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O. Einleitung

Mein Interesse Sprichwõrtern, die zahlreichen

Wissenschaftlern Linguisten, Ethnologen, Psychologen, um
— Anla(3 zu Forschung und Studium waren

und sind, wurde geweckt, ais mir seine Fãhigkeit zu

ein Stereotyp (Vorurteil, das gleichzeitig eineKlischee),
Stereotype (Floskel, abgenutzte Redensart) ist, bewuBt
wurde.

Bei undder Untersuchung seines syntaktischen
semantischen Aspektes, im Text und in derseiner Funktion

besondereKommunikationssituation, ich auf einestie(3
Sprichwõrter - nãmlich auf die modifiziertenVerwendung der

verschiedenste Funktionen ausúben kõnnen,Sprichwõrter, die

Diese Funktion der modifizierten Sprichwõrter lãfit sich
istIdeologiekritikTexten, Zielbesonders gut in deren

herrschenden Denk— und(hier verstanden ais Kritik denan
beobachten.Machtstrukturen),

deren FederAutorin,Elfriede Jelinek ist eine aus
Romane "DieVier ihrerTex te stammen.solche

Ausgesperrten" (1980), "DieLiebhaberinnen" (1975), "Die
"Lust"(1989)polemischeKlavierspielerin" (1983) und die

ich die Funktiondem derdienen mir ais Corpus, an
Sprichwõrter im Text aufzuzeigen versuche.

an den

nur einige zu nennen,

inklusive die, sich selbst zu kritisieren.

beeinflussen, und seine Eigenschaft ais Ideologietrãger, ais
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Im ersten Kapitel dieser Arbeit werden Untersuchungen

ist; seine verschiedenen Aspekte werden aufgezeigt. wobei
besondere Beachtungder Polyfunktionalitât des Sprichworts

geschenkt wird.

Im zweiten das Textmodell, auf das dieKapitel wird

weitere Untersuchung Es handelt sichbeschrieben.aufbaut,
kognitiv—kommunikativendabei im wesentlichen einenum

kognitivAnsatz , in dem Produkt einerder Text ais
gesteuerten kommunikativen Handlung verstanden wird.

und Textverstehen kognitive ProzesseDa Textproduktion
Gedãchtnis gespeicherte "Wissenspakete",sind, in denen im

oder auch kognitive Modelle, eine wesentliche Rolle spielen,
kognitivedie Sprichwõrter aiswurden im dritten Kapitel

im Text aus kognitiverderen FunktionModelle vorgestellt,
Sicht zu ermitteln ist.

im vierten Kapitel alie in denZu diesem Zweck werden
vier ausgewahlten Romanen vorkommenden Sprichwõrter erhoben.
Da sie hauptsãchlich in modifizierter Form gebraucht werden,

ursprúng1 icheSprichwort daswurde fíir jedes modifizierte
gesucht. Bei der Erhebung und Bestãtigung der ursprúng1ichen

auf die wichtigstenSprichwõrter stutzen wir uns
Raumesdeutschen und dieSprichwõrtersammlungen des

Muttersprachlers. Somi t ist1inguistische Kompetenz des
gewâhrleistet, da(3 Sprichwõrtern, die denbei denes sich

wirklichmodifizierten Grunde in Um1aufliegen,zu um

vorgestellt, die definieren, was ais Sprichwort zu verstehen
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befindliche, der Sprachgruppe ais solche identifiziertevon
Sprichwõrter handelt.

Nachdem die Frames, d.h. , das Wissen Struktur,um
Bedeutung und Gebrauch dieser ursprúnglichen Sprichwõrter
erarbeitet wurde, folgt der Vergleich mit den modifizierten

Sprichwõrtern.

Zuletzt schlieBlich wird jedes Sprichwort auf seine
thematische Funktion im Tex t und seinen Beitrag zur
Konstruktion des Textweltmodelles untersucht.

Ziel dabei ist, das kognitive Modell der Sprichwõrter,
die verschiedenen Arten ihrer Modifikation und ihren EinfluB

beschreiben.
Zusammenfassung Untersuchungund Auswertung dieser

finden sich im fúnften Kapxtel.

auf Textproduktion und Textverstehen zu
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1. AI Igeaeines líber Sprichuõrter

Wie schon erwâhnt, Sprichwõrterwurden unter
verschiedensten Gesichtspunkten untersucht. Mein Interesse
gi 11 besonders Funktionihrer im Text und in der
Kommunikationssituation ; um diese Funktionen analysieren zu
kõnnen, ist vonnõten, eine Reihe verschiedenenes von
Aspekten zu berúcksichtigen.

Systematisierung: Friedrich Seilers "Deutsche1.1. Erste
Sprichworterkunde"

Sprichwõrterkunde”"DeutscheFriedrich Seilers Werk
heute noch maflgebend fúr alie,Jahre 1922 ist bisaus dem
beschãftigen. Er hat ais erstermit Sprichwõrterndie sich

Sprichwõrterumfassende Beschreibung deutschereine
vorgelegt, die Grundlage und Ausgangspunkt fúr alie weitéren

Studien wurde.

1.1.1. Definition

Sprichwort "im Volksmundversteht unterSeiler
lehrhaftergeschlossene Sprúchesi chum 1aufende f in von

Tendenz und gehobener Fon." (SEILER 2). Charakeristisch ist
Sprichwõrter, da|3 sie "kurz und knapp"fúr die sind, was

garantiert."Volkslãufigkeit" Die "gehobeneihnen die
Parailelismus; BiId1ichkeit,Formgebung" Reim, Rhythmus,
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Beseelung; Verwendung Paradoxie und scharfen
Kontrasten macht aus ihnen ein "Stúck Kleinpoesie". Nicht
zu den Sprichwõrtern sind die Sentenzen zu rechnen; dabei
handelt sich Aiisspriiche undDichternes um von

noch nicht "Volkslãufigkeit" erlangt
haben.

Diese Definition wesentlichenenthãl t bereits alie
Merkmale der Sprichwõrter:

"im Volksmund umlaufende Spruche": ein Spruch wirda)
einer Gruppeerst dann zum Sprichwort, von

Sprechern gelãufig. Der Tatsache, da(3bekannt ist.
einem Sprecher unbekannte Sprichwõrter von ihm durchaus

wie eineSprichwõrter "erkannt" werden,ais
gezeigt hat, liegt eineKanyó (1981)Untersuchung von

Reihe formaler und auch semantischer Merkmale zugrunde,

sich geschlossene Spruche": damit erfafít er die"inb)
sprichwõrtlichenSprichwõrter von
PhraseologismenRedewendungen und anderen

Sprichwort ist eine volIstândige
Aussage (Prãdikation) uber etwas (ein Referenzobjekt);

sprichwõrtlichedagegen enthãlt die Redewendung das

Referenzobjekt noch

von denen Seiler schon die wichtigsten auflistet.

wenn er

Schriftstellern, die

unterscheidet. Ein

von Ironie,

nicht, sondern ist der Prãdikator,

Charak. teristik, die
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der úber ein jeweils anderes Referenzobjekt ausgesagt
werden kann.

Ais Beispiel eines Sprichworts kõnnte hier "Geld
stinkt nicht" angefúhrt werden; der Prãdikator "stinkt

úber das Referenzobjekt "Geld" ausgesagt.
Der sprichwõrtlichen Redewendung "(jemandem) rinnt das
Geld durch die Finger" f ehl t das Referenzobj ek t,
worúber die Redewendung etwas aussagen soll. Die leere
Argumentstelle (jemandem) wird imerst jeweiligen
Kontext ausgefúllt werden.

c) "von lehrhafter Tendenz": habenalie Sprichwõrter
wertenden und/oder normativen Charakter. Dadurch, da|3

der In tertextualitàt sind, die vorgeben, die allgemeine
Meinung widerzuspiegeln, beanspruchen sie fur sich eine
Autoritãt, die ihrer wertenden oder normativen Aussage
zu unwidersprochener Annahme verhilft. AspektDieser

wurde etwa von Gresillon/Maingueneau (1984) spãteru.a.
eingehend behandelt.

d) "von gehobener Farm": strukturellendem Aspekt
widmet Seiler seine ganze wir im
folgenden sehen werden.

nicht" wird

Aufmerksamkeit, wie

Sprichwõrter eigentlich Zitate, Text im Text, Phãnomene



1.1.2. Form
Die Untersuchung der Sprichwõrter erfolgt unter den

Aspekten der "inneren" and der "ãulteren Formgebung".

Unter "innerer Formgebung" behande1t Sei ler die
"Bildlichkeit" Redemitte1 undund die "besonderen

Kapitel "ãuílere Formgebung" Sprache,Darstellungsarten" ; im
Reim, Parailelismus und Vielsprúche.Rhythmus,

1.1.2.1. Innere Formgebung
Mit seiner Definition der Bildlichkeit des Sprichworts

nimmt er schon spãtere Erkenntnisse in Ansãtzen vorweg:

"Das Sprichwort hebt

de r da n n aisEinfall heraus,e i nen konkreten

du rchdiesenabstrakten Gedan ItensSte1Ivertreter des

verdeut1icht undzugle ichBild, das gibt,das

(SEILER 150).verhullt

"abstrakteneinemwohl , anstattRichtiger wãre von
der kognitivenim SinneSchemaeinemGedanken" von

Erkenntnisse, d iedas hiefle,aberLinguistik sprechen,zu
wurden,Jahrzehntenin spãtereners t gewonnen

vorauszusetzen.

"bildlichen Sprichworts"., dasEntstehung desúber die
biId1ichedieunterscheidet,Sprichwdrtern nurvoner

aus einer aiIgemeinen Erscheínung
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EIemente enthalten (z.B. "Reden ist Silber, Schweigen ist
Gold" ) , erhebt er drei Hypothesen:

a) zuerst "schwebte jemandem ein allgemeiner Gedanke
vor " , dem er dann ein Bild hinzufúgte. Das wãre derzu
Fali bei Bi Idern, die nicht in Wirk. 1 ichkeit, sondern

I deenur in der Phantasie existieren, z.B. die vom

der auf's Eis tanzen geht inEsel ,

auf s Eisgeht"Wenn dem Esel wohl ist, erzu
tanzen und bricht ein Bein"

in einem Glashaus inoder die Vorstellung vom Wohnen

nachsol 1Glashaus wohnt,in einem"Wer selbst
anderen nicht mit Steinen werfen." (sic)

Bilde"von einemaber auchSprichwort kannb) Das
Zustand oder Vorgang,einem realenausgegangen" sein,

spater eine andere Bedeutung zugeschriebendessen Bild
Dies ist der Faliwurde. von

wird diezur Múhle tràgt,der das Korn"Dem Esel,
(sic)Spreu."

"Mit Speck fãngt man Mãuse."
"Der Apfel fãllt nicht weit vom Stamm."
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c) Bild und "tieferer Gedanke" kõnnen gleichzeitig
konzipiert werden, sich laut Seiler um eine
"dichterische Konzeption" Aishandelt 152) .(SEILER
Beispiele dafúr "Stille Wasser sind tief",zitiert er
"Ein faul Ei verdirbt den ganzen Brei", "Bellende Hunde
bei(3en nicht" Er gesteht aber selbst ein, da(3 esu. a.
unmõglich ist, den Beweis fúr diese Art der Konzeption
zu erbringen.

Seiler unternimmt den Versuch, kognitive Prozesse zu
beschreiben, desdie nicht fúr die Entstehungnur
Sprichworts versntwortlich bei jedersind, sondern neuen

SprichwortSprichwortverwendung wieder ablaufen. Wer ein
eineFaliverwendet, versucht, fúr einen konkreten

gehtalIgemeine Formei finden, das heiflt, vomzu
beschrieben wird.Besonderen zum Allgemeinen, wie dies in a)
alIgemeine FormeiSprichwort hôrt, versucht, eineWer das

gehtauf eine konkrete Situation anzuwenden: vom

Allgemeinen zum Besonderen, wie in b) beschrieben wurde.

SEITEL 1969)Diese Prozesse wurden von (z.B.anderen
genauer untersucht.

Ais gesteigerte VerbiId1ichung stellt SeilerForm der
Begriff macht dasdie Beseelung einem abstraktenvor: aus

oder auch einSprichwort ein lebendes Wesen, eine Person
Tier.

wobei es
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a) Gegenstãnden oder Begriffen schreibt das Sprichwort
Beispiel:zu.

"Not lehrt Beten."

b) Leblosen Gegenstãnden oder abstrakten Begriffen legt
bei undSinneskrãftedas Sprichwort Kõrperteile und

stempelt sie dadurch zu lebenden Wesen. Beispiel:

"Morgenstunde hat Gold im Munde."

einerBegriff wird aisc) Ein Gegenstand oder zu
Menschenklasse gehõrig bezeichnet. Beispiel:

"Hunger ist der beste Koch."

Begriffe werden einer Tierklasse zugezãhlt.d) Gewisse
Beispiel:

"Der Neid ist eine Natter."

) Ais stãrkste Art der Beseelung bezeichnet Seiler diee
Ortsnamen.unddurch EigennamenPersonifikation

Beispiele dafur sind:

kommt zu spãt"Eileviel ans Ziel."

ein Wollen, Handeln oder Leiden
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"Pfaffen sind Nimmsgern, aber nichtHabsgern,
Gebgern und Schenkgern."
"Herr úbelleb kaufte Herrn Wohltat sein Haus ab."

geht der gerade Weg nach Hungarn.""Aus Friesland

nachher(Wer sein Gel d verfressen mu Í3hat ,

hungern.) (SEILER 160)

sind

laut Seiler:

(eine scheinbare Widersinnigkeit) dera) die Paradoxie
die Hyperbel sehr nahestehe, z.B.

"Sicherheit ist nirgendssicher."
"Keine Antwort ist auch eine Antwort."

z.B.Die Paradoxie manifestiert sich auch ais Oxymoron,
"Der Geizige ist ein reicher Bettler."

z.B.und kann den Eindruck des Grotesken hervorrufen,
ist's ihr"Wenn die Múcke ein Húhnerei legen will,

Tod . "
fliegen die Enten gebratenhat, dem"Wer's Gluck

ins Maul."

b) die Ironie:
aisund SarkasmusEine Unmõg1ichkeit wird mit Hohn

mõglich angenommen, z.B.
enges Gewissen,"Mancher hat

einem Fuder Heu hindurchfahren kõnnte."
ein so daB man mit

Kunstmittel, die zur inneren Formgebung beitragen,

"Viel Rat, viel Unrat."
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Eine durch Seibstverstãnd1ichkeitihre sarkastisch
wirkende Begrúndung gibt dem Sprichwort einen
ironischen Ton, z.B.

