. In der ersten Ver

sion werden in schnellem, filmschnittartigem Wechsel Szenen, Ausschnitte aus 

de:m Leben einiger Menschen aus verschiedenen sozialen Schichten und Genera

tionen in den fiinfziger Jahren gezeigt. Eindrucksvolle Momentaufnahmen, die 

Mechanismen dieser Gesellschaft enthiillen: Luge, Bestechung, Heuchelei sind 

Verhaltensweisen, die Taner mittels indirekter, in den Dialogen enthaltener Selbst

charakterisierung der Figuren zum Ausdruck bringt. Am Anfang der Geschichte 

wird z. B. geschildert, wie es der Nachtwachter mit der PfOrtnersfrau treibt. Am 
SchluB taucht der gleiche Nachtwachter als der unbestechliche Moralist auf, der 

ein junges Paar aus armlichen Verhilltnissen aufs Polizeirevier schleppt, weil sie 

sich gekiiBt, d.h. Unzucht auf offentlichen Platzen getrieben haben. 

Die zweite Version der Geschichte .wendet alle negativen Bilder ins Positive und 

prasentiert so eine idealisierte, kiinstliche Kitschwelt. Diesem Teil gehen in Taners 

Text einige Kritiker- und Leserbriefe voraus, die den Au tor wegen des Themas, der 

Sprache, des Stils usw. angreifen oder ihm vorschreiben, was er an seiner Ge

scbichte andem solle. So unterschiedlich diese fiktiven Leserbriefe irn Hinblick auf 

Alter, Bildung- und Sozialstand der Leser auch sind - manche konnen nicht einmal 

Fiktion und Realitat unterscheiden, wahrend andere mit Allgemeinplatzen tiber 

Kunst und Welt um sich werfen -, gemein ist ihnen eine zensierende Denkweise: 

Da beklagen die Literaturkritiker einen Mangel an Menschenliebe und Seelentiefe: 

"sollte der wahre Dichter nicht mit seinem bezaubemd poetischen Stil in die ver

borgensten Tiefen der Seele eindringen", er son "nicht nur mit dem Kopf, sondem 

auch mit dem Herzen schreiben" da argert sich ein illterer Leser iiber den Sprach

mischmasch, der Alt- und Neutiirkisch zusammenwirft; ein Bauingenieur tiber 

mangelnde Bauttechnik der Erzahlung, ein Polizist tiber Diskriminierung des 

Nachtwachters usw. Den Hohepunkt der Lesene¥:tionen bildet eine lange Stel

lungnahme des Horspielfunks mit zensurartigen Anderungsvorschlagen. 

Mit Ri.icksicht auf diese Lesererwartungen wird nun eine entsprechend verbesserte 

Version der Geschichte vorgestellt. Die Anderungen sind in Fettdruck der ersten 

Version so gegeni.ibergestellt, daB der Leser beide Satz fiir Satz miteinander ver-
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gleichen kann. So llillt sich beispielsweise der Nachtwachter der zweiten Version 

aus Ehr- und Pflichtgeftihl nicht mit der Pfortnersfrau ein, aber da zu jeder Ge

schichte nun einmal ein Bosewicht gehOrt, stellen sich die jungen Leute auf der 

StraBe nun als ein Verbrecherparchen heraus, denen der gutherzige Nachtwachter 

dann zum Opfer fallt. Doch nicht nur die Figuren, Typen und Beziehungen werden 

umgekehrt, sondern auch Stil und Sprache: Aus der realistisch ironischen Schilde

rung entsteht eine Trivialgeschichte mit teilweise grotesken und absurden Ziigen. 

Auch auf diese zweite Version folgen Kritiker- und Leserbriefe. Sie sind indessen 
weit positiver als die ersten. 

Den Kern dieser vierteiligen satirischen Konstruktion, die kunstvoll mit den Mit

teln der Komik wie Ironie, Parodie, und Groteske spielt, bildet die erste in sich ge

schlossene Version der Geschichte. In ihr kommt Komik nur ironisch-indirekt und 

gedampft znm Ausdmck. Erst durch die Gegeniiberstellung dieser Geschichte mit 

den Leserbriefen entsteht eine starke, komische Irritation. Denn die ironisch

realistische Sichtweise des Autors gerat in Widerstreit mit der zensierenden Sicht

weise der fiktiven Leser, die an Trivialgeschichten gewohnt sind oder ideologische 

Positionen vertreten. Der Autor, der in der ersten Version Deformationen mensch

licher Beziehungen entlarvt, greift in der zweiten die Erwartungshaltung der Leser 

an. Im dritten Teil, in der Parodie-Version der Geschichte, die wie ein 

riickwartslaufender Film angelegt ist, treibt er die Komik dann auf die Spitze: Er 

stellt den Autor selbst bloB, der eine Scheinwelt auf Bestellung nach MaB schnei

dert. Der Text gleicht einer architektonischen Konstruktion, in der die einzelnen 

Teile sich nach und nach zusammenfiigen. Als Ganzes bildet er eine Satire auf die 
zensierende Denkweise. 

Didaktisch interessant ist vor allem die direkte Gegeniiberstellung von kritis9h

realistischer Schreibweise und ihre Verkehrung ins Triviale durch die Mittel der 

Parodie und Groteske. So liest sich dieser Text wie eine Einfiihrung in verschie
dene Verfahrensweisen der Komik und fordert spielerisch zum Nachdenken 

dariiber auf, mit welchen Mitteln ein Autor schreibt und nach welchen Mustern ein 

Leser liest. Er behalt seine Aussagekraft und Wirkung auch ohne Kontextwissen. 
z.B. tiber die zensierende Denkweise der fiinfziger Jahre, denn diese hat auch in der 

heutigen Tiirkei und anderswo ihre Anhanger. Es ist bezeichnend, daB diese aus 

literaturdidaktischer Sicht so geeignete Geschichte keine Aufnahme in tiirkische 

Lesebiicher gefunden hat. 

Ein unerschOpfliches Thema fiir die tiirkischen Satiriker ist diejenige Spielmt uer 
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zensierenden Denkweise, die gewaltsam eine heile Welt heraufbeschwort Kein 

Wunder, daB der bekannte Satiriker Aziz Nesin ofters auch zu diesem Thema ge
griffen hat, so auch in seinem von Jugendlichen wie Erwachsenen gleichermaBen 

gem gelesenen Briefroman "$imdiki <;ocuklar Harika", (Die Kinder von heute sind 

wunderbar)3. In ihm werden die Diskrepanz zwischen den WertmaBstiiben und den 

Handlungen der Erwachsenen, ihre Arroganz und Besserwisserei, ihre reali

tiitsfremden Lebensweisheiten und falschen Erziehungsmethoden aus der Perspek

tive Bliefe wechselnder Kinder entlarvt 

In einem Kapitel des Romans erzahlt der Schiiler Ahmet seiner Freundin Zeynep in 

Briefen, wie ihm die standig von der Lehrerin prasentierten riihrseligen Musterge

schichten tiber Opfermut und Heldentum von Kindem auf die Nerven gehen. Da 

gibt es z. B. die Geschichte eines Dorfjungen, der im Krieg als Spaher eingesetzt 

wird und der, sobald er den Feind in der Feme erblickt, zurn Dorf eilt, urn die Be

wohner zu warnen; unterwegs wird er verwundet, rast aber u·otzdem weiter und 

kommt bluttiberstromt, aber doch rechtzeitig, im Dorf an und stirbt in den Armen 

des Generals. Denn was ist schon das Leben eines Jungen, wenn es urns Vaterland 

geht! Also schreibt Ahrnet bei einem Schreibwettbewerb eine Gegengeschichte: 

Hier geht es urn einen Jungen, der tiber die Krankheit seines Bruders so traurig ist, 

daB er jeden Abend betet, Gott moge statt des Bmders sein Leben nehmen. Ein 

Riese, der ihm eines Nachts im Traum erscheint, verkiindet ihm, sein Wunsch sei 

erfiillt, er sei gekommen, urn ihn an Stelle des Bruders abzuholen. Voller Entsetzen 

wehrt sich der Junge, er habe das•ja nur gesagt, urn als opfermiitig zu erscheinen. 

Wie groB ist dann seine Erleichterung, als er aus diesem Alptraum erwacht! All

mets Geschichte, die die Heldengeschichten auf eine sanfte Art parodiert, findet 
bei den Erwachsenen keinen besonderen Anklang. Doch die Lehrer, versessen da

rauf, den Kindem beizubringen, wie wichtig Opfermut sei, machen paradoxerweise 

Ahmet selbst zu einem Musterknaben. Denn als dieser einen hamllosen Schul

streich begeht, den er auch gleich zugibt, halten sie an der Version fest, daB er sich 

aus Opfermut anstelle des wirklichen Taters schuldig bekannt habe. So setzt sich 
die Geschichte aufmehreren Ebenen mit dem Thema Aufopferung und Vorbildver

halten auseinander, durch Parodie, Situationskomik, und durch den Widerspruch 

zwischen dem realen Geschehen und dem starr ideologischen Verhalten der Lehrer. 

Interessant ist, daB dieser Text, rumlich wie H. Taners Geschichte, eine Meta

erzalllung ist und in diesem Rallmen auch einen intertextuellen Aspekt hat. Wie 

bei Nesin durch die Erzahlung in der Erzalllung wird bei Tauer durch das Doku-
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mentieren der Rezeption und der Textveranderung ein Bezug hergestellt zu trivia

len Denk- und Erzahlmustern, zu padagogischem und politischem Kitsch. So 

offnen sich die Texte durch das Mittel der Parodie ktitisch fiir die soziale Redeviel

falt, fiir die Mentalitaten, Diskurse, Ideologien und Denktnuster, die in diesem be

sonderen Kontext real vorzufinden sind. 

Fiir den kontextfremden Leser ware bei Aziz Nesins Geschichte eine Einbettung 

notwendig. So konnte man vorher eine solche Heldengeschichte lesen, wie sie 

nicht nur von Trivialautoren, sondern auch von klassischen Autoren der Republik

zeit, z. B. Orner Seyfettin, geschrieben worden sind. Oder man konnte als Einstieg 

das Thema vorbildlichen Musterverhaltens problematisieren und dabei auch andere 

Matetialien einbeziehen, z. B. den in der Ttirkei zum Bestseller gewordenen Ro

man "Kinderherz" des italienischen Schriftstellers De Amicis, der mit seiner auto

ritar-chauvinistischen Ideologie dem herrschenden tiirkischen Bildungsdenken kei

neswegs nachsteht. Oder manliest Ausschnitte aus dem Roman "Das Vorbild" von 

Siegfried Lenz, im dem das Thema aus kritischer Sicht behandelt wird. 

Ein faszinierender satirischer Text von A. Nesin ist die Kurzgeschichte "insanlar 

Uyantyor" (Die Menschen erwachen)4. Die Lekttire findet zwar durch die Identifi

kation mit der Hauptfigur eine Orientierung, bleibt aber trotzdem kontextbediirftig. 

Sie Iauft hinaus auf ein frappierendes MiBverstandnis. Ein politischer Gefangener, 

der lange in Haft war, lebt jetzt in der Provinz in der Verbannung und unter Auf

sicht, und zwar in einer einsamen, armlichen Umgebung. Diese belebt sich jedoch 
nach seiner Ankunft auf wundersame Weise mit neuen Nachbarn: Baracken

ahnliche Geschafte entstehen, Kaffeehauser, ImbiBstuben usw. Als er wegen Ar

beitslosigkeit (denn niemand will einem ehemaligen Haftling Arbeit geben) und fi

nanzieller Not nochmals umziehen will, bestiirmen ihn diese Nachbarn, die kleinen 

Geschaftsleute wie Backer, Kramer usw.; ja, sie tiberschiitten ihn mit Geschenken 

und Lebensmitteln und flehen ihn an, nicht wegzugehen, sie wiirden alles fiir ihn 

tun, so viel sei er ihnen wert. Er ist erschiittert iiber so viel Mitgefiihl und Solida

ritat, hat sich doch sein jahrelanger Kampf fiir das Yolk, der ihn so viel gekostet 

hat, endlich ausgezahlt! Leider muB er jedoch feststellen, daB so uneigenniitzig die 

Interessen dieser kleinen Geschaftsleute gar nicht sind. Sie verdanken ihm nfunlich 

tatsachlich ihren Lebensunterhalt, ja ihre Existenz, wenn auch indirekt: Sie Ieben 

von den zahlreichen Zivilpolizisten, die beauftragt sind, ihn zu beobachten, und 

von den iibergeordneten Zivilpolizisten, die ihre Untergebenen zu kontrollieren ha

ben, so daB diese armliche Gegend von einem ganzen Polizeiapparat bevolkert ist. . 
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Wtirde er wegziehen, brache das ganze Geschaft zusammen. 

·me bisher vorgestellten Texte spielen die kritische Autorposition und kritisierte 

Realitat im LeseprozeB so gegeneinander, daB eine permanente satirische Verfrem

dung entsteht. Im Unterschied dazu wird hier die Verfremdung verbltiffend rea

litatsnah an typischen, von vomeherein befremdlichen Momenten der Realitat so 

angesetzt, daB eine komische Pointe erst am Ende entsteht. Der Leser identifiziert 

sich trotz einzelner Irritationsmomente mit der bedruckenden Situation des Prota

gonisten. Erst zum SchiuB gewinnt er Distanz zu ihm: Er begreift die grotesk

komische Situation, somit auch den Widerspruch zwischen dem politisch enga

gierten Intellektuellen, der ftir die Rechte der Unterdrtickten kfunpft, und diesen 

selbst, die ihn in ihrem Kampf urns tagliche Brot schamlos ausnutzen, anders ge

sagt: Er begreift den Widerspruch zwischen politischen Idealen und barter, gesell

schaftlicher Realitat. Der Titel "Die Menschen erwachen" hat dementsprechend 

eine Doppelbedeutung: Das Erwachen im Sinne politischer Aufklarung und das Er

wachen opportunistischen Geschaftssinns. Die Verwechslung der beiden Ebenen 

durch das MiBverstandnis bewirkt die traurig~komische SchluBpointe. Ironisch be

leuchtet wird hier somit nicht nur der in Illusionen befangene Intellektuelle~ der fUr 

ein menschenwtirdiges, solidarisches Leben kampft, sondem auch die Menschen, 

die durch die gesellschaftlichen Verhaltnisse diesem Ideal so fern sind. Vor allem 

aber richtet sich die satirische Pointe gegen das politische System eines autoritaren 

Polizeistaates. 

Die Geschichte konnte einem kontextfremden Leser befremdlich vorkommen. Wer 

aber in der Ttirkei lebt und mit den dortigen Verhaltnissen vertraut ist, dem wird 

sie nicht nur mit der Figur des politisch unterdriickten Intellektuellen, sondem auch 

mit ihrem ratselhaft wundersamen Gescbehen nicht unvertraut erscheinen. Denn 

der tiirkische Alltag ist voll von solchen grotesken Szenen, die man komisch oder 

nicht komiscb nehmen kann. Hierzu eine kleine Alltagsszene, die sich analog zu 

der in Nesins Geschichte entworfenen Szene abspielt: Vor dem deutschen Konsulat 

in Istanbul gab es am Anfang nur den Briefmarkenverkaufer; dann kam einer mit 

einer Schreibmaschine und einem Klapptisch und Stuhl und schrieb Bittschriften, 

irgendwann tauchten der Sirnitverkaufer und der Lirnonadenmann auf, ihnen folg

ten StiBspeisenverkaufer mit rollenden Glasvitrinen, Obst- und Gemiisehandler mit 

ihren Holzkarren; einer machte auch eine kleine Teebude auf, zum SchluB entstand 

sogar ein barackenahnliches Kebabhaus unter freiem Himmel, das bei Regenwetter 

mit einem Nylondach bedeckt wird. Stellen Sie sich vor, wie viele Arbeitslose es 
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geben wiirde, wenn die Deutschen kein Visum mehr fordem wiirden und die immer 

Ianger werdenden Schlangen von wa:tenden Antragstellem dort plOtzlich ver

schwinden wiirden! 

Was diese Kurzgeschichte Nesins aber, abgesehen vom Kontextwissen, im ganzen 

gesehen schwieriger macht als die vorher besprochenen Texte, ist der Umstand, 

daB bier keine eindeutigen Gegenbilder entworfen werden. Die Hauptfigur, die po

sitiv angelegt ist, wird durch das MiBverstandnis auch ironisiert; ihre Beliebtheit 

verdankt sie nicht der Dankbarkeit und Solidaritat, sondem der Gewinnsucht der 

Menschen aufgrund ihrer Armut. So konzentriert sich der Text zwar durch seine 

desillusionierende Pointe auf ein bestimmtes Problem, aber er enthtillt noch weitere 

Irritationsmomente; so entsteht Verfremdung. 

Auch Haldun Taners Kurzgeschichte "Seytan Tiiyti" (Hexenzauber)5 lauft auf eine 

satirisch verfremdende SchluBpointe hinaus; das Thema ist hier 

AusUinderfeindlichkeit in Deutschland. Taner laBt einen tiirkischen Arbeitsimmi

granten aus Berlin-Kreuzberg in einem Iangen Brief an einen jtingeren Vetter in 

Duisburg seine Erfahrungen mit Deutschland und den Deutschen ausplaudem. Und 

die sind, ratselhafterweise ganz entgegen den tiberwiegend negativen, ent

tauschenden und demtitigenden Erfahrungen anderer Landsleute, erstaunlich posi

tiv. "Ich muB wohl einen Hexenzauber oder so etwas Almliches besitzen", schreibt 

Okke§ seinem Vetter. Worin dieser merkwtirdige Zauber besteht, der ihn iiberall in 

Berlin beliebt macht, kommt erst amEnde des Briefes heraus: Okke§ arbeitet als 

Berliner Bar, als wandelndes Photomotiv fiir Touristen, und schlagt seinem Vetter 

vor, ihn wahrend seines Urlaubs bei dieser Arbeit, die er nicht verlieren will, zu 

vertreten. Diesen V orschlag macht er ihm schmackhaft - das ist die SchluBpointe 

des Briefes - mit einer trostenden Erfahrungsweisheit tiber die Deutschen, die in 

Wahrheit jedoch bittere Ironie ist: "Und sei nicht traurig, weil sie fiir dich 

iiberhaupt keine Wertschatzung empfinden. Als Bar verstandigt sich der Mensch 

mit ihnen viel besser. " So entsteht die ironische Pointe, daB Auslander in Deutsch

land weniger geschatzt werden als Tiere. 

Was diese auf den ersten Blick Ieicht erfaBbare Erzahlung zunehmend interessant, 

zugleich aber vielschichtiger und komplizierter macht als "Die Menschen erwa

chen" von Nesin, ist, daB bier -ganz ahnlich wie in anderen Satiren in Briefform

eine ironisch relativierende Distanz zwischen der Autorstimme und der Stimme des 

Briefeschreibers besteht. Somit wird es dem Leser erschwert, sich mit der Figur zu 

identiftzieren. Er muB beim Lesen hinter die Bilder, die der Schreiber von der eige-
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nen und der fremden Kultur entwnft, gewisse1maBen standig Fragezeichen setzen. 

Fragezeichen hinter die Allgemeinplatze iiber Deutschland und die Deutschen, die 

der naive Anatolier Okke§ ausspricht, hinter seine kulturkonu·astiven Vergleiche 

und Ansichten, in denen sich Einsicht und Blindheit, Weisheit und Torheit auf bald 

nachdenkenswe1te, bald komische Weise mischen. Sie fiihren bis zu absurden Ar

gumenten und grotesken Ubertreibungen. So entstehen eine Reihe von Verfrem

dungseffekten, die den Leser provozieren: nicht nur zu Kritik, sondem auch zu 

Selbstklitik. 

Als letztes Beispiel sei eine phantastisch-groteske Erzah.lung der Autorin Nazh 
Eray mit dem Titel "Monte Christo" vorgestellt6 . Charakteristisch fiir ihre Kmz

geschichten ist die standige Vennischung von realistischen und surrealistisch

phantastischen Elementen, wobei das Phantastische manchmal einer bestimmten 

Aussageintention dient, wie in dieser Kurzgeschichte, manchmal aber auch als rein 

posunodemes Spieljegliche Sinnaussage verweigert. 

In "Monte Christo" werden Unterdriickung und Identitlitsverlust der Frau themati

siert. Die Hausfrau Nebile, deren Leben sich standig um Einkauf, Haushalt, Versor

gung der Kinder dreht, fiihlt sich so iiberbelastet und eingeengt, daB sie eines Tages 

ausbricht. Sie grabt ein Loch durch die Wand der Abstellkarnmer, lliBt die Familie 

zuriick und beginnt ein neues Leben auf der anderen Seite, namlich in der Dunkel

kammer des Nachbam Selahattin bey als seine heimliche Geliebte, doch voller Er

wartung, er werde sich eines Tages scheiden lassen und sie heiraten, so daB sie ein 

neues Hausfrauenleben mit Einbufen, Haushalt und allem Drumhemm anfangen 
konnte. 

Das Motiv des Eingekreistseins bestimmt die Gmndstruktur der parabelfbrmigen 

Geschichte. Eingekreist bleibt die Frau so oder so. Ihrem Eingekreistsein entsplicht 

die kreisformige Suuktur der Kurzgeschichte, Eingekreistsein im Hellen als Ehe

frau, im Dunklen als Geliebte, und schlieBlich wieder in Erwartung nach einer 

Einkreisung im Hellen. Die tiber sich hinausweisende Parabelform der Geschichte 
erfordert vom Leser ein hoheres Reflexionsve1mogen. Ihm werden keine Orientie

rongspunkte mehr angeboten wie in den anderen Texten. Die Absurditat der 
Geschichte verhindert jegliche Identifikation und Einfiihlung. Ennoglicht in "Die 

Menschen erwachen" gerade die realistische Erzah.lweise Einfiihlung und Identi

fikation, die erst in der komischen SchluBpointe aufgelbst werden, wn·d in "He

xenzauber" durch das st:'indige W echselspiel zwischen Identifikationen die Ver

fremdung so weit geuieben daB von einer derartigen Leserlenkung kaum die Rede 
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sein kann 

Geht man jedoch den einzelnen Verfremdungsmomenten nach, die schon beim er

sten Lesen einen komischen Effekt erzeugen, bekommt man einige Anhaltspunkte 
fiir den symbolischen Bedeutungsgehalt der Geschichte. So ist es z.B. fiir Nebile 

eigentlich gar nicht so schwer wegzugehen, aber sie kann das nicht, denn immer 

wenn sie auf der StraBe ist, hat sie viel zu tragen. Eines Morgens kommt ihr in den 
Sinn, einfach in eine StraBe einzubiegen und wegzulaufen, aber das geht nicht, weil 

sie einen riesigen Kohlkopf unter dem Arm tragt und ein Netz mit Saftorangen, 

Kartoffeln und Hackfleisch schleppt. So kehrt sie in die Wohnung zuriick und 
kocht Kohh·ouladen. Nebiles Gefangensein in einem bestimmten Rollenverhalten, 

die Verinnerlichung der Hausfrauenrolle wird bier bildlich vorgefiihrt. Nebile 

kann, selbst wenn sie mit der Freundin zusarnmen ist, keinen anderen 

Gesprachsstoff finden als Kochen und Waschen. GenieBerisch und weitschweifig 

erzahlt sie der Freundin, auf welche Weise Sie die Vorhange wascht. Bevor sie aus

bricht, erledigt sie Hausfrauenaufgaben so iibertrieben, daB sie die Fransen des 

Teppichs und die Falten des Vorhangs ordnet. Diese komischen Irrititationsmo

mente, die die Ausweglosigkeit von Nebiles Hausfrauendasein verdeutlichen, stet

gem sich durch ihren heimlichen Ehebruch nach und nach zum Absurden. Als sie 

in der Dunkelkammer von Selal1attin bey sehnstichtig darauf wartet, ibn zu heira

ten, griibelt sie immer tiber ihre Rivalin, Selahattin beys Frau, nach. SchlieBlich 

kann sie sich nicht zuriickhalten, ibn zu fragen: "Eines mochte ich zu gerne wissen, 

Selahattin, was verwendet deine Frau fiir ein Spiilmittel, (:iti oder Pril? Ich bitte 

Dich, sage es mir!" 

In "Monte Christo" wird das Rollenmuster des Hausfrauendaseins, die Banalitat 

dieses festgefahrenen, sinnentleerten Lebens und das Eingekreistsein, das nicht 

Herauskonnen, bildhaft veranschaulicht. Die tragikomische Verfremdung entsteht 

durch die absolute Ver!nnerlichung der Hausfrauenrolle, ist doch gerade Nebiles 

Wunsch nach Befreiung nichts als ein Trugbild, denn nichts andert sich fiir sie, 
auch wenn sich die Manner vertauschen lassen. So liest sich der Text als eine Sa

tire auf Identitatsverlust und Selbstentfremdung der Frau im Rollenmuster der Ehe
frau und Hausfrau einer modernen Kleinfamilie. 

N. Erays Erzahlung behandelt die Unterdriickung der Frau als ein allgemeines 

Grundproblem. Jegliches Fehlen von Lokalkolorit etmoglicht einerseits einen 

leichteren Zugang zum Text, andererseits fordert es ein hOheres Abstraktions- und 

Reflexionsvetmogen, das den Wirklichkeitsbezug der grotesken Parabel erfaBt. 
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Die ftinf bier vorgestellten satirischen Texte von Haldun Tauer, Aziz Nesin und 

Nazh Eray bebandeln verschiedene Tbemen wie zensierende Denkweise, autoritare 

Bildungsstrukturen, politische und okonomische Unterdrtickung, Auslanderfeind

licbkeit und Unterdrtickung der Frau. Ihnen konnen je nacb didaktiscber Zielset

zung umfangreicbere und schwierigere Texte hinzugefiigt werden, z.B. satirisch

ironische Texte mit versteckter Autorintention oder Texte, die mit einer 

fragwtirdigen, kritikbedtirftigen Norm operieren, oder postrnoderne Texte, in de

nen die Autorposition bewuBt relativiert oder unterlaufen wird. Die ttirkiscbe Li
teratur ist reich an satiriscben Elementen vielfaltigster Formen, die nicbt nur in der 

Kurzprosa vorkommen, sondern gattungstibergreifend gleicbermaBen aucb in 

Lyrik, Drama und Roman- iibrigens auch in anderen Mcdien. Insofem bietet sicb 

eine groBe Vielfalt von Forschungsaufgaben und Unterricbtsmoglichkeiten. Hier 

nur ein paar Beispiele: Von modemen ttirkischen Autoren gibt es eine R~ibe von 

W erken, die im Geme des Scbelmenromans mit Hilfe eines negativen Helden Ge

sellschaftskritik tiben. Man denke etwa an den bertihmten Redektinster Efruz Bey, 

der mit seiner Wortakrobatik Massen von Menschen hypnotisiert (die Erzahlung 

von Orner Seyfettin, die 1920 erschienen ist, :hlmmt Ionesco vorweg); oder an den 
• 

Scharlatan Ztibiik von Aziz Nesin, der wie ein Aasgeier auf das Ungltick anderer 

lauert; oder an den Opportunisten Murtaza von Orban Kemal, der nur ein Spielball 

in der Hand der Herrschenden ist. In neueren Werken dominieren tragikomische 

Elemente: So spielt sich in der Erzahlung "Burger" von Tahsin Yiicel das eigent

liche Leben des Protagonisten auf yerschiedenen offentlichen Toiletten ab, wo er 

sich als Klowandautor Luft macht, Luft urn iiberhaupt existieren zu konnen. In 

Yiicels jiingst erschie11enem Werk "Das Epos vom Schnurrbart" wird voller 

schwarzer Kor:hlk eine Identitatsspaltung dargestellt: Der unaufhaltsame Aufstieg 

eines Scbnurrbarts, der als Symbol fiir Mannlichkeit nnd Macht sich so sehr ver

selbstandigt, daB er seinen Trager in Wahnsinn und SelbstzerstOrung treibt. 

Denkbar ware auch Konzentration auf die W erke eines bestimmten Au tors, etwa 

des Satirikers Aziz Nesin, der in seinen Erzahlungen, Marchen und Romanen die 

gesellschatUichen MiBstande schru.f und bissig angreift und dabei von der Ironie 

bis zur Fru.·ce vielfaltige Verfahren benutzt. Genauso sinnvoll ware eine Orientie

rung an Themen wie Macht der Btirokratie, der Intellektuelle in der modemen 

tiirkischen Gesellschaft, patriarchalische und autoritiire Strukturen, problematische 

Aspekte der Modemisierung; Themen, die von den Satirikem immer wieder aufge

griffen werden. AufschluBreich ware auch ein komparatistisches Vorgehen unter 
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der Leitfrage, in welchen soziokulturellen Kontexten welche Formen von Komik 

vorkommen, etwa BewuBtseins- und Sprachsatire in Deutschland, sitiuationskomi

sche Satire in der Turkei. 1m kulturkontrastiven Vergleich konnten Gemeinsamkei

ten und Unterschiede zwischen den "Lachkulturen" in beiden Uindem erschlossen 

werden. 

Auch im Bereich des Theaters gibt es eine Fiille von Beispielen. Da die Tradition 
des Komischen hier besonders ausgepdigt ist, waren historisch vergleichende 

Arbeiten mit folgenden Fragestellungen angebracht. Welche Beziehungen gibt es 

zwischen der literarischen Tradition des Komischen, der Volkskomik und der Ko

mik heute? Wie setzen sich modeme tiirkische Stiickeschreiber mit der eigenen 

Tradition auseinander? Was fUr Formen der Komik, etwa Parodie, Satire, Groteske, 

Absurdes gibt es im modemen tiirkischen Theater? 

Auch der tiirkischen Migrantenliteratur fehlt es nicht an Texten, die Verfahrenswei

sen der Komik benutzen. Dabei denke ich nicht nur an die Satireschreiber Sinasi 

Dikmen und Osman Engin, sondem auch am Emine Sevgi Ozdamars Roman "Das 

Leben ist eine Karawanserei", der eine reichhaltige Palette komischer Verfremdung 

bietet: Von derber Volkskomik bis zu Groteskem, von grober Karikaturhaftigkeit 

bis zur raffinietten Technik der wortlichen Dbersetzung tiirkischer Metaphem und. 

Sprichworter ins Deutsche, von Entstellung dm·ch eine naiv-kindliche Sichtweise 

bis zu Phantastisch-Unsinnigem. 

Welche Auswahl der Texte auch erfolgt, aus literaturdidaktisclier Sicht ware es not

wendig, wie ich es in meiner Textauswahl untemommen babe, den Schwierigkeits

grad im Hinblick auf die Zielgruppe genau abzuwagen, die Texte entsprechend zu 

ordnen und- falls erforderlich - auch Kontextmaterialien einzubeziehen. Die Arbeit 

mit Texten sollte nicht zu einer Miihsal werden, sondem auch SpaB machen, geht 

es doch darmn, Denk-, Lese- und Lemprozesse so in Gang zu setzen, daB Denken 

und Lachen, Lemen und Lachen, Lesen und Lust zusammenfinden. Auch im Hoch

schuluntenicht, der notwendigerweise die Textejn ihren Kontexten und Theorie

beziigen behandelt, sollte dies nicht gm:iz vergesseri'werden. 
\ 
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Diyalog 97:125-136 

Die Suche nach 'innerer Wahrheit' als Koinzidenz von westlicher 
Psychotherapie und Buddhismus in Dieter Kuhns Roman 

"Die Kammer des schwarzen Lichts" 

Kenan Oncii, Ankara 

0. Einleitung 

Der Roman "Die Kammer des schwarzen Lichts" erschien 1984. Dieter Kiihn hat 
eine kranke Figur zum Protagonisten seines Werkes gemacht. Krankheit in ver
schiedenen Funktionen gehOrt ab Mitte der siebziger Jahre (wieder) zu den Lieb
lingssujets der deutschsprachigen Literatur. Das wiederum brachte mit sich, daB 
Gedanken aus Psychiatrie oder Psychotherapie verstarkt EinfluB auf die Literatur 
nahmen. Und in einigen Werken "ging [ ... ] das literarisch dargestellte Bemiihen urn 
neue Formen der Psychotherapie eine Verbindung mit der Sympathie fiir 
femostliches Gedankengut ein" (Anz 1989:60). Auch "Die Kammer des schwarzen 
Lichts" ist zu diesen Werken zu zahlen. Hier werden westliche Psychotherapie und 
als fernostliches Gedankengut der Buddhismus miteinander kombiniert. Untersucht 
wird daher in dieser Arbeit der Beitrag der westlichen Psychotherapie und des Bu
ddhismus zur Suche des Protagonisten nach innerer Wahrheit. 

1. Brusbergs Krankheit 

Lothar Brusberg, der Protagonist des Romans, ist 42 Jahre alt. Er war zunachst als 
Deutsch-und Englischlehrer am Gymnasium tatig. Spater gibt er diesen Posten auf 
und findet einen neuen Job, zu dem gehOrt, daB er ein "Mobiles Sprachlabor" ent
wickeln und vertreiben soli. pr wird aber nach einiger Zeit krank. Deshalb muB er 
seine neue Arbeit, die er geme ausiibte, kiindigen. 

Brusberg leidet an einer Krankheit, die von den Arzten nicht genau diagnostiziert 
werden kann. Das einzige Krankheitssymptom bilden die oft auftretenden Fieber
anf~Ule. Am Ende wird er an der Schilddriise operiert, welche von den Arzten 
schlieBlich als krankes Organ, als "Fieberherd" vermutet wurde. Nach der Opera
t; on ftihlt er sich gut. N ach einiger Zeit beginnen jedoch emeut Fieberanfaii.e; "die 
vermutete somatische Ursache wird durch eine Schilddriisenoperation [also, K. 0.] 
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nicht beseitigt" (Hoffmann 1984). Die Mediziner sind ratlos. SchlieBlich empfiehlt 
der Arzt Brusberg, seine ratselhafte Krankheit zu akzeptieren. Und da er eine psy
chosomatische Komponente fiir moglich hlilt, legt er ihm auBerdem nahe, einen 
Psychotherapeuten zu konsultieren. 

Das Akzeptieren seiner Krankheit perzipiert Brusberg zunachst als "kriecherisches 
Hinnehmen" (S. 73). SchlieBlich eroffnet sich ihm jedoch eine andere Perspektive 
durch die folgende Erklarung des Psychotherapeuten Mehring, den er aufsucht: 

"Das ist gemeint als AnlaB, sich zu befragen. Krankheit entsteht aus dem 
Subjekt, sie hat ihre Vorgeschichte im Subjekt. Akzeptieren heiBt, zu
mindest fiir einen Therapeuten, daB Sie sich bier Fragen stellen nach den 
moglichen Grunden der Krankheit." (S. 73) 

Urn die psychosomatische Dimension der Krankheit zu verdeutlichen, laBt Kuhn 
den Protagonisten folgenden Satz aussprechen, welchen er zuvor in einem wissen
schaftlichen Zeitungsartikel gelesen hatte: 

"Der Mensch wird krank, wenn er gegen seine innere Wahtbeit lebt" (S. 
147) 

Durch Selbstbefragung soH Brusberg diese seine "innere Wahrheit" herausfinden, 
namlich sich selbt erkennen. Erkennt er sich selbst, kann er auch die eigentliche 
Ursache seiner Krankheit diagnostizieren. 

2. Brusbergs Selbstbefragung 

"Der Trieb nach Selbsterkenntnis" ist nach Rudolf Steiner in jedem Menschen exi
stent (Becker, Hiebel, Schreiner 1986: 47). Er kann wiederum nach Steiner "mehr 
oder weniger unbewuBt bleiben" (ebda). Im Fall Brusbergs iibemimmt die Krank
heit primar die Aufgabe, eben diesen Trieb nach Selbsterkenntnis bewuBt zu rna
chen, indem sie ibn dazu zwingt, sich selbst zu befragen. So verleiht Dieter Kiihn 
der Krankheit, welche im allgemeinen als negatives Phanomen gilt, zusatzlich auch 
eine positive Funktion.l 

Hinterfragt werden von Brusberg auf Anweisung und unter Leitung seines Psycho

therapeuten das Verhalten seiner Eltem ibm gegeniiber in seiner Kindheit und Ju

gend, sein Verhliltnis zu seiner Arbeit, die Beziehung zwischen ihm und seiner 

Frau wahrend der Ehe und sein Verhaltnis zu seinem betriigerischen 

Freund Werner. Beriicksichtigt werden auch dominierende Zeitumstande wie 

Hochzinspolitik, Inflation, Arbeitslosigkeit, Nachriistung, Atomkraftwerke und 

Umweltverschmutzung, womit Dieter Kiihn die Krankheit in Bezug setzen 
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mochte, urn sie als Vehikel fiir Zeitkritik zu verwenden; also "Krankheit des einzel

nen als Ausdruck einer kollektiven Krankheit" (S. 190). 

Brusberg kiindigte seinen zweiten Job, da dieser ibn zu sehr in Anspruch nahm. 

AuBerdem lieB er sich von seiner Frau scheiden. So hat er geniigend freie Zeit fiir 

die Reflexion. Es ist also eine Selbstbefragung in der Untatigkeit. 

