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Vorwort  

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

im Rahmen der Zusammenstellung unserer germanistischen Zeitschrift liegt es uns am Herzen, 

mannigfaltige Themenbereiche germanistischer Forschung zu erfassen, und daher ist das 

vorliegende Heft linguistisch fokussiert, wobei in vielen Beitrªgen Interdisziplinaritªt in Bezug 

auf Geschichte, Soziologie und Marketing festzustellen ist. Im Mittelpunkt dieses Heftes steht 

die unbegrenzbare Macht der Sprache. Hiermit danken wir allen AutorInnen, welche mit ihren 

Beitrªgen zur Bereicherung der gegenwªrtigen germanistischen Forschung wesentlich 

beitragen. 

 

Konrad Paul Liessmann (Wien) macht sich in seinem polemischen Vortrag Gedanken ¿ber 

die Macht der Sprache im Rahmen der gegenwªrtigen Bildungsreform und bezieht den 

Euphemismus als rhetorische Figur der Reformkommunikation mit ein. Der Autor untersucht 

eingehend sprachgeschichtlich den Begriff ĂReformñ und landet bei der Erlªuterung von der 

heutigen Sprache der Universitªtsreform, welche durch Anglizismen geprªgt ist. Der Autor 

analysiert das Umdenken der universitªren Bildung, konzentriert sich auf die Kompetenzen, 

sowie die Unternehmensorientierung in Bezug auf die Verwaltung von Universitªten. Im 

Weiteren fragt sich der Autor, wie die wissenschaftlichen Forschungsleistungen zu evaluieren 

sind und auf welche Art und Weise sie einem internationalen Vergleich Rechnung zu tragen 

haben. Der Autor polemisiert ¿ber die Wissenschaftlichkeit moderner Studiengªnge und 

begr¿ndet den euphemistischen Klang der Begriffe ĂEliteñ und ĂExzellenzñ im Rahmen der 

Universitªtsreform. Schlussfolgernd erklªrt der Autor die Macht der Modernisierungsrhetorik 

der Gegenwart, welche einen eklatanten Niederschlag in der Universitªtsreform findet. 

 

Juraj Doln²k  (Bratislava) unternimmt einen eingehenden Diskurs ¿ber die gegenseitige 

Beeinflussung von Kultur, Sprache und Gewalt. In Bezug auf die Darlegung der Gewalt kehrt er 

zu psychologischen Ursachen der Gewalt an sich zur¿ck. Er unterscheidet zwischen psychischer 

und physischer Gewalt und ihre Prªsenz zeigt er in primªrer nat¿rlicher Ordnung (auf die Natur 

zur¿ckgehend) und in sekundªrer nat¿rlicher Ordnung (von Kultur und Gesellschaft geprªgt). 

Im Rahmen der Interpretation von Gewalt kommt er zum Schluss, dass der Mensch auf die 

Interpretation der Welt eingestellt ist und aufgrund der Verletzung der nat¿rlichen Ordnung 

wird Gewalt ausge¿bt. Mit Hilfe von diversen philosophischen Richtungen erlªutert der Autor 

verschiedene Gewaltformen in der Kultur und im Zusammenhang mit der Kulturkritik 

formuliert er das Postulat, dass man gemªÇ der nat¿rlichen Ordnung handeln sollte, um die 

Gewalt zu vermeiden. Im Verhªltnis der sprachlichen Ordnung und Gewalt untersucht der 

Autor die gegenseitige  Interaktion der grammatischen GesetzmªÇigkeiten, ihrer Verletzung 

und zusammenhªngender Gewalt. Die Gewalt in der sozialen Interaktion kommt bei der 

Willenskonfrontation ihrer Akteure zum Vorschein, und zwar dann, wenn das Gleichgewicht 

zwischen Akkommodation und Assimilation eintritt. 

 

Lenka VaŔkov§ (Ostrava) beschªftigt sich in ihrem Artikel mit der sprachlichen Macht von 

Medien und stellt verschiedene Emotionalisierungsmittel in Bezug auf die Leser fest. Sie 

vergleicht ausgewªhlte Artikel ¿ber Zika-Virus in den Onlineversionen der S¿ddeutschen 

Zeitung, der Zeit und der Bildzeitung, wodurch sie eine ausgewogene Gegen¿berstellung 

erzielt. 
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Martin Mostyn (Ostrava) konzentriert sich auf das Verhªltnis von Sprache und Gewalt, die 

an sich selbst ausge¿bt wird. Das Untersuchungskorpus bilden tschechische und deutsche 

Online-Diskussionsforen, aufgrund deren untersucht wird, welche sprachlichen Mittel bei der 

Beschreibung der jeweiligen psychischen Stºrung und der damit verbundenen 

Verhaltensweisen festzustellen sind. 

Marta Wimmer (PoznaŒ) spricht das Thema der Stigmatisierung im Roman ĂSchwarzer 

Peterñ (2000) von Peter Henisch an. Der Artikel untersucht die Mºglichkeiten der 

Narrativisierung verbaler Gewalt und richtet seine Aufmerksamkeit auf die Wirkungsmacht der 

verletzenden Wºrter sowie die Verfestigung von Rassenstereotypen. 

Orsolya L®n§rt (Budapest) nimmt die Sprachverwendung in der ungarndeutschen Literatur 

nach dem II. Weltkrieg ins Visier. Das Schreiben an sich wird bei den untersuchten 

Schriftstellern als Dienst an der Volksgruppe mit pªdagogischer Intention aufgefasst. 

Jana Laukov§ (Bansk§ Bystrica) befasst sich mit der Rolle des Translators als ĂMediatorsñ 

zwischen gewaltlosen Welten und Kulturen. Aus ihrer Sicht spielt zwecks einer gelungenen 

Translation das Handhaben der interkulturellen Kompetenz die wichtigste Rolle. 

Oksana Khrystenko (Innsbruck) widmet sich den stereotypen Vorstellungen deutscher 

Jugendlicher in Bezug auf die Geschlechtsasymmetrie, welche als Resultat der 

Ungleichverteilung von Geschlechtsrollen aufgefasst wird. Mit Hilfe eines Experiments kam sie 

zum Ergebnis, dass die Wortbedeutung als verªnderbares Menschenwerk offen zu legen, und 

die Konstruktion von Weltansichten im Wort lernen und zu lehren. 

Silvia Gajdoġov§ (Nitra) untersucht den Begriff der Interpiktoralitªt und die 

Verwandtschafts- und Beziehungsverhªltnissen der Bilder und ihrer visuellen Darstellung in der 

modernen Printwerbung. Neben der Malerei betrifft die Interpiktoralitªtsforschung auch den 

Film, Fotografie sowie andere k¿nstlerische Bereiche. Die Autorin kommt zum Schluss, dass 

interpiktoriale Bez¿ge oft modifiziert werden und in einem neuen Kontext erscheinen. 

Boris Blahak (Regensburg/Pilsen) kehrt in die Zeiten der nazistischen Propaganda zur¿ck 

und hebt die Macht einer ¦bersetzung als Verschªrfung im translatologischen Prozess hervor. 

Elena Pavlova (Greifswald) untersucht  in ihrem Beitrag funktionalisierte Kºrperbilder von 

Frauen in Zeiten des Nationalsozialismus, in denen die Frauenbilder als sichtbare Verkºrperung 

des Imaginªren der Nation vorkommen. Die Autorin macht an vielen Beispielen die 

unterschiedlichen Frauendarstellungen und den Bezug zur Gewalt im NS-Regime sichtbar. 

 

 

Erv²n Weiss 
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Die Sprache der Bildungsreform. ¦ber die Gewalt des 

Euphemismus 
 

Abschlussvortrag der Tagung ĂGewalt und Spracheñ des Verbandes der Deutschlehrer 

und Germanisten der Slowakei (SUNG), gehalten am 2. Juli 2016 an der 

Philosophischen Fakultªt der Comenius-Universitªt Bratislava 
 

Konrad Paul Liessmann 
 

 

Der Euphemismus ist eine rhetorische Figur, mit der man unangenehme Sachverhalten 

schonend und beschºnigend darstellen will. Der Euphemismus kann aber auch zum Ausdruck 

einer sprachlichen Gewalt werden, wenn damit Formen der Verschleierung und Immunisierung 

einhergehen, die jede kritische Auseinandersetzung nicht nur erschweren, sondern nahezu 

unmºglich machen. Liegt die Absicht des Euphemismus darin, etwas als gut darzustellen, hat 

man es schwer, dieses Gute zu kritisieren, ohne in den Verdacht zu geraten, selbst bºse zu sein. 

Im Kontext moderner Bildungsreformen ist der Euphemismus zu einer universellen Strategie 

geworden, die es ¿berhaupt erst erlaubt, bestimmte Dinge, die ansonsten am Einspruch der 

Vernunft oder der Erfahrung scheitern m¿ssten, dennoch durchzusetzen. Begriffe wie 

Kompetenz, Inklusion, Individualisierung, Evaluation, Effizienz, Praxisorientierung, Exzellenz 

oder Internationalisierung gehºren zu diesen Euphemismen, die im Folgenden einer 

exemplarischen Betrachtung unterzogen werden sollen. 

 

 

Unternehmensideologie  
 

  

Die Sprache der Universitªtsreform, und dies ist ihr erstes Signum, unterscheidet sich nicht von 

der Phraseologie anderer Reformprojekte. Sie gehorcht, affirmativ und nachahmend, den 

Wendungen und Terminologien, die ¿berall im Schwange sind, wo modernisiert, privatisiert 

und globalisiert wird. Es ist die Sprache im ĂZeitalter von Coaching, Controlling und 

Monitoringñ (vgl. Kastberger 2006). Universitªten reformieren sich, indem sie sich, wenigstens 

in Sprache, Gestus und Habitus, zu Unternehmen transformieren. Traditionsbelastete  mter und 

Funktionen werden verabschiedet, F¿hrungskrªfte und Abteilungen treten anstelle von 

Professoren und Instituten, Aufsichtsrªte kontrollieren das Unternehmen Universitªt, die 

Dienstleistungseinrichtungen f¿r Controlling, Finanzwesen, Qualitªtssicherung und Corporate 

Design blªhen sich auf, die Career-Centers, in deren Schatten sich die Startups tummeln, 

bl¿hen und gedeihen, und nat¿rlich d¿rfen auch Einrichtungen f¿r Ressourcenmanagement, 

Personalentwicklung, Diversity Management und Veranstaltungsmanagement nicht fehlen. Die 

vielbeschworene und ¿berall gesuchte Corporate Identity der modernen Universitªt besteht 

offenbar darin, keine Identitªt mehr zu haben und zu einem beliebigen Unternehmen 

herabgekommen zu sein. Finanziert wird dieses Unternehmen von der ºffentlichen Hand und 

von emsig eingeworbenen Drittmitteln sowie von privaten Geldgebern, produziert werden daf¿r 

verwertbare Forschungsergebnisse sowie beschªftigungsfªhige Inhaber akademischer Grade 

aller Art. Diese Aktivitªten und ihre Resultate werden fein sªuberlich beobachtet, aufgelistet 

und verglichen, denn es geht schlieÇlich um Exzellenz und internationale Sichtbarkeit. Dass 

Wissenschaft und ihre Lehre etwas sein kºnnten, das aufgrund einer gewissen 

Eigengesetzlichkeit auch andere Organisationsformen braucht als profitorientierte 

Wirtschaftsunternehmen, ist ein Gedanke, der angesichts des geltenden betriebswirtschaftlichen 
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Paradigmas und der Stilisierung des Managers zur Leitfigur der Epoche nicht einmal mehr 

gedacht werden darf. 

 

 

Reformfuror  
 

 

Diese Entwicklung und ihre Sprache lassen sich in nuce schon am Begriff der Reform 

demonstrieren, der den Modernisierungsdiskurs der Gegenwart insgesamt dominiert. Im 

Bereich der Bildung war und ist der Reformdiskurs allerdings besonders beliebt. Bildung, dieser 

Eindruck lªsst sich nicht vermeiden, fªllt geradezu zusammen mit ihrer Reform. Von den 

Schulreformen der Aufklªrung ¿ber die Humboldtschen Bildungsreformen, die 

Reformpªdagogik der 20er Jahre, die Reform(hoch)schulen, die nach Ausrufung der deutschen 

Bildungskatastrophe in den 60er und 70er Jahren gegr¿ndet worden waren, bis zu den 

wettbewerbsorientierten Universitªts- und Schulreformen der Gegenwart zieht sich der Bogen 

jener Verªnderungen, die Bildung als unablªssiges Bem¿hen um Ausweitung, 

Strukturverªnderung und Anpassung erscheinen lassen. Gleichzeitig, und auch dies gehºrt zu 

den Paradoxien der Bildungsreform, leidet kein gesellschaftliches Segment so sehr unter dem 

Stigma, unbeweglich, verkrustet, antiquiert, erstarrt, mit Nutzlosem vollgerªumt und in jeder 

Hinsicht verstaubt zu sein wie der Bereich der Bildung. Das Credo der Studentenbewegung der 

60er Jahre ï ĂUnter den Talaren der Muff von tausend Jahrenñ ï illustrierte nur eine Haltung, 

die allen Bildungsreformern zu eigen ist: Das Alte muss weg, das Neue muss her. Der 

Revoluzzer aus dem Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS) erweist sich bei nªherer 

Betrachtung als vom selben Ungeist kontaminiert wie der forsche Leiter einer 

Unternehmensakademie, der stolz verk¿ndet, das Wichtigste wªre, dass die Studenten bei ihm 

einmal alles vergessen, was sie an den herkºmmlichen, verknºcherten Universitªten gelernt 

hªtten. Mittlerweile haben alle diese Lektion gelernt, die politischen Utopien sind verpufft, was 

bleibt, ist das Bewusstsein, dass der Bildungssektor der Bereich ist, der noch immer oder schon 

wieder seiner Durchl¿ftung harrt. Und deshalb lauten die Wahlspr¿che der Reformer auch: 

Mobilitªt allerorten, Flexibilisierung ¿berall. Heraus aus erstarrten Verhªltnissen und 

verkrusteten Strukturen, flexible Forschungsfelder statt starrer Fakultªten, umtriebige 

Wissenschaftsmanager statt beamteter Professoren, frei kombinierbare Module statt fixer 

Studienplªne, aufgeblasene Projektantrªge statt klar umrissener Forschungsvorhaben, 

ausgefranste Vernetzungen statt definierter Einheiten, Zukunftsoffenheit statt 

Geschichtsbewusstsein, Schnittstellen statt Ideen.  

So sehr die Bildung durch ihre Reformen bestimmt ist, so sehr erweisen sich die 

Bildungsreformen der Gegenwart als paradigmatisch f¿r den Reformgeist, der die modernen 

Gesellschaften ¿berhaupt in Atem hªlt (vgl. Liessmann 2005). Am Bildungsbereich lassen sich 

so auch jene Tendenzen ablesen, die f¿r den seit den spªten 80er Jahren des vorigen 

Jahrhunderts vorgenommenen Umbau der Gesellschaft insgesamt stehen kºnnen. Kaum ein 

Begriff hat im Laufe seiner Geschichte allerdings solche Wandlungen erfahren wie Reform. Das 

im 15. Jahrhundert aus dem Lateinischen entlehnte Wort Ăreformierenñ meinte urspr¿nglich, 

eine Sache, die zu entgleiten drohte, wieder in ihre urspr¿ngliche ĂFormñ zu bringen. Die 

ĂReformationñ des Augustinermºnches Martin Luther wollte keine neue Kirche gr¿nden, 

sondern die bestehende Kirche durch R¿ckbesinnung auf ihre urspr¿nglichen Aufgaben und 

Erscheinungsformen erneuern. Die ĂReformñ, die als Substantiv erst seit dem 18. Jahrhundert 

belegt ist, hatte so urspr¿nglich eine stark restaurative Komponente, die damit angestrebte 

Erneuerung und Verbesserung einer Institution war wesentlich durch das Konzept der 

R¿ckbesinnung motiviert. Die ĂReformpªdagogikñ des spªten 19. und fr¿hen 20. Jahrhunderts, 

die sich gegen die Disziplinierungs- und Paukanstalten wandte, zu denen die Schulen geworden 
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waren, war dann auch durch R¿ckkehrbewegungen gekennzeichnet: zur¿ck zur 

Urspr¿nglichkeit und Spontaneitªt des kindlichen Lebens und Erlebens, zur¿ck zu einem 

lebensnahen Lernen, zur¿ck zur Einheit von Kºrper und Geist, von Arbeit und Lernen. 

Zumindest insofern Reformen im Bildungsbereich von einem rousseauistischen Geist getragen 

oder zumindest kontaminiert waren, dominierte der Gestus des groÇen Zur¿ck.  

Der Reformbegriff der Gegenwart setzt demgegen¿ber zumindest vordergr¿ndig auf das 

Neue und vor allem auf die Zukunft. Wo von Reformen heute die Rede ist, wimmelt es nur so 

von Herausforderungen der Zukunft, die man anzunehmen gewillt ist, von den 

Zukunftschancen, die durch Reformen erºffnen werden sollen und von der Zukunftsfªhigkeit, 

die man Einrichtungen und Institutionen durch die Reform verpassen will (vgl. auch Liessmann 

2007). Der naive Impetus, zu einem Ursprung zur¿ckzukehren, hat sich in eine nicht minder 

platte Verachtung eines jeden Zur¿ck verwandelt. Noch der grimmigste Kritiker einer rezenten 

Reform kann mit der einfachen Frage zum Verstummen gebracht werden, ob er denn zu dem 

endlich ¦berwundenen Ăzur¿ckñ wolle. Wie schlimm, unsinnig, chaotisch sich gegenwªrtige 

Zustªnde auch darbieten mºgen: es f¿hrt, wie die gªngige Formel lautet, ganz sicher kein Weg 

zur¿ck. Die Reform, die, ªhnlich wie die zahlreichen Renaissancen der europªischen Kultur, 

immer auch von einem Willen zur R¿ckbesinnungen und zur Wiedergewinnung verlorenen 

Wissens gekennzeichnet war, hat sich in den alles beherrschenden Modus eines 

besinnungslosen Immerweiter verkehrt.  

Zu erinnern ist allerdings daran, dass die Rede von anstehenden, ¿berfªlligen oder rasch 

durchzuziehenden Reformen nicht immer so positiv besetzt war wie im fr¿hen 21. Jahrhundert. 

So lange ist es noch gar nicht her, dass Reformist ein Schimpfwort war, und wer etwas auf sich 

gehalten hat, wollte damals nicht reformieren, sondern selbstredend revolutionieren: die 

Sexualitªt, die Familie, die Kultur, die Schule vor allem, dann die Universitªt und ¿berhaupt: 

die Gesellschaft. Wer damals, in den 60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts, gegen die 

selbst ernannten Revolutionªre f¿r Reformen eintrat, war f¿r das Langsame, das Bedªchtige, 

das Umbauen einer Gesellschaft St¿ck f¿r St¿ck, war f¿r den evolutionªren Prozess, war vor 

allem f¿r die schrittweise Durchl¿ftung und Demokratisierung der Gesellschaft, f¿r die ¥ffnung 

von Schulen und Universitªten, f¿r die Emanzipation bislang benachteiligter Menschengruppen 

und Gesellschaftsschichten, f¿r mehr Mitbestimmung, f¿r Transparenz, Sicherheit und soziale 

Wohlfahrt. Ist heute von Reformen die Rede, wird in der Regel das Gegenteil intendiert. 

Entstaatlichung, Privatisierung, Risikobereitschaft, Eigenverantwortung und Eigenvorsorge, 

Flexibilisierung, K¿rzung der Sozialausgaben, Erhºhung der Sozialbeitrªge, Elitenbildung und 

Zugangsbeschrªnkung sind daf¿r die Stichworte. Nat¿rlich: die Reformutopien der 

Vergangenheit waren nicht weniger ideologisch als die Reformphrasen der Gegenwart. 

Auffallend ist allerdings, wie sich unter der Hand die geistige Grundstimmung, als deren 

Zuspitzung die Reformrhetoriken verstanden werden kºnnen, geradezu verkehrt haben. Dies 

f¿hrt dann auch zu der besonderen Pointe, dass die Reformen der Gegenwart, die gnadenlos auf 

Zukunft und das Neue zu setzen scheinen, tatsªchlich die grºÇte R¿ckkehrbewegung der 

neueren Geschichte darstellen: prekªre Beschªftigungsverhªltnisse, soziale Unterversorgung, 

Mobilitªtszwang, Anpassungsdruck, privatisierte Infrastrukturen, medizinische Versorgung und 

anspruchsvolle Bildung zunehmend nur mehr f¿r die neuen Eliten. All das hatten wir schon 

einmal.  
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Performative Selbstimmunisierung  
 

 

Die Sprache der Universitªtsreform ist geprªgt und durchsetzt von Anglizismen. Abgesehen 

von dem bildungs- und wissenschaftspolitisch durchaus nicht unproblematischen Trend, 

zahlreiche Studiengªnge unter dem Deckmantel der Internationalisierung ausschlieÇlich in 

Englisch anzubieten, gehºrt es mittlerweile zum guten Ton, dass universitªre Einrichtungen und 

Disziplinen, Studienabschl¿sse und akademische Grade, Forschungsprojekte und Studiengªnge 

prinzipiell mit einem englischen Namen benannt werden. Dass es dabei nicht um internationale 

Verstªndigung geht, sondern um eine sprachpolitisch motivierte symbolische Codierung, ergibt 

sich schon daraus, dass die meisten Informationsseiten von Universitªten ohnehin auch in 

englischen Versionen vorhanden sind. Die Programme, Kurse und Module aber heiÇen auch in 

deutscher Sprache ï und dies ist eine zufªllige Auswahl ï Image & Science, Educational 

Leadership, Gifted Education, Communication Management, Business Ethics usw. Keine Rede 

davon, dass es sich immer um international standardisierte Bezeichnungen handelt, eine ganze 

Reihe dieser Studien und ihre Bezeichnungen wurden im Zuge der Bologna-Reform ¿berhaupt 

erst erfunden, und mancherorts dominiert der englische Neologismus deutscher Provenienz, den 

wir auch vom Handy kennen. Keine Frage: Was in der eigenen Sprache womºglich holprig, 

schwerfªllig und unmodern, daf¿r aber eindeutig klingt, verwandelt sich im Reform-Englisch 

sofort in eine schnittige, daf¿r allerdings weniger eindeutige Vokabel. Dass man diese Begriffe 

dann vielleicht nicht mehr genau in allen Bedeutungsnuancen erfasst, ist Absicht. Der 

Anglizismus signalisiert nicht nur Weltlªufigkeit und Modernitªt dort, wo diese der Sache nach 

vielleicht gar nicht vorhanden sind, sondern immunisiert die damit verbundenen Konzeptionen 

und Intentionen auch gegen mºgliche Kritik. Einem Anglizismus widerspricht man nicht.  

Ansonsten kreist das Vokabular der Universitªtsreform um wenige Begriffe, die mantraartig 

bei allen mºglichen und unmºglichen Gelegenheiten heruntergebetet werden: Evaluation, 

Qualitªtssicherung und Qualitªtssteigerung, Internationalisierung und Effizienz, Elitenbildung 

und Forschungsoffensive, Wettbewerb und Wissensbilanz, Drittmittel und Projektorientierung, 

Zielorientierung und Leistungsvereinbarung sind die Zauberwºrter, die gegenwªrtig das 

bildungspolitische Denken in einer Weise blockieren, die es kaum mehr erlaubt, zu erkennen, 

was sich hinter dieser Begriffsinflation tatsªchlich verbirgt (vgl. auch Liessmann 2008, 90ï

102). Dabei funktionieren alle diese Ausdr¿cke nach einem einfachen, allerdings hºchst 

wirkungsvollen Schema: Sie bezeichnen nie das, was die Wortbedeutung nahe legt, verbergen 

aber, was durch sie tatsªchlich indiziert wird. Gelingen kann dieses Tªuschungsmanºver nur, 

weil alle diese Begriffe dem Prinzip der performativen Selbstimmunisierung gehorchen. Wer 

Evaluation, Qualitªtssicherung oder Internationalisierung auch nur sagt, hat immer schon 

gewonnen, da diese Begriffe ihre Negation nur um den Preis der Selbstbeschªdigung des 

Kritikers zulassen. Denn nat¿rlich will niemand in den Verdacht geraten, Leistungen nicht 

messen zu wollen, der Qualitªt kein Augenmerk zu schenken, sich dem Wettbewerb nicht zu 

stellen und damit in der Provinzialitªt zu versinken. Das bedeutet, dass mit diesen Begriffen 

kein Urteil, keine Aussage, kein Satz, nicht einmal eine Phrase verbunden sein muss, die bloÇe 

Artikulation des Begriffs verb¿rgt schon seine Wirksamkeit. Keine Fakultªt, kein Institut ï 

pardon: Department ï, das sich mit der Ank¿ndigung einer Comprehensive Evaluation 

konfrontiert sieht, kªme noch auf die Idee, nach Gr¿nden, Zielen, Dringlichkeiten oder 

¿berhaupt nach dem Verhªltnis von aufgewendeter Zeit und erwartbarem Effekt zu fragen.  
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Kompetenz 
 

 

Kompetenzorientierung lautet das Zauberwort, das nun die Lehr- und Studienplªne dominiert, 

das alles, was man bisher glaubte, lehren und vermitteln zu m¿ssen, hinfªllig werden lªsst, das 

endlich garantieren soll, dass anstelle toten Wissens brauchbare Fªhigkeiten erworben werden, 

und das verspricht, dass nichts Unn¿tzes mehr gelernt wird, sondern nur mehr das, was mit der 

Lebenswelt von Sch¿lern und Studenten, mit ihren Bed¿rfnissen und Problemen zu tun hat oder 

auf diese anzuwenden ist. Das Ziel von Bildungsprozessen ist nicht mehr eine wie auch immer 

definierte Bildung, weder als Inhalt noch als Form, sondern der umfassend kompetent 

gewordene Mensch, der mit einem Satz von allgemeinen Fªhigkeiten ausgestattet ist, der es ihm 

erlaubt, sich in jeder Situation die wichtigen Informationen zu beschaffen und die 

angemessenen Entscheidungen zu treffen. Gleichzeitig verspricht die Umstellung von Bildung 

auf Kompetenzen endlich verlªssliche Instrumentarien zu schaffen, um genaue Messungen und 

Bewertungen vorhandener Kompetenzen auf unterschiedlichen Niveaus vornehmen zu kºnnen. 

Orientiert am ĂGemeinsamen Europªischen Referenzrahmen f¿r das Erlernen von Sprachenñ, 

wie ihn der Europarat empfohlen hat, werden im ĂEuropªischen Qualifikationsrahmenñ 

mittlerweile f¿r alle Bereiche und Fªcher acht Kompetenzniveaus unterschieden. Der Nimbus 

internationaler Tests wie Pisa r¿hrt auch daher, dass damit Kompetenzen angeblich genau 

vermessen und deshalb auch verglichen werden kºnnen.  

All das hat eine gewisse Logik. Historisch gesehen wurzelt das Kompetenzkonzept nicht in 

der Pªdagogik oder Bildungstheorie, sondern in der ¥konomie, genauer in dem Bestreben, 

Arbeitsleistungen messbar, vergleichbar und damit optimierbar zu machen. Mºglich, dass 

dieser Hang zum permanenten Beobachten und ¦berpr¿fungen von Leistungen tatsªchlich bis 

in die pietistische Kultur der Gewissenserforschung zur¿ckgef¿hrt werden kann (vgl. Gelhard 

2011: 26f.). Wichtig ist, dass die ersten Kompetenzmessungsmodelle im Zuge der 

ĂPsychologisierung des Wirtschaftslebensñ mit dem Ziel entwickelt worden waren, 

Pr¿fungsverfahren f¿r die unterschiedlichsten Fªhigkeiten, Fertigkeiten und 

Persºnlichkeitsmerkmale von Menschen zu gewinnen, um deren Einsatz f¿r das Unternehmen 

zu optimieren (vgl. Gelhard 2011: 63). Durchaus in diesem Geist wurde dieses Konzept dann in 

die Pªdagogik ¿bertragen und machte dort Karriere. Heinrich Roth, der den Begriff der 

Kompetenz in den Erziehungswissenschaften propagierte, hatte noch im Anschluss an 

klassische emanzipatorische Konzepte als zentrales Bildungsziel die ĂM¿ndigkeitñ definiert und 

diese als ĂKompetenz f¿r verantwortliche Handlungsfªhigkeitñ bestimmt. Die von ihm 

vorgeschlagene Unterscheidung in ĂSelbstkompetenzñ, ĂSachkompetenzñ, 

ĂMethodenkompetenzñ und ĂSozialkompetenzñ (Roth 1971: 180) erºffnete die Perspektive auf 

eine beliebige Erweiterung der Kompetenzen: Aktuell wird neben der ĂHandlungskompetenzñ 

gerade die ĂSystemkompetenzñ entdeckt. 

Wirkmªchtig wurde allerdings die Definition der Kompetenz, wie sie Erich Weinert im 

Auftrag der OECD entwickelt hat: Ă[Kompetenz ist] die bei Individuen verf¿gbaren oder durch 

sie erlernbaren kognitiven Fªhigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lºsen, 

sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und 

Fªhigkeiten, um die Problemlºsungen in variablen Situationen erfolgreich und 

verantwortungsvoll nutzen zu kºnnenñ (Weinert 2001: 27 f.). Es geht also nicht nur um 

Fªhigkeiten und Fertigkeiten ï von Wissen, Erkenntnis und Neugier ist nicht mehr die Rede ï, 

sondern auch, und dies ist entscheidend, um Bereitschaften, also Haltungen, es geht um die 

Kontrolle und Steuerung von inneren Beweggr¿nden, willentlichen Intentionen und sozialem 

Verhalten, und dies mit einem Ziel: Problemlºsungen Ănutzenñ zu kºnnen ï was immer dies 

heiÇen mag.  
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Was im Kontext bildungsphilosophischer Theoriebildung noch als interessante Wende in 

der pªdagogischen Anthropologie diskutiert werden konnte, erwies sich ï kaum gelangten diese 

Konzepte in die Hªnde von Fachdidaktikern, empirischen Bildungsforschern, Schulreformern 

und ministeriellen B¿rokratien ï in der Praxis als verheerend. Abgesehen davon, dass sich 

durch diese folgenreiche und maÇgebliche Kompetenzdefinition die Vermutung bestªtigt, dass 

es bei der Entwicklung und ¦berpr¿fung von Kompetenzen immer auch um den Zugriff auf die 

Innerlichkeit und die damit verbundenen Formen von Bereitschaft geht, waren dadurch zwei 

wesentliche Gesichtspunkte der Kompetenzorientierung festgelegt: Alles dient dem Lºsen von 

Problemen und muss deshalb als eine Form von Handlung beschrieben werden kºnnen; und 

alles Problemlºsen ist nur dann sinnvoll, wenn es erfolgreich eingesetzt und gen¿tzt werden 

kann, also auf konkrete Situationen unterschiedlichster Art angewandt werden kann. Denn nun 

muss alles, was in einem Lern- und Unterrichtsprozess geschehen kann, als Aktivitªt der 

Lernenden beschrieben werden, und alles, was in einem Unterrichts- oder Lernprozess 

thematisiert werden kann, muss anwendungsorientiert und mit dem Nachweis der N¿tzlichkeit 

erfolgen. Dass es etwa auch Ziel eines Lernprozesses sein kann, eine vermeintliche 

Selbstverstªndlichkeit oder erfolgreiche Praxis ¿berhaupt erst als ï womºglich gar nicht 

lºsbares ï Problem zu erkennen, kommt diesem Konzept nicht mehr in den Sinn.  

Gleichzeitig erlaubt es der Kompetenzbegriff, als Universalbegriff eingesetzt zu werden, der 

nicht nur Begriffe wie Schl¿sselqualifikation, soft skills oder Sachkenntnis in sich aufnimmt, 

sondern auch beliebig differenziert und aufgefªchert werden kann. Dies f¿hrt im praktischen 

Umgang mit dem Begriff der Kompetenz dann zu solchen Absurditªten wie vollkommen 

beliebigen Kompetenzzuschreibungen, da jede zielorientierte menschliche Tªtigkeit irgendwie 

auch als eine Form von Kompetenz aufgefasst werden kann ï gleichg¿ltig, wie sie zustande 

kommt oder sich entwickelt. Das Neugeborene ist dann schon ein umfassend kompetentes 

Wesen, denn es bringt alles mit, um zu ¿berleben: die Schreikompetenz, die 

Verdauungskompetenz und die Saugkompetenz. Andererseits kann jede noch so einfache 

Aktivitªt oder Lernanstrengung in eine Unzahl von Kompetenzen ¿bergeordneter und 

untergeordneter Art zerlegt werden. Der f¿r die Schweiz vorgelegte ĂLehrplan 21ñ brachte es 

f¿r die Grundschule (!) auf immerhin 4500 (!) Kompetenzen, die entwickelt, ge¿bt, getestet, 

¿berpr¿ft und angewandt werden sollen. Das geht nat¿rlich nur, wenn noch jede 

Selbstverstªndlichkeit als Kompetenz gewertet und bewertet wird, und stimmige Lern- und 

Kommunikationsprozesse bis zur Unkenntlichkeit zergliedert und isoliert werden. Dass Sch¿ler 

im Sprachunterricht ihre ĂAufmerksamkeit auf die sprechende Person richtenñ kºnnen 

(Lehrplan 21), wird rasch zu einer Kompetenz. Es verwundert wenig, dass sich zu diesem 

Lehrplanprojekt eine Protestbewegung aus Lehrern und Wissenschaftlern gebildet hat.   

Unter dem Titel ĂKompetenzñ und den damit verbundenen Versprechen objektiver 

Bildungsstandards und ihrer Messbarkeit hat sich eine bislang noch nie gekannte Subjektivitªt 

und Beliebigkeit in die Unterrichtspraxis eingeschlichen, bei gleichzeitiger exzessiver 

Ausdehnung des damit verbundenen b¿rokratischen Aufwands. Und das erklªrt, warum die 

Verben, mit denen angeblich Kompetenzen exakt beschrieben werden, sich f¿r eine 

Grundschule und f¿r eine Sekundarstufe II in nichts voneinander unterscheiden. Auch der 

Grundsch¿ler reflektiert sein Verhªltnis zur Sprache genauso wie der Abiturient, und es bleibt 

dem Lehrer ¿berlassen festzustellen, wann wer in welcher Situation unter welchen Bedingungen 

sein Verhªltnis zur Sprache nun auf welchem Kompetenzniveau angemessen reflektiert hat. 

Blickt man genauer hin, muss man erkennen, dass sich unter dem Deckmantel der 

Kompetenzorientierung eine Grundkonstellation des Erkennens und damit der Bildung glatt in 

ihr Gegenteil verwandelt hat. In dem MaÇe, in dem Kompetenzen als formale Fertigkeiten 

verstanden werden, die an beliebigen Inhalten erworben werden kºnnen, konterkariert man die 

Idee jedes durch Neugier motivierten Erkenntnis- und damit Bildungsprozesses:  
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ĂNoch nie hat sich ein Mensch in einem wirklichen Bildungsprozess etwa f¿r eine bestimmte 

philosophische Lebensauffassung interessiert, bloÇ um daran seine eigene Argumentationskompetenz zu 

¿ben, sondern es lªuft immer umgekehrt: Ein bestimmter Inhalt fasziniert, lªsst nicht mehr los und erhªlt 

dadurch eine Verbindlichkeit, auf die der verstehenwollende Mensch gleichsam genºtigt ist, durch die 

Ausbildung bestimmter Kompetenzen zu antworten, um dem Anspruch der Sache gerecht werden zu 

kºnnen.ñ (Gaitsch 2012). 

  

Genau um diese Faszination, die von einer Sache, einem Thema, einem Gegenstand, einem 

Namen, einem Buchtitel, einer Frage ausgehen kann, werden kompetenzorientiert unterwiesene 

Kinder und Jugendliche gebracht; sie werden damit um die Chance gebracht, ¿berhaupt ein 

substantielles Interesse an der Welt und an sich selbst entwickeln zu kºnnen. Gerade die 

vielger¿hmte ĂSelbstkompetenzñ erweist sich als ungeheuerliches Betrugsmanºver, an dessen 

Ende die Phraseologie des Selbst jede Form der Selbsterkenntnis sabotiert.  

 

 

Evaluation  
 

 

Die Sprache der Universitªtsreform besteht in zu Begriffsformeln erstarrten Imperativen. Hinter 

jedem dieser Begriffe steht ein ĂDu sollstñ. Keiner dieser Begriffe steht zur Disposition, jeder 

trªgt eine Handlungsanweisung in sich. Die Herrschaft durch Selbststeuerung erfolgt an den 

Universitªten zunehmend ¿ber diese Begriffsschablonen, die eine Zwangslªufigkeit 

suggerieren, wo doch nur ziemlich eindeutige Interessen notd¿rftig damit kaschiert werden. 

Evaluation ist ein solches Beispiel. Der aus dem Franzºsischen ï nicht aus dem Lateinischen ï 

stammende, ¿ber die englische Variante erst in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts in den 

deutschen Sprachraum importierte Begriff signalisierte im hºheren Bildungswesen ein 

vordergr¿ndig harmloses neues Denken: Die Leistungen von Universitªten in Forschung und 

Lehre sollten wie die Leistungen in anderen Bereichen auch einer kontinuierlichen, 

standardisierten und objektiven Bewertung unterzogen werden. Wer wollte gegen dieses edle 

Ansinnen etwas vorbringen, zumal in Zeiten, in denen der Ăfaule Professorñ zum Lieblingsziel 

der Massenmedien und Bildungspolitiker geworden war. Kriterien und Methoden f¿r diese 

Leistungsmessung und Leistungsbewertung fand man allerdings nicht nur in jenen 

Instrumentarien, die im Wissenschaftsbereich immer schon als Indikatoren f¿r Qualitªt gegolten 

hatten ï Publikationstªtigkeit, Aufmerksamkeit und Anerkennung bei der Fachkollegenschaft, 

ºffentliche Wirksamkeit, Beliebtheit und Anerkennung bei den Studenten ï, sondern 

zunehmend in quantifizierenden Verfahren, die aus der Betriebswirtschaftslehre und der 

Unternehmensberatung ins Bildungssystem ¿bernommen wurden: Indizes, Kennzahlen, 

Punktesysteme, Impact-Faktoren, Steigerungsraten, Kosten-Nutzen-Rechnungen, 

finanzgebarungsªhnliche Bilanzen, Input-Output-Diagramme, Mitarbeiterbefragungen, 

Erstellung von Organigrammen, Systemanalysen und ªhnliches mehr.  

 Dass Evaluationen nicht das messen, was sie zu messen vorgeben, resultiert schon aus 

der Tatsache, dass es ¿bereinstimmende Vorstellungen weder von den Methoden noch von den 

Kriterien gibt, nach denen evaluiert werden soll. Nicht einmal dar¿ber, was evaluiert werden 

soll, um zum Beispiel ein Bild von der Qualitªt einer Universitªt zu bekommen, herrscht 

¦bereinstimmung: Geht es um die Forschungsleistungen oder um die Qualitªt der Ausbildung, 

geht es um die Angepasstheit an internationale Trends oder um spezifische Potentiale, geht es 

um das Verhªltnis von Lehrenden und Lernenden oder um das Wohlf¿hlgef¿hl von 

Studierenden, geht es um Ausstattungsfragen der Labors oder um akademische Freizeit- und 

Betreuungsangebote, geht es um die Verankerung einer Universitªt im kulturellen Milieu ihrer 

Umgebung oder um abgeschottete, in sich geschlossene Denkfabriken mit Eliteanspruch, geht 
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es um die Berufschancen der Absolventen oder um die Attraktivitªt f¿r Professoren, oder geht 

es um all diese Faktoren und wenn ja, in welchen Mischungsverhªltnissen? 

Nach welchen Kriterien wissenschaftliche Forschungsleistungen bewertet werden sollen, ist 

also alles andere als klar. Der Spielraum ist groÇ und die ¿bliche Kombination von Fremd- und 

Eigenevaluation schafft auch hier eine ziemliche Bandbreite der Einschªtzungen mit hºchst 

unscharfen Rªndern. Welchen Stellenwert etwa Publikationen in nationalen und internationalen 

Zeitschriften im Vergleich zu monographischen Verºffentlichungen oder editorischen 

Aktivitªten haben sollen, ist prinzipiell ebenso wenig ausgemacht wie die Frage nach der 

Bedeutung von fremdfinanzierter oder projektgebundener Forschung im Gegensatz zu 

individuellen Leistungen. In der Evaluationspraxis aber werden die Wertigkeiten bald klar. Die 

Einwerbung von Drittmitteln steht fast ¿berall an erster Stelle. Die offenbar am Paradigma 

naturwissenschaftlicher Auftragsforschung orientierten Evaluationsstandards zeitigen mitunter 

dann auch Ergebnisse, die ein scharfes Licht auf die eigentlichen Intentionen der evaluierenden 

Rationalitªt werfen. Wenn etwa die in Fachkreisen und der ¥ffentlichkeit durchaus beachtete 

Publikationstªtigkeit eines Humanwissenschaftlers von der Evaluationsinstanz mit der 

Bemerkung abqualifiziert wird, es handle sich dabei nur um ĂGelegenheitsforschungñ, da diese 

weder durch Auftrªge noch durch sonstige Drittmittel Ăgefºrdertñ gewesen sei, dann sagt dies 

nichts ¿ber die Qualitªt der Forschungsleistung, aber einiges ¿ber die Pervertierung von 

Forschung unter ºkonomistischen Gesichtspunkten. Auf die Idee, dass eine Forschung im 

Rahmen der individuell zu verantwortenden universitªren Forschungsfreiheit prinzipiell hºher 

bewertet werden m¿sste als drittmittelfinanzierte Forschung, weil sie eben gerade keinen 

externen Interessen diverser Auftraggeber und Financiers untergeordnet ist, kommt ohnehin 

niemand mehr.  

Der Evaluationsdruck zeitigt allerdings bemerkenswerte Konsequenzen. Die 

Anpassungsfªhigkeit der Universitªten, wenn auch durch einen permanenten Reformzirkus auf 

eine harte Probe gestellt, f¿hrt dazu, dass sie externe und informelle Standards schnell 

verinnerlichen und sich selbstredend daran orientieren. Die Evaluation Ăschafft so erst die 

Wirklichkeit, die sie zu bewerten vorgibtñ (Brºckling 2004: 78). Sobald man weiÇ, was von 

einem erwartet wird, werden diese Erwartungen erf¿llt. Soll mehr publiziert werden, wird mehr 

publiziert; sollen die Prªsenz am Science Citation Index und der Journal Impact Factor erhºht 

werden, wird, auf welche Weise auch immer, dem entsprochen; soll es mehr Projektantrªge 

geben, gibt es mehr Projektantrªge; soll Wissenschaft vernetzt betrieben werden, sprieÇen die 

Netze nur so aus dem Boden; sollen Drittmittel requiriert werden, werden diese aufgetrieben, 

und sei es auch nur auf dem Papier ï Forschungsfinanzierungsmodelle zu entwickeln gehºrt 

gegenwªrtig zu den florierenden Sparten der ºkonomisierten Wissensgesellschaft. Eine 

Evaluation ist zwar nicht imstande, auch nur im Ansatz die Qualitªt und Eigensinnigkeit 

wissenschaftlicher Leistungen zu erfassen oder gar zu messen, aber sie kanalisiert die 

Tªtigkeiten von Wissenschaftlern: Alles konzentriert sich nun darauf, den quantitativen 

Vorgaben in quantitativer Weise zu entsprechen. Da kann es schon einmal vorkommen, dass 

man es mit Quellen, Autorschaften und Seriositªt nicht ganz so ernst nimmt ï bis hin zu Betrug 

und Fªlschung (vgl. u. a. Finetti/Himmelrath 1999). Und nebenbei produziert der 

Evaluationsdruck eine neue, eigene Literaturgattung: die Antrags-, Projektbeschreibungs-, 

Selbstdarstellungs- und Bewertungsprosa. Zu dieser gehºrt nicht nur das gekonnte Jonglieren 

mit Zahlen und Statistiken, sondern auch die bemerkenswerte Fªhigkeit, dem Zeitgeist genau 

abzulauschen, welche wissenschaftlichen Trends als zukunftsfªhig gelten kºnnten und in 

welchen Segmenten es sich daher lohnt, jene transdisziplinªr vernetzten und international 

begutachteten Projektantrªge zu stellen, die dann bei einer allfªlligen Evaluation als die groÇen 

Pluspunkte verbucht werden kºnnen. Unter diesen Bedingungen wªchst nat¿rlich nicht 

Forschung, wohl aber der organisatorische, b¿rokratische und poetische Aufwand f¿r diese. 

Projektantrªge erreichen mittlerweile Dimensionen, die dem Vernehmen nach dazu f¿hren, dass 
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manch ein Antragsteller gleich den Antrag als wissenschaftliche Publikation deklariert ï was 

insofern durchaus sinnvoll ist, als ja, wie schon Daniel Defoe wusste, ein Projekt ein 

ĂgroÇartiges Unternehmen ist, das zu breit angelegt ist, als dass aus ihm etwas werden kºnnteñ 

(zit. nach Brºckling/Krasmann/Lemke 2004: 218). 

Unter diesen Bedingungen verbessert sich zwar nicht die Qualitªt der Forschung, aber die damit 

verbundenen Zahlen werden immer schºner. Der geistige und materielle Aufwand zur 

Erzeugung dieser hochgestochenen Scheinrealitªt nimmt mittlerweile allerdings 

unverantwortbare AusmaÇe an und verschlingt Ressourcen, die anderswo, vor allem in 

Forschung und Lehre, wahrlich sinnvoller eingesetzt werden kºnnten. Stattdessen sind 

Heerscharen von Wissenschaftlern stªndig mit dem Abfassen von Gutachten, dem Evaluieren 

von Kollegen, dem Erstellen von Statistiken, dem Berechnen von Planziffern und Impact-

Faktoren, dem Bewerten von Antrªgen und Einreichungen und dem Eintreiben von Drittmitteln 

beschªftigt. Und damit sie auch ja nie zur Ruhe kommen, werden die Kriterien und Verfahren, 

nach denen evaluiert wird, mit jeder Evaluation verªndert oder gleich neu definiert. Mºglich 

aber, dass Evaluationen gerade wegen solcher Widersinnigkeiten ihren eigentlichen Zweck 

erf¿llen: Die schleichende Transformation von freier Wissenschaft in ein unfreies 

Dienstleistungsgewerbe. 

 

 

Bologna  
 

 

Ein anderer Ausdruck, der als Abbreviatur nahezu schon symboltrªchtig f¿r die Verªnderungen 

in der Hochschullandschaft steht, ist Bologna. Die Geschwindigkeit, mit der die Neuordnung 

der europªischen Hochschulen vor allem in Deutschland und ¥sterreich durchgesetzt wird, 

wªre nicht denkbar gewesen, wenn mit der K¿rzel Bologna nicht eine Vokabel zur Verf¿gung 

gestanden hªtte, die mit allem aufgeladen war, was dem Zeitgenossen lieb und teuer sein muss: 

Internationale Vergleichbarkeit und Mobilitªt, Erhºhung der Akademikerquoten und 

Praxisorientierung, Verk¿rzung der Studienzeiten und Verbesserung des Studienangebots, und 

nicht zuletzt: ein Beitrag zum neuen Europa. Angesichts solcher ideologisch-semantischen 

Schutzwªlle stand jede noch so rationale und gut argumentierende Kritik an Bologna ï sofern 

sie denn ¿berhaupt geªuÇert wurde ï auf ziemlich schwachen Beinen. Wer will sich schon 

Antieuropªismus vorwerfen lassen? Mittlerweile ist zwar Ern¿chterung eingetreten, aber nun 

wird darauf gepocht, dass niemand in die alten Strukturen zur¿ck wolle.  

Zur Erinnerung: Die von den europªischen Bildungsministern im Jahre 1999 in Bologna 

vereinbarte Umstellung des postsekundªren Bildungssektors auf ein nur vordergr¿ndig dem 

angloamerikanischen Modell nachempfundenes dreistufiges System entsprang der Idee, einen 

einheitlichen europªischen Hochschulraum zu schaffen, um die Vergleichbarkeit und damit die 

Mobilitªt von Wissenschaftlern und Studenten zu erhºhen. Was auf den ersten Blick durchaus 

plausibel erscheint ï die Schaffung eines einheitlichen europªischen Hochschulwesens ï 

erweist sich im Konkreten jedoch als ein weiteres Moment im Prozess der Verabschiedung der 

europªischen Universitªtsidee (vgl. auch Hºrisch 2006: 47ï65). 

Initiiert wurde dieser Prozess durch die gemeinsame ĂSorbonner Erklªrungñ der 

Bildungsminister Frankreichs, Deutschlands, GroÇbritanniens und Italiens vom Mai 1998, in 

der ein einheitlicher Rahmen des europªischen Hochschulwesen zur Erleichterung der 

Anrechnung von Studien vorgeschlagen wurde. Dabei wurden noch zwei Zyklen, Studium und 

Postgraduiertenstudium, als wahrscheinliche Zukunftsentwicklung angenommen, wobei das 

ĂStudiumñ als Ăangemessene berufliche Qualifikationñ definiert wurde, an das sich ein k¿rzeres 

ĂMaster-Studiumñ oder ein lªngeres ĂPromotionsstudiumñ anschlieÇen kºnnen sollte. Daraus 

entwickelte sich eine dreigliedrige Struktur, die Bachelor- und Masterstudien  (BA und MA) als 
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Voraussetzung f¿r ein dann mºgliches Doktoratsstudium oder PhD-Programm erachtet. 

Verstand sich die ĂSorbonner Erklªrungñ noch als eine Absichtserklªrung, so versteht sich der 

ohne groÇe Diskussion davon abgeleitete Bologna-Prozess als eine f¿r alle verbindliche 

Neuordnung des europªischen Hochschulwesens, die einer Selbstaufgabe der im EU-Recht 

verbrieften nationalstaatlichen Kompetenz in Bildungsfragen gleichkommt. Und es stellt sich 

sehr wohl die Frage, ob die europaweite Vereinheitlichung von Studienordnungen ungeachtet 

der unterschiedlichen akademischen Kulturen, der einzige Weg ist, um Mobilitªt und 

wechselseitige Anerkennung zu fºrdern. Bedenkt man, dass die Mobilitªtsprogramme der EU 

f¿r Studierende von etwa 10% eines Jahrgangs genutzt werden kºnnen und stellt man in 

Rechnung, dass nicht zuletzt aus ºkonomischen Gr¿nden diese Zahl sich nicht wesentlich 

erhºhen wird, zumal f¿r die verschulten Bachelor-Studien kaum Zeit f¿r Auslandssemester 

bleiben wird, dann entpuppt sich das Mobilitªtsargument als doch ziemlich schwach. Wegen 

einer relativ kleinen Minderheit von Studierenden alle Staaten zu zwingen, ihr Hochschulwesen 

einer kostenintensiven Umstrukturierung zu unterwerfen, scheint dann doch hºchst 

merkw¿rdig. Hohe Mobilitªt und eine wechselseitige Anrechnung von Studien hªtte man auch 

durch andere, wesentlich einfachere MaÇnahmen erreichen kºnnen. Aber letztlich ging es wohl 

gar nicht um Mobilitªt. Diese dient, weil sie mittlerweile einen Wert darstellt, dem ebenso 

wenig widersprochen werden kann wie der Internationalisierung, als eher vordergr¿ndiger 

Rechtfertigungsgrund f¿r eine Vereinheitlichung und Normierung des europªischen 

Hochschulwesens, die sich als seine Enteuropªisierung erweisen kºnnte. 