"Man muB das Geld von den Leuten nehmen,
Bãumen kann man es nicht schutteln."

Parodien bekannter Sprichwõrter oder der Bibel ergeben
einen ironischen Effekt, z.B.

"Der Mensch denkt und die Menschin lenkt."
"Der Apfel fãllt nicht weit vom Birnbaum."

Einem allgemeinen Satz wird ein Zusatz angehãngt. z.B.

"Alies hat ein Ende

Euphemismus drúckt unangenehme und unanstãndigec) der

Dinge verhúllt aus, z.B.
wird den Fischen nicht.”"Was den Võgeln gehõrt,

z.B.d) das Wortspiel,
sie auf denJungfrau fãllt. fãllt"Wenn eine so

Rucken."

nur die Mettwurst hat zwei."

von den
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1.1.2.2. Sugere Formgebung

Typisch fur die Sprache der Sprichwõrter ist
ihre Kíirze z.B.a)

ist,

Stellung derb) der Sinnreim, die korrespondierended. h.

sinnverwandten Wõrter im Satz, z.B.
"Schwere Arbeit in der Jugend ist sarrfte Ruh im Alter"
"Herrendienst geht vor Gottesdienst"

"Schone Weiber machen schõne Sitten";

c) die Verwendung von veralteten Wõrtern, Rhythmus and Reim;

formeihafte Wendungen und typische Satzverbindungen,d) und
die eine lange Liste zu bieten haben:

z.B.- Formeihafter Gebrauch von Relativsãtzen,

z.B."Je

- Negation, z.B.
"Keine Rosen ohne Dornen"

Irreale Bedingungssãtze, z.B.
"Wãr kein Dieb,

- Komparativ, z.B.

"Tadeln ist leichter ais besser machen"

so wãr kein Galgen"

da ist auch euer Herz" das treffende
wird aus dem Bibelwort "Wo euer Schatz

"Wer A sagt, mu|3 auch B sagen"

"Je schõner Frau, je schlechter Essen"

"Herz, wo Geld";
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z.B.
"Besser Hammer ais AmboB"
. ist halb", z.B.
"Frisch gewagt ist halb gewonnen"

"Es sind nicht alie, . z.B.

"Es gibt viele ..., aber wenig ... Z.B.
“Viele Freier, wenig Nehmer"

"Es ist gut/bõs..." z.B.
"Es ist bõs zu Markte gehen ohne Geld"

Z.B.
"Auf einen solchen Topf gehõrt ein solcher Deckel*'

"Was hilft/nútzt ... ohne .. z.B.
"Was nútzt die Stube ohne Ofen?"

Imperativ, z.B.
dann hilft dir Gott""Hilf dir selbst.

z.B."Bist du ..
dann tue húbsch"."Bist du nicht hubsch,

an dieser Stelle demEin Unterkapitel widmet Seiler
"der Komposition aus zwei Gliedern, dieParailelismus, d.i.

und Rhythmus entsprechen" (SEILERsich in
208) und dessen Vorstufe nach Seiler der Sinnreim ist.

logische Verhãltnis beider Glieder kann sein:Das
z.B.a) das des Gegensatzes,

"solch - solch",

dann tue so..

"besser - ais",

"Es sind nicht alie Jãger, die das Horn blasen"

Inhalt, Ausdruck
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"Wohltat ist hart

zugemessen";

b) Ursache und Wirkung, z.B.
"Mitgefangen, mitgehangen";

c) Ahnlichkeit oder Gleichheit, z.B.

unterscheidetWas den "ãuBeren Bau"
Parai leiismus von Wõrtern oder
nebeneinandergestellten Sãtzen.

kannWortgruppena) Parai leiismus Wõrtern odervon
verstãrkt werden durch
- Wiederholung, z.B.

"Kommt Zeit, kommt Rat"
z.B.- durch einfache oder doppelte Wortkontrastierung,

"Lange Haare, kurzer Sinn"
blankes Geld""Schmutzige Arbeit,

mit Wortwiederholung,durch Wortkontrastierungoder
z.B.

ein Esel gestorben"."Ein Esel geboren,

gestel1ten Sãtzen,b) Paraileiismus nebeneinaderin
z.B.

Wortgruppen von dem in

"Der eine sãt, der andere schneidet"

gar leicht vergessen, úbeltat

"Kein Fisch ohne Grãte, kein Mensch ohne Mangel".

"Frei Mann, frei Gut"

betrifft, so

"Wie der Herr, so der Knecht"
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hõren was er nicht"Wer redet, will, muíB

wil1" .

was er
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1.2. Andere Untersuchungen zu den Sprichwõrtern

dieschon Sei ler bemúht,Wie auch anderewaren
in Gruppen einzuteilen und"einfachen Formen"verschiedenen

das Sprichwort von ãhnlichen Gattungen abzutrennen.

"Redeeinheiten" nachKlassifikation derIn der
Permjakov (1970) kommt dem Sprichwort die Definition ais

grammatische Struktur"Synthetisches Klischee" dessenzu,
Satz und dessen semiotischerein abgeschlossener ist

Zeichen einer Situation zu seinsCharakter es ist,

Klassifikation der Redeeinheiten nach Permjakov

Abkúrzung Wort

PERMJAKOV 1970 apud KANYO 1991,88)(nach:

Semioti— 
scher 
Charakter

Zeichen 
der 
Dinge

Zeichen 
der 
Situa—

Grammatische
Struktur

nicht abge
schlossener 
Satz
abgeshlosse- 
ner Satz

kurze Kette 
von Sãtzen

mi ttelgroBe 
Kette von 
Sãtzen

Nicht-klischee- Klischeehafter Text 
hafter Text Analyt. Synthet.

Klischee Klischee

normale
Syntagmen

nicht abgeschl.
normaler
Satz
normaler
Satz

verbundene 
normale
Mitteilungen

model1ie— 
rende 
phraseolog■ 
Verbindung

Ausdrúcke Sprich— 
hinweisenden wort 
Charakters

historische Mãrchen
Erzahlungen

Ausdrúcke Rede- 
hinweisenden wendung 
Charakters

Phraseo- 
logismen

Sagwort, 
Anekdote

Element 
des 
Satzes

gegenstandsbe— 
zogene lãngere
Erzahlungen

Texte hin
weisenden 
Charakters
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Diese grobe Klassifikation grenzt zwar das Sprichwort
klar von Redewendungen und anderen Phraseologismen ab (durch
den grammatikalischen in derAspekt), belãí3t aberes

Grauzone mit ãhnlichen Formen wie z.B. der Sentenzzusammen

oder dem Aphorismus.

Die Feindefinition stellt die eigentliche Schwierigkeit
bei Peukes (1977) eine Beschreibung derfinden wir

dasunternommen haben,verschiedene Autoren
AphorismusMaxime undSprichwort Sentenz, zuvon

Sentenz undSchluR, da(3gelangt zum
Polen Sprichwort und AphorismusMaxime zwischen den beiden

(PEUKES 1977,14) Die Sentenz sei abstrakteranzusetzen sind.
daswâhrendstimme nachdenk1ich,Sprichwort; sieais das

Die MaximeSprichwort sich auf das praktische Leben beziehe.
gesteigerte Sentenz; leider lassen sich aber diesesei eine

"nichtwei 1 sieexak t definieren,Begriffe nichtdrei
(MALOUXkõnnen".werdeneindeutig voneinander abgeg renzt

1960,VI)
noch keine positivegarantiert aberDiese Abgrenzung

Definition.

Versuche, die
dar. So

unterscheiden. Peukes



19

Eine der grõBten Anstrengungen wurde dahingehend

gemacht, das, "Sprichwort" bezeichnet wird,aiswas zu

sehr oft wiederholte Idee wurde von Archer
Taylor (1931) geprãgts

"An incommunicable quality tells us this sentence is

proverbial and that one is not."

Der Muttersprachler erkennt also ganz einfach, was ein

Sprichwort ist und was nicht.

Obwohl der Hinweis auf muttersprachliche Kompetenz sehr
gezeigt, daSk1ing t, Untersuchungenuberzeugend haben

Form gebracht, nicht mehr"echte" Sprichwõrter, aus ihrer

"•falsche"jedochsolche erkannt wurden, daf úrais

CharakteristikaSprichwõrter, die zwar Sprichwortform (d.h.
úberliefertenwirklichSprichwõrtern) aber keinenvon

hatten, ais Sprichwõrter eingestuftsprichwort1ichen Inhalt

(cf. ARORA 1984).wurden
Sprachkompetenz aisDieses Ergebnis diestellt also

einzige Entscheidungsinstanz in Frage.

•formulas" (z.B.:Wahrschein1ich helfen "introductory
wei(3""wie man u.a.)"wie mein Vater sagt",

solche zu erkennen, vermutet Shirley AroraSprichwõrter ais
(1984). Sicher gibt es

"es hei(3t",

aber auch innere Merkmale, wie z.B.

1.2.1. Definition

definieren. Eine
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die spezifische Verwendung Têmpora Prãsenswie undvon
Futur, grammatikalische, lexikalische stilistischeund
Eigenheiten, wie sie auch schon Beatrice Silverman—Weinreich
(1981) postulierte, die Sprichwõrter ais solche zu
identifizieren helfen.

Diese Merkmale sind:

a) die Verwendung von Prãsens oder Futur;
b) grammatikalische Eigenheiten, z.B. Auslassung

des Artikels, Ellipse des Verbs;
c) semantische Merkmale wie die Verwendung von

Ironie,Metaphern, Paraileiismus, Paradox,

"scharfe Kontraste und úberraschende Vergleiche";
veraltete Wõrter;z.B.d) lexikalische Merkmale,

sti1istische Reim, Assonanz,e) Merkmale wie
Metrik.

Versuch einerSprichwort,In ihrem Artikel "Das
bisherigenúber dieDefinition" geht Hilda Matta

ganzheitlicheSie strebt eineDefinitionsversuche hinaus.
Aspekte der Sprichwõrter bestimmtDefinition an, die "alie

und festlegt" (1988,69).

erster Stelle stehen die inhaltlich funktionalen1. An

Kriterien:
es handelt sich umder Sprichwõrter:a) Aussage

Erfahrungssãtze
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b) die semiotische Natur der Sprichwõrter: sie
sind Zeichen fur bestimmte undVerhãltnisse

Situationen
c) die Rolle der Sprichwõrter in der GeselIschaft:
sie bilden einen Teil des Wertsystems

d) Stellung Sprichwõrter in derund Rolle der
Kommunikation: der nicht Schõpfer,Sprecher ist
sondern nur Vermittler

Formale bzw. sprachlich—sti1istische Kriterien:2.
a) Ob1igatorische Kriterien:

desSeibstàndigkeit/Geschlossenheit

werdenAusdruckeSprichwortes: deiktische

vermieden
VerwendungAIIgemeingúltigkeitsanspruch: von

Aussagesatz, Imperativ, Prãsens; Eigennamen werden

vermieden
in Wortwahl und Satzbau; KúrzeEinfachheit:

b) Fakultative Kriterien:

Semantische Besonderheit:3.
ist odermetaphorischdas SprichwortGleich ob

wird mit ihm immer eine lexikalisierte,nicht, so

feste Bedeutung
der Bedeutung seiner Einzellexeme darstellt.

tradiert, die nicht nur die Summe

- Reim, Ellipse u.ã.
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Beispiels Zu sagen "Ende gut, alies gut" bedeutet
nicht einfach "Wenn das Ende gut ist, dann ist
alies gut", enthãlt ais Bedeutung dassondern
Wissen die Situationen, auf die diesesum

Sprichwort im allgemeinen bezogen wird: Episoden

alie durchlittenen Schwierigkeiten und Niederlagen

Dieses Wissen macht es mõglich,entschàdigen soll.

das Sprichwort ais ironisch gemeint zu verstehen,
etwa auf das Ende eines Kleides bezogen

wie dies in einer Anekdote uber den Herzogwird
von Wurtemberg

gut,"EndeFriedrich III. verwendete Sprichwort
einesdaherironisieren wol1 te undalies gut"

armseligen Kitteldem Kaiser in einemTages vor
mi tEndenden unterendererschien, annur

Nach seinembesetzt war.kostbarsten Edelsteinen
mitantwortetebefragt,eigenartigen Aufzug

eben diesem Sprichwort.
auch Charakteristika wieDarúber hinaus kann es

die Verwendung von archaischen Wdrtern aufweisen.

ãhn1ichenSprichwort lãBt sich abgrenzen4. Das von
denetwawieWortverbindungen,festerFormen

sprichwort1ichen Redensarten und dem Werbeslogan.

wenn es

des Lebens., deren guter Ausgang das Individuum fúr

berichtet wird, der das von Kaiser

(cf. WANDER 1867,917)
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Matta faf3t ihre Erkenntnisse folgendermafJen zusammen:

"Sprichwõrter sind tradierte — und deswegen wiederholbare —
allgemeine Aussagen, die ais semiotische Gebilde bestimmte
Erfahrungen, Gesinnungen und Ansichten bezeichnen, die sich
mit dem Menschen und seinen Lebensverhâltnissen befassen und
die eine bestimmte Rolle in der Gese11schaft spielen, indem

In der Kommunikation nehmen sie eine besondere Stellung ein,
indem sie sich einerseits von der Normal rede unterscheiden

und andrerseits eine bestimmte Funktion im kommunikativen
Sprechakt ausúben." (MATTA 1988,71)

Diese Funktion, die Objekt unserer Untersuchung
wird im folgenden Kapitel behandelt.

sie in ihrer Gesamtheit einen Teil des Wertsystems aufbauen.
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1.2.2.1. Polyfunktionalitãt
Sprichwõrter mússen (1987) ais besonderelaut Grzybek

in einer bestimmten Kultur eine besondere

es sichUm was fúr eine Funktion oder Funktionen
ungelõstdabei handelt, die langeist eine Streitfrage,

geblieben war.

Sprichwõrter (wie im erstenWãhrend Seiler (1921) die
die eine moralisch—didaktische,Kapitel erwãhnt) ais Form,

bezeichnet,zukunftsorientierte Tendenz aufweist,und daher

daher auf die Vergangenheiteine Erfahrung abschlieBt, und

ausgerichtet ist.
greift Jolles Seilers Definitionhãlt, an .

SprichwortfunktionenAnnahme verschiedenenDie von
sondern charakterisiertkeinen Widerspruch dar,stellt aber

eine typische Eigenschaft dieser Klasse von Phraseologismen:
ihre Polyfunktionalitãt.