In den Anfangen der Selbstbefragungsphase macht Brusberg gegensatzliche Erfah

rungen: Auf der einen Seite kann er lange schlafen, liegen bleiben und "geruhsam" 

friihstiicken, er genieBt Bequemlichkeit und Erleichterung, auf der anderen Seite er

lebt er jedoch Deprimierendes: Er leidet unter "Entzugserscheinungen": Seine 

Freunde, seine Kollegen wenden ihm den Riicken zu. Er bekommt immer weniger 

Post und Anrufe, welche spater ganz aufhoren. SchlieBlich wird er auBer von 

Fieberanfallen auch von tiefer Langeweile und Triibsinn heimgesucht. All diese Er

lehnisse und daraus resultierenden Erfahrungen scheinen Brusberg zunachst 

abschatzige und miBtrauische Haltung der Untatigkeit, der Stille gegeniiber zu 

bestatigen: 

"[ ... ] innere und auBere Stille sei eine Chance, zu sich zu kommen, aber 

das klappt wohl nur theoretisch [ ... ] Er kann sich sehr gut in Rentner 

einfiihlen, die zusammenklappen kurz nach der Pensionierung, iiber so 

etwas konnte er sich heute iiberhaupt nicht mehr wundern, es hat ibn 

selbst erwischt, er weiB, was es heiBt, in der Luft zu haugen, nicht mehr 

gefragt zu sein, nicht mehr gebraucht zu werden als Arbeitsloser." (S. 
168) 

Dies alles ist nichts als die Folge von Brusbergs starker Gewohnung an das 

Tatigsein. Aus diesem Grunde ist es fiir ibn nicht Ieicht, den nach soviel 

Geschaftigkeit abrupt kommenden Ausstieg aus allem zu ertragen. 

Fiir Brusbergs Sucht nach Tatigsein macht der Autor indessen in erster Linie die 

Gesellschaft verantwortlich, in welcher ausschlieBlich die Regel "W er Arbeit hat, 

ist erfolgreich, wer keine Arbeit hat, erfolglos." (S. 17 5) Gel tung besitzt. Nur derje

nige, der eine Tatigkeit ausiibt, gewinnt "in dieser erfolgsfixierten Gesellschaft" (S. 

168) Interesse. Dies alles zwingt die Gesellschaftsmitglieder zum "fast blinden Ak

tionismus" (S. 231), dessen Scheitern sich folgerichtig deprimierend auf dieselben 
auswirkt. 

Von sich ausgehend und zur Verallgemeinerung neigend konstatiert Brusberg hin

ter den Aktivitaten der Menschen die Angst vor der gesellschaftlichen Diskriminie-
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rung. Seine Angst scheint jedoch auBer dem gesellschaftlichen auch eineri privaten 

Hintergrund zu haben. Es ist namlich die Angst, durch Untatigkeit mit sich, mit 

seinem Selbst konfrontiert zu werden. Er unterliegt dabei der beinahe weltweit 
anerkannten, jedoch falschen Ansicht: Tatigkeit scheint zwar den Menschen, sei

nen Geist und sein Gemiit vor den Attacken der Langeweile, negativer und depri

mierender Gedanken und zuletzt des Leidens, welches zu Krankheiten fiihren kann, 
zu schiitzen. Aber in Wirklichkeit ist diese Tatigkeit lediglich ein Ablenkungs

manover, das die Selbsterkenntnis des Menschen verhindert, welche fiir den ech

ten, verlaBlichen Schutz, fiir das echte Gluck unbedingt notwendig ware. Nach die

sen Gesichtspunkten stellt sich naturg1_1maB die folgende Frage: Wie kann Bros

berg sich selbst erkennen, seine innere W ahrheit herausfinden, wenn er die 

Konfrontation mit seinem Selbst verweigert und die Langeweile und Leiden, 

welche ihn nur vortibergehend beeintrachtigen wiirden, nicht ertragen will? Er 

scheint anfanglich nicht wahrzunehmen, daB Selbsterkenntnis intensive Introspek

tion und bewuBte Auseinandersetzung mit sich selbst zur V oraussetzung hat. 

Im Verlaufe der Psychotherapie wird jedoch Brusbergs Abwehr gegen die Ein

sicht, daB Untatigkeit eine Chance ist, zu sich selbst zu finden, allmahlich 

schwacher und schlieBlich in Zustimmung verwandelt und zwar nicht auf theoretis
che, sondem auf empirische Weise: 

"[ ... ] die Zeit, die er ungenutzt verstreichen laBt, ist sehr viel intensiver, 

direkter seine Zeit als w~rend der Aktivitatsphasen. Und er nimmt sich 
viel deutlicher wahr." (S. 229) 

In den Untatigkeitsphasen kann sich Brusberg auf das, was er befragen sollte, gut 

konzentrieren. Er ist mit sich allein und wird durch nichts abgelenkt. Das tragt dazu 
bei, daB er nach 23 psycho-und musikther;tpeutischen Sitzungen einmal die gei

stige Erleuchtung erreicht. (S. 328) Er erkenut, daB er bis dahin von anderen Men

schen, von ihren Ratschlagen gesteuert wurde und dabei seinen eigenen Wiinschen 

und Prinzipien gegeniiber eine repressive Haltung eingenommen hat. (S. 328 f.) 

Damit erweist sich die durch auBere Komponenten evozierte, aber gleichzeitig 

selbstverschuldete, "lebenslange [ ... ], sich selbst gegeniiber unnachsichtige [ ... ] 

Verdrangungsarbeit" (S. 334) als Hauptursache der Krankheit Brusbergs, welche 

sich auf somatischer Ebene in Fieberanfallen manifestierte. 

Seiner emotionellen Entwicklung entsprechend nimmt Brusberg allmahlich der 

Tatigkeit gegentiber eine ironische und skeptische Haltung ein, welche sich auch in 
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seinen rhetorisch gemeinten Fragen "Sich befreit fiihlen, indem man handelt?" (S. 

238) und "Belebung durch Tatigkeit?" (S. 238) niederschlagt. 

3. Brusbergs Verhaltnis zur westlicben Psychotberapie 

Bmsbergs anfangliche Angst vor der Konfrontation mit seinem Selbst pragt auch 

seine zunachst distanzierte Haltung zur Psychotherapie. Der Leser erfahrt, daB sich 

Bmsberg mit der Psychotherapie, wie generellmit der Psychologie, nicht bewuBt 

beschaftigt oder beschaftigen will. Das kann man auf den ersten Blick einfach als 

Desinteresse an den genannten Disziplinen verstehen. Dahinter steckt jedoch ei

gentlich seine anfangs erwahnte Angst: BewuBte Beschaftigung mit Psychotherapie 

und Psychologie, so wird konstatiert, "ware fiir ihn ein Verdopplungseffekt, der 

wiirde ftir ihn nur das BewuBtsein verstarken, krank zu sein" (S. 147). Wie konnte 

Bmsberg aber sich seiner inneren Wahrheit nahern und schlieBlich seinen Beitrag 
zur Heilung seiner Krankheit leisten, wenn er dieselbe nicht anerkennen wiirde, die 

sich doch durch Fieberanfillle trotzig bemerkbar macht? 

Zwar laBt Kiihn den Protagonisten seines Romans behaupten, daB er sich mit Psy

chotherapie nicht bewuBt befasse, auf der anderen Seite aber wird fiir den Rezi

pienten deutlich, daB dies nicht stimmen kann. Denn es werden im Roman wis

senschaftlche Texte und Bucher genannt, wie z. B. "Psychosomatik- gestem und 
heute" von Howthom Anderson, die Brusberg schon gelesen hat oder immer noch 

liest und die mehr oder weniger die genannten Fachgebiete betreffen. Zudem ver

langt deren Lektiire groBes Interesse und eine geistige Potenz fiir das Verstandnis 

der Materie. 

Bmsbergs Verhilltnis zur Psychotherapie wird auBer von Angst und Distanz auch 

von Skepsis und MiBtrauen bestimmt. Schon bereits vor dem Beginn seiner Be

handlung glaubt er nicht an "die groBe Erlosung durch Psychohtherapie" (S. 32). 

Das ist interessant und paradox, da er wegen der Ratlosigkeit der Arzte auf die 

Hilfe eines Psychotherapeuten angewiesen ist. Diesem folgt ein anderer Wider
spruch: Er betrachtet die Psychotherapie wiederum abschatzig nur als Vehikel fiir 
"Selbsterkenntnis", scheint aber nicht zu akzeptieren, daB dieselbe gleichzeitig 
auch ErlOsung (Heilung) bedeuten oder zur Erlosung fiihren kann. Diese Wider
spriiche lassen sich erklaren durch die konfuse psychische Konstellation, in der 
sich Brusberg befmdet. 

Die Einsicht, daB Verdrangung an allem schuld war, gewinnt Brusberg schlieBlich 
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iiberwiegend dank der Psychotherapie. Trotzdem halt seine anfanglich 
miBtrauische Haltung derselben gegeniiber immer noch an. Das riihrt iiberwiegend 
davon her, daB seine zu seiner Auffassung von Psychotherapie im Gegensatz ste
hende und deswegen auch ungerechtfertigte Erwartung, sich gesund und erlost zu 
fiihlen, nach 23 Sitzungen nicht in Erfiillung geht. Ubrigens ist Brusbergs Vorstel
lung von der Psychotherapie falsch. Denn diese bietet dem Patienten keine fertige 

Losung, sonderu kann ihn nur dahin bringen, daB er die ihm a<lliquate Losung 
selbst fmdet. Und Brusberg ist noch nicht so weit. Er hat zwar seine freiheitsdur
stige Natur entdeckt, "die Begegnung mit seinem wahren Selbst bestanden, aber die 
Bewabrungsprobe kann erst in der- jetzt allerdings wieder offenen- Zukunft erfol
gen" (Schachtsiek 8). Denner scheint trotz seiner neu entdeckten inneren Wahrheit 

immer noch zu zweifeln, was sich in den folgenden Fragen des Er-Erzahlers nie
derschlagt: 

"Wurde er wirklich krank [ ... ], weil sein Korper die selbstgewahlte Un
freiheit nachvollzog? Wurde er durch die Krankheit gezwungen, die 

Freiheit zu wahlen?" (S. 360) 

Brusberg konstatiert auBer seiner inneren W ahrheit auch etwas anderes, was mit 
seinem Zweifel an der Richtigkeit seiner Entdeckung zu korrelieren scheint und 

was man ein Stiick des wahren Weltzustandes nennen konnte. Er hat namlich 

"zuweilen den Verdacht [ ... ],daB es den klar formulierbaren Haupt- und 
Zentralwunsch gar nicht gibt, eindeutig nach fester Bindung oder eindeu
tig nach spontaner Offooheit der Beziehungen, daB es sogar im innersten 
Kern Vermischungen geben konnte, ein Marmorkuchenmuster." (S. 361) 

Eigentlich weiB Brusberg nicht, wie er mit seiner neu entdeckten inneren Wahrheit 

umgehen soll, weswegen die Therapie fortgesetzt werden sollte. Er hat aber den 
Fehler gemacht, das Ende seiner Behandlung selbst zu entscheiden2, was in Meh-. 

rings Abschiedsworten "Und wenn Sie dabei etwas viel schlucken, ins Husten 

kommen - ich ware wieder fiir Sie da" (S. 335) subtil angedeutet wird. 

Nach der bisherigen Analyse kann dezidiert gesagt werden, daB Brusbergs 

miBtrauische Haltung der Psychotherapie gegeniiber auf seine Ungeduld, Unwis

senheit und Angst zuriickzufiihren ist. 

Der Zweifel an der westlichen Psychotherapie (oder Psychiatrie), welchen der Au

. tor durch Brusbergs Person in kritischer Erzahlhaltung reflektiert, ist kein reiner 

Zufall und bildet auch keine Ausnahme. Er ist beinahe eine literarische Tendenz 

und auBer bei Dieter Kiihn auch bei manchen seiner Zeitgenossen wie Heiner 
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Kipphardt3, Peter Sloterdijk und Ernst Augustin zu konstatieren. Er fiihtte, wie in 

der Einleitung erkHirt, die Autoren dazu, nach neuen Formen zu suchen, in denen 

Psychotherapie mit fernostlichem Gedankengut verbunden wurde. Dieter Kiihn 

greift in seinem Roman auf den Buddhismus zurtick, worauf im folgenden Teil 

naher eingegangen wird. 

4. Der Beitrag des Buddhismus 

Brusbergs anfangliche Verweigerung, sich zu erkennen und sich zu diesem Zweck 

der Psychotherapie zu unterziehen, wurde in den vorangegangenen zwei Teilen 

ausftihrlich dargestellt. Wenner trotz allem in die Psychotherapie einwilligt, ist da

bei der EinfluB des Buddhismus nicht zu iibersehen. Denner liest in einem Buch 

tiber den Buddhismus, daB Sich-selbst-nicht-kennen, bedeutet tiberhaupt "nicht zu 

erkennen, wie das Dasein wirklich ist", und als eine "groBe Krankheit" gesehen 

werden muB (S. 239). Auf der anderen Seite wird die nicht verwirklichte Identitiit 

auch in der Psychiatrie mehr oder weniger als Krankheit (Defizit) betrachtet, woge

gen auch Psychotherapie als eine der Heilmethoden angewendet wird. 

Am Ende der Psychotherapie wird Brusbergs BewuBtsein erleucbtet. Er fiihlt sich 

befreit, wird seine Verdrangung gewahr und erkennt seine nach Freiheit strebende 

Natur. Diesen ProzeB fand er schon vorher im oben erwahnten Buch tiber den 

Buddhismus expressis verbis zum Grundsatz erhoben: "In der Befreiung bricht die 

Erkenntnis auf' (S. 240)4. Und in diesem Fall dient Psychotherapie als Beweis

grund fiir die Lehre des Buddhismus. So kann schon bier gesagt werden, daB Psy

chotherapie und Buddhismus in Brusbergs SelbstfindungsprozeB eine Symbiose 

eingehen. 

Es wird evident, daB im Roman der Untiitigkeit auf der Suche nach Selbsterkennt

nis groBere Relevanz als der Tatigkeit beigemessen wird. Urn den Primat der 

Untatigkeit hervorzuheben, gebraucht der Autor auBer Brusbergs aus Erlebnissen 

resultierenden Erfahrungen auch den Buddhismus: Psychotherapeut Mehring zeigt 

Brusberg einmal wahrend der Therapie zwei Bildbande. In dem einen Band sind 

griechisch-romische Skulpturen und in dem anderen Buddhastatuen abgebildet. 

Mehrings Erklarungen dazu mach en evident, daB die hOhere Einscbatzung letzteren 

gilt, welche im Gegensatz zu ersteren nicht in Bewegung, also in Tatigkeit darge

stellt sind: 

"Griechische, romische Skulpturen ... >Schauen Sie: meistens in Bewe-
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gung !< Reckt den Dreizack -stemmt den Schild -schwingt ein Schwert -

witft zumindest Falten im Gewand. >Und jetzt hier.< Buddhastatuen, mit 

mnden Kopfen, runden Schultem, als waren die Figuren jahrhunderte

lang vom Wellenschlag nachmodelliert worden. Entspanntes, gelOstes, 

vollig ruhiges Dasitzen von Mannem, Augen geschlossen, Handflachen 

nach oben." (S. 229) 

Dieser Vergleich zwischen griechisch-romischer Antike und dem Buddhismus hin

sichtlich des SteHenwertes von Tatigkeit und Untatigkeit bei der Suche nach 

Selbsterkenntnis ist von eminenter Bedeutung. Denn die Antike bildet mit dem 

Christentum zusammen das Fundament des Abendlandes, wo Arbeit (Tatigkeit) als 

ein Ruhe und Freiheit stiftender Faktor betrachtet wird. 5 Im Gegensatz dazu wird 

dieselbe im Buddhismus "zu den Hindemissen eines reinen Lebens" gezahlt 

(Meyers 1981: 14). Das wird damit begriindet, daB Arbeit zur Erfiillung der 

Wiinsche dient, welche nach buddhistischer Lehre neben "Nichtwissen" die zweite 

Ursache des Leidens bilden;6 "[d]as Leiden und alles Dasein (beides ist identisch) 

hat seinen Grund im Begehren und Nichtwissen" (Metz 1992: 232). DaB Brusberg 

nach AbschluB der Psychotherapie wieder Lust auf Arbeit verspiirt - er will wieder 

als Lehrer arbeiten - entspricht in diesem Zusammenhang der Aufgabe der westli

chen Psychotherapie7, nicht aber dem Wesen und Konzept des Buddhismus. 

Bmsberg hegt allmahlich groBe Sympathie fiir den Buddhismus, welche in der af

fitmativen Erzahlhaltung evident zum Vorschein kommt. Seine Vorliebe wird 

durch den Psychotherapeuten Mehring gefOrdert, welcher sich schlieBlich als 

Buddhismus- Verehrer entpuppt. Als Folge davon tendiert Brusberg zum Buddhis

mus, beginnt Bucher tiber denselben mit zunehmendem Interesse zu lesen. Wie 

Mehring dem Buddhismus die Antike vergleichend gegeniiberstellt, so Bmsberg 

die Psychotherapie, wobei der Buddhismus die Psychotherapie zu substituieren 

scheint: 

"Diese Beschaftigung mit dem Buddhismus habe nichts Exotisches fiir 

ihn [ ... ], es gehe auch hier urn ihn selbst, der vielfach maandemde Weg 

der Selbsterkenntnis, Selbstfindung. Dabei wtirde es ihm bestimmt nicht 

weiterhelfen, wenn er nach der Gesprachst11erapie auch noch Literatur 

lase tiber Psychologie und Psychotherapie, er habe sich in diesem Jahr 

mehr als genug in Frage gestellt, nun brauche er Antw01ten . .Zur Zeit 

arbeite er sich [ ... ] durch den groBen Aufsatz von Jaspers tiber Buddha; 

hier spricht, schreibtjemand mit Klarheit, Bestimmtheit, hier sind Frage-

132 



zeichen selten und SchluBpunkte haufig, bier werden Aussagen gemacht, 

Richtungen aufgezeigt, Losungen angeboten." (S. 351) 

Im letzten Satz des Zitats handelt es sich jedoch urn eine falschy Deutung der bud

dhistischen Lehre durch Brusberg. Denn der Buddhismus bietet dem Menschen, 

aimlich wie die Psychotherapie (oder der Psychotherapeut), keine fertige Losung, 

sondern dient ausschlieBlich als Wegweiser, "den Weg muB er selbst gehen" (Metz 

1992:228). Obrigens ist Buddha ein Mensch, der "kein Erloser anderer "ist (Metz 

1992:228). Die Psychotherapie und der Buddhismus konnen daher als kommensu

rable Phanomene gelten. 

Trotz seiner tiefen Sympathie kann Brusberg in einem Punkt, namlich dabei, "Ver

gangenes als Abstraktion zu sehen" (S. 239) dem Buddhismus kein Verstandnis 

entgegenbringen: 

"Aber wie soll ibm das gelingen, solange sich Fieberanfalle wiederholen, 

die ihn in die Vergangenheit zuriickschieben, ja zuriickstoBen?" (S.239) 

Das bildet ein relevantes Unterscheidungsmerkmal zwischen der westlichen Psy

chotherapie und dem Buddhismus. Wahrend der Buddhismus empfiehlt, das Ver

gangene, die Vergangenheit hinter sich zu lassen, versucht die Psychotherapie die

selbe zu befragen und zu analysieren. Denn sie geht davon aus, daB die St6rung in 

der Vergangenheit liegt. 

5. Scblu6 

Einer Tendenz entsprechend, welche in Zusammenhang mit der Krankheitsthema

tik seit Mitte der siebziger Jahre in der deutschen Literatur gang und gabe ist, 

bringt Dieter Kiihn in seinem Roman "Die Kammer des schwarzen Lichts" zwei 

verschiedene Kulturen, namlich die westliche Psychotherapie und den Buddhismus 

mit einer bestimmten Intention zusammen: Die westliche Psychotherapie im Vor

dergrund und der Buddhismus im Hintergrund, sollen sich ihre Affinitaten und Dif

ferenzen, gegenseitig im SelbstfindungsprozeB Brusbergs, des Protagonisten des 

Romans, befruchten und erganzen. Wahrend Brusberg durch Psychotherapie von 

der Last der Vergangenheit befreit wird, gewinnt er durch den Buddhismus einen 

weiten Blick fiir das Hier und .Tetzt. Die beiden Kulturen tragen dazu bei, daB er 

schlieBlich seine verdrangte und sich deswegen nach Freiheit sehnende Natur er

kennt und akzeptiert. Wahrend er jedoch dem Buddhismus dabei mit groBer Sym-
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pathie begegnet, schreibt er der westlichen Psychotherapie vorurteilhaft Insuffi

zienz zu. Trotz dieser auf den ersten Blick sympathisierenden Hochschatzung des 
Buddbismus und der auf Ressentiment berubenden negativen Kritik der westlichen 

Psychotherapie im Roman kann dem aufmerksamen Rezipienten nicht entgehen, 

daB Brusberg Selbsterkenntnis weder nur durch die eine noch nur durch den ande

ren, sondern durch deren Koinzidenz gelingt. Somit wird zwischen den beiden 

Kulturen im Bereich der Literatur eine latent versohnende Brticke geschlagen. DaB 

Brusberg trotz der Entdeckung seiner inneren W ahrheit mit derselben nichts anzu

fangen weiB und sich immer noch in einer labilen seelischen Konstellation befin

det, laBt diese Briicke als nicht so fest erscheinen. Urn sie zu festigen, sollte die 

Psychotherapie Brusbergs weitergefiibrt werden, oder "die wirkliche Tberapie kann 

erst anfangen, wo der Roman endet; sie findet fiir Protagonist, Leser und Rezensent 

im Nachvollziehen statt" (Herbst 1985: 9) und zwar wiederum in Koinzidenz der 

westlichen Psychotherapie mit dem Buddhismus. 

Ammerkungen 

1 Der Verwendung der Krankheit in der deutschen Literatur kommen nicht nur seit Mitte 

der siebziger Jahre verschiedene Funktionen zu, wie in der Einleitung betont wurde, son

dern auch vorher: Die Krankheit erhielt z.B. schon bei Hartmann von Aue die Funktion, 

"den Menschen an seine eigentliche und wahre Existenz zu erinnern" (Heselhaus 

1968:431 ), was eine verbltiffende Affinitiit zu Ktihns Roman zeigt. Kafka verwendete 

die Krankheit als "Charakteristerungsmittel" (Heselhaus: 407). Bei Thomas 

Mann und Goethe erschien "[d]ie unterdrtickte und nicht zugelassene Liebe[ ... ] in Ge

stalt der Krankheit" (Heselhaus:414). Wiederum bei Thomas Mann und Goethe, 

· auBerdem auch bei Novalis, Wackenroder und BUchner "spendete" und "geniali

sierte" sie die Kunst (Heselhaus: 420). 

2 In der Psychotherapie entscheidet das Ende der Behandlung nicht der Klient, sondern 

der Psychotherapeut. 

3 In Kipphardts Roman· "Marz" (1976) verwandelt sich der Zweifel an der Psychiatrie 

sogar in scharfe Kritik, welche tiber Psychiatrie und Psychiater hinaus auch auf die Ge

sellschaft und deren Kultur gerichtet ist: 

"Die psychisch Kranken scheinen die Irrliiufer zu sein, die an irgendeinem Punkt ihrer 

Kindheit oder Jugend aus dem normalen ProzeB der Herstellung des asketischen, aber 

produzierenden Sklaven, der unser Erziehungsideal ist, herausgeschleudert wurden. [ ... ] 

In unserer Kultur ist es die Aufgabe der Psychiatrie, die lrrliiufer der Produktion 

zurtickzugeben, ohne das Produktionsziel zu untersuchen. Der Psychiater macht aus der 

134 



4 

Besonderheit den Fall, aus der Abweichung die Beschiidigung verschiedener Grade. [ ... ] 

Die besseren Psychiater gehen davon aus, daB ihre therapeutische Arbeit dalin besteht, 

die falschen, subjektiven Perspetiven des Patienten in die richtigen, objektiven des The

rapeuten zu verwandeln. Dies sind aber die Perspektiven unserer kranken Gesellschaft." 

(S. 147 f.) 

Die Bedeutung dieses· Grundsatzes ist in dem Begriff "Buddha" impliziert. Er bedeutet 

niimlich im Sanskrit der >Erwachte< und besagt damit, daB jemand, dem dieser Name 

zuteil wird, aus der Nacht des Irrtums zum Licht der Erkenntnis erwacht ist" (Glasenapp 

5 

6 

7 

Die Hochschiitzung der Arbeit spiegelt sich auch in vielen literalischen Beispielen der 

abendliindischen Kultur wider. Hier seien nur je zwei Beispiele aus der osteneichischen 

und der schweizetischen Literatur angefiihrt: In Waltraud Anna Mitgutschs Roman 'In 

fremden Stiidten' (1992) sagt Lisa, eine Nebenfigur, der Protagonistin folgendes: "Das 

beste Mittel gegen Traurigkeit ist allerdingis die Arbeit [ ... ]. Je mehr man arbeitet, desto 

schneller vergillt man." (S. 210) Thomas Bernhard betrachtet in seinem autobiographi

schen Werk 'Der Keller. Eine Entziehung' (1976) die Tiitigkeit (Beschiiftigung) als Anti

pode zur Krankheit (S. 90). Der Protagonist des Romans 'Erziihlzeit. Ein Zustand' (1984) 

des schweizerischen Autors Marcel Konrad sagt zu seiner Freundin: "Arbeit halt den 

Menschen gesund" (S. 24). Und in Markus Werners Roman 'Ziindels Abgang' (1984) ist 

der Satz > Arbeit macht frei< (S. 73) fiir den Protagonisten ein Spruch, den man sich, 

auf eine Tafel geschrieben, ins Zimmer hiingen konnte. 

Hier ist eine Affinitiit zwischen dem Buddhismus und der Philosophie Schopenhauers zu 

konstatieren. Schopenhauer, als Verehrer des Buddhismus und wichtigster Vertreter des 

Neubuddhismus in Europa, stellt den Willen als Ursache des Leidens, iiberhaupt allen 

Ubels hin. 

Die Psychotherapie iibernimmt hier eine der sozialen und politischen Struktur der Ge

sellschaft adiiquate Aufgabe. Und sie besteht darin, diejenigen, die aus dem Arbeitspro

zeB herausgefallen sind, wieder arbeitsfiihig zu machen, was nicht unbedingt "gesund 

machen" bedeuten muB. 
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SPRACHWISSENSCHAFTEN 
UND KOMMUNIKATION 





Diyalog 97: 139-161 

Textverstehensprozesse: 

Explizite Darstellung der Koharenzherstellung 

Emel Sozer Huber, Mlinchen und Essen 

In der vorliegenden Arbeit wird von einem Versuch berichtet, den ich in den Jabren 

1992-1995 mit Studenten durchgefiihrt babe. Dabei geht es darum, den LeseprozeB 

im Hinblick auf die Koharenzherstellung hin zu explizieren. Kapitel (1) behandelt 

kurz den Be griff der Textwelt und unterscheidet zwischen der dargestellten und der 

hergestellten Textwelt, (2) ist ein Versuch, Parameter ftir das Leseverstehen aufzu

stellen. (3) stellt das Arbeitsziel, (4) die Vorgehensweise vor, (5) gibt Informatio

nen zu den Studenten, (6) die Beispieltexte, (7) einige Beispiele der Studentenreak

tionen und (8) die Ergebnisse. 

1. Textwelt: Dargestellte vs. hergestellte Textwelt 

Die Sachverhalte der realen und/oder fiktiven Welt sind unendlich. Jeder Text stellt 

eine Auswahl dar. Die Sachverhalte stehen in Relationen zueinander, bilden also 

eine Sachverhaltskonfiguration. Bei der Darstellung dieser ausgewahlten Sachver

halte im Text als einer Sachverhaltskonfiguration werden aber nicht aile Sachver

halte und nicht aile Relationen zwischen diesen explizit ausbuchstabiert. Es bleiben 

immer "Leerstellen". Diese Leerstellen muB der Leser ftir sich "ausfiillen" und den 

Text koharent machen. Mit anderen Worten: Der Leser muB den Satzen Sachver

halte zuordnen, Relationen zwischen diesen Sachverhalten herstellen und zu der 

Sachverhaltskonfiguraaon gelangen, die nach seiner Ansicht im Text dargestellt 

ist. In Texten, besonders in langeren Texten, kann es allerdings nicht nur eine ein

zige Sachverhaltskonfiguration geben, sondem mehrere. Die Gesamtheit aller 

Sachverhaltskonfigurationen, die der Leser rekonstruieren kann, heiBt die Textwelt. 

Es stellt sich die Frage, ob es fiir ein und denselben Text und fiir ein und denselben 

Leser unterschiedliche Textwelten geben kann. Die Antwort auf diese Frage lautet 

"ja". Es gibt keine fiir aile Leser giiltige und von allen Lesem in gleicher Weise re-

139 



konstruierbare Textwelt. Aus dieser Formulierung konnte gefolgert werden, daB es 

im Endeffekt keine erfaBbare Textwelt gibt, da sie ja fiir jeden einzelnen anders 
ausfallt. Dies trifft allerdings auch nicht ganz zu, sondem nur teilweise. Dafiir soll

te unterschieden werden zum einen zwischen dem Textproduzenten, der selbst als 

Leser seinen eigenen Text liest, und dem/den Textrezipienten und zum anderen 

zwischen unterschiedlichen Textwelten. 

Der Textproduzent ist detjenige, der auswahlt, welche Sachverhalte im Text dar

gestellt, in welcher Reihenfolge sie dargeboten, in welche Beziehungen sie zu

einander gesetzt werden und welche Strategie der Verwendung der Leerstellen 

angewandt wird. Mit anderen Worten hat der Textproduzent zum einen eine men

tale Textwelt, die er sich vorstellt, zum anderen eine versprachlichte Textform, in 

der er seine mentale Textwelt darstellt, und schlieBlich seine Textwelt, die er beim 

Lesen seines eigenen Textes herstellt. 

Vom Standpunkt des Textproduzenten handelt es sich also um drei Textwelten: 1. 

die mental vorgestellte Textwelt des Produzenten, 2. die sprachlich dargestellte 

Textwelt des Produzenten, 3. die sekundar hergestellte Textwelt des Produzenten, 

sozusagen die feedback-Welt. Die Frage, ob und inwieweit die vorgestellte Text

welt iibereinstimmt mit der hergestellten, muB jeder Textproduzent selbst ent

scheiden. 

Vom St:mdpunkt des Textrezipienten handelt es sich bei einem Text zunachst um 

ein intersubjektiv zugangliches ma~erielles Objekt. Bei einem geschriebenen Text 
ist es z.B. ein Stiick Papier mit Schriftzeichen darauf. Nun gilt es, dies zu lesen. 

Beim Lesen gelangt der Textrezipient zu den Wort- und Satzbedeutungen, die er zu 

Sachverhalten verbindet, und diese Sachverhalte bringt er zueinander in Bezie

hung, stellt also die Textkoharenz her. Somit kommt der Leser zu einer Textwelt, 

die seiner Meinung nach im Text dargestellt ist. Das ist die dargestellte Textwelt 

des Textrezipienten. Der Aufbau der dargestellten Textwelt des Lesers ist primar 

dru·ch den Text gelenkt. Danach stellt aber der Leser eine Textwelt fiir sich her, in

dem er bestimmmt, was der Text mit welchen Sachverhalten fiir ibn bedeutet. Das 

ist die hergestellte Textwelt des Lesers. Es ist die hergestellte Textwelt, die zu 

weiterem Umgang mit dem Text fiihrt. Und es sind Teile aus der hergestellten 
Textwelt, an die sich der Leser spater erinnert. In der hergestellten Textwelt des 

Lesers ist die sprachliche Oberflache des Textes oft vergessen. Sachverhalte fehlen, 

Sachverhalte werden hinzugefiigt. Viele Leser vergessen sogar, in welcher Sprache 

der Text verfaBt war, falls es mehrsprachige Leser sind. Zu der oben fonnulierten 
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Frage, ob es ftir einen Text tiberhaupt eine Textwelt gibt, die bei unterschiedlichen 

Lesem mehr oder weniger gleich ausfaJ.lt, Hi.Bt sich also sagen, daB die dargestellte 

Textwelt eher aJ.mlich aussehen wtirde, da sie ja direkt vom Text gelenkt wird. Bei 

der hergestellten Textwelt hingegen sind groBere Unterschiede zu erwarten. 

AuBerdem ist zu erwarten, daB auch die Textsorte von groBerem EinfluB auf die 

hergestellte Textwelt sein wird. 

In Fachtexten sollte der Unterschied bei unterschiedlichen Rezipienten zwischen 

der dargestellten Textwelt und der hergestellten Textwelt nicht so groB sein wie bei 

literarischen Texten. Bei Fachtexten ware zu erwarten, daB die dargestellte Text

welt fiir Fachleute aJ.mlich ausfill.lt. Die hergestellte Textwelt ftir Fachleute konnte 

allerdings unterschiedlich aussehen, je nachdem, was ftir Interessen der Fachmann 

im Augenblick hat. 

Urn die Unterscheidung zwischen der dargestellten und der hergestellten Textwelt 

ftir ein und denselben Leser zu veranschaulichen, bier ein Beispiel zu der Textsorte 

'Literarische Texte': Der tiber 500 Seiten lange Roman "Bir Gtin Tek Ba§ma" von 

Vedat Ttirkali stellt ftir mich als Leser in der Ktirzestform folgende Textwelt dar: 

"Der Held, Kenan, verliebt sich in eine junge Frau, Giinsel, was sich mit der Zeit 

zu einer groBen Liebe entwickelt. Kenan ist ein Linker, betrachtet aber die Geliebte 

als eine richtigere Linke. Die Mitmenschen glauben, daB Kenan ein Spitzel sei und 

er alle ausspioniere. Die Geliebte bricht daraufhin jegliche Beziehung zu ibm ab. 

Das alles ist zu viel ftir Kenan, under begeht Selbstmord." 

Die Textwelt, die ich ftir mich herstelle, sieht allerdings ganz anders aus: Ich 

glaube nicht, daB er sie liebt. Ich nehme zur Kenntnis, daB er sogar Selbstmord be

geht (was kann er noch machen, urn zu beweisen, daB er sie liebt?), aber fiir mich 

bleibt seine Liebe unglaubhaft. In meiner "dargestellten Textwelt" liebt er sie. In 

meiner "hergestellten Textwelt" liebt er sie nicht. Was die zweite Thematik des Ro

mans - "Linker sein" - betrifft, so babe ich in meiner dargcstellten Textwelt einen 

links orientierten Kenan, in meiner hergeslellten Textwelt hingegen einen 

tiberhaupt nicht linken, eher einen unpolitischen Kenan. 

Was bedeutet es tiberhaupt, einen Text zu lesen? Einen Text zu lesen, bedeutet, den 

Text zu verstehen. Was bedeutet es, einen Text zu verstehen? Einen Text zu verste

hen, bedeutet zweierlei: Zum einen, daB der Leser eine Textwelt rekonstruiert, die 

seiner Meinung nach im Text dargestellt ist (das ist die dargestellte Textwelt des 

Textrezipienten), und zum anderen, daB der Leser eine Textwelt fiir sich herstellt 

141 



(das ist die hergestellte Textwelt des Textrezipienten). Diese beiden Textwelten 

konnen fi.ir ein und denselben Leser ftir ein und denselben Text identisch sei, sie 

miissen es aber nicht. 

Eine weitere Frage ware, welche Textwelt welche bestimmt. MuB zuerst die dar

gestellte Textwelt vorliegen, damit dann die hergestellte Textwelt darauf aufgebaut 

wird? Oder entstehen beide Textwelten gleichzeitig? Weiterhin ware zu fragen, 

weshalb und inwiefern die dargestellte Textwelt von Leser zu Leser anders ausfallt, 
ebenfalls die hergestellte Textwelt. Eine letzte Frage ware, ob es iiberhaupt 

moglich ist, zu der vorgestellten Textwelt des Textproduzenten zu gelangen. 

Um Antworten auf diese Fragen zu bekommen, muB eine andere Frage gestellt 

werden: Was fiir Faktoren beeinflussen das Textverstehen? Geniigt es, die Sprache 

zu beherrschen, in der der Text produziert ist? Darauf ist die Antwort wohl am 
klarsten: Nein. Denn sonst miiBten ja alle, die Deutsch konnen, diese vorliegende 

Arbeit auf ein und dieselbe Weise verstehen. Und das wird nicht der Fall sein. Also 

miissen es auch andere Faktoren sein, die das Textverstehen beeinflussen. 

Fiir die Texttheorie stellen sich folgende Aufgaben: 

1. Zwischen den Textwelten zu unterscheiden, und zwar: 

- vorgestellte Textwelt des Textproduzenten, 

- dargestellte Textwelt des -r:.extproduzenten, 

- hergestellte Textwelt des Textproduzenten, 

- dargestellte Textwelt des Textrezipienten, 

- hergestellte Textwelt des Textrezipienten, 

2. Die Parameter aufzustellen, die diese Textwelten bestimmen, mit anderen Wor

ten: Verschiedene Aspekte zu erkennen, die den Leser genau zu diesem Text

verstehen fiihren und nicht zu anderen. 

3. Die Textwelten so explizit wie moglich zu formulieren/formulieren zu lassen, 

damit eine Analyse moglich ist. Denn das ganze Textverstehen verlauft mental, 

db. der TextverstehensprozeB ist nicht zuganglich. Solange dieser ProzeB nicht 
explizit dargestellt wird, muB jede Analyse Spekulation bleiben. 