Exzellenz  
 

 

Die Intention war klar. Durch die verpflichtende Einf¿hrung dreijªhriger Bachelor-Studien f¿r 

alle Fªcher sollen die Universitªten die Aufgabe erhalten, primªr eine protowissenschaftliche 

Berufsausbildung zu leisten. Das mag sinnvoll f¿r Lªnder sein, die kein differenziertes 

berufsbildendes Schul- und Fachhochschulwesen kennen. F¿r andere Lªnder bedeutet der BA 

aber eine an sich vºllig unnºtige Umstrukturierung der Universitªtslandschaft. Auf kaltem 

Wege wird der Sinn der Universitªt als Stªtte der wissenschaftlichen Berufsvorbildung, die ihre 

Voraussetzung in der Einheit von Forschung und Lehre hat, liquidiert. Die flªchendeckende 

Einf¿hrung berufsorientierter Kurzstudien wird das Bild der Universitªt nachhaltiger verªndern 

als alle anderen Reformen zuvor. Der wissenschaftspolitische Sinn des BA, der es f¿r viele 

Bildungsminister so attraktiv erscheinen lieÇ, lag auf der Hand: Verk¿rzung der Studienzeit und 

Hebung der Akademikerquote. Polemisch ausgedr¿ckt: Der Bachelor war unausgesprochen als 

Studienabschluss f¿r Studienabbrecher gedacht. Wer bislang mangels Qualifikation an einer 

Diplomarbeit scheiterte, sollte nun zum Akademiker befºrdert werden. Dass sich nach einer 

Untersuchung des Hochschul-Informations-Systems (HIS) die Anzahl der abgebrochenen 

Studien in den BA-Lehrgªngen nach ersten Erfahrungen nicht vermindert, sondern entgegen 

allen Erwartungen erhºht hat (Heublein/Schmelzer/Sommer 2008: 20) lªsst auch das neben dem 

prekªren Mobilitªtsargument zentrale Anliegen der Bologna-Reform, die 

Studienzeitverk¿rzung, nun klªglich an der Empirie scheitern. Empirie aber war noch nie die 

Stªrke innovationss¿chtiger Bildungsplanwirtschaftler.  

Wie auch immer diese Kurzstudien aussehen: Den Anspruch auf Wissenschaftlichkeit und 

Reflexivitªt werden sie nicht mehr stellen kºnnen. Da diese Kurzstudien rasch, kostensparend 

und ohne Zeitverlust absolviert werden sollen, ist klar, dass f¿r Studenten, die nicht mehr als 

einen Bachelor anstreben, auch die vielger¿hmte Internationalisierung ein leeres Versprechen 

bleiben wird. Die an den Bachelor anschlieÇenden Masterprogramme werden f¿r eine 

Minderheit der Studenten dann erst jene Form von Wissenschaftlichkeit offerieren, die f¿r 

Universitªten schlechthin bestimmend hªtte sein sollen. Im Idealfall schlieÇt dann f¿r gute 

Absolventen von Masterprogrammen ein strukturiertes Doktoratsprogramm an, das mit einem 
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dem US-System nachempfundenen PhD belohnt wird. F¿r karrierebewusste 

Jungwissenschaftler empfiehlt es sich ohnehin, dieses Doktorat an einem Exzellenzzentrum 

oder einer auslªndischen Eliteuniversitªt zu absolvieren, was auch dazu beitragen wird, dass die 

Einheit von Forschung und Lehre aus den Universitªten insgesamt verschwinden und nur noch 

in besonderen Programmen und Abteilungen sp¿rbar sein wird. Es ist abzusehen, dass f¿r 

wissenschaftliche und universitªre Karrieren in naher Zukunft der PhD die maÇgebliche 

Qualifikationsh¿rde sein wird, die Habilitation wird weiter an Bedeutung verlieren und 

schlieÇlich aus pragmatischen Gr¿nden ganz verschwinden. Aus der alten Dreigliedrigkeit 

Diplom ï Doktorat ï Habilitation wird so nur eine neue Dreigliedrigkeit werden: Bachelor ï 

Master ï PhD. Dennoch wird sich einiges geªndert haben: Im Grundstudium wird das 

wissenschaftliche Niveau sinken, die Zahl der Studienabschl¿sse wird daf¿r steigen, f¿r an der 

Wissenschaft oder einer wirklich guten Ausbildung Interessierte wird sich das Studium 

verteuern und verlªngern, so dass es sogar nach den Kriterien der ¥konomisierung fraglich 

wird, ob sich das alles rentiert. 

Betrachtet man schon existierende oder projektierte Studienprogramme neuen Typs, fªllt 

allerdings eines auf: Alles, vom Bachelor bis zum PhD, wird nun durchstrukturiert, als 

modularisiertes Programm angeboten. Pr·gramma aber: das ist das Vorgeschriebene. Und 

genau so ist es gemeint. War es bislang, zumindest in den Geistes- und Humanwissenschaften, 

mºglich, spªtestens im Doktoratsstudium und nat¿rlich in der Habilitation in thematischer 

Selbstbestimmung und methodischer Freiheit zu forschen, so f¿hren die vernetzten Kollegs und 

vorgegebenen Doktoratsprogramme zu einem Wissenschaftsverstªndnis, das durch die 

Parameter Vorgabe, Planbarkeit, Vernetzung, Standardisierung und Kontrolle gekennzeichnet 

ist. Zwar mºchte man durch solche Graduiertenprogramme jungen Wissenschaftlern auch 

ºkonomisch helfen, sie in bestehende Forschungszusammenhªnge einbinden und so ihre 

Karrierechancen erhºhen, aber die Mºglichkeiten f¿r individuelle Zugªnge, wirklich originelle 

Forschungsansªtze und unorthodoxe Fragestellungen schwinden damit. Fast scheint es so, als 

kennten die modernen Universitªtsreformer nur einen wirklichen Feind: einen unabhªngig 

forschenden Geist, der sich ihren Vorstellungen von strukturierter und kontrollierter 

Wissenschaft entzieht. Nichts verdeutlicht vielleicht so sehr diese Entwicklung wie die 

Tatsache, dass im Sinne eines effizienten Managements von Humanressourcen mittlerweile 

schon Volkssch¿ler in Kinderuniversitªten spielerisch f¿r die Wissenschaften begeistert werden 

sollen, wªhrend die neuen Postgraduates in nun so genannten Doctoral Schools nach einem 

strengen Curriculum f¿r den wissenschaftlichen Wettbewerb konfiguriert werden. Verkehrte 

Welt! 

 

 

Elite 
 

 

Ein anderer Begriff, dessen Nennung im universitªtspolitischen Diskurs mittlerweile nahezu 

gleichbedeutend mit dessen Affirmation ist, ist die Elite. Dies ist umso bemerkenswerter, als 

dieser Begriff bis vor Kurzem noch nahezu mit einem Tabu belegt war, zu sehr erinnerte er an 

soziale Ungleichheitskonzeptionen, die zumindest in Europa nach dem 2. Weltkrieg nur von 

einer konservativen Minderheit offensiv verteidigt wurden. Mittlerweile hat sich das Blatt 

gewendet, und Begriffe wie Elite oder Exzellenz haben sich binnen weniger Jahre nicht nur 

einen festen Platz im bildungspolitischen Diskurs erworben, sondern wurden auch mit einer 

Aura umgeben, die eine Kritik etwa am Konzept von Elite-Instituten kaum mehr zulªssig 

erscheinen lªsst. Eine auf Rekorde und Spitzenleistungen versessene Gesellschaft kann gar 

nicht anders, als sich auch Wissenschaft nach eben diesen Prinzipien organisiert vorzustellen, 

und die Berichte ¿ber Big Science und weltweit umworbene Spitzenforscher erinnern immer 
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ºfter an die Hintergrundreportagen ¿ber die Transfersummen in der Champions League. Dass 

dabei in der Regel an Naturwissenschaft und Technik gedacht wird, an Klonforscher, 

Molekularbiologen, Quantenmechaniker, Biomediziner und Nanotechniker, gehºrt zum Bild 

einer Wissenschaft, deren Bedeutung eng mit den aufzuwendenden Mitteln und den anvisierten 

Profiten korreliert. Den Geisteswissenschaften wurde es zum Verhªngnis, dass sie ohne groÇen 

materiellen Aufwand betrieben werden kºnnen. Wenn die Eintreibung von Drittmitteln zum 

Qualitªtskriterium einer Wissenschaft wird, wird der zum Versager, der solche Mittel gar nicht 

benºtigt, weil ein Kopf zum Denken gen¿gt.  

Was an der neuen Konzentration von Exzellenz-, Schwerpunkt- und Elitenbildung so stºrt, ist 

vorab weniger die Idee, dass ausgezeichnete Leistungen in der Wissenschaft angestrebt und 

nach bestem Wissen und Gewissen unterst¿tzt werden sollen, sondern ein dahinter stehender 

Ungeist, der letztlich nicht Forschungsfºrderung betreibt, sondern Wissenschaftsplanung nach 

vorgegeben Zielvorstellungen. Investiert wird in Bereiche, in denen man die Mªrkte der nahen 

Zukunft wittert. Rund um den Erdball werden, sofern man das Geld daf¿r aufbringt, die Ăbesten 

Kºpfeñ eingekauft, um einer Institution Gewicht und Reputation zu verleihen. Angetrieben wird 

alles vom Diktat der Rankings. Alles andere gerªt dabei notgedrungen ins Abseits. Naiv wªre es 

zu glauben, dass solche Fixierung auf sogenannte Spitzenleistungen ohne Auswirkungen auf 

den Alltag der Universitªten bliebe. Die Forderung nach Elite und Exzellenz dient nur allzu 

schnell dazu, unliebsam gewordene Forschungsbereiche und Studienrichtungen zuerst finanziell 

auszuhungern und dann, wegen mangelnder Leistungsfªhigkeit, zu schlieÇen. Der Gegensatz 

zur Elite war immer schon das gemeine Volk. Das ist in der Wissenschaft nicht anders. 

Gegen¿ber den verhªtschelten Spitzeninstituten stehen die verarmten Universitªten und 

Hochschulen, die mit dem Makel der Wettbewerbsunfªhigkeit leben m¿ssen.  

Der Hang zur Elite und zur Etablierung von Exzellenz-Clustern hat nat¿rlich seinen plausiblen 

Kern. Dieser lªsst sich, wenn auch leicht verk¿rzt, in einen einzigen Satz fassen: Nachdem die 

Universitªten durch die Reformen der letzten Jahrzehnte hoffnungslos ruiniert worden sind, 

m¿ssen sie unter anderem Namen noch einmal erfunden werden. Zumindest ist es auffallend, 

dass man alles das, was den Universitªten in den letzten Jahren fraglos zugemutet wurde, an 

den neuen Eliteeinrichtungen gerade nicht haben will. Nat¿rlich werden diese per definitionem 

keine Massenveranstaltungen sein, und wenn ¿berhaupt noch ausgebildet wird, dann nur solche 

Nachwuchswissenschaftler, die schon einen akademischen Abschluss vorzuweisen haben und 

sich durch herausragende Leistungen f¿r eine weitere forschungsorientierte Ausbildung 

empfehlen. Die Verwaltung soll schlank sein, und selbstredend wird den Eliteforschern all das 

an Administration, Planungs- und Gremienarbeit, Mitteleinwerbung und Erstellen von 

Statistiken aller Art, was den Universitªtsalltag so unertrªglich macht, nicht zugemutet werden 

kºnnen; an den Elitestªtten soll gelten, was man den Universitªten als Flausen ausgetrieben hat 

ï dass Forschung vor allem eines braucht: Zeit und Freiheit. Mit einem Wort: Zumindest was 

die Forschung betrifft, wird einiges von dem, was nach der Humboldtschen Idee eine 

Universitªt auszeichnet, und was jahrzehntelang als unmodern, reaktionªr, ¿berholt oder nicht 

mehr zeitgemªÇ denunziert worden war, an der Elite-Universitªt wieder re¿ssieren. Wªhrend 

die traditionellen Universitªten zu mehr oder weniger berufsqualifizierenden 

Ausbildungsgªngen mit knappen Ressourcen heruntergewirtschaftet werden, rettet sich die 

halbierte humanistische Universitªtsidee in die aus dem neoliberalen Geist des Wettbewerbs 

geborene Elitekonzeption. Hegel nannte solche Vertracktheit die List der Vernunft. Am Ende 

werden, so zumindest die These von Jochen Hºrisch (2006: 123), genau jene vier Prozent der 

Studierenden in den Genuss einer fundierten akademischen Ausbildung kommen, die auch vor 

den Reformen die damals noch funktionierenden Universitªten besuchten. Die hohen 

Akademikerraten, die durch eine Inflation an Bachelors und Masters aller Art noch einmal 

geschºnt werden, stellen so das grºÇte bildungspolitische Tªuschungsmanºver der Neuzeit dar. 
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Kritik   
 

 

Doch auch wenn man diese Entwicklung f¿r notwendig hªlt ï warum eigentlich die neue 

Faszination f¿r den Begriff der Elite? Warum gen¿gt es nicht, das Scheitern der 

Universitªtsreformen einzugestehen und deshalb die Gr¿ndung kleiner, aber gut ausgestatteter 

Institute zu fordern, damit ï zumindest in Wissenschaften mit Marktchancen ï eine ungestºrte 

Forschung mºglich ist. Warum differenziert man nicht zwischen hºheren Berufsschulen, zu 

denen die meisten sogenannten Universitªten gehºren, und jenen Einrichtungen, an denen 

tatsªchlich durchgªngig an der Einheit von Forschung und Lehre orientierte Bildungsgªnge 

angeboten werden? Warum die Ausweitung des Universitªtsbegriffs auf nahezu alle 

postsekundªren Ausbildungen, und gleichzeitig der Ruf nach Elite und Exzellenz? Die neue 

Liebe zu diesen alten Begriffen speist sich nicht nur aus wissenschafts- oder 

forschungspolitischen, sondern auch aus sozialpolitischen Motiven. Elite kann immer nur als 

Gemeinschaft gedacht werden ï die Gemeinschaft der Auserlesenen. Einmal abgesehen von der 

Frage, wer nach welchen Kriterien diese Auslese vornimmt, geht es bei Elitenbildung um die 

Konstitution einer sozialen Einheit, die sich durch eine eigent¿mliche Differenz gegen¿ber allen 

anderen konstituiert: Diese sind nªmlich per definitionem einfach die Schlechteren. Die 

betulichen Versicherungen der Elitenbildner, dass es ja dabei um funktionale Eliten geht, um 

Leistungseliten, und dass niemand daran denkt, aus der Tatsache wissenschaftlicher 

Spitzenleistungen soziale Privilegien abzuleiten, sind ein Mªrchen. Dort, wo es funktionierende 

Eliteuniversitªten gibt, fungieren diese nicht nur als hervorragende Plªtze f¿r Forschung und 

mitunter auch f¿r Lehre, sondern vor allem auch als Produktions- und Reproduktionsstªtten 

sozialer Zugehºrigkeiten, die bei weitem nicht immer mit den intellektuellen Anspr¿chen 

korrelieren, die man an eine Elite stellen mºchte. Die Internationalisierung der Wissenschaften 

ist auch ein weltweiter sozialer Segregationsprozess, in dem sich eine schmale Schicht 

herauskristallisiert, deren Mitglieder in der Regel nur mehr mit ihresgleichen kommunizieren, 

von ihresgleichen bewerten lassen und mit ihresgleichen durch Rituale, Verbindungen und 

wechselseitige Hilfestellungen bei aller Konkurrenz eine verschworene Gemeinschaft bilden. 

Dem wissenschaftlichen Fortschritt sind institutionalisierte Elitenbildungen ¿brigens nicht 

sonderlich dienlich: Sie erzeugen einen informellen Druck zur sozialen und intellektuellen 

Anpassung und sabotieren so gerade jene unorthodoxen und abseitigen Charaktere, ohne die es 

keine Innovationen gªbe. 

Die euphemistische Sprache der Universitªtsreform ist verrªterisch und unangreifbar in einem. 

Tatsªchlich signalisieren die Vokabeln der Planung und Kontrolle, der Exzellenz und des 

Wettbewerbs ziemlich genau, worum es geht. Erstaunlich ist dabei allerdings, wie sehr es 

gelungen ist, eingebettet in die Modernisierungsrhetorik der Gegenwart, diese Begriffe so mit 

positiven Bedeutungen zu  besetzen, dass ihre Verwendung schon einen ersten Schritt zum 

Vollzug der Imperative darstellt, der ihren Kern ausmacht. Fraglich ist, ob unter dieser 

Perspektive eine immanente Kritik, die nicht weiter kommen kann, als zu dem ¿berall gehºrten 

Seufzer, dass man versuchen m¿sse, unter den gegeben Bedingungen noch das Beste zu 

machen, in einem luziden Sinn noch mºglich ist. Vielleicht m¿sste eine Reflexion der 

Universitªtsreform und ihrer Sprache versuchen, von einem ganz anderen Standpunkt aus zu 

operieren, um das, was geschieht, scharf in den Blick zu bekommen. Ein Versuch, und sei es 

auch nur aus heuristischen ¦berlegungen, kºnnte sich allemal lohnen. Ein erster Ansatz ï und 

damit schlieÇt sich der Kreis ï kºnnte darin bestehen, darauf zu insistieren, dass Universitªten 

keine Unternehmen welcher Art auch immer sind.  
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The Language of Education Reform. About the Violence of Euphemism  
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Violence in language doesn't only transpire when language hurts, humiliates, insults, and persecutes. 

Violence can also be present in language which asserts and establishes certain positions of power by 

means of euphemisms, disguise and strategies of rhetorical immunization. These positions of power 

subject human beings to one particular political view and prohibit any form of criticism. The vocabulary 

and the phrases used during education reforms associated with the Bologna Process can be interpreted and 

analysed as examples of this kind of language. 
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Kultur ï Sprache ï Gewalt  
 

Juraj Doln²k 
 

  

Zum Verstªndnis der Gewalt d¿rfte der Versuch beitragen, einen prointuitiven, in der Natur der 

Sache begr¿ndeten Begriff zu konstruieren, dessen Wert in seinem erhºhten 

Erklªrungspotenzial liegt. Im vorliegenden Text wird der Versuch vorgenommen, den Begriff 

Gewalt aus drei fundamentalen menschenkonstitutiven Faktoren abzuleiten, der es ermºglicht, 

die Gewalt aus der Sicht des Betroffenen systematisch zu beschreiben und erklªren. In die 

Erºrterungen werden Kultur und Sprache involviert und innerhalb von drei Subthemen ï 

Interpretation und Gewalt, sprachliche Ordnung und Gewalt, soziale Interaktion und Gewalt ï 

wird ihre Einbeziehung in die ĂWelt der Gewaltñ aus besonderen Perspektiven ins Visier 

genommen.   

 

 

Gewalt 
 

 

Es gehºrt zur Normalitªt des human- und sozialwissenschaftlichen Herangehens an die 

Forschungsobjekte, dass ein alltªglicher Begriff aufgegriffen wird, um auf seine Vagheit 

hinzuweisen und das entsprechende Objekt zu einem wissenschaftlichen Problem zu erheben. 

So wird auch der   Begriff Gewalt behandelt. Obwohl er in der gelªufigen Kommunikation 

reibungslos funktioniert, stellen die Forscher fest, dass es ein riskantes, letztlich gewaltsames 

Unterfangen sei, wenn ein f¿r alle Mal festgelegt werden soll, was Gewalt ist 

(Heitmeyer/Hagan 2002). Ein f¿r alle Mal festlegen zu wollen, was Gewalt ist, ist auch kaum 

vern¿nftig. Erstrebenswert ist jedoch der Versuch, die  Frage zu beantworten, worauf das 

Phªnomen Gewalt zur¿ckzuf¿hren ist, mit der Zielvorstellung, dass man auf diese Weise an die 

Grundlage der Wissenseinheit Gewalt herankommt, auf die sich die Verwendungen des Wortes 

Gewalt zur¿ckf¿hren lassen. Meine Ausgangsposition ist, dass der Weg zu dieser Grundlage die 

Evolution nicht umgehen kann, durch die Lebewesen mit einem selbsterhaltenden 

Regulierungsmechanismus ausgestattet wurden und somit den werdenden Menschen in die 

Lage versetzte, sich analog zu verhalten bzw. zu handeln. 

Der Regulierungsmechanismus funktioniert durch Zusammenwirken von drei Komponenten 

mit der Dominanz des Selbsterhaltungstriebs. Das Zusammenspiel dieses Triebs mit der 

Disposition zur Interpretation  und der Disposition zur Assimilation ist unsere fundamentale 

Existenzbedingung. Die Fortdauer unserer biologischen Existenz beruht darauf, dass durch den 

Selbsterhaltungstrieb die beiden Dispositionen aktiviert werden, wenn unser Organismus auf 

Stimuli aus der Umwelt reagiert, die seine Erhaltung betreffen. Die Stimuli werden bez¿glich 

ihrer Assimilierbarkeit instinktiv interpretiert, d. h. mit R¿cksicht darauf, ob sie mit der Natur 

des Organismus vereinbar sind und in eigene Strukturelemente umgewandelt werden kºnnen 

(vgl. es mit dem Begriff assimilieren in der Biologie, dessen Inhalt etwa der Beschreibung 

Ăaufgenommene Nªhrstoffe in kºrpereigene Stoffe umwandelnñ entspricht, die das Duden-

Deutsches Universalwºrterbuch anbietet). Was der Organismus instinktiv als nicht 

assimilierbar interpretiert, ist ihm fremd.  Aus der Perspektive des Organismus ist die Welt 

trichotomisch strukturiert: eigene Welt ï nicht eigene Welt ï Epiwelt (Begleitwelt). Wªhrend 

die nicht eigene Welt in Bezug auf die Assimilierbarkeit abgegrenzt ist, hat dieser MaÇstab f¿r 

die Epiwelt keine Relevanz (diese Welt Ăbegleitetñ nur den Organismus bei seiner 
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ĂKonzentrationñ darauf, was f¿r seine Erhaltung relevant ist, d. h. was er als eigen und nicht 

eigen wahrnimmt). 

Die groÇe Leistung der Evolution war die ¦berwindung der instinktiven trichotomischen 

Wahrnehmung der Welt, der Reduziertheit der Reaktionen des Organismus auf Instinkte. Die 

Evolution brachte ein Wesen von neuer Qualitªt hervor, die ihm ermºglichte, sich analog, dem 

Ătrichotomisierendenñ Instinkt entsprechend, zu verhalten. Das neuartige Wesen konnte sich 

auch ¿berinstinktiv verhalten, und zwar so, dass seine ¿berinstinktiven Reaktionen 

seinem instinktiven Verhalten entsprachen. Es konnte die Welt auch ¿berinstinktiv als eine 

trichotomische Struktur wahrnehmen, ja es wurde darauf eingestellt, mit dem entsprechenden 

Verhalten und Handeln als seiner grundlegenden Orientierung in der Welt zu leben.  

Halten wir fest, dass unsere Strukturierung der Welt durch die Begriffe eigen ï nicht eigen ï 

begleitend auf die nat¿rliche, d. h. sich aus den Gesetzen der Natur ergebende Perspektive 

der Perzeption der Welt gr¿ndet und von uns auch als nat¿rlich empfunden wird. Diese 

Nat¿rlichkeit schlieÇt auch die Reaktion ein, mit der unser Organismus auf die Stimuli aus 

seiner Umwelt abwehrend reagiert, die seine eigene Welt nicht assimilieren kann. Analog 

reagieren wir auf der ¿berinstinktiven Ebene. Wird trotz Abwehrreaktion in den 

Organismus etwas Uneigenes eingetragen, so wird Gewalt ausge¿bt. In diesem Sinne 

kºnnen wir sagen, dass Gewalt auf die Verletzung der Nat¿rlichkeit zur¿ckgeht. Da f¿r uns 

die eigene Welt als unsere nat¿rliche Ordnung gilt, kann man die Grundlage der Gewalt als 

Verletzung dieser Ordnung erfassen. 

Die auf die Natur zur¿ckgehende Ordnung ist unsere primªre nat¿rliche Ordnung. Der 

Mensch lebt allerdings auch in einer Ordnung, die durch Kultur geschaffen wird und die von 

Einzelnen in den betreffenden Kollektiven als ihre Normalitªt empfunden wird. Die Verletzung 

dieser sekundªren nat¿rlichen Ordnung durch Handlungen wird von den Mitgliedern des 

betreffenden Kollektivs als Gewalt wahrgenommen, falls sie nicht imstande sind, die 

Handlungen zu assimilieren und trotzdem diese in ihre Ordnung hineingelangen. Es kommt 

dabei darauf an, inwieweit diese Ordnung f¿r das Kollektiv als rigid oder offen vorliegt. Die 

fundamentalistisch orientierten Kulturen sind dementsprechend extrem empfindlich gegen die 

Verletzung ihrer Ordnung und somit ªuÇerst gewaltempfindlich, was damit zu tun hat, dass das 

Kollektiv seine sekundªre Ordnung mit der primªren identifiziert, d. h. das ¦berleben seiner des 

durch Kultur geprªgten und aufrechterhaltenen Kollektivs dem physischen ¦berleben seiner 

Mitglieder gleichgestellt wird. Aber auch in den mehr oder weniger offenen Kulturen gibt es 

fundamentalistische Neigungen, die im Bereich des zentral Kulturellen zu erwarten sind, d. h. 

im Teilbereich der Kultur, der f¿r die Identitªt des Kollektivs als wesentlich gilt. Z. B. im 

Kollektiv der Slowaken wird die Schriftsprache als der wichtigste Kulturtext (ĂTextñ im Sinne 

der Kultursemiotik: Kultur ist ein Text, weil sie aus Zeichen besteht und folglich Ăgelesenñ 

werden kann) ï als identitªtsstiftendes Zeichen ï betrachtet und dementsprechend fast 

fundamentalistisch behandelt: Die Verletzung der kodifizierten Norm in dem Sinne, dass 

dadurch ein fremdes Element in das System der Schriftsprache hineingebracht werden kºnnte, 

aktiviert die Gewaltempfindlichkeit der betreffenden Edukationselite. Es ist symptomatisch 

auch, dass die reflexive Gewaltempfindlichkeit mit dem Sprachverhalten im Widerspruch steht. 

Wenn z. B. die Sprachteilhaber gefragt werden, ob sie es wollen, dass in ihrem Kulturmilieu zu 

viele Fremdwºrter verwendet werden, ist die Antwort negativ, weil sie meinen, dass die 

¦berzahl der Fremdwºrter ihre Sprachordnung (und somit auch ihre Kulturordnung) verletzt 

und die Identitªt ihrer Sprache gefªhrdet. Ihr Sprachverhalten ist aber anders, die bef¿rchteten 

Fremdwºrter kommen in der Kommunikation in H¿lle und F¿lle vor. Hºchstwahrscheinlich 

trifft es auch auf das deutsche Kulturmilieu zu. 

Die beiden Ordnungen sind freilich lediglich analytisch zu trennen. Normalerweise sprechen 

wir von physischer und psychischer Gewalt. Analog der physischen Gewalt fassen wir die 

psychische Gewalt als Verletzung der primªren nat¿rlichen Ordnung ï diesmal der Ordnung der 
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physischen Welt ï auf, die darin besteht, dass diese Welt die Botschaft der Worte,  uÇerungen 

nicht assimilieren kann, aber trotzdem sie in diese Welt transportiert wird. Es scheint ein rein 

psychisches Phªnomen zu sein. Der Adressat erlebt die Botschaft als psychische Gewalttat auf 

Grund ihrer Unvertrªglichkeit mit seiner psychischen Ordnung (er reagiert im Sinne: ĂDas kann 

ich nicht ertragenñ). Es erfolgt jedoch nicht ohne Mitwirkung der sekundªren, durch die Kultur 

geschaffenen Ordnung. Die psychische Gewalt ist zugleich auch moralische Gewalt, da das, 

was man als psychische Gewalt erlebt, wird durch die ethisch-sittlichen Normen 

mitbestimmt. Was einer als Beschimpfung, Herabw¿rdigung, Dem¿tigung, Verspottung usw. 

empfindet, ist ein Teil der sozialen Wirklichkeit, die von dem betreffenden Kollektiv als seine 

sekundªre Ordnung geschaffen wurde. Erst die Vertrautheit mit dem standardisierten 

Sprachgebrauch ermºglicht ihm, die Beschimpfung, Herabw¿rdigung usw. als sprachliche 

Gewalt zu erfahren.   

 

       

Interpretation und Gewalt 
 

 

F¿r unser Thema ist auch die Frage nach dem entscheidenden Moment in der Hominisation 

(Menschwerdung in der Evolution) von Bedeutung. Ich gehe von der ¦berzeugung aus, dass es 

die Disposition zur ¿berinstinktiven Interpretation war. Diese Disposition ist das fundamentale 

konstitutive Merkmal des Menschen. Die Evolution brachte das menschliche Wesen hervor, 

indem sie in der Hominisation diese Disposition heranreifen lieÇ. Das Heranreifen dieser 

Disposition ist wiederum mit Hilfe der Analogie erklªrbar: das zum Menschen werdende Wesen 

lernte, sich analog der instinktiven Interpretation der Welt zu verhalten. Das analoge Verhalten 

bestand darin, dass es auf die Stimuli aus seiner Umwelt nicht mehr nur instinktiv 

reagierte, sondern sie auch semiotisierte, d. h. sie als Form mit Bedeutung aufnahm (etwa 

schwarze Wolken als die Form mit der Bedeutung ĂRegen ank¿ndigendñ). Auf diese Weise 

begann es die AuÇenwelt zu verinnerlichen und somit seine mentale Welt zu konstruieren ï das 

war der Anfang der Existenz des menschlichen Wesens. Plakativ gesagt, lieÇ die Natur ein 

Wesen heranreifen, das imstande war, ihre Sprache zu verstehen, sie als einen Text zu lesen. 

Dieses Wesen war der Mensch mit der Disposition zur ¿berinstinktiven Interpretation. Ohne 

diese Disposition kºnnte er als die hºchste Art nicht existieren, so dass er mit diesem Merkmal 

sozusagen schicksalhaft verbunden ist und es ihm nichts anderes ¿brig bleibt, als die 

Interpretation zu reproduzieren. Der Mensch wurde existenziell auf die Interpretation der 

Welt eingestellt, seine Erhaltung als Spezies ist dadurch bedingt, dass er diese Disposition 

aufrechterhªlt, und das kann sich vollziehen, indem er die Interpretation praktiziert. Als 

ein biologisches Wesen interpretieren wir die Welt, um physisch zu ¿berleben, als ein 

vernunftbegabtes Wesen interpretieren wir die Welt (¿berinstinktiv), um als Mensch (als 

Vertreter der hºchsten Art) zu ¿berleben. 

Zu unserer nat¿rlichen Ordnung gehºrt es auch, dass wir auf die Realisierung unseres 

Interpretationspotenzials ausgerichtet sind. Wird diese nat¿rliche Ordnung verletzt, so 

wird Gewalt ausge¿bt. Das geschieht, wenn wir an der Realisierung dieses Potenzials 

gehindert sind. Je mehr die Realisierungsmºglichkeiten dieses Potenzials reduziert werden, 

umso grºÇer ist die Gewalt. Falls der Einzelne in eine Lage gerªt, in der seine nat¿rliche 

Ausrichtung auf neue Bedeutungen, neue Sinngehalte gedªmpft wird, widerfªhrt ihm objektiv 

Gewalt. Seine nat¿rliche Ordnung wird insofern verletzt, als er die menschenkonstitutive 

Disposition nicht aktiviert und somit geistig verfªllt, sodass er sich an der Vorgabe der Natur 

nicht hªlt. Die von der Natur des Menschen erforderte Abwehrreaktion wird entweder verdrªngt 

oder trotz Abwehrreaktionen wird die Realisierung des Abwehrpotenzials eingeschrªnkt bzw. 

aufgehalten. So kann es zur Gewalt gegen sich selbst kommen (etwa falls man sich im 
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apathischen Zustand befindet) oder wird gezwungen, auf seine interpretatorische 

Einsatzfªhigkeit zu verzichten, etwa wenn der Pªdagoge die Interpretationen des Sch¿lers 

autoritªr ausschlieÇt und ihn zur puren Reproduktion zwingt.  

Das Verhªltnis zwischen Interpretation und Reproduktion ist ¿brigens auch im 

Fremdsprachenunterricht nicht belanglos. Die naturgemªÇe Einstellung auf die Interpretation 

kann bei der Reproduktion die Gewaltempfindlichkeit aktualisieren. Die Reproduktion des 

Gehºrten/Gelesenen ist nat¿rlich von dem Spracherwerb nicht wegzudenken, aber die puren 

Reproduktions¿bungen mit Ausschaltung der Interpretation, die  normalerweise in der 

Verwendung von Sprache eingeschlossen sind, provoziert die Gewaltempfindlichkeit und die 

Einsatzbereitschaft der Abwehrreaktionen. In Abhªngigkeit davon, wie der Sch¿ler die Rolle 

der Reproduktions¿bungen begreifen konnte, tritt diese Empfindlichkeit und Bereitschaft mit 

unterschiedlicher Kraft in Erscheinung und somit wird auch der Lehrer provoziert, entsprechend 

zu reagieren. Dabei muss er sich dessen bewusst sein, dass das zu lºsende methodische Problem 

mit unserer Gewaltempfindlichkeit zu tun hat, die auf unseren naturgemªÇen 

Interpretationsdrang zur¿ckgeht. Zur Kultur des Fremdsprachenunterrichts gehºrt auch die 

Behandlung des Verhªltnisses zwischen Reproduktion und Interpretation mit R¿cksicht auf die 

mºgliche Folge der Verletzung der nat¿rlichen Ordnung. 

Diese Denkrichtung f¿hrt zur Frage der mºglichen degenerierenden Wirkung der Kultur  

auf die Einzelnen. In unserem Kontext passt gut die schlichte Definition der Kultur von Klaus 

P. Hansen (2000: 39): ĂKultur umfasst Standardisierungen, die in Kollektiven gelten.ñ Mit 

ĂStandardisierungenñ sind Konventionen gemeint und ihre Extension schlieÇt die 

Standardisierungen der Kommunikation, des Denkens, des Empfindens, des Verhaltens und 

Handelns ein. Durch Standardisierungen wird in den Kollektiven Normalitªt geschaffen und 

Ordnung hergestellt, die Ăeventuell sogar als Zwang wirksam wirdñ (ebd.: 302), und die kºnnen 

ĂOrientierung geben, aber auch in die Irre f¿hrenñ (ebd.: 311). Nun es sei hinzugef¿gt, dass sie 

auch die Interpretationsvitalitªt der Einzelnen neutralisieren und somit auf diese gewaltsam 

einwirken kºnnen. Die Konsumkultur ist ein eklatantes Beispiel. Durch endlose Telenovelas 

wird ein Konsumverhalten standardisiert, aus dem das Interpretationsbed¿rfnis der 

Konsumenten verbannt ist, so dass sie zum Opfer der Gewalt werden, ohne es zur Kenntnis zu 

nehmen, was auf die durch die Standardisierung geschaffene Normalitªt zur¿ckgeht. Es ist eine 

Ăschleichendeñ Gewalt mit erosiver Wirkung auf das Interpretationspotenzial des Einzelnen. 

Die Erwªhnung der Konsumkultur evoziert die Denkrichtung, die in der Kulturphilosophie 

als Kulturkritik  bekannt ist und deren Genese in den Werken von Michel E. de Motaigne und 

Jean Jacques Rousseau gesehen wird. Die Botschaft der beiden Philosophen ist, dass alle 

menschlichen Aktivitªten, die sich von der Natur lºsen, schªdlich sind, da die sinnvolle 

Ordnung der Welt bereits in der Natur angelegt ist, so dass in der Natur auch das 

vorprogrammiert ist, was f¿r den Menschen vern¿nftig und moralisch ist. Es ist daraus die 

Lehre zu ziehen, dass der Mensch auf die Natur hºren soll, d. h. dass er gemªÇ seiner 

Nat¿rlichkeit zu handeln hat. Wird anders gehandelt, wird ihm Gewalt angetan. Auch der 

Psychoanalytiker Sigmund Freud erblickte in der Kultur Gewalt, als er die Schlussfolgerung 

zog, dass die kulturellen Normen die nat¿rlichen Triebe und Instinkte unterdr¿cken, die dann 

im Unterbewusstsein sozusagen brodeln mit der Folge der psychischen Stºrung. In dem viel 

zitierten Ausspruch von Karl Marx, dass die Religion Opium f¿rs Volk sei, findet das 

Gewaltpotenzial der Kultur ï vertreten durch die Religion ï, seinen Niederschlag (er meinte die 

Gewalt gegen die arbeitende Klasse, indem sie durch Religion von den armseligen irdischen 

Zustªnden abgelenkt wurde). Die Kulturkritik hªlt an, etwa innerhalb der Kulturºkologie, die 

die Kulturen als ºkologische Systeme deutet und zur These gelangt: ĂWir gehen mit den 

kulturellen ¥kosystemen nicht vern¿nftiger um als mit der nat¿rlichenñ (Finke 2003: 266). 

Beispiele sind die Verminderung der kulturellen Vielfalt im Zuge der ºkonomischen 

Globalisierung, die Behinderung der kulturellen Kreativitªt etwa durch Fundamentalismus und 
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Nationalismus oder die Entwicklung zerstºrerischer Kulturen wie Faschismus und B¿rokratie. 

Durch solche Aktivitªten wird die nat¿rliche Ordnung des menschlichen Lebens verletzt. Die 

Botschaft der Kulturkritik: ĂHandelt der nat¿rlichen Ordnung gemªÇ, um somit die 

Gewalt zu vermeiden!ñ Diese Botschaft entspricht dem Lebensprinzip, demzufolge unser 

Verhalten und unsere Handlungen unseren nat¿rlichen Lebensgrundlagen angepasst werden 

sollen. Ich finde die Kulturkritik als ein fruchtbares Denkmodell bei der Erklªrung der 

Erscheinungen, die die Aus¿bung der Gewalt reprªsentieren.       

 

 

Sprachliche Ordnung und Gewalt 
 

 

Wir erfahren alltªglich VerstºÇe gegen die Sprachnorm und als Linguisten sind wir geneigt, zu 

sagen, dass es VerstºÇe gegen die GesetzmªÇigkeiten der Sprache sind, die sich in den 

Sprachnormen kundtun. Da die GesetzmªÇigkeiten der Sprache ihre Ordnung herstellen, wird 

durch VerstºÇe ihre Ordnung verletzt, woraus folgt, dass der Sprache Gewalt angetan wird. 

Viele empºren sich ¿ber diese Gewalt, weil sie darin die Verletzung der kollektiven Ordnung 

erblicken. Aus dieser Sicht ¿ben die Individuen Gewalt gegen das Kollektiv aus. Unsere 

Ausgangsposition jedoch ist, dass die Gewalt mit der Verletzung der nat¿rlichen Ordnung zu 

tun hat. Er stellt sich wieder einmal die Frage, ob die durch die GesetzmªÇigkeiten 

hergestellte (konstruierte) Ordnung in der Sprache (d. h. das Sprachsystem) ihre 

nat¿rliche Ordnung ist. 
Wenn wir die Sprache in ihren Erscheinungsformen beobachten, so verhalten wir uns analog 

den Beobachtungen von nichtsprachlichen Objekten, bei denen wir fragen, was hinter den 

Erscheinungsformen steckt, worauf sie zur¿ckzuf¿hren sind (etwa: Worauf ist es 

zur¿ckzuf¿hren, dass es regnet?) Wir sind darauf eingestellt, die Ăversteckteñ 

Voraussetzungsbasis der Erscheinungsformen sichtbar zu machen. Mit dieser Einstellung ist die 

klassische Dichotomie langue : parole vereinbar ï langue ist die unsichtbare Basis der parole ï, 

so dass wir die entsprechende Theorie gerne akzeptieren. Wir haben diese dichotomische 

Sehweise ohne Bedenken zu Eigen gemacht, wenngleich diese Theorie bei der Konfrontation 

mit der Realitªt den Einwand provoziert, dass sie kontraintuitiv  ist. Entspricht sie der realen 

Beherrschung der Muttersprache, die wir in der Sprechpraxis erwerben? Gibt es so etwas wie 

das Sprachsystem ï langue ï in unseren Kºpfen, das unserem Sprechen zugrunde liegt? Ist es 

nicht so, dass wir diese Frage lediglich unter dem Einfluss der Schule und unserer 

auÇersprachlichen Logik bejahen?  

Zur Klªrung der Frage kºnnen wir die klassische Strategie zu Hilfe nehmen, die man beim 

Fremdsprachenunterricht anwendet. Sie beruht auf der Schrittfolge von der Kenntnis der Regeln 

¿ber die Fªhigkeit, sie anzuwenden zu ihrer Automatisierung und ist mit der Idealvorstellung 

des Fremdsprachenlehrers verkn¿pft, derzufolge der Sch¿ler den Zustand erreicht hat, in dem er 

die erlernten Regeln nicht mehr braucht (kurz gesagt, soll er die Regeln lernen, um sie Ăam 

Tagesendeñ zu vergessen). Das ist der Zustand des Muttersprachlers, sein nat¿rlicher Zustand. 

Es ist ein Zustand, in dem er die Sprache so beherrscht, dass sein Verhalten ihren Regeln 

entspricht, obwohl er die Regeln nicht zu kennen und zu befolgen braucht. F¿r die 

Muttersprachler gibt es keine abstrakten Regeln (langue), die sie in der Rede (parole) 

anwenden; es gibt nur in der Sprechpraxis verankerte Regeln. Diese Behauptung entspricht 

Wittgensteins Ăpraxeologischem Regelverstªndnisñ (Krªmer 2001: 130), das mit der Idee 

einhergeht, dass Ăes nicht die Interpretation und die Anwendung von Regeln, sondern die 

praktische Wiederholung erlernter Muster, durch die eine ¦bereinstimmung im Verhalten 

entstehtñ (ebd.: 129). In diesem Sinne erklªrt auch J. R. Searle die Beherrschung der Regeln der 

Institution, die darin besteht, dass die Person dazu disponiert ist, Ăsich so zu verhalten, wie sie 
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es tut, weil das die Art und Weise ist, die den Regeln der Institution entsprichtñ; d. h. Ăsie ist 

[...] einfach dazu disponiert, sich in einer bestimmten Weise zu verhalten, aber sie hat diese 

unbewussten Dispositionen und Fªhigkeiten in einer Weise erworben, die auf die Regelstruktur 

der Institution reagiertñ (Searle 2013: 154). Im Anschluss an diese Denklinie schreibe ich dem 

normalen Sprachteilhaber eine wissensfreie grammatische Disposition zu, die es ihm 

ermºglicht, sich den grammatischen Regeln zu f¿gen, ohne sie zu kennen und zu befolgen. 

Das ist seine nat¿rliche sprachliche Ordnung. Wird etwa dadurch, dass man sich auf die 

GesetzmªÇigkeiten der Sprache beruft, diese Ordnung verletzt, wird ihm Gewalt angetan. Die 

Unbeliebtheit der Grammatik bei den Sch¿lern geht offensichtlich auch darauf zur¿ck, dass sie 

diese Gewalt empfinden und sich ihr Sprachorganismus instinktiv wehrt. 

 

 

Soziale Interaktion und Gewalt 
 

 

Es sei nochmals vor Augen gestellt, dass unsere Nat¿rlichkeit auf Selbsterhaltung und 

¦berleben gr¿ndet. Unser biologisch-psychischer Organismus zielt mit seinen Basisreaktionen 

auf das ¦berleben als biologisches, menschliches und sozial-kulturelles Wesen sowie als 

Einzelwesen ab. Wird die Ordnung, die dem ¦berleben zugrunde liegt, verletzt, wird Gewalt 

ausge¿bt. Der Organismus ist auf die Aufrechterhaltung dieser Ordnung und auf entsprechende 

Reaktionen eingestellt. In der sozialen Interaktion, in der wir uns als sozial-kulturelle Wesen 

und auch als Einzelwesen verwirklichen wollen, geht es ums ¦berleben in diesen 

Wesensmodalitªten. Es gehºrt zur nat¿rlichen Ordnung auch, dass sich das Wesen in den 

beiden Modalitªten verwirklichen kann. Seit diesem Moment befinden wir uns im Kontakt mit 

der populªr gewordenen Hºflichkeitstheorie von P. Brown und S. Levinson (1987). 

Wie bekannt, versteht man ï laut Hºflichkeitstheorie ï unter Hºflichkeit die Mittel, mit 

denen in der sozialen Interaktion das gegenseitige Wahren des Gesichts realisiert wird, wobei 

mit dem Ausdruck Gesicht die eigene ºffentliche Identitªt (das Image) gemeint ist. Dem 

Menschen in seiner sozial-kulturellen Modalitªt entspricht in unserer Terminologie das positive 

Gesicht der Interagierenden, d. h. sein Bed¿rfnis nach einem Gemeinschaftsgef¿hl und seine 

individuelle Modalitªt korrespondiert mit dem negativen Gesicht, verstanden als innerer Drang 

nach individueller Freiheit, Autonomie. In der sozialen Interaktion werden auch Sprechakte 

ausgef¿hrt, durch die beide Gesichter des anderen bedroht werden. Diese Sprechakte bringen 

auch Gewalt mit sich. Falls einem sein positives Gesicht insofern verletzt wird, als seine 

Anerkennung ï aus seiner Sicht ungerecht ï in Frage gestellt wird, wird ihm Gewalt 

angetan. Bekanntlich ist die Anerkennung des Einzelnen eine Beziehungsform, die sein 

Sicherheitsgef¿hl stªrkt und somit seinem Bed¿rfnis nach Selbsterhaltung entgegenkommt. Die 

Verdrªngung dieser Beziehungsform etwa durch Beleidigung ist eine Attacke gegen dieses 

Gef¿hl, die von dem Betroffenen als ein gewaltsamer Akt empfunden wird, weil dadurch seine 

Existenz in ihrer sozial-kulturellen Modalitªt angegriffen wird. Wenn die negative 

Hºflichkeit, die dem Wahren des negativen Gesichts (der Autonomie des Empfªngers) 

dient, auf die Weise verletzt wird, dass sich die Person in ihrer individuellen Modalitªt 

(als Einzelwesen) bedroht f¿hlt, weil diese Verletzung ¿ber die Grenze der kollektiv 

anerkannten Einschrªnkung der individuellen Autonomie hinausgeht, wird ihm Gewalt 

angetan. Beharren auf Ausf¿hrung eines als unberechtigt wahrgenommenem Befehls gilt als 

Gewaltakt, weil dadurch in die ¦berlebenssicherheit des Menschen als Einzelwesen 

eingegriffen wird. 

Man kann sagen, die soziale Interaktion beruht auf Willenskonfrontation ihrer Akteure. Sie 

wollen ihr positives und negatives Gesicht wahren und das erfordert entsprechende 

Kooperation. Eines der Prinzipien, die der sozialen Interaktion zugrunde liegen, ist das Prinzip 



28   |   Juraj Doln²k  

des Gleichgewichts zwischen Akkommodation und Assimilation, d. h. zwischen dem Willen 

des Akteurs, sich der Motivationswelt (den Bed¿rfnissen, Interessen, W¿nschen, Vorstellungen 

usw.) der Ko-Akteure anzupassen, und seinem Willen, die Motivationswelt dieser Akteure 

seiner eigenen Welt anzupassen. Selbstverstªndlich kann dieses Gleichgewicht objektiv nicht 

festgelegt werden, es hªngt von den Akteuren selbst in der jeweiligen Interaktion ab. Gewalt 

tritt ein, falls das Gleichgewicht in dem MaÇe verletzt wird, dass es der Akteur f¿r 

Verletzung der Toleranzgrenze seines Willens hªlt, und sie kann alle Aspekte der 

Kommunikation betreffen . Mit Bezug auf das bekannte Nachrichtenquadrat von Schulz von 

Thun (1994: 14), nach dem ein und dieselbe Nachricht vier grundlegende Botschaften enthªlt, 

handelt es sich um Gewalt bez¿glich des Sachinhalts, des Appells, der Selbstoffenbarung 

und der Beziehung. Als gewaltsamer Akt gilt die ¦berschreitung der Toleranzgrenze mit 

R¿cksicht darauf, was der Ko-Akteur hºren und wovon er sprechen will (Sachinhalt), was er 

tun bzw. wie er reagieren soll (Appell), Ăwie vielñ Selbstprªsentation des Senders er zu ertragen 

bereit ist (Selbstoffenbarung) und was f¿r eine Beziehung des Kommunikationspartners zu ihm 

er als annehmbar einschªtzt (Beziehung). Zum Sachinhalt gehºrt auch der Informationsaspekt 

der Nachricht, so dass Gewalt auch dann vorkommt, wenn die Toleranzgrenze ¿berschritten 

wird, die das Quantum der Informationen oder ihr Angemessensein betrifft. Die Reflexion ¿ber 

derartige Gewalt lªuft darauf hinaus, dass sie auf die Einstellung des Individuums auf 

Selbsterhaltung in seiner individuellen sowie sozial-kulturellen Existenzmodalitªt zur¿ckgeht.          