"...a proverb is understood as being a particular 
text to which a particular function is ascribed or 
attributed within a given culture." (GRZYBEK 
1987,41)

Weil er diese Standpunkte fúr unvereinbar

1.2.2. Die Funktion der Sprichwõrter

Funktion zugeschrieben wird, verstanden werdens

Texte, denen

ist Jolles (1929) Meinung nach das Sprichwort eine Form, die
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Zu dieser Erkenntnis gelangten die Untersuchungen erst
in dem Moment, manche schonda ernst genommen

"den Grund fiir denlange gefordert hattens da|3 es nõtig ist,
Effekt und den Sinn eines Sprichwortes in derGebrauch, den

(und damit seineseine EedeutungRede zu
Funktion) wirklich zu erfassen (FIRTH 1926).

in HandAber gerade die Polyfunktionalitãt die Hand

geht mit der Heterosituativitãt und der Polysemantizitãt der
(1987, 44) , eineSprichwõrter, erschwert laut Grzybekes,

befriedigende Definition zu,zu

"unausdrúckbareeineSprichwort ist, sondernein

sich bei einem Satz um ein

Sprichwort handelt oder nicht (TAYLOR 1931,3).

Sprichwõrter betrifft,Polyfunktionalitãt derWas die
das esein ModellSeitel gelungen,ist es

1.2.2.2. Einteilung der Sprichwortfunktionen

BeschreibungModel1Seitel (1972) entwickelt ein zur
erlaubt, diedasGebrauchs Sprichwõrtern,des esvon

klassifizieren. ErSprichwortfunktionenverschiedenen zu
dieInteraktionssituation (d.h.geht davon da(3 dieaus,

die demKommunikationssituation) Situation,mit der
(Sprichwortsituation), nichtSprichwort zugrunde 1 iegt

wenn dieser

zu entwickeln,
zu klassifizieren.

Eigenschaft" uns

erlaubt, die verschiedenen Funktionen

beschreiben", um

behauptet, da(3 nicht definiert werden kann, was

mitteile, ob es

finden. So stimmt er Taylor

wurde, was
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identisch und da(3 beidendiese Situationen nicht

unbedingt mit der Situation, auf die sich das Sprichwort
bez ieht ( Kontextsituatian) , identisch sein mússen. Der
Sprecher ste11t aber eine derAnalog ie her zwischen
Sprichwort— und der Kontextsituation. So basiert der
Sprichwortgebrauch auf zwei eng verbundenen Prozessen: "the
process of relating proverb situation to context situation

interaction
situation" (SEITEL 1972,240). Das Schema illustriert dies:

A B

X Y
C D

Die dadurch ermõg1ichte Differenzierung der

Sprichwortfunktionen sieht laut Grzybek (1987,47) so aus:

1. Dem Bereich der Interaktionssituation zuzuschrei bende

oder pragmatische Funktionen:

Sprichwõrter geplant, einerufen, wie Sprechervom

bestimmte Wirkung Horers hervor. Nachim BewuRtsein des
Mieder (1977,81) kõnnen Sprichwõrter ais Warnung, Argument,

Behauptung, Begrundung,Tadel, Beschreibung,Erklãrung,
Sprichwort kannZusammenfassung Dasselbestehen.usw.

Funktionen Kontextenverschiedenste verschiedenenin
erfúllen.

Wie leicht zu erkennen diese Funktionist, kann ais
I1lokution/Perlokution beschrieben werden.

i nteraction 
situation

proverb 
situation

context 
situation

and the speech act of applying the proverb in an
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2. Funktionen, die die Sprichwõrter im Normen- und
Wertesystem einer bestimmten Gesellschaft ausúben oder
soziale Funktionen (Kontextsituation) :

Sprichwõrter sind Instruments., die soziale Normen und
soziales Verhalten schaffen (GRZYBEKbzw. erhalten.
1987,47). Untersuchungen haben diese Sprichwort-funktion
bestãtigt. So spielen Sprichwõrter eine konkrete Rolle im
juridischen System gewisser afrikanischer Võlker
(Herzog/Blooah 1936; Messenger 1959), ebenso wie sie

Verha1 tensregein in deutschen Bauernfami1ien sind (Burk
1953).

3. Semiotische Funktionen:

Im Zentrum steht hier die Sprichwortsituation an sich —
Sprichwõrterninwelche Arten Situationend . h. , von
zwischen denRelationenmodel1iert werden, und welche

Elementen in Sprichwõrtern bestehen.

Semiotik ais "sekundãreSprichwõrter werden in der

(cf.Lotmann et al. 1973) betrachtet,model1ierende Systems"

die Modelle der Welt konstruieren.

VerhaltensregeinDiese semiotischen Weltmodelle legen
ubt■f est. DiesesIndividuum Kollektiv•fíir das und das

ModelledieserKontrolle uber Weitergabe und Speicherung
Tex te, die instereotypegeneriert klischierte.aus: es
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einer vorgefertigten Form die Tradierung des kulturellen
Modells leisten kõnnen (cf. Grzybek 1990).

Die Struktur der Weltmodelle ist, nach Meinung von

Ivanov/Toporov bestimmt durch eine Reihe(apud KANYO 1981),
grundlegender □ppositionen. Negativ-Die Basisopposition
Positiv ist die grundlegendate kulturbildendender

semiotischen □ppositionen universaler Natur. Andere

□ppositionen, die auf die der al IgemeinenGruppen
Charakteristika, der Beziehungen Zeit,rãumliche bzw.an

Farbe und Charakteristika und derNaturelemente gebundenen

weiten SinneCharakteristika sozialer Beziehungen im
zum Teilverteilt werden

Glúck-Unglúck, Leben-Tod; Links-kulturspezifischer Natur:
Eigen—Fremd,Rot-Schwarz;Rechts, Himmel-Erde; Tag-Nacht,

□ppositionen derSI ter—Jíinger , einige vonum nur
altslawischenderIvanov/Toporov erarbeiteten Liste

semiotischen Systeme zu nennen.

Sprichwõrterndiese □ppositionen bei denDaB
ist leicht zu ersehen,tatsãchlich eine Rolle spielen, wenn

dann hast du inSprichwõrter wie "Spare in der Zeit,wir an
d ie"Jedem dasder Not",

□ppositionenBad", die grundlegenden wieFrauen ins auf
Eigen-Fremd, Mann-Frau aufgebaut sind, denken.Fuile-Not,

Seine" oder "Der Mann in den Rat,

kõnnen, sind zum Teil universaler,



Daf3 sie daruber hinaus auch teste Strukturen besitzen,
zeigt der Versuch von Permjakov (1970), die invariablen

Sprichwortsituationen zu erfassen, wobei ihm aber
von Kanyó (1981) zu Recht vorgeworfen wird,

gelingt, die Sprichwortsituationen beschreiben, sondernzu
nur deren sprachlichen Ausdruck.

Logisch—semiotische Analyse der Sprichwõrter nach Permjakov
a) "wenn P,d.h. so Q"

b) d.h. besitzt, so

c)

d)

Un tersuchungen dieWesentlich aber diesenan

Erkenntnis, da|3
die Weltmodelle einerTexte handelt. deren Aufgabe

bestimmten Gesellschaft zu tradieren.

nur eineWie Sprichwõrter dies konkret leisten, kann

da selbst dieUntersuchung der Sprichwõrter im Text zeigen,
Sprichwortsituation dieder model1iertenBeschreibung

eines Sprichwortes inmõglichen Bedeutungenkonkreten oder
und damit seine Funktioneiner bestimmten Kontextsituation

nicht erfassen kann.

und Q 
dann ist P besser ais Q"

apud KANYO 1981,89)

d. h.
x 

haben"

"wenn Q von P abhãngt 
besitzt, dann wird auch Q

P(x) —> P(y) d.h. "wenn P die Eigenschaft x 
besitzt es auch die Eigenschaft y"

(P -> 0) -> LP(x) -> Cl(x)j 
und dabei P die Eigenschaft 
dieselbe Eigenschaft x

C(P -> x) (O -> x)0 -> (P > Q) d.h. "wenn P eine 
bestimmte (nicht negative) Eigenschaft x besitzt, 
diese Eigenschaft nicht hat, 

(PERMJAKOV 1970,

es sich bei den Sprichwõrtern um stereotype

Arten von

da(3 es ihm nicht
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da(3 es nõtig ist,Mit Seitel stimmen wir úberein, das
derSprichwort im untersuchen, wobei sowohlGebrauch ZLl

auf denBedeutung des seinem BezugSprichworts an sich,
im Sprechakt Rechnung getragenKontext und seiner Funktion

werden mu|3 .

existierendeninwieweit dies0b und den bereitsvon
Untersuchungen des Sprichworts im Text geleistet wurde, soll
im nãchsten Abschnitt diskutiert werden.
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1.2.3. Das Sprichwort im Text: verschiedane Untersuchungen

Mathilde Hain (1951) hat den Gebrauch der Sprichwõrter
in der Volkssprache untersucht und dabei festgestel1t, daí?
Sprichwõrter eher von ãlteren Menschen benutzt werden (HAIN

1951,53), daí? sie ais Meinung des Kollektivums pràsentiert
werden und sich daher Autoritãt der Sozialgruppeauf die
berufen. Ihre Verwendung wird gekennzeichnet durch den

verãnderten Tonfall, einleitende Formeln wie "man sagt..."
AIIgemein-Verbindliche:und schlieBlich Umschlag insden

"man", "wer", "wenn", "wo"
der Rede nennt Hain folgende:

erhebt denab,schl ie(31 ein ThemaSprichwort1. Das

Einzelfall ins Allgemeine.

T rõst1ich—insAuswegais gedank1icher2. Es fungiert

AIIgemeine.

in einerErfahrungssatzal teneinen3. Es macht
wieder lebendig.problematischen Situation

ganzheit1ichendamit, "denversuchteHain
Sprachtrãgerderim LebenskreisSinnzusammenhang

Bedeutungs- undSprachformendem denaufzuzeigen, aus

Funktionswert zukommt"
Wertungsform""geselIschaftlichedaí? die Sprache eine

(ibid.,68ff.). Ais Funktionen in

(ibid.,10), wobei sie davon ausgeht,
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darstellt, ein Begriff, den sie in Anlehnung an Weisgerbers
(1929) "Sprache Erkenntnisform"ais geselIschaftliche (was
wieder auf Kan ts einen"Die Sprache spiegelt nicht
objektiven Sinnzusammenhang, sondern setzt und gestaltet ihn

zuerst" zuriickzuf úhren ist) prãgt.

Eine andere Funktion und Kontext orientiertean
Untersuchung der (1990)Sprichwõrter wurde von Hofmeister
unternommen. Sein Hauptziel dabei ist "ein verfeinerteses,
Inventarium zur Erfassung aller sprichwortartig wirksamen

intertextuellenSãtze sowie Darstellung ihrerzur

Verknupftheit zu entwickeln.11 (HOFMEISTER 1990,2).

Er definiert Sprichwort ais "eine abgehobene AúRerung,

Kiirze, und inhaltlichdie sich formal (durch Reim usw. )
den Kontext(durch den AI Igemeingultigkeitsanspruch) gegen

Leistung ist die "úberhõhung von einzelnenabsetzt". Seine
Einbettung in einenkollektiven Erfahrungen, derenzu

schicksalshaft verbind1ichen Kontext menschlicherbreiteren,
Seinsprozesse." (ibid., 3)

Sprichwort nun0b ein
aberein "echtes" oder einob alsowenigen, es

laut Hofmeister keinen EinfluBPseudosprichwort ist, das hat
"WirkidentitãtWirkung, durchseine da dieauf

Merkmalsidentitãt" d.h. ,gewãhrleistet auch

von vielen gekannt wird oder von
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Pseudosprichwõrter wirken, weil sis Sprichwõrterwie
aussehen. (ibid.,5)

und fakultative ein und úberpruft Auftreten an
"sprichwõrtartigen Mikrotexten" bei Oswald von Wolkenstein.

Essentielle Merkmale dieser sprichwortartigen Mikrotexte

sind :

geschlossene Aussage, Anthropozentrik, Erfahrungsbasis,

VeralIgemeinerungspotenz, prãsumptive lexikalische
Publikumslãufigkeit, abgeschlossene Satzstruktur, Pràgnanz,
Kúrze.

Fakultative Merkmale sind:
Prãdikatslosigkeit,Pràsens, Indikativ, Aussageform,

ptimareIndefinitausdruck,Komparativ, Superlativ,
Identitãt,sekundareIdentitãt, primãrer Kontrast,

Binnenreim,Endreim,Bildhaftigkeit,sekundãrer Kontrast,
markanteKommentar,Einleitungswort,AI 1iteration,

(ibid.,46f.)Distribution.

sich dabei an schon gewonneneIm wesentlichen hãlt er
Funktion derVersuch, dieNeu ist derErkenntnisse.

sichwobeibeschreiben, derSprichwõrter im Text zu
"intergeneral isierend""transgeneralisierend" undTermini

einwirdtransgeneralisierendbedient (ibid.,41ff . ) . Ais

Sprichwort dann

Diese Merkmale der Sprichwõrter teilt er in essentielle

bezeichnet, wenn es den vorhergehenden oder
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dies nicht der Fali sondern daswenn
Sprichwort dem Text gleichrangig etwas hinzufúgt. wird es

intergeneralisierend genannt.

Trench de Albuquerque (1989) konzentriert sich in ihrer
Un tersuchung der Sprichwdrter Funktion imauf deren
Sprechakt und unterscheidet folgende Funktionens

1. Sprachersparnisfunktion
2. Ausweisíunktion: die "unbestreitbare Wahrheit des

Vorzeigen einesSprichwortes" fungiert wie das
Autoritãtsausweises.

3. Impaktfunktion
Beispie1sfunktion4.
argumentative Funktion5.

durch dieSprecherabsichten kõnnenDie veschiedensten
werden:Sprichwôrtern ausgedrucktVerwendung von

Solidaritãt ausdrucken,irritieren, drohen,ironisieren,
sind nur einigeSympathie heischenFreund1ichkeit zeigen.

Beispiele dafúr.

Sprichwortes sind imFunktionswerten des"Den
(MIEDER 1973a,405).Grenzen gesetzt"Sprachgebrauch keine
oben vorgestel1tenwir denkonnten schonDas an

Ausschnitteinen dererkennen, dieUntersuchungen nur

den nachfolgenden Text fokussiert und zu ihm einen Vergleich

(cf. TRENCH DE ALBUQUERQUE 1989)
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Untersuchungen der Sprichwortfunktion darstellen. Mieder

seigt daruber hinaus, da(3 bei Brecht etwa die Sprichwõrter
pervertiert werden, dem Verfremdungseffekt zu dienen; beium
Thomas Mann haben sie einen "erklãrenden Schlússeleffekt".
In der modernen Literatur werden Sprichwõrter kúnstlerisch
verwendet im Gegensatz Literatur frúhererzur
Jahrhunderte, in denen sie moralisch—belehrend fungierten.
Bei Dõblin sind sie Teil einer "entliterarisierten Sprache":
"Die Sprache muB te entliterarisiert werden, dami t ein
wirklicher Spiegel des einfachen Lebens in der GroBstadt
gezeigt werden konnte, Schlagwõrter, Phrasen,wozu
Redensarten und vor aliem auch die Sprichwõrter gehõren"
(MIEDER 1973a,407).