1m folgenden wird der Versuch unternommen, Parameter ftir das Textverstehen 

aufzustellen. 
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2. Parameter fiir das Textverstehen 

Beim Verstehen eines nattirlichsprachlichen Textes spielen verschiedene Aspekte 

eine Rolle. Diese Aspekte konnten als allgemeine Parameter folgenderweise aufge

listet werden: 

2.1. Sprachwissen 

2.2. Weltwissen 

2.3. Textwissen 

2.4. Textsortenwissen 

2.5. Individuelle Eigenschaften 

Diese Parameter gelten sowohl ftir den Textproduzenten als auch ftir den Textrezi

pienten. 1m weiteren wird kurz auf die einzelnen Parameter eingegangen, wobei 

speziell der Standpunkt des Lesers im Auge behalten wird. 

2.1. Sprachwissen 

Ftir das Verstehen nattirlichsprachlicher Texte ist die Sprachbeherrschung eine un

abdingbare Voraussetzung. Das AusmaB der Sprachkompetenz, aber auch die Tell

babe an Bedeutungsgemeinschaften, die das Wortverstiindnis und die mit ibm ver

bundenen Konnotationen bestimmen, beeinflussen unmittelbar das Textverstehen. 

2.2. Weltwissen 

Das Weltwissen, das fiir das Textverstehen eine Voraussetzung ist, andert sich 

auch durch das Textverstehen. Sacbverhalte werden revidiert oder neue hinzu

geftigt. Wichtig dabei ist festzuhalten, daB es sich beim W eltwissen im All tag eher 

urn stereotypes Wissen handelt. Die lnhalte des Weltwissens mtissen also nicht un

bedingt "wahres Wissen urn Dinge und Sachverhalte" sein. Das Weltwissen ent

steht durch individuelle Erfahrungen ("Die Schere schneidet", nachdem man selber 

damit etwas geschnitten hat) oder durch Vermittlung. Vom Weltwissen haugen 

weitgehend Erwartungen, Einschatzungen, Haltungen des Rezipienten ab. 

2.3. Textwissen 

Menschen entwickeln im Lauf ihrer Lebensgeschichte ein Wissen dartiber, was ein 

Text ist (Form, Zweck, Struktur). Dieses Wissen ist eng mit Erwartungen ver

kntipft, die beim LeseprozeB aktiviert werden und das Verstehen mitbestimmen. 

Die Haupterwartungen sind: 
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2.3.1. Erwartung beziiglich der Mitteilungsabsicht 

Wir erwarten, daB der Text produziert worden ist, um jemandem etwas mitzuteilen. 

Dies wiederum impliziert, daB es einen Textproduzenten gibt, einen Textmzipien
ten (in manchen Hillen konnen diese identisch sein, wie z.B. bei Notizen) und vor 

allem eine Mitteilung, die wir dem Text entnehmen konnen. 

2.3.2. Erwartung beziiglich der Verwendung einer natiirlichen Sprache 

Wir erwarten, daB Texte in einer natiirlichen Sprache verfaBt werden. Andere Zei

chensysteme, die nicht auf einer natiirlichen Sprache· basieren, sind - im engeren 

Sinne - keine Texte, wie z.B. Malerei, Musik, usw., obwohl sie auch eine Mittei

lungsabsicht haben konnen. Dariiber hinaus erwarten wir eine formal korrekte Ver

wendung der Sprache und versuchen, jede Abweichung von der Norm in einen 

ErkHirungszusanunenhang einzubetten. Wir erwarten eine Form der Sprachverwen

dung, die die ErschlieBbarkeit der Sachverhalte garantiert. 

2.3.3. Erwartung beziiglich der Abgeschlossenheit 

Wir erwarten, daB der Text abgeschlossen ist, · sowohl formal als auch inhaltlich. 

Diese Erwartung erfiillt sich nach textsortenspezifischen, kulturabhangigen und 

anderen Kriterien. 

2.3.4. Erwartung beziiglich des Zusammenhangs 

Wir erwarten, daB der Text zusarnmenhangend ist, und zwar fmmal, semantisch 

und sachverhaltsbezogen. 

Der formale Aspekt betrifft Phonetik, Phonologie, Prosodie, Morphologie, Syntax. 

Die Wohlgeformtheit, Wiederholungen oder keine Wiederholungen usw. deuten 

wir als anwesende oder aber als abwesende Texteigenschaften, die zum Verstehen 

des Textes beitragen. Wir erwarten, daB der Text formal zusammenhangend ist. 

Dieser formale Aspekt heiBt Konnexitat. 

Der semantische Aspekt beuifft die Wort- und Satzsemantik. Die Erwartung des 

Zusarnmenhangs richtet sich bier vomehmlich auf die Pradizierbarkeit von 

Pradikaten ( das Prtidikat 11Primzahl II ist nur von Zahlen, aber nicht von Lebewesen 

pradizierbar), auf semantische V ertriiglichkeiten ( llranzig II kann nur fiir Speisefette 

gebraucht werden), auf die Darstellung der Koreferenz und der Phorik. Dieser As
pekt heiBt Kohiision. 

Der sachverhaltsbezogene Aspekt betrifft die Sachverhalte, die nach Ansicht des 
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Lesers im Text dargestellt sind. Zurn einen geht es dabei urn die Sachverhalte und 

zurn anderen urn die Relationen zwischen diesen Sachverhalten. Wir erwarten, daB 

der Text zusammenhangende Sachverhalte dastellt. Dieser sachverhaltsbezogene 

Aspekt heiBt Koharenz. 

Koharenz ist keine inharente Eigenschaft eines Textes, d.h. es gibt keinen per se 

koharenten Text. Es ist der Leser, der den Text zu einem koharenten Ganzen 

macht. Dies geschieht in einem ProzeB, und man spricht von Koharenzherstellung. 

Sie folgt der linearen Abfolge im Text. Sachverhalte werden im Text identifiziert, 

die identifizierten Sachverhalte werden zueinander in Relation gebracht, die Leer

stellen werden ausgefiillt. Und wenn der Leser zurn SchluB des Texts sagen kann, 

er babe dies alles getan und es gebe in seiner Textwelt weder offene Stellen noch 

unbeantwortete Fragen, dann empfindet er den Text als koharent. Wenn notig, liest 

oder vergegenwartigt sich der Leser bestimmte Textstellen noch einmal, urn zur 

Koharenz zu gelangen. 

Koharenzherstellung ist im Grunde genommen eine Folge von Erkennen und 

Erklaren. Erkannt werden die Sachverhalte als im Text dargestellt. Erklart werden 

die Relationen zwischen diesen. Diese Erklarungen basieren auf unterschiedlichen 

Wissensmengen, wie z.B. Sprachwissen, Weltwissen, Textsortenwissen, 

personlichen Erfahrungen, usw. Hier sei ein Beispiel fiir die Koharenzherstellung 

angefiihrt. Es ·handelt sich urn eine Nachricht: 

"Die Tupac Amaru - Rebellen haben die japanische Residenz in Lima besetzt und 

450 Diplomaten als Geiseln genommen. Sie fordern die Freilassung ihrer inhaftier

ten W eggefahrten." 

Im folgenden wird in Quasi-Kernsatzen dargestellt, wie ich als Leser diesen Text 

verstehe. Die groBgeschriebenen Teile zeigen an, was fiir Sachverhalte ich den 

AuBerungen im Text zuordne, wie ich diese Sachverhalte miteinander verbinde, urn 

den Text auf diese Weise koharent zu machen. 

1. Die japanische Regierung hat eine Residenz in Lima. EXISTENZ

PRASUPPOSITION 

2. Lima ist die Hauptstadt von Peru. WEL TWISSEN 

3. Es gibt Rebellen in Lima. EXISTENZPRASUPPOSITION 

4. Die Rebellen heiBen Tupac Amaru. ZUM TEXT ZUGEORDNETER SACH

VERHALT 
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5. Tupac Amaru klingt fiir mich nichtjapanisch. SPRACHWISSEN 

6. Es sind also keine japanischen Rebellen. FOLGERUNG VON 5. 

7. Es miissen latcinamerikanische Rebellen sein. FOLGERUNG VON 5. UND 6. 

8. Das Wort "Rebellen" weist auf Leute bin, die politisch gegen die Regierung 
sind. SPRACH-, WELTWISSEN 

9. "Rebellen" sind aber nicht nur Leute, die anders denken, sondem auch irgend
eine Art von Gewalt anwenden. SPRACH-, WELTWISSEN 

10. Die Rebellen haben die japanische Residenz in Lima besetzt. ZUM TEXT ZU

GEORDNETER SACHVERHALT 

11. In der japanischen Residenz in Lima waren 450 Diplomaten. ZUM TEXT ZU
GEORDNETERSACHVERHALT 

12. Diplomaten sind Leute, die fiir ihre Staaten im AuBendienst arbeiten. 
SPRACH -UND WELTWISSEN 

13. Die Rebellen haben die Diplomaten als Geiseln genommen. ZUM TEXT ZU
GEORDNETERSACHVERHALT 

14. "Geisel nehmen" bedeutet, jemanden mit Gewalt bei sich behalten, urn andere 
zu zwingen, das zu tun, was man will. SPRACH- UND WELTWISSEN 

15. "Geisel nehmen" kann auch ein Fall von Waffenanwenden sein. SPRACH
UND WELTWISSEN . 

16. Die Rebellen werden bestimmte Sachen forden. ERW ARTUNG ZUM TEXT-
VERLAUF 

17. Die Rebellen konnten Gebrauch von Waffen machen. ERWARTUNG ZUM 
TEXTVERLAUF (nach 15) 

18. Wenn Staatsmanner im Spiel sind, miissen die betroffenen Staaten politisch 

aktiv werden. WELTWISSEN. Werden sie es? ERW ARTUNG. 

19. Die Rebellen wollen, daB ihre inhaftierten Weggefahrten freigelassen werden. 
ZUM TEXT ZUGEORDNETER SACHVERHALT: ERFOLLUNG DER 

TEXTERW ARTUNG VON 16. 

20. Das heiBt, es gibt andere Rebellen, die im Gefangnis sitzen. EXI

STENZPRASUPPOSITION 

21. 
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Die ErkHirungen konnten weitergefiihrt werden. Jeder Leser fiihrt den Text so 

lange weiter, wie er es zum gegebenen Zeitpunkt als notig betrachtet, soweit es ibm 

sein Sprach- und Weltwissen gestatten und wie sehr oder wie wenig interessiert er 

an dem Sachverhalt ist. Wichtig ist, daB der Leser zum SchluB die dargestellte 

Textwelt als ein koharentes Ganzes betrachtet. 

Die dargestellte Textwelt des Lesers muB nicht identisch sein mit der von ibm 

letztlich hergestellten. Ein Leser, der schon mal als Rebell selber Geiseln genom

men hat oder der selber als Geisel festgehalten worden ist oder dessen Nachsten in 

Lima festgehalten werden oder dessen Nachsten als Rebellen in Lima Geiseln ge

nommen haben oder der als Polizist vor der japanischen Residenz in Lima einge

setzt ist usw., stellt bestimmt eine andere Textwelt her, als ich, die keine Geiseln 

genommen hat, die nicht als Geisel festgehalten wurde. 

2.4. Testsortenwissen 

Wir aile haben eine bestimmte Menge an Wissen, was die einzelnen Textsorten be
trifft. Wir wissen, was ein Gedicht ist, ein Blief, eine Zeitungsnachricht. Auch 

wenn wir nicht imstande sind, genaue Definitionen anzugeben, was z.B. das W esen 

eines Gedichtes sei, konnen wir Texte als Gedichte identifizieren. Und das basiert 

auf unserem Textsortenwissen. Damit verbinden wir sowohl formale als auch in

haltliche Erwartungen. Auch beziiglich der Textpragmatik verkniipfen wir be

stimmte Erwartungen, was die einzelnen Textsorten betrifft. Bei literarischen Text
sorten erwarten wir eine fiktive Textwelt, bei Zeitungs- oder Fernsehnachrichten 
hingegen eine reale Welt. 

Das Textsortenwissen scheint das Textverstehen nicht in derselben Weise zu beein

flussen wie die anderen Wissensmengen. Das Sprach- und Weltwissen bestimmen 

direkt die dargestellte Textwelt des Lesers. Das Textsortenwissen hingegen greift 

eher bei der hergestellten Textwelt. 

2.5. Individuelle Eigenschaften 

Bestimmte individuelle Eigenschaften des Les.ers scheinen das Textverstehen stark 

zu beeinflussen. Auch bier allerdings eher die hergestellte Textwelt des Lesers als 

die dargestellte. Unter den individuellen Eigenschaften des Lesers konnten fol

gende leserelevant sein: 
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- Geschlecht des Lesers 

- Alter des Lesers 

- Ob der Leser zu den Sachverhalten, die im Text dargestellt sind, eigene 

personliche Erfabrungen gemacht hat oder nicht 

- Personliche Neigungen und Gewohnheiten des Lesers 

- Zu welchem Kulturkieis und zu welchen W ertegemeinschaften der Leser 

gebOrt 

- Psychischer Zustand des Lesers 

- Glaubenswelt (en) des Lesers 

3. Arbeitsziel 

Das Ziel der Arbeit war, sich Klarheit zu verschaffen beztiglich der oben gescbil

derten theoretischen Uberlegungen zum Textversteben, und zwar sowohl ftir mich 

als aucb ftir die Studierenden. Klarheit kann man sich verschaffen, wenn man ver

sucbt, die unzuganglichen mentalen Prozesse zu explizieren. 

Wir suchten also Antworten auf folgende Fragen: 

1. Beztiglicb der Koharenzberstellung: 

- Wie stellen die Studenten die Textkoharenz her? 

- Welche ErkHirungen werden sie den Textpropositionen hinzufi.igen? Nur 

solcbe, die als logiscbe Konsequenz aus dem Text folgen, oder zusatzlich 

auch solche, die mebr oder weniger ibrer Phantasie entspringen? 

- Wie gehen sie mit eventuellen textuellen Widerspriicben urn? 

2. Beztiglich des Textwissens und des Wissens tiber die Textsorte: 

Spielt die Textsorte eine Rolle? Wenn ja, we~cbe? 

- Wann betrachten sie einen Text~s abgeschlossen? 

- Wie gehen sie mit der metaphorischen Lesart urn? 

3. Beztiglicb der personlichen Eigenschaften: 
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- Welche Rolle spieien die personlichen Erfahrungen? 

- Inwieweit identifizieren sich die Studenten mit den Textfiguren? Mit wei-

chen? Gibt es Identifikationsveriaufe? Hat das Foigen fiir die 

Koharenzherstellung? 

Wie rekonstruieren sie den Heiden der Geschiche? In einer Geschichte mit 

einem Ich-Erzahler konnte der Erzahler als Mann oder als Frau rekonstruiert 

werden, solange keine Hinweise auf das Geschlecht der Erzahlerperson er

folgen. 

- Gibt es Unterschiede zwischen den Geschlechtem? 

Spielt die Muttersprache eine Rolle? 

- Gibt es kulturelle Unterschiede? 

4. V orgehensweise 

Wie oben schon erwahnt, ist der Lese- und V erstehensprozeB ein unzuganglicher 

mentaler ProzeB. Nicht einmal der Leser selbst hat einen unmittelbaren Zugang zu 

seinem VerstehensprozeB; denn zum einen ist er sehr kompliziert und zt.im anderen 

Iauft er auBerst schnell ab. Wenn wir aber als Textologen wissen wollen, WAS der 

Leser verstanden hat und W ARUM er es so verstanden hat, mtissen wir versuchen, 

den LeseprozeB explizit nachzubauen. 

Jeder Versuch, den VerstehensprozeB empirisch zu erforschen, ftihrt gezwungener

maBen zu unnatiirlichen Leseprozessen. W elche Vorgehensweise man auch wahlt, 

der Leser ist bei seinem nattirlichen Lesevorgang gestort und wird gezwungen, 

tiber seinen eigenen LeseprozeB bewuBt nachzudenken. Dabei besteht sogar die 

Gefahr, daB der Leser anfangt, den Text anders zu verstehen, als er ibn unter 

nattirlichen Bedingungen verstehen wtirde. 

Mit diesen Uberlegungen begann ich meine Arbeit mit meinen Studenten. Im fol

genden wird kurz skizziert, welche Vorgehensweise gewahlt wurde und mit wei

chen Studenten der Versuch durchgeftihrt wurde. In den Seminaren haben wir 

zunachst tiber die theoretischen Fragestellungen der Textologie gesprochen, wie sie 

oben geschildert wurden. Die Studenten wuBten also Bescheid, worum es ging. Sie 

wuBten auch Bescheid, in was ftir Punkten wir uns Klarheit zu verschaffen ver

suchten. 
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Bei der praktischen Textarbeit haben wir zunachst alltagliche Texte, z.B. Nachrich

ten behandelt. Danach sind wir zu anderen Texten tibergegangen. Ich habe kurze 

Texte ausgesucht, sie in sog. Interpretationseinheiten zersttickelt, dmcbnumeriert 

und diese kmzen durcbnumerierten Interpretationseinbeiten der Reibe nach tiber 

den Overbeadprojektor den Studenten zu lesen gegeben. Die scbon projizierten 

blieben die ganze Zeit tiber lesbar. Nur die neuen sind einzeln dazugekommen. Die 

Interpretationseinbeiten waren entweder kurze Satze, oder, wenn die Textsatze 

langer waren (was icb bei der Textauswahl versucbte zu vetmeiden), so babe icb 

sie in zersttickelter Form wiedergegeben. Icb babe die Texte nicbt selber vorgele

sen, damit ich den VerstehensprozeB durch meine Verlautlicbung nicbt beeinfluBte. 

Ich habe die Studenten gebeten zu versucben, das, was ihnen dabei durcb den Kopf 

ging, in Sticbpunkten festzuhalten: Assoziationen, Gefiihle, Erwartungen, usw. 

Eben all das, was wir alle bei jedem Lesevorgang dmchmachen. Ich babe sie nicht 

gezwungen zu schreiben. Mancbe Gruppen (icb habe den Versucb mit acht Grup

pen und rund 200 Studenten dmchgefiihrt) wollten auf Anhieb scbriftlich reagie

ren, manche hingegen miindlicb. Zum ScbluB kam allerdings jede Gruppe dazu, 

schriftlich zu reagieren, nachdem die anfanglicben Unsicherheiten bei der 

mtindlichen Besprecbung eines Textes tiberwunden waren. Ich babe zwar verscbie

dene Texte ausgesucht, aber zwei Texte, den "Tascbendieb in der Nacht" und 

"Gib's auf" von Kafka habe ich in jeder Gruppe behandelt. Diese beiden Texte er

wiesen sich als sehr braucbbar. Bei dem Text "Tascbendieb" haben wir an

scWieBend eine sehr detaillierte Tex.tanalyse beztiglich Konnexitat, Kohasion (ins

besondere Koreferentialitat) und Koharenz dmcbgefiihrt. Und am Text von Kafka 

konnten wir anscblieBend tiber die metapborische Lesart diskutieren. 

Wir waren uns alle bewuBt, daB das, was wir machten, kein natiirliches Lesen war. 

Darauf kam es uns auch gar nicbt an. 

5. Die Studenten 

Mit dieser Vorgebensweise begann icb 1992 an der Universitat Mtincben, am Insti

tut fiir Deutsch als Fremdsprache. In diesen Seminaren batte icb stark beterogene 

Gruppen. Es waren viele unterschiedlicbe Mutterspracben vertreten, in mancben 

Gmppen bis zu zwblf. Die groBeren Gruppen waren Deutsch, Griechisch, Italie

nisch, Ttirkisch und Ungarisch. Das Alter war unterschiedlich. Studenten aus dem 

Ausland waren jtinger. Deutschkenntnisse, allgemeiner Wissensstand und die sog. 
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Schliisselqualiftkationen waren unterschiedlich. Beide Geschlechter waren vertre

ten. Studentinnen waren in der Mehrzahl. Spater setzte ich meine Arbeit in Italien, 

an der Universita Cattolica in Brescia fort. Dort hatte ich auBerst homogene Grup

pen. Alle waren italienische Muttersprachler. Alle kamen aus Brescia oder aus ei

nem Umkreis von hOchstens 20-30 km. Alle batten eine ahnliche Schulausbildung. 

Alle waren fast in demselben Alter. Und fast aile waren Madchen. Die Studenten in 

Mtinchen studierten Deutsch als Fremdsprache, und die Studenten in Brescia stu

dierten Deutsch- ein Studium, das sie zum Gymnasiallehrer ftir Deutsch befahigt. 

6. Beispieltexte 

Hier sind die Beispieltexte so wiedergegeben, wie sie die Studenten zu lesen be

kommen haben. 

KAFKA: EIN TASCHENDIEB IN DER NACHT 

1. Wahrend des letzten MVV-Streiks lief ein junger Mann von der Arbeit nach 

Hause durch den Park. 

2. Es war spat, und er war allein. 

3. Mitten auf der Strecke sah er jemanden auf sich zukommen. 

4. Da befiel ibn die Angst. 

5. Er tiickte zur Seite, der Fremde rtickte zur Seite. 

6. Da sie aber beide in dieselbe Richtung rtickten, stieBen sie zusammen. 

7. Einen Moment spater griff der junge Mann nach seiner Brieftasche. 

8. Sie war weg. 

9. Verargert drehte er 8-i~b um, holte den Taschendieb ein und verlangte seine 

Brieftasche. 

10. Er tiberreichte sie ibm. 

11. Als er nach Hause kam, sah er als erstes seine Brieftasche auf dem Bett lie gen. 

12. Da war kein Ausweg, die Wahrheit zu leugnen: Er hatte jemanden beraubt. 
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l(afka: Gffi'S AUF 

Es war sehr friih am Morgen, 
1. 

die StraBen rein und leer, 2. 
ich ging zum Bahnhof. 3. 
Als ich eine Turmuhr mit meiner verglich, sah ich, daB es schon viel spater 

4. 
war, als ich geglaubt hatte, 

ich muBte mich sehr beeilen, 5. 
der Scbrecken tiber diese Entdeckung lieB mich im Weg unsicher werden, 

6. 
Icb kannte mich in dieser Satdt noch nicht sehr gut aus, 7. 

S. gliicklicherweise war ein Schutzmann in der Nahe, 

ich lief iu ibm und fragte ibn atemlos nach dem Weg. 9. 

10. Er sagte: "Von mir willst du den Weg erfahren?" 

11. "Ja", sagte ich, "da ich ibn selbst nicht finden kann" 

12 .. "Gib's auf, gib's auf' sagte er 

13. und wandte sich mit einem groBen Scbwunge ab, so wie Leute, die mit ihrem 
Lacben allein sein wollen. 

1. Studentenreaktionen 

Die Reaktionen der Studenten auf diese Vorgehensweise waren sehr ahnlich: 

Die Arbeit hat allen Studenten groBen SpaB gemacht. 

Obwobl ich keine feste Zeit angab, waren sie mehr oder weniger in der glei
chen Zeit fertig. In den ersten Satzen brauchten sie weniger, im Verlauf des 
Textes mebr Zeit, und die Reaktionen wurden ebenfalls Hinger. 

Obwobl ich gebeten hatte, in Stichpunkten festzuhalten, was ihnen durch den 
Kopf ging, haben sie alle versucht, langere Erklarungen zu schreiben. Sogar 

·'die wortkargen Studenten haben lange und ausfiihrlich geschrieben, was sie 
dacbten, fiihlten und erwarteten. Viele haben Dialoge entworfen. Spater sagten 
viele, sie batten viel gelemt. 

l1ll folgenden werden die Studentenreaktionen zu den Texten besprochen. Dabei 
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wird die Reihenfolge der Fragestellungen beibehalten, die oben als Arbeitsziel for

muliert wurden. Bei der Wiedergabe der Studentenreaktionen werden allerdings 

groBere Vorkommensgruppen beriicksichtigt, und Reaktionen mancher Studenten, 

die eher eine Ausnahme darstellten, werden nicht erwaimt. 

7.1. Beziiglich der Kohiirenzherstellung: 

Das Bemiihen, das Gelesene zu erkUiren, d.h. einen koharenten Text herzustellen, 

war sehr stark, und zwar bei allen Studenten. Es begann schon beim ersten Satz. 

Hier am Beispiel des Textes "Gib's auf': 

1. Es war sehr friih am Morgen, 

bewegte aile Studenten zu sagen, weshalb ER so frtih aufgestanden war. Die Uhr

zeit ftir "sehr frtih" variierte zwischen 3 und 7 Uhr. Als Grund ftir das friihe Aufste

hen wurden angefiihrt: 1) ER geht zur Arbeit, 2) ER geht auf eine Reise. Kein Stu

dent dachte z.B. an einen Kranken, der nicht schlafen konnte. 

Beim Satz 

2. "die StraBen rein und leer", 

war es vielen Studenten unwohl. Manche haben Angst erwahnt. Diejenigen, die an 

eine Reise dachten, batten eher eine positivere Stirnmung. 

3. "ich ging zum Bahnhof", 

besUitigte die Erwartungen Arbeit und/oder Reise. 

4. "Als ich eine Turmuhr mit meiner verglich, sah ich, daB es schon viel spater 

war, als ich geglaubt hatte," 

fiihtte sofort dazu, daB FR sich beeilen muBte. 

5. "ich muBte mich sehr beeilen," 

brachte die Bestatigung dafiir. 

6. "der Schrecken tiber diese Entdeckung lieB mich im Weg unsicher werden", 

erschien der einen Gruppe, der schon von Anfailg an ein biBchen mulmig zumute 

war, eher normal, und diese zeigten Mitgefiihl. Anderen hingegen erschien es 

iibertrieben. Diejenigen, denen es iibertrieben vorkam, hatten auch eine Erklarung: 
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Er kannte sich nicht aus. 

7. "ich kannte mich in dieser Stadt noch nicht sehr gut aus", war ftir diese eine 
Bestatigung. Fiir diejenigen, die den ER zur Arbeit schickten, miiBte das eine Frage 
aufwetfen, aber viele haben sich nicht daran gestort. Nur wenige erwalmten dann 

eine Geschaftsreise. 

8. "gliicklicherweise war ein Schutzmann in der NWle", war fur aile eine Hoff
nung. Hochstes Identifikationsmoment. 

9. "ich lief zu ihm und fragte ihn atemlos nach dem Weg", erschien vielen fast 
iiberfltissig, so sehr war es eine Bestatigung der eigenen Erwartung. 

10. "Er sagte: 'Von mir willst du den Weg erfaltren?"' warder Bruch. Eine sehr 
starke Enttauschung. 

11. '"Ja', sagte ich, 'da ich ihn selbst nicht finden kann"', gefiel vielen Studenten 

sehr gut. Manche haben geschrieben: Gut so, laB nicht locker. LaB dich nicht 
kleinkriegen usw. Dabei kam die Hoffnung wieder hoch. 

12. "'Gib's auf, gib's auf, sagte er", brachte dann den endgiiltigen Bruch. 

13. "und wandte sich mit einem groBen Schwunge ab, so wie Leute, die mit ill
rem Lachen allein sein wollen", 

haben die meisten Studenten kaum mehr wallrgenommen, auBer daB sie tiber den 
Schutzmann mehr zu schimpfen hatten, daB er sich obendrein noch lusig machte 
tiber den armen Mann. 

In den Seminaren in Deutschland zeigte jeder Student Erstaunen. Diejenigen, die es 
unmoglich, unerkHirlich fanden, waren zum SchluB untrostlich, bestanden darauf, 
daB ich ihnen den Rest der Geschichte geben sollte. Sie waren richtig verstort. Be
sanders ein griechisches Madchen konnte und wollte mir nicht glauben, daB die 
Geschichte zu Ende sein sollte. Andere trosteten sich, indem sie ErkUirungen ftir 
diese unmogliche Situation auszudenken versuchten: 1) Er war gar kein Polizist. 2) 
Auch der Schutzmann war neu in der Stadt. 3) Das war doch bloB ein Traum, und 
4) Der Schutzmann ist verriickt. Hier ein paar Beispiele der Studentenreaktionen 
aus Mtinchen: 

Doch kein Schutzmann. So ein Mistkerl. 

Der Schutzmann nimmt ihn auf den Arm. (zu 10.) 

Der Schutzmann muB verrtickt sein. (zu 12) 
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Der Scbutzmann ist tatsachlicb verriickt. (zu 13) 

Ach ja, es ist doch ein Traum und keine Reali tat. 

Das batt' icb jetzt nicbt erwartet. Wenn nicbt einmal ein Ordnungsbiiter ibm 

weiterbelfen kann, wer dann? (zu 10) 

Das ist kein Schutzmann. (zu 12) 

Er ist bestimmt kein Schutzmann. (zu 13) 

- . Unakzeptabel! Des Schutzmanns Nummer und schnell zum Polizeirevier we

gen unvorstellbarer Unverschamtheit gegen mich. lch zahle jedes Jahr meine 

Steuem. 

Bei den Studenten in Brescia zeigte keiner irgendwelche Formen von Erstaunen. 

Dies mag allerdings auch an mangelnden Deutschkenntnissen liegen. Aile haben 

versucht, die Situation zu erklaren. Die Losungen waren im Grunde ahnlich, d.h. 1) 

Er ist kein Schutzmann, 2) Auch er kennt sich nicht aus, und 3) Er ist Schutzmann, 

aber ... Dieser dritte Punkt bringt allerdings Unterschiede in den Erklarungen zu de

nen in Miinchen, da die Studenten in Brescia fast Verstandnis dafiir zeigen, daB der 

Schutzmann dem Hilfesucbenden nicht hilft. Hier ein paar Beispiele der Brescianer 

Studentenreaktionen: 

Der Polizist antwortet ihm nicht, ... vielleicht argert er sich tiber sein komi

sches Aussehen. 

Der Schutzmann wollte ibm nicht helfen. Er dachte, daB ein Schutzmann den 

Leuten nicht helfen muB, die einen Weg nicht wissen under nicht verpflichtet 

war, ihm zu helfen. (Von mir willst du DEN WEG erfahren?) 

Der Mann (d.h. der Schutzmann) ist unfreundlich, dick und baBlich und 

schlechter Laune, weil er den Friihdienst machen muB. 

Er ist ein Psychopathiker, der von einer Klinik weggelaufen ist. Friiher war er 

ein Schutzmann, aber der Smog und der Verkehr haben ihn krank gemacht. 

Den Weg zu zeigen ist keine Aufgabe von ibm. Er kriegt kein Geld dafiir, des

halb macht er es nicht. 

Der Mann kam aus einem anderen Land, und der Schutzmann wollte nicht die

sem Fremden helfen. 
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Er ist unergriindlich unfreundlich, denn er hat sich mit jemandem gestritten. Er 

verspottet den Mann, denn er versteht, daB er von ibm abha:ngig ist. Vielleicht 

ist der Bahnhof so in der Nahe, daB der Schutzmann nicht glauben kann, daB 

er ibn nach dem Weg fragt. 

Vielleicht war es Kameval und der Schutzmann war nur verkleidet. 

Vielleicht ist er ein Militiir, oder Zugfahrer oder Flugzeugfahrer. 

Beztiglich der Fragestellung, ob und inwieweit die Studenten bemtiht sind, einen 

koharenten Text herzustellen, laBt sich sag en, daB alle Studenten bemiiht waren, ei

nen koharenten Text herzustellen. Dies gelang ihnen sehr leicht beim Text "Ta

schendieb". Der Kafka-Text machte aber groBe Probleme. Der Drang zur 

Koharenzherstellung war jedoch so stark, daB sie trotzdem versuchten, die unbe

greifliche Haltung des Schutzmanns zu erklaren. Die Erklarungsversuche, die oben 

exemplarisch wiedergegeben sind, betrachteten die Studenten in Mtinchen als 

Notlosungen. Eigentlich waren sie damit nicht gliicklich. 

Beztiglich der Fragestellung, welche Erklarungen die Studenten den Textproposi

tionen hinzufiigen, zeigt sich ein Unterschied zwischen den Mtinchner und den 

Brescianer Studenten. Die Mtinchner Studenten blieben stark im Rahmen des Tex

tes, verloren das Textganze nicht aus den Augen. Viele revidierten ihre 

AuBerungen, nahmen Bezug auf das, was sie zu den vorausgegangenen Satzen 

geauBert batten. Die Brescianer Stu.denten hingegen brachten haufiger Adhoc

Erklarungen, wie z.B. "vielleicht argert er sich tiber sein komisches Aussehen", 

oder "der Schutzmann war unfreundlich, dick und haBlich und schlechter Laune, 

weil er den Friihdienst machen muB". Auf den Satz 10. "Von mir willst du den 

Weg erfahren" schreibt eine Studentin: "Bist du Fremde bier?" sagte der Polizist. 

"Nein, aber ich bin wegen des Nebels in die falsche Richtung gegangen, ich muB 

den 6.30 Uhr Zug nehmen", und scheint die Information im ~atz 7. "ich kannte 

mich in dieser Stadt noch nicht sehr gut aus," ganz vergessen zu haben (oder hat sie 

den Satz nicht verstanden?), deshalb muB sofort eine neue Erklarung her: Nebel. 

Eine andere Studentin st6Bt sich beim Satz 9. "ich lief zu ihm und fragte ibn atem

los nach dem Weg," am Wort "atemlos" und muB es sofort begrtinden: Ich laufe 

namlich vor einem Rauber weg. 
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7.2. Beztiglich des Textwissens und des Wissens tiber die Textsorten 

Die Frage, wann die Studenten einen Text als abgeschlossen betrachten, wurde 

ziemlich deutlich: Sie betrachten einen Text als abgeschlossen, wenn sie meinen, 

eine Textwelt erkennen zu konnen, in der die Sachverhalte ein koharentes Gauzes 

bilden. 

Beim Text "Taschendieb" zeigten sich zwei Gruppen, sowohl in Miinchen als auch 

in Brescia. Die eine Gruppe meinte, der letzte Satz "Da war kein Ausweg, die 

Wahrheit zu leugnen: Er hatte jemanden beraubt" sei iiberfliissig. Der Text sei auch 

mit dem zehnten Satz schon abgeschlossen, und auBerdem ware der Text sogar 

schOner ohne den letzten Satz. Die andere Gruppe hingegen war eher der Meinung, 

daB der letzte Satz den Text erst richtig abgeschlossen mache, da man ja explizit 

sehe, was wirklich geschehen war. 

Beim Text "Gib's auf" waren sich aile Studenten einig, daB der Text nicht abge

schlossen war. Als wir mit dem Satz 13 fertig waren, haben sich fast alle Studenten 

schon den Satz 14 notiert und auf den weiteren Verlauf gewartet. Dann babe ich 

damit begonnen, die metaphorische Ebene zu behandeln. Dafiir haben wir wieder 

beim ersten Satz angefangen. Ich babe aus den ·worterbiichem Duden und Wahrig 

Worterklarungen fiir manche Textworter wie z.B. "friih", "Morgen", "Bahnhof" 

usw. an die Wand projiziert und babe die Studenten gebeten, ihnen !elevant er

scheinende Eigenschaften fiir diese Begriffe aus dem linearen Verlauf zu trennen 

und zu abstrahieren, z.B. nicht mehr "sehr friih am Morgen" sondern einfach "sehr 

'friih" und dann "Morgen" zu behandeln. Sehr schnell kamen viele auf "Am Anfang 

des Lebens", "Lebensziel", "Lebensweg", usw. Bei den einzelnen Begriffen oder 

sogar Satzen war es nicht schwer, auf die metaphorische Ebene zu kommen. 

Schwer war, den Zusammenhang des ganzen Textes herzustellen. Der Satz 10 blieb 

weiterhin der Bruch. 

Bei der miindlichen Besprechung der metaphorischen Lesart stellten sich die mei

sten Studenten unter dem Schutzmann eine Instanz vor, 1) an die man glaubt, 2) die 

sich auskennt und 3) die einem weiterhilft. Auf die Frage, wer am ehesten diese Ei

genschaften habe, antworteten die italienischen, griechischen, tiirkischen und unga

rischen Studenten an erster Stelle "die Eltern", an zweiter Stelle "die Lehrer" und 

an dritter Stelle "die Freunde". Die deutschen Studenten nannten zuerst die Freunde 

und dann die Eltem. Lehrer hat keiner genannt. 

Da aber "Instanz" die Eigenschaften 1 bis 3 in sich birgt, also die Erwartung damit 
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verbunden wird, sie wird einem weiterhelfen, blieben, wie gesagt, die Satze 10.-13. 

unverstandlich. Da zeigte sich der groBte Unterschied zwischen den deutschen 

Muttersprachlem und den Nicht-Muttersprachlem: Die deutschen Studenten haben 

ziemlicb bald gesagt: "Das ist MEIN Leben, MEIN Lebensziel. ICH muB es selber 

finden. Desbalb ist es scbon eine Hilfe, wenn der Scbutzmann micb auf micb selber 
binweist." Somit machten sie sicb den Text koharent und waren gliicklicb. Sie bat

ten eine akzeptable Textwelt herstellen konnen. Auf diese metapboriscbe Lesart 

bin betracbteten sie den Text aucb als abgeschlossen. 

Die tiirkischen und ungariscben Studenten baben sicb bis zum ScbluB enttauscbt 

gezeigt, daB die Instanz ihnen nicbt bilft. "Aber das ist nun mal die Realitat," sag

ten sie und begniigten sicb damit. Sie waren zwar ungliicklicb mit dem Text, aber 

nun war eine Textwelt bergestellt, die sogar der Realitat entspracb. Auch fiir sie 

war der Text nun abgeschlossen. 