 

 

Schlussbemerkung 
 

 

In den Sozialwissenschaften wird das Phªnomen Gewalt mit Macht behandelt. Die Standard-

Position ist: ĂNach allgemeiner ¦berzeugung kann Macht auf sehr verschiedene Weise 

ausge¿bt werden: etwa durch ¦berzeugungskraft, Drohung, Bestechung oder durch Gewaltñ 

(Anter 2012: 96). Gewalt ist demgemªÇ eine Form der Machtaus¿bung. Es ist so aus der Sicht 

des Gewalttªters. Vom Blickpunkt des Opfers aus hat Gewalt mit Fremdheit zu tun: Gewalt ist 

aufgezwungene Fremdheit. In diesem Sinne wurde das Phªnomen oben erlªutert und somit 

angedeutet, dass es auch innerhalb der Fremdheitslehre untersucht werden kann. Folglich gehºrt 

der sprachliche Aspekt der Gewalt (auch) zur Xenolinguistik.   
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Annotation 
 
Culture ï Language ï Violence 

 
Juraj Doln²k 

 

 
This paper is intended to be a contribution to clarification of the phenomenon violence with regard to 

culture and language. The elucidation is based on the concept of natural order that is embedded in the 

structure own world ï not own world ï epiworld. The author began by focusing on the idea that our 

natural order includes defensive reactions, too. If elements penetrate into our natural order in spite of these 

reactions, we perceive it as violence i.e. the disturbing of our natural orders against our will is an act of 

violence. The author then touches on the ways in which our natural orders are disturbed. He examines the 

disturbing of cultural order, considering the difference between more or less open and closed culture, and 

then shows that the constriction of realization of our interpretational potential is a form of violence, too. 

Another facet of violence he explores is the disturbing of the linguistic order in view of two approaches to 

this order that raise the fundamental question about the nature of this order in connection with the problem 

of violence. Finally, he turns to social interaction with respect to face-threatening acts and to the principle 

of balance between accommodation and assimilation in the interaction. 
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Manipulation durch Emotionen. 

Am Beispiel der Berichterstattung aus dem 

medizinischen Bereich 

Lenka VaŔkov§  

1 Einleitung: Emotionalisierung als Instrument der Persuasion 

Die Berichterstattung in den heutigen Medien hat oft nicht nur eine informative, sondern auch 

eine persuasive Funktion:
1
 zusammen mit Informationen werden Perspektiven und 

Einstellungen vermittelt ï mit dem Ziel, eine bestimmte Wirkung auf den Rezipienten zu 

erreichen, ihn zu ¿berzeugen und zu beeinflussen. Eine wirkungsvolle Persuasion geht mit 

Manipulationen einher. Man kann zwar daraus, wor¿ber, wie oft und auf welche Weise 

berichtet wird, die prªsentierte Beurteilung bestimmter Sachverhalte erschlieÇen, f¿r einen 

durchschnittlichen Leser ist es aber meist nicht leicht, die persuasiven Strategien zu 

durchschauen. Ein bewªhrtes, immer hªufiger eingesetztes Instrument im Dienste der 

Persuasion ist die Emotionalisierung des Textes.
2
 Bei der Emotionalisierung geht es seitens des 

Produzenten um Ădie gezielte Aktivierung von bestimmten Gef¿hlswerten beim Leserñ (vgl. 

Schwarz-Friesel 2007: 212). Unter Emotionalisierung einer sprachlichen  uÇerung versteht 

man einen intendierten Einsatz von solchen verbalen bzw. nonverbalen Mitteln und textuellen 

Strategien, durch die man absichtlich bei Rezipienten Emotionen hervorrufen und das 

emotionale Potenzial des Textes erhºhen kann. Dieses Potenzial schlieÇt ein: 

ï in einem Text vorkommende verbale emotive Mittel (auf der lexikalischen, grammatischen, 

textuellen  sowie pragmatischen Ebene);
3
 

ï  nonverbale bzw. paraverbale emotive Mittel; 

ï das ganze Inferenzpotential des Textes. Dies ergibt sich einerseits aus den im Text 

enthaltenen Informationen, andererseits aus dem Vor- und Weltwissen der 

Sprecher/Hºrer/Leser (vgl. VaŔkov§ 2014: 12).
4
 

Wie die ºffentliche Meinung manipuliert werden kann, wird im Folgenden am Beispiel der 

Berichterstattung aus dem medizinischen Bereich demonstriert. Ich habe daf¿r Artikel ¿ber das 

Zika-Virus gewªhlt, vor allem deshalb, weil besonders in den ersten Monaten des Jahres 2016 

die Verbreitung dieses Virus enorm hªufig thematisiert wurde und Emotionen dabei eine 

bedeutende Rolle gespielt haben. 

 

                                                           
1 Daneben wird im Zusammenhang mit der Berichterstattung die unterhaltende Funktion erwªhnt 

(ĂInfotainmentñ): ĂDie Journalisten sowie Medienforscher sind sich in der letzten Zeit einig, dass alles, 

sogar die Politik, durch einen ĂTainment-Katalysatorñ geschleust werden m¿sse, um bei den Rezipienten 

anzukommen (vgl. Hoffmann 2008: 555, zitiert nach Mal§ 2014: 264).    
2 Auf eine effektive Emotionalisierung der Texte wird z. B. der kommerzielle Erfolg der BILD-Zeitung 

zur¿ckgef¿hrt (vgl. die Untersuchung von Voss 1999). 
3 Eine ¦bersicht solcher Mittel ist bei Ortner (2014: 189f.) zu finden. 
4 Auf die Untersuchung von Mitteln, durch die sich die Emotionalitªt in unterschiedlichen Textsorten 

manifestiert, war das Projekt Ausdrucksmittel der Emotionalitªt im Deutschen und im Tschechischen im 

Vergleich ausgerichtet, in dessen Rahmen sowohl literarische Texte als auch verschiedene Texte der 

Massenmedien (vgl. VaŔkov§ et al. 2012) analysiert wurden. Die Ergebnisse dieses Projekts liegen in 

mehreren Monographien vor sowie in zahlreichen Studien, die zum groÇen Teil in der Zeitschrift Studia 

Germanistica (vgl. URL 1) publiziert wurden. 
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2 Zu Korpus und Zielen der Untersuchung 

 

Das Untersuchungskorpus stellen ausgewªhlte Artikel ¿ber Zika dar, die in der online Version 

der S¿ddeutschen Zeitung, der Zeit und in der Bildzeitung in den ersten zwei Monaten dieses 

Jahres publiziert wurden. Insgesamt besteht das Korpus aus 30 Artikeln, wobei jedes 

Periodikum mit 10 Artikeln vertreten ist. Es wurden also ¿berregionale Zeitungen gewªhlt, die 

als Vertreter einerseits der seriºsen und andererseits der Boulevardpresse zu betrachten sind. 

Bei der Untersuchung wurde die Aufmerksamkeit ausschlieÇlich auf die sprachlichen Mittel 

gerichtet, die der Emotionalisierung in den untersuchten Texten dienen. Es sei jedoch betont, 

dass zum Hervorrufen von Emotionen in der Online-Berichterstattung (noch in viel hºherem 

MaÇe als in gedruckten Periodika) nonverbale Mittel beitragen: neben typografischen Mitteln 

sind es Fotos, Bilder, Infografiken, Videos eventuell auch Musik oder Gerªusche, also Elemente 

verschiedener semiotischer Systeme, die in ihrem Zusammenspiel dem Text einen 

multimodalen Charakter
5
 verleihen. Diese werden hier auÇer Acht gelassen.  

Im Folgenden wird der Frage nachgegangen, welche sprachlichen Mittel zur 

Emotionalisierung der Berichterstattung ¿ber das Zika-Virus gewªhlt wurden und ob es 

Unterschiede in den Emotionalisierungsstrategien zwischen den einzelnen untersuchten 

Zeitungen gibt. Dabei ist anzunehmen, dass die Sprache der Boulevardzeitung Bild viel stªrker 

emotional gefªrbt ist als die der anderen Zeitungen. 

 

 

3 Zika ï ein Angst erregendes Virus 

Das Zika-Virus
6
 wurde zwar schon 1947 entdeckt, eine intensive Aufmerksamkeit zog es 

jedoch erst Ende 2015 und Anfang des Jahres 2016 auf sich, als sich in Brasilien nach den 

Angaben der Presse mehr als eine Million Menschen mit dem Virus infizierten. Auch wenn das 

Zika-Virus bislang nicht als Erreger einer schwerwiegenden Erkrankung galt, wurde es nun in 

Brasilien mit dem massenhaften Auftreten von Mikrozephalie, also Schªdelfehlbildungen bei 

Neugeborenen, in Verbindung gebracht. Da Brasilien im Jahre 2016 zwei touristisches 

GroÇereignisse erwartete ï im Februar den Karneval und im August die Olympischen Spiele ï 

und da bald auch Meldungen vom Vorkommen des Zika-Virus in anderen Lªndern erschienen, 

wurde das Virus f¿r die Medien ein brennendes Thema, ¿ber das online manchmal mehrmals 

am Tag berichtet wurde. Dabei wurden Emotionen der Leser nicht nur durch das Thema selbst ï 

weil Nachrichten ¿ber eine schnelle Verbreitung einer unbekannten Krankheit Bef¿rchtungen, 

Angst, Mitleid bzw. Zorn ¿ber die Machtlosigkeit auslºsen kºnnen ï sondern auch durch die 

Wahl spezifischer lexikalischer Mittel angesprochen. In allen untersuchten Periodika wurde 

explizit die in den betroffenen Lªndern vorherrschende Emotion ï ANGST ï durch 

entsprechende emotionsbezeichnende Lexeme (Angst, bef¿rchten) benannt und dadurch auch 

bei Lesern evoziert, weil insbesondere die Gefahr und Mºglichkeit, dass das Zika-Virus in 

andere Lªnder eingeschleppt werden kºnnte, immer wieder thematisiert wurden:  

 

Angst und Misstrauen erfassten das Land (SZ 25.1.) 

lªngst grassiert die Angst vor dem Zika-Virus in fast ganz Lateinamerika (SZ 25.1.) 

Schneller als das Zika-Virus verbreitet sich die Angst (SZ 30.1.) 

die WHO sch¿rt die Angst vor Zika (Zeit 29.1.) 

                                                           
5 Zu Multimedialitªt/Multimodalitªt in den Massenmedien vgl. z. B.  Burger (2005: 425ff.) oder 

Schneider/Stºckl (2011). 
6 Der Name des Virus stammt vom gleichnamigen Regenwald nahe der Stadt Entebbe in Uganda, in dem 

das Virus 1947 erstmals an Affen nachgewiesen wurde (vgl. URL 2). 
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weil in Brasilien derzeit die blanke Angst regiert (Zeit 29.1.) 

Die Angst in S¿damerika ist groÇ (Bild 30.1.) 

Eine M¿cke lºst weltweit Angst (Bild 30.1.) 

Ein massiver Ausbruch wie in Brasilien ist hierzulande nicht zu bef¿rchten (Bild 30.1.). 

 

Dar¿ber hinaus treten in den Artikeln sehr oft Lexeme auf, mit deren denotativen Bedeutungen 

negative Emotionen verbunden sind und die in der Regel negative Assoziationen und 

Bewertungen hervorrufen. Durch ihr hªufiges Vorkommen evozieren solche Lexeme schon die 

Emotion ANGST (z. B. Tod, Gesundheitsalarm, Zika-Alarm, Gefahr, Katastrophe, drastische 

MaÇnahmen, Ansteckungsgefahr, gefªhrlich, verzweifelt). Wiederholt wurden in allen drei 

Periodika die Symptome beschrieben, die bei Neugeborenen erschienen und die 

selbstverstªndlich Angst sch¿rten, aber auch Mitleid weckten: Schªdelfehlbildungen, 

Fehlbildungen im Gehirn, schlimme Fehlbildungen bei Babys, Missbildungen, Babys mit zu 

kleinen Kºpfen, geistige Behinderung.  

Zu den Mitteln, die zur Emotionalisierung der Aussage beitragen, gehºren wertende 

attribuierende Adjektive. Besonders in der Bild werden sie zur Charakteristik des Zika-Virus 

eingesetzt, wobei ihm negative, mit der Emotion ANGST verbundene Eigenschaften 

zugewiesen werden:  

 

ein mysteriºses Virus (Bild 26.1.) 

das gef¿rchtete Zika-Virus (Bild 31.1.) 

mit dem gefªhrlichen Virus (Bild 31.1.) 

das heimt¿ckische Zika-Virus (Bild 1.2.) 

Teuflischer Erreger aus S¿damerika (Bild 27.1.) 

Virus mit dem furchterregend klingenden Namen Zika (Zeit 18.2.) 

das mysteriºse Zika-Virus (SZ 6.2.) 

 

In allen drei Periodika begegnet man in den Texten oft Adjektiven, die das AusmaÇ und die 

Schnelligkeit der Verbreitung des Zika-Virus betonen und dadurch die emotionale Wirkung 

verstªrken:  

 

Das Virus breitet sich explosionsartig aus (SZ 18.1) 

WHO warnt vor "explosionsartiger" Verbreitung des Zika-Virus (SZ 28.1.) 

Das Zika-Virus breitet sich der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge rasend schnell 

aus (SZ 28.1.) 

Das Zika-Virus verbreitet sich rasend schnell (Zeit 30.1.) 

Die Epidemie breitet sich rasant aus (Zeit 28.1.) 

Es breitet sich derzeit rasant in S¿d- und Mittelamerika aus (Bild 30.1.) 

Seit 2015 gibt es einen massenhaften Ausbruché (Bild 1.2.)  

massiver Zika-Ausbruch (Bild 31.1.) 

Angesichts der rasanten Ausbreitung des gerade f¿r schwangere Frauen gefªhrlichen Zika-

Virus (Bild 30.1.) 

 

Der Emotionalisierung dient der Einsatz von Gradpartikeln (vgl. Grammis) und verschiedenen 

Intensifikatoren, die partikelhaft eingesetzt werden und die bezeichneten Eigenschaften einer 

Gradskala zuordnen.
7
  

 

                                                           
7 Schwitalla (2003: 164) spricht von pragmatisch-kommunikativen Allquantoren, die den konkreten Grad 

einer Eigenschaft nªher bestimmen. Zur Problematik der Ausdrucksverstªrkung bei der Versprachlichung 

von Emotionen vgl. Piġl (2011). 

http://www.sueddeutsche.de/thema/Zika-Virus
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In Kolumbien gab [sic]wegen Zika sogar Gesundheitsalarm. (Bild 1.2.) 

Bis zur Entwicklung eines Impfstoffes d¿rften noch viele Monate oder sogar Jahre 

vergehen. (Bild 31.1.) 

dabei wird das Kind mit einem extrem kleinen Kopf und damit auch einem besonders 

kleinen Gehirn geboren. (Bild 31.1.) 

Weit dramatischer ist die Lage in S¿damerika. (Bild 6.2.)  

das wirkliche Risiko f¿r Schwangere [ist] nicht einmal nªherungsweise bekannt. (Zeit 15.2.)  

 

Als Mittel der Emotionalisierung ist die Kontrastierung ï Ihr Kopf ist viel zu klein und die 

Gefahr zu groÇ, dass sie geistig behindert bleiben (Bild 2.2.) ï oder Personifizierung zu 

bezeichnen: Zika tªuscht das Immunsystem (Zeit 30.1.). 

In den Texten sind auch Metaphern zu finden: darunter auch innovative Metaphern, die die 

Kreativitªt von Journalisten verraten und manchmal als Mittel der ironischen Darstellung von 

Sacherhalten dienen: Gesundheitspolitik wurde auf Showeinsªtze des Militªrs reduziert (Zeit 

5.2.) 

In den Artikeln kommen auch Phraseologismen vor, wobei ihre Aufgabe hauptsªchlich 

darin besteht, der Aussage Expressivitªt zu verleihen. Besonders reich an Phrasemen sind die 

Artikel in der Zeit. Die Situation der letzten Monate wird hier mit Hilfe folgender Phraseme 

trefflich charakterisiert: 

 

Das Zika-Virus hªlt die Welt in Atem.
8
 (Zeit 29.1.) 

Doch da diese noch nicht in Kraft getreten ist, hªngen die Wissenschaftler in der Luft.
9
 (Zeit 

5.2.)  

Was die Zika betrifft, so scheinen nicht alle Verantwortlichen ganz bei der Sache zu sein.
10

 

(Zeit 15.2.)  

 

Zu den Emotionalisierungsmitteln auf der Satzebene gehºren unumstritten Fragesªtze. Ihr Ziel 

ist nicht nur Neugier und Interesse der Leser zu wecken, sondern sie oft zu ¿berraschen oder zu 

schockieren. Sie erscheinen deshalb in Titeln: Bedroht Zika jetzt Europa? (Zeit 28.1.), Schªdel-

Missbildungen durch Zika-Virus? (Bild 1.2.) und noch hªufiger in Untertiteln, wobei einige 

Texte sogar als k¿nstliche Dialoge aufgebaut werden. Zum Beispiel wird der Text des Artikels 

in der Zeit vom 28.1. durch eine Reihe von Fragen strukturiert, die erm¿dende Aufzªhlungen 

von Daten unterbrechen und somit der Auflockerung des Textes dienen. 

 

Wie gefªhrlich ist die Ansteckung durch Sex? Ein Notfall f¿r die Weltgesundheit ï was ist 

das? Was macht Zika zu einem potenziellen Notfall? usw. 

 
Man kann auch eine Aneinanderreihung von Fragesªtzen verzeichnen, die die Eindringlichkeit 

des Textes erhºht: 

 

Es sind drªngende Fragen. Und zwar viele. Warum hat das seit Jahrzehnten bekannte Zika-

Virus ausgerechnet jetzt in Lateinamerika eine so heftige Epidemie ausgelºst? Ist der 

Erreger mutiert? Was ist anders als fr¿her? Forscher betonen: Die eigentliche Erkrankung ist 

harmlos, gleicht einer leichten Erkªltung. Aber wieso hat Zika jetzt und nur in einem 

                                                           
8 Jmdn., etw. in A. halten: ājmdn., etw. in Spannung halten, nicht zur Ruhe kommen lassen, pausenlos 

beschªftigen)ó (Duden 2011).  
9 In der L. hªngen/schweben: (ugs.): 1. ānoch ganz ungewiss, unsicher, noch nicht entschieden seinó 

(Duden 2011). 
10 Bei der S. sein: ābei einer Arbeit o.  . sehr konzentriert, ganz aufmerksam seinó (Duden 2011). 

http://www.zeit.de/thema/zika
http://www.zeit.de/thema/zika
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bestimmten Gebiet Brasiliens offenbar zu Fehlbildungen (Mikrozephalie) bei Neugeborenen 

gef¿hrt?  

Die Liste der ungelºsten Rªtsel ist lang: Warum werden aus anderen Zika-Regionen nicht 

gehªuft Mikrozephalie-Fªlle bei Babys gemeldet? Wieso kommt es im Seuchengebiet 

gehªuft zum Guillain-Barr®-Syndrom, einer schweren Nervenerkrankung? Und wie lange 

wird es dauern, eine Impfung zu entwickeln? (Zeit 5.2.) 
 

Eine stark emotionalisierende Wirkung haben Ausrufesªtze. Jedoch lassen sich die vornehmlich 

in der Bildzeitung vorkommenden Sªtze mit einem Ausrufezeichen nicht exklamativ 
interpretieren. Das Ausrufezeichen stellt hier bloÇ ein beliebtes Mittel zum Wecken der 
Aufmerksamkeit dar, das insbesondere in Titel eingesetzt wird:  

 

Brasilien warnt Schwangere vor Olympischen Spielen! (Bild 2.2.)  

Wissenschaftler beweisen. Zika-Virus durch Sex ¿bertragbar! (Bild 2.2.)  

 

Man kann Sªtze mit einem Ausrufezeichen auch im Vorspann und inmitten des Textes 

antreffen, wobei dadurch die Bewertung akzentuiert wird:  

 

Babys mit zu kleinen Kºpfen ï Missbildungen dieser Art kommen auch bei Neugeborenen 

in Deutschland vor! Und die Dunkelziffer der Zika-Fªlle d¿rfte um einiges hºher liegen als 

offiziell bekannt! (Bild 27.1.) 

 

Auch die Satzgliedstellung (z. B. die unechte Topikalisierung) kann eine emotionalisierende 

Wirkung haben:  

 

Sie holten sich das Virus auf Reisen in die Tropen. Gefªhrlich ist das erstmal nicht. (Zeit 

27.1.). ¦berraschend schnell haben sich in den vergangenen Monaten Hundertausende 

Menschen é angesteckt. (Zeit 1.2.)  

Verbreitet wird der Erreger durch infizierte M¿cken. (Zeit 1.2.) 

 

Die Angst-Atmosphªre wurde durch die  uÇerungen von Autoritªten noch verstªrkt, die ihre 

feste ¦berzeugung zum Ausdruck gebracht haben, dass die Bef¿rchtungen berechtigt sind. 

Diese kann man in allen drei Periodika finden:  

 
ĂEin Zusammenhang zwischen dem Virus und der Hªufung von Mikrozephalie-Fªllen ist 

sehr wahrscheinlich", sagt der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit vom Bernhard-Nocht-

Institut f¿r Tropenmedizin. (SZ 25.1.) 

  

In der Bildzeitung erschien die Warnung eines Epidemiologen von der Stattlichen Universitªt in 

Rio de Janeiro, der auf die Gefªhrlichkeit der Situation mit Hilfe des Phrasems die Spitze des 

Eisberges
11

 metaphorisch Bezug genommen hat:  

 

Bei den ¿berlebenden betroffenen Kindern drohten Langzeitfolgen, warnte der 

Epidemiologe Roberto Medronho von der Staatlichen Universitªt in Rio de Janeiro: ĂWas 

wir jetzt sehen, ist nur die Spitze des Eisbergs.ñ Er verglich die Lage mit dem Contergan-

Skandal in den 60er Jahren. (Bild 27.1.) 

 

                                                           
11 Die Spitze des Eisbergs: āder offen zutage liegende, kleinere Teil einer ¿blen, misslichen Sache, die in 

Wirklichkeit weit grºÇere   AusmaÇe ható (Duden 2011). 

http://www.pharmazeutische-zeitung.de/index.php?id=61949
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Durch die Erinnerung an den Contergan-Skandal sollte das Weltwissen der Leser aktiviert 

werden: es ging um einen der grºÇten Arzneimittelskandale in der Bundesrepublik Deutschland, 

als der Zusammenhang zwischen dem millionenfach verkauften Beruhigungsmedikament 

Contergan (das unter anderem auch gegen die typische morgendliche Schwangerschafts¿belkeit 

in der fr¿hen Schwangerschaftsphase empfohlen wurde) und den Fehlbildungen bei 

Neugeborenen aufgedeckt wurde. Nach den Angaben des Bundesverbandes 

Contergangeschªdigter sollen in Deutschland noch etwa 2.400 Contergan-Geschªdigte leben 

(vgl. URL 3).  

In der S¿ddeutschen Zeitung beschreibt eine Epidemiologin von der School of Tropical 

Medicine in London die aktuelle Situation in Brasilien mit Hilfe eines ªhnlichen Parallelismus. 

Der Vergleich mit Europa in der Zeit der Pest soll das Weltwissen der Leser aktivieren. 

Diejenigen, die ¿ber entsprechendes Wissen verf¿gen, denken gleich an Pestwellen, die seit 

1347 Europa plagten und denen ein Drittel Europas Bevºlkerung zum Opfer fiel. Wenn man 

diese Fakten in Betracht zieht, wirkt die  uÇerung von Rodriges stark hyperbolisch. Die 

Modalisierung der Aussage durch epistemisches muss es gewesen sein, durch die die feste 

¦berzeugung der Sprecherin zum Ausdruck gebracht wird, unterstreicht noch die negative 

emotionale Auswirkung.  

 

So muss es in Europa wªhrend der Pest gewesen seinñ, beschreibt Laura Rodrigues die 

Stimmung in ihrer Heimat. Rodrigues ist Epidemiologin an der London School of Tropical 

Medicine und wurde nach Brasilien gerufen um bei der Untersuchung der Fªlle zu helfen. 

(SZ 25.1.) 

 

Durch die Prªsentation in den Medien wurde eine Angstsituation geschaffen, die zu 

¦berlegungen gef¿hrt hat, ob die Olympischen Spiele in Brasilien stattfinden sollten:  

 

Die US-amerikanischen Wissenschaftler Lee Igel und Arthur Caplan von der New York 

University fordern im Magazin Forbes die Absage oder Verschiebung der Spiele [é] sie 

nennen Zika eine Ăernste Gefahr f¿r die Menschenñ. Alles andere als eine Verschiebung 

oder Absage der Olympischen Spiele sei Ăunverantwortlich und sinnlosñ. (Zeit 16.2.) 

 

 

4 Die Wende in der Berichterstattung 

Es wurde in der Presse zuerst von mehr als 4000 geschªdigten Babys gesprochen. Die ersten 

Angaben wurden aber Ende Januar in Zweifel gezogen und es wurde darauf hingewiesen, dass 

der Zusammenhang zwischen der Infizierung durch das Virus und Fehlbildungen des Gehirns 

(Mikrozephalie) nicht eindeutig geklªrt wurde und dass nur in sechs Mikrozephalie-Fªllen 

bestªtigt wurde, dass sich Schwangere zuvor mit Zika infiziert haben. 

Diese Wende im Kenntnisstand wurde in den untersuchten Zeitungen auf unterschiedliche 

Art und Weise prªsentiert. Die Zeit bediente sich einer starken Ironie: Schon im Titel des 

Artikels, der am 29. Januar publiziert wurde (Das Mªrchen von den 4000 geschªdigten Babys), 

werden die fr¿heren  uÇerungen der brasilianischen Behºrden als Mªrchen, also als 

unglaubw¿rdige, erfundene Geschichte (vgl. die Bedeutung 2 im Duden)
12

 bezeichnet. Eine 

ironische Bezeichnung findet der Autor dieses Artikels auch f¿r die Epidemiologen 

                                                           
12 Mªrchen, das: 1. āim Volk ¿berlieferte Erzªhlung, in der ¿bernat¿rliche Krªfte u. Gestalten in das Leben 

der Menschen eingreifen    u. meist am Ende die Guten belohnt u. die Bºsen bestraft werdenó 2. (ugs.) 

āunglaubw¿rdige, [als Ausrede] erfundene Geschichteó (Duden 2011). 

https://de.wikipedia.org/wiki/Arzneimittelskandal
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Bundesrepublik_Deutschland_%281945%E2%80%931990%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwangerschafts%C3%BCbelkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesverband_Contergangesch%C3%A4digter
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesverband_Contergangesch%C3%A4digter
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(Seuchenjªger) und die WHO (Weltgesundheitswªchter) und er bezweifelt auch die Richtigkeit 

von deren Entscheidung:  

Es ist bislang nicht zu erkennen, dass die Weltgesundheitswªchter bei Zika eine bessere 

Figur als bei Ebola machen.
13

 (Zeit 29.1.) 

In diesem Artikel wird weiter festgestellt: 

 

é die Gefahr f¿r Schwangere wird von der WHO massiv ¿bertrieben [é] Zudem sch¿rt die 

WHO die globale Aufregung um das Zika-Virus, indem sie falsche Zahlen zu den 

angeblichen Geburtsschªden in Brasilien verbreitet.[é] Die Zahlen sind zudem ¿bertrieben, 

weil unter Schwangeren und ihren  rzten in Brasilien derzeit die blanke Angst regierté 

(Zeit 29.1.) 

 

Zum Schluss dieses Artikels wird das Zika-Virus als der arme Verwandte von Gelbfieber und 

Dengue und die vorherigen Informationen in Medien abwertend als Panikmache
14

 bezeichnet. 

Die S¿ddeutsche Zeitung reagierte auf die neuen Informationen zur¿ckhaltender, nicht so stark 

emotionalisierend, es wird nach der Begr¿ndung der neuen Fakten gesucht:  

 

Die hohe Zahl der Fehldiagnosen lieÇe sich nach Auffassung der Experten allein durch die 

erhºhte Aufmerksamkeit hinreichend erklªren. Die Krankheitswelle wªre demnach nur ein 

Artefakt der Angst. Als wahrscheinlicher gilt derzeit jedoch, dass es durch das Virus 

tatsªchlich mehr Fehlbildungen gibt. Dennoch sind viele Aspekte unverstanden. (SZ 30.1.) 

 

Der Autor des Artikels beruft sich auf Experten, die jedoch nicht konkret genannt werden: die 

Distanz von ihrer Aussage wird durch den Gebrauch der Konjunktiv II -Formen angedeutet. Die 

Tatsache, dass die Diagnosen nicht genau ¿berpr¿ft wurden und dass es sich vielleicht nur um 

Spekulationen handelte, wird metaphorisch ausgedr¿ckt: Die Krankheitswelle wird als ein 

Artefakt der Angst, also als etwas K¿nstliches, durch die Angst Geschaffenes bezeichnet (vgl. 

das Interpretament des Lemmas im Duden).
15

 

¦berraschend wirkt die Reaktion der Bildzeitung auf diese verªnderte Situation im 

Vergleich zu den anderen untersuchten Medien ziemlich sachlich. Schon am 26.1. erschien im 

Rahmen des Artikels Moskito-Alarm in Brasilien eine unauffªllige Bemerkung, die die 

vorherigen alarmierenden Informationen ¿ber den Zusammenhang zwischen dem Zika-Virus 

und der Mikrozephalie auf den Punkt bringt:  

 

Im am stªrksten betroffenen Brasilien wurden bisher 3893 Fªlle der sogenannten 

Mikrozephalie ermittelt [é] In sechs Mikrozephalie-Fªllen hatten Schwangere sich zuvor 

mit Zika infiziert. (Bild 26.1.) 

 

Eine ausf¿hrlichere, jedoch auch unauffªllig inmitten des Textes platzierte Information brachte 

der Artikel mit dem Titel Abtreibungswelle wegen Zika-Virus am 1.2. Die direkte Verbindung 

zwischen dem Zika-Virus und Mikrozephalie wird hier relativiert und es wird versucht eine 

objektivere Darstellung der mºglichen Ursachen der Erkrankung anzubieten.   

                                                           
13 Eine gute, schlechte, klªgliche o. ª. F. machen/abgeben: ādurch seine Erscheinung, sein Auftreten einen 

guten, schlechten, klªglichen o. ª. Eindruck machenó (Duden 2011).  
14 Panikmache, die (abwertend): āHeraufbeschwºren einer Panikstimmung durch aufgebauschte 

Darstellung eines Sachverhalts o.  . (Duden 2011). 
15ArtefӴkt, das:  1. (Archªol.) āGegenstand, der seine Form durch menschliche Einwirkung erhieltó 2. 

(Med.) ā[mit Tªuschungsabsicht] am eigenen Kºrper herbeigef¿hrte Verªnderung, Schªdigung; 

Selbstverst¿mmelungó 3. (bildungsspr.) āetw. von Menschenhand Geschaffenesó  4. (Elektronik) 

āStºrsignaló.  
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In Brasilien gibt es bisher 4180 Verdachtsfªlle f¿r Schªdelfehlbildungen. Erst in sechs 

Fªllen von Mikrozephalie konnte definitiv nachgewiesen werden, dass sich die Frauen zuvor 

mit Zika infiziert haben. Neben Infektionen kºnnen ein Gendefekt und umweltbedingte 

Ursachen, zum Beispiel Alkoholmissbrauch in der Schwangerschaft oder erhºhte 

radioaktive Strahlung, zur Schªdel-Hirnfehlbildungen f¿hren. Es ist wissenschaftlich noch 

nicht eindeutig bewiesen, dass das Zika-Virus Mikrozephalie verursacht. Allerdings liegt ein 

Zusammenhang nach Angaben von Experten durchaus nahe. (Bild 1.2.) 

 

Am 1.2. hat die Weltgesundheitsorganisation den weltweiten Gesundheitsnotstand ausgerufen, 

was zum vierten Mal in der Geschichte dieser Organisation passiert ist.
16

 Dieser Umstand 

wurde in der Bild ohne jegliche Stellungnahme als bloÇe Faktenfeststellung angek¿ndigt:  

 

Wegen des Zika-Virus hat die Weltgesundheitsorganisation WHO den globalen 

Gesundheitsnotstand ausgerufen, die USA Reisewarnungen f¿r 28 Lªnder ausgegeben. (Bild 

1.2.)  

 

In der S¿ddeutschen Zeitung ist jedoch eine scharfe Kritik erschienen: 

 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erinnert an einen aufgeschreckten Haufen 

Bahnreisender, der bei einer ungewohnten Ersch¿tterung die Notbremse zieht. Weil sie 

wªhrend der Ebola-Krise in der Kritik stand, zu spªt reagiert zu haben, ruft sie jetzt 

vorschnell. é Bei allem Leid: Die WHO macht mit ihrem Alarmgeschrei aus der Zika-

M¿cke einen Elefanten. Panikmache ist fehl am Platz. (SZ 2.2.) 

 

Der Autor des am 2.2. publizierten Artikels wirft der Weltgesundheitsorganisation 

metaphorisch eine voreilige Entscheidung vor. Die Erklªrung des globalen 

Gesundheitsnotstandes wird ironisch mit der phraseologischen Wendung aus einer M¿cke einen 

Elefanten machen bezeichnet. Die negative, kritische Stellungnahme kommt auch durch das 

Kompositum Alarmgeschrei und das abwertende Panikmache zum Ausdruck. Auch im 

folgenden Beispiel aus diesem Artikel kombiniert der Autor verschiedene emotionalisierende 

Mittel ï evaluative Adjektive (schrill, grotesk) und Intensivierungsmittel (besonders): 

 

Vor diesem Hintergrund wirkt die schrille Warnung der WHO besonders grotesk (SZ 2.2.) 

 

Zweifel wurde auch in der Zeit geªuÇert: 

 

Es sind diese Unsicherheiten und die fast tªglich neuen Meldungen, die Raum f¿r abstruse 

Vorstellungen lassen. Kann Zika durch K¿sse ¿bertragen werden (so wie viele andere 

Krankheiten ¿brigens auch)? Man weiÇ es nicht genau, der Verdacht liegt nahe, dass 

Forschungsinstitute Ergebnisse vorschnell hinausposaunen, weil es nat¿rlich immer auch 

um Aufmerksamkeit und Geld geht. (Zeit 16.2.) 

 

 

5 Fazit 

Die oben angef¿hrte Feststellung in der Zeit kann als eine passende Charakteristik der Situation 

in dem ersten Monat des Jahres betrachtet werden. Die Medien haben voreilig Informationen 

                                                           
16 Die vorigen Fªlle  waren Schweinegrippe (2009), Kinderlªhmung (2014) und Ebola (2014). 

http://www.sueddeutsche.de/thema/WHO
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¿ber nicht bestªtigte Zusammenhªnge zwischen dem Vorkommen des Zika-Virus und 

Mikrozephalie verbreitet, die Informationen zum Teil missinterpretiert und in der ¥ffentlichkeit 

eine Angstatmosphªre gesch¿rt. Die Leser konnten sich unmittelbar bedroht f¿hlen. Schon in 

den ersten Monaten war der Alarm in der Presse so hoch, dass auch Politiker erklªrten, dass die 

Suche nach einem Impfstoff gegen Zika vorangetrieben werden sollte.  Es wurden groÇe 

Finanzmittel f¿r die Impfstoffforschung zur Verf¿gung gestellt. Die scharfe Wende in der 

Perspektivierung des Sachverhaltes, die besonders in der Zeit und in einer milderen Form in der 

S¿ddeutschen Zeitung zu verzeichnen war, hat die ¥ffentlichkeit verwirrt. Interessant ist in 

diesem Zusammenhang der sachliche Ton der Bild, die im Vergleich zu den anderen zwei 

untersuchten Periodika auf Ironie und Kritik verzichtet hat.       

Beim Vergleich der untersuchten Periodika lassen sich sowohl Gemeinsamkeiten als auch 

Unterschiede in Bezug auf die Verwendung der Emotionalisierungsmittel feststellen.  

F¿r die Bild ist typisch, dass der Schwerpunkt der Emotionalisierungsstrategien in der 

Verwendung visueller Mittel (Typographie, zahlreiche emotionalisierende Bilder, Missbrauch 

des Ausrufezeichens) liegt. Daneben spielt auch die Wahl der Aspekte, die thematisiert werden, 

eine entscheidende Rolle, z. B. werden die Fragen hervorgehoben, ob K¿ssen oder Sex im 

Zusammenhang mit Zika gefªhrlich sind, wªhrend die offensichtlichen Widerspr¿che in den 

publizierten Meldungen unkommentiert geblieben sind.  

Interessant ist, dass die beiden seriºsen Zeitungen auf der sprachlichen Ebene zahlreiche 

emotive Mittel eingesetzt haben, die viel variabler waren als diejenigen in der Bild. Besonders 

in den Aussagen von befragten Experten oder in Artikeln, die von Experten selbst verfasst 

wurden, erschienen viele Metaphern und phraseologische Wendungen. Viel deutlicher traten in 

den seriºsen Zeitungen auch kritische Meinungen und Ironie hervor.  

AbschlieÇend noch eine Bemerkung, die von einem Journalisten formuliert wurde: ĂDie 

Zika-Epidemie ist ein Paradebeispiel daf¿r, was in der Kommunikation ¿ber Seuchen oft 

schiefgeht.ñ (vgl. Zeit: URL 4)  
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Annotation 

 
Manipulation through emotions. The example of news reporting on medical topics 

Lenka VaŔkov§ 

News reporting in the print media is often used not only to present information, but also to manipulate 

public opinion. The emotionalization of the text is used as a tool for manipulation. The article explores the 

linguistic means used to emotionalize texts using the example of reports in the German press concerning 

the spread of the Zika virus. The article shows how emotional linguistic resources are used in the 

presentation of information by three periodicals ranging from the tabloid press to the quality press. 
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Zur Darstellung von Gewalt in Online-Diskussionsforen 

zum Thema Ăselbstverletzendes Verhaltenñ aus deutsch-

tschechischer Perspektive
1
 

 

Martin MostĨn  

 

 

1 Einleitung 
 

 

ĂGewaltñ in der Lesart ,[gegen jemanden, etwas r¿cksichtslos angewendete] physische oder 

psychische Kraft, mit der etwas erreicht wirdᾶ (Duden Online-Wºrterbuch, im Folgenden DOW, 

URL 1), kann verschiedene Formen einnehmen. Sie ist nicht nur gegen andere, sondern kann 

auch gegen sich selbst gerichtet sein. Wir sprechen dann von selbstverletzendem Verhalten (im 

Folgenden SVV). SVV als eine Form der selbst zugef¿gten Gewalt stellt eines der  

gesellschaftlichen Phªnomene dar, mit denen sich Industrienationen zunehmend 

auseinandersetzen m¿ssen. 

Im Fokus dieses Beitrags steht das Verhªltnis von Sprache und Gewalt, die an sich selbst 

ausge¿bt wird, insbesondere deren Versprachlichung und der damit einhergehende Gebrauch 

(fach)spezifischen Wortschatzes. Bei der Analyse wird der Frage nachgegangen, wie SVV in 

Online-Diskussionsforen f¿r Betroffene und deren Angehºrige dargestellt wird. Der Fokus liegt 

dabei auf den sprachlichen Mitteln bei der Beschreibung dieser psychischen Stºrung und der 

damit verbundenen Verhaltensweisen. Eine nicht zu vernachlªssigende Rolle spielen dabei 

pragmatische Komponenten der Textgestaltung, insbesondere die der Emotionalitªt. Dies wird 

aus einer deutsch-tschechischen Perspektive betrachtet, um einen interlingualen Vergleich der 

Darstellung des Verhªltnisses von Gewalt und Sprache zu ermºglichen. 

Einer kurzen Beschreibung des SVV, einschlieÇlich seiner Definition, einschlªgiger 

Terminologie, der Prªvalenz dieser Erkrankung und ihrer Formen, folgen Angaben zum 

untersuchten Textkorpus und die wichtigsten Ergebnisse der Analyse. Dabei wird der Fokus auf 

den Gebrauch fachspezifischer Terminologie, auf den Einfluss textexterner Faktoren bei der 

Darstellung von Gewalt, auf Emotionalitªt und abschlieÇend auf rekurrente Themen gelegt. 

 

 

2 Selbstverletzendes Verhalten 
 

2.1 Definition und einschlªgige Terminologie 

 

Die von der WHO (Weltgesundheitsorganisation) als ĂX84 ïVorsªtzliche Selbstbeschªdigung 

auf nicht nªher bezeichnete Art und Weiseñ (URL 2) genannte Krankheit kann als 

Begleiterscheinung zahlreicher psychischer Stºrungen auftreten und zeichnet sich durch 

verschiedene Arten der Selbstverletzung aus. Sie ist bereits in Liedern, B¿chern, aber auch in 

Filmen rezipiert worden (s. dazu URL 3).  

Diese psychische Erkrankung wird zwar mit Industrielªndern in Verbindung gebracht, dies 

ist jedoch vor allem darauf zur¿ckzuf¿hren, dass nur wenige verlªssliche Daten ¿ber den Stand 

                                                           
1 Dieser Beitrag ist im Rahmen eines auf zwei Jahre angelegten Projekts ĂPrªsentation von fachlichen 

Informationen in fachlichem und nichtfachlichem Kontextñ (Prezentace odbornĨch informac² 

v odborn®m i neodborn®m kontextu), SGS21/FF/2016-2017, entstanden. 
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in Lªndern des globalen S¿dens vorhanden sind (vgl. URL 4). Es lªsst sich eher annehmen, dass 

SVV eine weltweite Erscheinung ist, die sich in ihrem AusmaÇ je nach sozioexternen Faktoren 

unterscheiden kann. Petermann/Nitkowski (2015: 22) definieren diese Erkrankung 

folgendermaÇen: ĂSelbstverletzendes Verhalten ist gleichbedeutend mit einer funktionell 

motivierten Verletzung oder Beschªdigung des eigenen Kºrpers, die in direkter oder offener 

Form geschieht, sozial nicht akzeptiert ist und nicht mit suizidalen Absichten einhergehtñ. 

Dabei ist zu beachten, dass sich die einschlªgige Terminologie im Laufe der Zeit entwickelt 

hat, und von verschiedenen Autoren teilweise unterschiedliche Klassifizierungen verwendet 

werden, was sich auch in der englisch-, deutsch- und tschechischsprachigen Terminologie 

niederschlªgt: Auf eine uneinheitliche Verwendung der einschlªgigen Terminologie in der 

englischsprachigen Fachliteratur weist z. B. Kriegelov§ (2008: 17ï26) hin. Dementsprechend 

sind konkurrierende Termini wie Ăself-destructive behaviorñ, Ăautomutilationñ, Ăself-

mutilationñ, Ăself-harmñ, Ărisk-takingñ, Ădeliberate self-harmñ, Ăself-injuryñ, Ăself-aggressionñ, 

Ăself-damaging behaviorñ, zunehmend auch Ănon suicidal self-injuryñ u. a. zu finden. Nach 

Muehlenkamp (2005, zit. nach Petermann/Nitkowski 2015: 19) existieren in der 

englischsprachigen Literatur mehr als 30 Begriffe, die SVV reprªsentieren sollen (vgl. auch 

Rojahn/Bienstein 2013: 29). Eine ¦bereinkunft in der Terminologie gab und gibt es lange Zeit 

nicht. Diese terminologische Vielfalt hatte nicht nur in angelsªchsischen Lªndern zur Folge, 

dass die Forschung einschlieÇlich der Entwicklung diagnostischer Methoden erschwert wurde 

(vgl. Kriegelov§ 2008: 50). In der deutschsprachigen Fachliteratur erscheinen ebenfalls 

konkurrierende ï teils gleichbedeutende, teils in der Bedeutung differenzierte ï Bezeichnungen 

wie beispielsweise ĂArtefakthandlungñ, ĂAutoaggressionñ, ĂAutomutilationñ, 

ĂSelbstaggressionñ, ĂSelbstschªdigungñ, Ă(nicht suizidales) selbstverletzendes Verhaltenñ, 

ĂSelbstverst¿mmelungñ und Ăparasuizidales Verhaltenñ (vgl. Petermann/Nitkowski 2015: 19; 

Sachsse/Herbold 2016: 54; URL 3; URL 5). In der tschechischsprachigen Fachliteratur lassen 

sich u. a. Termini wie Ăautomutilaceñ, Ăsebepoġkozov§n²ñ, Ăsyndrom z§mŊrn®ho 

sebepoġkozov§n²ñ, Ăz§mŊrn® sebepoġkozov§n²ñ, Ăsebepoġkozuj²c² chov§n²ñ und 

ĂsebezraŔov§n²ñ verzeichnen (vgl. Kriegelov§ 2008: 27ï31). 

In diesem Zusammenhang wird selbstverletzendes Verhalten mit entsprechenden 

Erscheinungsformen (s. folgenden Abschnitt) in terminologischer Hinsicht untersucht, wobei 

einer der Schwerpunkte der Analyse im Gebrauch einschlªgiger Terminologie liegt. Es soll u. a. 

ermittelt werden, ob und inwiefern medizinische Terminologie von Usern ausgewªhlter 

Diskussionsforen (s. Kapitel 3) bei der Bezeichnung dieser Erkrankung verwendet wird und 

welche kontextuellen Modifizierungen diese erfªhrt. 
 

 

2.2 Prªvalenz und Formen  

 

Alleine in Deutschland wird laut dem Kontakt- und Informationsforum f¿r SVV-Angehºrige 

rotelinien.de derzeit mit 600 000 bis 1,2 Millionen Betroffenen gerechnet ï mit steigender 

Tendenz (URL 5). Im Artikel Wenn die Seele blutet, der in der S¿ddeutschen Zeitung am 

26.1.2015 erschienen ist, wird die Zahl der Betroffenen in Deutschland sogar auf 1,2 Millionen 

Kinder und Jugendliche, die sich selbst verletzen, geschªtzt (URL 6). In Deutschland wurden 

verschiedene Sch¿lerstichproben durchgef¿hrt. Laut einer solchen Stichprobe wurde bei 

Sch¿lern eine Lebenszeitprªvalenz von 25,6 % f¿r zumindest einmaliges SVV ermittelt (In-

Albon/Plener u. a. 2015: 6), eine andere Studie hat eine Ein-Jahresprªvalenz von 

gelegentlichem SVV (bis zu 3-Mal) von 10,9 % und wiederholtem SVV (4-Mal und mehr) von 

4 % festgestellt (ebd.). 

Vergleichbare Angaben zur Prªvalenz dieser Erkrankung in der tschechischen Gesellschaft 

fehlen. Laut dem Online-Magazin zdravi.euro.cz, das f¿r die Fachºffentlichkeit, insbesondere 
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f¿r Mediziner bestimmt ist, lªsst sich annehmen, dass SVV etwa 4 % der Erwachsenen und 

etwa 10 % junger Menschen in der Adoleszenz betrifft, unter psychiatrischen Patienten (z. B. 

Borderline-Persºnlichkeitsstºrung, fetales Alkoholsyndrom, Depressionen, Essstºrungen, 

Adipositas, Missbrauchserfahrungen, Deprivationen, Schizophrenie, Autismus u. a., vgl. 

URL 3) sind es etwa 21 %. Es handelt sich um eine transkulturelle Erscheinung, die 3 Mal so 

hªufig bei Mªdchen als bei Jungen auftritt. Hierbei lªsst sich hªufig der Beginn dieses 

Verhaltens bei Mªdchen mit etwa 12 Jahren, bei Jungen mit 15 Jahren beobachten. Bis zu 75 % 

der PatientInnen f¿hren an, keine Schmerzen beim SVV zu empfinden (URL 7, vgl. auch 

Kriegelov§ 2008: 55).  

Es lassen sich verschiedene Formen des SVV unterscheiden, sie kºnnen bei einer Person 

einzeln oder auch in Kombination auftreten. Zu den hªufigsten zªhlen u. a. folgende: 

Schneiden/Ritzen (61,8 %),
2
 Kratzen/Kneifen (42,7 %), BeiÇen (29,4 %), Stechen (27,6 %), 

An-/Selbstschlagen (26,5 %), Abheilungsstºrung (25,6 %) und Verbrennen/Verbr¿hen (22%). 

Die von SVV meistbetroffenen Kºrperteile sind Arm-/Handgelenke (64,3 %), Hªnde/Finger 

(45 %), Beine (36,9 %), Kopf/Hals/Gesicht (26,4 %), Bauch (25,5 %), Unterleib/Genitalien 

(15,6 %) und Brust (15,2 %) (Petermann/Nitkowski 2011, zit. nach In-Albon/Plener 2015: 4). 

In Anbetracht dieser theoretischen Ausf¿hrungen soll ebenfalls der Frage nachgegangen 

werden, welche Formen der selbst zugef¿gten Gewalt im zu analysierenden Textkorpus am 

hªufigsten zu verzeichnen sind, wie diese sprachlich dargestellt werden und ob diesbez¿glich  

usergruppenspezifische Unterschiede (Betroffene ï Angehºrige) aufzudecken sind. 

 

 

3 Textkorpus 
 

 

Das untersuchte Textkorpus bilden Diskussionsbeitrªge von Betroffenen und Angehºrigen, die 

den Diskussionsforen rotelinien.de (URL 8) und sebeublizovani.cz (URL 9) entnommen 

wurden.
3
 Es wurden Beitrªge im Gesamtumfang von jeweils etwa 300 000 Zeichen 

einschlieÇlich Leerzeichen analysiert. Die Beitrªge weisen eine unterschiedliche Textlªnge und 

Merkmale des sog. Cyberslangs (Vorkommen von Tippfehlern, nicht konsequente Einhaltung 

von Rechtschreibregeln, Verwendung von ikonografischen Mitteln, Nªhe zur gesprochenen 

Sprache ï Gebrauch von gesprochensprachlicher Lexik, von Apokopen und Enklisen usw.) auf. 

Dabei lassen sich verschiedene Kommunikationsrichtungen unterscheiden: Betroffener-

Betroffener, Betroffener-Angehºriger oder Angehºriger-Angehºriger. Vereinzelt sind ebenfalls 

Beitrªge von ĂInteressiertenñ (z. B. von Sozialarbeiterinnen oder Studierenden, die zum Thema 

SVV eine wissenschaftliche Arbeit verfassen) zu beobachten. 

Die untersuchten Texte erf¿llen verschiedene kommunikative Funktionen. Im folgenden 

Posting einer deutschsprachigen Userin (einer Angehºrigen) wird eine Informationsfunktion 

des Forums und der einschlªgigen Texte verdeutlicht. Sie bringt ihre Freude zum Ausdruck, ein 

Diskussionsforum gefunden zu haben, in dem an Informationen gelangt werden kann.  

 

(1)  Als Mutter hab ich mich bei der "zufªlligen Entdeckung" nat¿rlich erst mal schuldig 

gef¿hlt und gefragt, was ich falsch gemacht habe. Ich hab mich ganz schnell auf die Suche nach 

Informationen gemacht und bin hier gelandet. Das war das Beste, was mir passieren konnte. 