Aber nicht nur in der Literatur haben Sprichwõrter bis
wichtige Funktion; allen gegentei1igen Meinungenheute eine

■finden sie auch in Textsorten wie Zeitung undzum Trotz
alsoin der j ournalistischen SpracheZeitschrift

Verwendung. In seiner Un tersuchung derweitgehend
kommt Mieder zu demSprichwõrter in der Wochenzeitung "ZEIT"

Sprichwort wohl eine RolleSchlu(3, da(3 das heute sehr
"eine Formei handelt, die raschspielt, da

auch ModifikationHand ist und sich leicht einpaíBt" d.h.zur
Ais Funktion der Sprichwõrterzulâflt (cf. MIEDER 19730,113).

"Funktionsintentionenim Text nennt er, da!3 sie die der
Journalisten ubernehmen" (ibid.,90).

es sich dabei um
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1.3. Zusammenfassende Bemerkungen

Nach einem úberblick úber die Arbeiten im Bereich der
Parõmiologie, die das Sprichwort zu definieren suchen, kamen
wir úber seine Funktion im Gebrauchdem SchluB, da(3 eszu
definiert werden mu|3.

im Plural stehenDiese Funktion die ja eigentlich
Eigenschaft derso 11 te da die charakteristischste

Poly-funktionalitãt ist — diese FunktionenSprichwõrter ihre
also kõnnen aber nur im Text analysiert werden.

Esvon Seitel.Das umfassendste Modell dazu ist das
Beschreibung derBereiche, die fur diezeigt die drei

Interaktionssituation,Sprichwortfunktion wesentlich sind:
Kontextsituation und Sprichwortsituation.

einige Aspekte derhaben jeweilsVerschiedene Studien
wir wollen aberGebrauch untersucht;Sprichwortfunktion im

der Funktionendie Gesamheit
einer Texttheorie ermitteln.

SichtlinguistischerMethode wirMit welcher anaus
Kapitelnãchstenwird imBereiche herangehen,diese drei

erlãutert.

des Sprichworts ausgehend von
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2. Texttheorie

Die Textlinguistik versucht sei t ihren frúhesten
Anfãngen, das sprachliche Phànomen "Text" in den Griff zu
bekommen, seine Regei haftigkeit, seine Produktion, seine
Rezeption erklãren. Die diesem Unternehmenzu aus

entstehenden Texttheorien beschreiben verschiedene

Gesichtspunkte desselben Forschungsobj ektes, wodurch sie
einander ergãnzen.

Dieser komplementare Zug der Texttheorien erlaubt es

fúr unsere Untersuchung die verschiedensten Mitteluns, zu
ohne dabeiverwenden, einander widersprechendenvon

Prãmissen auszugehen.

So also nõtig, neben Kohãsions- undes
Kohãrenzkriterien etwa, die den Text ais Produkt betrachten,

Parameter anzuwenden.auch kognitive bei denen die Prozesse

der Textproduktion und —rezeption im Vordergrund stehen.

2.1. Textmodelle

Textverstehen Informationsverarbeitung undDa
Informationsverarbeitung Kognition, ist es unumgãng1ich, bei
der Textanalyse von kognitiven Voraussetzungen auszugehen.
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Zu dieser Erkenn tnis kam die Textlinguistik am
vorlãufigen Ende eines langen Weges, der mit der Sicht des
Textes ais transphrastische Ganzheit spãterbegann,

semantische Modelle schl ie|31 ich úber ein
kommunikatives Textmodell Auffassung Textes aisdeszur
Ergebnis mentaler Prozesse zu gelangen.

Im einzelnen stellt sich diese Entwicklung dar:so
"transphrastischen Phase" — also in jener

Phase, ais die Domãne der Grammatik vom Einzelsatz auf den
Text ausgedehnt wurde - eine Textgrammatik entwickelt hatte
(ein bedeutender Name ist die d ieda etwa H. Isenberg),
Vertextungsmitte1 die "Makrosyntax" (cf.sogenannte
KALVERKSMPER 1981,8f) ríickten die semantisch- beschrieb,

Textbeschreibungsansãtze Text aisorientierten den

semantische Einheit ins Blickfeld.

vielzitiertenHal1iday/Hasan (1976,Iff. ) pragen den

den semantischen Basisstrukturen von Texten aisSatz, der

textbiIdend den fortnaleneigent1ich Vorrang vor

Vertextungsmitteln einrãumt:

unit:"A text is best regarded as a

unit not of form, but of meaning."

Greimas (1966) entwickelte ein semantisches Textmodell,
das darstellt, wie Textesdie einesBedeutung deraus

a semantic

nachdem man in der

entwickelte, um
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Gemeinsamkeit bestimmter semantischer Merkmale der Seme
erwãchst.

Die Rekurrenz bestimmter Seme genannt;wird Isotopie
die durch Isotopie miteinander verbundenen Lexeme biIden
Isotopieketten und -netze, die die eigentliche Kohãrenz
eines Textes herstellen.

Bedingung der□bwohl dieser Ansatz die wesentliche
allein jedoch nichtTextkonstitution beschreibt. reicht er

fíir die Erklãrung der Einheitlichkeit von Textganzheitenaus
— und nach weniger fíir die Erklãrung der Textproduktion.

fúrIsotopieansatz ais einTrotzdem wollen wir den
Erklãrungsmodel1 im Augeeminent wichtigesunsere Arbeit

behalten.

Ihwe (1971, 1972)Der von Petõfi (1971), V.Dijk (1972),
Versuch, dennur einige unternommenezu nennenum

generativenSatz-T iefenstrukturen derBegriff der
úbertragen, undTransiormationsgrammatik auf den Text zu

wurde bald ais nichteine Text-Tiefenstruktur zu entwickeln.
weiterfúhrend aufgegeben.

letztendlichdieser TiefenstrukturenMit Hilfe
Textesinnerhalb eineseinzelnemdglich, Sãtze zunur

bloBe Summierung dernicht aisgenerieren; da aber "Texte

war es
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Eigenschaften der in ihnen enthaltenen Konstituenten
verstanden werden kõnnen" (HEINEMANN/VIEHWEGER 1991,42)
erwies sich dieses Model1 ais zu beschrãnkt.

Ais Weiterentwicklung der beiden vorhergehenden Ansãtze
kann das Model1, Propositionskomplexedas Tex te ais
beschreibt, betrachtet werden.

Die Proposition, die hier mit Sachverhalten (und nicht

Verknúpfung Integrationist, ihre und zu
derzentralen An 1iegenPropositionskomplexen werden zuun

Untersuchung.

RelationeninterpropositionalenmõglichenListen von
vier Grundklassen zusammengefa|31:1975,47-50 in(von MEYER

2.Raum-Zeit-Relationen,l.Grund-Folge-Beziehungen,
sinddas3.Kontrastrelationen, 4.Deskriptionsrelationen

allein aufgrund der Themastruktur bestehen)
Model1entwickelt einwerden erstellt; v.Dijk (1980) zur

Konstituierung von Text-Makrostrukturen.

Text-ThemadasMakrostrukturen erlaubenDiese es,

systematisch abzuleiten.

Text—Thema-BezugDie Erkenntnis, da(3 gemeinsameder
der Kohàrenz ist.aller Textteile relevantes Merkmal fúhrt

mit den logischen Begriffen von

Relationen, die

"wahr" und "falsch”) besetzt
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dazu, dieses Textthema zentralen Gegenstandzum
textlinguistischer Untersuchungen werden zu lassen.

Der Text wird definiert ais "Menge von Propositionen,
die vor dem Hintergrund einer thematischen T extbasis

durch logisch-semantische Reiationen miteinander verbunden
sind." (BRINKER 1973,21)

Der Text wird demzufolge verstanden ais Entfaltung
eines Text-Themas.

Diese Entfaltung stellt etwa Agrícola (1983) ais eine
hierarchisch abgestufte Text—Thema—Struktur dar. Von ihm
entwickelte 1inguistische Prozeduren, die auf dem
Isotopiekonzept aufbauen und Reiationen zwischen den
Isotopieketten voraussetzen, erlauben die Text—Kondensation

zum Text-Thema.

Dieser Ansatz erwies sich fíir unsere Untersuchung ais

ãuBerst produktiv ausfúhr1icherund wird a.a.O. noch
wiederaufgenommen werden.

Alie diese durchAnsãtze zeichnen sich die
Zentriertheit auf die semantische Grundstruktur von Texten

□bwohl sich bereits gewisses Interesseein furaus.
pragmatische Faktoren abzeichnet, wird diesen jedoch erst in
den kommunikativen Textmodellen Rechnung getragen.
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Die kommunikativen Textmodelle schlieBen in ihre
Textbeschreibung systematisch kontextuelle und situative
Faktoren ein, wodurch die Pragmatik. an Gewicht gewinnt.

Grundlage von Textanalysen ist jetzt das Funktionieren
Sprache in Komfnunikatiansprozessen einer konkretenvon

GeselIschaft, und nicht mehr die ais autonomesSprache
System. (vg1. HEINEMANN/VIEHWEGER 91,53 f. )

Die kommunikativ-pragmatischen Beschreibungsansãtze

kõnnen unterteilt werden in

grundsãtzlichbei denen der Tex ta) Kontextmodelle,
auch nachAusgangspunkt der Darstellung bleibt wenn

mit dem kommunikativ-von Textenregelhaften Verknupfungen
situativen Kontext gesucht wird;

inTextmodelle, die wiederumkommunikativeb)
tâtigkeitsorientiertehand1ungstheoretisch orientierte und

Modelle einzuteilen sind.

Text-modelleausgerichtetenhand1ungstheoretischDie
Form der sozialenSprache ais eine besonderesehen die

hauptsãchlich aufKommunikation an, wobei sie sich die
Sprechakttheorie (AUSTIN 1962; SEARLE 1969) stútzen.
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Die Textmodelle, die sich TãtigkeitBegriff deram
ausrichten, gehen
sie sprechen (BÚHLER 1934). Der Begriff
Tãtigkeit" (HARTUNG 1982) macht zwischendie Beziehung
Texten (die Produktais Prozesse Tãtigkeiten und ais

Ergebnisse Tãtigkeiten sind) und nicht-sprachlichervon
Tãtigkeit manifest.

Die kommunikative Tãtigkeit wird ais globaler ProzeB
das Verstehen und die Reaktion des Hõrers mitgesehen, der

einschlieBt, und
die geselIschaftliche Umgebung von grofierunmittelbare und

Bedeutung sind.

2.2. Kognitiv-kommunikative Textdefinition

einen Tex t ihnUm úber sprechen,zu zu
auf seine Elemente hin zu untersuchen, istanalysieren, ihn

es nõtig.

verpf1ichtet, die den Text aisDer Textlinguistik
(HARTMANN"das originãre sprachliche Zeichen" 1971)

andrerseits ais ProzeB darstellen
UntersuchungAusgangspunkt linguistischenlegitime j eder

angesehen.

der "sprachlichen

zu klãren, was man darunter versteht.

betrachtet, wird

fur dessen Beschreibung die Situation, die

davon aus, daB die Personen handeln, wenn

der Text, der sich einerseits ais Produkt,
lã(3t, ais der eigentlich
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Das Produkt das mit Struktur und Inhalt vorTex t,
ciem Rez ipienten 1iegt, eines komplexenProdukt
kognitiven Prozesses • im Kopf des Textproduzenten, der sich

im GeãuBerten nicht unàhnlich, lãuftmanifestiert. Diesem
im Textrezipienten ab,auch ein kognitiver Prozeíí

kognitivemit dem Produkt Text konfrontiert wird. Dieser
den toten Buchstaben bringt -ProzeB ist der Leben ines ,

der also dem Text Sinn zuschreibt.

eine demKohãrenz nichtDaraus ergibt sich, da(3
Eigenschaft ist; der Rezipientpriori innewohnendeText a

Textes aiswobei sich deserst herstellen,mu|3 sie

Instrument bedient.

Da der Text also das Produkt einer kommunikativen,
das eine von kognitivenHandlung ist,kognitiv gesteuerten

Mustern abhãngige Funktion, Bedeutung und Struktur aufweist,
Instrument zur Erfúllung einerein Vehikel, eindas hei0t,

bei einergehtSprecherabsichtFunktion, einer es
oder SchriftgebiIde,nicht nurTextanalyse daher

diesondern auch umFunktion,Inhalt undderen Struktur,
soeben erwãhnten kognitiven Prozesse, die zur Textproduktion

und

um Laut-

zum Textverstehen fuhren.

wenn er
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Eine Definition von Text, die den kognitiven sowie
den funktionalen Aspekt hervorhebt, geben
Heinemann/Viehweger (1991,126):

AusgangspunktDefinition aisDa diese unserer
wir sie etwasdienen sol1, wollenweiteren úberlegungen

Funktion im Text2.2.1. Textfunktion: Funktion des Textes
BlickDiese Definition zunãchstlenkt unseren

sprachlichen Tãtigkeit selbst weg,Ergebnis dereinmal vom
hin zu den Produzenten und Adressaten und deren sozialem und
kognitivem Handeln.

Menschen 
Abhangigkeit 
Bewertung der 
auch des

"Unter Texten werden Ergebnisse 
sprachlicher Tãtigkeit sozial handelnder 

verstanden, durch die in 
kognitiven 

wie 
vom

Art aktualisiert
Texten in 
manifestiert und

durch 
von der 
Handlungsbetei1igten 
Handlungskontextes

Textproduzenten Wissen unterschied1icher 
wurde, das sich in 
spezifischer Weise 
deren mehrdimensionale 

Strukturen konstituiert.
Der dynamischen Textauffassung folgend, 
wird davon ausgegangen, da(3 Texte keine 
Bedeutung, keine Funktion an sich haben. 
Es sind vielmehr die
Handlungsbeteiligten, die in einem Text 
den Zusammenhang stiften und diesen in 
der Textstruktur manifestieren, um ihn 
in einem komplizierten VerstehensprozeíB 
wieder zu konstruieren, in dem 
Textinformationen und bereits
vorhandenes Wissen eng zusammenwirken.
Kohãrenz ist vom Produzenten intendiert, 
vom Rezipienten wird sie erwartet und im 
Proze|3 des Tex tverstehens
Àufierungsfolgen zugeschrieben . "

genauer betrachten.
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Der Sprecher, der einen Text produziert, verfolgt
damit stets eine Absicht, einen sozialen Zweck, der ihn ZU
einer sprachlichen ÃuRerung veranlafit. Diese Absicht kann
sein: einem Adressaten bestimmte Informationen vermitteln;
bestimmte Informationen erhalten wnllen; einen Adressaten
zum praktischen Handeln veranlassen, Ausfúhrungbzw. zur
einer Tãtigkeit motivieren; Adressaten iiberzeugen;einen
bestimmte ãsthetische Empfindungen bei ihm hervorrufen; ihn
auffordern, eine bestimmte Reaktion zeigen, etwaszu zu
unterlassen usw.