Am ungliicklicbsten waren die griecbischen Studenten. Mancbe konnten mit der 

metapborischen Lesart iiberbaupt nichts anfangen und fragten sicb nacb wie vor, 

wie der lcb-Erzillller nun zur Arbeit gelangen wiirde. 

Am unbeteiligsten zeigten sicb die Brescianer Studenten. Viele kiimmerten sicb 

nicht einmal darum, eine Textwelt berzustellen, weder beim ersten, nocb beim 

zweiten, metapboriscben Lesen. 

Was die metapboriscbe Lesart betrifft, so waren die Reaktionen der Studenten un

terschiedlicb. Dies bing eng damit zusammen, ob und inwieweit sie sicb mit litera

riscben Texten beschaftigt batten und wie sie literariscbe Texte interpretiert batten. 

Viele batten sich noch nie mit Kafka beschaftigt. Unter denjenigen, die Kafka in 

der Scbule gelesen batten, batten viele die Einstellung, Kafka-Texte konne man ja 

ohnehin nicbt verstehen. Unter den rund 200 Studenten konnte sich eine einzige 

Studentin in Miinchen daran erinnem, den Text "Gib's auf" in der Scbule gelesen 

zu baben. Allerdings konnte sie sicb inbaltlich nur daran erinnem, daB es etwas 

Negatives war. Diejenigen, die an den Umgang mit der metaphorischen Lesart 

gewobnt waren, batten die Texte allerdings nicbt Satz fiir Satz gelesen, wie wir es 

gemacbt batten, sondem eber eine als traditionell zu bezeicbnende Interpretation 

vorgenommen, indem sie den ganzen Text gelesen und erst danacb dariiber gespro

cben batten. Somit waren sie nicbt gezwungen gewesen, jeden Satz in die "Inter

pretation" mit einzubezieben. 

Der Text "Gib's auf' war der erste Text, den wir zusammen in der bescbriebenen 
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Vorgehensweise behandelt haben. Dies mag einer der wichtigsten Griinde gewesen 

sein, weshalb die meisten Studenten Schwierigkeiten mit der metaphorischen Les

art batten. Zum anderen ist der Text sprachlich auBerst einfach und alltaglich. Bei 
den anderen Texten von Kafka, die wir spater lasen, konnten die meisten Studenten 

einen koharenten Text auf der metaphorischen Ebene herstellen. Inzwischen kann

ten sie die Vorgehensweise und auch Kafka, konnten also intettextuelles Wissen 

einsetzen. 

7.3. Beztiglicb der personlichen Eigenscbaften der Studenten zeigten sicb fol

gende Unterschiede und/oder Ahnlicbkeiten: 

Die Studentinnen und korperlich kleine Studenten auBerten irgendeine Art von 

Unbehagen, und viele erwahnten Angst bei dem Text "Taschendieb", weil der 

junge Mann zu spater Stunde allein durch den Park ging. Nur wenige, groBer 

gebaute Studenten zeigten kein Unbehagen. 

Aile Studenten in Miinchen, sowohl deutsche Muttersprachler als auch nicht

Muttersprachler, fanden beim Text "Taschendieb" den Streik stOrend. Sie 

empfanden eher Mitgefiihl mit dem jungen Mann, der nun nach Hause "!au

fen" muBte. Unter den Brescianer Studenten hingegen hat keiner so etwas Ne

gatives erwahnt. 1m Gegenteil, viele meinten, der junge Mann hatte als Wach

posten beim Streik gearbeitet und liefe nun nach Hause. 

Wahrend es in der dargestellten Welt eher darauf ankommt, die Sachverhalte rich

tig zueinander in Beziehung zu setzen, ist es fiir die hergestellte Textwelt von Be

deutung, die Sachverhalte auch zu der Person des Rezipienten in Beziehung zu set

zen. Eine der wichtigen Erscheinungen auf diesem Gebiet ist die ldentiflkation des 

Lesers mit Figuren der Handlung. Zu der Frage, inwieweit sich die Studenten mit 

den Textfiguren identiflzieren, IaBt sich folgendes feststellen: 

Der Versuch hat gezeigt, daB sich die Studenten sehr stark mit der Hauptfigur iden

tifizieren. Je lebensnaher sie die Sachverhalte empfinden, desto starker. Und es fallt 

ihnen umso schwerer, sich davon zu losen. Schon der erste Satz beim Kafka Text 

"Es war sehr friih am Morgen," weckte z.B. bei den griechischen Studenten eine 

sehr bekannte Welt: Zur Arbeit fahren. Sie waren Kinder griechischer "Gastarbei

ter", und seit Jahren fuhren ihre Familienmitglieder sehr friih am Morgen mit der 

Bahn oder U-Bahn zur Arbeit. Auch die darauffolgenden Informationen "reine, 

leere StraBen", "Turmuhr oder U-Bahnuhr mit der eigenen vergleichen", "sich 
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verspaten", usw. pragten die bekannte, stinknorrnale Welt. Als dann die Nervositat 
steigt und das Verirren hinzukommt (lieB mich im Weg unsicher werden), erhOht 
sicb aucb der Grad des Sich-Identifizierens. Etliche schreiben z.B.: "Es ist nicht 
gut, sich zu verspaten". Vielleicbt wird in Deutschland wie den Tiirken auch den 
Griecben nachgesagt, sie wiirden sich immer verspaten. Vielleicht hat deshalb kein 
griecbiscber Student diese Reaktion von IHM als iibertrieben empfunden, was viele 
andere Studenten geschtieben haben. Und den Anblick des Schutzmanns erleben 
sie als eine echte ErlOsung. Als dann in diesem hOchsten Moment der Identifizie
rung die AuBerung 10. "Er sagte: Von mir willst du den Weg.erfahren?" kam, wa
ren die griechischen Studenten die am meisten enttauschten. Ihre Enttauschung war 
so groB, daB sie nichts mehr mit der metaphorischen Lesart anfangen konnten. Und 
ihre Enttauschung war, glaube ich, deshalb so groB, weil sie sich am starks ten iden-

tifiziert batten. 

s. Ergebnisse 

Bei dem bier vorgestellten Versuch stellte sich heraus, daB von den theoretischen 
Annahmen, die dieser Arbeit zugrundeliegen, viele auch empirisch nachweisbar 
waren. Als wichtigste Erscheinung trat der Drang zur Koharenzherstellung hervor. 
Aucb bei den anschlieBenden Besprechungen, die wir in den Gruppen fiihrten, wa
ren sicb die Studenten einig, daB es beim Lesen fast ein Zwang sei, Sachverhalte 
des Textes zu erklaren, Folgerungell und Erwartungen aufzustellen, d.h. die Text

koharenz berzustellen. 

AuBerdem stellte sich heraus, daB die Erwartungen beziiglich der Textkoharenz 
und der Abgeschlossenheit des Textes eng mit der hergestellteu Textwelt verbuu
den sind. Wenn der Leser sich imstaude fiihlt, fiir sich eiue Textwelt herzustelleu, 
dann betrachtet er den Text als koharent uud abgeschlosseu. Auch wenu es beim 
Lesen inkoharente Stellen gegeben hat, wenu also nicht jeder Sachverhalt, der uach 
Ansicht des Lesers im Text dargestellt ist, zu anderen Sachverhalten des Textes in 
Beziehung gesetzt uud erklart werden kann, betrachtet der Leser den Text als 
kobarent, wenu er zum SchluB seine gesamte Textwelt herstellt. Die iukoharenten 
Stellen werden vergessen. Diese Uuterscheiduug kanu man allerdiugs erst bei 
langeren Texteu erkenuen. Genauso verhielt es sich mit der Abgeschlossenheit. 
zum Beispiel betrachteteu die Studenteu den Kafka-Text beim ersteu Lesen als 
nicht abgeschlossen, da sie keiue Textwelt herstellen konuten. Nach Erarbeitung 
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der metaphorischen Lesart hingegen betrachteten die meisten Studenden den Text 

doch als abgeschlossen. Diejenigen Studenten, die sich schwertaten mit der meta

phorischen Lesart, fanden den Text weiterhin nicht abgeschlossen. 

Weiterhin stellte sich in dem Versuch heraus, daB die dargestellten Textwelten der 

Studenten einander almlicher waren als die hergestellten. Gerade bei der hergestell

ten Textwelt spielen namlich die personlichen Eigenschaften und Erfahrungen und 

die ZugehOrigkeit zu Wertegemeinschaften eine viel groBere Rolle als bei der dar

gestellten Text~elt. Als Beispiel sei hier erwatmt, was sich die Studenten beim 

Text "Taschendieb" unter einem "jungen Mann" vorstellten. Die Studenten aus 

sudlichen Uindern wie z.B. aus der Turkei, aus Griechenland und Italien, die zum 

Studieren nach Deutschland gekommen, also keine Bildungsinlander wal'en, stell

ten sich einen Mann zwischen 20 und 40 vor. Fiir die deutschen und ungarischen 

Studenten und die BildungsinHinder hingegen war ein junger Mann 19 2) Jahre alt. 

Auch die Einstellung zum Streik wal' sehr unterschiedlich: Die Stude11ten in 

Deutschland empfanden den Streik als st6rend, die Brescianer Studenten hingegcn 

haben sich sofort damit identifiziert und lieBen den jungen Mann als Streikposten 

mitwirken. Die italienischen Studenten als Bildungsinlander haben sich wohl die 

deutschen Werte zu eigen gemacht. Durch diese Unterschiede haben sich zwar 

nicht die dargestellten Textwelten, wohl aber die hergestellten Textwelten 

geandert. 

Allgemein lieB sich feststellen, daB es zwischen den Studentenreaktionen in 

Munchen und denen in Brescia Unterschiede gab. Auffallend im Vergleich war al

lerdings die Varianz innerhalb der Muncher Studentenreaktionen. Sie waren sehr 

viel unterschiedlicher als die der Brescianer. Die Brescianer Studenten zeigten viel 

einheitlichere und almlichere Reaktionen als die Munchner. Dies ist darauf 

zuruckzufiihren, daB die Brescianer Studenten eine homogenere Gruppe bildeten, 

d.h. daB die Parameter fiir das Textverstehen bei ihnen atmlicher ausfielen als bei 

den Muncher Studenten, die in vieler Hinsicht Unterschiede aufwiesen. 
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Diya1og 97: 163-174 

Methodenpluralismus und Werkbezogenheit der literaturwis
senschaftlichen Praxis. 

(Studie zu der Moglichkeit, selbstreferenzielle Materialien innerhalb der 
Werkanalyse auszuwerten) 

ismail 4cen, Mersin 

«Ein Werk ist mehr, als der Autor es wollte»l Mit diesem Wort in seiner 
"asthetischen Theorie" greift Adorno in einen Sachverhalt ein, der zunachst die 
scheinbar rein innerliterarische, bei naherem Hinsehen jedoch vielverzweigte 
Frage, "was das (kiinstlerische) Werk" beinhalte, zu Recht auf eine literaturwis
senschaftliche Ebene transponiert. Ein energischer Riegel gegen jeden Zugriff von 
auBen in das Werk, auch seitens des Autors; eine feste Grenzziehung der Arbeit des 
Literaturwissenschaftlers und nicht zuletzt eine Parteinal1me fiir das literarische, 
autonome Werk selbst; das alles ist impliziert in dem kurzen, schroff klingenden 
Satz : «Ein Werk ist mehr, als der Autor es wollte». 

Freilich lieBe sich zu diesem Gedanken erganzend noch sagen, daB ein Werk nicht 
nur mehr, als der Autor es wollte, ist, sondern dariiber hinaus auch mehr, als er 
meint(e) zu wollen, als er- in gegebenem Fall- konnte usw. Aber andem wird sich 
durch eine solche Differenzierung an der Hauptintention des Gedankens kaum et
was: Das Werk steht- fertig geschrieben und vollendet- fiir sich da, und muB aus 
eigenen Stiicken fiir sich sprechen. Allein diese Feststellung vermag die Aufmerk
sanlkeit auf vielerlei Grundprobleme der literaturwissenschaftlichen Arbeit zu kon
zentrieren, die in einem allgemeinen Diskussionsrallmen angeschnitten und thema
tisiert werden miiBten. Die Rechtfettigung fiir eine solche Diskussion scheint in 
folgenden Gesichtspunkten gegeben: 

Zweifellos bildet den Kern der literaturwissenschaftlichen Arbeit das Bemiihen urn 
die Erhellung von literarischen Werken, urn die herum, als jeweilige sprachliche 
Produkte von Individuen, die vielfaltigen und -schichtigen Arbeitsschritte des Li
teraturwissenschaftlers sich - je nach der primaren Forschungsintention - stufen
weise anlagem. Hierbei karm oft die Diskussion hinsichtlich der naheren oder wei
teren Affinitat oder Bezugsbreite zu dem jeweiligen Werk entstehen, aber daB in 
praxi der Bezug zu demselben nicht vollig annulliert werden kann, steht auBer Dis-
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kussion. Vor dem "Werk" als dem entscheidenden Priifstein hat sich nicht alleine 
die genannte Forschungsintention, sondem die Problemstellung, die fachliche Ein
grenzung und die dieser implizite Methode zu bewahren. 

Urn diese Grundausrichtung herum sind - wie bereits bemerkt - unterschiedliche 
Ansatze wie natiirliche Vorstufen zu demselben entstanden, die ineinander greifen 
und so die eigentliche Arbeit - die W erkanalyse - zustande bring en helfen. Von die
sen Vorstufen tritt aber eine besonders hervor, die nach und nach eine ei
genstandige, von der werkanalytisch gepragten Grundintention der Literaturwis
senschaft unabhangige Zielsetzung zu befolgen scheint, wobei nicht selten eine 
Inbesitznahme derjenigen partiellen Forschungsansatze zu konstatieren ist, deren 
Hauptfunktion darin besteht, der Werkanalyse Materialien zu liefem. Der oft for
mulierte Gedanke, wonach "das Hauptziel der Literaturwissenschaft die Untersu
chung von Werk und Autor" ware, stellt insofem im Grunde nichts anderes dar als 
die muschende ScbluBfolgemng zu dieser Verselbstandigung eines der "Teildis
ziplinen" der Literaturwissenschaft. Im weiteren son dieser Zusammenhang zwi
schen der Grundausrichtung der Literaturwissenscbaft und den dieser ausbelfenden 
Forschungsprozeduren erortert werden. Diese kurze Diskussion bezweckt weniger 
endgiiltige Schliisse, als vielmehr eine Moglichkeit zu finden, wie eine Obersicbt 
tiber die Wirkungsbreite der Literaturwissenschaft, die sich zunehmend verdichtet, 

erarbeitet werden konnte. 

Die inzwischen akzeptierte Meinung, daB der Autor als Forschungsobjekt erheblich 
in die Literaturwissenschaft hineipreicht, stellt unterschiedliche methodische 
Annaherungen in Aussicht. Ansatze, die von auBen den Autor als Dichter
personlichkeit, als Zeitgenossen einer bestimmten Epoche, Reprasentant eines (wie 
auch immer definierten sozialen, politischen oder asthetischen) Weltbildes usw. be
stimmen, werden notgedmngen auf Materialien verwiesen, die vollig unabhangig 
vom Werk sein konnen und es oft sind. Die Probleme eines literaturwissenschaftli
chen Arbeitsverfahrens mit einem solchen Materialbestand stellen ein Diskussions
thema fiir sich dar. Ein weitaus problematischer Fall ist die Arbeit mit Fakten und 
Daten, die sich unmittelbar auf das W erk bezieben, das zur Analyse herangezogen 
wird. Und bier bandelt es sich urn den Riickgriff auf selbstreferenzielle Materiali
en. Mit anderen W orten: Da der Autor neben dem W erk ein eigenstandiges Objekt 
und fiir sich ein Forschungsziel darstellt, eroffnet sicb ein Ausblick auf einen Sacb
verhalt, in den die Arbeit der Literaturwissenscbaft inzwiscben erheblich bin
einreicht: Ein nicht scbmales Spektrum der Wirkungsfelder der Literaturwissen
schaft, die sich mehr oder weniger auf das Werk und dessen "Interpretation" oder 
"Deutung" konzentriert, bildet die Arbeit mit Materialien, die der Au tor des jeweils 
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anstelligen Werkes selber zu demselben liefert. Vollig unabhangig nun von der 
- eigentlich alles entscheidenden - Frage, ob diese Materialien der Interpretation 
dienlich sind, oder gar sein konnen, lenkt dieser Sachverhalt die Aufmerksamkeit 
ganz allgemein auf den Vorgang, der sich als "SchOpfungsprozejJ" bezeichnen IaBt. 
Die Erhellung dieses Vorgangs scheint dann - so die implizite "Hoffnung" - kon
krete Moglichkeiten und Wege zur ErschlieBung des Werk-"Gehalts" in Aussicht 
zu stellen. Hierbei werden verschiedene Phasen des Sch6pfungsaktes auseinander
gehalten und jeweils mit unterschiedlichen Zielen und spezifischer Gewichtung zur 
Auswertung herangezogen. Also wird tiber den Umweg der Person des Autors der 
Akt des (Er-)Schaffens von Literatur als ein ProzeB, in dem viele Teilaspekte im
pliziert sind, aktualisiert und zum Forschungsgegenstand erhoben. 

Auch wenn in dieser Hinsicht die "Genetische Literaturwissenschaft" sich als die 
hauptsachliche methodische Ausrichtung hervortut, stellt die Arbeit mit und urn die 
Materialien, die der Autor zu seinem Werk vermittelt, ein mehr oder weniger un
verzichtbares Ingredienz aller (moglichen) literaturwissenschaftlichen Methoden 
dar. Beispielsweise arbeitet u.a. selbst die Literatursoziologie, die ja bekanntlich 
den "werkanalytischen" Ansatz eher zu meiden, zu scheuen oder zu umgehen 
scheint, nicht selten mit biographischen Beztigen, von denen beansprucht wird, daB 
sie zum Werk fiihren, wobei letztendlich das Werk selbstja- weil als ein bestimm
ter "ideeller Gehalt" vorausgesetzt - nicht explizit zur Analyse herangezogen wird. 
Folglich IieBe sich ohne Einschrankung von allen literaturwissenschaftlichen - den 
gangigen und neuesten - Wirkungsfeldern, die das Werk selbst in den Mittelpunkt 
ihrer Forschung stellen (miissen), sagen, daB sie auf den entstehungsgeschichtli
chen Komplex eines Werkes bei ihrer Deutung oder Interpretation2 nicht verzichten 
konnen und somit dankbar sind fiir jede authenthische Information tiber das Werk 
selbst. 

Hinter dieser gangigen Tendenz, in der sich einerseits Literaturktitik und -wissen
schaft und andererseits Literatur eingespielt zu haben scheinen, steckt eine Un
menge an stichhaltigen Vorbehalten, die durchaus nicht zur kritischen Erorterung 
herangezogen werden. Erstens ware es wichtig, genau zu formulieren, urn was es 
bei der ktitischen Rezeption von Dichtung zu gehen babe, ohne ein bestimmtes Re
zeptionsmuster im Auge zu haben ( oder im Sack, aus dem man ganz am Ende dann 
den Hasen springen laBt). Dieser Schritt erfordert - selbstverstandlich - eine weit
ausholende stilistisch-gattungsspezifische und kunstwissenschaftlich-philo
sophische Durchleuchtung von dem Gegenstand "Dichtung" schlechthin, also ein 
sorgfattiges Generalinventar der Dichtung3. . 
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Dariiber hinaus ware zu erforschen, wie und wodurch sich diese Tendenz hat "in
stitutionalisieren" lassen konnen. DaB der Autor nun die Tiiren zu seiner Werkstatt 
der Offentlichkeit (die meistens aus der Literaturkritik oder ihren Adepten besteht) 
zuganglich macht, bildet durchaus keine naive Freude am Teilnehmen-Lassen und 
Teilnehmen an der eigenen, als sehr "personlich" angesehenen und erklarten Ar
beit. Weder der Politiker noch der Ingenieur, der Lehrer nicht, der Anwalt nicht, 
kein Berufssinn und -kodex erlauben fiir gewohnlich den Einblick in die "Werk
statt", wo die Arbeit in der Entstehung begriffen ist, - zumal die Produkte dieser 
Berufe ja keinen intim-personlichen, individuellen, sondern Offentlichkeitscha
rakter besitzen, und deshalb eine offentliche (Selbst-) "Entweihung" ihrer primaren 
Arbeit eigentlich ja keine Probleme aufwelien dfuite. Aber andererseits fiihlen wir 
uns wenig geneigt, ein Interesse an der Aufdeckung der technischen Einzelheiten 
des Ingenieurberufs aufzubringen. Wie man sieht, ist das Problem nicht alleine 
dem Literaten zuzuschreiben, es ist vielmehr ein offentliches Interesse vorhanden 
an dessen Arbeit, und dieses wird kanalisiert und gesteuert durch die Literaturkri
tik, die sozusagen das selbsternannte Sprachrohr dieses offentlichen Interesses an 
der Innenseite der Literatur darstellt. Kurz umrissen konnte man sagen, daB die li
teraturwissenschaftliche Arbeit mit den selbstreferenziellen Materialien des Autors 
in dem Augenblick ermoglicht wird, in dem die Aufmerksamkeit vom W erk auf 
den SchOpfungsakt hiniibergleitet. Dieser ProzeB laBt sich im Grunde geschichtlich 
sehr klar erfassen: 

Bei naherer Betrachtung scheint bereits das erste weit ausholende poetologische 
"Buch von der teutschen Poeter-ey" einen Zugang zu verschaffen zu dem 
SchOpfungsakt; der "Rezipient" steht zwar nicht im Zentrum des Interesses von 
Martin Opitz, dennoch ist auch dessen interessierte Teilnahme an der Entstehungs
form und Anfertigung von dichte1ischen Werken gerade mit diesem Buch 
ennoglicht. Von Lessing wissen wir- nach Gottscheds Offentlicher Erorterung der 
Kriterien, die ein dichterisches Werk ausmachen sollen- wie weit "prinzipiell" die 
organisatorische Gestaltung von sprachlichen Kunstwerken gehen kann; ganz all
gemein ware hier die Bemerkung anzubringen, daB eine Diskussion all dieser Lite
raturtheorien unter diesem Aspekt gesondert zu fiihren ist, und zwar hauptsachlich 
oder auch unter dem Blickwinkel, ob von Opitz angefangen bis zu Lessing nicht 
etwa eine Linie zu erkennen ware, die folgende Annahme bekraftigen konnte: Die 
ersten Ansatze deutscher4 Literaturtheorien scheinen parallel zu dem Bestreben, 
feste und verbindliche Regeln bei der Gestaltung von Literatur (Dichtung) aufzu
stellen, zugleich die Aufmerksamkeit des Rezipienten auf die Frage und das Prob
lem des Schaffens, des Anfertigens von literarischen Produkten zu lenken. Vor al
lem der Nicht-Dichter und -Literat, (aber das heiBt nicht de1jenige, der Dichtung 
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lediglich liest, ohne die Dichtung in irgendeiner Weise zu problematisieren, kurz: 
nicht der Nm-Leser) erhillt zum erstenmal bei seiner wie auch immer ausgerichte
ten Neigung, das, was er liest, kritisch zu durchleuchten und zu verstehen, dmch 
diese Theorien die Moglichkeit, das dichterische Produkt als ein Resultat und eine 
Summe individueller Herstellungsprozedmen anzusehen. 

Es ist hier weiter anzumerken, daB dieser Ansatz, der im Grunde genommen als 
Geburtsstunde der Literaturkritik anzusehen ist, zwei unterschiedliche 
SchluBfolgerungen ermoglicht, die dann auch - allerdings nicht gleichzeitig, son
dern nacheinander, und zwar mit einem zeitlichen Abstand von etwa 50 Jahren 
zueinander - gezogen werden. Die erste SchluBfolgerung ist die Erkenntnis, daB die 
Dichtung gemacht (erzeugt) wird. Hiermit, d.h. mit diesem ersten Punkt, ist, wenn 
es darum geht, das W erk als ein Gewordenes (im Sinne von: In abgeschlossener 
sukzessiver Progression Hergestelltes, Produziertes) und Ganzes zu verstehen, die 
ganze Aufmerksamkeit auf die prozedierenden Augenblicke der Herstellung ge
richtet, kurz: Das Werden des dichterischen Produkts5. Doch hiermit ist nm der 
erste Schritt zur ErschlieBung des sprachlichen Kunstwerks,getan. 

Der zweite Schritt wird erst moglich mit Goethe, mit dessen Erscheinen die ganze 
Aufmerksamkeit nicht mehr allein und ausschlieBlich auf den technischen Schaf
fensprozeB und die "Regeln", d.h. das Produkt als ein Gewordenes getichtet ist, 
sondern der Begriff der "individuellen Inspiration" vor das "corpus" des nach be
stimmten Regeln angefertigten "Artefacts" tritt, d.h. das Dichter-Individuum als die 
primare Keimzelle einer Dichtung rtickt unvermittelt in das Zentrum sowohl der 
Gestaltung als auch der ErschlieBung des jeweiligen Werkt;:s6 . Auffallend bei die
ser Entwicklung ist eine gleichzeitige Neuorientiemng innerhalb der Definitions
versuche von "Sprache" tiberhaupt. Sprache (der Literatm), als das Grundmaterial 
der Dichtung, liegt, wie vorher tiber 150 Jahre hindmch in praxi ausgelegt, dem 
Dichter nicht als etwas Bereites, Fertiges, Festes und Bestimmtes vor, ist also kei
neswegs vorgegeben, sondern muj3 erst neu erschaffen und individuell kreiert, 
gestaltet und organisiert werden. Nur insofern sie vom Individuum in dieser Weise 
"literarisiert" wird, erlangt sie die Legitimation dazu, Dichtung zu erzeugen. 
Goethe verkorpert dmch und durch dieses "Neue", das eigentlich kein Neues, son
dern nur der zweite, Hingst filllige und (hinsichtlich der deutschen Literatur) n6tige 
Schritt innerhalb der bereits mit Opitz beginnenden literatmkritischen Ortung des 
"Werks" ist. 

Wenn man diese Phase mit der vorhergehenden vergleicht, in der der Dichter selbst 
sekundar schien, so sieht man, daB mit der Verlagemng der literatmkritischen Auf-
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merksamkeit auf den Dicher zwei hauptsachliche Kristallisationen die Literaturkri
tik bestimmen. Ohne gleich auf diese direkt einzugehen, empfiehlt es sich, den 
Sachverhalt von seinem Grunde her aufzurollen. Und da stehen wir vor dem "Ge
heimnis" Dichter-Individuum. Dichter- das heiBt viel, sehr viel. Allein aufgrund 
dieser inzwischen prinzipiellen Axiomatik in der wissenschaftlichen Diskussion 
urn sprachliche Kunstwerke sind scheinbar voneinander vollig unabhangige Inter
pretations- oder Deutungsmethoden und -ansatze gerechtfertigt. Der Dichter iibt 
nicht allein tiber das Kunstwerk die vorherrschende Gewalt aus 7 - nein, vielmehr 
diktiert er als die (so propagierte) Hauptkomponente des Werkes der Literaturwis
senschaft ibre vielverzweigten Arbeitsscbritte auf: Der Literatursoziologe beruft 
sich im Grunde genauso auf den "Dichter", wenn er dessen W erk als Ausdruck ein
er bestimmten - oft klassenbestimmten - "Ideologie" oder "Weltanschauung" an
sieht, wie der scheinbar werkanalytisch verfahrende Literaturhistoriker, der Bio
graph, der Literaturpsychologe usw. - und so darf es heute nicht erstaunen, daB der 
SchaffensprozeB (auch heute noch und erstaunlicherweise mebr denn je) ein aus
giebiges Diskussionsthema nicht nur innerhalb der literaturwissenschaftlichen 
Kreise bildet; selbst Literaten teilen inzwischen wiihrend ihrer Arbeit am Schrt!,ib
tisch die Freude (oder das Argemis) der Produktion mit geladenen "Zu-schauem". 
Oder es werden Teile eines Werkes, das im Entstehen ist, der breiten Offentlichkeit 
vorgestellt, ja nicht selten einer "V orkritik" ausgesetzt, welche iiberhaupt einen 
entscheidenden "Eingriff von AuBen" in den "autonom" erklarten SchaffensprozeB 
impliziert, wobei in nicht wenigen Filllen diese "Mitarbeit" geradezu bezweckt zu 
werden scheint. Insofem stellt diese Form der "freigiebigen Offenheit" etwas vollig 
anderes dar als beispielsweise jene - vor allem bei der literaturwissenschaftlichen 
Arbeit oft hinzugezogenen - Materialien, die der Autor entweder wiihrend des 
Schaffensprozesses oder nach der Vollendung in Fmm von Tagebucheintragungen, 
Notizen und Bemerkungen in Briefen zur Selbstrechtfertigung oder -orientierung 
bereitwillig der Nachwelt als "Schliissel" zur "Entschliisselung" seines Werkes hin
terlaBt. 

Wie vielschichtig man jedoch auch immer mit dergleichen Materialien vet'fahren 
mag und das Werk in unterschiedliche Entstehungsmomente und Gestaltungspha
sen wie etwa (thematische, formale oder weltanschauliche usw.) "Anregung", "au
tobiographische Momente und Motivationen", "Entwurfsphase", "Gestaltung", 
"Umarbeit", "Reinscbrift", neue Fassungen usw. unterteilt, das Werk selbst ist ein 
Ganzes, und meistens von seinem SchOpfer (als einem wie auch immer bestimmten 
Menschen) unabhangiges Etwas. Das Werk ist- wenn manes wiederholen sollte
ein sprachliches Produkt; aber kein Produkt einer Sprache, die dem Sprechen (und 
damit dem kommunikativ orientierten Sprecher) nal1ekommt, sondem in vielen 
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Hillen einem solchen direkten Kommunikationsbezug Riegel vorschiebt, entgegen
arbeitet; in Kunstwerken wirkt eine Sprache, die nicht auf einen Menschen hin
weist, auch wenn der besondere Mensch sich selbst als Person zu vetmitteln be
zweckt oder vermeint; das Medium, in dem diese Vermittlung stattfindet - der Rah
men des Kunstwerkes - arbeitet, ohne viel Aufllebens darum zu machen, d.h. logi
scherweise der bezweckten Vermittlung entgegen. 

Nebenbei konnte hier angemerkt werden, daB gerade unter diesen Voraussetzungen 
die Einbeziehung anderer philologisch orientierter Disziplinen in die Arbeit des Li
teraturwissenschaftlers notig scheint. In dieser Hinsicht ist vor aHem die Textwis
senschaft von einer unermesslichen Tragweite fiir die Arbeit des Literaturwissen-

. schaftlers; ihre Bedeutung und der von ihr zu erwartende Beitrag konnen zumin
dest nicht hoch genug angesetzt werden; desgleichen darf die Sprachwissen
schaft- eine, die sich z.T. auf der philosophischen Betrachtungsebene des Gegen
standes Sprache angesiedelt hat und ihren Wirkungsbereich in der "Grammatik" 
sieht- nicht unterschatzt werden, wenn es darum geht, die Hilfsmittel fiir die Er
schlieBung eines literarischen W erks zu bestimmen. Festzustellen bleibt schlieBlich 
das Grundproblem: 

Inwiefem reicht eine Diskussion urn den Autor in die Entschliisselungsarbeit seines 
W erkes hinein, und ist - wie so oft, wenn von dieser Diskussion direkt auf den Ge
halt des W erkes geschlossen wird - ein solcher RiickschluB gerechtfertigt? Nicht 
vergessen darf man dariiber hinaus, daB die Materialien zu dieser Diskussion (des 
Werkes als eines individuellen, autorkonzentrierten Produkts) von dem Autor 
selbst vermittelt sind. Somit waren wir wieder bei Adomos Feststellung, daB "das 

' ~ 
Werk mehr (ist), als der Autor es wollte". Hier nun gerade muB sich die kritische 
Aufmerksamkeit auf jene Materialien konzentrieren, die der Autor dem Literatur
wissenschaftler mehr oder wenlger bewuBt vermittelt. 

0 

Es failt unter diesem Gesichtspunkt auf, daB weder eine einheitliche "Dechiffrie-
rungshaltung" auszumachen ist, die es erlaubte zu sagen, daB der Autor, der der 
Nach- oder Mitwelt Materialien zur Verfiigung stellt, stets in derselben Gesinnung 
und Form (verfahrt - wie beispielsweise, daB er darlegt, welche Erlebnisstrukturen 
zur Auregung zum Werk vorhanden waren. Noch ist es moglich, von einem einzi
gen Autorentyp auszugehen. Es gibt- wenige- solche, die sich tiber ihr Werk voll
kommen ausschweigen und aile moglichen "Spuren" zu tilgen verstehen. Unter de
nen, die diese - eigentlich sehr klare und literaturwissenschaftlich gesehen 
produktive- Haltung nicht pflegen, gibt es nicht wenige, die in einer Weise verfah
ren, daB man geneigt ist festzustellen, sie kreierten nicht ein Werk, sondem deren 
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zwei, die eines darstellen, d.h. eines, das vorgefiihrt wird, muB in Verbund mit ei
nem anderen, das dieses von auBen beleuchtet, gedacht werden. 

So sind es vor allem Autoren, die die beliebte Ausrichtung der litenuischen Germa
nistik, ein Produkt auf den Dichter zuriickzufiihren, sehr gut zu nutzen verstehen. 
Vor allem sind es solche, die sehr ausfiihrlich und in vieler Hinsicht tiber ihre 
Werke wie von ihren Kindem, mit Herz und Blut gezeugt, zu sprechen (und zu 
sclu·eiben) pflegen, ja dem Literaturwissenschaftler teilweise oder groBtenteils 
seine Arbeit abnehmen8. Gerade hierdurch entsteht dann der oben beschriebene 
Eindruck, es handle sich sich bei dem jeweiligen W erk nicht urn dasselbe alleine, 
sondem urn eines, das seine Erganzung in dem der Nachwelt zuganglichen Neben
produkt hat, das deshalb bei der W erkanalyse ebenso als ein unterstiitzender For
schungsansatz hinzugenommen werden muB, jedoch nicht als 
Entschliisselungsmaterial, sondem als weitere "jiktiv~ " Komponente des W erkes. 
Also steht der Literaturwissenschaftler - ob er sich dessen bewuBt ist oder nicht -
zweifellos vor einem zweischichtigen Werk, dessen als "fiktiv" ausgemachter Teil 
Hand in Hand geht mit dem scheinbar "nicht-jiktiven" Teil; scheinbar "nicht
fiktiv", weil gerade durch diesen engen Bezug zum Werk dieser Bestand an "werk
nallen" Materialien einen nicht geringen Fiktivit.:itsgrad erreicht. 

Dieser Sachverhalt impliziett vielerlei Gesichtspunkte, die der Differenzierung un
terzogen werden miissen. Erstens entsteht das Problem, die AuBerungen des Autors 
zu seinem Werk als solche - wie oben angedeutet - zu unterscheiden nach ihrer 
Werknahe, d.h. dem Grade der Fikti~itat. Beispielsweise besitzen die Bemerkun
gen vor der Niedersclu·ift, die man als die Entwurfsphase bezeichnen kann, im Gan
zen einen vollkommen anderen Fiktionscharakter als diejenigen nach der V ollen
dung, wo sich jede AuBerung des Au tors nicht selten auf die Interpretationshaltung 
und -moglichkeiten seines Produkts beeinflussend auswirkt (auswirken kann). 
Demzufolge hatte hierbei der Interpret klarzustellen, zu welchem Zweck er die je
weiligen Materialien be- oder verwertet. Urn wieder eine beispielhafte Annaherung 
zu geben, konnte gefolgert werden, daB die Interpretationshaltung, anhand von Ma
terialien aus der Entwurfsphase keineswegs und ohne wei teres auf den W erkgehalt 
zu schliessen, Berechtigung besitzt; vielmehr liefem solche Materialien der eigent
lichen W erkanalyse lediglich die Moglichkeit, im Nachhinein zu priifen, ob der 
Autor das, was er sich als Anlage vorgegeben hatte, auch hat eneichen konnen 
oder nicht. Andererseits konnen die Materialien nach der V ollendung ebensowenig 
direkt in die Werkanalyse einbezogen werden, da- wie bereits geschilde1t- nicht 
selten eine "Interpretationsmanipulierung" seitens des Autors vorliegen wird. Ob 
der Autor diese Manipulation nun bewuBt "einfadelt" oder sich dessen nicht 
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bewuBt ist, daB das "Werk mehr ist, als er wollte", ist eine andere Frage. 

Wie versllindlich geworden sein wird, scheint es unbedingt notwendig, eine st:renge 
Typisierung der vom Autor mitgeteilten Materialien vorzunehmen. Zunachst ware 
zu unterscheiden zwischen dem Material aus der Entwmfsphase, der Niederschrift
phase und der Zeit nach der Veroffentlichung. Es ist klar, daB die Notizen und Ent
wurfsplane, die der Autor nicht vemichtet und somit zuganglich macht, unter ei
nem vollkommen anderen Gesichtspunkt bei der Werkanalyse herangezogen wer
den mtissen als jene Gedanken und Berichte, die wahrend der Niederschrift auftau
chen. Und die Urteile im Nachhinein, die der Autor tiber das Produkt fallt, mtiBten 
wiederum unter einer ganz unterschiedlichen literaturwissenschaftlichen Zielset
zung verwertet werden. 