 

                                                           
2 In Klammern wird die prozentuelle Vertretung verschiedener Typen des SVV bei betroffenen Patienten 

angegeben. 
3 Diese bibliografischen Angaben beziehen sich auf alle hier zitierten Korpusbelege. Aus diesem Grund 

wird auf ihre wiederholte Anf¿hrung bei den einzelnen Zitaten verzichtet. Alle Belege werden in der 

Originalfassung samt sprachlichen und orthografischen Fehlern zitiert. 
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Die Texte kºnnen dementsprechend auch eine Kontaktfunktion erf¿llen. Betroffene und 

Angehºrige sehnen sich danach, Kontakte mit ªhnlich Betroffenen aufzunehmen, mit denen sie 

sich austauschen kºnnten. Im folgenden Beleg eines tschechischen Users, der selbst vom SVV 

betroffen ist, wird ¿ber eine Kontaktfunktion hinaus auch eine therapeutische Funktion des 

Diskussionsforums unterstrichen, denn allein die Tatsache, dass man seinen Kummer 

versprachlichen kann, wirkt sich positiv auf das Befinden des Patienten aus, wie er selbst 

berichtet. Da die Texte verschiedene Ratschlªge in Bezug auf SVV enthalten, kºnnen sie 

ebenfalls eine anweisende Funktion (Ratgeberfunktion) erf¿llen. 

 

(2)  [é] a pak jsem naġel v§s, tohle f·rum. Zaļetl jsem se do pŚ²spŊvkŢ a pŚ²bŊhŢ a 

najednou jsem zjistil, ģe vŢbec nejsem s§m. Naġel jsem m²sto, kde se mŢģu vypov²dat, kde mŊ 

nikdo neodsuzuje a nepŚedhazuje mi svoje Śeġen², kde mŢģu sem tam pŚedat i nŊjakou tu radu 

(snad dobrou)...a mŢj ģivot se hodnŊ zmŊnil...a svŊte div se, zmŊnil se k lepġ²mu.
4
 

 

 

4 Kontextueller Gebrauch der fachspezifischen Terminologie 
 

 

SVV und verwandte Bezeichnungen (s. Abschnitt 2.1) sind als Fachtermini aufzufassen. Der 

Gebrauch von Fachtermini verliert in Nicht-Fachtexten, insbesondere in denen von Nicht-

Experten, oft an Genauigkeit oder sie werden verallgemeinernd verwendet (vgl. MostĨn 2016). 

In thematisch spezialisierten Diskussionsforen, in denen Diskussionsfªden (sog. Threads) ein 

gemeinsames Hyperthema ï hier beispielsweise SVV ï aufweisen, erfahren einschlªgige hªufig 

vorkommende Ausdr¿cke verschiedene kontextuelle Modifizierungen. Diese werden oft mit 

Hilfe der Wortbildung realisiert. 

Sowohl im deutschsprachigen als auch im tschechischsprachigen Subkorpus lassen sich 

zahlreiche Postings finden, in denen verschiedene K¿rzungsverfahren Verwendung finden. 

Hªufig lassen sich Initialbuchstabenabk¿rzungen verzeichnen. Diese bilden die Mehrheit unter 

anderen konkurrierenden Formen (s. u.). Ihr Gebrauch lªsst sich auf die Tendenz zur 

Sprachºkonomie zur¿ckf¿hren. 

 

(3) Wie lange bist du denn nun schon ohne SvV? 

 

(4) S SU jsem zaļala nŊkdy v sedm® tŚ²dŊ na z§kladce é.
5
 

 
¦ber diese Gemeinsamkeit der beiden Subkorpora hinaus kann ein Unterschied festgestellt 

werden, der mit einer unterschiedlichen funktionalen Auslastung der Komposition im 

Deutschen und im Tschechischen im Zusammenhang steht. Die Initialbuchstabenabk¿rzung 

SVV (oft auch SvV) bzw. SV tritt in den auf Deutsch verfassten Postings ebenfalls als 

Bestimmungswort eines Determinativ- oder Rektionskompositums (zum Begriff 

Rektionskompositum s. Barz 2005: 758) auf, verzeichnet wurden beispielsweise SVV-

                                                           
4 ¦bersetzungen der tschechischsprachigen Belege von M. M. vorgenommen. [é und dann habe ich 

euch, dieses Forum gefunden. Ich habe mich in die Beitrªge und Geschichten eingelesen und habe 

plºtzlich festgestellt, dass ich gar nicht allein bin. Ich habe einen Ort gefunden, wo ich mich anvertrauen 

kann, wo mich niemand verurteilt und mir seine Lºsung vorwirft, wo ich ab und zu auch einen 

Ratschlag geben kann (hoffentlich einen guten) é und mein Leben hat sich stark verªnderté und es ist 

verwunderlich, aber es hat sich zum Besseren verªndert.] 
5 [Mit SU (= sebeubliģov§n² ï Selbstverletzung) habe ich irgendwann in der siebten Klasse an der 

Grundschule angefangen.] 
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Betroffene, SVV-Angehºrige, SVV-Erfolgstage oder ein adjektivisches Rektionskompositum mit 

dem Suffixoid -frei: 

 

(5)  habe es jetzt ab Dienstag geschafft sv frei zu bleiben 

 

 hnliche Komposita, deren Erstglied eine Initialbuchstabenabk¿rzung ist, sind im 

Tschechischen selten zu finden. Im tschechischsprachigen Subkorpus treten sie 

dementsprechend nicht in Erscheinung. Des Weiteren lassen sich ebenfalls sprachsystemische 

Unterschiede in Bezug auf die Verwendung von Infinitivkonversionen feststellen. Wªhrend 

Infinitivkonversionen im deutschsprachigen Subkorpus und auch allgemein im Deutschen sehr 

verbreitet sind: 

 

(6)  Also Schluss mit Selbstverletzen! 

 
- sind sie in den auf Tschechisch verfassten Beitrªgen nicht zu beobachten. Der Grund daf¿r ist, 

dass solche substantivischen Infinitivkonversionen, anders als im Deutschen, im tschechischen 

Sprachsystem nicht mºglich sind. In den auf Tschechisch verfassten Beitrªgen ist dagegen 

hªufiger die Verwendung des deverbalen Derivats sebeubliģov§n² zu verzeichnen als die im 

deutschsprachigen Subkorpus gebrauchte Bezeichnung Selbstverletzung. 

 

(7)  ChtŊl bych se zeptat jesli nev²te o nŊj§k®m jin®m spŢsobu sebeubliģov§n²?
6
 

 

In Bezug auf den Gebrauch verbaler Formen lªsst sich ebenfalls ein Unterschied in der 

Frequenz einzelner Varianten beobachten: Wªhrend im deutschsprachigen Subkorpus das 

reflexiv gebrauchte Verb sich verletzen ¿berwiegend mit dem verstªrkenden Element selbst 

auftritt, dessen Funktion als Wortart (Fokuspartikel, Demonstrativpronomen, Adverb) teilweise 

umstritten ist (s. dazu Pittner 2012: 148ï169), herrscht in den auf Tschechisch verfassten 

Postings die Variante ohne das Element sebe- vor. Dennoch sind diese Formen vereinzelt 

belegt, wobei der terminologische Charakter bei der Variante sebeubliģovat si bzw. 

sebepoġkozovat se stªrker in den Vordergrund ger¿ckt wird. 

 

(8)  Doġlo to aģ tak daleko, ģe jsem se zaļala sebepoġkozovat.
7
 

 

Beim Gebrauch fachspezifischer Terminologie fªllt noch ein weiterer Unterschied zwischen 

dem deutsch- und dem tschechischsprachigen Subkorpus auf. Hierbei geht es um das 

Vorkommen von einigen Anglizismen, wie Skills (hier in der Bedeutung ,Tªtigkeiten, die 

Betroffenen helfen, vom SVV fernzubleibenᾶ) oder jmdn. triggern (,bestimmtes Verhalten, 

gegebenenfalls SVV auslºsenᾶ) bzw. Mischbildungen wie Triggereffekt. Diese sind lediglich in 

den auf Deutsch verfassten Beitrªgen vertreten. 

  

                                                           
6 [Ich mºchte fragen, ob ihr nicht eine andere Art der Selbstverletzung kennt?] 
7
 [Es ist so weit gekommen, dass ich angefangen habe, mich selbst zu verletzen.] 
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5 Textexterne Faktoren und ihr Einfluss auf die Darstellung von Gewalt 
 

 

Bei der Darstellung von Gewalt kºnnen textexterne Faktoren signifikante Unterschiede bei der 

Wahl entsprechender sprachlicher Mittel in den beiden Subkorpora zur Folge haben. An dieser 

Stelle ist insbesondere ein textexterner Faktor zu erwªhnen: die An-/Abwesenheit von Zensur. 

Das Verfassen von Beitrªgen im Diskussionsforum rotelinien.de unterliegt wegen einer 

mºglichen Trigger-Gefahr einer Zensur: Es sind keine Beschreibungen und keine 

Zahlenangaben zu SVV erlaubt. Ausdr¿cke, die Methoden beschreiben wie ritzen, sichtbare 

Spuren thematisieren wie Narben oder Mittel/Instrumente wie Klinge, Messer usw. und Lexik, 

die mit Gewalt an sich verbunden ist wie Selbstmord/Suizid, sind nicht gestattet und erscheinen 

gelegentlich in Beitrªgen von neuen Usern, welche mit den Regeln des Diskussionsforums noch 

nicht so gut vertraut sind. Entsprechend den Regeln werden sie vor ihrer Verºffentlichung von 

Forumsadministratoren editiert: 

 

(9)  Erstmal danke das ich hier schreiben kann. Ich mºchte euch vielleicht einfach mal 

erzªhlen wie es mir geht. ich bin 14 und | editiert | mich seit 1 1/2 Jahren. é Ich konnte sogar 

aufhºren vor einem 1/2 Jahr allerdings habe ich dann eine Person kennengelernt die sich auch 

| editiert |. Dadurch habe ich angefangen und | editiert | mich mittlerweile 1-2 pro Tag. Vor 

allem Abends und Nachts wenn es mir wieder schlechter geht. In letzter Zeit habe ich wieder | 

editiert | Gedanken und hatte sogar schon genaue Plªne. 

 
Aufgrund der Zensur lassen sich in den auf Deutsch verfassten Beitrªgen keine signifikanten 

usergruppenspezifischen Unterschiede bei der Darstellung des SVV aufdecken. Unter dem 

Einfluss der Zensur kommen in den auf Deutsch verfassten Beitrªgen anstelle von expliziten 

Ausdr¿cken aus dem Wortfeld ĂGewaltñ verschiedene stellvertretende Ausdr¿cke vor. Diese 

werden mit Hilfe von Substitutionen, Periphrasen oder Metaphern realisiert. Die einzigen 

ĂGewaltñ-Ausdr¿cke neben den bereits oben erwªhnten, die im deutschsprachigen Subkorpus 

auftreten, stellen Verbalphrasen wie z. B. sich (selbst) verletzen, SV machen, SV(V) betreiben 

dar. Diese lassen sich sowohl in Beitrªgen von Betroffenen als auch von Angehºrigen 

verzeichnen. An ihrer Stelle treten mitunter allgemeinere Verben bzw. Verbalphrasen auf wie 

sich etwas antun, es tun, auÇer Kontrolle geraten, [x] mal tªglich vorkommen, r¿ckfªllig 

werden, kurz davor stehen, passieren oder verlieren. Von diesen wird hingegen ¿berwiegend in 

Postings von Betroffenen Gebrauch gemacht. 

 

(10) Ich habe so sehr dagegen angekªmpft und es hat mich erschºpft, ausgelaugt, und ich 

habe mal wieder verloren. Ich kann es manchmal nicht begreifen, nicht greifen, nicht verstehen, 

es hªlt mich so fest in seinem Griff, das ich nicht weiÇ wie ich entfleuchen kann. 

 

Im obigen Posting, in dem eine Userin ihren  Kampf gegen SVV schildert, wird eine 

Topikrelation zwischen dem Substituendum sich (selbst) verletzen (oder evtl. zwischen einer 

explizit ausgedr¿ckten Form des SVV wie z. B. ritzen) und dem Substituens mal wieder 

verloren haben realisiert. Die aktuelle Bedeutung wird durch die kontextuelle Referenz des 

Substituens auf ein mit dem gemeinsamen Hyperthema (SVV) verbundenes Substituendum 

signalisiert. 

Im deutschsprachigen Subkorpus sind wegen der Zensur bisweilen auch verh¿llende 

Ausdr¿cke zu finden. Im folgenden Beleg handelt es sich um den Ausdruck Ana, der f¿r 
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Anorexia nervosa (Magersucht) steht. Eine Userin bringt ihre Angst zum Ausdruck, dass sich 

bei ihr diese Essstºrung ï auch eine hªufige Begleiterscheinung des SVV ï entwickelt. 

 

(11)  Ja die andere Person die in Therapie ist nimmt diese eigentlich gar nicht an und fªngt 

jetzt auch teilweise mit ana an das heist sie kann mich nicht unterst¿tzen sondern zieht mich 

eher mehr runter. Ich habe aber Angst das ich auch Richtung ana gehe. Ich weiÇ nicht geht mir 

gerade einfach nur schlecht. 

 
SVV wird in beiden Subkorpora mitunter  mit Hilfe von Metaphern versprachlicht. Bei ihrem 

Gebrauch lassen sich keine rekurrenten Bildspender oder kognitiven Konzepte, die den 

verzeichneten metaphorischen Ausdr¿cken zugrunde liegen w¿rden, identifizieren. Es zeigt sich 

stattdessen eine individuelle Ausdrucksweise: 

 

(12)  Heute kann ich ihn sp¿ren, den Tag der mich gestern gefangen hielt, auch wenn es nur 

wenig ist, war es leider prªsent und ich habe es nicht geschafft meinen Dªmon zur Gªnze zu 

vertreiben beziehungsweise in Schach zu halten. 

 
(13)  Pak uģ staļ² jen p§r kilo nav²c, pracovn² stres a vĨsledkem je zbŊsil§ cesta na 

pot§pŊj²c²m se pr§mu v temnĨch kan§lech vlastn² duġe...
8
 

 
Wªhrend in Beleg (12) der Drang zu SVV metaphorisch als Dªmon beschrieben wird, der einen 

in Schach hªlt, und somit ein religiºses bzw. mythologisches Motiv herangezogen wird, wird 

der psychische Zustand einer SVV-Betroffenen in Beleg (13) aus dem tschechischsprachigen 

Subkorpus als eine irrsinnige Fahrt auf einem versinkenden Floss auf finsteren Kanªlen der 

eigenen Seele geschildert. Es lassen sich Ausdr¿cke finden, die mit der Wasser-Metaphorik in 

Verbindung gebracht werden kºnnen (versinken, finstere Kanªle der eigenen Seele) bzw. mit 

einer Wasserfahrt (eine irrsinnige Fahrt auf einem é FloÇ). Da es sich um eine ¿ber ein 

Einzelwort hinausgehende Metapher handelt, kºnnte in solchen Fªllen auch von einer Allegorie 

gesprochen werden. 

In einem ausgeprªgten  Unterschied zu den oben zitierten Belegen stehen solche, die sich im 

tschechischsprachigen Subkorpus beobachten lassen. Das Diskussionsforum sebeublizovani.cz 

wird im Vergleich zu dem deutschsprachigen nicht zensiert. Dies wirkt sich auf die Wahl 

entsprechender sprachlicher Mittel aus, die explizit auf verschiedene Formen der selbst 

zugef¿gten Gewalt hindeuten. Im folgenden Beleg werden beispielsweise Kratzen, BeiÇen, 

Ohrfeigen und Selbstschlagen thematisiert. Die Verwendung von Emoticons (zur Emotionalitªt 

s. Abschnitt 6), aber auch verschiedene syntaktische Konstruktionsmischungen zeugen von 

einem intensiven emotionalen Erleben der Userin und weisen auf Trauer, Verzweiflung und 

Unzufriedenheit hin. 

 

(14)  Kdyģ mŊ to chytne tak je to ve ġkole..a nic jinĨho nem§m po ruce neģ ostrou 

tuģku..ģ§dnou umŊlohmotnou, ale ostrou:( tak se ġkr§bu..kouġu si nehty..d§v§m si facky..pŊsti 

do obliļeje...nŊkdy si Śik§m jestli sem ¼bec v poŚ§dnu..a jesi se ovl§d§m j§ sama nebo nŊkdo 

jinĨ..:'(
9
 

                                                           
8 [Dann reichen ein paar Kilo ¦bergewicht, Stress in der Arbeit und das Ergebnis ist eine irrsinnige Fahrt 

auf einem versinkenden FloÇ auf finsteren Kanªlen der eigenen Seele.] 
9
 [Wenn mich das fªngt, dann ist es in der Schuleé und es ist nichts anderes vorhanden als ein spitzer 

Bleistift, keiner aus Kunststoff, sondern ein spitzer :(  dann kratze ich mich, beiÇe an den Nªgeln, 

ohrfeige mich, schlage mich mit Fªusten ins Gesichtémanchmal sage ich mir, ob ich ¿berhaupt in 

Ordnung biné und ob ich mich selbst noch kontrollieren kann oder ob es jemand anders isté:'(] 
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- Explizitheit der Darstellung von Blut und Narben 

Mit unterschiedlichen textexternen Faktoren, insbesondere mit der Absenz einer Zensur geht die 

Tatsache einher, dass in den auf Tschechisch verfassten Beitrªgen eine explizite Darstellung 

von Blut und Narben zum Vorschein kommt ï Themen, die im deutschsprachigen Subkorpus 

tabuisiert sind. Diese explizite Darstellung von Gewalt ist in Beitrªgen von Betroffenen zu 

finden. F¿r viele ist der Anblick von Blut von groÇem Belangen, sodass sie sich meist bis aufs 

Blut kratzen oder ritzen (Petermann/Nitkowski 2015: 23). 

 

(15)  Ja se zacala rezat nuzkama.....este ted se rezu nuzkama...ale o dost vedima a ostrejsima, 

obcas se taky porezu nozem.....nebo tou velkou kudlou na maso.....a kdyz ani jedno tak to, co 

mam zrovna po ruse....nemuzu si pomoct, ale dela mi to strasne dobre....je to uzasnej pocit kdyz 

mi tece krev po ruce...
10

 

 

(16) Kdyģ uģ si ubliģuji, tak chci vidŊt krev! Jak kape, jak odkap§v§ ta bolest pryļ, do 

umyvadla....
11

 

 

In den beiden Belegen (15) und (16) wird die Wichtigkeit flieÇenden Blutes thematisiert. In 

Beleg (15) bringt eine Userin ihre positiven Gef¿hle und ihre Faszination zum Ausdruck, die an 

 uÇerungen mit intensivierenden Ausdr¿cken wie dŊl§ mi to straġnŊ dobŚe [es tut mir 

unheimlich gut] und ¼ģasnej pocit (gemeintschechische Adjektivendung -ej) [ein tolles Gef¿hl] 

zu erkennen ist. In Beleg (16) thematisiert eine andere Userin ihr Bed¿rfnis, Blut ins 

Waschbecken abtropfen zu sehen. Das abtropfende Blut bedeutet f¿r sie das Verschwinden 

ihres Schmerzes. Nach Petermann/Nitkowski (2015: 23) schreiben SVV-Betroffene dem 

Anblick von Blut deshalb eine so groÇe Rolle zu, weil Ădas Erscheinen von Blut ein deutlich 

sichtbares Zeichen daf¿r darstellt, dass das eigene Tun eine Wirkung oder Verªnderung 

herbeigef¿hrt hat.ñ Nach Erhebungen wird vermutet, dass das Verlangen nach Blut bei 

Personen mit einer stªrkeren psychischen Belastung vorkommt (ebd.). 

 

 

6  Emotionalitªt 
 

 

Aus den hier zitierten Belegen geht hervor, dass in beiden Subkorpora die pragmatische 

Komponente der Emotionalitªt eine betrªchtliche Rolle spielt. Emotionalitªt wird hier in 

Anlehnung an VaŔkov§ als das ganze in einem Text enthaltene emotionale Potenzial 

verstanden, das Kategorien wie Ausdruck, Sprechen und Hervorrufen von Emotionen 

einschlieÇt (VaŔkov§ 2010: 11 f.). In beiden Subkorpora werden sowohl positive als auch 

negative Emotionen zum Ausdruck gebracht. Unter den positiven Emotionen sind 

beispielsweise Stolz, Freude/Gl¿ck und Hoffnung zu nennen. Sie treten vornehmlich dann in 

Erscheinung, wenn es Betroffene schaffen, eine gewisse Zeit ohne SVV auszuhalten oder wenn 

es ihnen gelingt, Stress abzubauen, auch wenn nur kurzfristig. Dabei findet insbesondere 

emotionsbezeichnende Lexik (Ausdr¿cke, die explizit Emotionen benennen) Verwendung. 

                                                           
10 [Ich habe angefangen, mich mit einer Schere zu schneidenénoch jetzt schneide ich mich mit einer 

Schereéaber mit einer viel grºÇeren und spitzeren, manchmal auch mit einem Messeréoder mit einem 

groÇen Fleischmesseréund wenn nicht damit, dann mit dem, was gerade vorhanden istéich kann mir 

nicht helfen, aber es tut mir unheimlich gutées ist ein tolles Gef¿hl, wenn Blut an meinem Arm 

herunterflieÇté] 
11 [Wenn ich mich verletze, dann will ich Blut sehen! Wie es tropft, wie der Schmerz weg, ins 

Waschbecken abtropft] 
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(17) Bisher bin ich eine Woche ausgekommen, ohne mich selbstzuverletzen.  

Auch wenn das nur sieben Tage sind, bedeuten diese sieben Tage Erfolg. Darauf bin ich stolz 

und das macht mich in gewisser Weise gl¿cklich. 

 

Angesichts der Thematik SVV ¿berrascht es dennoch nicht, dass im Korpus ¿berwiegend 

negative Emotionen wie Angst,  rger, Scham, Selbsthass, Verzweiflung und Trauer 

versprachlicht werden. Im folgenden Beleg wird die Emotion Neid in Form eines 

emotionsbezeichnenden Verbs (z§vidŊt [jmdn. beneiden]) ausgedr¿ckt ï als Reaktion auf ein 

Posting einer anderen Userin, in dem sie beschreibt, wie oft sie sich verletzt und dass Ritzen in 

der Fr¿h f¿r sie etwas Besonderes darstellt. 

 

(18)  ... tak m§m pr®®, pŚedvļ²rem sem se Śezala 12x vļera uģ 14x a dneska hezky jen sem 

r§no vstala tak ģiletka a hur§  Śikam ģe sem psychopat (teda sp²ġ p²ġu no ) ale hezky por§nu ... to 

m§ ¼plnŊ jinej rozmŊr ...  

RE: ja ti tak moc zavidim...
12

 

 
Hinsichtlich der Reaktion kann konstatiert werden, dass bei ªhnlichen Postings, wie dem, auf 

das reagiert wurde, eine Trigger-Gefahr nicht ausgeschlossen werden kann. 

 

 

7  Im Korpus dargestellte Auslºser des SVV und rekurrente Themen 
 

 

In beiden Subkorpora wiederholen sich verschiedene Themen. Zu rekurrenten Themen, die 

sowohl in den auf Deutsch als auch in den auf Tschechisch verfassten Beitrªgen vorkommen, 

kºnnen diverse Ursachen des SVV gezªhlt werden. Sie sind insbesondere f¿r die Anamnese 

dieser Erkrankung von Belang. Zu den im Korpus genannten Auslºsern des SVV gehºren 

beispielsweise die folgenden: Andere Erkrankungen: Depressionen und 

Stimmungsschwankungen, kºrperliche Schmerzen aufgrund einer anderen Erkrankung; 

schlechte Beziehung zu den Eltern, Leistungsdruck in oder auÇerhalb der Schule, Mobbing, 

mangelndes Selbstwertgef¿hl, Stress, Verlustangst (Fixierung auf eine Person) und 

Unzufriedenheit mit dem eigenen Kºrper(-gewicht). 

¦ber verschiedene Auslºser des SVV hinaus sind in beiden Subkorpora auch weitere 

rekurrente Themen zu identifizieren: Beziehung zu eigenen Eltern, R¿ckschlªge, Therapie/ 

Beratung, Fernbleiben vom SVV (Tage ohne SVV), Unterst¿tzung f¿r andere User, eigenes 

Erleben des SVV, Darstellung des Hintergrunds f¿r die Entwicklung dieser Erkrankung und 

Zukunftsfragen. Dagegen lassen sich auch einige Differenzen in Bezug auf das Vorkommen 

einiger Themen feststellen. Aufgrund der Zensur sind folgende Themen lediglich in den auf 

Tschechisch verfassten Postings zu verzeichnen: Ausreden, Methoden des SVV, Instrumente 

zum Ritzen, Blut, Narben, passende kaschierende Bekleidung, eigene Abhªngigkeit und 

Sehnsucht danach, sowie Suizid. 

  

                                                           
12

 [Jetzt habe ich frei, vorgestern habe ich mich 12x, gestern schon 14 Mal geritzt und heute, gleich 

nachdem ich aufgestanden bin ï eine Rasierklinge und hurraéich sage, dass ich ein Psychopath bin 

(also ich schreibe es eher), aber so schºn in der Fr¿hé es hat ein ganz anderes AusmaÇé RE: Ich 

beneide dich so sehré] 
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8  Fazit 
 

 

Mithilfe der Analyse wurde ermittelt, ob und inwiefern einschlªgige medizinische Terminologie 

in Bezug auf SVV von Usern der beiden untersuchten Foren rotelinien.de und sebeublizovani.cz 

verwendet wird und wie diese im konkreten Kontext modifiziert wird. Es lªsst sich 

konstatieren, dass in Bezug auf die terminologische Vielfalt, die im Kapitel 2 dargestellt wurde, 

in beiden Subkorpora nur sehr wenige Fachtermini Verwendung finden. Dies kºnnte damit 

zusammenhªngen, dass User dieser Foren vor allem Nicht-Fachleute sind. Von daher treten die 

meisten konkurrierenden Begriffe der Fachliteratur im Korpus nicht auf. Stattdessen erfahren 

die meist verwendeten Bezeichnungen des SVV verschiedene kontextuelle Modifizierungen, 

und dies unabhªngig davon, ob es sich um Postings von Betroffenen oder Angehºrigen handelt. 

Modifizierungen werden mithilfe der Wortbildung ï vor allem der K¿rzung ï realisiert. Dies ist 

in den beiden untersuchten Subkorpora der Fall, wobei Initialbuchstabenabk¿rzungen (dt. 

SV(V), tsch. SU) vorherrschen. In diesem Zusammenhang wurden einige interlinguale 

Unterschiede festgestellt, die mit einer unterschiedlichen funktionalen Auslastung der 

Komposition und von Infinitivkonversionen im Deutschen und im Tschechischen einhergehen. 

Wªhrend Formen wie SV(V) als Erstglied substantivischer Determinativ- und adjektivischer 

Rektionskomposita auftreten kºnnen, sind entsprechende Bildungen in den auf Tschechisch 

verfassten Beitrªgen nicht belegt. Dies trifft ebenfalls auf die hªufig zu verzeichnende 

Infinitivkonversion Selbstverletzen zu. Andere Unterschiede beziehen sich auf die 

Vorkommenshªufigkeit bestimmter Formen: Im tschechischsprachigen Subkorpus ist das 

deverbale Derivat sebeubliģov§n² hªufiger zu beobachten als die entsprechende Bezeichnung 

Selbstverletzung im deutschsprachigen Subkorpus. Unterschiede wurden ebenfalls bez¿glich 

der Verwendung von einigen Anglizismen wie Skills oder triggern festgestellt. Diese sind 

lediglich in den auf Deutsch verfassten Postings belegt. 

Im Hinblick auf die Darstellung verschiedener Formen des SVV im Abschnitt 2.2 und die 

eingangs formulierte Frage, welche Formen der selbst zugef¿gten Gewalt im zu analysierenden 

Textkorpus am hªufigsten versprachlicht werden, kann Folgendes festgehalten werden: In den 

auf Tschechisch verfassten Beitrªgen werden diverse Arten des SVV thematisiert: Das 

Schneiden/Ritzen ist dennoch die mit Abstand am hªufigsten zu verzeichnende Form. Andere 

Arten, die im tschechischsprachigen Subkorpus vorkommen, sind beispielsweise An-

/Selbstschlagen, Abheilungsstºrung, absichtliches ¿bermªÇiges Hungern, Kratzen/Kneifen, 

Stechen und Verbrennen/Verbr¿hen. Einigen Reaktionen auf Postings, die verschiedene 

Methoden des SVV zur Sprache bringen, kann entnommen werden, dass hier eine mºgliche 

Trigger-Gefahr besteht. Aus diesem Grund werden im Diskussionsforum rotelinien.de 

diejenigen Ausdr¿cke zensiert, die einen expliziten Ausdruck des SVV, insbesondere 

Beschreibungen von Methoden, Instrumenten oder auch Zahlen zu SVV, beinhalten. Daher sind 

keine R¿ckschl¿sse in Bezug auf im deutschsprachigen Subkorpus dargestellte Formen des 

SVV mºglich. Diese Tabuisierung bestimmter Sachverhalte und die damit einhergehende 

Zensur stellen im Subkorpus einen wichtigen textexternen Faktor dar, der die Darstellung der 

selbst zugef¿gten Gewalt im Wesentlichen beeinflusst. 

Je nach der Prªsenz oder Absenz dieses textexternen Faktors unterscheiden sich die 

kontextuelle Einbettung des SVV und die damit zusammenhªngende Wahl sprachlicher Mittel. 

Wªhrend in den auf Tschechisch verfassten Beitrªgen SVV explizit mit entsprechender 

ĂGewaltñ-Lexik (Śezat se [sich ritzen/schneiden], chci vidŊt krev [ich will Blut sehen]) zum 

Ausdruck gebracht wird, wird es im deutschsprachigen Subkorpus mithilfe verschiedener 

stellvertretender Ausdr¿cke (sich etwas antun, es wieder tun, verlieren usw.) dargestellt. Ihre 
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Bedeutung wird durch die kontextuelle Referenz auf das Hyperthema SVV bestimmt. Sie treten 

in Form von Substitutionen, Periphrasen, Metaphern oder als verh¿llende Ausdr¿cke auf. Beim 

Gebrauch von Metaphern machen sich eher individuelle Unterschiede bemerkbar. So wurden 

beispielsweise religiºse Motive oder die Wasser(fahrt-)metaphorik identifiziert. 

Eine wichtige pragmatische Komponente, die sich auf die Darstellung des SVV im 

untersuchten Korpus auswirkt, stellt die Emotionalitªt dar. In beiden Subkorpora werden 

sowohl positive Emotionen (Stolz, Freude/Gl¿ck und Hoffnung) als auch negative (Angst, 

 rger, Scham, Selbsthass, Verzweiflung und Trauer) versprachlicht ï ¿berwiegend in expliziten 

 uÇerungen mit emotionsbezeichnender Lexik (miluju svoje jizvy [ich liebe meine Narben], 

drauf bin ich stolz. Von emotionalem Erleben zeugen auch zahlreiche Satzbr¿che und 

syntaktische Konstruktionsmischungen. 

Die Postings wurden ebenfalls hinsichtlich rekurrenter Themen untersucht. In beiden 

Subkorpora wird auf diverse Ursachen des SVV, eigenes Erleben des SVV, Therapie/Beratung 

u. a. Bezug genommen. Unterschiede sind im Hinblick auf textexterne Faktoren feststellbar: 

Wegen einer Tabuisierung (s. o.) kommen Themen wie z. B. Methoden des SVV, Instrumente 

zum Ritzen, Blut, Narben nur in den auf Tschechisch verfassten Beitrªgen zum Vorschein.  

Als Schlussfolgerung daraus lªsst sich ziehen, dass die Darstellung von Gewalt in 

wesentlichem MaÇe von bestimmten textexternen Faktoren (Tabuisierung bestimmter mit 

Gewalt verbundenen Themen, An-/Abwesenheit der Zensur) abhªngig ist. Obwohl beide 

Subkorpora Paralleltexte enthalten, lassen sich unterschiedliche Strategien der kontextuellen 

Einbettung von Gewalt identifizieren, die mit einer teilweise unterschiedlichen Wahl 

entsprechender lexikalischer Mittel Hand in Hand geht. 
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Annotation 
 
On the representation of violence in online discussion forums on the topic of self-harm from a 

Czech-German perspective  
 
Martin MostĨn  
 

 
The focus of this paper is the relationship between language and self-inflicted violence in particular its 

verbalization and the corresponding use of a specific vocabulary. The analysis examines how self-harm is 

presented in online discussion forums for affected persons and their relatives. The focus is on the linguistic 

means of the description of this mental disorder and the associated behavior. Pragmatic components of the 

text design, especially the emotionality, play a role that is not to be underestimated. This is considered 

from a German-Czech perspective to enable an interlingual comparison of the representation of the 

relationship between violence and language. 
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ĂSie f¿hlten sich als die einen. Ich war der andere.ñ 

Stigmatisierung mittels Sprache in Peter Henischs 

Roman Schwarzer Peter 
 

Marta Wimmer 
 

 
Unter Gewalt versteht man in erster Linie auf die Physis der Menschen gerichtete Gewaltakte, 

man sollte jedoch solche nicht unterschªtzen, die auf die Psyche des Menschen gerichtet sind 

und ohne sichtbare Wunden auskommen, verletzlich ist nªmlich nicht nur die Physis des 

Menschen, sondern auch seine Psyche. Obwohl immer wieder behauptet wird, dass Sprache 

keine Gewalt zuf¿gen kºnne, weil sie ausschlieÇlich symbolisch sei, ist sie nicht weniger real 

oder effektiv als physische Gewalt (vgl. Kuch/Kitty Hermann 2007: 179). Das Verhªltnis von 

Sprache und Gewalt ist allerdings nicht unproblematisch und kann auf die begriffliche 

Unbestimmtheit der beiden Phªnomene zur¿ckgef¿hrt werden. Folgt man Bernhard Waldenfest, 

gleicht Gewalt ĂPhªnomenen wie Zeit, Liebe, Tod darin, dass sie ebenfalls quer durch 

verschiedene Lebensbereiche geht, als etwas Fremdes, Unfassliches, Unlºsbares, als etwas 

AuÇer-ordentliches, das die verschiedenen Ordnungen in Frage stellt und nirgendwo einen 

gemªÇen und festen Platz findetñ (Waldenfels 2006: 174). Somit wird den ¦berlegungen ¿ber 

Gewalt und Sprache von Anbeginn jeder feste Boden entzogen, deswegen scheint die 

Eingrenzung der semantischen Breite des Gewaltbegriffs unumgªnglich zu sein, was sich nicht 

nur in der Gewaltforschung, sondern in der breiten ¥ffentlichkeit beobachten lªsst. Trotz des 

linguistic turn wird bis weit ins 20. Jahrhundert von der Annahme ausgegangen, dass Gewalt 

dort beginne, wo Sprache verstumme, wodurch der Gegensatz bzw. die Opposition Sprache vs. 

Gewalt zusªtzlich betont bleibt. Erst gegen Ende des Jahrhunderts begannen Denker wie 

Jacques Derrida und Michel Foucault (ausgehend von Friedrich Nietzsche) das Verhªltnis von 

Sprache und Gewalt, systematisch zu untersuchen und f¿hrten vor Augen, dass Sprache nicht 

ausschlieÇlich als Kommunikationsmittel, sondern als ein Mittel der Macht fungieren kann (vgl. 

Posselt 2014). Die These, dass Sprache dar¿ber hinaus als Mittel sozialen Handelns, mithilfe 

dessen Machtverhªltnisse erzeugt werden kºnnen, wird auch von Pierre Bourdieu (siehe dazu: 

Bourdieu 2012) etabliert. Die mittels Sprache erzeugte Verletzung als auch der Akt der 

Gewaltaus¿bung selbst sind eher symbolischer Natur. Von dieser Prªmisse ausgehend, neigten 

viele Forscher dazu, Gewalt auf ihre kºrperliche Materialitªt zu reduzieren und gar nicht als 

eine Praktik der Gewalt in den Blick zu nehmen (vgl. Hermann 2013: 115). Im Fokus dieses 

Beitrags steht die Diskriminierung durch Sprache, die Ăden ersten Schritt zur sozialen 

Benachteiligungñ darstellt (Elspass/Maitz 2011: 2). Asymmetrische Machtverhªltnisse sowie 

soziale Ungleichheit werden zunªchst sprachlich-diskursiv hergestellt, womit gegen 

Grundrechte verstoÇen wird (vgl. Elspass/Maitz 2011: 30). Dies f¿hrt zugleich dazu bei, dass 

die Betroffenen soziale Benachteiligungen erleiden, was auch in dem analysierten Roman Peter 

Henischs Schwarzer Peter aus dem Jahre 2000, in dem sich der Autor mit dem rassistischen 

Bild des ĂNicht-Fremdenñ auseinandersetzt, manifest wird (siehe dazu: Wimmer 2014: 

185ī193). Das Problem des verletzenden Sprechens lªsst (in Anlehnung an Judith Butler) in 

diesem Zusammenhang die Frage aufkommen, welchen Wºrtern die verletzende und welchen 

Reprªsentationen die krªnkende Macht innewohnt (Butler 2006: 9 f.).  

Das theoretisch-psychologisch sowie kulturwissenschaftlich relevante Thema ĂGewaltñ, ist 

aus der Literatur nicht wegzudenken, hierbei gilt es jedoch zu beachten, dass sich gewisse 

Strºmungen oder Epochen als besonders gewaltaffin erwiesen haben. Der Literatur wohnt die 

Fªhigkeit inne, Gewalt zu erzeugen, zu inszenieren sowie zu gestalten (vgl. Siebenpfeiffer 
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2013: 340). Diese sollte zugleich als ein Medium begriffen werden, in das kulturelle Codes 

einflieÇen, die dann entweder kritisch oder affirmativ reflektiert werden. Ă[D]ie Beschreibung 

von Gewalt [ist] [stets] in Wertungsdiskurse eingebundenñ (Geier 2013: 264), was zweifelsohne 

das Reflexionspotenzial literarischer Texte, die Gewalt thematisieren, steigert. Von dieser 

Prªmisse ausgehend, wird das Augenmerk nicht nur auf die Art und Weise der Schilderung 

auÇerliterarischer Gewaltphªnomene im literarischen Text, sondern auf die Funktion, die diesen 

zukommt, gerichtet. Peter Henischs Roman Schwarzer Peter schreibt sich in den Diskurs ¿ber 

Multikulturalitªt bzw. ¿ber die mangelnde Akzeptanz dieser in ¥sterreich der Nachkriegsjahre 

ein (vgl. Michaels 2002: 243), wobei man dem Plot eine gewisse zeitlose Aktualitªt nicht 

absprechen kann. Der Autor geht auf ein eminentes politisches Thema ein, unternimmt jedoch 

keinen Versuch, die Repressionen, denen die titelgebende Hauptfigur ausgesetzt ist, zu 

plausibilisieren oder Legitimationsmuster f¿r diese zu entwerfen. Vielmehr ist sein Roman als 

eine kritische Stimme in der Debatte ¿ber Minoritªten bzw. als ein Versuch zu sehen, im 

Namen dieser, die marginalisiert werden, das Wort zu ergreifen (vgl. Michaels 2002: 243). Dies 

¿berrascht nicht angesichts der Tatsache, dass Henisch mehrmals ºffentlich seine Besorgnis 

ausgedr¿ckt hat, dass die ºsterreichische Identitªt durch die unbewªltigte Nazi-Vergangenheit 

konstituiert wurde und die Notwendigkeit der Aufarbeitung dieser betonte. 

 Der fiktive Lebenslauf des ĂSchwarzen Petersñ, der zur Figur des Hasses wurde ī um es 

mit Judith Butlers Worten auszudr¿cken ī soll hier unter dem Aspekt der Auswirkung von 

Rassenstereotypen untersucht werden. Der Fokus wird auf die Sozialisierung und die damit 

einhergehenden Ausgrenzungserfahrungen des ĂSchwarzen Petersñ gerichtet, dessen Biographie 

exemplarisch f¿r die Erforschung der komplizierten Dynamik der Herausbildung individueller 

und kollektiver Identitªten zu sein scheint. Die wacklige Identitªt des ĂSchwarzen Petersñ wird 

einem stªndigen Legitimationszwang unterzogen, sein Schicksal veranschaulicht dagegen, wie 

das Subjekt allmªhlich zum Objekt degradiert wird. Der Schwerpunkt wird dabei auf die 

verbale Stigmatisierung der Figur sowie auf die performative Wirksamkeit der Sprache bzw. 

auf die Techniken, derer sich sprachliche Gewalt bedient, gerichtet. Wie bereits erwªhnt, gehºrt 

Sprache zu den mªchtigsten Mitteln, die uns zur Verf¿gung stehen, um unsere Gef¿hle 

(Sympathie, Liebe, Hass, etc.) auszudr¿cken oder Macht auszu¿ben. Sie dient nicht nur der 

Herstellung und Aufrechterhaltung sozialer Systeme und Beziehungen, sondern stellt zugleich 

das wichtigste Medium im Umgang der Menschen miteinander dar. Mit ihrer Hilfe werden 

Welt- und Denkbilder reproduziert oder weniger bewusste Haltungen und Einstellungen 

transportiert. Klischees, Vorurteile, Stereotype, feindselige oder aggressive Gesinnungen 

kommen durch die Sprache zum Ausdruck und f¿hren zur sprachlichen Diskriminierung bzw. 

setzen Ausschlussmechanismen in Gang, die auf der Dichotomie 

ĂNormabweichlerñ/ĂNormkonformeñ beruhen. Es muss jedoch ber¿cksichtigt werden, dass 

jegliche Kategorisierung ªuÇerst anfªllig f¿r Subjektivitªt sowie f¿r gewisse Willk¿r zu sein 

vermag.  

Zu den Formen der Gewaltaus¿bung, auf die im Rahmen dieser Analyse verwiesen werden 

soll, wird die Stigmatisierung, die mittels Sprache erfolgt, dazu gezªhlt: 
 

ĂRhetorisch betrachtet setzt die Behauptung, daÇ ein Sprechen nicht nur ein HaÇgef¿hl vermittelt, 

sondern einen verletzenden Akt darstellt, nicht nur voraus, daÇ die Sprache handelt, sondern zudem, 

daÇ sie sich in verletzender Weise gegen einen Adressaten richtet. Hier handelt es sich freilich um 

zwei hºchst unterschiedliche Behauptungen; denn nicht alle Sprechakte wirken sich mit solcher Kraft 

auf einen anderen aus. [é] Viele solche Sprechakte sind also im engen Sinne ein èVerhaltenç, ohne 

daÇ alle die Macht hªtten, Effekte hervorzurufen oder eine Kette von Folgen auszulºsen.ñ (Butler 

2006: 32 f.) 

 

Sprachliche Stigmatisierung gehºrt zweifelsohne zu sozialen Prozessen, die nicht nur 

¿berwiegend fremdbestimmt sind oder durch das System der Sprache geregelt werden, sondern 
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auch Beobachtung voraussetzen, denn wie Nicolas Dobra treffend konstatiert: ĂEs gibt kein von 

Beobachtungen unabhªngiges Objekt, [...] Objekt impliziert Beobachtungñ (Dobra 2007: 12). 

Die, wie es scheinen mag, recht banale Annahme, dass das Eigene ohne das Fremde nicht 

existiert, f¿hrt vor Augen, dass erst die Trennlinie zwischen den beiden Seiten eine eindeutige 

Zuordnung ermºglicht und gleichzeitig als Richtschnur f¿r das eigene Handeln dient. Indem wir 

das Andere denken, denken wir uns selbst anders, was ebenfalls zum Gegenstand der Reflexion 

in belletristischen Texten erhoben wird. Literatur als Medium erzeugt diskursiv Selbst- und 

Fremdbilder und dr¿ckt diese entweder in sprachlichen Bildern aus, festigt sie oder versucht, 

diese durchzubrechen. Die Konstruktionen auf die in dem vorliegenden Beitrag Bezug 

genommen wird, sind Produkte rassistischer oder einer fremden Kulturen gegen¿ber feindlich 

eingestellten Phantasie. Mit Hilfe von Stereotypen werden einfache Wahrheiten konstruiert, die 

jedoch von der komplexen Realitªt weit entfernt sind. Der hier analysierte Roman 

veranschaulicht zugleich ī indem er die Handlung ¿berwiegend in Wien der 50er Jahre verortet 

ī etwas, was gerne unausgesprochen bleibt: Seitdem die ersten Kinder schwarzer 

Besatzungssoldaten und weiÇer Frauen das Licht der Welt erblickt haben, existiert nicht nur 

eine neue Minoritªt, sondern auch eine neue Art der Rassendiskriminierung (vgl. Lester 1978: 

147). Im Weiteren kann der Text als ein Versuch, das Konzept der kulturellen Homogenitªt in 

Frage zu stellen, gelesen werden, wobei diese Mischung aus literarischer Fiktion und Wahrheit 

eine schonende Konfrontierung des Lesers mit akuten sozialen Problemen erlaubt (vgl. Lester 

197: 151). 

ĂSie werden lachen, aber ich komme aus Wien. Auch wenn ich mºglicherweise nicht ganz 

so aussehe. Vienna. Austria. Europe. Ob Sie es glauben oder nicht. Ich bin dort geboren und 

habe meine ersten dreiÇig Jahre dort verbrachtñ (Henisch 2000: 7). Diese Aussage der 

Hauptfigur erºffnet den Roman und f¿hrt von Anbeginn die Diskrepanz zwischen der Herkunft 

des Protagonisten und seiner Hautfarbe vor Augen, die sich leitmotivisch durch den ganzen 

Text zieht. Aufgrund seines  uÇeren wird Peter Jarosch ī so der Name des Protagonisten und 

Ich-Erzªhlers ī ¿berall als fremd eingeschªtzt, wodurch er stets Diskriminierung und 

Vorurteilen ausgesetzt wird. Im Wien der Nachkriegszeit fªllt er wegen seiner Hautfarbe auf, 

obwohl sein Deutsch so wienerisch ist wie das der anderen, in Amerika wiederum ist es sein 

ºsterreichischer Akzent, der nicht zum Farbton seiner Haut passt (vgl. Close Ulmer 2003: 76). 

Peter Jarosch, der uneheliche Sohn einer Wiener StraÇenbahnschaffnerin und eines schwarzen 

Besatzungssoldaten ist gleichsam doppelt stigmatisiert. Er fªllt als Farbiger in der ĂweiÇenñ 

ºsterreichischen Gesellschaft auf, gleichzeitig wird er in der Ăschwarzenñ Welt der 

amerikanischen S¿dstaaten mit dem Etikett ĂMischlingñ versehen und aus diesem Grunde nie 

vollkommen akzeptiert. Von seinem Umfeld wird er (in loser Anlehnung an Jean Am®rys 

Diktum, nach dem er zum Juden gemacht worden sei) zum Schwarzen gemacht und stets als ein 

Exotikum wahrgenommen (vgl. Parry 2003: 145). Aufgrund seines ªuÇeren Erscheinungsbildes 

wird er als anders und fremd abgestempelt, obwohl ihn biographisch nichts von den Mitb¿rgern 

seiner Generation unterscheidet (vgl. Parry 2003: 145). Bereits im Kinderalter hat die Figur die 

Erfahrung gemacht, sichtbar f¿r andere zu sein. Er wird zwar von seinen Mitmenschen erkannt, 

jedoch nicht anerkannt und stets der Diskriminierung und den ¿ber Generationen der 

Unkenntnis angesammelten Vorurteilen ausgesetzt, die Frantz Fanon in Schwarze Haut, weiÇe 

Masken auf den Punkt brachte: 
 

ĂUnd dann geschah es, daÇ wir dem weiÇen Blick begegneten. Eine ungewohnte Schwere beklemmte 

uns. é In der weiÇen Welt stºÇt der Farbige auf Schwierigkeiten bei der Herausbildung seines 

Kºrperschemas. é Wºrter zerrissen mir das Trommelfell: Menschenfresserei, geistige 

Zur¿ckgebliebenheit, Fetischismus, Rassenmakel. é Ich begab mich weit, sehr weit fort von meinem 

Dasein. é Was war es f¿r mich anders als eine Loslºsung, ein HerausreiÇen, ein Blutsturz, der auf 

meinem ganzen Kºrper schwarzes Blut gerinnen lieÇ?ñ (Fanon 1980: 72 f.) 
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Im Falle Jarosch lªsst sich die von ihm erfahrene Diskriminierung auf die Formel Ăuniverseller 

Alltagsrassismusñ bringen und die Art des Protagonisten, mit diesem umzugehen, scheint eher 

pragmatischer Natur zu sein. Die Stigmatisierung der Hauptfigur erfolgt ¿berwiegend auf der 

verbalen Ebene und auch wenn hinter dieser keine internalisierten rassistischen Absichten 

stecken, wird die Figur von vollstªndiger Akzeptierung ausgeschlossen bzw. auf ihre Hautfarbe 

reduziert und somit als defizitªr abgestempelt. Seit der fr¿hen Kindheit sp¿rt Peter, dass er ein 

Outsider ist, weil seine Mitb¿rger nicht in der Lage sind, ihn als einen der Ihrigen zu 

akzeptieren. Sie geben ihm das Gef¿hl, dass er ein Fremder ist, nur weil sein ªuÇeres 

Erscheinungsbild von der damals geltenden ĂNormñ abweicht. Aus seiner visuellen 

Andersartigkeit resultiert auch der offenkundige Rassismus, dem er bereits in seiner Jugend 

ausgesetzt war. Dieser basiert auf zwei grundlegenden Glaubenssªtzen: der erste besagt, dass es 

verschiedene Rassen gibt, was angeblich eine anerkannte Tatsache ist. Dazu kommt aber noch 

die ¦berzeugung von der ¦berlegenheit der eigenen Rasse. W¿rde man nur den ersten 

Grundsatz annehmen, den zweiten dagegen auÇer Acht lassen, wªre das Problem wertfrei, doch 

dies ist hªufig nicht der Fall. Statt sich auf die auf Rassenzugehºrigkeit berufende 

Argumentation einzulassen, wªre es sinnvoller von Ăkulturell Anderenñ oder von der eigenen 

Ăkulturellenñ oder Ănationalenñ Identitªt aber nicht von Rasse auszugehen. Eine auf solchen 

Mechanismen basierende Diskriminierung und damit einhergehende Ausgrenzung des Anderen, 

der die Differenzierung zwischen dem Eigenen (Bekannten, Allgemeing¿ltigen und Hºheren) 

und dem Anderen (Gefªhrlichen, Besonderen, Niedrigeren) zugrunde liegt, wird auch bei 

Henisch kritisch in den Blick genommen (vgl. Wimmer 1997: 1). Nur aufgrund seines  uÇeren 

wird der Protagonist des analysierten Romans von seinen Mitsch¿lern angegriffen und geªchtet, 

eine der ersten verletzenden Erfahrungen, mit der er konfrontiert wird und die laut Butler zu den 

ersten, die man ¿berhaupt kennenlernt gehºrt, ist die Erfahrung beim Schimpfnamen gerufen zu 

werden (vgl. Butler 2006: 9). Man kann sich im Falle Peter Jaroschs den Eindruck nicht 

erwehren, dass in dem Fall der ĂPeinigerñ zu einem anonymen Feind, zu einem Reprªsentanten 

vieler seiner Mitb¿rger wird und den Anderen nicht nur verfolgt, sondern auch mit Missachtung 

behandelt. Jahre spªter reflektiert Peter dar¿ber, wie schwer es zu akzeptieren ist, dass man von 

jemandem aufgrund seines Andersseins gehasst wird, ohne dass sich der Hassende die M¿he 

gibt, das Objekt seines Hasses nªher kennenzulernen: ĂDas Gef¿hl, daÇ es einen Menschen gibt, 

der einen zu hassen scheint, obwohl er einen gar nicht nªher kennt, einfach so, weil man anders 

ist ï dieses Gef¿hl und der Verdacht, daÇ dort drauÇen noch viel mehr von der Sorte 

umherlaufen, ist schwer zu ertragen.ñ (Henisch 2000: 44) 

Anhand der ¦berlegungen des ĂSchwarzen Petersñ wird manifest, Ăwie eine symbolische 

Handlung unsere soziale Welt nachhaltig zu transformieren vermagñ (Hermann 2013: 112), 

beleidigende Bezeichnungen oder Beschimpfungen dienen nªmlich in erster Linie dazu, Ădie 

Position der adressierten Person im sozialen Raum zu verªndernñ (Hermann 2013: 112). 