Searle's gut bekanntes Schema immerdient wohl
noch ais die beste Beschreibung der Sprecherabsicht:

&USSERUNGSAKT

wahr/falsch

BISSIG <hund>

(SEARLE 1969 apud LINKE et al. 1991,189)

Sprechakt SearleDer besteht laut einemaus

illokutiven und£u(3erungsakt, einem einempropositionalen,
Resultateperlokutiven ÃuBerung,Akt,einem deren

Proposition, Illokution und Perlokution sind.

MITTEILUNG od. 
FESTSTELLUNG 
od.WARNUNG od. 
DROHUNG od.
EMPFEHLUNG

glucken/ 
nicht glúcken

Hõrer weiB was 
Sprecher weiB; 
Hõrer làBt von 
seinem Vorhaben 
ab; Hõrer kauft 
den Hund

SPRECHAKT 
PROPOSITIONA- 
LER AKT_______
PROPOSITION 
Aussage úber 
die Welt

PERLOKUTIVER 
AKT_____________
PERLOKUTION 
Zweck/inten- 
dierte Reaktion 
des Hõrers_____
erfolgreich 
sein/nicht er— 
folgreich sein

ILLOKUTIVER
AKT___________
ILLOKUTION
Handlungswert

aUSSERUNG 
Laute 
Wõrter
Satz_____________
grammatisch 
woh1geformt/ 
gramm. nicht 
woh1geformt 
<Der Hund ist 
bissig>
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Im oben zitierten Beispiel "Der Hund ist bissig"
besteht der KuBerungsakt aus einem Satz, dessen Aussage die
Bissigkeit des Hundes ist; diese SuíBerung aberkann nun
verschiedene Illokutionen kann sich z.B. um eine
Mitteilung, eine Feststellung, eine Uarnung, eine Drohung
□der eine Empfehlung handeln, die jeweiIs eine andere
Perlokution das heiBt die intendierte Reaktion des Hõrers

hâtten: Ziel der Mitteilung oder der Feststellung wãre es,

den Hõrer lassen, der Sprecher wei|3 ; Zielwas
einer Warnung oder Drohung, den Hõrer von seinem Vorhaben

das fremde Hausabzubringen (etwa versuchen, inzu
dazuZiel den Hõrereinzudringen); der Empfehlung, zu

bringen, den Hund zu kaufen.
zunãchstmanifestiert sichDiese Sprecherabsicht

einmal Satz fúr Satz; global gesehen stellt sie die Funktion

des Textes dar.

Sprechaktmodel1 entwickelte Motsch dasÀhnlich Searles
Modell der Illokutiven Handlung.

Handlungi1lokutive(1987) wird jedeMotschLaut
(Synonym fúr Textproduktion) durch vier kategoriale Merkmale

Produzenten, einAbsicht desÀufterung; diediebestimmt:

die Bedingungen, die erfulltzu erreichen;bestimmtes Ziel
erfolgreichHandlungdami t die i1lokutivemussen,sein

die Menge der Konsequenzen,kann; und dievolIzogen werden
illokutiven Handlung eintreten kõnnen.Vollzug dermit dem

Diese Merkmale bringt er auf folgende Formei:

wissen zu

haben: es
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IH = (ã, int, kond, kons)

Diese Formei unterscheidet sich von Searle's Sprechakt durch

die Einfúhrung "kond", das hei(3t also, den Bedingungen,von
die erfullt sein mússen, Hand1ungdamit eine illokutive
glucken kann. Diese Bed ingungen kônnen sowohl bestimmte
soziale Beziehungen Handlungsbeteiligten, wiezwischen den
auch bestimmte situative oder institutionale Kontexte oder
aber bestimmte Motivationen, Einstellungen und Fãhigk.eiten
des Adressaten verlangen HEINEMANN/VIEHWEGER(nach
1991,101).

Motsch unterscheidet illokutiverdabei drei Ty pen
Handlungen:

1. Informationshandlungen mit dem Zieltyp GLAUBEN:
Hõrerder Produzent hat die Absicht, daíl der

glaubt, da(3 ein bestimmter Tatbestand zutriíft;

ZieltypAufforderungshandlungen mit dem
eine vom ProduzentenAUSFuHREN: der Adressat soll

bzw.Handlung ausfuhren,bestimmte
Verhaltensreaktion zeigen;

SAGEN: der3. Fragehandlungen mit dem Zieltyp
úber d iesoll dem Produzenten einAdressat
mitteilen,Fragehandlung spezifiziertes Wissen

úber das der Produzent nicht verfúgt.
(nach HEINEMANN/VIEHWEGER 1991,103)

Funktionen, dieVerglichen mit den drei Búhler
Appel1-unterschied(1934) (Darstellungs-, und
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Kundgabefunktion) zeigt sich bereits eine Verschiebung der
Akzente; die Verànderungen werden umso deutlicher,

Searle's Klassifikation daneben stellen. Erder Sprechakte
unterscheidet fúnf Typen von Sprechakten (SEARLE 1969):

reprãsen tative: “wahre Darstellung der Welt" (behaupten,
erzãhlen, beschreiben usw.);
direktive: etwas wird von den Hõrern gefordert (bitten,

auffordern, befehlen, u.a.) ; werden auch die Fragenhier
miteingeschlassen ;

verpflichtet sich (versprechen,kommissive: der Sprecher

sich vertraglich binden. u.a.);
hergestel1t oderwerdenexpressive: soziale Kontakte

u.a.);aufrechterhalten (danken, grúBen, sich entschuldigen,

rituelleoffizielle,institutionelle,deklaratives
weihen,Priesterverurteilen, einen(taufen,Handlungen

u.a. )

(1969) diesieht JakobsonNoch differenzierter

undmetalinguistischenconativen, phatischen,emotiven ,
Funktion spricht, die jeweils den Kontext,einer poetischen

ihnAbsicht,(mit derden Empfãngerden Sender, zu

die Botschaftbzw.Codebeeinflussen), den
bevorzugen.

Klassifikation derJakobson geht derbei
Kommunikationsmodel1kommunikativen Funktionen seinemvon

wenn wir

Kontakt, den

kommunikativen Funktionen, wenn er von einer referentiellen,
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diese detaillierte kohàrent,Auffãcherung istaus; zwar
j edoch durchaus reduzierbar. So die poetische ein
Subprodukt der emotiven Funktion und entspricht Búhlers
Darstellungsfunktion; die gehõrtmetalinguistische zur
referentiellen Funktion Kundgabefunktionbei Buhler

genannt; die conative entspricht der Appel1funktion; nur die

phatische Funktion findet bei Buhler keine Entsprechung.

Mie Buhler hat auch bei seinerSearle
Klassifikation die eigentliche Sprechhandlung im Auge.

bringt aufler den klassischen drei noch zwei andere
Sprechakte ins Spiel: nãmlich den commissiven und den

deklarativen und vergrõRert dadurch die Liste.

(1991, reduzieren sieHeinemann/Viehweger 149)

Primãrfunktionen dessie den vierwieder, vonwenn

Ihnen geht nicht mehrKommunizierens sprechen. umes

Sprechhandlungen, sondernvereinzelte ganzeum
ihrer Klassifikation von derSie gehen beiTextfunktionen.

Frage aus.
von der Perspektivegeschieht auch bei ihnenkõnnen. Dies

So kanndes Textproduzenten und nicht des Adressaten aus.

ein Textproduzent

— sich psychisch entlasten

-> KONTAKTIEREN

Informationen von Partnern -> INFORMIEREN

Kontakt mit Partnern auf— 
nehmen oder erhalten

-> SICH AUSDRÚCKEN 
(SELBST DARSTELLEN)

was Texte in Interaktionsakten generell bewirken
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sie

etwas -> STEUERN

Wenn wir diese verschiedenen Autoren nebeneinander
stellen, tun wir ihredas nicht in der Absicht, aufSQ

Thesen nàher einzugehen, sondem einzig und allein, um zu
zeigen, wie schwierig einer einheitlichenes zu
Klassifikation der Sprechhandlungen — und damit implizit der
Textfunktionen zu kommen.

scheintverschiedene Ty penDie Unterteilung in
derJakobson,wilIkurlich, mit Ausnahmeimmer etwas von

seinemFunktionenkommunikativenseine von

ableitet, wie schon obenkohãrentKommunikationsmodel 1
ein Sprechakt desbei Searlefehlt etwaerwãhnt. So

des Textproduzenten, und es lã(3t sichAusdrucksemotionellen
gemeinsamesSprechakttypenf únfal lenkaum ein

Klassifikationsprinzip finden.

wieder denkehrenHeinemann/Viehweger an

Búhlerschen Ausgangspunkt zurúck; sie fúgen aberklassischen
PrimãrfunktionenDieseKon t a k t f un k t i on hinzu.noch die

angetroffen werden; soisoliert in einem Textkõnnen kaum
Text meist aucheinetwa steuernderbeinhaltet

dervielen FallenInformationen; Kontaktieren ist in nur

Auftakt fúr eine der anderen Funktionen.

~ Partner veranlassen, 
etwas zu tun

ermitteln oder an 
vermitteln
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Neben diesen vier Primãrfunktionen steht die
âsthetische Funktion al lem dadurchTexten, dievon vor

entsteht, da|3 "der Textproduzent mit Hilfe des Textes eine
fiktive Realitãt schafft, auf diese Weise (...) insbesondere
' emotianale BewuBtseinsprozesse' (LERCHNER(149)auslõst."
1983, 267ff. ) Textwelt basiert natíirlich aufDiese fiktive
den vier der ãsthetischenanderen Textfunktionen,
Funktion eine zusãtzlich zu den anderen hinzukommende macht.

diesenDer eigentliche Unterschied zwischen

der Typologisierung von Motsch bestehtKlassifikationen und

Sprechersdarin, da(9 die vorher genannten die Handlung des
behauptetbeleuchten: Sprecher stellt etwas dar,der
er nimmtverspricht etwas,etwas, bittet um etwas

Motsch dagegen fa(3t dasKontakt mit Partnern auf, usw.
derSprecherhandlung ins Auge 5gewúnschte Resultat der

da(3Adressat etwas glaubt, dermõchte, daB derSprecher
der Adressatreagiert, daí)bestimmter WeiseAdressat in

spricht.

im Grunde genommen dieDas bedeutet, da|3 Motsch

Informations-klassifiziert, obwohlPerlokution von
damit BúhlersundAufforderungs- und Fragehandlung spricht
kommt;naheund Appel1funktion d ieDarstellungs— sehr

vorher erwàhnten unterscheiden dagegen nur die verschiedenen
Funktionstypen vom Sprecher aus gesehen.

was aus
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Uns erscheint funktionalsten, generell von

Heinemann/Viehwegers Primãrfunktionen auszugehen, weil diese

sozialen Interaktion ausrichten, und sie gegebenenfalIs
durch Motschs ergãnzen, wenn wir einen Text
oder einen Teiltext auf seine Funktion hin untersuchen.

Ausgehend von der Idee der illokutiven Handlungen
ais Elemente einer komplexen Handlungseinheit wird klar, daP
d ie elementaren illokutiven nichtHandlungen derzwar
Realisierung komplexer Handlungsziele gleichzusetzen sind,

ihr aber sicherlich dienen.

Verknúpfung i1lokutiverDie verschiedener
komplexenHandlungen Hand1ungseinheiten bzw.zu

bi Idet die Handlungsstruktur einesFunktionseinheiten
Textes.

kann i1lokutiverKonkret diese Verknúpfung
etwaHandlungseinheiten einem grõperen Ganzenzu so

aussehen:
IH (dominierende illokutive Hand1ung
mit dem fundamentalen Ziel AUSFúHREN;

IHi IH,
symmetrische Bitte)/ tIHS IH<

ihre Klassifikation konsequent an der Rolle der Texte in der

es am

Zieltypen zu
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Wobei IHX das Wissen, das der dieAdressat fur
Handlungsausfuhrung benõtigt darstel11, IHa die
Rechtfertigung der Aufforderungshandlung des Sprechers, IH3
die Erhõhung der Handlungsbereitschaft des Adressaten und
IH, die Erhõhung der Motivation des Adressaten.
(cf .MOTSCH/VIEHWEGER 1981)

Das hiefle also etwa in der Situation einer Person,
die einer Autopanne wegen einen anderen Verkehrsteilnehmer
um Hilfe bittet, folgendes:

Die symmetrische Bitte ist hier die Bitte um Hilfe
zur Behebung des mechanischen Fehlers, der das Fahrzeug
fahruntúchtig macht; das Wissen, das der Adressat fúr die

Handlungsausfuhrung braucht, ist die Darlegung des Problems;

die Rechtfertigung des Sprechersder Aufforderungshandlung

ist die Erklãrung, da|3 der Sprecher allein nicht weiter weiíl
Erhõhung derund keine andere Hilfe in Aussicht

Handlungsbereitschaft des Adressaten kõnnte etwa durch einen
Fehler vielleichtSatz wie dochwir den

Motivationnoch" herbeigefuhrt Erhõhung derwerden; die

finanziellensichlieíle durch das Angebot einer

Entschãdigung erreichen.

wir tatsãchlichAlie diese Teilhandlungen finden
in folgendem Dialog:

daí3
I ch

Sie 
stehe

hier 
schon 

Ich habe bisher 
mein Fahrzeug wieder 
Leider vergeblich. 

Sie etwas von Autos

"zusammen finden

A: Ein Gluck,
vorbeigekommen sind. 
úber eine Stunde hier. 
alies versucht, um 
in Gang zu bekommen. 
Ich weiíl nicht, ob
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Die eingangs im Schema dargestel1ten illokutiven
desEinzelhandlungen dienen diesem Text der Absichtin

Sprechers, sein Auto wieder funktionsfãhig zu machen. Diese

Absicht Namenklaturerhebt STEUERN oder in Motsch's
AUSFÚHREN zur dominierenden Textfunktion.