Als zweites Kriterium bei der Typisierung von selbstreferenziellen Ausagen mtiBte 
eine Differenzierung beztiglich der Fmm der Materialien vorgenommen werden. Es 
gibt - urn wieder den in dieser Hinsicht sehr beispielhaften und -reichen Fall 
Goethe zu bemiihen - Tagebucheintragungen des Autors tiber sich selbst und seine 
Werke neben solchen, die Goethe (hauptsachlich in "Dichtung und Wal1rheit") 
selbstkritisch von sich gibt - beide Materialbestande haben eine vollkommen an
dere Farbung, die gesondert betrachtet und verwettet und kritisch analyisiert wer
den mtiBte. Wiedermn unter einem vollig anderen Gesichtspunkt mtiBten jene Mit
teilungen aufgenommen werden, die der alte Goethe seinen Gesprachspartnem 
hinsichtlich seiner Person und seiner W erke macht. 

Eine vollkommen eigensllindige "Faile" stellen die Briefe dar, die der Dichter sei
nen Freunden sch:reibt: In illnen vor allem ist er sehr gesprachig tiber das jeweilige 
Werk, an dem er gerade arbeitet. Selbst bei den Briefen ware es notwendig, eine ei
gene Unterteilung anzustellen, die erlaubte, weniger "gefah:rliche" d.h. harrnlose 
Selbstaussagen von den wichtigen, groBen Zeichen zu unterscheiden. Die meisten 
dieser wichtigen Zeichen, die sein eigenes Werk bedeuten, setzt Goethe in seinen 
Briefen an Schiller; viele "Funde", die im Nachhinein seitens der Literaturwissen
schaft in bezug auf das (vor allem "klassische") Werk Goethes erarbeitet wurden, 
lassen sich erst in Anlehnung und RtickschluB auf diese Konespondenz zwischen 
den beiden Dichtem erklaren und rechtfertigen. Urn nur einige herauszugreifen: 
Die "verteufelte Humanillit", "das gracisierende Werk" usw. stellen entscheidende, 
richtungsweisende Anhaltspunkte dar, die Goethe der Nachwelt freiwillig bereit
gestellt hat. Die Nachwelt hat darauf ganz in der Weise zurtickgegtiffen, die von 
Goethe, wenn nicht geplant, so doch zumindest erhofft worden ist. Aber die 
Moglichkeit, daB man ihm (- oder diesen Worten -)auf den Leim ging, wird nicht 
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emstlich- und zwar vermittels einer strengen Werkanalyse- geprtift. 

Goethe ist bier ein Prazedenzfall und steht fiir viele andere analoge Faile und Ver
fahrensweisen einer Literaturwissenschaft, die ihre Hauptfunktion nicht mehr in 
der Werkanalyse, sondern in der Auflosung des SchOpfungsakts und der darin im
pliziten - asthetisch-ideologischen - Literaturanschauung sieht. Hierbei nun zeich
net sich schlieBlich das "Grundproblem" ab, auf das innerhalb dieser allgemeinen 
Diskussion hingewiesen sein sollte: Wie es bei dem "Bemuhen um die Erhellung 
von literarischen Werken" urn die Grundhaltung dem literarischen Werk gegentiber 

bestellt ist. 

Bierzu ware die primare Frage zu beantworten, ob die Zuganglichkeit zum W erk 
tiber das Werk selbst erstellt, oder aber auf Umwegen erschlossen werden mtiBte9. 
Nebenbei ist ebenso notwendig, klarzustellen, daB im Faile, daB das Werk auf Urn-

. wegen angegangen wird, dem Interpreten dadurch in keinem Fall eine Moglichkeit 
zu SchluBfolgerungen hinsichtlich des Werkgehalts gegeben ist. Der Umweg, tiber 
den man das Werk zu erschlieBen versucht, gewahrt keineswegs ein Vollmachtsbe
fugnis tiber den Werkgehalt, im Gegenteil: Der Umweg stellt eine -eigentlich luxu
riose - Probe dar, die selbst und als solche an etwas, das auBerhalb dessen, was ge
probt wurde, erst korrigiett und "gelautett" werden muB. Andererseits stellt zwar 
die reine Werkanalyse eine Erfiillung der literaturwissenschaftlichen Aufgabe dar, 
besitzt aber keinerlei Moglichkeit, das Werk zu deuten, d.h. ein Bild der Land
schaft zu entwerfen, in der das Werk eingebettet liegt, d.h. des weiten, komplexen 
Kontext des Werks. Diesen Kontext und die Landschaft des literarischen Werks 
aber zu erschlieBen, macht den Schritt hinaus aus dem Werk notwendig. Dieser 
Scbritt dati sich- und das ist das Problem- jedoch nicht als Fortfuhrung des Werk
gehalts auf anderer Ebene verstehen, sondern als eine eigensUindige Untersuchung, 
die die Werkinterpretation an Erkanntem zwar nicht vermehrt, aber ihre erkenntnis
beziigliche Raumlichkeit erweitert und ausdehnt. Einer solchen Ausdehnung bedarf 
nicbt alleine das Werk, sondern vor allem die Praxis der Literaturwissenschaft 
selbst, die, im Methodenpluralismus verfangen, inzwischen den Eindruck, allen 
Oberblick tiber das konkrete Forschungsobjekt verloren zu haben, nicht mehr los 

wird. 
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Ammerkungen 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Den Hinweis auf Adorno verdanke ich Herrn Dr. Klaus-Detlev Wannig an der Mersiner 

Universitiit, der mir dartiber hinaus durch rege Anteilnahme als Diskussionspartner zu 

entscheidenden Punkten innerhalb des hier anstelligen Problernkreises Anregungen gab, 

fiir die ich ebenso dankbar bin. 

Beides scheint gleichzeitig nicht moglich zu sein: Entweder der Forschungsansatz ist auf 

eine Deutung oder eine Interpretation angelegt, wobei beide Verhaltensweisen vollig un

terschiedliche VerfahFensweisen voraussetzen und mit sich bring en, was zu erortern sich 

in einem anderen Rahmen durchaus zu lohnen scheint. 

Das meiner Ansicht nach bereits vorliegt, wenn man bedenkt, wie vielschichtig das bis

herige Forschungsmaterial sich ausnimmt; es ware also nur unter diesem gewaltigen Ma

terial auszusortieren und alles das, was sich ergiinzt und seine Legitimitiit sowohl durch 

langjiihrige als auch allseitige Anerkennung nicht mehr abstreiten liiBt, aufeinander zu 

beziehen. Der Begriff Inventar will gerade dies bedeuten. 

Wie weit allerdings vor allem bei Opitz und Gottsched von deutscher Literaturtheorie 

die Rede sein kann, soli hier nicht im einzelnen erortert werden - es geht uns hier ledig

lich urn Theorien der Literatur, die dem deutschen Publikum unterbreitet werden. Ob 

diese Theorien mehr oder weniger starke Anlehnungen an darnalige ausliindische Theo

rien (wie etwa ltalien im Faile Opitz und Frankreich im Faile Gottsched) sind oder nicht, 

ist in diesem Zusammenhang von sekundiirer Bedeutung. 

Man sehe in Gero von Wilperts "Sachworterbuch der Literatur" unter der Rubrik "Litera

turwissenschaft", wo die Definiton der "Genetischen Literaturwissenschaft" gemacht 

wird. 

Freilich stellt die Klopstocksche Auslegung von "Dichten" einen immensen lmpuls fiir 

diese vonangige Behandlung des Dichters als "Originalitiit" dar, aber ihre vollkommene 

Entfaltung ist erst gegeben mit dem sonderbaren "Phiinomen" Goethe. 

Es geht hier ausschlieBlich um den "deutschen" Dichter, den es im Grunde genommen 

nicht gibt, zumindest nicht geben soil, - das vor allem durch Goethe geschaffenen- Bild, 

nach dem "deutsche Dichter" aile "originell" d.h. individuell sind, sein mtissen, da sie 

"deutsche" Dichter sind. 1m Osten, oder auch im Westen, u.a. beispielsweise in Frank

reich, steht nicht der Dichter vor dem Werk, sondern seine literarische, formale Kennt

nis, d.i. Traditionsfiihigkeit. 

8 Den bekanntesten Fall eines so !chen Dichters dtirfte wohl Goethe selbst darstellen. Es ist 

oft henlich mit anzusehen, wie lauter vor allem der anivierte Goethe Mitteilungen tiber 

sich und seine Werke zu geben vorgibt, urn seine Mitwelt an der Nase herumzufiihren. 

Vieles, was in dieser Hinsicht heute als Hauptindizien fiir bestimmende und feste, d.h. 

unwidenufliche Interpretationspfeiler angenommen wird, rtihrt in nicht wenigen Fiillen 
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von der beschriebenen Freude her - der Freude Goethes daran, die Literaturla.itik "an der 

Nase hemmzufiihren." Diese Mitteilungen sind freilich z.T. als gemiinzt auf zeittypische 

Erscheinungen und Personen und Dis"kussionen aufzufassen. Aber daB die - literaturwis

senschaftliche - Nachwelt nicht selten auch an der Nase herumgefiihrt wird, ware 

ernstlich zu bedenken und wenu moglich mit einer kritischen Durchsicht von Beispielen 

"der" Goethe-Literaturwissenschaft zu erhfuten. 

Betont werden miiBte hier folgende Intention: Es geht bei dieser Frage durchaus nicht 

urn eine - inzwischen vollkommen inelevante - Parteinahme fiir eine bestimmte Me

thode der Literaturwissenschaft - mit dem Zweck, gegen eine andere zu Felde zu ziehen. 

Es geht urn die Diskussion der Moglichkeiten einer Koordination aller Materialien der li

teraturwissenschaftlichen Arbeit, d.h. urn die Erhellung eines literarischen Werks. Dies 

bedeutet aber, eine Diskussion hinsichtlich der Miiglichkeit des ~1ethodenpluralismus 

einzuleiten, und zwar nicht zum Zwecke, dagegen oder dafiir zu pUidieren, sondern eine 

Ubersicht dariiber zu ermoglichen, da nun einmal Methoden, die sich etabliert haben, 

sich nicht wieder - nach Belieben - aus der Welt schaffen lassen kiinnen, weshalb ihre 

Funktion itn Ganzen der Literaturwissenschaft eriirtert werden muB. 
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Diyalog 97: 175-188 

Linguistische Fachtermini aus kontrastiver Sicht 

Mehmet Giindogdu, Mersin 

0. V orbemerkung 

Die Fachsprachen existieren nicht als "selbstandiges Sprachsystem" mit eigener 

grammatischer Struktur und eigenem Wortschatz. Sie stellen nur Teile des Gesamt

systems der jeweiligen Nationalsprache dar, die haufig als Gemeinsprache bezeich

net wird. Die Fachsprachen sind vielmehr "durch Differenziemng und Erweiterung 

aus der Gemeinsprache" hervorgegangen, wobei die Gemeinsprache· "die lexikali

sche Basis und das grammatische Geriist fiir die Fachsprachen liefert" (Fluck 

1991:175). In diesem Sinne sind sie in erster Linie durch einen spezifischen Fach

wortschatz und spezifische Verwendung gemeinsprachlicher, grammatischer, mor

phologischer sowie lexikalischer Mittel oder die Haufigkeit bestimmter syntakti

scher Strukturen und bestimmter W01tbildungstypen gekennzeichnet. Weiterhin 

werden sie "dmch eine charakteristische Auswal1l, Verwendung und Frequenz 

sprachlicher Mittel, besonders auf den Systemebenen Morphologie, Lexik, Syntax 

und Text bestimmt" (Mohn!Pelka 1984: 26 f). 

Eine Fachsprache IaBt sich sowohl von anderen Fachspracheu abgrenzen, als auch 

in sich differenzieren, weil sie auf verschiedenen kommunikativ-funktionelleu Ebe

nen vollig unterschiedliche Besonderheiten und Funktionsstile besitzt. Bei der 

Fachabgrenzuug zeigen sich groBe Schwierigkeiten, weil dmch die Fortentwick

lung der Wissenschaft st:andig neue Fachgebiete entstehen, die in verschiedene Dis

ziplinen iibergreifen und gleichzeitig weiter untergliedert werden miissen. Trotz 

alledem konnten Unterschiede zwischen den einzelnen Fachsprachen druin beste

hen, daB jede Fachsprache ihre eigenen Merkmale besitzt und die allgemeinen 

fachsprachlichen Eigenschaften nicht in gleichem MaBe darstellt. Fluck (1991:16) 

weist inzwischen darauf hin, daB mehrere Fachsprachen, die sich vollig voneinau

der unterscheiden konnen, nebeneinander existieren und es ebenso viele Fach

sprachen wie Fachbereiche gibt. 

Die Fachsprachen konnen unter verschiedenen d.h. kommunikativen, funktionel

len, pragmatischen, stilistischen, fach- oder textbezogenen Gesichtspunkten be-
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u·achtet werden. Und daher werden sie unterschiedlich beschrieben. In diesem 

Sinne gibt es keine einheitliche Fachsprache. Jeder Fachbereich verfiigt tiber seine 

eigene Fachsprache und damit tiber seine eigene Fachterminologie. 

1. Zur Terminologie der Linguistik 

Wie jeder Fachbereich hat auch die Linguistik ihre Fachsprache, die es ermoglicht, 

tiber die Sprache zu reden. Mit anderen W orten ist die Fachsprache der Linguistik 

eine MetaSprache, mit deren Hilfe man die Objektsprache untersuchen kann. Ein 

besonderes Merkmal einer solchen Sprache liegt vor allem in ihrer Terminologie, 

die aus den Arbeiten der Linguisten an sprachlichen Phanomen erwachsen. Die 

Funktion der linguistischen Terminologie wird knapp folgendermaBen angegeben: 

"Bin Terminus soll einem Begriff einen treffenden Namen geben ( ... ). Eine 'tref

fende' Namensgebung soll die Verstandigung tiber ein Thema erleichtem, sie 

ubemimmt eine gedachtnisstiitzende (mnemotechnische) Aufgabe" (Bunting 

1987:18). 

In der Linguistik verwendet man eine Vielzahl von verschiedenen Termini, da die 

Sprache als Untersuchungsgegenstand der Linguistik ein komplexes Phanomen ist 

und unter verschiedenen Aspekten wissenschaftlich beschrieben wird. Daneben 

werden bei verschiedenen Beschreibungen der sprachlichen Phanomene immer 

wieder neue Be griffe eingefiihrt und bereits bestehende Termini entweder urn- oder 

neudefiniert. In zahlreichen linguistischen Werken und linguistischen Lexika wer

den wir oft mit solchen Tetmini konfrontiert. 

Als Grund fiir die Bildung mehrerer neuer Termini werden meist die vorhandenen 

alten, besonders aus der antiken Grammatik iibemommenen Tetmini angefiihrt, die 

ungenaue, falsche oder inefiihrende Assoziationen hervonufen. Als ein anderer 

Grund wird genannt, daB die meisten der in Bezug auf Sprache benutzten Begriffe 

ungenau und mehrdeutig sind. Infolge der individuellen Bemiihungen urn eine 

prazisere Tetminologie werden in verschiedenen Theorien tiber die einzelnen lin

guistischen Gegenstande viele verschiedene Tetmini nebeneinander verwendet. 

Beispielsweise findet man in den einschlagigen Veroffentlichungen fiir Ausdrucks

und Inhaltsseite eines sprachlicben Zeichens Bezeichnungen (fiir Ausdrucksseite) 

"Lautkorper", "Form", "Bezeichnendes", "Gestalt", "Lautbild"; (fiir Inhaltsseite) 

"Bedeutung", "Begriff', "Sinn", "Bezeichnetes", "Inhalt". In diesem Fall ist die 

Terminologie nicht erhellend, sondem verwinend. Zudem verliert sie die Allge-
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meinverstandlichkeit. Und diese terminologische Vielfalt fiibrt zu uniiberwind

lichen Kommunikationsschwierigkeiten zwischen Facbleuten und AuBenstehenden. 

Diese in der Facbspracbe der Linguistik auftretenden Begriffseinheiten werden 

nacb bestimmten Modellen gebildet. Das bedeutet allerdings nicht, daB die lingui

stiscbe Facbspracbe tiber ihre eigenen W ortbildungsmodelle verfiigt, die mit den 

Bildungsweisen in der Gemeinsprache und in den anderen Facbsprachen iiberhaupt 

nicbt iibereinstimmen. Bestimmte Bildungsweisen konnen in einer Fachsprache be

vorzugt verwendet werden. Demgegeniiber konnen die anderen weniger oder gar 

nicht auftreten. Demzufolge konnen die am haufigsten auftretenden Strukturtypen 

als typische Bildungsweisen der jeweiligen Fachspracbe bezeicbnet werden. 

In diesem Aufsatz wird der Versuch untemommen, die BildungsmogJichkeiten 
bzw. -verfahren der linguistiscben Fachtermini, die grundsatzlich im Deutschen 

und im Tiirkischen angewendet werden, kurz zu erlautem und die wichtigsten 
Strukturtypen der linguistiscben Begriffsbildungen anhand von Beispielen aus die

sen heiden Sprachen darzustellen und teilweise miteinander zu vergleichen. Unter 

der Iinguistischen Begriffsbildung sind vor allem die motivierten Wortbildungspro

duktc- gemeint, die bevorzugt der Iinguistischen Terminibildung zugrundeliegen. 

Die deutschen Beispiele sind zum groBten Teil dem 'linguistischen Worterbuch' 

von Lewandowski, die tiirkiscben dem 'A9lklamalt Dilbilim Terimleri Sozliigii' 

von B. Vardar und 'Dilbilim ve Dilbilgisi Terimleri Sozliigti' von Ttirk Dil Kurumu 

entnommen. 

In den Studiengangen "Germanistik" und "Deutschdidaktik" der tiirkischen Univer

sitiiten werden viele linguistische Unterricbtsfiicher wie z.B. Phonetik, Syntax, 
Wortbildung, Semantik, Textlinguistik, Soziolinguistik, Einfiibrung in die Lin

guistik usw. angeboten (vgl. Ytldtz 1995). In diesen linguistiscben Lehrveranstal

tungen begegnen die Studenten bei der Arbeit mit linguistischen Fachtexten zahl
reichen linguistischen Fachtennini, die ihnen nicht vollig, wenig oder gar nicht 

vertraut sind. Wenn die fachspezifiscben Codes nicbt dekodiert werden, kann der 

ganze Zusammenhang unklar bleiben. Solcbe Fachwotter bereiten den Studenten 

groBe Schwierigkeiten, besonders wenn es sich urn ihre Aquivalenz, Bedeutungs

und Verwendungsunterscbiede handelt. 

Wie bereits oben erwiibnt, werden die Facbtermini nicht nacb einem einzigen 

Modell, sondem nach bestimmten Modellen gebildet. Mit Hilfe von Termini kann 
man fachwissenschaftliche Sachverhalte okonomischer erlemen und begreifen 
sowie bestimmte Inhalte Ieichter verstehen. Deswegen ist die Bedeutung der Fach-
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tennini fiir das Erkennen wissenschaftlicher Sachverhalte sehr wichtig. W enn die 

Termini nach klaren und verstiindlichen Regeln gebildet worden sind, lassen sich 

ihre Bedeutungen olme Schwierigkeiten aus der Form erschlieBen. Aber bei den 

unregelmaBigen Bildungen sind die semantischen Beziehungen zwischen den ein

zelnen Konstituenten r.icht ganz deutlich zu erkennen. Folglich laBt sich das se
mantische Merkmalnicht unmittelbar aus der Wortstmktur ablesen. Urn die rich

tige Bedeutung dieser Termini erschlieBen zu konnen, sollen die Studenten 

erkennen, nach welcher Regel sie gebildet werdet1. Wenn den Studenten die Regel 

der W ortstruktur und daher die Hauptbedeutung der Fachtennini, die nach einer be
stimmten Regel gebildet sind, verstandlich gemacht werden, dann wird es ftir sie 

nicht schwietig sein, die Bedeutung der nach denselben Regeln gebildeten Termini, 

die spater auftreten, zu erschlieBen. So konnen die Studenten moglichst zahlreiche 

in den Fachtexten haufig vorkommende Termini selbstiindig und ohne Benutzung 

von Hilfsmitteln auffassen. Gleichzeitig ennoglicht dies ihnennicht nur die Bedeu

tungserschliessung der bekannten Tennini, sondern erleichtert ihnen, die Bedeu
tung unbekannter und auch der in den linguistischen Worterbiichern noch nicht le

xikalisierten Neubildungen stmkturmaBig und kontextuell richtig abzuleiten (vgl. 

Giindogdu 1994). In diesem Sinne erstrebt die folgende Arbeit, die Studenten zur 
Analyse unbekannter linguistischef' Fachtermini auf der Grundlage bekannter 

Wortbildungsstrukturen zu befahigen. Wenn bei der Arbeit an Fachtermini der 

muttersprachliche Aspekt mitberiicksichtigt und versucht wird, Entsprechungen der 

Termini in der Muttersprache zu finden, werden die Studenten die Fachtetmini irn 

Vergleich mit tiirxischen Aquivalel'lten erlernen und hinsichtlich ihrer Struktur und 

Bedeutung vergleichcn konnen. 

2. Bildungsmoglichkeiten Iinguistischer Fachtermini im Deutschen 

In der deutschen SprCJ.che werden sieben bis neun Bildungsmoglichkeiten unter

schieden, die jedoch nic!l~ aile produktiv sind. In dieser Arbeit werden nur die pro

duktivsten behandelt. Diese sind: 

2.1. Terminologisierung 

Grundsatzlich kann jedes gemeinsprachliche Wort terminologisiert werden, indem 

ihm eine ganz bestimmte Funktion zugewiesen wird. So verliert das Gemeinwort 

seine eigene Bedeutung. Die Bedeutung des Wortes wird neu festgelegt und mit 

einer spezifischen Begriffsbedeutung in die Tenninologie eingeordnet. Von nun an 
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existiett das Wort als ein Tenninus, auch "wenn dabei keine neue Lautform ent

steht" (Drozd/Seibicke 1973:147). 

Es gibt solche tetminologisierten . Fachtermini in den Fachwortschatzen der Lin

guistik, z.B. Wurzel, Feld, Stamm, Ebene, Klasse usw. 

2.2. Wortzusammensetzungen und - zusammenstellung 

Diese Wortbildungsart ist insbesondere im Deutschen sehr produktiv. Bei der Bil

dung neuer linguistischer Fachbegriffe kommen verschiedene Bildm1gstypen von 

Wortzusammensetzungen vor. Das wichtigste Element solcher Zusammensetzun

gen bildet vor allem das Substantiv. Die wesentlichen Strukturtypen der substanti

vischen Wortzusammensetzungen, die in der linguistischen Fachsprache sehr 

haufig angewendet werden, sind im folgenden zusammengefaBt angegeben: 

1. Substantiv + Substantiv, z.B. Satz + Gegenstand = Satzgegenstand 

2. Verbstanlm + Substantiv, z.B. Lehn +Wort= Lehnwort 

3. Adjektiv + Substantiv, z.B. neu + Pt·agung = Neupragung 

4. Praposition + Substantiv, z.B. zwischen+ Struktur = Zwischenstruktur 

5. Zahlworter+ Substantiv, z.B. zwei + Sprachigkeit = Zweisprachigkeit 

6. Abkiirzung + Substantiv, z.B. AS +Sprecher= AS-Sprecher 

Daneben gibt es auch viele Wortgruppen mit Terminuscharakter, d.h. mindestens 

zwei getrennt geschriebene, syntaktisch verbundene Worter, z.B. "riickbeziigliches 

Fiirwort", "unmittelbare Konstituente", "semantische Komponente", usw. trberdies 

kommen bei der Bildung linguistischer Fachtennini zahlreiche verschiedene drei -

und mehrgliedrige Komposita und auch die mit Bindestrich vor, z.B.: 

a) Dreigliedrige Komposita 

Struktur + Beschreibung(s) + Merkmal = Strukturbeschreibungsmerkmal 

Sprach (e)+ Erwerb (s) + Mechanismus = Spracherwerbsmechanismus 

Sprach (e)+ Daten + Verarbeitung = Sprachdatenverarbeitung 

b) Dreigliedrige Komposita mit Bindestrich 

Subjekt-Pradikat-Beziehung, GTG-Modell, Ad-hoc-Bildung, Su.pir-Whorf-

Hypothese, Satz- und Sequenzstruktur, LI- Text, Code-Wechsel usw. 
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c) Mehrgliedrige Komposita 

Erst+ Sprache(n) + Erwerb(s) + Forschung = Erstsprachenerwerbsforschung 

Kurz +Zeit+ Kommunikation(s) +Form= Kurzzeitkommunikationsform 

Neben diesen substantivischen Komposita treten auch zahlreiche adjektivistische 
Zusammensetzungen in Erscheinung, deren groBten Teil die Partizipialbildungen 

ausmachen. Sie konnen in folgender Form dargestellt werden: 

1. Adjektiv + Adjektiv, z.B. extra+ linguistisch = extralinguistisch(er) Kontext 

2. Substantiv + Adjektiv, z.B. Kontext + frei = kontextfrei (e) Phrasen 

3. Zusammensetzungen mit Substantiv + Partizip I, z.B. Regel+ steuernd = regel

steuernd (e) Kreativitat 

4. Zusammensetzungen mit Substantiv + Partizip II, z.B. Inhalt (s) + bezogen =in

haltsbezogen (e) Grammatik 

2.3 . W ortableitung 

Bei der Ableitung von Neufachwortern wird grundsatzlich zwischen impliziten und 

expliziten Ableitungen unterschieden. In der Fachsprache der Linguistik geht es 

vor allem urn eine explizite Ableitung aus Substantiv, Ver~, Adjektiv. Bei der Bil

dung neuer Begriffe finden durch die Ableitung viele Ableitungssuffixe und -
prafixe Verwendung. Als substantivische Suffixe sind die Ableitungen auf- er, 

-ung, -nis, -tat,- ion sehr produktiv. Zum Beispiel: Die Ableitungen auf 

-er Forscher, Sprecher, Horer, Lerner, Empfanger, Sender usw. 

-ung Bezeichnung, Einbettung, Adjektivierung, Lexikalisierung usw. 

-nis Erkenntnis, Kenntnis, usw. 

-tat Grammatikalitat, Explizitat, Kontextualitat, lntentionalitat usw. 

-ion Funktion, Derivation, Intonation usw. 

Unter adjektivischen Bildungen sind die fremden Suffixe -al/ell, -iv, -ar/ar als be

sanders produktive Ableitungselemente zu nennen, z. B. funktional, funktionell, 

konventional, konventionell, adverbial; determinativ, kontrastiv, performativ; 

primar, linear, elementar usw. 
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2.4. Konversion 

Bei der Konversion handelt es sich urn den Obergang von Wortern aus einer Wort

art in die andere. Beim Obergang eines Wortes in die andere Wortart andert sich 

die formale Seite des Wortes nicht. Die konvertierten Worter iibernebmen die Be

sonderheit und die Funktion der neuen W ortart. Die neuen Begriffseinbeiten, die 

durch Konversion entstanden sind, werden als neue sprachliche Einbeiten des je

weiligen Faches angesehen. Die Moglicbkeiten der Konversion werden auch in der 

Fachsprache der Linguistik genutzt, z.B.: 

Vom Verbstamm/Infinitiv zum Substantiv: vergleich(en) - Vergleich; erwerb(en)

Erwerb; iibersetzen- Obersetzen usw. 

Vom Adjektiv zum Substantiv: eng - Enge 

Vom Partizip I I II zum Substantiv: bezeichnend - Bezeichnende; bezeichnet - Be

zeichnete; lernend- Lernende usw. 

2.5. Entlehnung und Lehniibersetzung 

Eine weitere Bildungsweise linguistischer Termini ist die weitgehend unveranderte 

Obernabme von Wortern aus einer anderen Sprache, z.B.: Korpus, Analyse, Valenz 

usw. Diese mehr oder weniger international gebrauchten Fachworter stehen in ibrer 

formalen Struktur dem Grundwortschatz der einen oder anderen Sprache nab, in 

die sie aufgenommen werden. 

Es gibt verschiedene Formen der Entlehnungen wie Lehniibersetzung und -iiber

tragung. Dabei nimmt die Lehniibersetzung, die einzelne Wortelemente in die 

Empfangersprache iibertragt, obne die innere Struktur des Fremdwortes zu andern, 

einen wesentlichen Platz ein. Auf diese Weise entstehen in der Zielsprache neue 

linguistische Begriffe, z.B. "maschinengestiitzte Obersetzung" aus englisch: 

"machine aided translation. 

2.7. Wortkiirzung 

Nach verschiedenen Modellen konnen Kurzworter aus mebrgliedrigen Wortem ge

bildet werden. Ein langeres Sprachzeichen kann am Anfang, in der Mitte oder am 

Ende gekiirzt oder durch Buchstabenworter ersetzt werden. Es wird zwischen 

"Sprecbkiirzungen" (Uni, Azubi) einerseits und "Buchstabierkiirzungen" (GTG, 

ZS, AS) andererseits unterschieden. Bei der Begriffsbildung in der Fachsprache der 
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Linguistik werden aus okonomischen Grunden besonders die Buchsta

benktirzungen ofter genutzt. Diese vereinfachen Iangere Konstruktionen und er

leichtem dabei die Erfassung der Fachworter. Aus der Aneinanderftigung der er

stcn Buchstaben eines Fachausdrucks entsteht ein neues Wort, z.B. GTG aus 

"g.::uerative Transformationsgrarnmatik"; ZS aus "Zielsprache"; VP aus "Verbal

phrase" usw. Mit Hilfe dieser Abktirzungen kann ein neuer Terminus, z.B.: AS

Sprecher; GTG-Modell; SPO-Ordnung , IC- Analyse usw. gebildet werden. 

3. Bildungsmoglichkeiten linguistischer Facbtermini im Tiirkiscben 

Bei der Begriffsneubildung im Ttirkischen werden grundsatzlich vier Methoden 

angewandt (vgl. bzdemir 1973; Ztilfikar 1991). Diese sind: 

3.1. Wortableitung (Tiiretme) 

Das Ttirkische bietet als agglutinierende Sprache beste Voraussetzungen fiir Wort

und Terminibildung. Bei der Bildung neuer Termini durch Ableitung im 
Tiirkischen werden zunachst geeignete Wortstamme ausgesucht. Davon wird der 

beste als Wortstamm ausgewahlt, ftir den dann produktive Derivationssuffixe ge

sucht werden. SchlieBlich werden die ausgewahlten Derivationssuffixe an diese 

Wortst.amme angeftigt; so ergibt sich ein neuer Terminus. Nach der Struktur des 

Tiirkischen werden bei der linguistischen Terminibildung drei Arten von Deriva-

tionssuffixen unterschieden: • 

1. Die Suffixe, die aus Substantiven Substantive bilden, z.B.: -ct/ci/cu/cii (dil- dilci 

::: Sprachwissenschaftler) 

2. Die Suffixe, die aus Verben Substantive bilden , z.B.: -t/i/u/ii (bildinnek- bil

diri::: Nachricht) 

3. Die Suffixe, die aus Adjektiven Substantive bilden, z.B. -hk/lik/luk/ltik ( belirsiz 

_ belirsizlik = Ambiguitat) 

In manchen Fallen werden bei einem abgeleiteten Wort einige Suffixe aneinander

gereiht, z.B.: e§anlarnhhk (Synonymie); i§levselcilik (Funktionalismus). Die Suf

fixe, die eine hohe Produktivitat aufweisen, lassen sich wie folgt zusarnmenfassen: 
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a) Suffixe beim Substantiv 

-c1/-ci/-cu/-cti, z.B. : gonderici ( = Sender); degi§tirici ( = Modifikator) 

-gt!-gi/-gu/-gii, z.B. : gosterge (Zeichen); dizge (System); bilgi (=Information) 

-1/-i/-u/-ti, z. B. : ~eviri ( = Obersetzung); ol~ii ( = Metrum) 

-nt!-(1)ntl-(i)m/-(u)m/-(ti)m, z.B.: aktanm ( = Entlehnung); baglam ( = Kontext) 

-1§,/-i§/-u§(-ti§, zB.: kavray1§ ( = Begreifen); deyi§ ( = Stil); anlay1§ ( = Verstand-

nis) 

-hk/-lik/-luk/-ltik, z.B.: e§degerlik ( = Aquivalenz); e§dizimlik ( = Kollokation) 

b) Suffixe beim Adjektiv 

-c1/-ci!-cu/-cti, z.B.: iiretici dilbilgisi (=generative Grammatik); betimleyici 

( = konst:'ltiv); aymc1 ozellik (= distinktives Merkmal) 

-h/-li!-lu/-hi, z.B.: egretilemeli ( = metaphorisch~; eksiltili ( = elliptisch); eklemli 

( = artikuliert) 

-sal,-sel, z.B.: i§levsel ( = funktional); anlamsal ( = semantisch); edimsel ( = perfor

mativ) 

Bei der Bildung neuer Termini dieser Art miissen die Derivationen der Wortstruk~ 

tur des Ttirkischen entsprechen und zugleich Ieicht aussprechbar sein, da das 

Ttirkische feste Lautgesetze der Konsonantenverbindungen besitzt. 

3.2. Wortzusammensetzung (Birle§tirme) 

Urn einen neuen Terminus bilden zu konnen, werden zwei oder mehrere bedeu

tungstragende Einheiten miteinander verbunden. Im Tiirkischen sind dir Wortzu

sammensetzungen zwischen zwei Typen (vgl. Konig 1987; 1994) zu unterscheiden: 

a) Derivative Wortzusammensetzungen 

b) Juxtapositionelle Wortzusammensetzungen 

Derivative Wortzusammensetzungen bestehen aus zwei Konstituenten und einem 

Possesivsuffix, das dem zweiten Konstituenten angehangt wird, zum Beispiel: 

l:;ekim eki (Flexionsendung); soz edimi (Sprechakt); gostenne ad1h (Zeigefiirwort). 
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Wenn das Bestimmungswott des Kompositums kein Substantiv ist, wird das Posse

sivsuffix weggelassen. Z.B.: uygulamah dilbilim (angewandte Linguistik); edimsel 

bile§eiJ (yragmatische Komponente); gostergesel i§lev (Semiose). 

Juxtapositionelle Zusammensetzungen sind Nebeneinanderstellungen von zwei 

gleichen oder unterschiedlichen Wortmten. Z.B.: Dil+Bilim = Dilbilim (Sprachwis

senschaft); Toplum+Bilim = Toplumbilim (Soziologie); <;eviri+Birim = 
<;eviribirim (Obersetzungseinheit). 

Diese beiden Bildungsweisen werden bei der Bildung von linguistischen Begriffen 

im Tiirkischen sehr haufig genutzt. Die linguistischen Fachbegriffe in Form von 

Zusammensetzungen im Tiirkischen sind nach ihrer Bildungsweise folgender

maBen zu unterscheiden: 

a) Substantiv+Substantiv, z.B.: Anlmnbilim (Semantik) 

b) Verb+Substantiv, z.B.: Gostetme belirteci (Demoustrativadverb) 

c) Adjektiv+Substantiv, z.B.: Eksikogeli kat'§lthk (privative Opposition) 

Aile zusammengesetzteu Tetmini sind nicht vollstandig motiviett. Sie sind ohne 

Kenntnis des jeweiligen Sachgebiets unverstandlich. Aber die Bildungsweise und 

der innersprachlich motivierte Charakter der Zusammensetzungen etmoglicht ein 

leichteres Verstandnis der jeweiligen Te.nnini. 

In der linguistischen Diskussion urn die Schreibweise der Zusammensetzungen 

henscht im tiirkischeu Unsicherheit. Sie werdeu sowohl zusammen als auch ge

trennt geschrieben (vgl. Tekiu 1990). In der neuesten Ausgabe der Richtlinien zur 

Rechtschreibung der Atatiirk Ktiltiir, Dil ve Tatih Kurumu wird diese dem Sprach

gefiihl des Sprechers tiberlasseu, wobei auf die Schwierigkeit der Einbtirgerung 

einschlagiger Regelllaftigkeit hingewiesen wird (vgl. imla Kllavuzu 1993:19). 

3.3. Entlehnung I Lelmiibersetzung (Aktarma I Odiint;leme) 

Eine weitere Bildungsweise neuer linguistischer Begriffseinheiten in der tiirkischen 

Sprache ist die Entlehnung und Lehnubersetzung. Die meisten linguistischen Fach

termini werden besonders aus anderen Sprachen entweder (weitgehend) unver-
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andert oder Glied-fiir-Glied bzw. wortwortlich iibersetzt iibemommen. Bei der Ent

lehnung ist auffill.lig, daB "die Fremdworter in der Regel zusammen mit ihren En

dungen iibemommen werden" (Konig 1992: 16). Z.B.: Komiinikasyon (Kommu

nikation); fonksiyon (Funktion). Als Lehniibersetzung konnen folgende Beispiele 

angeftihrt werden: Derin yapt (Tiefenstruktur); Soylem <;oziimlemesi (Diskurs

analyse); Donii§iimsel dilbilgisi (Transformationsgrammatik). In der linguistischen 

Fachsprache weisoo diese Bildungsweisen eine hohe Produktivitat auf. 

3.4. Bedeutungstibertragung (Anlam aktanm1) 

Beim Prozess der Bedeutungsiibertragung andert sich die formale Seite des W ortes 

nicht. Der gleichbleibenden Wortform wird eine neue Bedeutung zugeordnet. Das 

Wort, das auf dem Wege der Ubertragung eine neue Bedeutung iibemimmt, wird 

als Terminus verwendet, z.B.: Temel (Basis); kok (Wurzel); anlamsal alan (seman

tisches Feld); dil diizeyi (Sprachebene); smtf (Klasse). In der Lingnistik ist diese 

Methode als Benennung linguistischer Einheiten und neuer Gegenstande weit ver

breitet. In der tiirkischen Sprache gibt es zwei weitere Methoden, die sehr selten 

anzutreffen sind. Davon ist die Konversion die gebrauchlichere. 