Oftmals werden auch diese als eine Bewegung der Exklusion charakterisiert (vgl. Hermann 

2013: 112). Dar¿ber hinaus spricht Henisch einen weiteren relevanten Aspekt an, nªmlich das 

Fortleben von rassistischen Stimmungen, die von den Eltern auf ihre Kinder ¿bertragen werden. 

Einigen Altersgenossen des Protagonisten war es verboten, mit ihm zu spielen, was nur einen 

Beweis daf¿r liefert, dass die neue Generation nicht toleranter wird, sondern dass sie zur 

Perpetuierung der Vorurteile beitrªgt: ĂWas die Kinder betraf, so verhielten sie sich den 

Erwachsenen, die sie erzogen, naturgemªÇ nicht unªhnlichñ, heiÇt es im Roman (Henisch 2000: 

15).  

Der Autor zªhlt weitere Beispiele auf, in denen die irrationale Ablehnung dem Protagonisten 

gegen¿ber veranschaulicht wird, eines davon ist die Situation, die sich wªhrend eines 

Barbesuches abspielte. Peter mºchte seinen ersten Auftritt als Blues-Musiker gemeinsam mit 

seinen Band-Kollegen in einer Bar feiern, doch der Kellner weigert sich, sie zu bedienen mit 

der Begr¿ndung: ĂAber f¿r solche wie euch gibt es hier keine Tische. [...] Solche wie euch 
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h tten wir vor f¿nfundzwanzig Jahren noch ins Gas geschicktñ (Henisch 2000: 345). Mit 

diesem Satz dr¿ckt der Autor seine Beunruhigung aus, dass das Nazidenken noch immer 

prªsent ist und das gegenwªrtige Handeln und Denken beeinflusst. Solche rassistischen 

Extrembeispiele gehºren zwar in Peters Jugend zur Seltenheit, tagtªglich wird er jedoch mit der 

Insensibilitªt seitens seiner Mitmenschen konfrontiert, die immer wieder versuchen, Peter als 

dem Anderen eine stereotypische Rolle aufzuzwingen. Stets wird er darauf verwiesen, dass er 

anders ist:  
 

 ĂSchon fr¿h machte ich die Erfahrung, daÇ die Menschen meiner Umgebung kaum imstande waren, 

mich einfach als ihresgleichen zu betrachten. Etwas an mir oder in ihnen veranlaÇte sie zu 

merkw¿rdigen Reaktionen. Die ein biÇchen verbaute (durch eine schlecht und recht kaschierte 

Verkr¿mmung des R¿ckgrats zu kurz geratene) Parfumeriemitzi zum Beispiel brach jedes Mal in 

Entz¿ckensrufe aus, wenn meine Mutter und ich ihr Geschªft betraten. Nie unterlieÇ sie es, auf meine 

angebliche  hnlichkeit mit einer sogenannten Negerpuppe hinzuweisen, die bei ihr daheim auf dem 

Sofa saÇ. Hingegen schaute mich Herr Resch, [é] unter seinen zottigen Brauen hervor immer nur 

finster an. In all den fr¿hen Jahren meiner dunklen Existenz hat er kaum ein Wort an mich verloren. 

Herr Wolny, der Schuster, der immer halb eingeschlafen auf den Schemel vor seinem nach dem Leder 

und Staub riechenden Keller saÇ, wachte auf, wenn ich vorbeikam, hob seinen weiÇhaarigen Kopf und 

fragte mich, ob ich mir nicht die schwarze Schuhpasta aus dem Gesicht wischen wolle.ñ (Henisch 

2000: 14 f.)  

 

Der mit sichtbarem Anderssein aufgewachsene Peter empfindet seine Hautfarbe, die 

kurioserweise Ănicht ºsterreichisch gefrbtñ (Henisch 2000: 78) ist als  Stigma und ªuÇert sich 

dazu: ĂIch war ein Kind des anderen Wien. Des lateralen und peripheren Wienñ (Henisch 2000: 

214). Die Erfahrung des Andersseins, die die Figur bereits in ihrer Kindheit zu sp¿ren 

bekommt, setzt einen graduellen Entfremdungsprozess in Gang, wobei die Anlªsse f¿r die 

allmªhliche Entfremdung immer von auÇen, sei es von der Schule, von den Nachbarn oder von 

der Armee kamen (Raus 2003: 213). Stereotyp wiederholte Scherze, wie z. B. die Frage des 

Schusters, waren vielleicht nicht ganz ernst zu nehmen, doch f¿r ein kleines Kind sicherlich 

verletzend und bewirkten, dass der Protagonist allmªhlich zum Einzelgªnger wurde. 

Der in dem Titel des Beitrags angek¿ndigten Stigmatisierung wird eine zweite Dimension 

verliehen. Zum einen wird die Figur mittels Worten verletzt und durch abschªtzige 

Etikettierung in die Schublade Ăder Andereñ gesteckt. Zum anderen ist es ausgerechnet die 

Sprache, die eine eindeutige Kategorisierung unmºglich macht. In New Orleans, dem 

Herkunftsort seines leiblichen Vaters, erzªhlt der alternde Hauptprotagonist seine Geschichte. 

Von einem exterritorialen Standpunkt aus, aus der Distanz heraus, erinnert er sich seines 

Wiener Lebens und des Wienerischen. Nach Jahren des Lebens am anderen Ende der Welt holt 

ihn sein fr¿heres Ăºsterreichisches Lebenñ wieder ein. Eine in einer Bar getroffene blonde Lady 

 
 Ă[h]at glatt behauptet, daÇ, was ich spreche, kein Deutsch ist. What funny kind of language is that, 
youôre talking? Aber darauf, daÇ die mich versteht, hab ich auch nicht den geringsten Wert gelegt. 

Wobei es schon stimmt, daÇ ich etwas anders rede. Genaugenommen nicht deutsch, sondern 

ºsterreichisch. Oder wienerisch oder was weiÇ ich. Eine Sprache, die es f¿r manche nicht gibt. Eine 

Sprache, die mich nun eingeholt hat. Vielleicht ist das ja eine Art von Alterserscheinung. All die Jahre 

hab ich sie nicht gebraucht, aber auf einmal war sie wieder da. Meine Mutter-Sprache. Im Vater-Land. 

[é] Nun hat sie mich wieder, die Sprache, was soll ich tun? Ein Wort gibt das andere, ein Satz gibt 

den anderen. ¥sterreichisch oder genaugenommen wienerisch gefªrbt. Meine Haut ist nicht 

ºsterreichisch gefªrbt, kurioserweise.ñ (Henisch 2000: 77 f.) 

 

Die sichtbaren social cues ï in dem Fall ist es die Hautfarbe ï f¿hren zur Einordnung einer 

Person in eine bestimmte kognitiv reprªsentierte Kategorie, hier kºnnte man von der 
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mehrdeutigen Kategorisierung Ăder Andere/der Fremdeñ ausgehen (siehe dazu: 

Casper/Rothermund/Ventura 2010: 131). 

Alltªgliche Situationen sind ein Ăzentraler Austragungsort gesellschaftlicher Asymmetrienñ 

(Herrmann/Kuch 2007: 8). Die sprachliche Stigmatisierung scheint ein stªndiger Begleiter 

sozialer Beziehungen zu sein, deswegen ist diese umso schwerer lokalisierbar. In dem Fall wird 

die Missachtung jedoch ausdr¿cklich ausgesprochen. Geht man von der Prªmisse John L. 

Austins aus, dass Sagen und Tun keine Gegensªtze seien, so m¿sse man ber¿cksichtigen, dass 

Ădurch sprachliche Handlungen nicht nur handfeste, materielle Effekte erzielt, sondern auch die 

soziale Stellung der adressierten Person verªndert [wird]ñ (Herrmann/Kuch 2007: 11 f.). 

Erzogen wird Peter, dessen fiktiver Lebenslauf ein Beispiel f¿r die verletzende Macht der 

Worte par excellence darstellt, von seiner schºnen und lebenslustigen Mutter, die er zwar liebt, 

jedoch mit ihren wechselnden Liebhabern nicht zurechtkommt. Als Ferdinand Jarosch, der 

angetraute Mann seiner Mutter nach vielen Jahren aus der russischen Kriegsgefangenschaft 

heimkehrt, findet Peter in ihm nicht nur einen guten Freund, sondern auch die fehlende 

mªnnliche Autoritªt und eine besch¿tzende Vaterfigur. Dies kommt etwa im folgenden Zitat 

zum Ausdruck: 
 

ĂSogar die Wirtin war noch die alte ï Jesusmaria, sagte sie, die Hªnde nicht ¿ber dem Kopf, sondern 

¿ber der gewaltigen Brust zusammenschlagend, der Herr Jarosch! Was hams denn da f¿r einen Murl 

mit? ī Das ist kein Murl, antwortete Ferdinand, sondern mein Bub.ñ (Henisch 2000: 58) 

 

Der Junge ist vielseitig begabt, lernt schnell, das sch¿tzt ihn jedoch nicht vor dem Spott und 

Argwohn seiner Mitsch¿ler. Erst als sich herausstellt, dass er ihnen als FuÇballer ¿berlegen ist 

und es sogar in die ºsterreichische Jugendauswahl schafft, wird er geb¿hrend respektiert.  

 

ĂJedenfalls fiel ich als St¿rmer allmªhlich auf. Nach und nach hatte ich eine richtige, kleine Fan- 

Gemeinde. Sie nannte mich Negerl und diesen Spitznamen lieÇ ich mir gefallen. Obwohl oder gerade 

weil auch Robert mich so genannt hatte. Politisch korrekt war er nicht ï aber political correctness war 

damals noch kein Begriff. Jedenfalls nicht auf Wiener FuÇballplªtzen. Gemma, Negerl! Hoppauf, 

Negerl! Hau drauf, Negerl. Ich war eher groÇ f¿r mein Alter, aber in der in ¥sterreich gesprochenen 

Sprache besteht ein Hang zum Diminutiv. 

Vielleicht liegt das daran, daÇ das Land im Auslauf seiner Geschichte so klein geworden. So hat man 

auch die darin wohnenden Leute gern klein. Small is beautiful? Nein, diese Parole gab es damals, 

glaube ich, auch noch nicht. Aber das dem Wort Neger am Ende hinzugef¿gte L signalisierte, daÇ ich 

irgendwie dazu gehºrte.  

Irgendwie. Und dennoch nicht voll und ganz. Das Wort Neger vor dem L signalisierte, daÇ ich doch 

etwas anders war. Vier Buchstaben gegen einen. Was ¿berwog? ï Um ehrlich zu sein, damals machte 

ich mir kaum solche Gedanken.ñ (Henisch 2000: 164) 

 

Peter Jarosch wird einer verbalen Stigmatisierung ausgesetzt, Neger oder Murl gehºren zum 

Standardrepertoire der Bezeichnungen bzw. Beschimpfungen, mit denen er tagtªglich 

konfrontiert wird. Dabei sei zu beachten, dass indem solche Begriffe auf die Hautfarbe des 

Menschen rekurrieren, konstruierten diese ĂIdentitªt ¿ber Pigmentierungñ (Arndt/Hornscheidt 

2009), was eindeutig als Ausdruck der Machtmanifestation aufzufassen ist. Dar¿ber hinaus 

werden in der Verwendung des Ausdrucks Neger Ăvon Anfang an kºrperliche Merkmale mit 

geistig-kulturellen Eigenschaften wie etwa Faulheit, Feigheit, Triebhaftigkeit, Grausamkeit und 

Kulturunfªhigkeit verbundenñ (Arndt/Hornscheidt 2009). Auch wenn in diesem 

Zusammenhang oft behauptet wird, das Wort sei fr¿her jedenfalls nicht diskriminierend  

gewesen bzw. man w¿rde es nicht rassistisch meinen, wirken solche Begriffe stereotypisierend 

und normierend, unabhªngig davon, ob der Betroffene mit diesem Wort direkt angesprochen 

wird, oder ob er ihnen in  uÇerungen begegnet. Sie w¿rden bis heute die ideologischen 

Vorstellungen, Denkmuster und Hierarchien der Zeit des Kolonialismus und der Sklaverei 
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transportieren, so Susan Arndt und Antje Hornscheidt (Arndt/Hornscheidt 2009). So eine 

verbale Attacke hinterlªsst zwar keine blauen Flecken, kann aber genauso schmerzhaft sein. Sie 

bedeutet nªmlich eine Entwertung des Menschen, die nach wie vor unterschªtzt wird. Mit solch 

einem entw¿rdigenden Umgang wird der Hauptprotagonist bereits als Kind konfrontiert, 

obwohl er erst im erwachsenen Alter dar¿ber reflektiert und sich der Bedeutung bzw. der 

Konsequenzen dessen bewusst wird. Henisch ist es durchaus gelungen, aufzuzeigen, wie 

problematisch das Aufbauen eines positiven Selbstverstªndnisses ist, wenn man keine 

Anerkennung seitens seines Umfeldes erfªhrt, denn Ăf¿r eine gelingende Form der 

Selbstverwirklichung ist ein Subjekt also grundlegend auf die Anerkennung durch andere 

angewiesenñ, wodurch dieses eine Ăgrundlegende Verletzungsoffenheit gegen¿ber anderen 

besitztñ (Hermann 2013: 115).  

Die Sprache, die eine Art Code darstellt, verrªt viel ¿ber die jeweilige Person und ihre 

Haltung den anderen gegen¿ber. Dies lªsst sich unter die These Ăwie ich rede, so bin ichñ 

subsumieren. Versucht man mithilfe der Sprache andere Menschen herabzustufen, ¿bt man 

verbale Gewalt aus und lªsst die unterdr¿ckten Gef¿hle die die Beziehungen mit anderen 

Menschen vergiften kºnnen, sprechen. Das bayrisch-ºsterreichische Diminutiv ĂMurlñ kommt 

von ĂMohrñ und heiÇt so viel wie der Schwarze. Es lªsst sich jedoch nicht abstreiten, dass 

dieses aus der weiÇen Definitionsmacht heraus entstanden ist (siehe dazu: Greve 2013: 29). Die 

kritische Auseinandersetzung mit der Stigmatisierung sowie der performativen Wirksamkeit der 

Sprache erfolgt bei Henisch zusªtzlich auf der Figurenebene als characterôs speech. Jarosch 

erklªrt selbst:  

 

ĂDas Wort Murl kommt von Mohr und bedeutet ganz einfach, daÇ jemand schwarz ist. Allerdings wird 

dieser Jemand, das schwingt in diesem kurzen Wort mit, zumindest nicht recht ernst genommen. Wenn 

nicht schlicht und einfach als fremd und daher ekelhaft abgelehnt. 

Schwarz ist hªÇlich/weiÇ ist schºn ï dieses Vorurteil sitzt den blassen Bewohnern nicht nur der alten 

Stadt Wien tief in den Stammhirnwindungen. Selbst ein Genie wie Mozart hat sich 

enttªuschenderweise nicht geniert, solche Texte auch noch zu vertonen. Im Jahrhundert Mozarts lebte 

in Wien ¿brigens ein sogenannter Hofmohr namens Angelo Soliman. Da er sich bei Lebzeiten trotz 

seiner schwarzen Haut einer gewissen Beliebtheit erfreute, wurde er nach seinem Ableben ausgestopft 

und in ein Museum gestellt. 

DaÇ ein Schwarzer frei auf der StraÇe umherlief, d¿rfte vor der Zeit also, in der ich gezeugt und 

geboren bin, recht selten vorgekommen sein. Es ging spazieren vor dem Tor/ein 

kohlpechrabenschwarzer Mohr, heiÇt es im Struwwelpeter. Dieses schºne Bilderbuch ist zwar schon 

rund ein Jahrhundert fr¿her und, daran glaube ich mich zu erinnern, in Frankfurt entstanden, war aber 

in meiner Kindheit in Wien noch immer recht populªr. DaÇ das Ganz-einfach-Spazierengehen des 

sogenannten Mohren vor dem Tor derart hervorgehoben wird, deutet darauf hin, daÇ es sich eigentlich 

nicht gehºrt.ñ (Henisch 2000: 89) 

 

Der Protagonist zªhlt Situationen auf, in denen auf die Dichotomie Schwarz-WeiÇ rekurriert 

wird. Dabei wird das WeiÇ-Sein als Norm aufgefasst, wªhrend das Nicht-WeiÇe zum Anderen, 

Un-Normalen opponiert (Arndt/Hornscheidt 2009). Ein weiteres Beispiel liefert folgende 

Passage aus dem Roman:  

 

ĂKam auf mich zu und blieb Aug in Aug mit mir stehen. Keinen Meter von mir entfernt, zwischen uns 

nur das Gitter. Dann nahm er den Kaugummi aus dem Mund und klebte ihn vor meiner Nase an die 

Drahtmaschen. Und sagte nicht mehr als drei Worte: Schleich dich, Murl! Die wienerische Wendung 

schleich dich signalisiert, daÇ sich jemand zur¿ckhalten oder besser gleich auf mºglichst unauffªllige 

Weise trollen soll.ñ (Henisch 2000: 88 f.) 

 

Allerdings nicht nur eine direkte Ansprache an den Betroffenen gilt als Ausdruck rassistischer 

Gesinnung, sondern auch die Attribuierung mit Ăschwarzñ konstruiert einen zum Objekt von 

Rassismus. In der Schule wird die Figur von dem Lehrer mit den Worten vorgestellt: ĂUnser 
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Peter hier, [...] ist zwar schwarz, aber sonst ist er sicher genauso ein Lausbub wie ihr. [...]  [D]er 

schwarze Peter hat es nicht leicht unter uns, wir m¿ssen also ganz besonders nett zu ihm seinñ 

(Henisch 2000: 25). Es kann sicherlich nicht davon ausgegangen werden, dass der zitierten 

Aussage eine beabsichtigte denunzierende Botschaft innewohnt, nichtdestotrotz wird durch 

diese eine gewisse Kategorisierung in Gang gesetzt, die die Trennlinie zwischen Ăwirñ und Ăerñ, 

also zwischen der In- und Outgroup zusªtzlich hervorhebt. Der Farbe Schwarz wird im Roman 

eine zusªtzliche Dimension verliehen, indem man diese mit der S¿nde in Zusammenhang 

bringt. Wªhrend Vorbereitungen zur ersten heiligen Kommunion, belehre der Kaplan die 

Kinder, dass wenn man eine S¿nde begehe, beflecke man sich. ĂEin Fleck gibt den anderen. Bis 

unsere Seele ganz schwarz istñ (Henisch 2000: 49). Die Aussage legt Negativassoziationen 

nahe, dass das Schwarz mit etwas S¿ndhaftem/Unreinem konnotiert wird. Der bereits erwªhnte 

Frantz Fanon weist darauf hin, dass der Archetypus der minderen Werte vom Neger dargestellt 

werde und dass dieser in allen zivilisatorischen und zivilisierten Lªndern die S¿nde 

symbolisiere, worauf auch Henischs Figuren rekurrieren (vgl. Fanon 1980: 118 f.). Die 

 uÇerung des Kaplans lªsst dar¿ber hinaus bei Peter die Frage aufkommen, ob ein schwarzer 

Kºrper analogisch ein s¿ndhafter Kºrper sei (vgl. Henisch 2000: 49). Die Farbsymbolik ist ein 

fester Bestandteil des Rassendiskurses geworden, Ă[i]m christlichen Mittelalter [z. B.] 

kennzeichnen die Farben Schwarz und WeiÇ als religiºse Symbole f¿r (gºttliches) Licht und 

(teuflische) Finsternis die Gegen¿berstellung von Christen und Unglªubigenñ, wobei man 

Schwarz und WeiÇ zu diesem Zeitpunkt als Abstrakta betrachten muss, die erst im Laufe der 

europªischen Kolonialgeschichte und sozio-ºkonomischer Umbr¿che als binªre 

Gruppenzuweisung funktionieren (Husman 2010: 19). Die Hautfarbe wird mit Bedeutung 

aufgeladen und ist in diesem Fall als Synonym zu Rasse zu sehen, wodurch 

Wertungsmechanismen in Gang gesetzt werden, die eine rassistische Segregation zur Folge 

haben kºnnen. Wªhrend einer fl¿chtigen Begegnung Peters mit zwei schwedischen 

Jugendlichen, geben diese ihrem Erstaunen Ausdruck, dass Ăes auch black Austrians gibtñ 

(Henisch 2000: 186). Ein Ăaustrichien noirñ, (Henisch 2000: 187) wie es im Roman heiÇt, wird 

von vielen als ein Exotikum wahrgenommen. 

Henischs Roman, der durch die postmodernen Identitªts- und Minoritªten-Diskurse sowie 

den Diskurs der kulturellen Differenzen (vgl. Michaels
 
 2002: 243) geprªgt ist, erfreut sich nicht 

nur aufgrund seiner literarischen Qualitªten groÇer Popularitªt, sondern auch deshalb, weil er 

ein aktuelles und dringliches soziales Problem anspricht. Der politisch korrekte Autor erzªhlt 

die Geschichte des ĂSchwarzen Petersñ und skizziert gleichzeitig die Entwicklung ¥sterreichs 

in den Nachkriegsjahren. Obwohl er den Fokus auf Wien richtet, wird ganz schnell klar, dass 

dieses Problem nicht nur in ¥sterreich, sondern in ganz Europa gegenwªrtig ist. Der Autor zeigt 

in seinem Roman, dass Rassismus und Intoleranz dem friedlichen Umgang mit dem kulturell 

Fremden im Wege stehen, was in der Aussage Peter Turrinis auf den Punkt gebracht wird:  

 

ĂDie Fremden erscheinen dem ¥sterreicher nicht nur als Menschen mit anderem Namen, mit 

manchmal anderem Aussehen, nein, sie sind das Andere Schlechthin, das Fremde, das Andersartige, 

das, gemessen, an der eigenen Art, Entartete. 

Gegen dieses Fremde errichten die ¥sterreicher Bollwerke: juridische und mentale. 

[...] Und es ist die Schande jedes einzelnen: der Fremde und das Fremde, dem gegen¿ber sich der 

¥sterreicher so abweisend verhªlt und sich dabei so besser und so erhaben f¿hlt- und sei es vom 

Fensterbrett seiner Wohnung aus ī, geht unten vorbei, kommt ins Haus, ist nicht aufzuhalten, kommt 

in die Wohnung, nichts und niemand sch¿tzt den ¥sterreicher vor diesem Fremden, denn die Wahrheit 

ist: der ¥sterreicher, der so platzhirschig aus seinem Haus herausblickt, um auf die Fremden 

herabzuschauen, ist selbst ein Fremder. Das Fremde ist in ihm, es ist ein Teil von ihm, vor 50 oder vor 

100 Jahren oder vor noch lªngerer Zeit ein Tscheche, ein Italiener, ein Slowene in dieses Land 

gekommen und der sitzt, tief verdrªngt, in ihm. Jeder neue Fremde erinnert den ¥sterreicher an diese 

Verdrªngung und daf¿r haÇt er ihn, wehr er ihn ab.ñ (Turrini 1995) 
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Diese mentalen Bollwerke thematisiert auch Henisch, indem er die R¿ckkehr seiner Hauptfigur 

in ihre Heimatstadt schildert. Als Peter nach zweiundzwanzig Jahren nach Wien zur¿ckkehrt, 

verliert er seinen Pass sowie sein Geld und wird verhaftet, da er ohne Erlaubnis auf der StraÇe 

musiziert. Die Polizei geht mit ihm recht brutal um und verdªchtigt ihn ī aufgrund seiner 

bloÇen Hautfarbe ī, ein Drogendealer zu sein. All seine Erklªrungsversuche, dass er ein 

amerikanischer B¿rger ist und fr¿her sogar ein ºsterreichischer gewesen war, bleiben erfolglos 

und kºnnen seine Inhaftierung nicht verhindern. Die penible Schilderung dessen, was auf dem 

Wiener Polizeikommissariat auf ihn zukommt, ist der sorgfªltigen Recherche des Autors zu 

verdanken. Der geschilderte Vorfall spiegelt die reale Situation der Asylbewerber sowie die 

Vorgehensweise der Beamten in ¥sterreich wider. Jarosch beobachtet treffend:  
 

ĂAndere Wiener mºgen sich als sozusagen selbstverstªndliche Wiener vorkommen. Auch wenn ihre 

Vorfahren ï Tschechen, Slowaken, Ungarn, Kroaten, Slowenen, Ruthenen, um nur einige zu nennen ï 

von allen Ecken und Enden der ehemaligen Monarchie in die ehemalige Reichs-Haupt- und 

Residenzstadt zusammengestrºmt sind. Das war sozusagen der Normalfall. Binnen zwei, drei 

Generationen sind diese Urspr¿nge in Vergessenheit geraten.ñ (Henisch 2000: 323) 

 

Umso mehr verwundert die Tatsache, dass in einer Stadt mit einem so reichen Kulturerbe 

jedwede Andersartigkeit sofort gebrandmarkt wird. Henischs Roman stellt nicht nur eine 

Auseinandersetzung mit erstarrten, stereotypen Bildern dar, sondern ist zugleich als ein 

eindringlicher Appell f¿r mehr Akzeptanz und Toleranz im Sinne eines friedlichen 

Zusammenlebens verschiedener Kulturen, der angesichts aktueller Ereignisse umso relevanter 

zu sein scheint, zu lesen. Gleichzeitig veranschaulicht dieser, dass Gewaltakte nicht nur die 

kºrperliche Unversehrtheit, sondern auch oder vor allem die psychische Integritªt antasten. Die 

sowohl im individuellen als auch im kollektiven Bewusstsein verankerten Denkstrukturen des 

ĂFremdenhassesñ, die als eine Bedrohung erkannt und empfunden werden, f¿hren zu einer 

irrationalen Abwehrhaltung gegen alles Fremde, was auch der Autor vor Augen f¿hrt und somit 

die herrschende Mentalitªt kritisiert. Indem Henisch von der Grundannahme ausgeht, die 

Diskriminierung ist permanent prªsent, begibt er sich auf das Terrain gesellschaftlich relevanter 

aber auch akuter Themen und betont somit die Notwendigkeit der Narrativisierung Phªnomene 

dieser Art sowie der literarischen Auseinandersetzung mit Gewalt. Nichtdestotrotz sind Texte, 

die Gewaltakte thematisieren weiterhin als solche zu betrachten, die k¿nstlerische 

Reprªsentationen darstellen und keinen Anspruch auf die Verªnderung der Lebensrealitªten 

erheben. 
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Annotation 

 

ñThey felt like they were one. I was the stranger.ò Language-based stigmatisation in Peter Henischôs 

novel Schwarzer Peterò 

 

Marta Wimmer 

 

 

Although violence is primarily understood as acts breaching upon oneôs physical integrity, in this case the 

focus is on the damage inflicted upon oneôs psyche. The story of the protagonist of the novel Schwarzer 

Peter (2000) by Peter Henisch depicts the process of his becoming increasingly stigmatised by racist 

words uttered by those around him. It also shows the main characterôs deepening alienation caused by the 

frequent emphasis put on the discrepancy between the colour of his skin and his place of origin. This paper 

goes beyond exploring the possibility to build a narrative of verbal violence. First and foremost, it sheds 

light on how deep words can cut, on how great their causative power is, to what extent they contribute to 

duplicating and reinforcing wrongful racial stereotypes. 
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Sprachverwendung in der ungarndeutschen Literatur 

nach dem Zweiten Weltkrieg  
 

Orsolya L®n§rt  
 

 

1 Einleitendes 
 

 

Die deutschsprachige Literatur Ungarns (fr¿her des Kºnigreichs Ungarn) blickt auf eine 

jahrhundertelange Geschichte zur¿ck. Ihre Entwicklung wurde jedoch immer wieder durch 

Zªsuren geprªgt. Die grºÇten Umbr¿che wurden zweifelsohne durch den Zweiten Weltkrieg 

bzw. nach 1945 durch die anschlieÇende Vertreibung und Verschleppung der ungarndeutschen 

Minderheit unter dem Vorwand der Kollektivschuld verursacht. Die literarische Produktion des 

Ungarndeutschtums wurde zum Stillstand gebracht; von einem āNeuanfangó kann man erst ab 

den 1970er Jahren sprechen: Dank der Preisausschreibung der Neuen Zeitung unter dem Titel 

ĂGreift zur Feder!ñ (1972), gelang es allerdings, die zu dieser Zeit āverstummteó 

ungarndeutsche Minderheit zum Schreiben zu motivieren.  

Der vorliegende Beitrag reflektiert das Thema ĂGewalt und Spracheñ vor allem hinsichtlich 

der Zusammenhªnge zwischen (Staats)Gewalt, der Sprachverwendung und der literarischen 

Tªtigkeit einer ethnischen Minderheit. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Nationalitªten- und 

Sprach(en)politik im kommunistischen Ungarn. Hiermit wird der Frage nachgegangen, unter 

welchen national-, sprach- bzw. kulturpolitischen Bedingungen sich diese Literaturszene nach 

dem Zweiten Weltkrieg (neu) gestalten konnte bzw. was die wesentlichen Charakterz¿ge der 

literarischen Tªtigkeit der sog. Gr¿ndergeneration bzw. der sog. āªlterenô Generation waren. 

Daneben sollen die Gr¿nde sichtbar gemacht werden, warum sich manche Autoren f¿r das 

Schreiben auf Ungarisch oder f¿r die Zweisprachigkeit entschieden haben. AbschlieÇend wird 

die in der Fachliteratur umstrittene Frage der Rezeption der ungarndeutschen Literaturszene 

angesprochen. Diese Fragestellung ist besonders relevant, da die Werke ungarndeutscher 

Autoren oft als Vorzeigeobjekte der sich als musterg¿ltig prªsentierenden ungarischen 

Nationalitªtenpolitik rezipiert worden sind. 

Im vorliegenden Beitrag werden Autorenbiographien nªher analysiert, um den 

āsprachlichenó Hintergrund der ausgewªhlten Autoren wie Georg Fath (1910ï1999), Franz 

Zeltner (1911ï1992), Josef Mikonya (1928ï2006), Engelbert Rittinger (1929ï2000), Ludwig 

Fischer (1929ï2012), Franz Sziebert (geb. 1929) M§rton Kal§sz (geb. 1934) oder Erika Ćts 

(geb. 1934) zu veranschaulichen. Dabei muss angemerkt werden, dass der Zugang der Autoren 

zu ihrer Sprache als Mittel literarischer (Selbst)Darstellung sehr unterschiedlich war. Manche 

griffen auf das Standarddeutsche oder auf das Ungarische zur¿ck, aber es gab auch andere, die 

ihren Platz z. T. in der Mundartdichtung (wie z. B. bei Frank Zeltner) gefunden haben. Da die 

reprªsentative Gattung der ungarndeutschen Literaturszene die Lyrik war und ist (abgesehen 

von einigen Romanen, die von ungarndeutschen Autoren in ungarischer Sprache verfasst 

wurden), wird die Analyse auf der Basis von Gedichten durchgef¿hrt, die in der ersten 

Anthologie der Nachkriegszeit, die 1974 unter dem Titel Tiefe Wurzeln verºffentlicht wurde, 

erschienen. 
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2 Neuanfang nach 1945 ï Politische Rahmenbedingungen im sozialistischen Ungarn 
 

 

Wie oben angedeutet, stellen der Zweite Weltkrieg und dessen Folgen einen enormen Bruch in 

der mehr oder weniger kontinuierlichen Geschichte der deutschsprachigen Minderheit in 

Ungarn dar. Man muss sich aber auch die Tatsache vor Augen halten, dass eine gewisse 

historische Diskontinuitªt bereits in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts zu beobachten 

war. Wegen der Auflºsung einer ï wenngleich lockeren ï regionalen Integritªt des 

ungarlªndischen Deutschtums, wegen des Mangels an einer einheitlichen Regionalsprache 

(jedes Dorf bildete eine geschlossene Einheit), wegen des Umzugs der potentiellen Intelligenz 

in die GroÇstªdte und schlieÇlich wegen automatischer Assimilation konnte sich schlussendlich 

keine geeignete Grundlage f¿r eine ¿berregionale Minderheitenkultur und -literatur entwickeln 

(vgl. Propszt 1998: o.S). Diese negative Tendenz verstªrkte sich mit der Vertreibung bzw. 

Verschleppung der Ungarndeutschen zwischen 1945 und 1948 unter dem Vorwand der 

Kollektivschuld, wodurch die ungarndeutsche Literatur eigentlich bis in die 1970er Jahre zum 

Erliegen gebracht wurde (vgl. Balogh F. 2009: 160.). 

Was ist aber eigentlich mit dieser Volksgruppe nach 1945 passiert und was waren die 

Rahmenbedingungen der Neugestaltung der ungarndeutschen Literaturszene? Der ungarische 

Staat versuchte zwischen 1945 und 1955 die ungarndeutsche Volksgruppe durch 

Bestrafungsaktionen aufzulºsen (vgl. Aschauer 1992: 286). Die Staatsmacht berief sich bei 

ihren BestrafungsmaÇnahmen gegen die Ungarndeutschen auf ĂLandesverratñ und 

Ăstaatsb¿rgerliche Treulosigkeitñ. Beweggr¿nde der Vertreibung waren 1) die sozio-

ºkonomische Komponente im Zusammenhang mit der Bodenreform,
1
 2) die auÇenpolitische 

Komponente bez¿glich der Aufnahme der aus Siebenb¿rgen gefl¿chteten und ausgewiesenen 

Szekler und der ungarischen Bevºlkerung aus den slowakischen Gebieten der 

Tschechoslowakei und 3) die Initiative zur Lºsung der sog. ĂSchwabenfrageñ (P§vel 2006: 74-

75). Die verschiedenen Statistiken geben die Zahl der wegen ihrer Nationalitªtenzugehºrigkeit 

zwischen 1945 und 1949 aus Ungarn vertriebenen Deutschen zwischen 177 000 und 230 000 an 

(vgl. Klinger 1993: 75). Neben der Vertreibung, der Umsiedlungen, der Bodenreform und dem 

Zwangseintritt in die Genossenschaften bewirkten die massenhafte Abwanderung aus dem 

lªndlichen Raum (als Folge der Industrialisierung und Urbanisierung), dass das 

Ungarndeutschtum seit den 1950er Jahren nicht mehr als eine vorwiegend lªndliche 

Bevºlkerung bezeichnet werden konnte (vgl. P§vel 2006: 77). In die 1950er und 1960er Jahre 
fiel also der vollkommene Umbruch der sozioºkonomischen Verhªltnisse. Durch die 

Kollektivierung der Landwirtschaft sowie durch die Industrialisierung, Urbanisierung und 

Mobilisierung hatten sich nicht nur die Siedlungs- und Berufsstruktur, sondern auch die Wohn- 

und Bildungsverhªltnisse und das Identitªtsbewusstsein der deutschen Minderheit verªndert 

(vgl. Seewann 2012: 380.). 

Die Assimilierung ethnischer Minderheiten wurde von der Nationalitªtenpolitik Ungarns 

fortgesetzt und beschleunigt. In der Nachkriegszeit eignete sich die ungarische 

Nationalitªtenpolitik ï wie auch die anderer sozialistischer Staaten ï die sog. 

āAutomatismustheorieó an, in deren Sinne sich die Nationalitªtenfrage und die Probleme der 

nationalen Minderheiten im sozialistischen System durch die Aufhebung der Klassengegensªtze 

lºsen sollten. Administrative Mittel gegen Minderheiten wurden zwar nicht angewendet, es 

wurde aber ebenso wenig die Bewahrung ihres Nationalbewusstseins unterst¿tzt. Zu einer 

                                                           
1
 In den ungarndeutschen Siedlungsgebieten bildeten nªmlich die den Ungarndeutschen gehºrenden 
Mobilien und Immobilien die wirtschaftliche Grundlage f¿r die Bodenreform. Vgl. u. a. mit T·th 1995: 

115f. 
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ersten Lockerung in der Nationalitªtenpolitik kam es wªhrend der ersten Amtszeit des 

Ministerprªsidenten Imre Nagy. Als ein Zeichen der Entspannung kann die Gr¿ndung der 

Zeitschrift Freies Leben gelesen werden, deren erste Ausgabe im Juli 1954 erschien (vgl. P§vel 
2006: 79.). Allerdings muss man in Betracht ziehen, dass in der Redaktion des Organs Freies 

Leben kein einziger ungarndeutscher Redakteur  tªtig war! Am 1. Oktober 1955 kam es zur 

Gr¿ndung des Kulturverbandes der deutschen Werktªtigen in Ungarn,
2
 der die Interessen der 

ungarndeutschen Autoren hªtte vertreten sollen. Diese Organisation wurde von vielen als 

Vorzeigeobjekt einer āmusterg¿ltigen Nationalitªtenpolitikó rezipiert; in Wirklich konnte sie 

ihre eigentliche Aufgabe nicht erf¿llen (Propszt 1998: o.S.). 1956 wurde eine deutschsprachige 

Rundfunksendung in F¿nfkirchen gestartet, deren Redakteur jedoch kein Deutsch sprach (vgl. 
Schuth 1990: 1-3.). Seit 1957 wurde das ungarndeutsche Jahrbuch Deutscher Kalender 

herausgegeben und im selben Jahr wurde an bestimmten Schulen neben dem Russischen das 

Erlernen einer zweiten Fremdsprache (meistens war es das Deutsche) erlaubt. Zur Fºrderung 

des Deutschunterrichts und der Volksbildung wurde 1958 auch der Deutsche Pªdagogische 

Landesrat gegr¿ndet (vgl. P§vel 2006: 79.). 1958 zªhlte man acht deutsche Kindergªrten, 123 

Grundschulen mit Deutsch als Lehrfach und vier Grundschulen mit muttersprachlichem 

Unterricht. Der Status der Nationalitªtenschulen wurde im Fr¿hjahr 1960 geªndert: Auf 

Weisung des Bundesministeriums wurde der Schultypus mit ausschlieÇlichem Unterricht in der 

Muttersprache durch eine Mischform ersetzt und der Sprachunterricht wurde auf zwei bis drei 

Wochenstunden reduziert. Die Zahl der Schulen mit Unterricht in einer Nationalitªtensprache 

stagnierte bis 1968. Eine Wende in der Nationalitªtenpolitik kam erst 1968 mit der Aufgabe der 

Automatismusthese. Wie auch  in der N®pszabads§g am 6. 10. 1968 angek¿ndigt, trat die 

Nationalitªtenfrage in Ungarn in eine neue Phase. Das hieÇ auch, dass sich die 

Nationalitªtenfrage nun nicht mehr āvon selbstô lºsen sollte, sondern die 

Minderheitenangehºrigen in die sozialistische Gesellschaft integriert werden sollten (vgl. 

Propszt 2007: 83). Seitdem war die ungarische Nationalitªtenpolitik darum bem¿ht, durch den 

Ausbau des Muttersprachenunterrichts die Pflege und Weitergabe der Muttersprache (die f¿r 

die meisten Kinder, die zu einer autochthonen Minderheit gehºrten, bereits eine Zweit- oder gar 

eine Fremdsprache geworden war) zu gewªhrleisten (vgl. Seewann 2012: 386-391.). Dieses 

Bestreben ist anhand der Zahl der Unterrichtsstunden in der Nationalitªtensprache, der 

Lehrb¿cher etc. nachzuvollziehen. 

Angesichts dieser Vorkommnisse liegt es auf der Hand, dass die ersten Versuche, die 

literarische Tradition der Ungarndeutschen fortzusetzen und Angehºrige der ungarndeutschen 

Minderheit zur literarischen Tªtigkeit anzuregen, erst in den 1970er Jahren begannen ï auch 

wenn, wie bereits erwªhnt, der ĂVorgªngerñ der Neuen Zeitung bereits 1957 ins Leben gerufen 

wurde. Man darf jedoch nicht ¿bersehen, dass diese ersten Versuche zur Etablierung einer 

tatsªchlichen und effizienten Interessenvertretung nach Johann Schuth, Chefredakteur der 

Neuen Zeitung und Prªsident des Verbandes Ungarndeutscher Autoren und K¿nstler, wohl zum 

Scheitern verurteilt waren. Mit der āLiberalisierungó der Minderheitenpolitik entstand dennoch 

nach und nach ein Freiraum f¿r die sich langsam herausbildende deutschsprachige āIntelligenzó 

(vgl. Schuth 1990: 1-3.). 

Als bedeutender Schritt galt 1972 die Gr¿ndung der Literarischen Sektion beim damaligen 

Demokratischen Verband der Deutschen in Ungarn (Vorlªufer des Verbandes Ungarndeutscher 

Autoren und K¿nstler, kurz VUDAK). Sie hatte das Ziel, Ăim Dienste der Pflege und Erhaltung 

der Muttersprache, im Dienste der Befriedigung der stªndig wachsenden kulturellen 

Bed¿rfnisse unserer deutschsprachigen Bevºlkerung diejenigen Personen zu erfassen, die sich 

in deutscher Sprache schriftstellerisch betªtigen kºnnen und wollen [é] und f¿r die 

                                                           
2
 Spªter wurde der Verband mehrmals umbenannt, seit 1989 heiÇt er Verband der Ungarndeutschen. Vgl. 

mit Ammon 2015: 338, sowie Kerekes 2010: 153.   
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Verºffentlichung ihrer Arbeiten systematische Mºglichkeiten zu schaffenñ (zit. nach Schuth 

1991: 63-65.). Hier muss angemerkt werden, dass der Deutschsprachigkeit der Texte in diesem 

Kontext eine wesentliche Bedeutung zukam: Die Mºglichkeiten des Sprachgebrauchs waren 

bisher eingeschrªnkt und die ungarische āHochspracheó dominierte. Dies wurde dadurch 

verstªrkt, dass das ungarlªndische Deutschtum in den 1950er und 1960er Jahren wenig Kontakt 

mit dem āVaterlandô und mit seiner āMutterspracheô herstellen konnte. Die lokalen Dialekte 

wurden zur¿ckgedrªngt, ihre Kenntnis nahm schrittweise ab und das Ungarische ¿bernahm 

langsam die Rolle der Standardsprache. In dieser Situation wurde die Losung der Neuen 

Zeitung ĂGreift zur Feder!ñ zur Parole: Sie sollte Ădie Aufmerksamkeit der Interessenten auf die 

Wichtigkeit der aktiven Sprachpflege, des literarischen Schaffensñ lenken. Das Ergebnis dieses 

Aufrufes war ein ĂAnsturmñ deutschsprachiger Texte in den Kategorien (1) Erzªhlung, Novelle 

oder Kleinroman, (2) Gedicht, (3) lustige Geschichten, Szenen der Mundart und (4) Reportage, 

die 1974 in der Anthologie Tiefe Wurzeln verºffentlicht wurden (Greift zur Feder! 1972: 5.). 

 

 

3 Tiefe Wurzeln und ihre Autoren ï die āGr¿ndergenerationô 
 

 

Aus den rund hundert eingegangenen Schriften konnte 1974 die erste ungarndeutsche 

Nachkriegsanthologie Tiefe Wurzeln mit 13 Autoren in 5000 Exemplaren verºffentlicht werden. 

Die Rezeption des Bandes im In- und Ausland war jedoch widerspr¿chlich. Die Werke wurden 

zum Teil als klares Bekenntnis zum kommunistischen Ungarn gelesen; in auslªndischen 

Periodika (z. B. in der Bonner Kulturpolitischen Korrespondenz und in den M¿nchner 

S¿dostdeutschen Vierteljahresblªttern) wurden die Fehlleistungen, die Talentlosigkeit und 

Primitivitªt der Autoren hervorgehoben. Auf der anderen Seite wurde von āInsidernó, die den 

Entstehungsprozess der nach 30 Jahren  verºffentlichten Anthologie mitverfolgt hatten, die 

Geburtsstunde der ungarndeutschen Nachkriegsliteratur gefeiert (P§vel 2006: 94). Ludwig 

Fischer (geb. 1929), Prosaautor aus Seksard, betonte, dass es bei dem Erstling Ănicht um 

Literatur, sondern um unsere Identitªt gingñ (Fischer 1990: 7). Trotz der zum Teil nicht 

ungerechtfertigten Kritiken muss man meiner Ansicht nach diese Anthologie als ersten Versuch 

zum Neubeleben ungarndeutscher Literatur rezipieren, mit der, wie Georg Fath formulierte, 

Ăder erste Schritt f¿r eine einheimische Literatur getanñ wurde (Fath 1975: 5). 

Trotz jeglicher Kritik werden die Autoren der Ăªlteren bzw. mittleren Generationñ
3
 als 

Nestoren der gegenwªrtigen ungarndeutschen Autorengemeinschaft verehrt. Zu ihnen gehºren 

u. a. Georg Fath (1910ï1999), Franz Zeltner (1911ï1992), Josef Mikonya (1928ï2006), 

Engelbert Rittinger (1929ï2000), Ludwig Fischer (1929ï2012) und Franz Sziebert (geb. 1929). 

Ihre Werke zeugen von einer Platz- und Sprachsuche (Balogh F. 2009: 160.): Ihre Aufgabe war, 

die Literatur in den Dienst der deutschen Sprache und damit in den Dienst der 

Vergangenheitsbewªltigung und Identitªtssuche zu stellen. Daher bedeutete f¿r diese 

Generation die Sprache ein Kernproblem, die mit der puren Existenz dieser 

Bevºlkerungsgruppe zusammenhing (Propszt 1998: o.S.). An dieser Stelle sollen einige 

Anmerkungen zur Sprachverwendung der Ungarndeutschen festgehalten werden. Es 

                                                           
3
 Unter Generation soll in diesem Kontext eine Art von Schicksalsgemeinschaft verstanden werden, deren 

Mitglieder im etwa gleichen Lebensalter denselben gesellschaftlichen Ereignissen und Zustªnden 

ausgesetzt wurden und eine gemeinsame Vergangenheit auf ªhnliche Art und Weise verarbeiten. Autoren, 

die in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts geboren sind, pflegten ein anderes Gedankengut, als 

diejenigen, die in der Zwischenkriegszeit geboren sind, oder diejenigen, die als Kinder in der 

Nachkriegszeit nach ihrer Identitªt suchten. Die Bezeichnungen Ăªltereñ, Ămittlereñ und Ăj¿ngereñ 

Generation gehen aus der These hervor, dass die ungarndeutschen Autoren nach 1945 aufgrund ihrer 

alters- und berufsbedingen Intentionen Gruppen zugeordnet werden kºnnen. Vgl. P§vel 2006: 103ï104. 
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(ko)existieren hauptsªchlich drei Varietªten im verbalen Repertoire der 

Sprachinselgemeinschaft, wobei teilweise markante generationsspezifische und regionale 

Differenzen vorliegen. Wªhrend die ªltere Generation (vor allem diejenigen, die in den 1910er 

und 1920er Jahren geboren sind) Mundart beherrschte, fªllt der Sprachschwund bereits bei der 

mittleren Generation deutlich auf. Parallel dazu gewann die ungarische Sprache immer mehr an 

Bedeutung (sie galt ja als Voraussetzung des beruflichen und sozialen Aufstiegs) und der Grad 

der Assimilation nahm zu (vgl. Regner 2012: 40.). So ist es nicht ¿berraschend, dass das 

Ungarische f¿r die Vertreter der jungen ungarndeutschen Generationen zur funktional primªren 

Sprache und zu einem selbstverstªndlichen Kommunikationsmittel des Alltags avancierte. Die 

Existenz der ungarndeutschen Sprachinselvarietªten war trotz des Engagements von betroffenen 

Sprechern, Gruppen und Vereinen gefªhrdet und es stellte sich die Frage, ob die  

standarddeutsche Sprache die Funktion der schrittweise schwindenden Mundart ersetzen w¿rde. 

Die Antwort hªngt stark von diversen Faktoren, zum Beispiel von der Sprachkompetenz, von 

den Erwerbs- und Verwendungsmºglichkeiten oder von der Spracheinstellung und dem 

Sprachbewusstsein der Sprecher, ab (vgl. Huber 2010: 2.). 

Das Erhalten der eigenen Sprache blieb in der Literatur der Gr¿ndergeneration (sowie der 

mittleren Generation) weiterhin im Mittelpunkt. Ihr literarisches Schaffen lªsst sich aber 

vielmehr als Suche nach den eigenen Wurzeln charakterisieren, die die Schreibweise und die 

thematischen Schwerpunkte der Werke bestimmte. Aber wie ging diese Generation mit der 

Sprache um? Wird die Mundart, das Deutsche oder das Ungarische zum Schreiben verwendet 

oder gibt es eine andere Alternative? Zuerst mºchte ich Engelbert Rittinger (1929ï2000) 

erwªhnen, dessen Gedichte die Suche nach dem eigenen Weg der ungarndeutschen Minderheit 

bzw. die Wiederentdeckung der Sprache der Vorfahren symbolisiert. Rittinger ist in einem 

kleinen Dorf im Komitat Branau/Baranya in S¿dungarn geboren. Er wurde nach seinen Studien 

Grundschullehrer f¿r Ungarisch in einer kleinen Siedlung um F¿nfkirchen/P®cs. Seine 

Lebensaufgabe sah er in der Bewahrung, Festigung und Entwicklung der kollektiven Identitªt 

dieses Ortes (vgl. Brantsch o.J. b.: o.S.). Er forderte von seinen āLandsmªnnern und 

Landsfrauenó, dass sie Loyalitªt zum ungarischen Staat bewahren sollen, ohne die eigene 

Identitªt als Volksgruppe aufzugeben (vgl. Szab· 1990: 2.). Hierbei spielte die Frage der 

(Mutter)Sprache eine Schl¿sselrolle.  Dies zeigt sich z. B. im Gedicht Ich nahm die Feder, in 

dem Rittinger nach eigenem Bekenntnis zum ersten Mal versuchte ĂOb noch geeignet mein 

Verstand / Zum schwªbischen Studierenñ (Rittinger, Engelbert: Ich nahm die Feder. Zitiert 

nach: Szab·, DezsŖ o.J.: 2.). Neben dem kollektiven Charakter der Lyrik der sog. 