SprecherBeispiel wãhl t derIn zurunserem
Ausfúhrung seiner Absicht das dem STEUERN zugehõrige BITTEN.

anderen Situation, aisUnter anderen Umstãnden in einer
BEFEHLEN kõnnen,hãtte er auch z.B.eine andere Person

etwa er ais Generalwenn
ANORDNEN kõnnen,oder aber ganz einfacher hãtte wenn er

Beziehung seinemgeschãftlichensich in einer zu

Gesprãchspartner (etwa dem Abschleppdienst) befunden hãtte.

wie sehr auch andere FaktorenDies macht deutlich.
die Entstehung eines konkreten Textes bestimmen.

habe von Technik
Ahnung, aber

aber durch gemeinsames Suchen 
man manchmal doch noch den

zwar auch nicht 
ich will 

nachsehen, ob

zu einem Rekruten gesprochen hãtte;

verstehen, 
findet 
Fehler. 
B: Ich 
viel 
seibstverstãnd1ich einmal 
ich den Fehler finde. 
A: Das ist furchtbar nett, und ich weifl 
gar nicht, wie ich Ihnen dafiir danken 
sol 1.
B: Lassen Sie es gut sein. Ich will erst 
einmal sehen, was sich machen lãfit.
A: Danke. úbrigens...wenn Sie den Fehler 
nicht finden, kõnnen Sie mich dann 
wenigstens bis zum nãchsten Ort 
schleppen? Ich komme selbstverstãndlich 
fur die Unkosten auf.
(aus: HEINEMANN/VIEHWEGER 1991,91)
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2.2.2. Faktoren, die die Entstehung eines konkreten Textes
bestimmen

undDie Funktion schon bei Searlewir das
d ieMotsch furgesehen haben, der einzigenicht

Textproduktion verantwortliche Faktor.

unddaí3 Funktion, InhaltAusgehend von der Annahme,
Pragmatik, SemantikStruktur die klassische

Theorie vom Textentsprechen Grundlage jederund Syntax
Modell derund dessen

ais Ausgangspunkt fur die Erstellung"Illokutiven Handlung"
Textproduktionderfur eine Theorieal lereiner Liste

wesentlichen Elemente:

ÀuBerunga)
Absicht des Produzentenb)

c) Bedingungen

d) Konsequenzen
auf demModellesdiesesSchwerpunktObwohl der

c) und d)durch b),pragmatischen Aspekt vertreten
Semantik und Syntax in der "SuBerung" anzusetzenliegt, und

Struktur und Inhalt prãsent.so sind Funktion,sind,
wie erwãhnt - der "ÀuBerung"

Searle'schem Sinneder "ÀuíBerungsakt"zuzuordnen, der in
und die Textstruktur produziert)Wõrter, Sãtze(der Laute,

und der propositionale Akt entsprechen.

Produktion sind, erweist sich Motsch'

Struktur und Inhalt sind

Triade, der

ist, wie
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Die "Absicht des Produzenten" (oder "illokutiver Akt"),
die "Konsequenzen" stehen ais(oder "Perlokution")
Sprecherabsicht und Sprechhandlungsziel fíir die Funktion des
Sprechaktes (oder Handlung), wãhrendder illokutiven alie
úbrigen pragmatischen Aspek te wie Situationstypen der

Komffiun i ka ton ; Zahl derund soziale Rolle

"Bedingungen"KommunikationsteiInehmer; in denu.a.m.
anzusiedeln sind.

Dieser erste grobe uberblick uber die Faktoren der

Textproduktion zeig t jedoch bereits d ie

Ergãnzungsbedurftigkeit ihrer Elemente, sobald wir die

Textrezeption ins Auge fassen: nach POLENZ (1995) stelIt

nãmlich die wesentlichesauch Sprechereinstellung ein

Element zur Interpretation eines Textes dar.

Ãu(3erung, Proposition, I1lokution, Perlokution,
Sprechereinstellung,Bedingungen, und bei der Rezeption

Faktoren derbeschreiben die Teilaspekte oder
Handlungsebene.—rezeption auf derTextproduktion, bzw.

der Voraussetzung, da(3 der Text Produkt einerAusgehend von
die wiederumHandlung ist,kognitiv gesteuerten von

sich diewird, legtkognitiven bestimmtMustern
da|3 allen Faktoren der TextproduktionSchluBfolgerung nahe,

bzw.-rezeption kognitive Muster zugrunde liegen.
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2.2.2.1. Bedingungen

AuBer der im Kapitel úber die Funktion eines Textes
beschriebene I1lokution und Perlokution oder
Sprecherabsicht und Konsequenzen des Sprechakts — stellen
die Bedingungen, die das Gelingen des Sprechakts
beeinflussen, einen wesent1ichen Teil des pragmatischen
Aspekts der Textproduktion dar.

Nach Heinemann/Viehweger (1991,154ff) kdnnen f unf
verschiedene Situationstypen unterschieden werden, die das
Gelingen des Sprechaktes wesent1ich beeinflussen:
a)interaktionale Rahmentypen, b)Differenzierung nach der

sozialen Organisation der Tãtigkeiten, c)Klassifizierung
nach der Anzahl der Partner, d)Typisierung nach den sozialen

e)GrundtypenRollen der Interagierenden, der

Umgebungssituation.
Begriff "interaktionale Rahmen ty pen"Un ter dem

eigenstàndige kommunikativeun terscheiden die Autoren

Tãtigkeiten Dienste úbergeordneterTãtigkeiten und im
kõnnennichtkommunikativer Tãtigkeiten. Diese wiederum in

geganstãnd1ich-praktischegeistig-theoretische oder

interaktionaleTãtigkeiten getei1t werden. Wenn die
gegenstãndlich-praktische TãtigkeitTãtigkeit auf eine

Klãrungdie derkann sich dabeiabzielt, es um

TãtigkeitsvolIzug aber dieBed ingungen oder umzum

Organisation desselben handeln.
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Die Differenzierung der Tãtigkeiten nach ihrer sozialen
Organisation basiert auf der
Tãtigkeiten "institutionel1 geprãgt" sind . Die Autoren
fassen den Begriff der Institution ais "geselIschaftliche
Einrichtung Lôsung spezifischer Aufgaben derzur
GesamtgeselIschaft" (155) Beispiele bringen sie:
materielle Produktion; Handel Dienstleistungen;und
staatliche Verwaltung Dieser Art Tãtigkeitu.v.a.m. von
stellen sie die AI 1tagskommunikation gegenúber und
Tãtigkeiten wie die individuelle Freizeitgestaltung.

der Partner wird die dyadische von derNach der Anzahl
unterschieden, die dieGruppen— und Massenkommunikation

in einer Klein- oderKommunikation zwischen zwei Personen,
in einer Gro(3gruppe darstellt.

der InteragierendenNach der sozialen Rolle

symfnetrische und dieunterscheiden die Autoren die

Bei der symmetrischen herrschtasymmetrische Kommunikation.

beiKommunizierenden; dersoziale G1eichberechtigung der
z.B. inein Interaktionspartnerasymmetrischen dominiert

einem Gesprãch zwischen Lehrer — Schúler oder etwa Meister

Arbeiter (156).
Grundtypen derderFur die Unterscheidung

Zeit und Ort wesentlich.Umgebungssituation sind vor aliem
Gúlich/Raible (1975,153) erstellen drei Situationstypen , je

InteraktionspartnerZeitob und □rt dienachdem fúr
verschieden sind. Face-gemeinsam, partiell gemeinsam oder

Zeit und Ortto-face—Kommunikation setzt Gemeinsamkeit von

auf. Ais

Grundannahme, da|3 die meisten
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Telekommunikation Gemeinsamkeit Zeit, nicht abervoraus; von
Ort; und die Au f z e i c hnung s k ommun i k a t i on schl ie|31 ichvon

geschieht im AI Igemeinen Zeit undverschiedenerzu an
verschiedenem Ort. Hier wird die Unterscheidungauch
zwischen gesprochener Kommunikationund geschriebener
deut1ich: Aufzeichnungskommunikation definitionemist per
geschriebene Kommunikation (Ausnahmen denkbar: z.B.sind

eine aufgezeichnete Fernsehsendung), wãhrend Face-to—face—
Kommunikation meist gesprochen ist (Ausnahmen sind z.B.: das
Schreiben eines Stummen) und Tele-Kommunikation sowohl
gesprochen (Telefon, Fernsehen.. . ) wie auch geschrieben sein

kann (Internet, Fax u.a.)
Textbeispiel bezogen ist folgende EinordnungAuf unser

dabei um eine Interaktion die aufmõg1ich: handelt siches

Tãtigkeit zielt, nichtgegenstãnd1ich praktischeeine
AI1tagskommunikationinstitutionel1 ist, sondern ais

die dyadisch, symmetrisch und face—eingestuft werden kann,
to—face ablãuft.

2.2.2.2. ÀuRerung und Proposition

Sulterung demder strukturelle Aspekt derWãhrend
inhaltlichederSyntax zuzuordnen ist, liegtBereich der

Aspekt im Bereich der Semantik.
stútzen wir unsUntersuchung, soweit nõtig,Fúr unsere

wie sie PolenzValenz-Dependenzgrammatik, soauf die von
aber schondargestellt wurde Da(POLENZ 1985,53ff.). es
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viele strukturelle Untersuchungen der Sprichwõrter gibt, und
der strukturelle Aspekt erst im Textzusammenhang fúr die
Ermittlung der Funktion eine Rolle zu spielen beginnt, tritt
die syntaktische Analyse bei unserer Untersuchung denin
Hintergrund.

Wesentlich wichtiger ist da schon der inhaltliche
Aspekt. Wenn wir nach der Bedeutung eines Sprichwortes im

Text -fragen, só ist es einerseits die Komponentialsemantik.,
die Wortbedeutung fúhrtj andrerseits ist dasuns zur

SatzsemantikSprichwort ein Satz , der mit Mitteln der
wir uns auf dieanalysiert werden hier beziehen
Satzinhalt inden"Satzsemantik" Polenz (1985), dervon
pragmatischenundpropositionalen Gehalt/Aussagegehalt

Gehalt/Handlungsgehalt unterteilt.
Polenz inGehalt lãílt sich nachDer propositionale

die Prãdikatenlogik ais Prãdikation verstehen,Anlehnung an
aus Prãdikat (Aussagekern), Referenz (Bezugstelle)die sich

durch eine Relationzusammensetzt undund Quantifizierung
Prãdikationanderenmit einerbzw. Aussagenverknupfung

verbunden sein kann.
haben wirpragmatischen GehaltMas den

ausfúhr1ich besprochen;Illokution und Perlokution schon
Kapitel úber dieKontakt und Beziehung daswurde

Sprechereinstellung (oder"Bedingungen" gewidmet; auch die
auch propositionale Einstellung) wurde bereits erwãhnt.

mui?. Auch

betrifft, so
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Die Bedeutung eines Textes lãfit sich mit diesen Mitteln
aber noch
Funktion gesehen
aus vielen

Text in bezug auf die Gesamtfunktion des TextesFunktion im

besteht auch ein Text aus vielen Propositionen,
nicht dasderen summiertes nochEinzelverstãndnis jedoch

Verstãndnis des Textes garantiert.

2.2.2.3. Das Thema
Funktion spielt das Thema eine entscheidendeNeben der

einEs ist—rezeption.Rolle in der Textproduktion und
“der rote Faden"Organisationsprinzip der Textproduktion und

beim Textverstehen.
Deiinitionen desstellt verschiedeneLõtscher (1987)

Das Thema kann verstanden werden ais:Begriffes Thema vor.
worauf sich ein Text bezieht;

einerFokusimObjekt, dasFokus: dasb)
kommunikativen Interaktion steht;

derThema-RhemaBegriffspaaresTeil desc)
DanesdieSatzperspektive,Funktionalen von

entwickelt wurde;

Textderproblematisch, fraglich geworden
Diesewird ais Problemlõsungsverfahren verstanden.

Art von Thema ist typisch fur argumentative Texte;

ausúben. So

a) Bezug: das.

nicht erfassen. Wie wir schon im Kapitel úber die

Illokutiven Handlungen zusammen, die jeweils eine
haben, setzt sich eine Illokutive Handlung

Thema wird das, wasd) Frage—/Problemstellung: zum
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e) Informationskern: semantischermittels
T ransformationen gelangt einerman ZLl

konzentrierten Zusammenfassung semantischendes
Inhalts des Textes, wobei Texteinheiten zu
Makrostrukturen reduziert werden. (cf. v.DIJK
1981,195ff.) Die semantischen Transformationen
bestehen aus der Kombination von vier Operationen:
Generalisieren, Weglassen (weniger relevante
Informationen werden weggelassen), Selegieren
(se1bstverstãnd1iche Informationen werden
weggelassen) und Integrieren/Konstruieren
(Einzelereignisse werden zu einem Gesamtereignis

zusammengef a|31) .

Diese Definitionen aber nur auf bestimmtelassen sich
Textsorten anwenden. Die Vielfàltigkeit des Begriffes

problematisch und fúr die"Thema" laut Lõtscher,
Wissenschaft unerwúnscht.

Begriffen ist jedoch gemeinsam, daíl "TexteAllen diesen
in eine befriedigende Situation úberfúhreneine mangelhafte

in themazentrierten Textensollen" (LÕTSCHER 1985,125). D.h.
wird irgendein Mangel eines kognitiven Objektes beseitigt.

genúgen,Um dem wissenschaftlichen Anspruch zu
"Mãngelobjekts" aiskonzipiert Lõtscher die Idee des

diese Mãngelobjekte undGrundlage aller Thema-Begriffe. Da
seinihre Eigenschaften unterschied1icher Naturaber sehr
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kõnnen, ist Vielfalt ihred ie Thema-Begrif fen undvon
Definition gemãfê der Textsorte gerechtfertigt.

Dieses Mãngelobjekt lãí3t sich jedoch nicht immer leicht
erkennen. Wãhrend alie Konstituenten deranderen

Textkohârenz Isotopie (Semrekurrenz) und kognitive Modelle
(z.B. Frames) sich im Text "greifbare" Elementedurch
manifestieren, lã(3t sich das oft nicht fassen.Thema sehr

selbst nicht erwãhnt wird oder aber nur imim Text
Titel prãsent ist.

fúr dieThemasT rotzdem ist das Erkennen des
wie es fúr dieKonstruktion der Textkohãrenz so unerlaRlich,

Textproduktion ist.
der Linguistik noch nicht gelungen ist, eineObwohl es

Textthemenbefriedigende Methode Bestimmung zuvonzur
sich dabei weitgehend aufder Textbenútzerentwickeln, und

dieLõtscher,gelingtstutzen mu (3,seine Intuition es
Funktiondie derStrukturen,thematischerExistenz von

weitgehend unabhãngig sind, zu zeigen.
Ais Beispiele

an :
Kontextunabhàngige Neueinfúhrung eines Themas:1.

nichtThemaeinfúhrung hãngtDiese Art der vom

Situation Einsondern der ab.Kontext, von

Beispiel dazu:

A:
B:
A:
B:
A:

guten Morgen
guten Morgen Johanna
immer noch múde
hast du gut geschlafen?
oh ja, s ging

von Themenverknúpfungsverfahren fúhrt er

wei1 es
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Konnen

nocheinmal soll ich

Obwohl dieser Themenwechsel ais abrupt bezreichnet
nicht vol1kommendochwerden kann, sa er
erõffnet diewi 11kúr1ich: Situationdie

anzuschneidenThemabestimmtesMôglichkeit, ein

□der aber macht das unmõglich.