3.5. Konversion 

Bei der Begriffsbildung der linguistischen Einheiten treten besonders Partizip 1/11-

Konversionen im Tiirkischen in Erscheinung. Z.B.: Gosteren-gosterilen (Bezeich

nende-B ezeichnete); gonderen-gonderilen ( Adressant-Adressat); belirleyen

belirlenen (Determinant-Determinat). 

Die wichtigsten Bildungsmoglichkeiten der linguistischen Fachsprache des Sprach

paares Deutsc~!fiirkisch lassen sich in der vergleichenden Zusarnmenstellung mit 

deutschen und tiirkischen Beispielen wie folgt veranschaulichen: 

1. Terminologisierung 

2. Wortzusammensetzung 

3. W ortableitung 

deutsch 

Wurzel 

W ortbildung 

Sprecher 

tiirkisch 

kok 

anlambilim 

konU§UCU. 

4. Entlehnung/Lehniibersetzung Maschinengestiitzte terminoloji 
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Dbersetzung/Corpus tiretici dilbilgisi 

5. Konversion Bezeichnende gosteren 

6. Ktirzung AS/AS-Text 

4. Scblu6folgerung 

Aus dieser Dbersicht ist ersichtlich, daB die linguistischen Fachtermini des Deut
schen und Tiirkischen zum groBten Teil parallele Benennungsstrukturen aufweisen. 
Betrachtet man die Terminologisierung als Bildungsweise, so lassen sich groBe 
Almlichkeiten zwischen dem Tiirkischen und dem Deutschen feststellen. Eine for
male Dbereinstimmung besteht auch in der Konversion. Die konvertierten Termini 
sind mit dem 'e' markiert; im Gegensatz dazu treten diese im Ttirkischen ohne mor
phologische Formanderungen auf. 

In beiden Sprachen spielen bei der Bildung der linguistischen Fachtennini die 
Wortzusammensetzungen eine groBe Rolle. Eine vollig fonnale Gemeinsarnkeit 
findet sich in der juxtapositionellen Bildungsweise. Die Substantivbildungen des 
Tiirkischen stellen eine groBe Anzahl von Neologismen dar, die besonders durch 
Lehniibersetzungen entstehen. Manchmal entspricht eine deutsche Ein
wortbenennung der Mehrwortbenennung im Ttirkischen. Ein erheblicher Unter
schied aber liegt in der Orthographie. Im Deutschen.zeichnen sich die Wortzusam
mensetzungen durch GraB- und Zusamffienschreibung aus. Demgegeniiber herrscht 
in der tiirkischen Schreibweise noch keine Einigkeit. 

Obwohl Abkiirzungen im Deutschen als Bildungsweisen vorkommen konnen, gibt 
es eine solche Moglichkeit in der tiirkischen Sprache nicht. 

Mit der sttirmischen Entwicklung der Linguistik wachst der Bedarf an neuen Be
griffen und Termini ftir eine eindeutige Verstandigung im Fachbereich. Begriffe 
sind veranke1t im Denken, an Gegenstanden, die entweder individuell oder gemein
schaftlich sein konnen. Von einem Gegenstand, unter dem man nicht nur eine 
materielle Sache, sondern auch Vorgange, Phanomene, Ereignisse, Sachverhalte 
oder Themen verstehen muB, konnen daher je nach Gesichtspunkt verschiedene 
Begriffe gebildet werden. So treten schlieBlich ungleiche Begriffe ftir die Ge
genstande gleicher Fachgebiete in verschiedenen Sprachgemeinschaften in Erschei-
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nung. Dies aber erschwert die Verstandigung zwischen den Menschen, die ver

schiedenen sprachlichen Gemeinschaften angehbren, oder macht diese sogar 

unmoglich. Dieses Problem la.Bt sich erst dann losen, wenn die Begriffe, die fiir die 

fachliche Kommunikation wichtig sind, aquivalent oder annahemd aquivalent sind. 

Beim Vergleich der ausgangsprachlichen Begrille mit ihren zielsprachlichen 

Aquivalenten konnen vier Arten von Begriffen unterschieden werden (1. 

Obereinstimmung; 2. Uberschneidung; 3. Unter-!Oberordnung; 4. Ungleichheit). 

Aus diesen Erkenntnissen kann man den SchluB ziehen, daB die ausgangssprachli

chen Begriffe mit den entsprechenden zielsprachlichen Begriffen nur in geringem 

MaBe iibereinstimmen oder in der Zielsprache inhaltlich keine Obereinstimmungen 

haben. Dieser Umstand aber verlangt nach einer notwendigen Begriffsneubildung. 
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Diyalog 97: 189-194 

Uber die literarische Ubersetzung 

Giirsel Ayta~, Ankara 

Dbersetzung, ob literarisch oder sachlich, wird oft in Akademiker-Kreisen als 

zweitrangige Leistung herabwtirdigend betrachtet. Einen wissenschaftlichen Text 

oder ein wissenschaftliches Buch iibersetzt zu haben, zlililt bei den akademischen 
Forderungsprozeduren fast nicht. Es kommt namlich vor allem auf die originalen 

Leistungen an. Was die Iiterarische Dbersetzung betrifft, auch da herrscht dieselbe 

Meinung. Fachmannisch betrachtet sieht es aber anders aus. D.h. zur literarischen 

Dbersetzung gehOren neben Sprachkenntnissen auch Sachkenntnisse iiber das zu 
iibersetzende Buch, iiber dessen Au tor, und iiber seine Welt (gemeint ist Zeit-Raum

Kultur). All diese hohen Forderungen auf der einen Seite und die fast lacherliche 

Entgeltung der Leistung auf der anderen Seite sind als logische Griinde fiir die 

abschatzende Beurteilung dieser Tatigkeit zu verstehen. Junge Wissenschaft

ler sind oft desinteressiert an diesem Gebiet. "Es lohnt sich nicht!" ist ein allzu 
verniinftiger Grund. 

Almlich wie der Schriftstellerberuf ist auch der des literarischen Dbersetzers kein 

Brotberuf. Er ist eine Art Hobby, ein Luxus, den man sich gonnt. Auf der anderen 

Seite sehe ich die literarische Dbersetzung gerade als das Gebiet der philologischen 

Abteilungen der Universitaten. Meine diesbeziiglichen Erfahrungen aus Forschung 

und Lehre mochte ich vortragen, aber vorher einiges iiber die geschichtliche Ent

wicklung der Frage berichten. 

Mit literarischer Dbersetzung beziehe ich mich unter den drei Grundformen der Lit

eratur hauptsachlich auf die Prosa. Die Dbersetzung von Lyrik ( ob und wie weit sie 

zu iibersetzen ist, ist eine andere Frage), betrachte ich vielmehr als eine Leistung der 

dichterischen Begabung; d.h. neben den unentbehrlichen Sprachkenntnissen ist das 

Dichteriche als Begabung des Lyrik-Ubersetzers erforderlich. Die zweite Grund

form, das Drama, unterstiitzt den Ubersetzer mit allen theatralischen Hilfsmitteln, so 

dass er mit den Stil- und Strukturproblemen der Dbersetzung nicht viel zu kampfen 
hat. 
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Nun zur gescbichtlichen Entwichklung der literarischen Dbersetzung von Prosa: 

Die ersten literarischen Ubersetzer der tiirkischen Literaturgeschichte sind auch die 
ersten tiirkischen Romanciers. Der Roman ist niimlich eine westliche Gattung der 
Literatur, die wir irnportiert haben. Hier mochte ich nur einen Stellvertreter jener 
Schriftstellergeneration erwii.hnen: Ahmet Mithat Efendi (1844-1912). Er hat sich 
auch tbeoretisch geaussert. In der Auffassuug, dass das Ubersetzen eine Aneignm1g 
bedeutet, ist Ahmet Mithat Efendi der erste grosse Vertreter. Dbersetzen heisst bei 
ibtn Neuschaffen, aber so, dass man es iiberhaupt nicht spiirt, dass es sich urn eine 
Dbersetzung handelt; ja der Leser soli einfach glauben, der Autor des Orginal
werkes sei einer von uns, d.h. ein Tiirke. Urn die letzte Spur der Fremdheit zu til
gen, gibt er den Heiden seiner Ubersetzung tiirkische Personennamen. Wie er 
ubersetzt, oder wie er schreibt, fmmuliert er in einem Vorwort seiner Ubersetzung 
kurz und biindig fo1gendermassen: 

"Wir sind nicht fiir das genaue Ubersetzen. Wir pflegen eine franzosische Seite 
durchzulesen und das, was wir verstanden haben, uuabhangig, d.h. aufs Neue auf 
osmanisch zu schreiben. Aus diesem Grunde eben sind unsere Ubersetzungen so, 
als seinen sie direkt auf osmanisch geschrieben" (Nedamet mi? Heyhat! Mukad
dime makammda bir hasbihal, ist. 1888, s. 9). 

Diese in der Praxis Ahmet Mithat Efendis bis zur Spitze gefiihrte Auffassung der 
Dbersetzung hat, wenn auch gediimpft, doch immer noch Vertreter. In meinen 
Seminaren und in den bei mir geschri~benen Dissertationen auf dem Gebiet der 
Dbersetzungskritik sind wir sehr schlimmen Fallen begegnet. Die unakademische 
Durchfiibrung der literarischen Ubersetzung hat uur das Ziel, dass das iibersetzte 
Werk vom tiirkischen Publikum ganz einfach, olme irgendeine Spur des Fremden, 
verstanden wird. Das ist eine vollige Eroberung, eine Aneignung des fremden 
werkes. Und wie ist dieses Ziel zu erreichen? Durch gute Sprachkenntnisse. Die 
Sprache des Orginalwerkes und die Zielsprache zu beherrschen, ist die Vorausset
zung dieser Art der literariscben Ubersetzung. Zur leichten Aneignung durch das 
Publikums ist es erforderlich, dass die Ubersetzung den literalischen Erwartungen 
des Landes und seiner gegenwartigen Lage, d.h. seinem Niveau entspricht. Die 
Problematik dieser Art von "Erfolg" ist, dass die Ubersetzung nur eine V atiation 
d~r beimischen Literatur und keine Bereicherung darstellt. Die Neuheiten in Struk
tur und Stil sowie in der ausseren Form gehen verloren. 

Als grosse Delikte dieser unakademischen Ubersetzungsauffassung mochte ich fol-
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gende Beispiele nennen: 

1- Weglassung mancher Satze, mancher Absatze, ja mancher Seiten: 

Das kommt meines Erachtens von einer Gesamthaltnng her, die ich als Ge

ringschatznng der Dichtung bezeichnen mochte. Dass ein literarisches W erk eine 
Ganzheit darstellt, in der jede Einheit einen kiinstlerischen Sinn hat, wird nicht 

beriicksichtigt. In manchen Hillen liegt die Schuld nicht an dem Dbersetzer selbst, 

sondem am Verleger, der an den Druckkosten moglichst sparen will. Man hat den 

Eindruck, dass dem Publikum m1ter dem Namen Dbersetzung eine Kostprobe ge

boten wird. lch mochte mich mit zwei Beispielen begniigen: "Die Buddenbrooks" 

als ein sehr umfangreiches Buch lockt unsere (Tbersetzer (oder Verleger?) zur 

Verkiirzung. Ganze Absatze, ja Seiten werden iibersprungen. 

Urn das zweite Beispiel aus einem anderen Gebiet, dem der Obersetzungen aus 

dem Tiirkischen ins Deutsche, zu erwiihnen, mochte ich die in der Zeitschrift Ak

zente (Dezember 1980) erschienene Obersetzung von Adalet Agaoglus "Lebens

geschichte" erwiilmen. In diesem eigentlich ziemlich kurzen Text hat die 

Obersetzerin Satze und einen ganzen Absatz iibersprungen. 

Sie hat wegen des Uberspringens dreier ziemlich langer Absatze meiner Meinung 
nach die Grundidee der Erziihlung einfach verpasst und eine nicht nur ungenaue, 

sondem eine falsche Wiedergabe von Adalet Agaoglus "Lebengeschichte" gelei

stet. Denn der Gedanke, dass unsere Lebensgeschichten eigentlich von uns selbst 

erfundene und glaubhaft gemachte Geschichten sind und, weil sie Erinnerungen 

des Betreffenden und deshalb an Zeit-Raum und Stimmung gebunden sind, der Re

alitat nicht vollig entsprechen, kommt in einem dieser weggelassenen Satze zur 

Sprache. 

2- Weglassung von motivartigen Wiederholungen des Werkes: 

Das ist ein Obersetzungsfehler, der aus dem Nicht-Erkennen der literarischen Ei

genschaften des betreffenden W erkes herriihrt. Als Ueispiel mochte ich wieder die 
erste Auflage der Buddenbrooks-Obersetzung nennen. 

Bei ihrer Dissertation hatte eine · meiner Doktorandinnen (Rezzan Algiin) dies

beziiglich interessante Stellen in den deutschen Obersetzungen von Aziz Nesins 

Werken festgestellt. Wiederholungen mit sehr, sehr kleinen Variationen gehOren zu 

seinem humcuistischen Stils. Die Obersetzer haben das meistens nicht eingesehen 

und die Wiederholungen uniibersetzt weggelassen. (Eine deutsche Zusarrunenfas-
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sung dieser Dissertation ist in "Ankaraner Bett·age zur Gerrnanistik" 1988, Ankara, 

erschienen) 

3- Nicht-Einhalten der Stilebenen: 

Der Stil ist als der Hauptfaktor eines literarischen Werkes bei der literarischen 

Dbersetzung unbedingt zu beachten, denn der Schriftsteller stellt sein Thema, seine 

Gedanken erst durch einen seinem Gefiihl nach passenden Stil dar. Nehmen wir 

Canettis "Blendung" als Beispiel. Die "akustischen Masken" seiner Romanfiguren 

bilden die Grundachse des Werkes. Das Klischeehafte im Ausdruck der Romange

stalten ist der Kern der Problematik in der "Blendung". Wahrend z. B. bei Frau 

Therese dieses Klischeehafte, Forrneln aus der Welt der Zeitungswerbungen sind, 

sind das bei Dr. Kien Forrneln aus der Welt der Philosophie. Das Sprechen ist kein 

Mittel zur Verstandigung mehr, sondem es ist immer ein aneinander Vorbeireden. 

Diese Problematik des Romans ist in der Dbersetzung Ieider nicht zur Sprache ge

kommen, weil der Ubersetzer diese Stilebenen nicht beachtet hat. "Die Blendung" 

im Tiirkischen ist eine vielleicht unterhaltende Lekttire, aber daneben gegangen. 

Als eine andere, oft zutreffende Fehlergruppe hat sich bei einer Doktorarbeit die 

falsche Wiedergabe oder das W eglassen von Partikeln herausgestellt. Frau Giilten 

c;:oriu ist in ihrer Dissertation ':Partikel im Deutschen: Ihre Wiedergabe im 

Ttirkischen" zu dem Ergebnis gekommen, dass die deutschen Modalpartikeln bei 

der Dbersetzung ins Tiirkische manchmal "recht ungenau behandelt oder tiberhaupt 

ausgeschaltet worden sind." Die zweisprachige Kompetenz und die Intention des 

Dbersetzers sind als selbstverstandliche Voraussetzung der literarischen Dberset

zung bei dieser Untersuchung mit konkreten Beispielen zur Sprache gekommen. 

Als eine fiir meine tibersetzungskritischen Ansichten wesentliche Erfahrung 

mochte ich zuletzt mein Gesprach mit Max Frisch erwahnen. Anlasslich meiner 

Dbersetzung seiner Erzahlung "Der Mensch erscheint im Holozan" habe ich ihn 

vor zwei Jahren in ZUrich besucht. Wir haben uns hauptsachlich tiber die literrui

sche Dbersetzung unterhalten. Ich war beriihrt von seinem Interesse fiir die 

Dbersetzungen seiner W erke. Er erzahlte, wie schockiert er tiber die franzosische 

Dbersetzung einer seiner Romane war. Die fast immer gleich kurzen Satze des 

franzosischen Buches sind ihm gleich aufgefallen. Denn seine verschieden Iangen 

Satze hatte der Dbersetzer wahrscheinlich zwecks der leichteren V erstandlichkeit 

in kurze Satze geteilt. Fiir den Druck meiner Dbersetzung von "Der Mensch er-
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scheint im Holozan "hater dringend empfohlen, dass der Verleger auf die aussere 
Fotm, bier meine ich damit das konkrete Aussehen, besonders achtgibt. Der 
Schriftcharakter, ob Block, kursiv oder klein, sollte unbedingt beriicksichtigt wer
den. Auch die ungleiche Grosse der leer gelassenen Stellen sollte beachtet werden. 
Auf die optische Wirkung seines Werkes legt er Wert, under ist der Ansicht, dass 
das literarische W erk ein Ganzes ist. Diese Empfindsamkeit Max Frischs fiir die 
Obersetzung seines Werkes war fiir mich ein warnendes Beispiel von Symbolcha
rakter: Ein literarisches Werk darf nie nur als Inhalt, als Stoff iibersetzt werden. 
Sein Stil, ja seine Interpunktion und seine Druckform miissen mitberiicksichtigt 
werden. Das kann aber erst der Philologe bewaltigen, weil er Fachkenntni.s und 
Sinn ftir die Eigenschaften eines literarischen W erkes hat. 
Philologie-Abteilungen der Universitaten sollten sich verpflichtet fiihlen, die 
Tatigkeit "Literarische Obersetzung" zu iiberwachen. Das kann sowobl als 
selbstandiges Untemehmen als auch durch das Veroffentlicben von 
Obersetzungskritiken verwirklicht werden. Als einen weiteren und zwar ebenso 
wicbtigen Beitrag der Philologen sebe ich ihre Hilfe bei der Beratung der Verlage, 
wenn sie die zu iibersetzenden Werke bestimmen. Die meisten Verlage arbeiten 
nacb Profitmasstaben des Biichermarktes und zeigen selten den Mut, ein literarisch 
hochgeachtetes W erk .ohne Profitaussichten iibersetzen zu lassen und zu verlegen. 

Und bier sollen sich grossere Kulturinstitutionen mit ihrer finanziellen Un
terstiitzung einschalten. Den sehr beachtenswerten Hilfeleistungen von Inter Na

tiones und Pro Helvetia sollten sich weitere anschliessen. Die Alexander-von

Humboldt-Stiftung sollte ihre Richtlinien in diese Richtung erweitem. Hier mochte 

ich noch einmal mein Gesprach mit Max Frisch erwahnen. Er erzahlte mir, wie er 

die Rockefeller-Stiftung binsichtlich literarischer Obersetzungen beraten hat: 

Solche Institutionen sollten literarische Obersetzungen nicht nur finanziell un
terstiitzen, sondem ihre ehemaligen Stipendiaten unter den Schriftstellem und 

Dichtem urn Beratung bitten. Anhliches mocbte ich von der Humboldt-Stiftung er

warten. Wir, die ehemaligen Humboldt-Stipendiaten sind bereit, mit ihr zusammen

zuarbeiten und zur eigentlichen Mission solcher intemationalen Institutionen beizu

tragen. Dass die Weltliteratur im Sinne von Goethe der Volkerverstandigung hilft, 

ist fiir uns Auslandsgermanisten eine unbestrittene Waltrheit. Und Weltliteratur 

kann nur durch erfolgreiche literariscbe Obersetzung ihren Sinn baben. 

Zum Schluss mochte ich von meiner eigenen allemeusten Erfahrung als literarische 

Obersetzetin sprechen. Eine meiner letzten Obersetzungen ist Thomas Manns 

"Lotte in Weimar". Der Text hatte mir besonders im 7. Kapital des Romans viel 
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Sorgen gemacbt. Wie bekannt ist dieses Kapitel in vieler Hinsicbt das Zentrum des 

Werkes: Goethe steht bier endlich als Mensch mit Leib und Seele vor dem Leser. 

Sein Selbstgesprach, sein Bewusstseinsstrom ist voll von Anspielungen auf dama

lige litenuische Umsta:nde; z.B. Goethes Stellungnahme zu Schiller, seine Bass

Hebe zu ihm ist bier hervorragend dm·gestellt. Ohne den Namen Schiller auszuspre

chen, ist bier viel von ihm die Rede. lch als Ubersetzerin musste das feststellen und 

als Fussnote den ttirkischen Lesern erklaren. Aber um der volligen VersUindlicheit 

willen habe ich nirgends versucht, die halben Satze, die Gedm1kenfetzen der Ge

stalt Goethe abzurunden. Dass die literm·ische Ubersetzung sowohl in Bezug auf In

halt wie auch in Bezug auf die Form des Werkes die absolute Fachkenntnis des 

Philologen braucht, babe ich bei der Dbersetzung von "Lotte in Weimm·" ofters er

lebt. Ich boffe, dass mein Buch diese Tatsache bestatigt. 

Meinen Aufsatz mochte ich wiedemm mit einer bistorischen Bewertung schliessen: 

Die mebr als sieben Jahrzehnte alte Geschichte der tiirkischen literarischen 

Dbersetzung (die erste offizielle Dbersetzungsorganisation ist 1926 im Erziehungs

ministerium gegriindet worden) zeugt von einer Entwicklung; dass heute 

Dbersetzungskritik in Feuilletons und Literaturzeitscbriften bliiht und Akademiker 

sie als ein Problem der Forschung betrachten, ist nur positiv zu bewerten. 
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Diyalog 97:195-214 

Entsprechungen einiger subordinierender deutscher Konjunk
tionen im Tiirkischen 

Dr. Bengiil <;etinta§, Ankara 

In dieser Arbeit sollen die frequentesten Verkniipfungsmittel aufgefiihrt werden, 
die im Tiirkischen den deutschen subordiuierenden Konjunktionen entsprechen. 
Der Bestand der auswahlsweise untersuchten Konjunktionen steht nachfolgend in 
der Tabelle. 

Wenn man kontrastiv im Bereich der Konjunktionen arbeitet, so best:atigt sich bald, 
dass diese Worter im Tiirkischen durch ihre Bildung von Nebensatzen P:robleme 
bereiten, da das Tiirkische fiir hypotaktisch geordnete Satze keine einheitlichen Bil
dungsregeln hat bzw. tiber ein heterogenes Nebensatzsystem verfiigt. Das Ziel der 
vorliegenden Arbeit ist daher auch einen Einblick in das Nebensatzsystem des 
Tiirkischen zu gewinnen. 

Die Konjunktionen und ihre Aquivalente 

Anhand der Ubersetzung von authentischen Satzen mit entsprechender Konjunk
tion, konnten folgende Inhaltsaquivalente im Tiirkischen festgestellt werden. Da 
wir bisher Ubersetzungsmoglichkeiten und Verwendung der Partizipsuffixe -dik 
und -ecek, der Infinitive -mek und -me in adverbialer Funktion untersucht haben, 
bleiben diese Konstruktionen in dieser Arbeit weitgehend unberiicksichtigt. Der 
Vollstandigkeit wegen sollen sie aber in der Tabelle (mit Stemchen) dargestellt 
werden. 

Die im Deutschen vorhandenen semantischen Kategorien bilden die Grundlage fiir 
die Gruppierung (vgl. Engel1988, Buscha 1989). 
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Wie auch anhand der Liste oben deutlich wird, verftigt das Tiirkische tiber ein 
vielfaltig konstruiertes Verkniipfungsmittelinventar. Man kann dabei im allgemei
nen unterscheiden, wo das KonjunktionaHiquivalent auf einem Partizip (-digi 
halde), einem Infinitiv (-mek irin), einem Gemndium (-ince) und einer Konjunk
tion (ki) basiert. Als besondere Fiille weisen sich die Konstruktionen aus, deren 
Hauptelement das Konditionalsuffix -se (-se bile) oder Tempusf01men sind (-di 
mi). 

Klassifizierungsversuche der tiirkischen Verkniipfungsmittel, die zUl· Bildung von 
Nebensatzen dienen, bleiben aufgrund der uneinheitlichen syntaktischen und mor
phologischen Merkmale immer kontrovers. Diese Einsicht bestatigt sich bereits 
dann, wenn man versucht, sich in verschiedenen Grammatiken in diesem Bereich 
zu orientieren. Beinahe jede Grammatik bietet einen anderen Ausgangspunkt. 
Wahrend z.B. Ediskun (1963) aufgrund funktionaler Kriterien, eine weitgehend ge
samtheitliche Darstellung der Verkniipfungsmittel darlegt, behandelt sie Gencan 
(1979) in verschiedenen grammatischen Kategorien. -digi halde wird z.B. unter den 
Partizipien aufgefiihrt, das funktionsgleiche -digi i~in dagegen, behandelt er unter 
den Gemndien. Kibling (1960) bezeiclmet die verschiedenen F01men der Partizip
suffixe -dik und -ecek in adverbialer Funktion, als Verbalnomen, Lewis (1967) 
zahlt sie zu den Gemndien, und die Konstmktionen mit dem Infinitiv zu denVer

balnomen. 

Aufgrund der morphologisch und syntaktisch heterogenen Beschaffenheit kann 
man die tiirkischen Verkniipfungsmittel weder einheitlich in einer Gmppe zusam
menfassen, noch einheitlich definieren. Fiir die allermeisten Verkniipfungsmittel 
trifft jedoch die Definition von Yiice (1973) zu, der sie als "Verbalfotmen" be
zeichnet "die im Satz eine adverbiale Funktion erfiillen und damit pradikative Ele
mente von satzahnlichen Konstruktionen darstellen, die im allgemeinen nicht unbe
dingt ein eigenes Subjekt oder eigene Zeit aufweisen." 

Die deutschen Konjunktionen fungieren dagegen in einer morphologisch und syn
taktisch einheitlich definierten Wortgruppe. Buscha (1989) kennzeichnet sie als "in 
morphologischer Hinsicht unveranderliche W orteinheiten, die als syntaktische Ver
kniipfungszeichen [ ... ] mit je verschiedener Verkni.ipfungsbedeutung gebraucht 
werden" und immer vor dem anzuschliebenden Teil stehen. 

Bedeutung und Gebrauch der einzelnen Konjunktionalaquivalente 

Im folgenden sollen verschiedene Verkni.ipfungsmittel aufgefi.ihrt werden, mit de
nen deutsche Nebensatze im Ti.irkischen wiedergegeben werden konnen. Unter Zu-
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hilfenahme von einschlagigen Grammatiken zwn Ttirkischen sollen sie im Hin
blick auf ihre Bedeutung und ihrem Gebrauch untersucht werden. Zur Bedeutung 
und zum Gebrauch der entsprechenden deutschen Konjunktion werden Hinweise 
nm geben, wenn es die entsprechende Konjunktion aufgrund besonderer Merkrnale 
erfordert. 

(-mi~) -cesin~, (-mi~) gibi 

Das Gerundium auf -cesine ( -casma) erhalt in Kombination mit den Suffix -mi§ -ir, 
-yor, -ecek oder deren durch -mi§ erweiterte Formen irreal-komparative Bedeu
tung. Mit -cesine wird ausgedrtickt, dass sich der Vergleich auf einen Sachverhalt 
bezieht, der nicht der Wirklichkeit entspricht. In gleicher Bedeutung wird auch das 
Wort gibi verwendet, das den oben erwillmten Formen nachgesetzt wird und 
dartiberhinaus, in der F01m -mi§ gibi neben den Verben auch an andere Worter tre
ten kann. Zur Verdeutlichung kann zusatzlich das Vergleichselement sanki stehen. 

"Tanunr~ gibi baktt." "Vuracaktnr~casma davrandt." (Banguoglu 1974, S.440) 

Diese Ausdrucksniittel finden im Deutschen Entsprechung, in den irreal
komparativen Konjunktionen als und als ob. Im Nebensatz (NS) mit als steht das 
Verb unmittelbar nach der Konjunktion. Das finite NS-Verb steht haufig im Kon
junktiv und ist vor allem fiir die Konjunktion als charakteristisch. 
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-dik~e 

Das Gerundium auf -diks;e hat temporale oder auch proportionale Bedeutung. Es 
wird gebildet, in dem -diks;e (-dtks;a, -duks;a, -diiks;e) an den Verbstamm angehangt 
wird. Der NS geht haufig dem OBS voran. 

(1) Temporal: Es konnen zwei Varianten unterschieden werden: 

a) -diks;e kennzeichnet, dass sich der Nebensatz- (NS)-und der Obersatz- (OBS) -
Sachverhalt in der Relation der Gleichzeitigkeit, gleich haufig wiederholen. 

"Ruzgar estikre agarlar ht~trdtyordu." (Kos; 1990, S. 327) 

In diesen Hillen kommutiert -diks;e mit der Konstruktion ne zaman ... -se. 

Dieses Gerundium findet irn Deutschen in der Temporalkonjunktion sooft, (immer) 
wenn Entsprechung. 

b) -diks;e driickt aus, dass der NS-Sachverhalt die gleiche Dauer hat wie der OBS
Sachverhalt. ' 

"GUne~ tpldadtkra hayat devam edecektir." (Emre 1945, S. 400) 

Es lasst sich in dieser Bedeutungsvariante irn Deutschen wiedergeben mit der Kon
junktion solange. Der NS mit so lange ist haufig ein Vordersatz. 

(2) Proportional: -diks;e driickt aus, dass sich ·der OBS-Sachverhalt proportional 
zum und abhangig vom NS-Sachverhalt andert. 

"Onu tamdtkra seveceksin." (Kos; 1990, S .327) 

-diks;e kommutiert in dieser Bedeutung mit ne kadar/denli ... -se, o kadar/denli und
digi oranda!Ols;iide. 

Dieses Gerundium lasst sich im Deutschen mit der Konjunktionje ... , desto/umso 
wiedergeben. Die Proportionalitat zwischen den Teilsatzen wird irn deutschen Satz 
durch gleichwertige Komparativfonnen ausgedriickt, die unmittelbar auf die Kon
junktionsteile folgen. Dabei leitet je den NS und des to/ umso den OBS ein. Der NS 
ist ein Vordersatz. 
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-di mi 

Die Vergangenheitsform -di erha.It in Kombination mit der Fragepartikel mi kondi
tionale Bedeutung und kennzeichnet ihren Sachverhalt als Bedingung ftir die Reali
sierung des nachfolgenden Satzes aus. Das personalsuffigierte -di tritt an den Verb
stamm die Partikel -mi folgt dieser Form. 

"Ki~ioglu f(alz~tt mt her gtif(ltigu yener." (Gencan 1979, S. 370) 

-di mi ist in vielen Fallen gegen -digi takdirde, -mesi §arttyla austauschbar. Es kann 
irn Deutschen in der Konjunktion falls, oder wenn Entsprechung finden. 

diye 

Dieses Gerundium bildet eine besondere F01m des Gerundiums auf -e, -a, abgelei
tet vom Verb demek. Es hat finale und kausale Bedeutung. 

(1) Final: diye kennzeichnet in Kombination mit opativisch-irnperativischen For
men (Verbstarnm + -eyirn, -esin, -sin,-elim,-esiniz,-sinler) den NS-Sachverhalt als 
Ziel oder Zweck des OBS-Sachverhalts. 

"Sana bu ak~am eve d6nesin diye tel rekmi~ler." (Gencan 1979, S. 290) 

Der NS steht gewohnlich als Vordersatz bzw. dem OBS-Verb voran. Die Konstruk
tion -sin diye ist gegen ki ... -sin austauschbar. Im Unterschied zu der Konjunktion 
ki wird das Gerundium diye der opativisch-irnperativischen Form nachgestellt. 

In firialer Bedeutung lasst sich -sin diye irn Deutschen mit der Konjunktion damit 
oder mit der Infmitivkonjunktion um .. zu wiedergeben. 

(2) Kausal: diye kann nach einem Aussagesatz, den NS-Sachverhalt als Grund oder 
die Ursache ftir den OBS-Sachverhalt ausweisen. 
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"Erken uyursunuz diye rahats1z etmekten (;ekindim." (Geneau 1979, S. 405) 

In kausaler Bedeutung kann es im Deutschen mit den Konjunktionen da oder weil 
wiedergegeben werden. 

-eli , -eli beri, -eliden beri, -di -eli 

Das Gerundium auf -eli hat temporale Bedeutung und signalisiett, dass der NS-und 
OBS-Sachverhalt (von einem bestimmten Zeitpunkt der Vergangenheit) gleichzei
tig beginnen bzw. gelten. Der NS ist vorwiegend ein Vordersatz. 

"Ankara'ya geleli kimseyi gormedim." (Ko<; 1990, S. 322) 

Er wird gebildet, indem -eli (-alt, nach Vokalauslaut -yeli, -yah) dem Verbstamm 
angefiigt wird. -eli ist bedeutungsgleich mit der postpositionalerweiterten Form -eli 
beri oder dessen ablativsuffigierte Form -eliden beri. Eine weitere Konkurrenzform 
bildet -di -eli durch die umnittelbare Aufeinanderfolge des gleichen Verbs tamms. 

Diese Formen lassen sich im Deutschen mit der Konjunktion seit(dem) wiederge

ben. 

-ince 

Das Gerundium auf -ince hat temporale Bedeutung und kennzeichnet eine Aufei
nanderfolge der Sachverhalte im NSund OBS. Der NS mit -ince ist gewohnlich ein 

Vordersatz. 

"Yagmur ba~laymca kap~t1k." (Banguoglu 1974, S.433) 

Er wird gebildet, indem -ince, -mea, -tince, -unca (nach Vokalauslaut mit -y
Einschub) dem Verbstamm angehiingt wird. Das Gerundium tichtet sich in Zeit 
und Person (wenn ihm nicht ein eigenes Subjekt vorangeht) nach dem OBS-Verb. 

-ince altemiert mit dem temporalen -r ... -mez und unterscheidet sich von diesem 
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durch das Interval! zwischen NS und OBS-Sachverhalt, das bei -r...-mez kiirzer ist. 

Anmerkung: Negie1te -ince Gefiige weisen zuweilen eine kausale Nebenbedeutung 
auf: "Sizi goremeyince pek iiziildii." (Ediskun 1963, S. 257) 

1m Deutschen kaun dieses Gerundium wiedergegeben werden durch Tempo
ralsatze, die mit sobald/sowie, als, wenn eingeleitet werden: 

-inceye dek/ degin/ kadar, -ene dek/deginlkadar 

Die Erweiterung des Gemndiums auf -ince (-mea, -iince, -unca) durch die frei aus
tauschbaren dativischen Postpositionen -dek, -degin, kadar stiftet zwischen dem 
NS- und OBS-Sachverhalt eine temporale Beziehung. In gleicher Bedeutung und 
Funktion kann auch -ene (-ana) dek/degin/kadar stehen. Diese Gerundien kenn
zeichnen den Abschluss des OBS-Sachverhalts mit dem Beginn des NS
Sachverhalts. Der NS ist meistens ein Vordersatz. In Zeit und Person verhalten sich 
diese Fonnen entsprechend dem Gemndium auf -ince; oft steht ihnen ein eigenes 
Subjekt vorau. 

"fllerim bitinceye kadar burada kalacag1m." (Gencan 1979, S. 400) 

Sie lassen sich im Deutschen durch Temporalsatze mit der Konjunktionen bis wie
dergegeben werden. 

203 



-(i) ken 

Dieses Gerundium kann entweder selbststandig als Wort -iken oder durch Abfall 
von i als Suffix, an den durch -ir, -yor, -mi§, -ecek (der 3. Pers. Sg. und Pl.) erwei
terten Verbstamm, und femer auch an Worter anderer Wortarten treten. -(i)ken un
terliegt nicht der Vokalharmonie. Bei Vokalauslaut steht -yken. 

Es stiftet unterschiedliche semantische Beziehungen. In Kombination mit dem -ir 
seltener mit dem -yor Prasens erhalt -(i)ken entweder (a) temporale oder (b) adver
sative Bedeutung bzw. Iasst (i)ken (c) beide Bedeutungsvarianten zu. 

(a) "0 konu§urken kekeliyor." (Ediskun 1963, S. 254) 

(b) "Her giin sokaga ~tkarken bugiin sokaga ~lkmadlill." (ebd.) 

(c) "Karde§im yazt yazarken ben kitap okuyorum." (Emre1942, S.402) 

Adversative Bedeutung hat -(i)ken, wenn zwischen dem Sachverhalt im NS mid 
OBS kein gleichzeitiges Verhaltnis vorliegt, und zusatzlich Elemente indenTS in 
einem kontrastischen Verhilltnis stehen. Temporale Bedeutung liegt vor, wenn die 
Sachverhalte im Verhaltnis der Gleichzeitigkeit stehen, ohne dabei kontrastische 
Elemente aufzuweisen. Beide Bedeutungen sind moglich, wenn die Sachverhalte 
im Verhaltnis der Gleichzeitigkeit stehen und gegeniiberstellende Elemente enthal
ten, die jedoch nicht kontmstischer Art sind. 

Mit der -mi§- bzw. -ecek-Form kombiniert erhalt -(i)ken vorwiegend adversativ
konzessive Bedeutung. 

"Koltuga oturmu;ken kalktt." 

"Bize gelecekken vazger;mi~ (= bize gelmeye niyeti oldugu halde ... )." 
(Ediskun, 1963, S. 254) 

Die temporale und die adversative Bedeutung lassen sich folgendetweise unter

scheiden: 

(1) Temporal: -(i)ken nennt den Zeitraum, in dem sich der NS- und OBS
Sachverhalt abspielen. Der OBS-Sachverhalt kann, muss jedoch nicht den gesam
ten (i)ken-Zeitraum umfassen. 