āGr¿ndergenerationó kommt hier eindeutig das Bestreben zum Ausdruck, eine vielleicht in die 

Vergessenheit geratene Sprache wiederzuentdecken. Selbst die zur Parole gewordenen Titel 

sowohl des Gedichtes als auch des Bandes, die den Neuanfang inszenierten, zeigten, dass diese 

Literatur aus der Tiefe hervorgehoben werden muss. Die ï vor allem lyrischen ï Werke der 

Autoren der āªlteren Generationó sollten nicht unbedingt als ªsthetisch hochwertige Lekt¿ren 

angesehen und nach diesem MaÇstab bewertet werden. Sie sollten vielmehr als Suche einer 

Minderheitengruppe nach einer eigenen, literarischen Ausdrucksform gelesen werden. 

Genauso wie f¿r Rittinger galt f¿r Georg Fath (1910ï1999) das Schreiben nicht als 

Hauptberuf. Diese Autoren haben sich selber auch als āschreibende Arbeiteró, āHobbydichteró 

oder Ăals Laienschreiberñ (Metzler 1985: 28) definiert. Sie verf¿gten ¿ber ein 

Poesieverstªndnis, das auf Klassik und Romantik ausgerichtet und von Themen wie Heimat und 

Muttersprache geprªgt war, siehe z. B. die Gedichte Einsamkeit oder Waldestrost (vgl. Propszt 

1998: o.S.). Diese Heimatverbundenheit ist ein wesentlicher Charakterzug der Lyrik der 

Gr¿ndergeneration, welche auch oft als das zweite Standbein der ungarndeutschen Literatur 

nach 1945 galt (vgl. Szab·, DezsŖ 2012: 2/4.).  

Man muss betonen, dass die Mitglieder der hiermit besprochenen Generation ¿berwiegend 

aus der bªuerlichen oder kleinb¿rgerlichen Gesellschaft stammten, was nicht nur ihre 
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Themenwahl, sondern ihre Sprachverwendung beeinflusste. Sie beherrschten zum grºÇten Teil 

eine ungarndeutsche Mundart. Neben Engelbert Rittinger, der neben dem Standarddeutschen ab 

und zu auch in Mundart gedichtet bzw. geschrieben hat, soll unbedingt Franz Zeltner (1911ï

1992) erwªhnt werden, der als Mundartautor Gedichte in der Anthologie Tiefe Wurzeln 

verºffentlichte. Er stammte aus einer alten Brennberger (Brennbergb§nya, in der Nªhe von 

¥denburg [Sopron]) Familie, deren mªnnliche Angehºrige traditionell schon seit Generationen 

im Bergbau arbeiteten. Er selbst konnte nicht Bergmann werden (vgl. Kerekes 2009: 15), galt 

aber als Chronist der Brennberger Bergwerke. Zeltner schºpfte aus seiner reichen 

Lebenserfahrung und entnahm seine Themen dem alltªglichen Leben: Familien- und 

Dorfereignisse, Menschen, denen er begegnete. Diese Themenwahl spiegelt sich in seinen 

Gedichten (z. B. Der Fernsehschlof) genauso wieder wie in seinen Kurzerzªhlungen, wie z. B. 

Ein heiÇer Tag (vgl. P§vel 2006: 155-156.).
 
 

Eine gewisse Sonderstellung in der ungarndeutschen Literaturszene hatte die Dichterin 

Erika Ćts (geb. 1934) inne (vgl. Regner 2012: 70), die oft als die ĂUrmutter der neueren 

ungarndeutschen Literaturñ (Brantsch o.J.a: o.S.) bezeichnet wurde. Einerseits schlªgt sie eine 

Br¿cke zwischen zwei Dichtergenerationen, da sie Ăsowohl inhaltlich als auch formell den 

Sprung ¿ber eine bloÇe Selbstdarstellung der ungarndeutschen Nationalitªt hinausñ (P§vel 

2006: 110) schaffte. Der Kritiker J§nos Szab· bezeichnet ihren Band Gefesselt ans Pfauenrad 

als die ªsthetisch wertvollste Leistung unter den ungarndeutschen Publikationen der 

Nachkriegszeit (vgl. Szab· 1990: 59.). Eines ihrer bekanntesten Werke ist das Kindergedicht 

Ahners Lied, in dem sie der GroÇelterngeneration zu recht ein Denkmal setzte (vgl. 

Bechtel/Szendi o.J.: o.S.). Andererseits kommt sie nicht aus dem ungarndeutschen Dorfmilieu. 

Sie erwarb ihr ausgezeichnetes Standarddeutsch als Kind einer ungarischen B¿rgerfamilie aus 

Miskolc, die im Herbst 1944 nach Deutschland evakuiert wurde, und hatte nach ihrer R¿ckkehr 

nach Ungarn (1948) weniger Schwierigkeiten, auf Deutsch zu schreiben, als ihre 

Schriftstellerkollegen, die sich das Standarddeutsch entweder autodidaktisch oder als 

Erwachsene angeeignet hatten und es dementsprechend oft nicht auf muttersprachlichem 

Niveau beherrschten (vgl. P§vel, 2006: 109.). Auch die Form ihrer Lyrik lªsst Erika Ćts als 

AuÇenseiterin erscheinen, da ihr Poesieverstªndnis gªnzlich von dem ihrer 

Schriftstellerkollegen abweicht und nur auf Grund der Thematik zum Kanon zugeordnet werden 

kann. 

In diesem Zusammenhang mºchte ich M§rton Kal§sz (geb. 1934), ehemaliger Vorsitzender 

des ungarndeutschen Autorenverbandes, als weiteren āOutsideró erwªhnen. Er ging, genauso 

wie Erika Ćts, einen Sonderweg: Auch ihm gelang es, ein hºheres ªsthetisches Niveau in seinen 

literarischen Werken zu erreichen, die von der Literaturkritik ebenfalls positiv aufgenommen 

wurden. Er schrieb allerdings trotz erster Versuche mit dem Deutschen auf Ungarisch, ohne 

seine Herkunft zu leugnen. Der 1934 in Schomberg geborene Autor (dt. auch als Martin 

Christmann bekannt) avancierte schlieÇlich zu einem ungarischen Autor (vgl. Szab·, DezsŖ 

o.J.: 3), der dank seinen Romanen wie T®li b§r§ny (Winterlamm) oder TizedelŖc®dul§k 

(Dezimierungszettel) zugleich als Chronist der Ungarndeutschen wahrgenommen werden kann. 

 

 

4 Zusammenfassung 
 

 

Zum Schluss ist anzumerken, dass die Vertreter dieser ĂPionierzeitñ, die durch eine bestimmte 

Lebenswelt und einen bestimmten Erfahrungshorizont miteinander verbunden waren, das 

Schreiben als Dienst an der Volksgruppe auffassten. Aus diesem Grund ist in ihrem Stil eine 

pªdagogische Intention bzw. eine wehm¿tige Melancholie sp¿rbar. Dies bestimmte auch ihre 

literarische ĂToolbarñ. Einerseits orientierte sich ihr Schaffen maÇgebend an der Gesellschaft 
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und verf¿gte ¿ber einen starken kollektiven Charakter. Dadurch trugen sie zum ĂSich-

Wiedererkennenñ der ungarndeutschen Gemeinschaft bei. Thematisch konzentrierten sie sich 

auf das Erzªhlen der Weltkriegszeiten, auf den Heimatverlust und auf die Sehnsucht nach dem 

alten Leben (vgl. Propszt 1998: o.S.). Wurzellosigkeit und das Gef¿hl des Alleinseins 

bestimmen diese durch Wehmut und Nostalgie geprªgten Werke (vgl. Szab·, DezsŖ o.J.: 3.). 

Ein weiteres, prªgendes Element ihres literarischen Schaffens war, dass sich diese Autoren 

ihre literarische Bildung fast ausnahmslos autodidaktisch angeeignet hatten. Die Stammgarde ï 

abgesehen von wenigen Ausnahmen wie Erika Ćts ï hielt an Traditionen fest. F¿r sie galten die 

romantische Versdichtung und der Stil u.a. von Schiller, Lenau, Mºrike, PetŖfi oder Ady als 

Vorbilder. Diese Autoren wollten das Erbe ihrer Ahnen weiterf¿hren, darunter vor allem die 

von vielen als Muttersprache gesprochene Mundart (vgl. P§vel, 2006: 106.). 

Die Frage, die ich abschlieÇend ansprechen mºchte, liegt auf der Hand: Wieso wurde vor 

diesem Hintergrund nicht ausschlieÇlich in Mundart geschrieben? Dieses Problem reflektierte 

auch der Mundartdichter Frank Zeltner treffend: ĂIch habe ein Publikum im Heimatdorf. Wir 

sind 1000 Einwohner [é]ñ (zit. nach Metzler 1985: 17.). Es darf nicht vergessen werden, dass 

die Leserschaft in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg vom Lesen in deutscher 

Sprache āabgewºhntñ war, weshalb Mundarttexte auf wenig Resonanz stieÇen. Damit sind wir 

zum eigentlichen Kernproblem der ungarndeutschen Literatur gelangt, welches ihre Gegenwart 

und Zukunft gleichermaÇen bestimmt: Diese Sparte der Literatur steht zwischen zwei 

Nationalliteraturen. Das ungarische Publikum kann ï aus Mangel an ausreichenden 

Sprachkenntnissen und Kenntnissen von der Geschichte der ungarndeutschen Minderheit ï 

nicht angesprochen werden und den ungarndeutschen Autoren gelang es auch nicht wirklich, 

das deutschsprachige Publikum zu erreichen. Insbesondere die Rezeption des Neuanfangs in 

den 1970ern scheint mir problematisch zu sein: Die Mitte der siebziger Jahre im Entstehen 

begriffene ungarndeutsche Gegenwartsliteratur war zwar mit ªsthetischem MaÇstab gemessen 

bescheiden, sie bewies aber durch ihre entschlossenen Vertreter bis in die folgenden Jahrzehnte 

Lebensfªhigkeit. Die ungarndeutschen Autoren waren bestrebt, durch ihre literarischen 

Bem¿hungen die ungarndeutsche Identitªt ihrer Landsleute zu fºrdern und durch die Pflege 

ihrer Muttersprache zum Erhalt der ungarndeutschen nationalen Minderheit beizutragen (vgl. 

mit P§vel 2006: 95.). Einen Ausweg aus dieser marginalisierten Situation kºnnte die 

Auseinandersetzung mit den kritischen Stimmen bedeuten; statt Verharren auf alten Denk- und 

Darstellungsschemata sollten die Autoren ihren eigenen individuellen Ton im Umgang mit der 

Geschichte und Tradition ihrer Minderheitengruppe finden. 
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Anntotation 
 

Language use of German Hungarians in their literature after the World War II  

 

Orsolya L®n§rt 

 

 

This paper deals with the language and literature of the German(speaking) minority in Hungary after  

WWII. The German literature in Hungary (and in the Hungarian kingdom) has a long history until WWII. 

Its continuous development was intercepted after 1945ï1948, when the German-speaking community was 

seen as scapegoat for the atrocities of Nazi Germany and about 600.000 civilians were deported by the 

Comunist regime. The author of the paper is trying to answer the following questions: How was it possible 

to rebuild the German literature in Hungary after this break? How were the political conditions for 

rebuilding such a literary community? Which language was used by German-Hungarian authors (dialect, 

standard German or Hungarian)? How can their literature be characterized? What are central topics? These 

questions are relevant because the German-Hungarian literature after 1945 was seen as a showpiece of the 

Hungarian nationalities policy during the Communism. 
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Die Rolle des Translators als ĂMediatorñ zwischen 

Ăgewaltlosenñ Welten und Kulturen 
 

Jana Laukov§ 
 

 

1 Einf¿hrung 
 

 

Konflikte erf¿llen eine wesentliche Funktion in der Zusammenarbeit der Menschen. Sie werden 

meistens allgemein nur als negativ angesehen, sie kºnnen jedoch auch positive Funktionen 

haben.  

Dieser Beitrag fokussiert sich auf die Rolle des Translators als ĂMittler/Mediatorñ und der 

Translation als eines Produkts, d. h. eines zielsprachlichen Textes, der auf der Grundlage eines 

ausgangssprachlichen Textes entstanden ist, in Bezug auf verschiedene mºgliche 

Konfliktsituationen. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht auch die interkulturelle Funktion 

der ¦bersetzung als einer sog. sprachlichen ĂMittlerinñ zwischen unterschiedlichen Welten und 

Kulturen in der heutigen globalisierten Welt.  

Folgende Gesichtspunkte bez¿glich der bestehenden Problematik werden behandelt: 

a) mºgliche Konfliktsituationen, ihr Sinn und ihre Funktionen unter translatologischem Aspekt 

allgemein, 

b) der Translator und die Translation als ĂMittlerñ (ĂMediatorñ) zwischen verschiedenen 

Kulturen und die Kulturkompetenz. 

Das primªre Ziel ist, alle diese Faktoren zu benennen, zu beschreiben, zu charakterisieren 

und ¦berschneidungspunkte anzudeuten. 

Mein Beitrag ist folgenderweise konzipiert: Vorerst werden kurz und knapp die Konflikte 

als solche beschrieben, d. h. eine kurze Charakteristik der Konflikte und mºglicher 

Konfliktsituationen und ihre Funktion im heutigen Leben des Menschen (auch kurz in Bezug 

auf die Translation). AnschlieÇend wird die Rolle und Funktion des ¦bersetzers beschrieben 

und dargestellt, die Rolle der ¦bersetzung als Mittlerin zwischen verschiedenen Welten und 

Kulturen sowie auch die Kulturkompetenz eines Translators. Der Fokus liegt auf der Betonung 

der bedeutenden Rolle und Funktion der ¦bersetzung (eines sprachlichen Produkts) als 

Mittlerin zwischen verschiedenen Welten und Kulturen. 

 

 

2 Konflikte und ihre Funktion im Leben der heutigen Menschen 
 

 

Der Begriff ĂKonfliktñ stammt aus dem 18. Jahrhundert und ist dem lateinischen Substantiv 

conflictus entlehnt. Den ¦berlieferungen nach umschrieb dieses Wort das Aufeinandertreffen 

unterschiedlicher Meinungen, Auseinandersetzungen und auch den inneren Zwiespalt. Das 

konstruktive Austragen von Konflikten (zur rechten Zeit) wurde von den fr¿hen Gelehrten 

geschªtzt und als notwendige Voraussetzung f¿r die Persºnlichkeitsentwicklung eines 

Menschen erkannt (vgl. http://www.bildungsxperten.net/ratgeber/konfliktfaehigkeit/, 24.5. 

2016). ĂKonflikte sind Spannungssituationen, in denen Menschen, die in einem sozialen System 

interagieren, Unvereinbarkeiten im kognitiven, emotionalen und handlungsbezogenen Bereich 

erlebenñ. Von einem Konflikt  (von lat. confligere, Ăzusammentreffen, kªmpfenñ; conflictum) 

spricht man, wenn Interessen, Zielsetzungen oder Wertvorstellungen von Personen, 

gesellschaftlichen Gruppen, Organisationen oder Staaten miteinander unvereinbar sind oder 

http://de.wikipedia.org/wiki/Latein
http://de.wikipedia.org/wiki/Interesse
http://de.wikipedia.org/wiki/Zielsetzung
http://de.wikipedia.org/wiki/Wertvorstellung
http://de.wikipedia.org/wiki/Person
http://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Gruppe
http://de.wikipedia.org/wiki/Organisation
http://de.wikipedia.org/wiki/Staat
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unvereinbar erscheinen (Intergruppenkonflikt). Dabei lªsst sich zwischen der Konfliktstruktur, 

den einen Konflikt begleitenden Gef¿hlen (z. B. Wut) und dem konkreten Konfliktverhalten 

(z. B. tªtliche Aggression) unterscheiden. Ein Konflikt entsteht zwischen zwei oder mehreren 

Personen bzw. Konfliktparteien (wer?) und mindestens einer Konfliktursache (was?) und einem 

Konfliktverhalten (wie?). Zur Beschreibung von Konflikten werden verschiedene Kategorien 

verwendet: Beteiligte und Betroffene, Interessensgegensatz, Konfliktart, Ursachen von 

Konflikten, Konfliktlºsung, Strategien in der Konfliktlºsung. Es gibt zahleiche verschiedene 

Bereiche, in denen ein Konflikt auftreten kann, z. B. in der Familie, in Gruppen, in der Schule, 

in der Natur, in der Wirtschaft, zwischen Generationen, ethnischen Gruppen usw.  

Ein Konflikt liegt immer dann vor, wenn Bed¿rfnisse, Interessen, Erwartungen, 

Handlungsintentionen oder Zielvorstellungen aufeinander treffen, die ï wenigstens in ihrer 

gegenwªrtigen Form ï nicht miteinander vereinbar sind. Sachliche Meinungsverschiedenheiten 

sind so lange kein Konflikt, wie beide Seiten die Unterschiedlichkeit ihrer Sichtweisen 

hinnehmen, ohne daraus Bekehrungsabsichten abzuleiten. Erst durch die Erwartung, der andere 

m¿sse sich der eigenen Meinung anschlieÇen (ĂSie sehen die Sache falsch, Sie m¿ssen sie so 

sehen wie ich!ñ), entsteht ein Konflikt, oder zumindest ein Konfliktpotenzial, was wiederum 

nichts Schlimmes ist, sondern ein unvermeidlicher Bestandteil menschlichen Zusammenlebens 

und Zusammenarbeitens. Konflikte sind zunªchst einmal weder negativ noch dramatisch. Sie 

sind so lange kein wirkliches Problem, wie die Beteiligten anstªndig miteinander umgehen, das 

heiÇt, sich gegenseitig achten, und nach einer Lºsung suchen, die f¿r beide Seiten annehmbar 

ist. Unangenehm und bedrohlich werden Konflikte erst, wenn eine Seite versucht, der anderen 

ihre Vorstellungen gegen deren Willen aufzunºtigen. Die effizienteste und eleganteste Art, mit 

Konflikten umzugehen, ist, sie gar nicht erst entstehen zu lassen, d. h. Konfliktprªvention. Da 

die Ursache der meisten Konflikte in enttªuschten Erwartungen liegt, steht zwangslªufig das 

sog. ĂErwartungsmanagementñ im Zentrum der Konfliktprªvention.  

Die Konfliktprªvention ist tatsªchlich nichts anderes als das stªndige Wahrnehmen, 

Herausarbeiten und Abgleichen von Erwartungen. Wer fr¿hzeitig erkennt, welche Erwartungen 

seine Umgebung an ihn hat, und klªrt, ob er diesen Erwartungen entsprechen kann und will, 

beugt auf diese Weise mºglichen Enttªuschungen vor. Damit erspart er sich die Konflikte, die 

aus diesen Enttªuschungen erwachsen kºnnen. Vielfach sind Erwartungen nicht einmal den 

Betreffenden selbst klar: z. B. ĂIch kann es nicht beschreiben, aber das merkt man doch intuitiv, 

ob es in die richtige Richtung geht oder nicht!ñ Diese Denkweise stellt die Adressaten vor ein 

unlºsbares Dilemma: Sie sollen Erwartungen gerecht werden, die nicht einmal den 

Betreffenden selbst so richtig klar sind. Gerade wegen dieser Schwierigkeiten ist die Fªhigkeit, 

Erwartungen zu erkennen und zu klªren, eine ªuÇerst wichtige und wertvolle F¿hrungsqualitªt. 

Permanentes Erwartungsmanagement ist und bleibt die effizienteste Form des 

Konfliktmanagements. Das gilt schon deshalb, weil Konflikte umso schwieriger zu managen 

bzw. zu lºsen sind, je weiter sie sich aufgeschaukelt haben ï bis am Ende der Eskalation keine 

Vermittlung mehr mºglich ist. Die Fr¿herkennung und Prªvention von Konflikten entlastet 

daher nicht nur das Klima, sondern verbessert auch erheblich die Effizienz der Zusammenarbeit 

und hilft.  

Auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so erscheinen mag, erf¿llen Konflikte 

eine wesentliche Funktion in der Zusammenarbeit der Menschen (vgl. Moln§rov§ 2014: 100). 

Sie werden meistens allgemein nur als negativ angesehen, sie kºnnen jedoch auch positive 

Funktionen haben. Zu solchen positiven Funktionen gehºren beispielsweise Freisetzung von 

Energie, Erhºhung der Kreativitªt, Rollenerklªrung in einem Team (z. B. Arbeitsteam), 

Schaffung einer persºnlichen Arbeitsatmosphªre, Erhºhung der Innovationsbereitschaft, 

Lºsung festgefahrener Strukturen u. a.  

Man fragt logischerweise nach dem Sinn von Konflikten ï folgend werden nur einige 

Aspekte genannt: Konflikte verdeutlichen Unterschiede, d. h. sie kºnnen dabei helfen, eigene 

http://de.wikipedia.org/wiki/Intergruppenkonflikt
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Eigenschaften, Fªhigkeiten und Stªrken besser kennen zu lernen; sie schaffen Einheit, d. h. 

durch die Konfliktbearbeitung wird der AuÇenseiter re-integriert oder ausgestoÇen, die Gruppe 

findet zu einer Einheit. Konflikte zeigen Komplexitªt auf, d. h. so wird die Vielfalt und 

Verschiedenheit von Sachverhalten und Personen herausgearbeitet, die ohne Konflikt nicht 

wahrgenommen wªre. Diese Wahrnehmung kann dann neue Chancen zur besseren 

Ressourcennutzung bieten. Konflikte kºnnen weiterhin Gemeinsamkeiten finden, 

Verªnderungen einleiten und Bestehendes erhalten.  

Die Bewªltigung von Konflikten impliziert dabei nicht nur die Suche nach einer 

angemessenen Lºsung, sondern auch das Schaffen einer Basis, die gute Beziehungen, Toleranz, 

Offenheit und den Aufbau einer fairen Streitkultur befºrdert. Voraussetzungen f¿r ein 

konfliktfªhiges Handeln sind beispielsweise: 

 

¶ Einf¿hlungsvermºgen in zwischenmenschlichen Prozessen, fr¿hzeitiges Erkennen 

einer Konfliktsituation, 

¶ keine Scheu und kein grundsªtzliches Vermeiden vor Konflikten, denn sie kºnnen 

durch eine Verªnderung der Situation zu Verbesserungen f¿hren, 

¶ Verstªndnis von Selbst- und Fremdwahrnehmung, 

¶ Empathie und Bereitschaft, die Ansichten der anderen Streitpartei zu verstehen sowie 

¶ ein gesundes MaÇ an Selbstbewusstsein und Selbstbehauptung. 

Der Grundstein f¿r diese Kompetenzen wird bereits in den fr¿hen Entwicklungsjahren eines 

Kindes gelegt. Kinder sind weniger konfliktfªhig als Erwachsene, aber auch in gleichaltrigen 

Gruppen kann es konfliktfªhige und -unfªhige Menschen geben. In demokratischen 

Gemeinschaften ist Konfliktfªhigkeit eine wichtige personale Eigenschaft und Kompetenz. 

Nach Ansicht von Pªdagogen kann Konfliktfªhigkeit erlernt werden. Nicht nur 

Persºnlichkeitsmerkmale kºnnen das konfliktfªhige Handeln beeinflussen, sondern auch 

materielle Voraussetzungen spielen unter Umstªnden eine Rolle. Ein Beispiel daf¿r ist die 

gesellschaftliche Stellung von Frauen. Bis ins 20. Jahrhundert hinein waren die Frauen aufgrund 

ihrer beschrªnkten Erwerbs- und Handlungsmºglichkeiten weniger konfliktfªhig als Mªnner, da 

sie sich meist in einer Abhªngigkeit zum Mann befanden. Zur konstruktiven (dienlichen, 

fºrderlichen) Konfliktlºsung muss von der emotionalen Ebene (Beziehungsebene) Abstand 

genommen werden, so dass der Gegenstand auf einer sachlichen Ebene (Inhaltsebene) erºrtert 

werden kann.  

Auch Translatoren (¦bersetzer und Dolmetscher) kºnnen in ihrem anspruchsvollen Beruf in 

potenzielle Konfliktsituationen, sogar in eine eventuelle Lebensgefahr geraten. An dieser Stelle 

spreche ich nicht von einem potenziellen Konflikt zwischen dem Auftraggeber und dem 

¦bersetzer oder Dolmetscher, wo auch zu Konflikten kommen kann, z. B. wegen finanziellen 

Mitteln, einer schlechten oder ungen¿genden gegenseitigen Absprache bez¿glich des Auftrags 

usw. Eher meine ich Situationen, wenn z. B. ein Dolmetscher in Krisen-, Konflikt- oder 

Kriegszonen zu arbeiten hat oder wenn sich ein ¦bersetzer z. B. an einer ¦bersetzung von 

literarischen oder k¿nstlerischen Werken beteiligen, die einigen radikalen/terroristischen/ 

religiºsen Kreisen ideologisch kontern ï so war das beispielsweise mit der ¦bersetzung Salman 

Rushdies Satanic Verses; in der Geschichte der Bibel¿bersetzungen findet man ªhnliche 

Beispiele (Hieronymus, Martin Luther usw.) (vgl. Ribarich 2008: 38, zitiert in Bohuġov§ 2011: 

37). In solchen Fªllen ist der Beruf des Translators objektiv gefªhrlich. ¦bersetzer und 

Dolmetscher sollten Friedensbotschafter, neutrale Vermittler, Fºrderer und Garanten einer 

reibungslosen Kommunikation (interkulturellen Dialogs) mittels eines schriftlichen 

Kommunikats sein. Sie sollen als diskrete und effiziente Akteure der Verstªndigung zwischen 

den Vºlkern dienen.  
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3 ¦bersetzung als Mittlerin zwischen Kulturen (Rolle des ¦bersetzers als eines 

Vermittlers/Mediator zwischen Welten und Kulturen) 
 

 

Die Bedeutung des Sprachmittlerberufs, exakter des Sprach- und Kulturmittlerberufs, hat sich 

in den letzten Jahrzenten im Gefolge der sich stªndig weiterentwickelnden internationalen 

Wirtschaftsbeziehungen einschlieÇlich des Transfers von technischen Knowhow weiter erhºht 

(vgl. Kautz 2002: 17). Translation als Tªtigkeit hat in j¿ngerer Vergangenheit eine neue 

Bedeutung in der internationalen Kommunikation erlangt.  

Wie es Kautz (2002: 17) anmerkt, paradoxerweise hat die Ausweitung der internationalen 

Kommunikation in gewisser Weise aber auch zu einer Abwertung des Translatorenberufs in der 

¥ffentlichkeit gef¿hrt: Heute werden nªmlich Fremdsprachenkenntnisse (meist 

Englischkenntnisse) quasi bei jedem Gebildeten vorausgesetzt und es ist weit verbreitet, dass es 

beim ¦bersetzen und Dolmetschen nur auf Sprachkenntnisse ankommt, was nat¿rlich ein 

Missverstªndnis ist. Aus diesem Grund erfreut sich der Beruf des Translators nach wie vor 

keines sehr hohen Ansehens.  

Ich habe an dieser Stelle absichtlich den Terminus ĂTranslatorñ als Oberbegriff f¿r 

¦bersetzer und Dolmetscher gewªhlt, weil es meines Erachtens im Zusammenhang mit dem zu 

behandelnden Thema treffender ist und weil ich in diesem Beitrag auch Dolmetscher kurz 

erwªhne. Die Translatoren sind (Text-)Fachleute, die auf der Grundlage von schriftlichen oder 

m¿ndlichen Informationsvorlagen Kommunikate (Texte) produzieren, Ămit denen andere 

kommunizierenñ (vgl. Kautz 2002: 16).  

Es ist nicht zu bezweifeln, dass ein Translator vieles mit dem Redakteur, dem Autor, dem 

Medienfachmann ï der Dolmetscher sogar mit dem Schauspieler ï gemeinsam hat. Im 

ĂBerufsbildñ des BD¦ wird als typisches Tªtigkeitsfeld von Translatoren die Arbeit eines 

Sprachmittlers skizziert, der als Angestellter einer Firma, Behºrde o. ª. oder als Freiberufler 

(Freelancer ï entweder auf eigene Rechnung oder im Auftrag einer Agentur) schriftliche bzw. 

m¿ndliche Texte aus einer Sprache in eine andere ¿bertrªgt und oft auch die Korrespondenz mit 

fremdsprachlichen Partnern ¿bernimmt (vgl. Kautz 2002: 18). Der Translator dient nicht nur als 

ein Vermittler zwischen zwei oder mehreren Personen und zwischen zwei oder mehreren 

Sprachen, die diese Individuen sprechen, sondern er ist ein Vermittler zwischen zwei oder 

mehreren Kulturen, die von dem Kommunikationsprozess beeinflusst werden. Der Weg zur 

translatorischen Kompetenz beginnt nªmlich schon bei dem Fremdspracherwerb.  

Es zeigt sich seit einigen vielen Jahren, wie sehr die Kommunikation zwischen Kulturen von 

jeweils verschiedenen Werten, Normen, Erfahrungen und Erwartungen geprªgt ist und was dies 

f¿r den Translator bedeutet: Soll Translation eine interkulturelle Kommunikation ermºglichen, 

so muss der Translator ¿ber eine spezifische Kulturkompetenz verf¿gen. Diese umfasst nach 

dem hier vorgestellten Modell nicht nur eine genaue Kenntnis der eigenen wie der fremden 

Kultur. Der Translator sollte auÇerdem ¿ber die Fªhigkeit verf¿gen, beide Kulturen bez¿glich 

ihrer gegenseitigen Fremdbilder (Vorurteile, Stereotype, Idealvorstellungen etc.) einzuschªtzen, 

um interkulturellem Missverstehen gegebenenfalls translatorisch entgegensteuern zu kºnnen. 

Die genannten Aspekte werden in den spªteren Ausf¿hrungen prªsentiert.  

In der Sprachdidaktik wird hªufig auch der Begriff Mediation verwendet. Im Unterschied 

zur Translation hebt der Begriff Mediation hervor, dass sich der ¦bersetzer oder Dolmetscher 

als Mediator in einer Vermittlungsposition zwischen zwei Personen befindet, die keine 

gemeinsame Sprache sprechen. Wie auch schon vorher erwªhnt, kann man einen ¦bersetzer 

sicher ohne Zweifel Mediator nennen. Mediation (lateinisch ĂVermittlungñ) ist ein 

strukturiertes freiwilliges Verfahren zur konstruktiven Beilegung eines Konfliktes. Die 

Konfliktparteien ï teilweise auch Medianten oder Medianden genannt ï wollen durch 

http://de.wikipedia.org/wiki/Latein
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Unterst¿tzung einer dritten Ăallparteilichenñ Person (Mediator) zu einer gemeinsamen 

Vereinbarung gelangen, die ihren Bed¿rfnissen und Interessen entspricht. Der Mediator trifft 

dabei keine eigenen Entscheidungen bez¿glich des Konflikts, sondern ist lediglich f¿r das 

Verfahren verantwortlich. 

Es wurde schon erwªhnt, dass im Rahmen der Translatologie, die sich ja auf das ¦bersetzen 

als eine Form des sprachlichen Handelns bezieht, die ¦bersetzung als ein Produkt zu verstehen 

ist. Es geht nªmlich zum einen um das ¦bersetzen als Prozess ï dabei laufen Teilprozesse wie, 

ganz grob gesagt, Verstehen des Ausgangstextes, Transfer des Verstandenen und Formulierung 

des Zieltextes. Zum anderen geht es um die ¦bersetzung als Produkt, d. h. zielsprachlicher 

Text, der auf der Grundlage eines ausgangsprachlichen Textes entstanden ist. Dieses Produkt 

wird als Ausgangspunkt einerseits f¿r Vergleiche zwischen der jeweiligen Ausgangs- und 

Zielsprache, andererseits als Basis f¿r ¿bersetzungskritische Wertungen verwendet (Kautz 

2002: 30). Man kann auch von einem Ergebnis des Vorgangs des ¦bersetzens sprechen.  

Der ¦bersetzer ist zum einen Adressat des Ausgangstextes und zum anderen Verfasser des 

Zieltextes. Damit partizipiert er an beiden Kommunikationsgemeinschaften, der 

ausgangsprachigen wie der zielsprachigen. Gerade das unterscheidet ihn sowohl von 

Ănormalenñ ausgangssprachigen Adressaten als auch von Ănormalenñ zielsprachigen 

Verfassern. Er ist ein Ăbikulturellerñ Fachmann, der ¿ber die notwendigen Voraussetzungen ï 

die sog. translatorische Kompetenz ï verf¿gt, um Texte einer Ausgangssprache und -kultur zu 

verstehen und sie unter Ber¿cksichtigung der Vorgaben des Auftraggebers und der 

Loyalitªtserwartung des Verfassers in Texte einer Zielsprache und -kultur zu ¿bertragen (vgl. 

Kautz 2002: 52). Der ¦bersetzer handelt also einerseits selbst aktiv als Textverfasser, 

andererseits aber reproduktiv und Ăfremdbestimmtñ, weil er den Text nicht aufgrund eigener 

kommunikativer Intentionen verfasst, sondern aufgrund der kommunikativen Intentionen des 

Verfassers. Diese Intentionen versucht er durch seine eigene Analyse des Ausgangstextes so 

weit zu ermitteln, wie es ihm mºglich ist. Je nach den betroffenen Sprachen und Kulturen, 

Textsorten und Verstehensvoraussetzungen der Adressaten wendet er unterschiedliche und 

schwer systematisierbare Verfahren an, um die verschiedensten ¦bersetzungsprobleme zu lºsen 

(oder manchmal auch nur mehr oder minder elegant zu umgehen). Diese Probleme kann er am 

besten aufgrund seiner erworbenen translatorischen Kompetenz behandeln. Wir es schon vorher 

erwªhnt wurde, beginnt der Weg zur translatorischen Kompetenz schon bei dem 

Fremdspracherwerb. Ein fester und nicht zu unterschªtzender Teil dieser translatorischen 

Kompetenz ist Kulturkompetenz.  

Bevor ich zu einzelnen Aspekten dieser Kompetenz ¿bergehe, mºchte ich in den folgenden 

Ausf¿hrungen einen der Schl¿sselbegriffe charakterisieren und zwar den Begriff Kultur. Der 

Begriff ist ganz grob gesagt als (das) Synonym f¿r die Ausbildung zu verstehen und muss im 

breiten Kontext angesehen werden. Hier ist eine der vielen Definitionen von dem Begriff ï 

Kultur (lateinisch cultura ĂBearbeitung, Pflege, Ackerbauñ, von colere Ăpflegen, verehren, den 

Acker bestellenñ) ist im weitesten Sinne alles, was der Mensch selbst gestaltend hervorbringt, 

im Unterschied zu der von ihm nicht geschaffenen und nicht verªnderten Natur. 

Der Kulturbegriff ist im Laufe der Geschichte immer wieder von unterschiedlichen Seiten 

einer Bestimmung unterzogen worden. Je nachdem dr¿cken sich in ihm das jeweils lebendige 

Selbstverstªndnis und der Zeitgeist einer Epoche aus, der Herrschaftsstatus oder -anspruch 

bestimmter Klassen oder auch wissenschaftliche und philosophisch-anthropologische 

Anschauungen. Die Bandbreite seiner Bedeutung ist dementsprechend groÇ: Sie reicht von 

einer rein beschreibenden (deskriptiven) Verwendung (ĂDie Kultur jener Zeit.ñ) hin zu 

vorschreibenden (normativen), wenn bei letzterem mit dem Begriff der Kultur zu erf¿llende 

Anspr¿che verbunden werden. Der Begriff kann sich auf eine enge Gruppe von Menschen 

beziehen, denen allein Kultur zugesprochen wird, oder er bezeichnet das, was allen Menschen 

als Menschen zukommt, insofern es sie beispielsweise vom Tier unterscheidet. Wªhrend die 
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engere Bestimmung des Begriffs meist mit einem Gebrauch im Singular (Ădie Kulturñ) 

verbunden ist, kann ein weiter gefasster Begriff auch von Ăden Kulturenñ im Plural sprechen. 

Jede Kultur hat ihre Besonderheiten und ihre eigenen, f¿r sie typischen Orientierungen (vgl. 

Dobr²k 2015: 66). Im aktuellen Kontext ist Kultur in eine enge Relation mit der Sprache 

gesetzt, als ein Mittel der interkulturellen, vor allem der translatorischen Kommunikation. Unter 

Kultur verstehe ich also hier in diesem konkreten Fall im Zusammenhang mit der zu 

behandelnden Thematik ganz allgemein den Inbegriff aller menschlichen Arbeit und 

Lebensformen einschlieÇlich der Konventionen, Normen und WertmaÇstªbe, die das Denken, 

F¿hlen und Handeln einer bestimmten Kommunikationsgemeinschaft typischerweise 

bestimmen.  

Die ¦bersetzung als solche befindet sich in einem breiten Kulturraum, Kulturtransfer und 

Kulturaustausch, womit sie eine Dimension der Interkulturalitªt erlangt. Anders gesagt, in einer 

kulturellen ¦berschneidungssituation, beispielsweise in einem Gesprªch oder bei einer 

¦bersetzung, treffen ĂEigenkulturñ und ĂFremdkulturñ aufeinander. Es entsteht dann das 

Interkulturelle, mithin das Zwischenkulturelle. Unterschiedliche Kulturen sind also nicht so 

stark voneinander getrennt, dass ein Austausch unmºglich wªre. Es gibt grundlegende 

Gemeinsamkeiten zwischen allen Menschen. Es existiert eine Reihe von Definitionen dessen, 

was Interkulturalitªt ist bzw. was sie nicht ist. Der interkulturelle Austausch wird dadurch 

ermºglicht, dass Menschen sich zum Austausch von Informationen der Sprache, der Gestik und 

Mimik bedienen und dass diese Elemente der Kommunikation ¿bersetzbar sind. Allein mit 

Hilfe von Gesten kºnnen oftmals Grundbed¿rfnisse wie Essen, Trinken, Schlafen oder andere 

Formen der Hilfsbed¿rftigkeit unkompliziert und auch ¿ber Kulturbarrieren hinweg 

ausgedr¿ckt werden. Die Geste ï so sie verstanden wird ï birgt somit in sich ein interkulturelles 

Kommunikationspotential. Die an einer kulturellen ¦berschneidungssituation beteiligten 

Interaktionspartner stehen in ihrem Handeln und Verstehen oft unter dem Einfluss des eigenen 

Ethnozentrismus. Dieser Ethnozentrismus ï also die allein auf die eigene Kultur bezogene 

Weltsicht ï kann dazu f¿hren, dass eine solche Kommunikation erschwert wird, insbesondere 

dann, wenn der Ethnozentrismus aktiv gefºrdert wird. Das Stattfinden interkultureller 

Kommunikation ist also auch abhªngig von der Bereitschaft der aufeinandertreffenden 

Individuen, sich miteinander auszutauschen, der sogenannten Einstellungsebene. Die 

allgemeine Toleranz und Akzeptanz des Anderen ist in dieser Hinsicht die eigentliche Frage. 

Durch die Sprachbarriere oder die Angst vor dem Fremden werden weitere Schwierigkeiten bei 

der interkulturellen Kommunikation ausgebildet. Auch werden zum Beispiel Gesten 

unterschiedlich interpretiert, was mit der unterschiedlichen Sozialisation der Interaktionspartner 

zusammenhªngt. Eine Ber¿hrung bei der Begr¿Çung kann zum Beispiel innerhalb einer Kultur 

als freundlich und innerhalb einer anderen Kultur als Provokation verstanden werden. Bei der 

nonverbalen Verstªndigung kºnnen Gesten also sowohl integrativen, als auch trennenden 

Charakter bei der interkulturellen Kommunikation haben. Zwischen Menschen, die ªhnlich 

sozialisiert wurden und die innerhalb ein und derselben Kultur beheimatet sind, treten allerdings 

auch grundsªtzliche Meinungsverschiedenheiten in Hinsicht auf Lebensentw¿rfe und die 

tªgliche Konzeption des Lebens und des Daseins auf. Verstªndigungsprobleme zwischen 

Menschen ¿berhaupt sind nicht immer nur deshalb gegeben, weil die Partner der Interaktion 

unterschiedlichen Kulturen angehºren. Durch diesen Austausch war es mºglich, Erfindungen 

und Entwicklungen zwischen Kulturen weiterzugeben, so dass sich grundlegende Ideen, wie 

zum Beispiel das Rad, weltweit und zum Nutzen aller verbreiten konnten. So sind zum Beispiel 

aktuelle Hochtechnologien (Auto, Computer u. a.) Ergebnis der Zusammenf¿hrung von Ideen, 

die in vielen verschiedenen Kulturen hervorgebracht wurden und somit Resultat der 

Interkulturalitªt. 

Das Attribut Ăinterkulturellñ, hat ï v. a. im Zusammenhang mit dem Begriff 

Kommunikation ï seit den achtziger Jahren in den soziolinguistischen und diskursanalytischen 
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Forschungen Konjunktur, ohne dass allerdings immer eine klare Bestimmung dessen, was 

darunter zu verstehen ist, vorgenommen wird (vgl. Meyer in Best/Kalina 2002: 52). Der sich 

hinter den Etiketten Ăkulturellñ bzw. Ăinterkulturellñ verbergende Sachverhalt ist in der Tat 

komplex, deshalb kann hier ï auch aufgrund der gebotenen K¿rze ï eine befriedigende Klªrung 

nicht stattfinden. Interkulturelles sprachliches Handeln findet dort statt, wo die 

unterschiedlichen Wissensbestªnde von den Aktanten reflektiert werden und diese Reflexion 

sich in irgendeiner Weise im Diskurs manifestiert.  

Kulturkompetenz (bzw. auch kulturelle oder interkulturelle Kompetenz genannt) als Teil der 

translatorischen Kompetenz eines ¦bersetzers (Translators allgemein) ist die Fªhigkeit, 

zwischen der eigenen Kultur und der Kultur des fremdsprachigen Partners zu vermitteln und 

¿ber das ¦bersetzen im engeren Sinne quasi auch als landeskundiger Berater zu arbeiten (vgl. 

Kautz 2002: 348).  

Dies bedeutet, der ¦bersetzer braucht: 

 

¶ ein profundes, stªndig zu erweiterndes und zu aktualisierendes Wissen ¿ber die Kultur 

der eigenen Kultur- und Kommunikationsgemeinschaft, 

¶ ein umfassendes, ebenfalls stªndig zu erweiterndes und zu aktualisierendes Wissen 

¿ber die Kultur der fremden Kultur- und Kommunikationsgemeinschaft, 

¶ die Fªhigkeit, Gemeinsamkeiten und Gegensªtze zwischen den beiden Kulturen zu 

erkennen und daraus Schlussfolgerungen f¿r die eigene Arbeit als ¦bersetzer 

abzuleiten.  

Interkulturelle Kompetenz ist die Fªhigkeit, mit Individuen und Gruppen anderer Kulturen 

erfolgreich und angemessen zu interagieren, im engeren Sinne die Fªhigkeit zum beidseitig 

zufriedenstellenden Umgang mit Menschen unterschiedlicher kultureller Orientierung. Diese 

Fªhigkeit kann schon in jungen Jahren vorhanden sein oder im Rahmen der Enkulturation 

(direkte und indirekte Erziehung) auch entwickelt und gefºrdert werden. Dieser Prozess wird 

als interkulturelles Lernen bezeichnet. Die Basis f¿r erfolgreiche interkulturelle 

Kommunikation ist emotionale Kompetenz und interkulturelle Sensibilitªt.  

Damit ist die Einf¿hrung in zwei Kulturen f¿r den ¦bersetzer unabdingbare Voraussetzung 

seiner Kompetenz, er strebt sozusagen nach einer doppelten Enkulturation. Diese kann 

eigentlich kaum anders verstanden werden denn als Aneignung des Fremden durch den 

¦bersetzer. Und als Sprachmittler wird er dann bem¿ht sein, seine Mitteilung f¿r die 

zielsprachlichen Empfªnger verstªndlich zu machen. Zur ¦bersetzungskompetenz zªhlt man 

daher nicht nur Sprachkenntnisse, sondern auch Kulturkenntnisse in mehreren Sprachen. Dass 

eine echte Enkulturation eigentlich nur in der Welt der Muttersprache mºglich ist, widerspricht 

dem nicht. ĂEnkulturiertñ sein bedeutet, dass zwei oder mehrere Sprecher einander in dem MaÇ 

verstehen, als sie nicht nur die gleiche Grammatik, sondern auch die gleichen soziokognitiven 

Interpretationsregeln gebrauchen, um kommunikativen Handlungen Bedeutung zuzuordnen. 

Das bedeutet, dass Sprecher zwar hªufig nicht ¿ber gemeinsame spezifisch kontextuelle (und 

biographische) Informationen verf¿gen, dass aber ihre Suche nach Bedeutung im Verlauf ihrer 

Begegnung von ªhnlichen Frage- und Antwortmustern geleitet wird, die allen gemeinsam sein 

kºnnen (vgl. auch Stolze 1992: 35).  

Man muss betonen, dass die Herausbildung der Kulturkompetenz nicht allein die Sache des 

Kultur- bzw. Landeskundeunterrichts ist, sondern sie sollte in allen Lehrveranstaltungen 

bewusst mitbedacht und mitvermittelt werden. Im Rahmen kulturwissenschaftlicher 

Lehrveranstaltungen spielen alle Inhalte eine Rolle, die f¿r den ¦bersetzer relevant sein kºnnen. 

Die entsprechenden Kenntnisse versetzen ihn in die Lage, sich entsprechend den in den beiden 

Kultur- und Sprachgemeinschaften geltenden gesellschaftlichen Normen, Erwartungen und 
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Verhaltens- und Wahrnehmungsweisen zu verhalten bzw. diese in ihrer Unterschiedlichkeit erst 

einmal selbst wahrzunehmen (Kautz 2002: 430). F¿r die Inhalte der kulturwissenschaftlichen 

Ausbildung gilt:  

 

1. bestimmt die gemeinsame Schnittmenge der muttersprachlichen und der 

fremdsprachlichen Kultur in starkem MaÇe die zu vermittelnden Inhalte. Im Gegensatz 

etwa zu dem Kultur- und Sprachenpaar Deutsch-Englisch oder Deutsch-Slowakisch ist 

es z. B. bei dem Paar Deutsch-Chinesisch, Deutsch-Japanisch viel notwendiger, 

Grund- und ¦berblickswissen zu vermitteln,  

2. das vorhandene (durchschnittliche) Wissen der Studierenden sollte bei der Festlegung 

der Inhalte ermittelt und dann ber¿cksichtigt werden, um vorzugsweise die 

vorhandenen Defizite gezielt zu beseitigen, 

3. es ist wichtig, gegenwartsbezogenes soziokulturelles Wissen (u. a. Institutionenkunde, 

Zeitgeschichte, Wirtschaft usw.) zu vermitteln, das den Lernern beim Verstªndnis der 

aktuellen Situation in den betreffenden Lªndern hilft, 

4. die Gefahr einer einseitigen ¦berbetonung einzelner Facetten (beispielsweise 

Reduzierung der kulturkundlichen Ausbildung auf Literatur oder Philosophie) sollte 

vermieden werden.  

Auch die Lehrveranstaltungen zur Kulturkunde sind kontrastiv (Ăinterkulturellñ) zu gestalten, 

damit der Bezug auf die Translation nie aus dem Auge verloren wird und die Lerner den Nutzen 

der erworbenen Kompetenz f¿r die Ausgangstextanalyse und die Zieltextproduktion direkt 

erfahren kºnnen. Eine mºglichst prªzise inhaltliche Abstimmung der kulturwissenschaftlichen 

Ausbildung mit den ¦bersetzungs¿bungen erhºht ihre Effektivitªt bedeutend.  

 

 

4 Zusammenfassung  
 

 

Die heutige menschliche Welt ist ohne Interkulturalitªt nicht denkbar. Im Verlauf der 

menschlichen Kulturentwicklung sind das Aufeinandertreffen und der Austausch zwischen 

Kulturen ein wesentlicher Vorgang. Das Interkulturelle, das dabei entstanden ist, wurde im 

Laufe der Zeit fortwªhrend in die jeweiligen Kulturen eingebettet und damit zu einem 

wichtigen Kulturbestandteil. Unbestreitbar und unbestritten ist und bleibt: Bei der 

Kommunikation zwischen Partnern, die keine gemeinsame Sprache beherrschen und die ï in 

der Regel ï zugleich einer anderen Kultur angehºren, muss ein ¦bersetzer eingeschaltet 

werden, der die Sprachen beider Kommunikationspartner vertraut ist (Kautz 2002: 48).  

Zum Schluss noch zwei ganz praktische Fragen, die didaktisch-methodisch orientiert sind: 

Wie kann man diese Kulturkompetenz des ¦bersetzers entwickeln und weiterhin erweitern? 

Welche Komponenten gehºren zur Entwicklung der Kulturkompetenz? 

Man kann dazu folgende Komponenten rechnen: 

¶ z. B. kultursensitive Kompetenzerweiterung in der Muttersprache, mit besonderer 

Betonung der Text(sorten)kompetenz, zum Beispiel durch Analyse und Produktion 

von Texten zu bestimmten Themen, Korrektur sog. defekter Texte, 

Textsortenvergleich, Ăintrakulturelles ¦bersetzenñ oder ĂTextsortentauschñ (d. h. 

Umtexten von Texten f¿r andere Adressaten, Medien, Zwecke oder aus anderer 

Senderperspektive), 
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¶ durch Wºrterbuchrecherchen, Wortfeldanalysen und ªhnliche ¦bungen, die zugleich 

die Recherchierkompetenz fºrdern usw.,  

¶ kultursensitiver Fremdsprachenunterricht mit besonderer Betonung der Interdependenz 

von Kultur, Situation und den darin kulturbedingt verwendeten sprachlichen und 

nichtsprachlichen Mitteln im Sinne eines ĂFremdverhaltensunterrichtsñ bzw. 