2. Themenassoziation:

Der Wechsel
Themen.Verwandtschaft deraufgrund inhaltlicher

Beispiel:

sie

A:
is s natúrlich noch gúnstigerB:

A:

ich wollt das auch irgendwie so 
da im Saurn oder so - 

beim Bademantel 
weil das ein schdner dicker Stoff is

B:
A: 
B: die 
vor.
A: Wohin hat denn der Papa geschrieben?
B: ach nach Berlin. So also 
das nich holen?
A: brauchst du nich

C: ich 
sicher, 
Strand vergessen

mein, das is natúrlich auch ziemlich 
nich? wenn sie den Bademantel dann nich am 

oder damit ins Wasser gehen - so

am Bademantel

(A, B und C reden darúer, wie man bei Ferienreisen 
Geld in Kleidern verstecken kann, um sich vor 
Diebstahl abzusichern)
B: sie hat doch ihr altes Kostúm mit zwei Taschen 
hier oben und zwei hier unten, und die eine ist 
zugenãht und die andere wird sie noch zunãhen und 
da Geld reinnãhen. das find ich also sehr gut.

B: mit tabletten oder ohne?
A: ohne
B; ohne - hast du nãmlich vergessen
As ja
B: du brauchst nãmlich gar keine
A Ich glaub meine Uhr ist stehengeblieben. 
wir hier mal n bissel anmachen?

das konnen wir nicht, nein
Geht die richtig, deine Kúchenuhr?

geht wohl richtig, vielleicht drei Minuten

von einem Thema zum anderen geschieht
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Mutter ihren Personalausweis mit in die

3. Themaeinfúhrung iiber Problematisierung:

Eine Aussage wird geste111 muí3in Frage und
begrúndet werden:

4. Themaeinfúhrung zur Inhaltsergãnzung:
LíberÃhn1ich wie der Themaeinfúhrungbei
eineauch hier gleichsamProblematisierung wird
oderHõrernachfrage Einzelheitennach

Verstàndnis derVoraussetzungen, die zum vollen
ÃuBerung nõtig sind, vorweggenommen:

das

5. Themaspaltung:
In Beschreibungen kann ein Hyperthema in Subthemen

problemorientiertenunterteilt werden; bei
Fragen inzu behandelndeThemenstellungen kõnnen

Teilfragen aufgefãchert werden. Beispiel:

(Aussage:) Jetzt mu|3 ich die Heizung anstellen.
(Problematisierung: MuR ich das wirklich?) 
(Begrúndung:) DrauRen ist es kalt.
(Problematisierung: Ist es drauíten wirklich kalt?) 
(Begrúndung:) Das Thermometer zeigt nur vier Grad.

wie meine
Waschmaschine tut
A: das ist heikel
C: und meine Freundin behauptet ich 
hatte die goldnen Manschettenknõpfe von 
mit rein getan.

In Mathematik und Physik ist er ausgezeichnet. 
Deutsch und Englisch interessieren ihn weniger. In 
den anderen Fãchern ist er guter Durchschnitt. 
Insgesamt ist er aber immer freundlich und 
zuvorkommend.

Heute abend gehe ich mit Max ins Kino. Max, 
ist mein Kollege vom Búro nebenan.

glaub sie 
ihrem Mann
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6. Teilzielsetzungen bei Suchhandlungen:
Ein Vorschlag wird gemacht. erõrtert, akzeptiert
oder abgelehnt. Diese Art der Themaeinfúhrung
unterscheidet sich insofern dervon
Froblematisierung, ais "der Vorschlag von
vornherein ais zu behandelnde und zu diskutierende
thematische Proposition verstehen"zu
(LOTSCHER 1987,178):

E:

Inhaltsstrukturel1 motivierte Themenverkniipfung7.
Texten wird von dervon narrativenDie Struktur

bestimmt; daserzãhlten EreignissesStruktur des
nicht die genaue Wiedergabe einesbedeutet jedoch

eine InterpretationsondernAblaufes,

und Handlungsmustersich weitgehend an Ereignis-

hãlt und von der Intention des Erzãhlers gesteuert
alsoTextrealisierung prãsentiert sichist. Die

sowohl
alIgemeinenSchritte desin dem die einzelnen

Musters fúr den konkreten Fali realisiert werden."

(ibid., 184) Beispiels

E: Und Donnerstag ist 
ganz belegt. 
— Ja.

Mhm.
Halt ab 20 Uhr dann, 

nachmittags irgendwann, 
eins bis vier.
E: Und n spãten Termin?

vom Sprecher wie vom Hõrer aus "ais ProzeB,

davon, die

bei dir ganz frei, ne? Ãh,

abends prak.tisch. Oder 
aber das ist bei mir von
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(cf. LÕTSCHER 1987,149-184)

Themen kõnnen unter— oder nebengeordnet auftreten; sie
kõnnen sich úberschneiden, iiberlappen oder vernetzt sein.

Wãhrend sich beschrãnkt,Lõtscher al lem daraufvor
thematische Beziehungen im Text zu beschreiben und das Thema

alIgemein versuchtais "Mãngelobjekt" definiert,ganz
Agrícola "Vom Text zum Thema" zu gelangen (AGRÍCOLA 1976).

2.2.2. Isotopie

eineLõtscher aisObwohl Agrícolas Ansatz von
Themafindungproblematische und subj ektive Methode zur

soll er hier wiederaufgenommen werden, istkritisiert wurde.
eine Methodeauch Lõtscher nicht gelungen,es doch zur

eindeutigen Themafindung zu entwickeln.
"Thema" spricht, dann meint er damitWenn Agrícola von

Textes, welcherInformationskern eines aisden
Textbasisstruktur fungíert. Er erstellt eine Methode, um zu
diesem Informationskern die wesentlich auf derzu gelangen,

Isotopieketten und deren Reduktion beruht.Entwicklung von

auf einen 
westlich 

Golf von

Das Zentrum des Tiefs verlagerte sich 
gegenúber seinem Vorgãnger etwas 
gelegenen Kurs úber die Westalpen zum 
Genua, wobei ein abgeschlossener Kaltluftpfropfen 
ins westliche Mittelmeer gefuhrt wurde. Damit 
fielen diesmal die intensiven Niederschlãge in der 
westlichen Landeshãlfte sowie erneut im Tessin.



So gelangt f olgendem Originaltextvon zum
Informationskern oder Thema:

(AGRÍCOLA 1976,20f.)
dieDie Reduktion Informationskern lãuft úberzum

Bildung von Isotopieketten Ausgrabung,(z.B.: ausgraben,
berichten,Untersuchung; Hinweis geben; markieren,

geben; usw.) denen ein sie ersetzendesdarstellen, AufschluB

Hyperonym zugeordnet wird. Das Resultat liegt zwischen den

folgenden Extremen:

Topographie undúber

unterscheidet Interesse aberNun sich Agricolas

zumindest in diesem Punkt Agricola geht esvon unserem:
den Text auf ein Minimum, das alie wichtigen Elementedarum,

prãsentiert er diesesreduzieren; gleichzeitigenthãlt, zu

zu generieren.

informieren 
(ibid.,24)

EI be i 
konnten

"Die Ausgrabung 
Zentrum slawischer 
úber deren 
Stãmme." 
"Ausgrabungen 
Lebensweise."

der Brandenburg,
Stãmme,

Topographie und

der
Im 

und 
markiert

ehemaliger I 
zu den 
politischen 

zwischen 
Ausgrabungen 
alten Kernburg 

das besiedelte 
dem 10.

jetzigen 
AufschluR

Furstensitz und 
ergibt Informationen 

die Lebensweise dieser

Die Brandenburg, < 
Heveller, gehõrte 
wirtschaftlichen und 
slawischen Stãmme 
Verlauf der 
Ausdehnung der 
werden. Auch < 
Urkunden aus < 
dargestellt. Die 
u.a. darúber 
Innenbesiedlung der alten Burg aussah.

AI te Kernburg ausgegraben 
Wertvolle Hinweise úber Lebensweise und Kultur der 
einst an der Havei lebenden slawischen Stãmme 
gaben Ausgrabungen auf der Brandenburger Dominsel. 

Fúrstensitz der 
bedeutendsten 
Zentren 

und Oder. 
i UmrifB 

I deutlich 
Vorgelãnde, úber das 

Jahrhundert berichten, wurde 
Untersuchungen sollen 

geben, wie die

Minimum ais Textbasisstruktur, die fãhig sein soll, den Text
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Fúr bedeutet "Thema" dem TextebenfalIs deruns
inhaltlich zugrunde liegende Faktor, aus sich dervon dem
Tex t inhaltlich strukturiert wobei aber auch andere
Faktoren wie Funktion Kommunikationsbedingungenund eine
entscheidende Rolle spielen. Das Thema wie Lõtscher es
macht ais "Mãngelobjekt" bezeichnen, das je nachzu
Textsorte eine andere Ausprãgung haben kann, ist sicher
angemessener ais jedem Text Formeinen Extrakt in einer
Minimalproposition zugrunde zu legen.

bei der Textproduktion dieDie Erklãrung dafur ist. dal?

versprachlichtunterschied1ichsten gedank1ichen Prozesse
Modellen,auf mentalenwerden kõnnen, die inhaltlich

wiederumMustern, Konzepten basieren. Diese bestehen aus
linguistische Elemente wieReprãsentationen der Welt, die

ein solchesPropositionen enthalten. Wenn nunLexeme und
darúberkommt" weil etwas"zur Sprachementales Objekt

weil etwasmitgeteilt werden soll,
werden soll,darúber mitgeteilt

weil der Sprecher etwas darúber wissen will,bewegen oder
ist dieses mentale Objekt das Thema.so

wei 1aber deshalb schwer zu fassen,Es ist
Reprãsentationmentalenicht versprachlichteeine noch

versprachlicht wird,Moment, in dem esin demhandelt

entsteht ja der Text.
Bezeichnungin diesem Punkt LõtscherswirWenn

deswegen"Mãngelobjekt" úbernehmen, wir aberwollenso
Wenn auchnicht aus ver1ieren.Agricolas Idee den Augen

was der Hõrer nicht wei(3,
um den Hõrer zum Handeln zu

es sich um
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seine Behauptung, seine Methode fíihre zum Textthema, nicht
haltbar ist - denn das Mãngelobjekt "Thema" ist ein mentales

wohl sprachlich bezeichnet werden kann (durch
ein Substantiv, eine Proposition, je nachdem, was dem Text

fúr den Hõrer von Relevanz ist!) aber
nicht einer sprachlichen Su|3erung gleichgesetzt werden kann,

seine Methode, um ais Hõrer zum Thema zu gelangen,
durchaus produktiv.

Sprecherseite des Kommunikationsprozesses eine wichtige
Ro11e; um einen Text Thema erkanntzu verstehen, mu|3 das

menta1es Mod e11 der Textwelt er iiber dieaufbauen, indem

Wõrtet—Zeichen die dazugehõrigen Konzepte abruft, wobei
rekurrente Begriffsmerkmale dazu verhelfen, den gemeinsamen

eines Textes ist (welches
bestimmten Text); diese Hypotese wird durch dasin einem

sich einem gemeinsamenWiederauftreten von Begriffen, die
Oberbegriff zuordnen sonst eine begrifflichelassen oder

aufweisen gemeinsamen Model1Relation und daher einem
também ECO 1986)angehõren, bestãtigt oder widerlegt. (cf.

dem hier die IsotopieDieses Herstellen von Kohãrenz,

kognitiv-kommunikativengelegt wird,Grunde imwirdzu

angemessener ist und

der Textproduktion zu Grunde liegt, spielt nicht nur auf der

Oberbegriff zu finden, d.h., eine Isotopie zu bilden.

mentale Model1 zur Sprache kommt

Objekt, das

Er verwendet dazu die Idee der Isotopie. Das Thema, das

werden, oder, in anderen Worten, der Hõrer muB sein eigenes

Der Hõrer erstellt eine Hypotese darúber, was das Thema
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Ansatz Strohners (1990) mi tais "Anreicherung
sinnsemantischem Wissen'1 verstanden.

2.2.3. Textverstehen

Von einem kognitiv—kommunikativem Ansatz ausgehend

stellt sich der ProzeB Textverstehens laut Strohnerdes
(1990) folgendermaBen dar:

Die Kommunikation ist Informationsilbermittlung und die
die Kognition. Es sind vierInformationsverarbeitung ist

perzeptuelle,Arten von Information zu unterscheiden: die
pragmatischesemantische und diedie syntaktische, die

vierentsprechenInformationsartenInformation. Diesen
Kognitionstypen:

Funktion derist diekognitive Erkennunga) die
(Ohren,zentralen Prozessorenperiphãren und

dieNervensystem), diezentralesundAugen...
ModelleaufInformation im zentralen Prozessor

die sogenannten Perzepte - abbilden.
das sichist das Wissen,kognitive Syntaxb) die

Informationder externendie Strukturenauf
bez ieht.

das sichc) die kognitive Semantik ist das Wissen,
istsieInformationsquelle bezieht;auf die

kognitivedreigeteilt in den kognitiven Code, die
kognitiveReferenz und den kognitiven Sinn. Der

Code schlieBt an das Perzept das entsprechende
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Konzept durchdas diean, Referenz auf die
Inf□rmationsquelle bezogen wird, wobei das Wissen
úber diese Informationsquelle aktiviert wird. A us
der Integration der aktivierten Konzepte entsteht
durch das Streben nach Kohãrenz der kognitive
Sinn.
d ) die kognitive Pragmatik ist das Wissen, das
sich auf die Kommunikationspartner und auf die
Kommunikationssituation bezieht.