In temporaler Bedeutung kann -iken im Deutschen wiedergegeben werden mit den 
Konjunktionen wahrend, als und wenu: 
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(2) Adversativ: -(i)ken driickt aus, dass der NS- und der OBS-Sachverhalt in einem 
gegensatzlichen Verhilltnis stehen. 

Das adversative -iken wird im Deutschen haufig mit der Konjunktion wahrend wie
dergegeben, die gleichfalls in temporaler und adversativer Bedeutung verwendet 
werden kann. 

ki ... -sin 

Die Konjunktion ki erhillt Kombination mit opativisch-imperativischen Formen 
(Verbstamm + -eyim,-esin, -sin, -elim, -esiniz,-sinler) finale Bedeutung und driickt 
aus, dass ihr Sachverhalt den Zweck oder das Ziel des vorangehenden Sachverhalts 
darstellt. Sie ist auf die Finitsatzkombination beschrankt. 

"fzmir'den buraya geldirn ki sizi goreyim." (Ediskun 1963, S. 304) 

Die Konstruktion ki...sin ist unter der Bedingung, dass die Opativform voranges
tellt wird, gegen das Gerundium diye austauschbar. 

izmir'den buraya sizi goreyim diye geldim. 

Die ki...-sin Konstruktion lasst sich, abhangig von einem negierten Verb zuweilen 
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auch als Folge des vorangehenden Satzes ausweisen. 

"Bir kusur i;lemedim ki yiiziim ktzarsm." (Ediskun 1963, S. 304) 

Im Deutschen findet das finale ki ... sin in der Konjunktion damit oder in der Infini

tivkonjunktion um .. zu Entsprechung . 

. meden (once/evvel), -meksizin 

Das Gerundium auf -meden hat temporale oder auch komitative Bedeutung. 

(1) Komitativ: In komitativer Bedeutung altemiert -meden mit dem Gerundium auf 
-rneksizin. Bei identischem Subjekt in den TS kann auch zuweilen -meyerek ste
hen. Diese Gerundien driicken aus, dass der NS-Sachverhalt, der zum OBS
Sachverhalt in einem Begleit-Verhaltnis steht,- oft wider Erwarten- nicht reali
siert wird; der NS-Sachverhalt nennt konkret den fehlenden (Begleit)-Sachverhalt. 

"Bugiin yemek yemeden gitti." (Ediskun 1963, S. 255) 

Diese Gerundien konnen im Deutschen abhangig von den Subjektverhaltnissen mit 

(2) Temporal: -meden driickt aus, dass der NS-Sachverhalt zeitlich nach dem OBS
Sachverhalt liegt. Dem Gerundium wird zur Verdeutlichung des temporalen Sinns 
zumeist die Postposition once/evvel nachgesetzt. In temporaler Bedeutung alter
niert -rneden (once/evvel) mit der F01m -mezden once/evvel. 

"Uzun yola (:tkmadan once iyi uyu." (Ko~ 1990, S.330) 
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·(i)r ... -mez 

Das Gerundium auf -(i)r ... -mez hat temporale Bedeutung und driickt aus, dass der 
NS-Sachverhalt unmittelbar vor dem OBS-Sachverhalt liegt. Es wird gebildet, in
dem das positive und das negative ir-Prasens (der 3. Pers. Sg.) in unmittelbarer Au
feinanderfolge an den gleichen Verbstamm treten. Der NS mit -(i)r. .. -mez steht 
gewohnlich als Vordersatz. -(i)r ... -mez altemiert mit -digi gibi und -ince. 

"Saval biter bitmez banl goriilmeleri yaptldt." (Ko91990, S. 331) 

Dieses Gerundium kann im Deutschen haufig durch Temporalsatze mit den Kon
junktion sobald/sowie und kaum dass wiedergegeben werden. 

-(i)se 

Das Konditionalsuffix -se( -sa) kann entweder als selbsllindiges Wort -ise oder 
durch Abfall von i als Suffix, bei allen Personen und Verbf01men einschliesslich 
der Negation stehen und in gleicher Weise auch an ein Nomen treten. 

Dieses Suffix legt den NS-Sachverhalt als Bedingung fiir den OBS-Sachverhalt 
fest. Je nachdem, ob die Erfiillung der Bedingung im NS als tatsachlich oder 
moglich bzw. auch als unmoglich betrachtet wird, sind zwischen 'realen', 'potential
en' und 'irrealen' Konditionalsatzen zu unterscheiden. Die frequentesten Kombina
tionen mit -se lassen sich nach den Bedeutungsvarianten folgenderweise darstellen: 

(a) Realer Konditionalsatz: Der NS-Sachverhalt weist sich als faktische Bedingung 
fiir den OBS-Sachverhalt aus. Das personalsuffigierte Konditionalsuffix ttitt an die 
Tempusf01men -ir oder -yor (ffu· die Gegenwart), -di oder -mi§ (fiir die Vergangen
heit) und -ecek (fiir die Zukunft). 

"<;allltYorlarsa rahatstz etmeyelim." 

"Pek stklldtysan biraz dotal." 

"Alacaksakfiyat iyidir." (Banguoglu 1974, S. 550) 
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Zuweilen erhalt die Vergangenheitsform -di die erforderliche Personalendung, 
wruu·end -se unflektiert nachgesetzt wird. Z.B. geldimse (usw.) 

(b) Potentialer Konditionalsatz: Der NS nennt eine Bedingung, die (in der Gegen
wart und Zukunft) prinzipiell erfiillbar ist. Der potentiale Konditionalsatz ftir die 
Gegenwart und Zukunft wird gebildet, indem das Konditionalsuffix -se mit dem 
entsprechenden Personalsuffix an den Verbstamm tritt. Im OBS steht haufig das -
ir-Prasens. 

II U zansan yeti§irsin. " (Banguoglu 197 4, S. 468) 

Bei ausdriicklicher Zukunft steht zuweilen auch -ecek olsa. Bei Vergangenheit 
steht dementsprechend -mi§ olsa. 

11Anlatacak olsam gulersiniz. II (Banguoglu 1974, S. 486) 

(c) Irrealer Konditionalsatz: Die Bedingung, die der NS nennt, wird als unerfiillbar 
bzw. aufgrund des Vergangenheitsbezugs als nicht mehr erfiillbar betrachtet. Der 
irreale Konditionalsatz wird gebildet, indem die personalsuffigierte -di bzw. -mi§
Form, dem Konditionalsuffix nachgesetzt wird. Der OBS steht haufig in der -irdi,
irmi§ Form. 

"Onceden dujunseydim tedbir altrdtm." 

"Israr etseymi§im vereceklermi§." (Banguoglu 1974, S. 469) 

Zum Ausdruck von nicht mehr erftillbaren Sachverhalten kann bei Vergangenheit 
auch die -mi§ olsayd1 Form stehen. Der Irrealis wird dann gebildet,. indem die -mi§ 
Form an den Verbstamm tritt und der Potential von olmak mit der -di-Form (gele
gentlich -mi§-Form) kombiniett wird. Der Bildung von -mi§ olsayd1 entsprechend 
steht bei Zukunft ecek olsayd1 (gelegentlich -ecek olsaymt§). 

"Eger bildirmi§ olsaydmtz r;arr;abuk ... gelirdim." (Ediskun 1963, S. 239) 

Haufiger in realen und seltener in irrealen Konditionalsatzen kann die Konjunktion 
eger/§ayet stehen und als zusatzliches Mittel den konditionalen Sinn verstarken. 

Dieses Suffix findet irn Deutschen in den Konjunktionen wenn, falls und sofem 
seine Entsprechung. Die letzten beiden konnen nicht in irrealen Satzen stehen. 
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-se bile, -se de 

Die Konjunktion bile oder de(da) erhiilt naeh realen, potentialen bzw. inealen Kon
ditionalsatzen konzessive Bedeutung. Der Satz mit -se bile/de nennt einen Saehver
halt, der inelevant und ohne Wirkung fiir den OBS-Saehverhalt bleibt. 

"(:ok arad1ksa da bulamad1k." "Geise de oturmaz." (Geneau 1979, S.458) 

Konzessive Bedeutung haben aueh -digi halde, -mesine kar§m/ ragmen, -mekle be
raberlbirlikte, die zum Ausdruek von realen Saehverhalten besehrankt 
sind.Zuweilen konnen bile und de aueh vor dem konditionalen Verb stehen. 

"Gunter klsald1 ... bahar da olsa .. gtinler klsa." (Geneau, ebd.) 

-se bile I de kann im Deutsehen mit der Konjunktionen wenn aueh und aueh wenn 
wiedergegeben werden, wobei wenn aueh vor allem reale Saehverhalte kennzeieh
net, wahrend bei aueh wenn der hypothetisehe Sinn betont wird. 
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ne kadar/denli ... -se, o kadar/denli 

Das Konditionalsuffix -se (-sa) driickt in Kombination mit dem Adverb ne kadar/ 
denli aus, dass sich der OBS-Sachverhalt proportional zum und abhangig vom NS
Sachverhalt andert. Zum Ausdruck der Proportionalitat dient der Gebrauch von ne 
kadar ... -se im NS undo kadar/denli im OBS. 

Diese Konstruktion Hisst sich im Deutschen mit der Konjunktion je desto I urn so 
wiedergeben. 

ne zaman ... -se 

Einc temporale Beziehung erstellt das Konditionalsuffix -se (-sa) in Kombination 
mit dem Frage-Adverb ne zaman. Diese.Konstruktion driickt aus, dass sich der der 
NS- und OBS-Sachverhalt in der Relation der Gleichzeitigkeit gleich haufig wie
derholen. -se signalisiert konkret, dass der OBS-Sachverhalt immer nur dann ein
tritt, wenn der NS-Sachverhalt eintritt. 

"Ne zaman sokaga pkaytm des em misafir gelir." (Emre 1945, S. 535) 

Diese Konstruktion lasst sich haufig im Deutschen wiedergeben mit einem Tempo
ralsatz, der mit sooft oder (immer) wenn eingeleitet wird. 
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Zusammenfassung der Grundeigenschaften der deutschen und tiirkischen 
Verkniipfungsmittel 

Sowohl im Deutschen als auch im Tiirkischen lassen sich die Verkniipfungsmittel 
als ein grammatisches Mittel auffassen, das bestimmte Arten von Siitzen nach syn
taktischen und semantischen Merkmalen klassifiziert. 

Der wesentliche Unterschied zwischen den Verkniipfungsmitteln beider Sprachen 
besteht darin, dass sie in ihren morphologischen bzw. auch syntaktischen Merkmal
en nicht korrespondieren. 

Die deutschen Verkniipfungsmittel sind unveriinderliche Worter; nach ihrer Wmt
struktur sind sie als einteilig (als), zusammengesetzt (so dass) oder als mehrteilig 
Ge ... desto) ausgewiesen. Die tiirkischen Verkniipfungsmittel sind entweder eigene 
Bildungen (-ince) oder Kombinationen bekannter grammatischer Mittel (-mek 
ic;:in= Infinitiv + Postposition). Die. Mehrzahl der Verkniipfungsmittel ist un
veriinderlich; an einige konnen Personalsuffixe oder Possessivsuffixe angehiingt 
werden. 

Die deutschen Verkniipfungsmittelleiten als eigenstiindige Worter Nebensatze ein; 
der Nebensatz ist durch ein einleitendes Verkniipfungsmittel und durch die End
stellung des finiten bzw. infiniten Verbs charakterisiert. Die tiirkischen Ver
kniipfungsmittel sind dagegen in der Mehrzahl Suffixe bzw. Suffixgruppen, die auf 
unterschiedliche Weise dem Verb angefiigt werden, wodurch auch das Verb, bei 
der Verkniipfung von Siitzen mitwirkt. Das Verb tritt zusammen mit dem Suffix an 
das Ende des Nebensatzes. Von einer finiten oder infiniten Verbform kann man 
nicht ausgehen. In Satzgefiigen des Tiirkischen steht daher gewohnlich nur das 
Obersatzverb in konjugierter Form. 

Einen Sonderfall bildet z.B. das Gerundium diye, das genau wie die Konjunktion ki 
auf die Finitsatzkombination beschriinkt ist. Sonderfalle bilden auch die Suffixe -se 
und -ken oder die Form -mi§ gibi, die nicht unbedingt immer mit Verben in Bezie
hung stehen miissen, sondem auch an.andere Worter treten konnen. 

Der Nebensatz kann im Deutschen in allen drei Positionen stehen (V ordersatz, 
Zwischensatz, Nachsatz). Der Nebensatz im Tiirkischen ist vorwiegend ein Vorder
satz. 

Die Funktion der deutschen und tiirkischen Verkniipfungsmittel ist nicht aus
schliesslich auf die Verbindung von sprachlichen Elementen beschriinkt. Die Kon
junktion seit kann z.B. auch als Priiposition gebraucht werden und das Gerundium 
diye in der direkten Rede. 

Sowohl im Deutschen als auch im Tiirkischen konnen einige Verkniipfungsmittel 
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gegeneinander ausgetauscht werden. In bestinunten Hillen kann z.B. ki...sin dUl'ch 
sin ... diye ersctzt werdcn oder die Konjunktion als durch sobald. 

In beiden Sprachen kcnnzeichnen die Verkniipfungsmittel semantische Beziehun
gen zwischen den Shtzen, die sie verkniipfen. Sie weisen dabei spezifische Grun
drelationen auf (z.B. Temporalillit dt. sobald, tiirk. -r -mez; Finalitat z.B. dt. damit, 
tiirk. -sin diye). Die Verkniipfungsmitten in beiden Sprachen konnen abMngig vom 
Kontext auch in mehreren semantischen Funktionen auftreten (z.B. dt. wahrend 
temporal I adversativ; tiirk. -dikc;e temporal I proportional). 
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INTERKULTURELLE KOMMUNIKATION 





Diyalog 97: 217-222 

TECHNiSCHE UNiVERSiTAT CHEMNiTZ-ZWiCKAU 

lnformationen zum Studiengang: 

lnterkulturelle Kommunikation 

Ausgangspunkte, Zielgruppen, Ziele und Inhalt des Studiums 

(1) Ausgangspunkte: 

Die zunehmende Internationalisierung einer Vielzahl von Arbeitsfeldern 

driickt sich zum einen in der quantitativen Zunahme der traditionellen 

AuBenbeziehungen aus, zum andern bewirkt sie eine neue Qualitat der Be

gegnung von kulturdifferenten Werten, Wahrnehmungs- und Interpretations

schemata, die wiederum in Beruf und Alltag spezifische Kommunikationsfor

men erfotdern. Kulturelle Fremderfahrungen gehOren in wachsendem MaB 

zum Alltag des Zusammenlebens und -arbeitens (multikulturelle Arbeits

teams). 

Zu solcher Bewaitigung interkultureller Situationen soli das Studium der In

terkulturellen Kommunikation den notwendigen qualitativen Sprung in der 

interkulturellen Handlungs-, Kommunikations- und ProblemlOsekompetenz 

fOrdern und eine allgemeine Hihigkeit 

- zur interuationalen Kooperation, 

- zur Analyse interkultureller Kommunikationssituationen und 

- zum kulturellen Mitteln ausbilden. 

Die angebotenen Lehrveranstaltungen sind interdisziplinar angelegt und fo

kussieren wissenschaftliche Fragen zum Fremdverstehen (Xenologie). 
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(2) Zielgruppen: 

Das Fach Jnterkulturelle Kommunikation wendet sich an 

- Studierende (Muttersprachler), die ein generelles Interesse an Fragen 
Hinderiibergreifender Kulturbeziehungen, internationaler Wirtschaftsbezie
hungen oder an der Entwicklungszusammenarbeit haben, sich mit den 
vielfilltigen kulturdifferenten Erscheinungsformen des (sprachlichen) Han
delns beschaftigen mochten und gleichzeitig Auslandserfahrung suchen, 
um sie systematisch zur Beschaftigung mit ihrer eigenen Kultur in Bezug 
zu setzen, 

- auslandische Studierende mit ill:mlichen Interessen, einschlieBlich der Teil
nehmer an zeitlich begrenzten europaischen und anderen Mo
biltatsprogrammen, die vorhaben, beruflich von ihren Heirnatlandern aus 
Kooperationsprojekte mit Deutschen einzugehen, 

- an Studierende in Autbaustudiengangen bzw. WeiterbildungsmaBnahmen 
der Technischen Universitat Chemnitz-Zwickau, die in der Regel iiber Be
rufserfahrung verfiigen und Qualifikationen fiir die internationale Zusam
menarbeitsuchen. 

(3) Ziele: 

Grobziele: Das Studium der Interkulturellen Kommunikation soli 

- Studierende unter Beriicksichtigung der interkulturellen Anforderungen 
und Veranderungen in der Berufs~elt die erforderlichen fachlichen Kennt
nisse, Hihigkeiten und Methoden so vermitteln, daB die zu wissenschaft
licher Arbeit, kritischer Einordnung der wissenschaftlichen Erkenntnisse 
zum Fremdverstehen und zu verantwortlichem, internationale Aspekte in
tegrierendem Handeln beHihigt werden, 

- Studierende mit den Methoden, Konzepten und Theorien der Interkulturel
len Kommunikation so vertraut machen, daB sie sich einschlagige xenolo
gische Forschungsmethoden und - ergebnisse erarbeiten, diese unter theo
retisch-methodischen Gesichtspunkten kritisch beurteilen und irn Beruf 
kompetent und verantwortungsbewuBt anwenden konnen. 

Feinziele: Das Studium der Interkulturellen Kommunikation soli durch die 
Vermittlung eines spezifischen Fachwissens und berufsorientierter rhetotischer 
Fertigkeiten die Grundlagen fiir eine reflektierte Handlungskompetenz in interkul
turellen Situationen schaffen, und zwar insbesondere durch 
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- vertiefte Einsicht in Theorien interkultureller Kommunikation, vor allem 
in Analysemethoden interkultureller Kommunikationspraxis, in die Aus
tauschforschung und in Methoden der Auslandsvorbereitung (sog. inter
kulturelle TrainingsmaBnahmen), 

- einen theoretischen und praktischen Umgang mit Leitbegriffen des Faches, 
wie z.B. Fremdverstehen, interpersonale/interkulturelle Kommunikation, 
Diskursorganisation, interkulturelle Orientierung, Schema, Empathie, Am
biguitatstoleranz, Stereotype, Kulturvergleich, kulturelles Gedachtnis etc., 

- metakognitive Kompetenz zur Einschatzung der Wirkung eigenkulturell 
gepragter (kommunikativer) Handlungen auf Fremde sowie fremdkul
tureller Handlungsmuster und Normorientierungen auf die eigene Situa
tionsinterpretation, 

- metakommunikative Kompetenz zur Beschreibung und Erklarung von 
Fremdem und zur bewuBten Koordination kulturdifferenter Handlungs
orientierungen bzw. Handlungen (kulturelle Mittlerkompetenz), 

- praktische, ftir interkulturelle Situationen adaquate rhetorische Fertigkei-
ten. 

Das Fach Interkulturelle Kommunikation mochte mit der Umsetzung dieser Ziele 
einen theorie- und praxisbezogenen Beitrag zur Analyse und Forderung von spezi
fischen Qualifikationen ftir die intemationale Zusammenarbeit leisten. 

(4) Inhalte: 

Die Inhalte des Studiums der Interkulturellen Kommunikation gliedem sich in ftinf 

Studienbereiche: 

Bereiche des Faches 

Das. Fach Interkulturelle Kommunikation ist in fiinf Bereiche gegliedert: 
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1. Kommunikation in interkulturellen Situationen 

Studienbereich 1 behandelt die Analyse interkulturellen und interpersonalen kom

munikativen Handelns. Im Vordergrund stehen 

- linguistische Erhebungen zu kulturspezifischen Kommunikationsformen, 

-stilen und Regeln der Diskursorganisation sowie zur interaktiven Aus-

handlung von Bedeutung, einschlieBlich nonverbaler Ausdrucksmittel, 

- vergleichende Analysen zu den Konventionen der Umsetzung kultureller 

Werte und Orientierungsmuster in sprachliches Handeln und zur Darstel

lung kultureller ldentitat, 

- die Evaluation der Wirkung von Unterschieden in konkreten Verhand

lungs-, Beratungs- oder ProblemlOsesituationen. 

2. Vergleichende Mentalitats- und Kulturstudien 

Studienschwerpunkt 2 behandelt ausgewahlte Themen der Ideen-/Geschichte, Ge

sellschafts-, Sozial- und Wirtschaftsstrukturen, Politik, Alltagswelt etc. einzelner 

Lander oder Kulturbereiche (einschl. der Bundesrepublik Deutschland) verglei

chend aus der Fremdperspektive und moglichst mit Blick auf ihre Wirkungen be

ziiglich der spezifischen Konstruktion gesellschaftlicher Wirklichkeit allgemein, 

zentraler Kulturstandards, kognitiver Wissensschemata oder Handlungs- bzw. 

Problemlose-Strategien. W eiterhin werden ttiematisiert: Internationale Kulturbezie

hungen, AustauschmaBnahmen, die Auswllitige Kulturpolitik, die internationale 

wirtschaftsbezogene Zusammenarbeit und deren Riickwirkungen auf die eigene 

(All tags-) Kultur. 

3. Theorie und Praxis des Fremdverstehens (Xenologie) 

Studienschwerpunkt 3 enthalt grundlagentheoretische Positionen zur Fremderfah

rung, d.h. zur bewuBten Auseinandersetzung zwischen Fremdem und Eigenem. So 

werden beispielsweise die Rolle des Fremden als Ferment der Kulturentwicklung, 

Funktionen von Fremdheitskonstruktionen (einschlieBlich der Stereotype), das 

Verhaltnis von Fremd- und Selbstbild, die Grundlagen intemationaler Politik, der 

Austauschforschung oder Prozesse kultureller Konvergenz bzw. Divergenz behan

delt. Angewandt auf interkulturelle Situationen gilt verhaltenswissenschaftlichen 
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Studien zum rekursiven Denken (Metakognition) sowie allen theoretischen und 

praktischen Bemiihungen besonderes Augenmerk, die sich mit Vermittlungsaspek

ten des Fremden, mit der Didaktisierung des Fremdverstehens und mit den 

vieWiltigen Riickwirkungen kultureller Altelitat auf eigenkulturelle Ausgangsper

spektiven beschaftigen. 

4. Kulturvergleichende praktische Rhetorik 

Studienschwerpunk 4 vermittelt im Sinne einer "praktischen Rhetorik" Kenntnisse 

und Fertigkeiten beziiglich der kulturspezifischen Regeln des Vortragens, Verhan

delns, Diskutierens in ProblemlOse-Situationen, der Moderation, rler Produktwer

bung oder Etikette. Ankniipfend an den studienbegleitenden Fremdsprachenerwerb 

(vgl. das Wahlpflicht-Angebot "Praktische Rhetorik" des Zentrums fiir Fremd

sprachen und Interkulturelle Kornmunikation und Bereich 5 des Faches Interkultu
relle Kommunikation) werden diese studien- und berufsorientierten Fertigkeiten 

mit Hilfe von Videoaufzeichnungen veranschaulicht und unter interkultureller Ver

gleichsperspektive geiibt. Praktische Rhetorik umfaBt auch scl)riftsprachliche Fer

tigkeiten, in denen unter Beachtung kulturdifferenter Regeln das Protokollieren, 

das Berichten, die Stellungnahme oder die elektronischen Netzwerk

Kornmunikation behandelt werden. 

5. Interkulturelle Fremdsprachenkompetenz 

Der 5. Bereich dient einmal fakultativ zur Vertiefung fremdsprachlicher Kenntnisse 

in den Vorkenntnissprachen Englisch oder Franzosisch, urn im Grundstudium ein 

Abitur-Niveau sicherzustellen. 

Zum andem werden in der Regel im Hauptstudium Fremdsprachenkenntnisse in 

einer frei wahlbaren Nichtvorkenntnissprache vennittelt (entsprechend einem Ni

veau von ca. 60 Unterrichtsstunden), einschl. Deutsch als Fremdsprache fiir 

ausHindische Studierende aus nicht-deutschsprachigen Staaten. 

Diese Kenntnisse sollten auf der Basis einer interkulturellen Didaktik vermittelt 

werden, die eine "kommunikative Kompetenz in interkulturellen Stituationen" an

strebt und damit die vennittelten sprachlichen Ausdrucksformen in einen Zusam

menhang mit Kulturspezifika des fremden Denkens und Handelns stellt und das 

Phanomen asyrnmetrisch verteilter Sp1·achkompetenz heriicksichtigt. 
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Mit seinem xenologischen Erkenntnisinteresse, gepaart mit der Vermittlung prak

tischen Handlungswissens in interkulturellen Situationen versteht sich das Fach als 

Fokus und Komplement zu anderen Fachem der Philosophischen Fakultat, den 

Wirtschaftswissenschaften sowie zu den Teilstudien in den Bereichen Informatik, 

Ekktrotechnik oder Maschinenbau, die berufspraktisch in den weiten Bereich der 

Dienstleistungen gestellt werden konnen. 

Weitere Informationen erhalten Sie tiber die Studienberatung der Technischen 

Universitat Chemnitz-Zwickau und tiber, 

Fachgebiet lnterkulturelle Kommunikation 

09107 Chemnitz Tel. 0371-531 39 66 
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REZENSIONEN 





Diyalog 97: 225-229 

Die Romane "Kismet", "Fatum" und "Feran" 

von Michael Mamitza 

Antje Griitzmann, Ankara 

Es gibt Bucher, die es verdienen rezensiert zu werden und es gibt solche, die ver
dienen es nicht; solche, fiir die man eigentlich keine Werbung machen mochte. Es 
gibt gute gute Bucher, gute schlechte Bucher und schlechte schlechte Bucher. Dber 
schlechte schlechte Bucher verliert man am besten kein Wort. Ausnahmen 
bestatigen dabei nur die Regel. 

Heute wollen wir eine solche Ausnahme fiir uns in Anspruch nehmen und an dieser 
Stelle drei Bucher eines Autoren besprechen, die eindeutig das Pradikat "trivial und 
argerlich" verdienen. Wir tun dies, da sich diese Romane mit einem Thema 
beschaftigen, daB fiir uns literaturwissenschaftlich und kultursoziologisch von In
teresse ist: Das Leben der tiirkischen Minderheit in Deutschland. 

Diese Bucher fallen nicht in die Kategorie der Migrantenliteratur, auch nicht in 
jene Literatur der zweiten Generation von in Deutschland lebenden Turken; dies 
sind Romane eines Deutschen, der Vertreter der zweiten Generation der Tiirken in 

· Deutschland zu seinen Hauptfiguren macht. 

Wir haben uns hier also auseinanderzusetzen mit dem Bild, das sich ein Autor von 
dieser Bevolkerungsgruppe macht. Der Umschlagtext des Verlages versp1icht "eine 
brisante narstellung der Probleme einer Minderheit am Rande unserer Gesell
schaft" - das hOrt sich schon machtig spannend an. 

Zur Sache also: Der Autor heiBt Michael Mamitza, tiber den wir Ieider zu wenig in 
der Verlagsinformation erfahren: Geboren 1962, aufgewachsen in Schleswig
Holstein, Ausbildung zum Fischwirt, franzosische Fremdenlegion, nach fiinr"Mo
naten in der Legion Flucht nach Deutschland- tja, und dann wird's etwas schwam
mig; letztlich erfahren wir, daB der Autor mit 13 Jahren Gefangnis bostraft wurde 
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(offenbar fiir Totschlag) und im Geflingnis begonnen hat zu schreiben. 

Michael Mamitza hat seit 1992 drei Romane vorgelegt, denen eine gewisse Ent
wicklung im Laufe der Zeit nicht abzusprechen ist, die sich aber dennoch im Hand
lungsgertist so aimlich sind, daB es erlaubt ist, sie bier gemeinsam zu behandeln. 

Die Zutaten sind zunachst in allen drei Romanen die gleichen: Die Hauptfigur und 
Ich-Erzahlerin ist immer eine junge Ttirkin der zweiten Generation, eine exotische 
Schbnheit, die mit ihrer Familie schon so lange in Deutschland lebt, daB sie kaum 
mehr tiirkisch spricht; zur Familie gehOren dartiberhinaus regelmaBig eine i.iberaus · 
geliebte Schwester, im Vergleich zur Heldin nattirlich eher blaB; eine unterdrtickte, 
tiberangepaBte Mutter, sowie der Antagonist - ein gehaBter, Erzeuger genannter 
Vater - und ihm zur Seite, in zwei der drei Roinane, seine jtingere und 
heiBbliitigere Ausgabe, ein Sohn, Inkarnation machistischer Virilitat Auf der an
deren Seite erscheint regelmaBig - kaum zu glauben - das alter ego unseres Auto
ren: Der andere, der bessere Mann. Ein junger Deutscher, Dichter, dichtender 
Rattling oder Fotojournalist - und wir batten wirklich nicht damit gerechnet - es ist 
Liebe auf den ersten Blick zwischen Held und Heldin. Die Probleme sind vor
programmiert: Generationskonflikt und Aufeinanderprallen zweier Kulturen, 
gipfelnd in der Auseinandersetzung zwischen Mann und Frau, Vater und Tochter. 

Wenn Ihnen das alles weidlich bekannt vorkommt, so kann ich dem nur zustim
men: Das ist nichts Neues, schon tausendmal gelesen und gesehen . . 
Es sei uns dennoch erlaubt, einen etwas genauereii Blick auf die einzelnen Ro
mane, deren Inhalt und Erzahltechnik zu werfen. 

Der erste Roman mit dem schOnen Titel: "Kismet" stellt die Heldin gleich als 
mehrfache~ Opfer vor. Fatima ist nicht nur eine junge Ttirkin, die unter einem 
iiberaus strengen Vater zu leiden hat. Sie ist auch seit einem tragischen Unfall, ftir 
den nicht zuletzt der Vater verm.twortlich ist, an den Rollstuhl gefesselt, auBerdem 
das Opfer einer Vergewaltigung seitens ihres Bruders. Dartiberhinaus hat die Fami
lie beschlossen, sie in die Ttirkei zurtickzuschicken, weil sie als Behinderte ftir die 
Familie nicht mehr tragbar ist. Wahrhaft schwer geschlagen vom Schicksal ver
bringt Fatima einen groBen Teil ihrer Zeit damit, am Fenster zu sitzen und ihrem 
Traummann zuzusehen, der die Wohnung gegeniiber bewohnt; dieser- wir haben 
es erraten - ist Dichter, von daher sensibel und beobachtet seinerseits gern,e "die 
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kleine Schi:inheit" gegentiber. AuBer intensivem Blickkontakt haben Held und Hel

din bislang nur ein kurzes Telefonat geftihrt, als das Schicksal wieder machtig ein

greift, diesmal in Gestalt eines Hausbrandes, dem Fatima fast zum Opfer fallt. Sie 

kann jedoch in letzter Sekunde gerettet werden und landet auf der Intensivstation 

eines Krankenhauses. Dort nun wendet sich das Blatt ftir Fatima, sie erfillut nicht 

nur, daB sie wieder wird gehen ki:innen, unser Held kommt sie auch besuchen, und 

nach einem kurzen Dialogist beiden klar: "Das ist nicht nur Liebe, das ist das Al

lerhi:ichste, was es an Geftihl geben kann!" Bevor die Geschichte jedoch glticklich 

enden kann, muB Fatima die AblOsung von ihrer Familie wagen; dies gelingt mit 

Hilfe der Beratungsstelle ftir ttirkische Frauen und Madchen, woes zur Aussprache 

zwischen Vater und Tochter kommt: "Ich hasse Dich so abgrundtief", sagt Fatima 

zu ihrem Vater, "Die Deutschen, ihr Kulturkreis, ihre Sitten ..... all das sollte 

schlecht ftir uns sein, und du hast nie eine Gelegenheit ausgela'>Sen, uns am Ken

nenlemen dieser freien Welt ... zu hindem." Der Vater tobt, die Mutter weint und 

Fatima ist mit ihrem Geliebten vereint. 

In diesem Rom<m, wie in den beiden anderen, wi:rd die Geschichte im wesentlichen 

aus der Perspektive der Protagonistin erzahlt, innere Monologe sollen uns einen 

Einblick in das Seelenleben der jungen Frau geben. Dies gelingt nur halb, denn 

Wortwalll und der Ton der Monologe lassen an vielen Stellen Zweifel aufkom

men, ob eine junge Frau wirklich so denken wtirde: "Ich war genau auf meinen 

stiBen, kleinen Po geknallt, als ich vier Tage zuvor bei der Kissenschlacht mit Tina 

aus meinem Bett gefallen war." Unterbrochen wird diese Erzill1lperspektive durch 

Passagen, die in der Er-Form tiber den Heiden berichten; dies erlaubt es den 

Erzahlfaden aufzulockem und den Roman starker voranzutreiben. 

Der zweite Roman " Fatum" (Kommt uns das irgendwie bekannt vor? Kismet, Fa

tum, das Schicksal scheint es dem Autoren in jeder Sprache angetan zu haben; oder 

ist das etwa ein Hinweis auf ein Vorurteil des Autoren hinsichtlich der "orientali

schen Mentalitat"?) ist eine tragische Variante des ersten; die Zutaten sind die glei

chen; diesmal allerdings fehlt ein Bruder. Der Vater ist daftir umso strenger. Die 

Heldin heiBt hier Filiz und der Held ist ein dichtender Haftling, den Filiz im 

Getangnis aufsucht, nachdem sie im Radio einige seiner Gedichte gehi:irt hatte. 

Liebe auf den ersten Blick, sie ist sein Traum aus tausendundeiner Nacht. Doell das 

Schicksal ist gegen die Beiden. Zunachst wiJ:d Filiz bei einem Urlaub in der Ttirkei 

zwangsverlobt, dann scheitet=t der Versuch einer gestellten Lebensreuu·ng der Hel-
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din durch den Heiden, die den Vater, dem Brauch entsprechend, gezwungen hatte, 

Filiz freizugeben. Am Ende schwebt Filiz in Lebensgefahr; und der Held rast mit 

140 Kilometem in der Stunde seinem Ende entgegen. Dem Leser drangt sich am 

SchluB die Frage auf, ob denn dem Autoren die Geschichte abh<mden gekommen 

sei, so abrupt endet der Roman. 

Der dritte Roman schlieBlich ist die vielleicht ausgereifteste Variante des Themas. 

"Feran" unterscheidet sich insofem von seinen Vorgangem, als daB seine Figuren 

nicht ganz so stark typisiert, sondem etwas vielschichtiger angelegt sind. Die Aus

gangskonstellation ist dieselbe wie in den beiden vorangegangenen Romantn. Die 

tiirkische Familie in Deutschland: Vater, Mutter, zwei erwachsene Tochter, zur Ab

wechslung mal wieder ein Sohn, die Verlangerung des Vaters. Anders als in den 

bisherigen Romanen, wo die Tiirkei nur am Rande auftaucht, beginnt dieser mit der 

friihen Kindheit der Hauptfigur irgendwo in Anatolien. Anatolien - das ist: Atmut, 

Staub, primitivste Lebensumstande und die dauemde Bedrohung durch ein auto

riUires Regimes. Deutschland erscheint bier nicht nur als ck'ls Land okonomischer 

Moglichkeiten, sondem auch als das Land der Freiheit. Der Vater, der die Familie 

nach Deutschland holt, hat die Tiirkei nicht nur verlassen, um Geld zu verdienen, 

sondem auch um der Folter zu entgehen. Diese zusatzliche Dimension der poli

tischen Verstrickungen macht aus dem Vater bier nicht nur den Despoten, der er 

innerhalb der Familie ist, sondem auch einen Mann, der sich fiir die Belange ande

rer eingesetzt hat und dafiir bezahlen muB. 

Dennoch bleibt die Handlung banal. Die- mittlerweile bekannte Liebesgeschichte 

spielt sich ab: Diesmal ist der Held ein Fotojoumalist, der auf einer Demonstration 

eine schOne Unbekannte ablichtet und sich natiirlich auf Anhieb in sie verliebt. Er 

findet sie auf der Intensivstation (sic!) eines Krankenhauses wieder, wo sie - Dra

matik mu/3 sein - nach einem Selbstmordversuch, begangen auf Grund einer Aus

einandersetzung mit dem Vater, versucht Bilanz zu ziehen. Eine Beziehung entwik

kelt sich, natiirlich insgeheim, wahrend zur gleichen Zeit die Widersacher des Va

ters versuchen, seine Tochter zu entfiihren, um so an ihn heranzukommen. Bei die

sen Gegenspielem handelt es sich um - es wird mal wieder schwarmnig - "die 

grauen WOlfe, rechte Fundamentalisten, eine Art Geheimdienst"; alles auf einmal. 