Erweiterung der Fremdsprachenkompetenz analog (idealerweise auch zeitlich parallel) 

zur Erweiterung der muttersprachlichen Kompetenz, 

¶ Grundlagen der interkulturellen Kommunikation: Wie kann man in der Muttersprache 

oder in der Fremdsprache Angehºrigen anderer Kulturen die eigene Kultur 

verstªndlich machen? Hier werden besonders Probleme kulturspezifischer 

Wissensprªsuppositionen und kulturspezifischer Weltsichten und Wertvorstellungen 

thematisiert, 

¶ ¦bersetzungsvergleich: Vergleichende Analyse verschiedener ¦bersetzungen eines 

fremdsprachlichen Ausgangstextes in die Muttersprache zur Schªrfung des 

Bewusstseins ¿ber die ¿bersetzungsbedingte Rezeption fremder Kulturen, 

¶ Kontrastive Grammatik und Stilistik FS/MS auf der Grundlage einer vergleichenden 

Analyse der Sprachverwendung (im Gegensatz zum Sprachsystem), z. B. anhand von 

Paralleltexten, 

¶ als Vorbereitung auf eine fachbezogene ¦bersetzungskompetenz: Lekt¿re und Analyse 

fremd- und muttersprachlicher Fachtexte aus verschiedenen Bereichen, z. B. Technik, 

Wirtschaft, Jura oder Medizin, in denen Sach- und Fachwissen aufgebaut wird (Nord 

1999: 89ff.).  

 

Literaturverzeichnis 
 

 
Best, Joanna/Kalina, Sylvia (Hg.) (2002): ¦bersetzen und Dolmetschen. Eine Orientierungshilfe. ï 

T¿bingen: A. Francke Verlag.   

Bohuġov§, Zuzana (2011): Mediation in Ăalltªglichen Konfliktzonenñ ï originalgetreu und vollstªndig 

dolmetschen (?). ï In: Slowakische Zeitschrift f¿r Germanistik. Jahrgang 3, Heft 1. 33ï43.   

Dobr²k, Zdenko (2015): Mensch in den Kulturen, Kulturen in Menschen. ï Bansk§ Bystrica:  Belianum.  

Kautz, Ulrich (2002): Handbuch Didaktik des ¦bersetzens und Dolmetschens. ï M¿nchen: Iudicium 

Verlag.  

Kussmaul, Paul (2010): Verstehen und ¦bersetzen. ï T¿bingen: Narr Francke Attempto Verlag. 

Moln§rov§, Eva (2014): Situ§cia, konflikt, kr²za alebo mocenskĨ boj? Z§kladn® pojmy a 

(polito)lingvistick® term²ny a ich realiz§cia na pr²klade medi§lnej prezent§cie udalost² na Ukrajine. ï 

In: A. ńuricov§. Od textu k prekladu IX. ï Praha : JTP,  S.  100ï110. 

Nord, Christiane (1999): Fertigkeit ¦bersetzen: Ein Kurs zum ¦bersetzenlehren und -lernen. ï  Berlin: 

BD¦ Fachverlag.  

Reiss, Katharina/Vermeer, Hans Johann (1991): Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie. 2. 

Auflage. ï T¿bingen: Niemeyer.  

Rickheit, Gert/Weiss, Sabine/Eikmeyer, Hans J¿rgen (2010): Kognitive Linguistik. Theorien, Modelle, 

Methoden. ï T¿bingen: A. Francke Verlag.  

Snell-Hornby, Mary (Hg.) (2006): Handbuch Translation. ï T¿bingen: Stauffenburg Verlag.  

Stolze, Radegundis (1992): Hermeneutisches ¦bersetzen linguistischer Kategorien des Verstehens und 

Formulierens beim ¦bersetzen. ï T¿bingen: Gunter Narr Verlag.  

Yousefi, Hamud Reza (2010): Interkulturalitªt und Geschichte. Perspektiven f¿r eine globale Philosophie. 

ï Reinbek: Lau-Verlag.  



Die Rolle des Translators als ĂMediatorñ    |   83 

Wode, Henning (1993): Psycholinguistik. Eine Einf¿hrung in die Lehr- und Lernbarkeit von Sprachen. 

Theorien, Methoden, Ergebnisse. ï Ismaning: Max Hueber Verlag.  

 

Internet: 
RIEHL, C. M. Aspekte der Mehrsprachigkeit: Formen, Vorteile, Bedeutung. Online zugªnglich: 

www.phil-fak.uni-koeln.de [zitiert 6.2.2013]. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Konflikt [zitiert 24.5.2013].  

http://www.umsetzungsberatung.de/konflikte/konfliktpraevention.php [zitiert 24.5.2013]. 

http://www.bildungsxperten.net/ratgeber/konfliktfaehigkeit/, [zitiert 24.5.2013]. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Mediation, [zitiert 30.5.2013]. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kultur, [zitiert 19.6. 2013]. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Interkulturalit%C3%A4t, [zitiert 19.6.2013]. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Interkulturelle_Kompetenz, [zitiert 19.6.2013]. 

 

 

Annotation 
 
The role of translator as a ñmediatorò between ñviolence-freeò worlds and cultures  

 
Jana Laukov§ 

 
 

The author of the presented paper deals with the role of translators and interpreters as mediators of 
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Geschlechterasymmetrie in stereotypen Vorstellungen 

deutscher Jugendlicher 

Oksana Khrystenko 

 

1  Einleitung 

 

 
Traditionelle Annahmen ¿ber eine Frau/einen Mann haben im gesellschaftlichen Bewusstsein 

gewisse Asymmetrien in den Vorstellungen ¿ber beide Geschlechter gefestigt, welche auch in 

den sprachlichen Strukturen zu verfolgen sind. 

Das Ziel dieses Beitrags ist die Herausstellung von Geschlechterstereotypen der deutschen 

Jugendlichen, die in Form von semantischen Assoziationen zu Kategorien ĂFrau/Mannñ 

auftreten, und der mit den Stereotypen verbundenen Asymmetrie. Daf¿r wurden die 

empirischen Daten, die infolge der Befragung mit dem Einsatz des psychoassoziativen 

Experimentes gewonnen wurden, analysiert. Die geschlechtsspezifische Asymmetrie wurde 

auch in substantivischen Kollokationen, deren Basen als negativ gefªrbte Substereotype
1
 

eingeschªtzt werden kºnnen, mit subordinierten Adjektiven verfolgt. 

Der Beitrag setzt sich mit folgenden Fragestellungen auseinander: 

 (1) Welche Geschlechterstereotype zu Kategorien ĂFrau-/Mannñ treten in assoziativer Form 

bei deutschen Jugendlichen auf? 

 (2) Wodurch unterscheiden sich die assoziativen Geschlechterstereotype, wenn man die 

sozialen Charakteristika (Alter, Bildung, Geschlecht) der Befragten unter die Lupe nimmt? 

 (3) Kommt eine Geschlechterasymmetrie in Kollokationen
2
 von Substantiven ĂSchlampeñ, 

ĂTussiñ, ĂBitch/Famebitchñ, ĂMachoñ, die auch als Assoziata im Experiment fungierten, mit 

subordinierten Adjektiven zum Ausdruck?   

In diesem Beitrag beziehe ich mich auf die Angaben des Forschungsprojekts 

ĂGeschlechterstereotype der deutschen Jugendlichen und deren Ausdruck im sprachlichen 

Substandardñ, das 2011ï2012 an der Universitªt Wuppertal durchgef¿hrt wurde. 

 

 

2  Geschlechterasymmetrie als Resultat der Ungleichverteilung von Geschlechterrollen 
 

 

Die Geschlechterasymmetrie, welche auf der Ungleichheit der Verteilung von 

Geschlechterrollen und der von Geschlechtsvorstellungen beruht, resultiert teilweise aus 

historischen Voraussetzungen und wird durch die gesellschaftliche Verbreitung bestimmter 

Stereotype
3
 und Normen unterst¿tzt. Die Geschlechterasymmetrie zeigt sich vor allem in 

                                                           
1 Zu Frau/Mann semantisch verwandte Konzepte (vgl. Eckes 2008:178) wie Schlampe, Tussi, 

Bitch/Famebitch, Macho. 
2 Unter dem Begriff ĂKollokationñ werden Ăsolche Paare von Wºrtern, die typischerweise zusammen 

auftretenñ (Quasthoff 2011: 5) verstanden.  
3 Die Geschlechterstereotype sind in diesem Beitrag als Ăkomplexe kognitiv-kulturelle Strukturen des 

Bewusstseins zu verstehen, die oft vereinfachte Vorstellungen ¿ber Eigenschaften und Verhaltensweisen, 

Familien- und Berufsrollen des Menschen einschlieÇen und in sprachlicher und nichtsprachlicher Form 

vertreten sein kºnnenñ (Khrystenko 2016: 58).  
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stereotypen Geschlechterbildern, die negativ beladene Hetero- und meist positive 

Autostereotype nach bestimmten Charakteristika einschlieÇen kºnnen. 

So resultieren stereotype Vorstellungen ¿ber Verhaltenscharakteristika beider Geschlechter 

aus historisch etablierter Verteilung von sozialen Rollen. Traditionell werden die sozialen 

Rollen der Frau auf die Privatsphªre (Zuhause, Familie) beschrªnkt, so dass sie mit der Ehefrau-

/Mutterrolle assoziiert werden. Die Mªnnlichen dagegen werden mit Familienversorgung, sowie 

mehr Aktivitªt in der Gesellschaft, Abenteuerlust, Konkurrenzdrang (vgl. Mills 2003: 204, 

Samel 2000: 47) verbunden.   

    Die stereotypen Vorstellungen ¿ber das Aussehen kºnnen von idealisierten Vorstellungen 

¿ber beide Geschlechter determiniert werden. Oft wird bspw. das Frauenbild mit stereotypen 

Vorstellungen wie Ăjung, schºn, begehrt verbunden, jedoch beschrªnkt auf ihre passive und 

ªsthetische Funktionenñ (Jªckel/Derra/Eck 2009: 15). Die geschlechtsspezifischen physischen 

Charakteristika werden mit der kºrperlichen Stªrke des Mannes assoziiert ï Ăphysical 

masculinity, associated with physical powerñ (Eckert/McConnell-Ginet 2006: 47); die 

Schwªche gilt als typisch weibliches Merkmal. 

    Die Geschlechterasymmetrie kann in der Sprache ausgedr¿ckt werden, wo mit Hilfe 

bestimmter Sprachmittel mªnnliche Dominanz einerseits und auf private Sphªre beschrªnkte 

weibliche Tªtigkeit andererseits verfolgt werden kºnnen. Im Jugendsubstandard
4
 kann bspw. 

die Geschlechterasymmetrie auf der lexikalisch-semantischen Ebene in der Dominanz von 

negativ konnotierten Lexemen mit Referenz auf ĂFrauñ, die infolge der Abweichung von 

idealisierten Vorstellungen entstanden ist, im Vergleich zu den mit Referenz auf ĂMannñ 

beobachtetet werden.  

    Nicht sprachlich ausgedr¿ckte Geschlechterasymmetrie kann man in assoziativen Auto- und 

Heterostereotypen
5
, die kollektive ¦berzeugungen einer sozialen Gruppe darstellen, 

beobachten. In dieser Hinsicht ist vor allem auf die psycholinguistischen Studien zu verweisen, 

die Stereotype im psychoassoziativen Experiment als System von den im menschlichen 

Bewusstsein existierenden Gedanken (Ăsum of all the things a given person thinks ofñ (vgl. 

Glucksberg/Danks 2014: 57) verstehen. Beim Vergleich der hªufigsten assoziativen Reaktionen 

der ProbandInnen auf Stimuli ĂFrau/Mannñ, welche in einem hier vorgestellten assoziativen 

Experiment gegeben wurden, fallen die geschlechtsbedingten Unterschiede in der ĂFrau-

/Mannñ-Vorstellung und die damit verbundenen Asymmetrien auf.   

 

  

3  Mºglichkeiten des sprachlichen Ausdrucks der Geschlechterasymmetrie im 

sprachlichen Substandard 
 

 

Die Geschlechterasymmetrie kann sowohl lexikalisch als auch diskursiv ausgedr¿ckt werden. 

Dieser Beitrag konzentriert sich vor allem auf den Ausdruck der Geschlechterasymmetrie in der 

Bedeutung einiger Substandardeinheiten, die auf die Kategorien ĂFrau/Mannñ bezogen sind, 

und die auch hªufig als substereotypische Assoziata im assoziativen Experiment fungieren. 

     Wie schon erwªhnt wurde, kºnnen manche Asymmetrien in einer betrªchtlichen Anzahl von 

negativ konnotierten Lexemen mit Referenz auf ĂFrauñ beobachtet werden. Die entsprechende 

Markierung von Substandardlexemen mit ĂFrau-/Mannñ-Referenz kann mit der Aktualisierung 

                                                           
4 In diesem Beitrag werden unter Jugendsubstandard stilistisch herabgesetzte (von salopp bis vulgªr 

gefªrbt), meist expressiv gefªrbte und infolge der Bedeutungs¿bertragung entstandene lexikalische 

Einheiten auÇerhalb der standardisierten Sprachvarietªt gemeint, welche von Jugendlichen gebraucht 

werden kºnnen 
5 Vgl. den Begriff Ăassoziatives Stereotypñ bei Kilian (2005: 125) 
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der von Stereotypen determinierten geschlechtsprªferentiellen Merkmale erklªrt werden. So 

werden in der Bedeutung mancher vorwiegend der ĂFrauñ zugeordneten Substandardeinheiten 

solche Merkmale wie Aussehen, Sprachverhalten, Moral/sexuelles Verhalten aktualisiert: 

ĂLabertanteñ, ĂQuasseltanteñ, ĂLaberschwesterñ, ĂTussiñ, ĂSchlampe/Bitchñ, ĂZickeñ usw. Die 

Lexeme mit Referenz auf ĂMannñ betreffen die oben erwªhnten Kriterien kaum und beziehen 

sich hauptsªchlich auf solche Kriterien wie Stªrke und Aktivitªt (positive Konnotation) oder 

Schwªche (negative Konnotation): Ăgeiler Hengstñ, ĂMachoñ, ĂWarmduscherñ, ĂSoftieñ usw. 

Es ist zu res¿mieren, dass die Merkmale des Aussehens und sexueller Sittlichkeit weniger 

aktuell f¿r die Konzeptualisierung des Mannes sind.  

     Im sprachlichen Substandard zeigen sich gewisse Asymmetrien in der lexikalischen 

Syntagmatik. Syntagmatisch ausgedr¿ckte Asymmetrien kann man in den 

Kollokationsmºglichkeiten von kategorialen Lexemen
6
 ĂMann/Frauñ mit subordinierten 

Lexemen beobachten, dabei lassen sich manche Kollokatoren nur entweder mit dem 

kategorialen Lexem ĂMannñ oder ĂFrauñ verkn¿pfen. Bei der Erforschung von hªufigsten 

Kollokationsmºglichkeiten der Substantive Ăman/womanñ, Ăboy/girlñ im Englischen wurde 

festgestellt, dass mit dem Substantiv Ăwomanñ hªufiger als mit den anderen negative 

Kollokatoren (Ăfatñ, Ăuglyñ, Ăsillyñ) auftreten, dabei wird die Frau mit solchen Merkmalen wie 

Schwªche, Hilflosigkeit oder Aussehen assoziiert (Romaine 1999: 139).  

Syntagmatisch ausgedr¿ckte Asymmetrien sind in der prªferierten Kombinatorik einiger 

Kollokatoren mit den auf ĂFrauñ beziehenden Substantiven zu finden, die nicht durch auf 

ĂMannñ beziehende Substantive ausgetauscht werden kºnnen
7
. Laut meiner Studie konnte 

bspw. das Adjektiv Ăbrutalñ nur mit dem Lexem ĂMachoñ verkn¿pfen, wogegen das Adjektiv 

Ăaufgetakeltñ mit den auf ĂFrauñ beziehenden Substantive ko-okkuriert
8
.  

 

 

4  Syntagmatische Asymmetrien: Daten und Ergebnisse 
 

 

In diesem Beitrag wird auf das Korpus von Kollokationen, welches aus populªren Jugendforen 

gewonnen wurde, zur¿ckgegriffen. Das Korpus umfasst insgesamt 230 Kollokationsbelege mit 

Basen ĂTussiñ, ĂSchlampeñ, ĂBitch/Famebitchñ, ĂMachoñ und adjektivischen subordinierten 

Kollokatoren. Dass mit sozialen Typisierungen in der Jugendsprache bestimmte Adjektive 

vorkommen, lªsst sich mit dem aufgrund von Erfahrung gespeicherten Wissen erklªren. Dabei 

Ăwerden die Informationen schneller [verbunden], die hªufiger und aufgrund bestimmter 

Stereotypen in Zusammenhang gebracht wurdenñ (Storjohann 2017: 223). 

Die aus Foren gewonnenen Kollokationen wurden nach der Vorkommenshªufigkeit quantitativ 

berechnet. Es lªsst sich sagen, dass es allerdings auffªllige Unterschiede in der ĂFrau-/Mannñ-

Vorstellung gibt. 

Gewisse Asymmetrien kºnnen nach Angaben der Studie v. a. ihren Ausdruck finden: 

- in der Zahl von negativ/positiv konnotierten oder neutralen Lexemen, die sich mit auf 

ĂFrau/Mannñ beziehenden Substantive verkn¿pfen lassen. Es lªsst sich sagen, dass bei 

der Verbindung der Lexeme ĂSchlampeñ, ĂTussiñ, ĂBitchñ mit negativ konnotierten 

Adjektiven der prozentuelle Anteil von diesen viel hºher war (76% negativ konnotierte 

Adjektive, die sich mit Substantiv ĂTussiñ verkn¿pften und entsprechend 72% und 

                                                           
6 Lexikalische Einheiten mit dem verallgemeinerten semantischen Merkmal, die eine Kategorie benennen, 

welche ihrerseits die Hierarchie von bedeutungsverwandten Lexemen einschlieÇt. 
7 Vgl. das Konzept der prªferierten Selektion von Stocker (2005: 88). 
8 Als Textquellen haben die Themenbeitrªge aus Jugendforen gedient: hauptsªchlich-maedchen.de, team-

ulm.de, studis-online.de, austauschschueler.de, bravo.de. 
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79% von negativ konnotierten Adjektiven in Verbindung mit den kategorialen 

Lexemen ĂBitchñ, ĂSchlampeñ
9
). Die Zahl der negativ konnotierten Adjektive, die mit 

dem Substantiv ĂMachoñ ko-okkurierten, war viel geringer im Vergleich zu den 

Substantiven ĂTussi/Schlampeñ (50 %), was auch von einer gewissen Asymmetrie 

zeugen kann; 

- in der prªferierten Kombinatorik der sich auf Frau/Mann beziehenden Lexeme mit 

subordinierten Adjektiven, wobei hierbei gewisse Merkmale in der Bedeutung des 

kategorialen Lexems aktualisiert werden. 

Die prªferierte Verbindung der vom Substantiv ausgehenden Kollokationen mit als Basis 

auftretenden Lexemen ï ĂTussiñ, ĂSchlampeñ, ĂBitch/Famebitchñ ï kann durch die 

Aktualisierung von entsprechenden differentiellen Semen in der Bedeutung des kategorialen 

Lexems erklªrt werden. Die aufgezªhlten Lexeme implizieren bspw. die 

geschlechtsprªferentiellen Merkmale der Freiz¿gigkeit (in der Kleidung), Zugªnglichkeit in 

ihrer Bedeutung, welche auch in den vom Verb ausgehenden Kollokationen (Adv. + V. 

schlampig gekleidet, bitchig geschminkt) oder in substantivischen Kollokationen (mºglich: 

billige Schlampe, aber nicht *billiger Macho) aktualisiert werden.  

Einige der gewonnenen Ergebnisse kºnnen in der tabellarischen Form schematisch 

dargestellt werden: 

 

Tab. 1 Die hªufigsten Kollokationen mit ĂTussiñ 

Adjektive Prozent Beispielsªtze 

dumm/blºd 20,3% Es gibt so ne dumme Tussi an meiner Schule die heiÇt Jill, sie 

kennt eben total viele 9klªssler 

(http://www.maedchen.de/artikel/erste-hilfe-bei-

liebeskummer) 

arrogant 17% So ne verdammt arrogante Tussi, die meint, dass sie was 

besonderes wªre  

(www.maedchen.de/forum/beziehung, 29.10.08) 

eingebildet 10,5% Wenn du dich in der Schule auch so gibst, kann ich verstehen, 

dass man in gewisser Weise schlecht ¿ber dich spricht. Auf mich 

allerdings wirkst du nicht wie eine eingebildete Tussi, sondern 

eher arm (www.maedchen.de/forum/ beauty, 9.01.10) 

aufgetakelt 10,2% Ich wollte fragen ob jemand weiÇ, warum die meisten Jungen auf 

total arrogante, zickige, aufgetakelte Ăich bin die Beste und 

Geilste auf der ganzen Weltñ Tussis stehen und nicht auf 

nat¿rliche Mªdchen?! (www.maedchen.de/forum/ jungs, 27.06.13) 

h¿bsch 7,4% Was macht so ne h¿bsche Tussi mit so nem ... sagen wir mal nicht 

so gut aussehenden ... Typen? 

(http://community.eintracht.de/forum, 17.01.08) 

geil 7,4% unterwegs is mir so ne richtig geile Tussi unter die Finger 

gekommen (www.team-ulm.de/Forum) 

                                                           
9
 Die hªufigsten Kollokatoren, welche mit den Substantiven ĂSchlampe/Bitchñ in Verbindung traten, 

waren nach Ergebnissen dieser Studie ausgerechnet mit den Merkmalen der Unsittlichkeit und 

Unordentlichkeit in Beziehungen verbunden (bspw. billig ï 23, 1%, mies ï 17,2%, hªsslich ï 11,5%, 

dreckig ï 8,6%), die Zahl der negativ gefªrbten Kollokatoren, welche sich mit Substantiv ĂMachoñ 

verkn¿pfen lassen, war viel niedriger ï die hªufigsten mit ĂMachoñ ko-okkurierenden Adjektive waren: 

selbstbewusst/ arrogant ï 23,7% und gut aussehend/geil/attraktiv ï insg.21%) 
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gestylt/ 

stylisch 

5,5% Von manchen hab ich auch gehºrt dass eine super gestylte Tussi 

auch ein Statussymbol ist  

(http://forum.glamour.de/threads, 23.05.12) 

schwul 5% Nein, weil du eine voll schwule Tussi bist 

(www.maedchen.de/forum/ hobby, 27.01.13) 

oberflªchlich 5% Die Schule hat bei mir wieder angefangen und da kommen sie 

schon wieder ... die oberflªchlichen Tussis aus meiner Klasse 

(www.maedchen.de/forum/schule-job, 6.09.14) 

selbstverliebt 2,7% mich ekeln selbstverliebte, arrogante Tussis  

(www.rautemusikforum.de, 10.06.06)  

billig  1,8% ich finde aber auch dass es ein Unterschied zwischen einem 

Mªdchen gibt dass sich gern h¿bsch macht und schminkt und 

gerne mal mit High Heels durch die Gegend stºckelt und so einer 

billigen Prolltussi ï mit Selbstbrªunerbrªune und pinken 

Acrylnªgel (http://forum.glamour.de/ threads, 23.05.12) 

geschminkt, 

interessant, 

blond, gefªrbt 

(anderes) 

7,2% immer noch besser als wenn sie irgendeine blond gefªrbte Tussi 

auf dem Weg zum Playboy filmen 

(http://www.austauschschueler.de, 5.04.09) 

  

 

 

5  Datengrundlage f¿r ein assoziatives Experiment 

 

 

Bei der Untersuchung der Geschlechterstereotype wurde die Methode des assoziativen 

Experiments eingesetzt, die das Strukturieren und Verteilen von gegebenen assoziativen 

Reaktionen auf die Wortstimuli ĂFrau/Mannñ (ĂMªdchen/Jungeñ f¿r prªadoleszente 

ProbandInnen) in Bezug auf Hªufigkeit voraussetzt. Insgesamt nahmen 516 Probanden (weiter: 

PB) an dem Experiment teil. Das Alter der Befragten lag zwischen 12 bis 30 Jahren, wobei die 

Mehrheit der Probanden im adoleszenten
10

 Alter (302 Teilnehmer) war. Es wurden auch 203 

Probanden im postadoleszenten Alter und 11 im prªadoleszenten Alter befragt. 

Die Zahl der Befragten beider Geschlechter kann abhªngig von deren Bildung  in einer 

Tabelle dargestellt werden: 

Tab. 2: ¦bersicht ¿ber die Befragten 

 Hauptschule Realschule Berufsschule Universitªt 

mªnnliche PB 44 48 124 90 

weibliche PB 28 44 9 75 

 

Die genannten Assoziata wurden in assoziative semantische Gruppen (Aussehen, 

Charaktereigenschaften/Verhaltensweisen, soziale Rollen, Statussymbole, intellektuelle 

Charakteristika usw.) eingeteilt und nach grundlegenden semantischen Kriterien klassifiziert in: 

- paradigmatische Assoziata, die in Relationen der Superordination, Subordination, 

Koordination oder Gegen¿berstellung zu Stimuli stehen; 

- syntagmatische Reaktionen, die hypothetisch mit dem Stimulus ein Wortgef¿ge bilden 

kºnnen: Frau ï nett, freundlich; 

                                                           

10
 Das adoleszente Jugendalter umfasst die Altersgruppe der 12- bis 19-Jªhrigen. Die 

Gliederung des Jugendalters erfolgt nach J. Androutsopoulos (2001). 
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- thematische Reaktionen, wenn Stimuli und die gegebenen Assoziata thematisch 

aufeinander bezogen sein kºnnen und eine assoziative Br¿cke bilden, dabei kºnnen sie 

miteinander kein Wortgef¿ge bilden oder in hypero- und hyponymischen, 

synonymischen, taxonymischen, antonymischen Relationen zueinander stehen: Frau-

Mode, Shopping
11

.  

 

6  Analyse von den mittels Experiments gewonnenen Daten 

 

 

Die Zahl der von mªnnlichen PB gegebenen assoziativen Reaktionen auf das Stimuluswort 

ĂFrauñ betrug 622, bei weiblichen PB waren es 318 Assoziata.  

Den Kern der Assoziata bei mªnnlichen PB machten die paradigmatischen und 

syntagmatischen Reaktionen aus, die das Aussehen der Frau betrafen, wobei ein GroÇteil der 

Assoziationen die anatomisch-physiologischen Charakteristika anbelangte. Zu diesen Assoziata 

waren auch die thematischen Reaktionen, welche physiologische Prozesse anbetrafen, 

angrenzend. Bei Probandinnen dominierten paradigmatische Reaktionen zum Stimuluswort 

ĂFrauñ, die man zur semantischen Gruppe ĂCharaktereigenschaften und Verhaltensweisen der 

Frauñ anrechnen kann. Trotz des Vorherrschens von positiven Assoziata bei befragten Frauen, 

war das Prozent der Reaktionen, die man als negative Substereotype einschªtzen kann 

(Schlampen, alle Bitches, Nutten, Tussis), unerwartet hoch. Die Dominanz solcher Reaktionen 

war bei befragten adoleszenten Mªdchen bemerkbar, was von direkten oder versteckten 

Konflikten zeugen kann.  

Die das Aussehen der Frau betreffenden Assoziata bei weiblichen PB waren nicht so 

zahlreich vertreten. Insgesamt kann man die Reaktionen der Frauen zum deren Aussehen als 

positiv-einschªtzend, syntagmatisch bewerten (Ăschºnñ, Ăh¿bschñ, Ăattraktivñ, Ăzartñ, Ăsieht 

schºn ausñ, Ăweiblichñ). Im Unterschied zu den von mªnnlichen PB genannten Assoziata, 

waren bei Probandinnen die Reaktionen zu anatomisch-physiologischen Charakteristika 

spªrlich vertreten und die physiologische Prozesse betreffenden Reaktionen gar nicht 

vorhanden.   

                                                           
11

 Einteilung nach Levizkyj (2007: 69).     
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         Abb. 1. Prozentuelle Darstellung von assoziativen Reaktionen der PB zum              

ĂAussehen der Frauñ 

  

 

Die Reaktionen von mªnnlichen PB zu semantischer Gruppe ĂCharaktereigenschaften der Frauñ 

kann man insgesamt als positiv-einschªtzend bewerten. Vor allem war dieser Anteil hºher dank 

prªadoleszenter Jungen, was auch durch axiologische Asymmetrie bedingt werden kann, weil 

sie die Reaktionen zum Stimuluswort ĂMªdchenñ gegeben haben. 

Man muss sagen, dass die befragten Frauen im postadoleszenten Alter mehr Reaktionen 

geliefert haben, welche von der  nderung der zugeschriebenen Geschlechterrollen zeugen 

kºnnen. Dies lªsst sich in Form einer Grafik prªsentieren:  
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Abb. 2. Prozentuelle Darstellung von assoziativen Reaktionen der PB zu 

ĂCharaktereigenschaften/Verhaltensweisen der Frauñ 

 

 
 

Weniger vertreten zum Stimuluswort ĂFrauñ waren die assoziativen Reaktionen, welche mit 

Vorlieben und Attributen der Frau verbunden waren (ĂModeñ, ĂShoppingñ, ĂTaschenñ, 

Ăschminkenñ, ĂDiªtñ) und deren intellektuelle Charakteristika anbetrafen (10% der gegebenen 

Reaktionen bei mªnnlichen und 13% bei weiblichen PB). Es lªsst sich sagen, dass die befragten 

Mªnner mehr Reaktionen gaben, welche die traditionelle Verteilung von Geschlechterrollen 

anbetrafen (11% ï Ăkochenñ, ĂK¿cheñ, ĂMann/Familie/Kinder (haben)ñ, ĂMann bekochenñ). 

Bei befragten Frauen waren es nur 5,3% aller Reaktionen. 

Auf das Stimuluswort ĂMannñ wurden von Probandinnen 260 Assoziata und von Probanden 

360 Reaktionen gegeben, wobei die geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Zahl von 

gegebenen Reaktionen nicht so stark ausgeprªgt waren. Man kann behaupten, dass die hªufigst 

genannten Reaktionen mit der Aktivitªt, Entschlossenheit und Mut des Mannes verbundenen 

Stereotypen geprªgt waren. Einzelne Unterschiede gab es in der Verteilung der Assoziata von 

weiblichen und mªnnlichen PB, welche die negativen Charaktereigenschaften des Mannes 

anbetrafen. Wenn bei Mªnnern die Reaktionen ï Ăaggressivñ, Ăgewalttªtigñ, Ăeingebildetñ, 

ĂMachoñ dominierten, waren es bei Frauen die Reaktionen, die den Sexualtrieb des Mannes 

betrafen. Die auf das Aussehen des Mannes zur¿ckweisenden Assoziata waren mit 

Vorstellungen ¿ber dessen Stªrke verbunden. Die restlichen Reaktionen beider Geschlechter 

betrafen Statussymbole (Auto, Geld, Motorrad), Hobbies und intellektuelle Charakteristika des 

Mannes.   
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Abb. 3. Prozentuelle Darstellung von assoziativen Reaktionen der PB zum Stimuluswort 

ĂMannñ 

 
 

 

Insgesamt zeichneten sich die gegebenen Reaktionen zu Stimuli ĂMann/Frauñ bei beiden 

Geschlechtern durch Stereotypie aus. In der Vorstellung ¿ber Frauen ¿berwiegen die Stereotype 

des Aussehens bei mªnnlichen PB, die durch idealisierte Vorstellungen determiniert werden 

kºnnen. Im Mªnnerbild dominierten die Reaktionen, die mit dessen Aktivitªt und Mut 

verbunden waren.  

 

 

7  Fazit 
 

Eine gewisse Asymmetrie, die von bestimmten auto- und heterostereotypen Vorstellungen 

bedingt ist, kann in sprachlichen Strukturen und in assoziativen Stereotypen beobachtet werden. 

In der Sprache kºnnen manche Asymmetrien in der Dominanz von negativ konnotierten 

Lexemen mit Referenz auf  ĂFrauñ sowie in der betrªchtlichen Anzahl der negativ konnotierten 

Kollokatoren, welche mit den kategorialen Lexemen ĂFrau/Mannñ auftreten, ausgedr¿ckt 

werden.  

F¿r die weiteren Forschungen in diesem Bereich wªren die Herausstellung von kross-

kulturellen Geschlechterasymmetrien sowie deren sprachlichem Ausdruck von Bedeutung. 

Wichtig scheint auch die Bewusstmachung von Lernenden auf geschlechtsspezifische 

Stereotype, die oft fehlerhafte Urteile ¿ber ĂFrau/Mannñ reprªsentieren, und auf deren 

Ausdruck in den sprachlichen Strukturen, um mit diesen Vorstellungen kritisch umzugehen. Die 

Bestimmung von den in den differenziellen Semen vermittelten Stereotypen ist insbesondere f¿r 

die lexikalische Semantik relevant und dient dem Ziel, Ădie Wortbedeutung als verªnderbares 
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Menschenwerk offen zu legen, und die Konstruktion von Weltansichten im Wort zu lernen und 

zu lehrenñ (Kilian 2005: 130). 

Ebenso wichtig ist der interkulturelle Vergleich von assoziativ manifestierten 

Geschlechterstereotypen, wobei hierbei die mºglichen Gemeinsamkeiten und Unterschiede in 

der  ĂFrau/Mannñ-Vorstellung verglichen werden und die Erkenntnisse ¿ber individuelle und 

sozial bedingte Unterschiede in den Vorstellungen auftreten kºnnen. 
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Interpiktorialitªt ï der Dialog der Bilder in der 

Werbung 
 

Silvia Gajdoġov§  
 

 

Einleitung 
 

 

Oft erlebt man bei der Betrachtung einer Werbung ein 

k¿nstlerisches D®j§-vu, denn die Bildelemente kommen aus 

einem f¿r die Werbung untypischen Bereich, nªmlich aus dem 

Bereich der Kunst. Michelangelo Buonarrotis ĂDie Erschaffung 

Adamsñ wird beispielsweise zum Leitmotiv der Kampagne von 

DJE Kapital AG, das Fresko aus der Sixtinischen Kapelle mit 

seinen fixen Maɓen 480 Ĭ 230 cm wird zum Bildelement einer 

Plakatwerbung, wo viele Formate mºglich sind. Gottes Hand ist 

eine Kopie der Hand aus dem Fresko, doch statt Adams Hand 

ber¿hrt der Gott eine dicke rosa Hand aus Pl¿sch. Auch andere 

Marken haben dieses wellbekannte Motiv in ihre Dienste 

genommen ï bei Lays gibt Gott Adam eine Chipst¿te, und bei 

LeviËs eine Jeanshose. In der Legowerbung ber¿hrt Gott die 

Hand einer Legofigur und so kºnnte man fortfahren, denn 

dieses Werk von Michelangelo wurde in der Werbebranche oft 

und unterschiedlich modifiziert. Hauptsªchlich wurde dieser 

Ausschnitt verwendet (Reduktion) und entweder wurde Adams 

Hand durch eine andere, mit der Firma oder dem Produkt 

zusammenhªngende Hand ersetzt (Substitution), oder wurde 

das Bild um weitere Elemente erweitert (Expansion) ï um das 

beworbene Produkt. Welche linguistische Kategorie beschreibt 

aber die Fªlle, wenn Kunst und Werbung aufeinandertreffen?  

 
Abb. 1 DJE Kapital AG1 

Mit dem Phªnomen der Kunstwerke in der Werbung beschªftigte ich mich im Rahmen der 

Intertextualitªtsforschung, wobei ich es zur  nichtverbal manifestierten Intertextualitªt 

zuordnete (Gajdoġov§ 2010a) ï Baustein der Werbung ĂBildelementeñ bezog sich auf ein 

Kunstwerk. In dieser Kategorie schlug ich die Erweiterung des Textbegriffes vor, indem auch 

Kunstwerke als visuelle Prªtexte fungieren kºnnen, und diese Kategorie zªhlte ich zur 

Intertextualitªt im weitesten Sinne. In meinem Korpus befanden sich einerseits Kunstwerke im 

Original sowie modifizierte Kunstwerke. Seit dieser Zeit ging die Intertextualitªtsforschung 

neue Wege, vereinte sich unter der Fahne der Interdisziplinaritªt mit der Tante Kunstgeschichte 

und neue Termini, neue Definitionen wurden vorgeschlagen.  

 

 

1 Interpiktorialitªtsforschung & Begriffsparcour 
 

 

ĂEs gibt nichts was sich nicht aneignen lieɓe.ñ (Zuschlag 2013: 206) 

 

                                                           
1
 Der Standard 9. 10. 05. 2008: 13. 
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Interpiktorialitªt bedeutet, Ădass Bilder sich auf andere Bilder beziehen, sie replizieren, 

modifizierenñ (Isekenmeier 2013: 11); man kann Interpiktorialitªt vereinfacht auch als 

Intertextualitªt von Bildern nennen. Die wechselseitige Beziehung zwischen zwei Bildern muss 

nicht zwangslªufig innerhalb eines (Sub-)Systems, eines Mediums oder einer Gattung 

erscheinen. Dieses Phªnomen findet man am hªufigsten in der Kunst(geschichte), wo Malerei-

Malerei-Bez¿ge dominieren, doch auch Malerei in der Fotografie und Bez¿ge zwischen Filmen 

sind potenzielle Forschungsfelder ï dazu zªhlen beispielsweise Filmremakes oder komische 

Parodiefielme, welche sich auf mehrere Fime zugleich beziehen. Bekannt im deutschen 

Sprachraum sind Die nackte Kanone oder die Horror-Persiflage Scary movie. Der Film Scary 

movie ist eine Parodie mit zahlreichen Anspielungen auf andere bekannte Produktionen aus dem 

Genre des Horrorfilms (Systemreferenz). Die zentrale Grundlage bildet der Film Scream, 

woraus ganze Szenen nachgespielt bzw. parodiert werden. AuÇerdem kann man unter anderem 

Verweise auf Ich weiÇ, was du letzten Sommer getan hast, Blair Witch Project oder The Sixth 

Sense erkennen. Man sieht also, dassBild-Bild-Bez¿ge ein sehr weites Feld sind. Im folgenden 

Beitrag konzentriere ich mich auf die Bildbez¿ge in der Printwerbung. 

Geistige Urvªter der Interpiktorialitªtsforschung sind Julia Kristeva und G®rard Genette 

(1982: 536ï549)
2
, der das Modell der Hypertextualitªt auf die Malerei und Musik ausweitet, 

denn es treten sowohl  hnlichkeiten als auch Unterschiede hervor. Boehm (1994) und Mitchell 

(1994) haben durch die Begr¿ndung der Bildwissenschaft (Visual Culture Studies) dazu 

beigetragen, das Bild in seiner Erscheinungsform festzuhalten und auf die Unterschiede 

zwischen dem Bild und dem Text hinzuweisen. Vorher war das Bild eine Domªne der 

Kunsttheoretiker und nat¿rlich auch K¿nstler.  

Aufgrund der Analogie zwischen Text und Bild kam es zur ¦bertragung der Intertextualitªt 

auf das Bildliche, also Transfer literaturwissenschaftlicher  Intertextualitªtstheorie in die 

Kunstgeschichte. Erste Versuche einer solchen ¦bertragung gab es in den 1980er Jahren, 

verstªrkt seit den 1990er Jahren. Es gibt viele Begriffe zur Benennung dieses Phªnomens, was 

zum Chaos in der Terminologie f¿hrt: ĂBildzitatñ oder ĂKunstzitatñ (Eilert 1991), visueller 

Intertext (Hoesterey 1988: 106), ĂInterpiktoriale Referenz (Pfister 1993: 335), ĂInterikonieñ 

(Mersmann 1999: 11), Interikonizitªt  (Zuschlag 2006), Interpikturialitªt (Rosen 2003). 

Auɓerdem gibt es in der Kunstwissenschaft die Begriffe Interartialitªt/Intraartialitªt. Es besteht 

auch ein Verwandtschaftssystem der Bilder und anderer  visueller Werke, Appropriation Art ist 

die j¿ngste der  interpiktorialen Kunstrichtungen, obwohl sie mehr als 30 Jahre alt ist.  

Ich habe mich f¿r den Terminus Interpiktorialitªt entschieden, welchem in manchen Werken 

die deutsche  Variante Interbildlichkeit entspricht. Interpiktorialitªt bedeutet, Ădass Bilder sich 

auf andere Bilder beziehen, sie replizieren, modifizieren oder transformieren, sie aufgreifen, 

umgestalten oder zweckentfremden.ñ (Isekenmeier 2013: 11). Interpiktorialitªt ist als 

Kohyponym zur Intertextualitªt zu verstehen, wobei das Hyperonym Intermedialtªt ist, die sich 

mit Zeichenkomplexen, die Mediengrenzen ¿berschreiten, befasst (vgl. Isekenmeier 2013: 24). 

Am hªufigsten kommt die Einzelreferenz vor, das heiɓt ein konkretes Bild bezieht sich auf ein 

anderes. Bei Systemreferenz in der Interpiktorialitªt gibt es die Mºglichkeit, ein Bild in Bezug 

auf einen Kunststil/eine Stilepoche zu gestalten, z.B.  durch Farbkombination, Perspektive, 

Linienhaltung, Darstellung von Personen (Proportionen usw.), Symbolen. 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Genette, G®rard (1982): Palimpsestes. La litt®rature au second degr®. Paris. 1993 wurde das Werk 

¿bersetzt ins Deutsche als Palimpseste. Die Literatur auf zweiter Stufe.  
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2 Zitat und Paraphrase 
 

 

ĂBilder sind nicht autonom, sondern formen sich als ,Mosaik von Zitatenᾶ, das andere Bilder 

absorbiert und transformiert.ñ (Zuschlag 2006: 92) 

 

Intertextualitªt und Interpiktorialitªt sind ªhnlich organisierte Phªnomenbereiche. Trotzdem 

gibt es in der bildenden Kunst keine Zitate im Sinne Ăwºrtlicherñ Wiederholungen. ĂEin 

gemaltes  ,Zitatᾶ ist immer eine Transformation.ñ (Zuschlag, zitiert nach Isekenmeier 2013: 49). 

Man muss die materielle Gegebenheit des Bildes ber¿cksichtigen ï Bild in anderen Farben, in 

anderer Grºɓe, auf anderem Material ist nie ein wºrtliches Zitat. Auɓerdem fehlen die 

Anf¿hrungszeichen, obwohl sie auch in der literarischen Praxis f¿r das Vorliegen eines Zitats 

nicht unerlªsslich sind. Trotzdem kann man sagen, dass es sich um ein Zitat handelt, wenn ein 

Bild eine (Teil-)Reproduktion eines anderen Bildes in sich aufnimmt. Bilder sind aber keine 

Texte, eine exakte Kopie in Format, Technik, Motiv, Stil usw. wird immer nur eine 

Reproduktion (bei Fotografien ein Faksimile), selbst wenn es der gleiche Autor gemacht hat; im 

negativen Sinne kann das Bildzitat als Fªlschung aufgefasst werden. Ein gemaltes Zitat ist 

letztendlich immer eine Transformation. Das sind zwar Probleme der Kunstwissenschaft, doch 

die Analogie zur Textlinguistik ist klar zu sehen.  

Die Einpassung (eines Teils) der Piktorialitªt  eines Bildes in ein anderes Bild durch formale 

Transposition  kann Paraphrase genannt werden ï es entspricht dem Versuch das Gleiche mit 

anderen Worten zu sagen. Bei Bildern, die beide Aspektivitªten ihrer Bezugsbilder  zugleich 

manipulieren, ist derjenige Aspekt dominant, der zu hºherem Grade  modifiziert wurde. 

Manchmal triumphiert die Stilistikalitªt ¿ber die Interpiktorialitªt und die Bez¿ge zwischen den 

Bildern sind als solche f¿r die Rezipienten nicht wahrnehmbar. Oft ist die Modifikation in Form 

und Inhaltin so einem Maɓe durchgef¿hrt, dass die interpiktorialen Bez¿ge nicht erkannt 

werden. Typisch f¿r interpiktoriale Bez¿ge sind deshalb Lesehilfen, die in expliziter 

(sprachlicher) Form auf Referenzen zwischen Bildern aufmerksam machen (Isekenmeier 2013: 

27), beispielsweise im Titel des neu geschaffenen Kunstwerkes. 

 

 

3 Problembereiche der Interpiktorialitªt 
 

 

Bei der Interpiktorialitªtsforschung gibt es mehrere Problembereiche, die sich auf folgende 

Aspekte der Bild-Bild-Bez¿ge beziehen:   

 

a) Autor  

Oft ist beim Betrachten und Vergleichen der Bilder schwer zu sagen, ob interpiktoriale Bez¿ge 

bestehen. Man stellt sich die Frage, ob der Zusammenhang k¿nstlerische Absicht oder Zufall 

ist, problematisch ist die Messbarkeit der Intention. K¿nstlerische Originalitªt und Innovation 

kºnnen in Bezug auf Interpiktorialitªt verstªndnishemmend wirken.  

 

b) Visuelles Werk  

Bei der Entschl¿sselung der Bild-Bild-Bez¿ge ist der Kontext von Belang, entscheidend ist, 

Ăwo wird wem was und wie zu sehen gegebenñ (Schade/Wenk, zitiert nach Isekenmeier 2013: 

30). Bilder sind  auɓerdem historische und kulturbezogene Produkte, die nicht nach Universal-

Kriterienwahrgenommen werden. Zu Bedenken ist auch die Frage, ob Interpiktorialitªt nur 

ªsthetische oder auch konstitutive Rolle beim Schaffen eines neuen Bildes hat, ob sie 
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Bestandteil der Textkohªrenz ist. Kann sie im Falle einer problematischen Decodierung 

verstªndnishemmend wirken? 

 

c) Rezipient 

Vergleichendes Sehen ist anzusehen als Werkzeug der Kunstgeschichte; der Betrachter versucht 

durch Herausarbeiten von Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwei Bilder in Verbindung zu 

setzen. Dabei steht im Vordergrund die Dichotomie von Form und Inhalt, also werden beide 

Aspekte und ihr Zusammenwirken wahrgenommen. Da interpiktoriale Bez¿ge meist nicht 

explizit angegeben werden, kann es zu Verstehensschwierigkeiten oder falschen Interpretation 

kommen. Wird aber das Gesamtverstªndnis beeintrªchtigt?  

Das grºɓte Problem ist die Wahrnehmungsschwelle f¿r interpiktoriale Bez¿ge, wobei man 

die Wahrnehmung (sakkadische Augenbewegungen) und anschlieɓendes Verstehen 

(interpretatives Erschlieɓendes Bildes als ªsthetischen Gegenstandes) trennen muss. Es gibt 

kein kollektives Gedªchtnis Ăim Sinne vom statischen Aufbewahrungsort oder nationale[n] 

Bildervorratñ (Hebel, zitiert nach Isekenmeier 2013: 50). Auɓer kulturellen und zeitlich 

bedingten Unterschieden gibt es von Betrachter zu Betrachter auch individuelle Unterschiede, 

die von Wissensvoraussetzungen, Erfahrungen usw. gekennzeichnet sind. Es kºnnte auch eine 

Diskrepanz zwischen dem aktuellen Leser und dem im Visier gehaltenen (Modell-)Leser 

entstehen; das Decodierungspotential des Rezipienten ist schwer einzuschªtzen.  

 

 

4 Interpiktorialitªt in der Werbung 
 

 

Im folgenden Kapitel wird die Interpiktorialitªt in der Printwerbung thematisiert; diese Art der 

Werbung besteht aus statischen visuellen Zeichen piktorialer und verbaler Art. In der 

Fernsehwerbung gibt es nªmlich auch akustische Zeichen, die Bez¿ge herstellen kºnnen (z. B.  

Melodie). Von Interpiktorialitªt in der Werbung sprechen wir dann, wenn ein Bild als Zitat oder 

Paraphrase in einem Werbetext verwendet wird. 

Das Gesicht mit dem unbestimmbaren Lªcheln gehºrt zu den meistrezipierten und 

meistreproduzierten Gemªlden der europªischen Kunstgeschichte (vgl. Weiss 2013: 188). Die 

Rede ist von dem weltber¿hmten ¥lgemªlde von Leonardo da Vinci Mona Lisa. Das auf 

Italienisch als La Gioconda (dt. die Heitere) bekannte Bild wurde vermutlich nach der 

Florentinerin Lisa del Giocondo benannt. Das Originalgemªlde ist seit dem Ende des 

18. Jahrhunderts im zentralen Pariser Kunstmuseum Louvre ausgestellt und gilt als eines seiner 

bekanntesten Exponate. Es ist auf der Flªche von 77 cm Ĭ 53 cm auf d¿nnes Pappelholz gemalt 

und entstand wahrscheinlich in den Jahren 1503 bis 1506. Das Schl¿sselereignis f¿r die mediale 

Prªsenz und der Werdegang zum Kultobjekt ist bekanntlich ihre zweijªhrige Absenz (1911) 

durch den Kunstraub Vincenzo Peruggias. Salon Carr® des Louvre wurde von Besuchern 

¿berstrºmt, was auch in der Literatur und Presse die Fantasie der Bevºlkerung befl¿gelte. 

Dieses auratisierte Meisterwerk ist aber auch das meist verwendete Bild (Bereich Malerei) in 

der Werbung.  

Das Kunstwerk wurde viel und gerne in der Werbung verwendet und modifiziert. So ist eine 

traurige, erschrockene Mona Lisa, Mona Lisa mit einer Brille, einem St¿ck Pizza in der Hand, 

oder einer rosaroten Feder-Boa um den Hals eine wirksame Waffe in den Hªnden der 

Werbeindustrie. Ihr Gesichtsausdruck, ihre Haltung und ihre Haare werden immer wieder 

modifiziert, damit die Vorz¿ge eines Produktes beworben werden oder damit auf eine zu 

vermeidende/erzielende Situation hingewiesen wird. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96lmalerei
https://de.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
https://de.wikipedia.org/wiki/Lisa_del_Giocondo
https://de.wikipedia.org/wiki/Paris
https://de.wikipedia.org/wiki/Louvre
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Die Marke Miele hat im Jahre 2005 in ¥sterreich eine 

Werbekampagne mit interpiktorialen Bez¿gen gestartet, 

welche ein modifiziertes Bild von Mona Lisa im 

Mittelpunkt hatte. Die Modifikation betrifft die Haare, 

welche sich durch die starke Saugleistung des 

beworbenen Produktes, eines Staubsaugers von Miele, 

wehen und sogar aus dem Gemªldeherausragen. Die 

Schlagzeile ĂFaszinierend schºn. Faszinierend stark.ñ 

¿bertrªgt die Attribute des Gemªldes und der Mona 

Lisa auf den Staubsauger. Es handelt sich um positive 

emotionale Aufwertung des Produktes, welches so von 

anderen Staubsaugern unterschieden werden kann und 

nat¿rlich ist auch Humor als Strategie erkennbar. 

Es kºnnen mehrere Parallelen zwischen dem 

Produkt und dem Gemªlde gefunden werden:  

 

- weltbekanntes Bild ï weltbekannte Marke; 

- altes Bild ï Produkt mit Tradition (verbalisiert 

auch im Slogan: ĂVerlªsslichkeit f¿r viele 

Jahre.ñ); 

- schºne Frau ï attraktives Produkt. 

 
Abb. 2 Miele3 

Im Flieɓtext findet man Ausdr¿cke ĂMeisterwerkñ und ĂKunstst¿ckñ, welche auf der 

lexikalischen Ebene f¿r Parallelen sorgen. Und zum Schluss, im letzten Satz wird auch das 

ber¿hmte Lªcheln von Mona Lisa aufgegriffen und verbalisiert: ĂMit einem Lªcheln kºnnte 

man sagen: Das ist die perfekte Reinheit zum Wohlf¿hlen.ñ 

Man stellt sich die Frage, was diese Modifikationen gemeinsam haben, zu welchem Zweck 

Mona Lisa in der Werbung als Motiv verwendet wird.  Es stehen mehrere Funktionen  zur 

Auswahl, oft werden mehrere gleichzeitig verwendet. 

 

Funktion der Interpiktorialitªt in der Werbung (vgl. Gajdoġov§ 2010a: 208): 

Interpiktorialitªt wird in der Werbung gezielt verwendet, die Werbemacher wenden sich an die 

Rezipienten strategisch und haben eine oder mehrere Funktionen dieser Erscheinung im Visier: 

 

- ªsthetische Funktion (Kunstwerkaura) 

- Aufmerksamkeitserregung in der modernen Informations- und Erlebnisgesellschaft Ą 

Stiftung vom Lesereiz Ą Erweckung vom Kaufinteresse (im Idealfall)  

- Aha-Effekt beim Erkennen der interpiktorialen Relation (positive emotionale Reaktion 

auf spontanes Erkennen, Begreifen einer zuvor diffusen oder rªtselhaften Botschaft) 

und anschlieÇende positive Wahrnehmung der Werbung  

- Aufbauen auf der positiven Wirkung des Kunstwerkes ï ¦bertragung von bereits 

existierenden positiven Attributen auf den neuen Text oder auf neue Kontexte und 

Situationen  

- Spannung durch Modifikation  

- Identifizierung mit einer Gruppe, Bezug auf Gruppeninteressen und -vorlieben.  

 

 

                                                           
3 de.advertolog.com [1. 6. 16]. 

http://de.advertolog.com/
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5 Motive des Krieges in der Werbung 
 

 

In diesem Teil des Beitrages wird der Unterschied zwischen 

Intertextualitªt und Interpiktorialitªt erlªutert. Krieg in der 

Werbung und Werbung f¿r den Krieg sind zwar kontroverse 

Themen, doch auch dieser Bereich weist 

intertextuelle/interpiktoriale Bez¿ge auf. Wenn sich ein Text auf 

einen anderen bezieht, sprechen wir von Intertextualitªt. Wenn 

ein Bild (Gemªlde) in der Werbung ï im Baustein Bildelemente 

ï verwendet wird,  dann sprechen wir von Interpiktorialitªt, 

wobei Mediengrenzen ¿berschritten werden und man spricht 

auch von Intermedialitªt. 

Der meist benutzte Prªtext ist die UNCLE-SAM-Werbung, 

welche als Bildelement den Uncle Sam ï die bekannteste 

Nationalallegorie, Personifizierung der Vereinigten Staaten 

gebraucht. James Montgomery Flagg, Autor dieses 

Werbeplakates  (1917), stellte in den Vordergrund die Figur von 

Uncle Sam, deren Entstehungszeit vermutlich der Britisch-

Amerikanische Krieg von 1812 ist. (Welt)Bekannt wurde sie vor 

allem durch Rekrutierungsplakate aus dem 1. Weltkrieg.   

Nicht nur der Text des Plakates, sondern auch die bildliche 

Darstellung von Uncle Sam ist prªgend f¿r die Bild-Bild-

Bez¿ge. Folgende Merkmale charakterisieren die bildliche 

Darstellung der Figur: 

 

 
Abb. 2 UNCLE SAM

4
 

- Aussehen (ªlterer Mann mit weiÇer Hautfarbe, weiÇen Haaren und Ziegenbart) 

- Mimik (ernste Miene) 

- Gestik (hochgehobene Hand und ausgestreckter rechter  Zeigefinger) 

- Farben (Nationalfarben der USAï blaues Jackett, rote Fliege, weiɓes Hemd, weiɓer 

Zylinder mit blauem Band und weiɓen Sternen drauf) 

- Schrift (Schlagzeile in groɓen blau/roten Druckbuchstaben) 

- Sonstiges (Blauroter Rand des Plakates). 

Die Schlagzeile lautet: I WANT YOU FOR U.S.ARMY. 

 

                                                           
4 de.wikipedia.org [1. 6. 16]. 
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Diese Werbung wurde zum Symbol f¿r die Suche nach 

passenden Bewerbern in unterschiedlichen Lebensbereichen 

und fungiert als Prªtext f¿r weitere Werbetexte; Intertextualitªt 

wird gezielt als Stilmittel eingesetzt. Dieser Aufruf voller 

Dringlichkeit ist ein Motiv von Werbetexten in vielen Lªndern. 

Dabei kommt es zur Modifikation nicht nur in Bezug auf den 

Text, sondern auch auf die Bildelemente. Auf der Abbildung 3 

sehen wir ein Beispiel aus dem deutschen Sprachraum, 

Freiwillige Feuerwehr Pouch sucht Mªnner und Frauen ab 18 

Jahren, die sie unterst¿tzen. Bei der Modifikation des Textes 

kommt es zur Substitution, statt ICH WILL DICH steht da WIR 

WOLLEN DICH!, der Text wird um ein Ausrufezeichen und 

den Aufruf MACH MIT! erweitert. 

Im Bild kam es auch zur Modifikation ï Substitution, der 

amerikanische Hut wurde durch einen Feuerwehrhelm ersetzt, 

welcher den Text trªgt: Ă25 Hier kºnnte Dein Name stehen!ñ. 

Um die intertextuellen Bez¿ge und das Bild als Paraphrase 

eindeutig zu kennzeichnen, steht der Name des urspr¿nglichen 

Autors ï James Montgomery Flagg ï rechts unter dem Bild. 

Das Motiv des Krieges und der Gewalt geht verloren, es kommt 

zur semantischen Aufwertung der Botschaft, zur 

Bedeutungsverbesserung. 

 

Weitere Beispiele zeigen, dass die Modifikation von Bausteinen 

des urspr¿nglichen Textes viele Mºglichkeiten bietet: 

 

 
Abb. 3 FEUERWEHR 

POUCH5 

 

 

     
Abb. 4 HSG-Schwanewede/ Neuenkirchen6    Abb. 5 WERDERFANS-SUED7  

 

 

 
 Abb. 6 Der Kirchenchor Born8 

 

Bei dem Werbetext auf der Abbildung 4 wurde Uncle Sam durch einen kleinen Jungen 

ausgetauscht, der Text ist auch abgewandelt (ICH ï DICH, WIR ï EUCH),  trotzdem bezieht 

sich die Werbung eindeutig auf das Rekrutierungsplakat mit Uncle Sam. Die Abbildung 5 ist 

                                                           
5 www.feuerwehr-pouch.de [1. 6. 16].  
6 www.hsg-sn.de [1. 6. 16]. 
7 www.werderfans-sued.de [1. 6. 16]. 
8 wordpress.p130970.webspaceconfig.de [1. 6. 16]. 
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ein Beispiel f¿r Substitution ï Uncle Sam wurde ersetzt durch drei Sportler. Im Werbetext auf 

der Abbildung 6 hebt sogar Ludwig van Beethoven seinen rechten Zeigefinger, da es um eine 

Bewerbung als Chormitglied handelt. Appell wird verstªrkt bei allen drei angef¿hrten 

Beispielen durch ein Ausrufezeichen. Das Leitmotiv auf der bildlichen Ebene ist die gehobene 

Hand mit dem ausgestreckten Zeigefinger, welcher auf den Leser zeigt, so wie der Blick auf ihn 

gerichtet ist. Dadurch soll man sich persºnlich angesprochen f¿hlen. Auf der Textebene ist 

Bedeutungstrªger das Verb wollen in der Drei-Wort-Schlagzeile. 

 

Die Uncle-Sam-Werbung ist der Prªtext f¿r weitere Werbetexte, 

die demzufolge intertextuelle Bez¿ge aufweisen. Die Uncle-

Sam-Werbung aus dem Jahr 1917 von James Montgomery Flagg 

weist aber selber intertextuelle Bez¿ge zu einem anderen 

Werbetext auf, sie ist eine Modifikation des britischen 

Werbeplakats ĂBRITONS WANTS YOUñ von 1914, welches 

im Zweiten Weltkrieg erneut eingesetzt wurde. Die Abbildungen 

3 ï 6 beziehen sich also auf ein Werbeplakat (Abb. 3), welches 

sich auf ein anderes Werbeplakat (Abb. 7) bezieht.  

Das  Bild stellt den britischen Kriegsminister Lord 

Kitchener in einer auf den Betrachter direkt weisenden Pose dar 

und es ist das ber¿hmteste Motiv, das die britische 

Armee wªhrend der Rekrutierungskampagne im 1. Weltkrieg 

propagandistisch einsetzte. Besonders erfolgreich war seine 

Kampagne zur Rekrutierung von Millionen Freiwilligen f¿r den 

Einsatz in Frankreich (bekannt als Kitcheners Armee). Das 

Plakat war ein Entwurf des Grafikers Alfred Leete (1882ï1933); 

ein ªhnliches Plakat trug den Wortlaut ĂDein Land braucht 

dichñ.  

 
Abb. 7 BRITONS WANTS 

YOU9 

 

Diese Geste einer direkt auf den Betrachter zeigenden ausgestreckten Hand war Auslºser 

zahlreicher Nachahmungen (die bekannteste ist die Uncle-Sam-Werbung) und auch Parodien. 

Weitere bekannte Rekrutierungsplakate mit dem Motiv der Person mit hochgehobener rechter 

Hand und dem ausgestrecktem Zeigefinger stammen aus den USA ï 1. Weltkrieg 

(Tochter Zion: Euer Altneuland braucht euch! Komm zum J¿dischen Regiment) und aus der 

Sowjetunion (Wenn DU noch nicht im Kolchos bist ï tritt sofort ein!)
10

 Dies sind die Beweise, 

dass manchmal bewªhrte Wirkung der Originalitªt vorgezogen wird und das intertextuelle 

Bez¿ge auch zwischen Werbetexten bestehen kºnnen. 

 

 

Zusammenfassung und Diskussion 
 

 

Die Interpiktorialitªtsforschung der heutigen Zeit beschªftigt sich vor allem mit theoretischen 

Zugªngen, was zur Verwirrung in der Terminologie f¿hrt. Trotzdem ist eine deutliche Parallele 

zwischen der Intertextualitªt und Interpiktorialitªt zu sehen; Begriffe wie Zitat und Paraphrase 

wurden in einen neuen Bereich ¿bertragen. AuÇerdem gibt es mehrere ªhnliche 

Problembereiche bei der Forschung ï in Bezug auf den Autor, auf das visuelle Werk und auf 

den Rezipienten.  

                                                           
9 de.wikipedia.org [1. 6. 16]. 
10 vgl. de.wikipedia.org [1. 6. 16]. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Lord_Kitchener_Wants_You
https://de.wikipedia.org/wiki/Plakat
https://de.wikipedia.org/wiki/Kriegsministerium
https://de.wikipedia.org/wiki/Rekrutierung
https://de.wikipedia.org/wiki/Rekrutierung
https://de.wikipedia.org/wiki/Propaganda_im_Ersten_Weltkrieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Kitcheners_Armee
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfred_Leete&action=edit&redlink=1
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Mona Lisa ist das meistgebrauchte Kunstwerk aus dem Bereich der Malerei, welches in 

Werbetexten verwendet und modifiziert wird; es werden interpiktoriale Bez¿ge hergestellt. Der 

Spielraum lªsst viele Modifikationen in Bezug auf Reduktion, Substitution und Expansion zu.  

Das US-amerikanische Rekrutierungsplakat aus dem 1. Weltkrieg, bekannt als Uncle-Sam-

Werbung, wird weltweit als Prªtext f¿r intertextuelle Bez¿ge aufgegriffen; dabei kommt es zur 

semantischen Aufwertung und Bedeutungsverbesserung, da die neu geschaffenen Werbetexte 

fast ausschlieɓlich Bewerbungsaufrufe mit Appellcharakter sind. Doch die Uncle-Sam-

Werbung ist lediglich eine Modifikation eines anderen Werbeplakates aus dem Ersten 

Weltkrieg und weist somit selber intertextuelle Bez¿ge auf. 

Die Interpiktorialitªtsforschung bezieht sich nicht nur auf Malerei-Malerei-Bez¿ge oder 

Malerei-Werbung Bez¿ge ï auch Film, Fotografie und andere Bereiche bieten genug 

Forschungsmaterial. In der Werbebranche werden auɓer Bildern von bekannten Malern auch 

andere Kunstartefakte verwendet; Statuen wie Der David von Michelangelo oder Die drei 

Grazien in Levis-Jeans sind weitere Kunstwerke im Dienst der Werbung. Es handelt um 3D-

Kunstartefakte, somit kann man hier von einem interdisziplinªren Diskurs mit intermedialen 

Referenzen sprechen.  

Zusammenfassend kann man sagen, das in der Werbung interpiktoriale sowie intertextuelle 

Bez¿ge vorzufinden sind, in vielen Fªllen werden sie modifiziert, wobei die urspr¿nglichen 

Kunstwerke im neuen Kontext erscheinen und mit neuen Bedeutungen angereichert werden; die 

Kopie ist das Original. 
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¦bersetzung als Verschªrfung: (sudeten-)deutsche 

Versionen von Hanuġ Kuffners Streitschrift  

N§ġ st§t a svŊtovĨ m²r 
 

Boris Blahak 
 

 

1 ĂNedochŢdļeñ ï Anleitung zur Verbesserung eines ,Fehlkonstruktsó 
 

 

ĂNedochŢdļe. Nen² trefnŊjġ²ho n§zvu pro navrhovanĨ, v obchodech ¼silnŊ rozġiŚovanĨ obraz 

,Ļeskoslovensk® republikyóñ (Kuffner 1918: 6) [Missgeburt (oder: Fr¿hgeburt). Es gibt keine 

treffendere Bezeichnung f¿r die vorgeschlagene, in den Geschªften emsig verbreitete Karte der 

ĂTschechoslowakischen Republikñ].
1
 Mit diesem wenig schmeichelhaften Statement leitete der 

tschechische Militªrhistoriker Hanuġ Kuffner (1861ï1929)
2
 sein Pamphlet N§ġ st§t a svŊtovĨ 

m²r ein, das Ende 1918 in Prag erschien und, laut Impressum, in einer Auflage von 150 

Exemplaren an die tschechoslowakischen Delegierten auf der Versailler Friedenskonferenz 

verteilt worden sei.  

Aus einem ultranationalistischen Blickwinkel skizzierte Kuffner auf 32 Seiten und f¿nf 

beigef¿gten Karten die aus seiner Sicht notwendige territoriale Neuordnung Europas, die 

sowohl die allslawische Frage Ăod Ġumavy aģ po Bajkal ļi TichĨ Oce§nñ (Kuffner 1918: 27) 

[vom Bºhmerwald bis zum Baikalsee bzw. Pazifik] lºsen als auch einen dauerhaften Frieden 

garantieren sollte. Die Hauptrolle dabei hatte er einem neu zu formierenden Staat zugedacht, 

dem er zwar den Namen ,Ļechyó (Bºhmen) gab, der jedoch nicht nur die historischen Grenzen 

des Kºnigreichs, sondern auch diejenigen der 1918 gegr¿ndeten ĻSR deutlich ¿berschritt. Das 

in Versailles verhandelte Staatsgebiet war in Kuffners Augen unzureichend, weil es nach Form 

und Lage von deutschen und ungarischen Feinden umklammert sei. Unabdingbare 

Voraussetzung eines Dauerfriedens sei eine Einteilung Europas in drei groÇe Interessenszonen 

unter russischer, franzºsischer und englischer F¿hrung. Der an ihrer Schnittstelle liegende 

eigentliche Friedensstºrer Deutschland sei territorial massiv auf eine ĂNŊmeck§ reservaceñ 

[deutsche Reservation] zu beschneiden, durch ein System von Pufferstaaten zu umzingeln und 

dadurch dauerhaft stºrunfªhig zu machen. Der GroÇteil Deutschºsterreichs sollte zwischen der 

Schweiz, Italien und einem s¿dslawischen Staat aufgeteilt werden. Sein ,StŚedomez²ó 

[Mittelmark] genannter Rest war mit dem ebenfalls verkleinerten Ungarn dazu bestimmt, eine 

Landbr¿cke zwischen Tschechen und Jugoslawen zu garantieren. 

Dem tschechischen Volk als Ăze slovanskĨch nejvyspŊlejġ[²]ñ (Kuffner 1918: 4) [unter den 

slawischen Vºlkern am weitesten entwickelt] kam nach Kuffner die Aufgabe zu, 

Restdeutschland in Schach zu halten. Entsprechend vergrºÇerte er den Raum der tschechischen 

Volksgemeinde erheblich um deutsches und ungarisches Siedlungsgebiet: Neben der Lausitz 

beanspruchte er im Norden Ober- und Niederschlesien s¿dlich der Oder, in Sachsen das 

Erzgebirge und alles Gebiet ºstlich der Elbe. Im Westen wurde Bºhmen bis zu den Fl¿ssen 

Naab und Donau ausgedehnt, wo Regensburg und Passau als tschechische Br¿ckenkºpfe 

vorgesehen waren. Der mittleren Donau folgte die Grenze dann bis Wien und erweiterte das 

ebenso vereinnahmte slowakische Siedlungsgebiet um nordungarische Komitate mit Gyºr, 

Buda und Miskolc (vgl. Kuffner 1918: 29ff.). Das so gewonnene Terrain, so Kuffner (1918: 

                                                           
1 ¦bersetzungen aus dem Tschechischen stammen, so nicht anders angegeben, vom Verfasser (B. B.). 
2 Zu seiner Biographie s. Ad§mek (1929), Lifka (1935) und Hofmann (1978). 
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16), m¿sse man folgend ĂodnŊmļitñ [entdeutschen], zumal die ansªssige Bevºlkerung ï 

Friesen, Dªnen, Pommern, Sorben, Schlesier und Arberbewohner ï im Laufe der Jahrhunderte 

zwangsgermanisiert worden sei. Dies alles wurde in einem aggressiven, z. T. rassistischen Ton 

gefordert, der keine Gelegenheit auslieÇ, das ĂNŊmectvo/-v²ñ [Deutschtum] als Ăloupeģn²kñ 

[Rªuber], Ăn§siln²kñ [Gewalttªter], ĂġkŢdecñ [Schªdling], Ăkazim²rñ [Stºrenfried], Ăruġitel pr§v 

a pokojeñ [Rechtsbrecher und Unruhestifter], Ăpouhou ideou rodovĨch usurp§torŢñ [nichts als 

ein Einfall von Usurpatorengeschlechtern] und sogar Ăup²rñ [Vampir] zu schmªhen (Kuffner 

1918: 7, 9, 13f., 29).  

Mit dieser ¿berzogenen Denkschrift sollte Kuffer (unbeabsichtigt) einer antitschechischen 

Propaganda dies- und jenseits der 1919 sanktionierten Grenzen f¿r 20 Jahre Dauermunition 

liefern: Binnen weniger Jahre avancierte sie zum meistzitierten tschechischen Werk im 

vºlkisch-deutschnationalen Schrifttum der 1920er und 1930er Jahre.
3
 Man glaubte in Kuffners 

Schrift Ădas heimliche Grundkonzept des tschechischen Imperialismusñ (Jaworski 1978: 259) 

aufgedeckt zu haben. Die in N§ġ st§t a svŊtovĨ m²r erhobenen Anspr¿che wurden nicht nur 

prinzipiell mit den eigentlichen Absichten der ,tschechischen F¿hreró auf der Versailler 

Friedenskonferenz gleichgesetzt (vgl. z. B. Heuwieser 1928: 7; Schauwecker 1929: 323; BSI 

1930: 48; Walch 1932: 41f.; Wªchtler 1938: 28), sondern auch mit den Ătschechischen 

Fernzielen gegen¿ber dem deutschen Volkñ (Trampler 1934a: 46) und sogar mit der 

Ăgesamtslawischen Westpolitik gegen¿ber dem Deutschtumñ (Trampler 1932: 33). 

Der folgende Beitrag widmet sich dieser Rezeptionsgeschichte und arbeitet die Facetten der 

politischen Instrumentalisierung des Pamphlets in (sudeten-)deutschen Kreisen gegen die ĻSR 

heraus; in diesem Zusammenhang steht seine deutschsprachige Rezeptionsgrundlage im 

Mittelpunkt. Dabei soll veranschaulicht werden, dass es sich bei ihr um eine f¿r den deutschen 

Leser bestimmte ,didaktisierteó Fassung von Kuffners Schrift handelte, die an entscheidender 

Stelle zur Verschªrfung des ohnehin gewaltaufgeladenen Pamphlets neigte und ï v. a. in Bezug 

auf das von Kuffner beigef¿gte Kartenmaterial ï bis zum Ende der 1930er Jahre zahlreiche 

Nachahmer fand, die sich beim Umgang mit dem Original jede Freiheit nahmen. 

 

 

2 Wien ï Br¿nn ï Warnsdorf i. Bºhmen: Etappen auf dem Weg zur ¦bersetzung 
 

 

AuÇerhalb tschechischer Kreise war Kuffners Streitschrift zunªchst in ¥sterreich aufgefallen: 

Schon 1919 wurde sie Gegenstand der in Wien verºffentlichten Abhandlung Der tschechische 

Imperialismus (Imperialismus 1919). Der erste Impuls zu einer breiteren sudetendeutschen 

Rezeption ging von Alois Baeran aus, einem Vertreter der Deutschen Nationalpartei im 

tschechoslowakischen Abgeordnetenhaus, dem ¿ber einen ungarischen Nachrichtendienst ein 

Exemplar von Kuffners Pamphlet zugespielt worden war (vgl. Hofmann 1978: 49). 1921 setzte 

Baeran in seiner Br¿nner Montagszeitung seine Leser vom Inhalt der Schrift in Kenntnis. Auf 

Wahlveranstaltungen und in seinem Blatt verbreitete er die auch spªter immer wieder 

aufgegriffene Behauptung, N§ġ st§t a svŊtovĨ m²r stamme eigentlich aus der Feder von Edvard 

Beneġ, der das Positionspapier 1919 der Pariser Friedenskonferenz vorgelegt habe (vgl. DGP 

2004: 58).  

Etwa zur gleichen Zeit gelangte ein weiteres Exemplar in die Hªnde von Eduard Bauer, dem 

Vorsitzenden der Hilfsvereinigung f¿r S¿dbºhmen (HV). Diese war im Dezember 1918 in Wien 

ins Leben gerufen worden. Nachdem tschechische Truppen den Bºhmerwaldgau besetzt hatten, 

der seit dem Novembergesetz der deutschºsterreichischen Nationalversammlung als Teil 

Oberºsterreichs betrachtet wurde, stellte sich der Deutsche Nationalausschuss f¿r den 

                                                           
3 Zu den vielfªltigen Facetten dieser Vereinnahmung s. Blahak (2012/2013). 
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Bºhmerwald in Krumau (ĻeskĨ Krumlov) unter den Schutz der HV. Diese war somit sowohl 

durch die deutschºsterreichische Staatskanzlei als auch durch die oberºsterreichische 

Landesregierung bevollmªchtigt (vgl. Sudetenpost 1958: 5). Eduard Bauer ¿bermittelte die 

Schrift dem ºsterreichischen Staatskanzler Karl Renner (vgl. Hofmann 1978: 49). Ungeklªrt ist, 

ob und ggf. inwieweit die ºsterreichische Staatsregierung mit der nun von der HV in die Wege 

geleiteten deutschen ¦bersetzung in Verbindung zu bringen ist. Eine wohlwollende Duldung 

kann aufgrund der Nªhe des ¦bersetzers Anton Klement
4
 zu Karl Renner zumindest nicht 

ausgeschlossen werden.
5
  

So erschien 1922 Unser Staat und der Weltfrieden (Kuffner 1922) im nordbºhmischen 

Warnsdorf, mit dem Verweis auf die HV als Trªgerin. Damit war die Grundlage f¿r eine breite 

Rezeption auch unter deutschsprachigen Lesern geschaffen, die des Tschechischen nicht 

mªchtig waren und nicht zum Leserkreis der Br¿nner Montagszeitung gehºrten. Im Vorwort 

empfahl Klement (1922: 4) die Lekt¿re des Buches dezidiert Ăunseren Br¿dern im Deutschen 

Reiche und in Deutschºsterreich ebenso wie unseren engeren Landsleuten.ñ 

 

 

3 ,Verschªrfte ¦bertragungó: die Warnsdorfer Fassung in der ¦bersetzungskritik 
 

 

Ein kritischer Blick auf die Grundlage der weiteren (sudeten-)deutschen Rezeption von 

Kuffners Brosch¿re zeigt, dass Klement weit mehr als eine bloÇe Ăwºrtliche ¦bersetzungñ 

(Klement 1922: 3) ins Deutsche vorlegte. Denn er erlaubte sich, ohne Kennzeichnung, in den 

Text ï hauptsªchlich in seine Struktur, z. T. aber auch in seinen Inhalt ï einzugreifen und ihn 

damit f¿r die Zielgruppe, der er die Augen ºffnen sollte, zu ,didaktisierenó. Klement trat somit 

in gewisser Weise sowohl als Ausleger als auch als ,Co-Autoró auf (vgl. Blahak 2012: 121ff.). 

Fasste bereits sein Vorwort Kuffners Thesen epigrammatisch zu einer Anklageschrift gegen 

das gesamte tschechische Volk zusammen, so sollten neben einigen Verªnderungen der 

Textgliederung
6
 v. a. Eingriffe in die Interpunktion des Originals den Charakter von Kuffners 

Brosch¿re als ,antideutsche Hetzschriftó verstªrken und ihre aus deutscher Sicht besonders 

empºrenden Forderungen und Schmªhungen hervorheben: So ersetzte Klement am Satzende 

Punkte durch Ausrufezeichen, wo dem Geschriebenen appellativer Nachdruck verliehen werden 

sollte, z. B.: ĂDas Deutschtum zahlenmªÇig schwªchen[!]ñ oder Ă[é] die tºrichte 

separatistische Herrschgier [é], dieses verderbliche Vermªchtnis des ¿berlebten 

Deutschtums[!]ñ (Kuffner 1922: 9, 27).
7
 

                                                           
4 Die deutsche Fassung nennt lediglich die HV als Auftraggeber der ¦bersetzung; Klement (1922: 1, 4) 

zeichnete nur f¿r das Vorwort verantwortlich. Seine Urheberschaft lªsst sich allerdings durch einen 

Vermerk von seiner Hand in einem Exemplar der gedruckten ¦bersetzung aus seinem Nachlass im 

Sudetendeutschen Archiv M¿nchen belegen (vgl. Hofmann 1978: 49, 51). 
5 Klement, der die HV zusammen mit Bauer gegr¿ndet hatte, nahm als Vertreter des Deutschen 

Nationalausschusses f¿r den Bºhmerwald (d. h. im Prinzip als Vollmachttrªger der ºsterreichischen 

Staatskanzlei) an den Friedensverhandlungen in Saint-Germain teil (vgl. Sudetenpost 1958: 5), wo Renner 

die ºsterreichische Delegation leitete; insofern m¿ssen sich beide Politiker gekannt haben. 
6 Hierzu gehºren zum einen Eingriffe in die Absatzeinteilung. Zu Absetzungen, die nicht mit dem Original 

¿bereinstimmen, vgl. Kuffner (1918: 4, 7ff., 17, 22; 1922: 6, 9ff., 17, 22, 32), zu Absetzungen im Original, 

die in der ¦bersetzung aufgehoben wurden, vgl. Kuffner (1918: 6, 8, 13ff., 20f., 23, 28; 1922: 8, 10, 13f., 

16, 21, 23, 28). Zum anderen handelt es sich um die Hinzuf¿gung von Gliederungssignalen, z. B. 

arabische Ziffern 1.ï3. oder Kleinbuchstaben a)ïe) bei Aufzªhlungen; vgl. hierzu bes. Kuffner (1918: 

20ff.; 1922: 21f.). 
7 Vgl. hierzu Kuffner (1918: 7, 27), zu weiteren Beispielen Kuffner (1918: 12f., 17, 19, 26, 28; 1922: 13f., 

17, 20, 26, 28). 



108   |   Boris Blahak  

Eine ªhnliche Funktion erf¿llten Hervorhebungen (Fett-/Sperrdruck), die von Klement 

stammten: Diese sollten einmal die von Kuffner (zu Unrecht) beanspruchten Gebiete 

schlagwortartig markieren, z. B.: ĂSerben von MeiÇen und Sajdañ (Kuffner 1922: 11), ĂDer  

K a m p f  um die E l b e l i n i e  und die D o n a u r i n n e!ñ (Kuffner 1922: 13). Aber auch 

Drohungen gegen¿ber Deutschland lieÇen sich so wirksam graphisch betonen,
8
 z. B.: ĂAuch 

nach dem Kriege werden wir Deutschland an der Gurgel bleibenñ (Kuffner 1922: 22) ï 

ĂDeutschland wird, [é] von allen Welt-Zonen-Verbªnden ausgeschlossen bleiben und 

unter der gemeinsamen Bewachung aller Nachbarn stehenñ (Kuffner 1922: 24).
9
 

Umgekehrt ¿bernahm der ¦bersetzer an anderer Stelle die Hervorhebungen des Originals nicht, 

und zwar um Argumente abzuschwªchen, die Kuffner zur Legitimation seiner Forderungen 

vorgebracht hatte. So wirkte z. B. die ¦bersetzung Ănur durch die dauernde Befreiung der 

Friesenñ (Kuffner 1922: 11) typographisch wesentlich unauffªlliger als ihre Vorlage Ăpouze 

trvalou  o s v o b o d o u  FryzŢñ (Kuffner 1918: 9). Analoges gilt f¿r die Wiedergabe fett 

gedruckter Textstellen im Normaldruck, z. B.: ĂChce-li se Praha udrģet, mus² ovl§dat Labe 

aģ k ¼st²ñ (Kuffner 1918: 21) als ĂWenn sich Prag behaupten will, muÇ es die Elbe bis zur 

M¿ndung beherrschenñ (Kuffner 1922: 21).
10

 

Durch die eigenmªchtige Setzung bestimmter Begriffe in Anf¿hrungszeichen suggerierte die 

deutsche Version zudem an mancher Stelle eine nicht gegebene Distanzierung des Autors wie 

z. B.: Ădurch falsche ,Schlagwºrteró eine gr¿ndliche militªrische Organisation nicht zu 

erschwerenñ (Kuffner 1922: 21). Umgekehrt konnte Klement mittels der Tilgung von 

Anf¿hrungszeichen Kuffners Distanzierung von bestimmten Termini verschleiern, die dieser 

besonders mit Blick auf den von ihm abgelehnten tschechoslowakischen Staat in den 1918 

vorgeschlagenen Grenzen geªuÇert hatte: So wurde aus Ătv§Ś dnes malovan®ho obrazu 

,ļeskoslovensk®ó republikyñ (Kuffner 1918: 9) das Ăungl¿ckliche Gebilde der 

tschechoslowakischen Republikñ (Kuffner 1922: 11); und aus Ăzm²nka o nazvu naġeho ,st§tuó 

po str§nce politikyñ (Kuffner 1918: 31) wurde Ăeine Bemerkung ï in politischer Hinsicht ï ¿ber 

die Benennung unseres Staatesñ (Kuffner 1922: 32).
11

 

Nicht zuletzt dokumentiert Klements Fassung immer wieder seine Neigung, wo es sich 

anbot, zu verschªrfenden oder auch verfªlschenden Wortvarianten zu greifen.
12

 Teils sollte so 

die Beleidigung Deutschlands noch augenfªlliger gemacht werden, teils sollten die Vorschlªge 

Kuffners noch skrupelloser und ungeheuerlicher erscheinen. So finden sich etwa Beispiele f¿r 

die willk¿rliche Verdoppelung schmªhender Attribute, etwa in der rhetorischen Frage Ăproļ 

nepotŚit souļasnŊ hned i bezpr§vnou jeġitnost [Eitelkeit] nŊmeckou [é]?ñ (Kuffner 1918: 9);
13

 

auf Deutsch lautet diese nªmlich: Ă[W]arum jetzt nicht gleichzeitig auch der rechtswidrigen 

Eitelkeit und Prahlerei [é] ein Ende bereiten [é]?ñ (Kuffner 1922: 11). Dem Postulat, 

Deutschland f¿r immer unschªdlich zu machen, lieÇ Kuffner den Wunsch folgen, Ă[k]®ģ dŊje se 

tak pravĨmi prostŚedky!ñ (Kuffner 1918: 13); in der ¦bersetzung heiÇt es allerdings: ĂMºge es 

mit den geeigneten [nicht etwa den rechten/richtigen; B. B.] Mitteln geschehen [é]!ñ (Kuffner 

1922: 14). Kuffners Zuversicht, Ănaġi z§stubcov® na konferenc²ch m²rovĨch mohou smŊle 

                                                           
8 Zur Kombination ,zusªtzliche Fettung ï Ausrufezeichenó bzw. ,zusªtzliche Fettung ï Absetzungó vgl. 

Kuffner (1918: 8, 28; 1922: 10, 28). 
9 Vgl. Kuffner (1918: 9, 12, 21, 24). Zu weiteren Fªllen hinzugef¿gter Fettung vgl. Kuffner (1918: 6ï10, 

12, 17f., 21, 23f., 27ï30; 1922: 8ï12, 17, 19, 21f., 24, 27ï30). Zu Beispielen zusªtzlichen Sperrdrucks vgl. 

Kuffner (1918: 12, 22; 1922: 13, 23). 
10 Zu weiteren Beispielen unterlassener Hervorhebung vgl. Kuffner (1918: 9, 17f., 20f., 23, 27; 1922: 11, 

17f., 21f., 24, 27). 
11 Zu hinzugef¿gten Anf¿hrungszeichen vgl. Kuffner (1918: 6, 10; 1922: 9ff.). Zu getilgten 

Anf¿hrungszeichen vgl. Kuffner (1918: 3, 12, 14, 18ï22, 26, 29; 1922: 5, 13, 15, 19ff., 23, 26, 29). 
12 Die ¦berpr¿fung erfolgte anhand von Herzer/Prach (1909a: 437; 1909b: 1503; 1916: 395; 1920: 959). 
13 Hervorhebungen (kursiv) stammen, auch im Folgenden, vom Verfasser (B. B.). 
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vystupovatñ (Kuffner 1918: 21), wirkt wesentlich chauvinistischer und anmaÇender, wenn es 

auf Deutsch heiÇt, Ăunsere Vertreter auf den Friedenskonferenzen kºnnen dreist [nicht etwa: 

mutig, k¿hn, entschlossen oder beherzt; B. B.] auftretenñ (Kuffner 1922: 22).
14

 Genau 

genommen stellte schon die ¦bersetzung des einleitenden ĂnedochŢdļeñ als ĂMiÇgeburtñ 

(Kuffner 1918: 6; 1922: 8), als welche die ĻSR fortan durch die vºlkisch-deutschnationale 

Literatur geisterte, eine Verschªrfung dar. Denn die ¦bersetzungsalternative ï ,Fr¿hgeburtó ï 

hªtte theoretisch eine k¿nftige Verbesserung des von Kuffner als untauglich Beurteilten offen 

gelassen; die von Klement gewªhlte Variante schien dagegen einer grundsªtzlich nicht mehr 

modifizierbaren ablehnenden Haltung vieler Sudetendeutscher gegen¿ber dem 

tschechoslowakischen Staat fºrderlicher zu sein. 

Dass Klements ¦bertragung in erster Linie f¿r eine Leserschaft im unmittelbar 

angrenzenden deutschsprachigen Ausland gedacht war, zeigt eine inhaltliche Verªnderung an 

markanter Stelle: Wo die Grenzen des imaginierten ,Ļechyó gezogen werden, spricht die 

Warnsdorfer Fassung vom ĂBesitz der mittleren Donau und der zugehºrigen Br¿ckenkºpfe an 

ihr in dem Raume von Regensburg bis Passau, die in Hinkunft die tschechischen 

Hauptzollstationen im S¿dwesten und S¿dosten sein werdenñ (Kuffner 1922: 30). Im Original 

war dagegen vom Raum Ăod řezna [Regensburg] aģ po Bud²n [Buda]ñ (Kuffner 1918: 30) die 

Rede gewesen. Die Gebietsanspr¿che auf reichsdeutsches Territorium wurden so in den 

Vordergrund ger¿ckt, solche gegen¿ber Ungarn, die in Deutschland weniger Aufsehen erregen 

w¿rden, zur¿ckgestellt. 

So wurde das, was als Ăwºrtliche ¦bersetzungñ deklariert war, zu einem durch einen 

,Anklªgeró verschªrften Beweisdokument der Bedrohung sudeten- wie reichsdeutscher Existenz 

durch eine zum feindseligen nationalen Antagonisten stilisierte ĻSR, die in unmittelbarer Nªhe 

,lauerteó. 

 

 

4 ,Kreative Reproduktionenó: Kuffners Kartenmaterial 
 

 

Aber nicht nur der Text, auch das Kartenmaterial, das Kuffner seinem Pamphlet beigef¿gt hatte, 

sollte in der Folge zum Objekt ,kreativeró Reproduktionen und Bearbeitungen werden, die auf 

eine Verschªrfung abzielten: Kuffners Original-Karte Nr. 3 trug den Titel ĂStŚedn² Evropa 

v z§jmu svŊtov®ho m²ru ï Soustava politickĨch ,netĨkavekó (n§razn²ky)ñ; sie stellte eine 

einfache SchwarzweiÇ-Skizze provisorischen Charakters ohne farbliche oder sonstige 

Hervorhebungen dar (Abb. 1). In seiner Warnsdorfer Fassung hatte Klement die 

Karten¿berschrift an sich stimmig ¿bersetzt: ĂMitteleuropa im Interesse des Weltfriedens. Das 

System politischer ,R¿hrmichnichtanó (Pufferstaaten)ñ. Bei der Wiedergabe der Karte f¿gte er 

allerdings visuelle Hervorhebungen hinzu, die tendenziºsen Charakter hatten: Bei einer 

Ausnahme erhielt das propagierte tschechische Staatsgebiet als einziges Territorium eine 

Flªchenfarbe: die Signalfarbe Rot, durch die seine bedrohlichen Dimensionen optisch 

hervortraten. Die gleiche Flªchenfarbe hatte daneben nur noch der nach Kuffner in Istrien 

einzurichtende ĂObchodn² st§t SlovanskĨñ, den Klement (versehentlich) als ĂSlowenische[n] 

[statt: Slawischen; B. B.] Handelsstaatñ wiedergab. Hierdurch sollte offenbar der Eindruck einer 

Ătschechischen Exklaveñ und damit eines weiteren Machtzuwachses von Kuffners ,Ļechyó bis 

ans Mittelmeer erweckt werden (Abb. 2).  

Diese zunehmend auf eine Diffamierung der ĻSR gerichtete Instrumentalisierung von 

Kuffners Landkarten sollte sich in den 1920er und 1930er Jahren im vºlkisch-deutschnationalen 

                                                           
14 In der Einleitung wurde ĂsmŊleñ (Kuffner 1918: 4) ebenso negativisierend als Ăkeckñ (Kuffner 1922: 6) 

wiedergegeben. 
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Schrifttum munter fortsetzen: 1927 verºffentlichte der Geopolitiker Karl Haushofer (1927: 210) 

in einem Aufsatz eine Neuversion der Karte Nr. 3. aus N§ġ st§t a svŊtovĨ m²r. Hatte Klement 

die tschechische Benennung des deutschen Rumpfstaates ĂNemeck§ rezervaceñ noch 

wortgetreu als Ădeutsche Reservationñ wiedergegeben, so sprach Haushofer nun von einer 

ĂReservation f¿r Deutscheñ ï einem Gebiet, so wurde nun impliziert, in das alle Deutschen 

zur¿ckgedrªngt bzw. abgeschoben werden sollten. Bei Beibehaltung der optischen 

Hervorhebung des Tschechenstaates und seiner Exklave an der Adria, die er unter ĂDie 

tschechischen Glacis-Lªnderñ einreihte, ordnete er in der Kartenlegende nun auch die 

norddeutschen Pufferstaaten ĂUnterelbeñ und ĂOberelbeñ sowie ĂMittelmarkñ (den Rest 

¥sterreichs) den Ătschechischen Vorfeldern im Norden u. S¿denñ zu, erklªrte sie also zu 

Einflusszonen (Abb. 3). So hatte sich Kuffners Staatsgebilde und sein Machtbereich vor dem 

Auge des Betrachters nun optisch von der Adria bis zur Nord- und Ostsee ausgedehnt. 

Haushofers graphische Darstellung wurde noch 1937 in einer Monographie des ehemaligen 

sudetendeutschen DNSAP-Abgeordneten Rudolf Jung (1937: 103) reproduziert, der 1938 zum 

Gauleiter des Sudetenlandes avancieren sollte. 

In der Folge dr¿ckte v. a. eine Persºnlichkeit mit ausgefallener Karriere der weiteren 

Kuffner-Rezeption ihren Stempel auf: Der promovierte M¿nchner Jurist, Volkswirt und spªtere 

Geistheiler Kurt Trampler hatte bereits vor der Machtergreifung mit Schriften ¿ber die 

tschechische Bedrohung Ostbayerns auf sich aufmerksam gemacht; in kurzer Zeit profilierte er 

sich als inoffizieller ,Chefideologeó der NS-Machthaber in Bezug auf die ºffentliche Deutung 

von Kuffners Pamphlet im Zusammenhang mit der AuÇenpolitik der ĻSR. In seinem Aufsatz 

Das Vorfeld der Bayerischen Grenzmark publizierte Trampler Kuffners Karte Nr. 5 ï ĂObec 

ļesk®ho n§rodañ (Abb. 4) ï und die hier angeblich Ăgenau wiedergegebene Aufteilung 

Mitteleuropasñ (Trampler 1932: 60). Durch die Neubenennung verschiedener Territorien tat er 

dabei als erster den Schritt von der Fiktion bzw. Utopie des Jahres 1918 zur Realitªt des Jahres 

1932: Die von Kuffner vorgeschlagenen territorialen Beschneidungen, die Gebiete mit den 

Namen ĂNŊmectvoñ [Deutschtum] und ĂStŚedomez²ñ [Mittelmark] hinterlassen, betreffen in 

Tramplers Karte staatliche Einheiten der Gegenwart: nªmlich das ĂDeutsches Reichñ sowie 

ĂOber- und Niederºsterreichñ. Den von Klement mit ĂTschechienñ zwar nicht prªzise, aber 

neutral ¿bersetzten Namen ĂĻechyñ (Abb. 5) benannte Trampler kurzerhand mit ĂTschecheiñ 

und stellte durch die Verwendung gªngigen (NS-)Jargons eindeutige Bez¿ge zur ĻSR der 

Gegenwart her. Auch diese ,verschªrfteó Karte (Abb. 6) sollte in der Folge Reproduzenten 

finden, so etwa den ehemaligen sudetendeutschen DNSAP-Abgeordneten, spªteren NS-

Politiker und Aussiger Regierungsprªsidenten Hans Krebs (1937: 16). 

Auch von Kuffners Karte Nr. 3 legte Trampler in seiner Monographie Bayern im deutschen 

Grenzkampf der ¥ffentlichkeit eine ,eigene Versionó vor (Trampler 
3
1933a: 33), die er folgend 

in weitere Publikationen einbaute (Trampler 1933b: 8; 1934a: 45; 1934b: 42; 1934d: 8) und die 

ebenfalls Nachahmer fand, z. B. den NSDAP-Gauleiter der Bayerischen Ostmark, Fritz 

Wªchtler (1938: 30). Im krassen Widerspruch zu seiner Versicherung, seine Karte sei Ăeine 

genaue Nachbildung der Skizze, die Kuffner seiner Schrift beif¿gteñ, erscheinen bei Trampler 

die von Kuffner zur Eindªmmung deutschen Expansionsdranges explizit als ,wehrhaftó 

konstruierten Pufferstaaten
15

 undifferenziert und namenlos als Ă[w]ehrlose Pufferstaatenñ 

(Trampler 1933a: 3; 1933b: 8; 1934a: 45; 1934b: 42; 1934d: 8), die den Norden des 

Reichsgebietes einnehmen. Auch bei der Benennung des tschechischen GroÇstaates ging 

Trampler nun noch einen Schritt weiter und sprach nun direkt von der ĂTschechoslowakeiñ 

(Abb. 7). 

                                                           
15 ĂKaģdĨ z n§razn²kŢ dobŚe zŚ²zen; hospod§Śsky i politicky silen a schopen zadrģet pŚ²padnĨ ¼tok 

NŊmectvañ (Kuffner 1918: 21) ï ĂJeder Pufferstaat muÇ gut organisiert, wirtschaftlich und politisch stark 

und fªhig sein, einen allfªlligen deutschen Angriff aufzuhaltenñ (Kuffner 1922: 22). 
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Dar¿ber hinaus stellte er alarmierend fest, dass die auf das Pariser Abkommen
16

 vom 

31.1.1927 zur¿ckgehende ,Wehrverbotslinieó Ăin der Bayerischen Grenzmark fast genau den 

urspr¿nglich von den tschechischen F¿hrern geforderten Grenzenñ (Trampler 1932: 61) folge, 

jener ĂWehrgrenze [é], die Hanus Kuffner 1918 f¿r den tschechoslowakischen Staat erstrebteñ 

(Trampler 1933b: 10). Somit seien dessen Ziele in Ostbayern zumindest militªrpolitisch erreicht 

worden ï ein weiteres Indiz daf¿r, dass auch die Alliierten die Plªne Kuffners (d. h. ,der ĻSRó) 

ernsthaft erwogen hªtten. Zur Visualisierung dieser ,Entdeckungó f¿gte er die genannte 

Demarkationslinie kurzerhand in seine ,kreative Abbildungó von Kuffners Territorialkonzept 

ein.
17

 Tramplers Argumentation variierend, unterstellte auch Albrecht Haushofer (1933: 207), 

ebenfalls mittels kartographischer Suggestion, in Versailles seien einige territoriale 

Forderungen Kuffners zumindest wirtschaftspolitisch erf¿llt worden. Aus Kuffners 

Kartenmaterial konstruierte er das Ătschechische ,Korridoró-Wunschbildñ, auf dem das f¿r den 

Staat ,Ļechyó in Schlesien und der Lausitz vorgesehene Gebiet mit den norddeutschen 

Pufferstaaten zu einer Landbr¿cke verschmolz. Kommentarlos visualisierte er darunter den in 

Versailles erreichten Ătschechische[n] Meerzugang durch internationalisierten Elbelauf und 

Freihafengebiet in Hamburgñ (Abb. 8aïb). 

 

 

5 Fazit 
 

 

Eine Synopse macht deutlich, wie ,kreativó vºlkisch-deutschnationale Kreise in den 1920er und 

1930er Jahren mit der ï zugegeben: extrem chauvinistischen ï  Staatsutopie eines tschechischen 

Privatmannes umgingen, um die ĻSR, einen Staat, der in ihren Augen kein Existenzrecht besaÇ, 

zu diffamieren. Die Strategie der ,¦bersetzeró beruhte zum einen auf der Herstellung einer 

,didaktisiertenó, verschªrften deutschen Fassung, die durch hinzugef¿gte oder unterdr¿ckte 

Hervorhebungen (Ausrufezeichen, Fettung, Sperrung, Anf¿hrungszeichen), aber auch 

lexikalische und inhaltliche Abweichungen vom Original die Ungeheuerlichkeit von Kuffners 

Projektion einer (sudeten- und reichs-)deutschen Leserschaft vor Augen f¿hren sollte. 

Besonders breitenwirksam d¿rfte dabei das frei weiterentwickelte Kartenmaterial gewesen sein, 

in dem Kuffners Territorialkonzept immer unverhohlener mit den politischen Zielen der 

,Tschecheió der Zwischenkriegszeit zur Deckung gebracht wurde. 
Dass dieses Vorgehen seinen Zweck erf¿llte, deuten Nachwirkungen dieser Propaganda an, 

die bis heute sp¿rbar sind ï z. T. fusioniert mit Relikten antitschechischer Ressentiments der 

Zwischenkriegszeit und dem Vertreibungstrauma von 1945/46. Im Internet etwa f¿hrt der 

Suchbegriff ,Kuffneró auf zahlreiche tendenziºse Webseiten, die seine Schrift (wohlgemerkt: 

immer in der Warnsdorfer Fassung) anprangern ï als ĂVorstellung der tschechischen 

Delegation [in Versailles; B. B.] von einer Zukunft Europasñ (GLW www), als Beleg, Ăwie es 

wirklich um die ,friedliebende, von Deutschland drangsalierteó Tschechei stand!ñ (SAG www), 

als Vorlªufer Ăªhnliche[r] Forderungen [é] tschechische[r] Politike[r] zum Ende des zweiten 

Weltkriegsñ (KLK www) oder als Hinweis Ăauf ein latentes Machtstreben der tschechischen, 

nationalen Kreise (auch in der jetzigen CR[!])ñ (RGB www). F¿r ein schmales, vor 100 Jahren 

in kleiner Auflage gedrucktes Heft eines in Tschechien heute fast vºllig vergessenen 

Militªrhistorikers sind dies beachtliche, wenn auch nicht schmeichelhafte Nachwirkungen.  

                                                           
16 Dieses hatte Art. 180 des Versailler Vertrages ¿ber die deutschen Grenzbefestigungen dahingehend 

prªzisiert, dass diese im S¿den und Osten Deutschlands nicht ausgebaut werden sollten und die Errichtung 

neuer Befestigungen untersagt war. In Bayern wurde diese Zone ºstlich der Eisenbahnlinie Hof ï Neustadt 

ï Regensburg und s¿dlich des Donauabschnitts Regensburg ï Donaueschingen festgelegt (vgl. Berber 

1939: 1064f.). 
17 Vgl. Abb. 6 und Trampler (31933a: 35; 1934a: 46; 1934b: 46). 
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