Eine Entfiihrung der Tochter gelingt nicht, dafiir heiratet diese heimlich ihren Ge

liebten. Beim Showdown verliett sowohl der Widersacher des Vaters sein Leben 

als auch der Solm, der, um die Ehre der Familie wiederherzustellen, das frischge

traute Paar erschieBen will. 
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Soviel zum Inhalt dieser drei Romane. Ganz allgemein bleibt folgendes anzumer

ken: Dem Autoren ist eine gewisse Kenntnis der tiirkischen Kultur und der Le
bensumsllinde der tiirkiscllen Bevolkerung in Deutschland nicht abzusprechen. 
Vorzuwerfen ist ihm jedoch, daB er eine w:irklich existierende Problematik aus

nutzt, um seine ganz banalen Liebesgeschichten zu dramatisieren. Seine vollkom

men undifferenzierte Darstellung einer "tiirkischen Vaterkultur" sowie einer 
"emanzipierten, freien" deutschen Kultur wird hier in den Dienst von pubert.:'irer 

Wunscherfiilluug gestellt: Die erste Nacht mit einer exotisch-schbnen Jungfrau zu 

verbringen, ist immer noch der Hohepunkt der Romane. Der Autor scheint nicht zu 
bemerken, daB sein Held auf diese Weise unverhofft zum NutznieBer jener auto

ritaren Kultur wird, die doch andererseits so offen von ihm kritisiert wird. 

Desgleichen ist die Stilisierung der jungen ti.irkischen Frauen zum Opfer in emanzi

patotischer Hinsicht mehr als fragwi.irdig. Nicht nur, daB sich die Handlung im 

Zweifelsfall dramatischer SchicksalsschHige - Hausbrande, Intensivstation - bedie
nen muB, um vonmzuschreiten und den Hauptfiguren eine Befreiung zu 

ennoglichen, auch daB die Befreiung in der Vereinigung mit dem alter ego des Au

toren gipfelt, ist im hbchsten MaBe argerlich und befriedigt vielleicht den Autoren, 
jedoch nicht den Leser. 

Interessant sind diese Romane nur in kultursoziologischer Hinsicht, da sie auf eine 
Vereinnalunung des kulturellen Phano~ens der (weiblichen) tiirkischen "Minder
heit" durch die deutsche Ttivialliteratur hindeuten, die tiirkische Frau also als Op
fer in der deutschen "Literatur" gesellschaftsfahig wird. Ob das allerdings 
wiinschenswert ist, bleibt fraglich. 

Fiir aile, die diese Romane dennoch lesen mochten: 

Michael Mamitza: Kismet, 1992, Frankfurt am Main, Fischer Taschenbuch Verlag, 
ISBN 3-596-11053-X 

derselbe: Fatum, 1993, Frankfurt am Main, Fischer Taschenbuch Verlag, ISBN 3-
596-11264-8 

derselbe: Feran, 1993, Frankfurt am Main, Fischer Taschenbuch Verlag, ISBN 3-

596-11553-1 
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Diyalog 97: 231-241 

Vittorio Hosie, "Moral und Politik" 
- Fleischverzicht und Papsttum oder die Apokalypse 

Anton Stengl, Ankara 

1 

Nein, keine Erklarungen oder Erlauterungen zu tausendmal Erklilltem und 

Erlautertem, sondem ein neues, kompletes System der Ethik und der politischen Fi

losofie von ihren normativen Grundlagen bis zur konkreten Anwendung in allen 

Gebieten des politischen Lebens, von der Forderung der Ktinste bis zur allgemei

nen Wehrpflicht- nattirlich in der Prospektive des nachsten Jahrhunderts. 

Gerade in einer Epoche der grauesten Filosofie, die - wie Hosie ganz richtig sagt -

mehr tiber sich selbst nachdenkt, urn sich selbst dreht und nicht mehr sagen kann, 

ob sie noch irgendeinen Sinn hat, hat ein solcher Versuch von vomherein unge

heure Anziehungskraft. 

Hingt man die 1200 Seiten des Buches (erschreckend, wieviel es sind) tatsachlich 

mit dem Vorwort an, bekommt man Angst: Wir Ieben in einer der "grossten ge

schichtlichen Krisen der Menschheit" (22, die Zahlen in Klammem beziehen sich 

nattirlich auf die Buchseiten), in der die Politik nur ihre "wichtigtuerische Hilt1o

sigkeit" (14) zeigen kann, ja in einem Moment "kollektiven Wannsinns" (14)! 

So schlimm kam es mir eigentlich nicht vor. 

Hosie empfiehlt irn Vorwort, sein Buch von hinten anzufimgen, also sich erst ein

mal die Losungen zu Gemtite zu ftihren. Bei einem Krimi tut man es nicht, aber 

schon die hohe Seitenzahl verftihrt dazu, wirklich erst wissen zu wollen, was ei

gentlich bei dem ganzen herauskommt: 

Ftirchterlich! 

Am 27/28.06.96 fand im Goethe-Ins,titut, Ankara, ein Symposium zum Thema "Philoso
phische Ethik und Berufsethiken" statt (in Zusammenarbeit mit der Ttirkischen Philoso
phischen Gesellschaft) . 
Einer der Referenten war Vittorio Hosie. Dies ist ein Anlass zur Rezension seines letzten 
Buches. 
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Abrupte Senkung des Lebensstandm·ds, Verzichtspolitik, Riickg~mg des Fleisch

konsums (1111), zudem zerstOrt die allgemeine Erh6hung des Konsums sowieso 

die Selbstachtung, die wiinschenswerte Hegemonie der USA bis zur Weltregierung 

und Treuhandgebiete in Afrika (1085), weltweites Verbot der Abtreibung, Bedeu

tung des Papsttums als Hiiter der moralischen Werte (auch in Osteuropa sollte sich 

der Katlwlizismus ausbreiten) (1083), Reaktivierung moralischer Werte wie etwa 

der Keuschheit, entl1emmter Kapitalismus (nur okologisch muss er sein), Ende des 

Welfare State (der nur Faulheit fOrdert), ErhOhung der Lebensarbeitszeit (1113) -

und Vollbescha:ftigung ist sowieso kein Segen (1116)! 

Das ist aber der positive Vorschlag von Hem1 Hosie bzw. die einzige Moglichkeit, 

die er fiir das Oberleben der Menschheit sehen kann! 

Entweder wir treten aus moralischem Bewusstsein mit all unserer Energie fiir die 

oben beschrieben Welt der Zukunft ein, oder die Menschheit vergeht, vergliiht, 

geht ein, in einer Serie von kaum vorstellbaren Umweltkatastmphen. 

SchOne Aussichten. 

Da ist es schon interessant, nachzuvetfolgen, wie ein Diskurs, der keineswegs jour

nalistisch oder rein politisch sein will, sondem zu allen geschilderten Massnahmen 

die notwendige, kategorische moralische Basis finden will, zustandekommt. 

2 

Fundamental ist der Ausgangspunkt, das.s die moralischen W ette, die sowohl das 

alltiigliche Leben wie auch die politische Ethik bestimmen, aus einer autonomen 

normativen Sphare abgeleitet werden miissen. Sie folgen nicht deskriptiven Satzen 

(126). Damit ist eine empirische, sich also auf die jeweiligen konkreten oder allge

meinen Interessen und Bediirfnissen berufende Moraltilosofie (gemeint sind die 

unterschiedlichsten Vatianten des Utilitarismus) genauso hinfilllig wie eine der 

moralischen Diskussiun nur die Rahmenbedingungen gebende (das ware die Dis

kursethik von Habetmas). 

In anderen Worten, die Pflicht, moralisch zu sein, ist auch in der grossten Abstrak

tion nie auf subjektive Interessen (individueller, kollektiver, sozialer oder allge

mein menschlicher Art) zuriickzufiihren. Die moralischen Grundwerte stehen daher 

nie zur Diskussion, sie sind kategotisch. 

Wir gehen also zuriick zur althergebrachten Metaphysik, zu Kant und Hegel. Die 

Ara "post-metaphysischen Denkens" (Habermas) ist fiir Hosie schon wieder zu 

Ende. Kaum hat die Filosofie - nach soviel Miihen - mit den Fiissen den Boden 
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bertihrt, wird sie schon wieder auf den Kopf gestellt. 

Ausgangspunkt ist zuerst Kant, dessen historische Bedeutung ausser Frage steht 

und von Hosie auch entsprechend gewtirdigt wird: Mit dem kategorischen Impera

tiv werden die Maximen des eigenen Handelns nicht mehr fremdbestimmt, von 

Konig, Kaiser und Kirche, sondem vom au ton omen, vemunftmassigen W esen 

selbst. Der grosse Fortschritt in Kants The01ie, die Autonomie des Individuums, ist 

zugleich ftir die Nachfolgenden zu Recht die Basis ihrer Kritik gewesen: Die Gene

ralisierbarkeit einer Maxime geht einfach davon aus, dass aile Vemunftwesen sind. 

Ob aber aile diese W esen wirklich dassel be wollen wie ich - das kann ich nicht 

wissen (und das will ich auch nicht, sonst ware es mit meiner Autonomie vorbei). 

Genau da hackt die Theorie von Habermas ein, der die Diskussion der Betroffenen 

(oder potentiell Betroffenen) in seiner Diskursethik vorschHigt und den Kant'schen 

Solipsismus somit tiberwindet. Hosie findet kaum ein gutes Wort zu diesem Kon

zept. 

" ... ware es abwegig, etwa eine politisch Ethik auf der Aggregation der praktischen 

Praferenzen der Burger (oder der Betroffenen) grtinden zu wollen." (164) 

"(Diskursethik) ... sosehr man ihr auch vorwerfen muss, zahlreiche Aspekte des 

Moralischen in irreftihrender Einseitigkeit ausgeblendet hat - bis bin zur absurden 

Aufassung, in der Moral gehe es ausschliesslich urn einen konsensfahigen Aus

gleich faktischer Bedtirfnisse." (173) 

Trotz der fast fanatischen Ablelmung aller naturalistischen und materialistischen 

Moraltheorien ist die f01malistische Sturheit Kants aber auch in diesem Buch nicht 

mehr als ein Ausgangspunkt, so spricht der Vetfasser auch von einem 

'gemassigten' Intentionalismus ala Kant. 

Im Vergleich mit dem Utilitarismus (an dem er sonst kein gutes Haar lasst) werden 

die Grenzen gut sichtbar (154 ff.). Wie Hosie schreibt: " ... die blosse Generalisier

barkeit einer Maxime ist mit den verwerflichsten Inhalten kompatibel und kann 

daher nicht das einzige Kriterium ftir i!u·e Moral sein." (155) 

Teleologische und deontologische Haltungen mtissen sich erganzen, d.h. nonnative 

und valuative Satze sind bedeutend, ftir Hosie sind die valuativen sogar wichtiger, 

also die Rolle der Gtiter und Werte (127). 

Gtiter und Werte sind fundamental in der Ethik (155/56)- auch um in einer Hierar

chie der Werte Ausnalunen zugestehen zu konnen (159, das Beispiel aus Kubricks 

Film 'Dr. Strangelove' ist herrlich, Kants Ethik in diesem Fall bezeiclmet auch 

Hosie als "gemeingefahrlich", auch in Bezug auf den geschichtlichen Wandel der 
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Moralvorstellungen wird ihm "fraglose Naivitiit" (231) vorgeworfen), und urn 

darnit zu einer brauchbaren, praktisch ntitzlichen, politischen Filosofie zu gelangen. 

3 
Also sind wir bei der Gtiter- und Wertlehre angekommen. Historischer Referent ist 

diesmal Hegel. 

Auch diese Werte sind absolut,, weit weg von schnOden menschlichen Interessen, 

reine Metaphysik. 

"Wie schon mehrfach gesagt, ist es nicht moglich, das Sollen aus dem Sein abzu

leiten ... " (241) 

Wie lassen sie sich begrtinden, oder schOner formuliert, warum soli sich das Sein 

urn Sollensforderungen, die nicht von dieser Welt sind, ktimmern? 

"Der theologische Begriff der SchOpfung bietet eine mogliche (ob die einzig 

mogliche, bleibe bier dahingestellt) Antwort auf die Frage, warum das Sein den 

Forderungen der idealen Sphare partiell entgegenkommen kann: weil es narnlich 

von ihr prinzipiiert ware." (205) 

" .. allein diese Fahigkeit (narnich von sich selbst Abstand zu nehmen) kann ... das 

Wunder verstiindlich machen, warum das Moralische, das einer anderen Ordnung 

angehOrt als der realen, schliesslich auch in der Welt des Stoffes Fuss fassen konn

te." (349) 

Moralische Werte sind also in einer iftealen Welt angesiedelt. Der Weltgeist 

schwebt wieder, und mit ihm auch Engel ("Sowenig mir ein stringenter apriori

scher Beweis bekannt ist, der die Moglichkeit leibloser Vemunftwesen aus

schliesst, ... " (212)) und Seelenwanderung ist selbstverstiindlich auch moglich ("Es 

ist nicht logisch widersprtichlich, eine :~ontinuitiit des eigenen lchs trotz W echsel 

des Leibes anzunehmen." (297)). 

Das ethische Grundgebaude wird zm Glaubensfrage. Die 'ideale Welt' kann ich ak

zeptieren - oder auch nicht. Einen zwingenden Grund von ihr richtige Verhaltens

muster bzw. eine politische Ethik abzuleiten, gibt es nicht. Die darauf anschliessen

den Kapitel, die versuchen, konkrete Stellungnahmen zu den politischen Proble

men auf dieser Grundlage zu geben, ftihren zu einer sehr einfachen Frage (wie sich 

spater im Text noch herausstel1en wird), namlich: 1st fiir die praktischen Konse

quenzen, die Hosie darstellt, eine Metaphysik tiberhaupt notig? Dass '1eder Ver

such einer naturalistischen Begrtindung der Ethik zum Scheitern vermteilt ist" 
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(284), ergibt sich aus seinem Buch keinesfalls. 

Bei idealistischen Auffassungen dieser Art muss es natiirlich nicht nur das 'Gute', 

sondem auch das 'Bose' geben. Warum hatte sich auch sonst das moralisch Gute 

nicht schon Hingst auf Erden durchgesetzt? 

" ... und der moralische Fortschritt ist zweitens immer auch Fortschritt hinsichtlich 

der Moglichkeit des Bosen." (237) 

Gut und Bose sind untrennbar verbunden. 

Und wer ist iibtigens der schlimmste Feind? " ... der Antiuniversalismus, die furcht

barste Form des Bosen, ... " (236), " ... die Antiuniversalisten von Nietzsche an ... " 

(235). Als Kollegenkritik etwas sehr hart. 

Aber Hosie selbst hat seine Schwietigkeiten mit der Zweiten Welt: 

"In der Tat sind alle Begriffe (also auch deskriptive, nicht nur normative) Idealisie

rungen der empirischen Wirklichkeit; und es bleibt unverstlindlich, wie legitime 

Idealisierungen von illegitimen unterschieden werden sollen, wenu es uicht eine ei

geue ideale Welt gibt." (307/8) 

Da sehe ich aber einen Widerspruch. Denn wenn tatsachlich aile Begriffe auf diese 

Weise eutstanden sind, so ist auch der Begriff 'Ideale Welt' ein Produkt der realen 

Wirklichkeit und damit hinfallig. Eine Seite weiter: 

"Der Mensch mag sich seine Gotter geschaffen haben; aber in diesem 

Schbpfungsakt manifestiert sich eiue dumpfe Anerkennung jener idealen Wdt. <
1
iP 

nicht seine Schbpfung ist." (309) 

Als Kritik an Feuerbach viel zu schwach. 

4 

Die Giiter- und Wertlehre ist nun der springende Punkt. Allerdings sind zu diesem 

Problem oft "nur intuitive Annaherungen"(163) moglich 

Wir miissen uns in die andere Welt begeben. Die dieseitige hat aber eine Grund

tichtung ihrer Entwicklung: 

" ... die Seinsgeschichte ist ... auch die Geschichte der Realisierung von Werten auf 

der Welt ... etwas ist werthafter u.a. aufgrund seiner grosseren Komplexitlit..." (206) 

Hier werden Pflanzen, Tieren, Dingen mit einer willktirlichen Formel (Komple

xitlit) W erte unterstellt. 

"Der Vetwandschaftsgrad zum Menschen schliesslich besagt gar uichts: Delphine 

haben etwa wegen der Komplexitlit ihrer Lei?tungen, z.b. wegeu der Differen-
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ziertheit ihrer Kommunikationsfotmen und ihrer lntelligenz, einen hoheren inttin

sischen Wert als viele unserer direkten Vorfal1ren ... " (356). 

Das kann nicht iiberzeugen. 

"Der Mensch und der Staat haben schon vor jeder konkreten Ausgestaltung einen 

intrinsischen Wert; durch ihr Erscheinen wird die Welt zunachst einmal werthaf

ter..." (206) 

Dazu Punkt 6 und 7. 

5 

Die geforderte Praxisnahe muss natiirlich zu einer Verwasserung des bisherigen 

Systems fiihren, das bisher, ohne stichhaltig zu sein, allem Existierenden metaphy

sische W erte zuordnet. 

Die Bedeutung des Empirischen wird klar definiert: 

"Die Folgen einer Handlungsweise sind nun ebenso auf empitischem W ege heraus

zufinden wie die Mittel, d.h. die V oraussetzungen fiir ein Ziel." Und we iter " ... sie 

verandert die ethische Gesamtsituation grundsatzlich gegeniiber dem Modell 

Kants, der .. , noch davon ausgehen konnte, der gesunde Menschenverstand reiche 

bin, um unsere Pflichten zu erfassen."(168) 

Daher auch die Iangen Kapitel tiber die Biologie und - sehr interessant zu lesen und 

vielleicht der gelungenste Teil des Buche~ - zur Psychologie. Dieser Teil fiihrt zt:r 

Entscheidungs- und Spieltheorie auf der Basis universalistischer Ethik, Erkennung 

der richtigen Werte und Erforschung der Mittel und der Nebenfolgen (199). "!dea

ler und nicht-idealer Teil der Ethik" (175) werden miteinander kombiniert, so dass 

auch die Devise 'Der Zweck heiligt die Mittel' zum Zuge kommen kann (178 ff.) 

Es fehlt noch eine wichtige Einschrankung, namlich der moralische Evolutionis

mus (231), es gibt Fortschritt wie auch Riickschritt in der Ethik. Von Kant bleibt 

bei dieser extremen Relativierung wirklich kaum noch etwas iibrig. Beispielsweise 

ist die Zulassung der Polygynie (Vielweiberei) durch Mohannned moralisch nicht 

vertt·etbar, aber es war immerhin schon eine Einschrankung gegeben (234). Auch 

wer mit keiner Alternative zu einer besseren Ethik vertraut sein kann (235), dem ist 

nichts vorzuwerfen. 

Zusannnenfassung: Der Kantsche Universalismus wit·d enmm reduziert, d.h. un

mittelbar von der historischen, sozialen und kulturellen bzw. politischen Analyse 
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(die letztendlich empirisch ist) abhangig gemacht. Es kommt nun darauf an, die je

weils gtiltigen metaphysischen Werte zu 'entdecken'. 

6 

Der Wett des Lebens ist klar. Wenn man tot ist, bleibt manes auch. 

"Aber wiewohl d:'ls Leben das grundlegende Gut ist, ist es doch nicht das hOchste." 

(360) 

Der Opfersinn fiir die Gemeinschaft ist ihm tibergeordnet: 

"J a, gerade deshalb ist der Mensch bereit, sich fiir die soziale Ordnung zu opfern, 

weil er in ihr etwas sieht, das jene Eigenschaft annahernd eneichen kann, die ilun 

versagt ist: Unsterblichkeit." (346) 

" ... denn es ist stets der einzelne, der jene Heiligkeit der sozialen Ordnung aner

kennt und sich ihr opfert." (347) 

Das Opfer kann vielleicht reibungsloser von statten gehen, d:'l Gltick weder in der 

katholischen Jammertal-Vorstellung noch im btirgerlichen Rationalismus etwas zu 

suchen hat. 

"Die kommunikative Kultur der Wale ist von bewundernswerter Anmut und der 

Verdacht nicht inational, diese intelligenten Meeressauger seien glticklicher als 

Menschen." (286) 

Sich nach Gluck zu sehnen, gliicklich sein zu wollen, ist eh zwecklos (z.b. 142), 

ausser man ist ein W al. Hier tritt mit Vehemenz die katholische Verachtung fiir die 

Freuden des Lebens zum Vorschein, die sich dann weiter kundtut mit der Bewun

derung fiir die Askese ("Askese und Kontemplation, aus deren Verbindung der 

Geist schaumt" (366), man beachte die Wortwahl!), die Verdanunung der Nackt

heit ("meiner geistigen Bestimmung nicht angemessene Nattirlichkeit (etwa mei

ner Nacktheit)" (370)) und selbstversllindlich der "Vollerei" und der "Wollust" 

(381). Der innigen Verbindung zur katholischen Kirche ist der letzte Absatz meines 

Textes gewidmet. 

7 

Bevor sich die politischen Folgen Hosie's Metaphysik eroffnen, sind 767 Seiten 

vergangen. Der Au tor setzt dem neuen Absclmitt folgende W orte voran: 

"Der Leser, der bis hierher gefolgt ist, wird ermtidet sein. Der Verfasser ist es nicht 

minder. ... bedrtickt ;hn [dem Verfasser] die Dberzeugung der praktischen Vergeb-
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lichkeit aller seiner Anstrengungen, selbst wenn sie theoi-etisch gliicken sollten." 

(768) 

Der Autor selbst ist dem pessimistischen Charakter seines Buches ausgesetzt. 

Staat als intrinsischen Wert zu sehen ist problematisch. Wie wird tiberhaupt der Be

griff 'Staat' von Hosie definiert? Eine sehr tibenaschende Definition: 

"Der Wett des Staates leitet sich nicht allein aus den Ideen der Gerechtigkeit und 

Freiheit ab, die er nur manchmal - nicht immer - verwirklicht... sein Wert ergibt 

sich schon aus der Idee des Friedens." (771) 

Dieses Konzept wird an mehreren Stellen wiederholt: Der Staat als Friedensstifter -

das menschliche Leben als moralischer Wert, und der Staat sorgt dafiir, dass die 

Menschen sich nicht gegenseitig umbringen. Daraus ergibt sich sein hOherer mora

lischer Wert. Das Natunecht (bzw. 'Vernunftrecht'), das die politische Filosofie als 

Grundlage annimmt, kennt prinzipiell nicht einmal ein Widerstandsrecht gegentiber 

dem Staat (780), er hat ein heiliges Wesen. 

Hier arbeitet Hosie mit einer absolut falschen Staatsidee. Jede Horde umherschwei

fender Steinzeitrnenschen hat das Kriterium der Zusarnmenarbeit und Solidaritlit, 

der gegenseitigen Hilfe und des gegenseitigen Schutzes wie auch der friedlichen 

Beilegung intemer Zwistigkeiten besser erfiillen konnen wie der modemste Staat. 

Man kann beim besten Willen nicht das Prinzip der Macht und Gewalt von Men

schen tiber andere Menschen bei der Staatsdefinition vergessen. Dass der bundes

deutsche Staat als 'Sozialstaat' nicht nur .. nimmt, sondem auch etwas gibt, ist Pro

dukt einer Entwicklung, die historisch rezent (Bismarck) und nur im kleinsten Teil 

der Welt verwirklicht ist. Wa'> haben denn Staaten wie Ruanda (der an anderer 

Stelle von Hosie zitiert wird) zur intemen Ftiedensstiftung, etc. untemommen? 

Da durch eine verkehrte Staatsdefinition der Staat an sich 'gut' ist, und nicht eine 

institutionalisierte Form der Gewalt tiber die Mehrheit (unabhangig davon, ob er 

Konsens findet oder nicht), sind die Konsequenzen fiir eine politische Ethik - ein

fach daneben. Denn die eben genannte Definition ist zuerst einmal fiir aile Staats

fOtmen giiltig, egal wie ihre Politik zu beurteilen ist. 

Ftir Ruanda wird eine stabile Monarchie gewtinscht (963), fiir die Diktatur in 

Stidkorea ist Hosie voller Lob (964). 

" ... dass das moralisch-politische Bewusstsein ebenso wie die institutionelle Rea

litlit der gegenwattigen Welt keineswegs untiberbietbar sind. Wohl aber spricht viel 
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fiir die Ansicht, dass in beiden etwas ist, was in einem bestimmten Sinn des W ortes 

tatsachlich uniiberbietbar ist, und dass dieses Etwas der moralische Universalism us 

und seine institutionelle Auspragung als Rechtsstaat sind." (237) 

Hier werden jetzt das 'Modell Deutschland' und die arnerikanische Demokratie 

(denn letztendlich spricht er davon) verabsolutiert . Als unmitelbare Konsequenz 
pladiert Hosle offen ftir eine arnerikanische Welthegemonie (1079) bis zur- abso

lut unwahrscheinlichen - Einrichtung einer 'Weltregierung' (an der er selbst auch 

nicht so recht glaubt). So propagiert er auch Treuhandgebiete in Afrika und in Bir
ma (1084, 1098, 1099). 

1st denn nie die Idee gekommen, dass die meisten dieser Staaten de facto 'Treu

handstaaten' sind? Wenner lokalen Eliten in der '3.Welt' die Hauptschuld fiir die 

Misere gibt- woher karnen diese Eliten? Wurden nicht Idi Amin, Bokassa, Mobuto 

und andere Menschenfresser von den ehemaligen Kolonialmachten eingesetzt? Hat 

nicht die demokratische USA Diktaturen wie Thieu in Vietnam und Pinochet in 

Chile 'treuhanderisch' eingesetzt? 

8 

Es gibt keine sozio-okonomischen Systeme fiir Hosie. Die Wirtschaft, die kann ja 

nur die kapitalistische sein. Hosie gebraucht erfreulicherweise nie den ideologi

schen Be griff der 'Freien Marktwittschaft', sondern den wissenschaftlichen: Kapi

talismus. Dieser hat seine Uberlegenheit bewiesen. Tatsachlich? 

Warum befinden wir uns denn laut Hosie in einer so schrecklichen Krise? 1st die 

Technik daran schuld? Bose Technik? Oder geht es nicht um die Anwendung neuer 

Technologien in einem prazisen sozio-okonomischen Kontext? Die Umweltbelas

tung ist so schwierig kontrollierbar, weil die Wirtschaft- die umweltschadlich um

weltzerstorende Artikel produziert - in Privathand und rein nach den aktuellen 

Markterfordemissen (und ganz bestimmt nicht fiir "kommende Generationen") pro

duziert. 

Welche Schuld trifft den Konsumenten an der Einfiihrung der Atomenergie, als da

mals der Erdolpreis stieg? 

Aile konnen von der kapitalistischen Wirtschaft profitieren, "wenn der Gewinn 

entsprechend verteilt ist" (865). 

Nein, denn dadurch andert sich nichts. Gewinnausschiittung fiir Arbeiter und An-
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gestellte ist nur ein Zusatz zum normalen Lolm. W eder die Machtstrukturen noch 

die Marktorientierung werden dadurch in Frage gestellt. 

Eine tatsachlich filosofische Begriindung fiir den Weiterbestand des Kapitalismus 

wird nicht gegeben, da Hosie einfach annimmt - bei dem insgesamt absolut affer

mativen Charakter seines Denkens kein· Wunder- es gibt sowieso keine Altemative 

zu ibm. Das ist fiir eine politische Ethik zu wenig. 

Aus dem Beibehalt der bestehenden Wirtschaftsordnung ergibt sich auch, dass die 

Konsumenten sich einschranken miissen, die Arbeiter und Angestellten: ErHiutert 

im Kapitel "Umweltpolitik": 

Da geht es um die Abschaffung der Kilometerpauschale und die Begrenzung des 

Fleischkonsums (1111), usw. 

Dbrigens ist auch nicht klar, warum Hosie absolut vom kommenden Weltuntergang 

iiberzeugt ist: Millenium! Es gibt weder eine wissenschaftlich-okologische noch 

eine filosotische Erklarung dazu! 

9 

Was sich durch das gesamte Buell zieht, ist ein sehr banaler Antikommunismus 

(keine Klitik am Kommunismus, das ware etwas vollkmmnen anderes) und - sozu

sagen der 'schwarze' Faden des Buches- eine masslose Begeisterung fiir die katho

lische Religion. 

"Das ReligiOse ... ist ein sehr weiter Be griff: Aile Legitimations- und Weltdeutungs

versuche zahlen dazu, die Herausarbeitung grundlegender theoretischer Katego

riensysteme ... " (342) 

Diese Definition ist einfach lachhaft. Jede Filosofie ist damit 'Religion'. Auch kein 

Theologe ware damit einverstanden. 

Aber der Katholizismus hat etwas Besonderes an sich, das ibn von allen anderen 

unterscheidet: Liebe! (239, 370, etc.) 

Ich staune. Die modeme Filosofie hat sich in einem Kampf auf Leben und Tod ge

gen die katholische Kirche durchgesetzt (ich etinnere nur an Giordano Bruno, der 

wegen seiner 'ketzerischen' Behauptungen auf dem Campo de' Fimi in Rom !eben

dig verbrannt wurde) - und dann wird derselben Kirche von einem Filosofen 
'Liebe' als hbchster Wert zugesprochen. 

Gregorovius schrieb in seiner 'Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter', die katho

lische Kirche sei in den Katakomben entstanden und habe nie diesen Modergeruch 

verloreu. Richtig! 
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Ein Schlusswort? Das Buch ist enttauschend. 

Nach einem so Iangen, komplexen und enorm vielseitigen Diskurs, der von der Fi

losofiegeschichte bis zur Sozialpsychologie, von Zivil- und Su·afi·echtsdiskussionen 

bis zum Problem der offentlichen Forderung der Kunst reicht, ist das eigentliche 

Ergebnis kiimmerlich. Kant und HegellOsen sich auf in der Notwendigkeit branch

bare Werte zu detinieren. Gerade in der politischen Filosofie sind diese Werte aber 

falsch oder willkiirlich definiert: Namlich beim Staat und bei der Wirtschait 

Hosle hat empfohlen, das Buch von hinten zu lesen. Es scheint, als hatte er es auch 

von hinten geschrieben - in anderen W Otten, als ein Versuch der Rechtfertigung 

seines ultrakonservativen Gedankenguts. 

Das Buch endet auf Seite 1136 mit den Worten: 

"Es ist das Wissen um dieses Prinzip, das den Menschen vor einer existenziellen 

Verwundbarkeit <lurch Naturgewalten und seinesgleichen bewahrt- diese konnen 

ihn nur Wten, nicht mehr; an die hohere Sphare, an der der Mensch teilhat, reichen 

sie nicht. Die Hoffnung aber darf der Mensch haben, dass dieses Prinzip, .. in allen 

Wirren des 21. Jahrhunderts seine Stimme nicht verstummen lassen wird - damit 

aber auch nk:ht den Menschen ausloschen wird als das einzige bekannte W esen, 

das diese Stimme vemehmen kann. Ob diese Hoffnung erfiillt werden wird, dies 

freilich weiss nur Gott." 

Die Quintessenz einer angeblichen "Politischen Philosophie" des nachsten Jalu·lmn

detts! 
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Diyalog 97:243-245 

Kiygi, Osman Naz1m: Wirtschaftsworterbuch. 

Hrsg. vom Zentrum fUr Tiirkeistudien, Institut an der Umversitat GH Essen. 
Band I: Tiirkisch-Deutsch. Band II: Deutsch - Tiirkiscb. Miinchen: Vaiden 

1995 

Joachim Braun 

Das Zentrum ftir Tiirkeistudien in Essen, wohl die riihrigste Institution in Deutsch

land, die sich wissenschaftlich mit der Tiirkeiund den tiirkisch-deutschen Bezie

hungen beschaftigt, hat mit der Herausgabe des zweibandigen Wirt
schaftsworterbuch von Osman Nazun Ktygt (Bdl: Tiirkisch-Deutsch; Bd2: 
Deutsch-Tiirkisch) erneut seine Produktivitat und einen guten Riecher ftir dringlich 

zu schlieBende Lucken bewiesen; sind doch die bereits vorliegenden wirtschafts

sprachlichen Worterbiicher schon etwas graumeliert und bedienen obendrein nur 

Teilaspekte des groBen Fachwortschatzes Wirtschaft. Der Verfasser spticht denn 

gar von "Neuland", das er betreten babe. Tatsachlich gibt es bisher kein Werk, das 

den Anspruch des vorliegenden Worterbuchs einlOste, namlich den Bedarf all der

jenigen abzudecken, "die im standigen Dialog zwischen beiden Landern auf eine 

aktuelle Gegeniiberstellung beider Sprachen angewiesen sind" (Vorwort Bdl). 

Das neue Wirtschaftsworterbuch scheint mit seinen 35 000 Stichwortern aus den 

verschiedensten wirtschaftlichen Sachgebieten vom AuBenhandel bis zum Zollwe

sen und wirtschaftsnahen politischen oder technischen Sachgebieten dieser immen

sen Anforderung zu geniigen. Ein erster Blick ins Werk zeigt auch, daB die 

Stichworter mit grammatischen Angaben und vielen Verweisen auf ihre typischen 

stehenden Wendungen (z.B. "einen Scheck einlosen") aufgenommen wurden. Das 

Werk ist bedienerfreundlich gestaltet. So weit, so gut. 

Ein zweiter Blick ins Werk offenbart allerdings einige Unausgegorenheiten. So 

sind die Aufnahmekritetien fiir die Lemmata nicht ganz nachvollziehbar. Es finden 

sich Lehrerin und Ruhe- Begriffe mit nicht besonders engem Verhilltnis zur Welt 

des Mammons. Aber viele Stichwo"rter, die ganz eindeutig zum Sachgebiet Wirt
schaft zahlen, sucht man vergebens: so etwa timar und zakat im Band 1, oder im 2. 

Band Proletariat, Kameralismus und Merkantilismus, also zentrale Begriffe der 
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Wirtschaftsgeschichte - wolll eine Folge des einseitigen Textkorpus, aus dem die 

Lenunat.:'l gewonnen wurden oder Folge einer im Gegensatz zur AbsichtserkHirung 

docfl begrenzten Zielgruppe. 

F&E(!) ist eine der wenigen als Stich wort aufgenonunenen Abkiirzungen, was nun 

schon etwas argerlicher ist. Manche Abkiirzungen findet man, wenn man ihre 

Langfonn kennt, dort angegeben; aber wer kennt schon die Langfonn einer 

Abkiirzung, die er nachschlagen will? Viele in der Wirtschaftssprache iiblichen 

Abkiirzungen wie p.a. finden sich gar nicht (auch nicht in Langform). 

Ob man auch gangige umgangssprachliche Ausdriicke (Zaster, blechen) hatte auf

nehmen sollen, dariiber laBt sich streiten; Sprachlehrende und -lemende wiirden 

wohl dafiir pladieren. Auch bier scheint sich anzudeuten, daB der Autor besonders 

seine Berufskollegen, die Obersetzerlnnen, als Zielgruppe im Blick hatte. 

Oberhaupt iiberwiegt das gehobene Sprachniveau: Unter den stehenden Verbver

bindungen zu Interesse ist bekunden, nicht aber zeigen zu finden. DaB jiingste 

Wortbildungen wie outsourcing oder Multimedia fehlen, wird man dagegen kaum 

veriibeln diirfen. Auch Worterbuchautoren wollen eimnal fertig werden. 

Der Verfasser hat es fiir sinnvoll gehalten, auch granunatische Hinweise zu den 

Stichwortem zu geben, wolll aus der richtigen Oberlegung, daB jemandem, der ei

nen Text verfassen will, mit der bloBen Angabe des zielsprachlichen Pendants al

lein nicht geholfen ist. Es finden sich Genushinweise, die Unterscheidung von Ad

jektiv und Adverb und der Hinweis, ob ei!l Verb reflexiv, transitiv oder intransitiv 

ist (bewerben ist als transitiv angegeben!). Vielleicht waren auch Hinweise zur Plu

ralbildung hilfreich gewesen; zumindest dort, wo alltagssprachliche (Rat: -/Rate) 

oder fachsprachliche Differenzierungen gegeben sind (Lager: Lager/Lager). 

Mit cler Differenzierung von Becleutungen ist m.E. cler groBte Mangel des Nach

schlagewerks verbunden. Zwar wurde in den Benutzerhinweisen angekiindigt, daB 

die verschiedenen Bedeutungen von Homonymen durch Zuordnungshinweise 

kenntlich gemacht wiirden, aber dieses Prinzip wurde Ieider nur unzureichend 

durchgefiilut. Bei manchen Stichworten wurden die verschiedenen Bedeutungen 

durch Kontexthinweise unterschieden (beispielsweise die preisliche oder erbrech

tliche Bedeutung von Nachlaj3), teilweise wurde auf unterschiedliche Bedeutungen 

nur durch Numerierung verwiesen ohne inhaltliche Hinweise zu geben, so daB man 

gezwungen ist, das Stichwort im komplementaren Band auf seine Bedeutung ge

genzupriifen oder, falls gegeben, aus clem Kontext der angegebenen Wortverbin-
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dungen zu erschlieBen. Und teilweise wurden unterschiedliche Bedeutungen nur 

durch Semikolon getrennt und dadurch der Eindruck erweckt, es handele sich urn 

Synonyma (z.B. bei Einsatz). SchlieBlich fehlen bisweilen wichtige Bedeutungsan

gaben, z.B. zu Anlage die Bedeutung von Be(fiigung zu einem Schreiben. Hier be

steht m.E. Dberarbeitungsbedarf. 

Die immense Arbeitsleistung, die Nazun Ktygt offenbar weitgehend allein 

bewilltigt hat, notigt Respekt ab. Und es dtirfte auch angesichts der dringlich zu 

schlieBenden Angebotslticke eine richtige Entscheidung gewesen sein, das Werk 

trotz mancher Kinderkrankheiten auf den Markt zu bring en. Mit Vorsicht genossen, 

wird das Wirtschaftsworterbuch in den meisten Hillen, in denen man es zu Rate 

zieht, eine groBe Hilfe sein. 
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