Aus diesen úberlegungen folgt, dafi der
Informationsprozessor (in Fali der menschlicheunserem

Geist) úber die entsprechenden kognitiven Modelle verfúgen
bzw. sie aufbauen muR, um die Informationsverarbeitung zu
leisten. Strohner unterscheidet eine Palette davon, die vom
"Wortperzept" bis hin "Kommunikationsweltmodel1" reicht.zum

Das Wortperzept ist jene perzeptive Einheit, die das
Wort wahrnimmt und wiedererkennt, wãhrend die syntaktischen
Informationen in Textmodellen gespeichert sind . Wenn die
Information nun diese Modelle aktiviert hat, treten d ie
inhaltlichen Modelle in Aktion: die semantische Darstellung
des Wortkonzepts wird durch die Referenzrelation bereichert

das Wortweltkonzept, das die Verbindung zwischenund bildet
semantischem Wissen und Wissen

einfachsteDie Textweltmodelle, das dasdenenvon
Frame-Begriff gleichgesetztWortweltmodel1 ist, das dem

Reprãsentationwerden kann, "vervolIstãndigen derdie

von Welt herstellt.



74

Textwelt" (STROHNER 1990,101). derSie entstehen aus

Anreicherung der mitvorher erwãhnten Konzepte

sinnsemantischem Wissen. den gehõrenZu Textweltmodellen
noch das Satzweltmodel1, Propositiondas ais mentale
verstanden werden kann, Diskursweltmodel1, das aisund das

mentales Handlungsmuster beschrieben wird.
Um den Proze(3 des Textverstehens abzuschl ieílen, wird

das Kommunikationsmodel1 "das das Wissenaufgebaut, des

Textprozessors úber die aktuell ablaufende Kommunikation vor

dem Hintergrund al Igemeinen kommunikativen Wissens"seines
beinhaltet (ibid.,107).

VerstehensprozeBsol 1 diesenEin Beispiel

verdeut1ichen.

das Textverstehen2.2.4. Ein Beispiel fúr

auch beimTextproduktion wiebei derSowchl
einedargelegten FaktorenTextverstehen spielen alie oben

Ro1le.
sich diesBeispiel lãfltkonkretenAn einem

demonstrieren:
ÃuBerungdienimmt etwaEin KommunikationsteiInehmer

mu 13InformationenFisch" wahr. Welche"Schõner er nun

isolieren und verarbeiten,
bereitsihm/ihrVorausgesetzt, daB er/sie Wõrter aisdie

Reprãsentationbekannt registriert, phonetisched . h. eine

um sie zu verstehen?
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aufgebaut hat, werden morpho-syntaktischendienun
Informationen verarbeitet.

Das Morphem flektiert,das das "schdn"Adj ektiv
enthãlt mehrere Informationen. einmal istZunãchst es
Kasuszeichen: das ihm determinierte Substantiv steht imvon
Nominativ, im Satz d reierlei 1. Dasbedeuten kann:was
Substantiv fungiert aisais Subjekt; 2. fungiertes
Prãdikativ; 3. es fungiert ais Vokativ.
Das wiederum hei0t, da[3 "schõner Fisch"die Su0erung

folgende Propositionen mitbedeuten kann: 1. da in diesem

Fal 1 Prãdikat aisdas fehlt. kõnnte die Su0erung nur

"Schõner Fisch (Prãdikat)";unvolIstãndig verstanden werden:
d.h., j emand will etwas úber den schõnen Fisch aussagen,

lã0t aber aus irgendeinem Grund die Aussage ungesagt.
der Annahme ausgegangen wird, da0 es sich nichtWenn von

unvolIstãndige, eine abgebrochene SuBerung handelt,um eine
sich um ein Prãdikativam wahrschein1ichsten, da0so ist es

erlaubt:mitzuverstehenfolgende Propositionhandelt, das
Grund dafúr ist, da0Derist (ein) schõner Fisch.""Da(s)

nicht immerSprache"sein" in der gesprochenendas Verb
Sprachenvieleninexplizit ausgedrúckt werden muB, und

zumindest im Prãsens gar nicht existiert,
Verbindungaisoder aberSache ausdruckt,Existenz einer

zwischen einem Subjekt und seinem Prãdikativ dient.
ais Anrede"schõner Fisch!"dritte Mõglichkeit ist.Die3.

semantischenderaufgrundim Vokativ verstehen,zu was
unwahrschein1ich ist, aber durchaus mõglich:Bedeutung eher

weil es ja nur die
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jemand richtet
ruft eine Person mit diesem Spitznamen.

Die zweite Information, die das Morphem " —er" enthãlt,
bezieht sich auf die Anzahl: handelt sich entweder umes
einen Fisch, der, sol 1 te er Subjektfunktion ausuben, ein
unbestimmter Fisch wãre; der in der Prãdikativ- und in der
Vokativfunktion aber seine Unbestimmtheit verliert.

ais realer SingularDer Singular mu|3 aber nicht unbedingt

sondern kann auch(also ein Stúck Fisch) gedeutet werden.
im AIIgemeineneinfach Gattungsname sein und Fische

bezeichnen.
Hõrer/in nun die Aussageebene verlãílt undWenn der/die

die Bedeutung der Proposition "Das ist (ein)dazu úbergeht,
wahrscheinlichstedieFisch" (die wir aisschoner

ruft er/siehaben) ermitteln,Mõglichkeit ausgewàhlt zu
die in"schon" ab."Fisch" unddie Konzeptezunãchst
dieserDie ArtModellen gespeichert sind .mentalen

Speicherung und die Gestalt dieser Modelle wurden bereits im

Kapitel "Textverstehen" behandelt.
"Fisch" unddie KonzepteBeispiel werdenIn unserem

"schon" aktiviert:

FISCH

"schwimmt" 
durch Kiemen

1-
a)
b)
d)
e)

0. Tier (Hyperonym) Cein eigenes KonzeptJ 
prototypischer Fisch: 

Charakteristika: 
lebt im Wasser 
hat bestimmte Form/Aussehen

) hat bestimmte Fortbewegungsart: 
hat bestimmte Atmung: 
hat bestimmte Fortpf1anzung 

usw.

sich an seinen Lieblingsgoldfisch, oder aber
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(Wichtig ist zu beachten, Konzeptkette beliebigda(3 diese
weitergesponnen werden kann
gezeigt hat.)

ebenfalls ein Konzept, dessen Aufbau"Schõn" aktiviert
differiert.Substantiv-Konzeptesallerdings von dem eines

lebenden FischDas Adjektiv "schõn" lãí?t eineneher an

ais an einen Speisefisch, fúr(einen Zierfisch etwa) denken,
den das Adjektiv "frisch" geeigneter wãre.

□der einerDer Kontext Texteseines
úber dieKommunikationssi tua t i on entscheidet nun

KonzeptedieserThematisierung bestimmter Aspekte
In unserem Fali muíl entschieden werden,zuungunsten anderer:
einen Speisefisch oder einen Zierfischsich,ob es

hande1t.

wie an alie 
binden sich weitere Konzepte:

2. Beziehung zum Menschens
a) kann gegessen werden Ldaran 

Segmente des Konzeptes -
Speisefische:
- Fischmenu
— Fischbesteck
- best. Zubereitung
- best. Geruch
- best. Geschmack 
usw.
Fischfang s
— Fischer 
usw. ]
b) kann in einem Aquarium leben
c) kann dem Menschen gefãhrlich werden 
usw.
3. sprachliches Wissen
a) morphosyntaktisches
b) pragmatisches
ba) Redewendungen ("weder Fisch noch Fleisch", 
"wie ein Fisch im Wasser")
bb) stilistisches
bc) kombinatorisches ("frischer Fisch", 
"stinkender Fisch", aber nicht: "fauler Fisch" 
parailell etwa zu "faulen Eiern")
usw.

so wie dies Konerding (1993)

z.B., um
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Au|3erdem entscheidet der Kontext dariiber, ob es mõglich
ist, die Referenz (den Bezug) auf ein in der
Kommunikationssituation prãsentes Objekt herzustellen oder
aber ob auf eine mentale Reprãsentation referiert wird:nur
In Beispiel hei(3t das, da(3 der/die Hõrer/inunserem ein
wahrgenommenes und reprãsentiertes Objekt mi t einem vom

Wartkonzept aktivierten und im Gedãchtnis verfúgbaren
Konzept identifiziert, oder aber das Wortkonzept auf ein
mentales bezieht. Die Anreicherung mi t sinnsemantischem
Wissen, die zur Bildung des TextweltmodelIs fúhrt, hãngt
wesentlich vom Kontext und von der Kommunikationssituation
ab. Da wir hier keinen Kontext angenommen haben, mússen wir

an die Kommunikatioinssituaticn halten.uns
Das bedeutet also: wie diese Aussage tatsãchlich zu

ist, hãngtverstehen letztlich dervon
Kommunikationssituation, in der die Sprechhandlung
ausgefúhrt wurde. ab. Sie liefert die nõtigen Elemente, die

festzustellen, Sprecherabsicht zugrundees erlauben welche
liegt und welches Sprechandlungsziel verfolgt wurde.

Stellen wir uns z.B. diese Sprechhandlung wurde imvor,
einem Verkãufer mit lauter StimmeMarktes vonRahmen eines

ausgefúhrt. Ausgehend kann derseinen Weltmodellen,von
Illokution "Der Verkãufer lobt seinen Fisch", undHõrer ais

Fisch kaufe"ais Perlokution "(Er will, ) da(3 (ich) den
dann ais der Hõrer denannehmen, die gelungen gilt. wenn

Fisch tatsãchlich kauft.
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Auf Seiten des Hõrers kõnnen folgende mentale Prozesse

werden:angenommen versteht Proposition,die dieer
Illokution und die Perlokution. bewertet die Aussage ais
ganz oder tei1weise wahr (glaubwúrdig: der Fisch sieht
wirklich schõn aus) oder nicht zieht Inferenzen: er
úberlegt, d . h., nimmt die Information AnlaR, seinzum

bestimmen: "Brauche ich Fisch? Will ich heute
Fisch essen? Mein Sohn mag keinen Fisch, au|3erdem verstinkt
er die ganze Wohnung, aber er ist gesund; wir haben schon
lange keinen Fisch mehr gegessen und ich habe auch noch
nichts fúr's Mittagessen - und der Fisch ist wirklich schõn
(frisch, gro(3, ohne Grãten, Sorte, die ich magvon einer

. . . ) , ich nehme ihn."
In einer anderen denkbaren Kommunikationssituation in

einem Meeresmuseum, vor einem Aquarium etwa - kõnnte jemand
jedoch mit einerdieselbe Aussage ("Schõner Fisch") machen,

Sprecherabsicht und einem anderenanderenganz
Sprechhandlungsziel:
1. mõgliche Illokution: Gefúhle ausdrúcken;
2. mõgliche Illokution: Kontakt aufnehmen;

Kommunikationssituation die einzigDas scheinen in dieser

mõglichen Illokutionen zu sein.
Dem ersten Fali entsprechen folgende Perlokutionen:

b) der Hõrer soll den ãsthetischen GenuB teilen;
a) der Hõrer soll die Schõnheit des Fisches bestãtigen;

Handeln zu

er ist auch nicht ilbertrieben teuer



80

c) der Hõrer soll das ãsthetische Feingefúhl des Sprechers
anerkennen (im Falle eines Sprechers etwa, der sein Image
der anderen Person gegenúber aufbauen will);
d) der Hõrer soll auf die Schõnheit des Fisches aufmerksam
werden im Verhãltnis Lehrer/Schúler oder Eltern/Kind)(etwa
und daraus etwas lernen.
Im zweiten Fali ist die Perlokution die Kontaktaufnahme oder
das Aufrechterhalten eines Kontaktes.

Zum richtigen Verstehen dieser ÀuBerung kommt aber auch
das Einschãtzen der Sprechereinstellung hinzu. Polenz

"Attitúden/Einstellungen des(1985:212ff) tei 11 die
GehaltpropositionalenSprechers/Verfassers zum

"Fur-Wahr-das(Aussagegehalt)" in vier Gruppen:grolle

bewertendeFali ist eineVerwandtes". In unserem
sie aberfestzustellen; obSprechereinstellung leicht

die Aussageab, obnegativ ist, hãngt davonpositiv oder
Hõrer/in stehenDem/derironisch gemeint war oder nicht.
Hinweisemimische/stimmlichesituationelle und zur
gelangen. SoEinschãtzungeinerVerfúgung, zuum zu

Unterschied zwischen der Aussageder krassefungieren etwa
"ironische Unterton" des Sprechersund der Realitãt oder der

Gesichtsaussdruck ais negatives Vorzeichen vor derund sein
also im Falle der Aussage "schõnerdas hiefieProposition -

"das ist keindie davon abgeleitete PropositionFisch", daí3
schõner Fisch" lauten muB.

Halten", das "Verneinen", das "Bewerten" und das "Wollen und
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2.3. Zusammenfassende Bemerkungen

Von allen Textmodellen ist das kognitiv-kommunik.at.ive

kommunikativen, kognitiv gesteuerten Handlung beschreibt.
Das Modell der I1lokutiven

den Gesichtspunkt der Handlung betont, ergànzt durch Searles
Sprechak.tmodel 1 und Polenz' Beschreibung des pragmatischen
Satzinhaltes, dien t ais Ausgangspunkt fúr dieuns
Beschreibung aller fúr die Textproduktion -rezeptionund
wichtiger Faktoren, die da sind: die Funktion des Textes und
seiner Tei le (IIlokution Perlokution), Bedingungenund
(darunter auch die Sprechereinstellung), ÂuBerung, und
Proposition.

imZur Beschreibung des inhaltlichen Faktors,
wurden dieSearle'schen Modell ais Propcsition bezeichnet,
eingefúhrt.Konzepte Thema (nach Lõtscher) und Isotopie
all diesendasSchlieBlich wurde das Textverstehen, von

unter kognitivem Blickpunkt gesehen (nachFaktoren abhãngt.
Strohner) und durch ein Beispiel illustriert.

unsere Arbeit,ist fúrDas so gezeichnete Textmodel1
theoretischerText ist,die ja eine Arbeit mi t dem

fúr die Analyse dergleichzeitig WerkzeugHintergrund und
textanalytischees gibt also dieSprichwdrter im Text

Methode vor.

fúr unsere Arbeit bestimmend, das den Text ais Produkt einer

Handlungen von Motsch, das
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AI len Faktoren Textproduktion und —rezeptionder
liegen, wie bereits im Kapitel "Textverstehen" gezeigt,
kognitive Muster zu Grunde. Xm nãchsten Kapitel soll gezeigt

auch Sprichwõrter diesind, in derMuster
Textproduktion und -rezeption eine wesentliche Rolle spielen
kõnnen.

werden, da(3
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3. Sprichuõrter ais Nuster

Um die Funktion der Sprichwõrter im Text zu ermitteln,
mussen sie ais mentale
Textproduzieren bzw.
andere Modelle auch.

Es handelt sich bei den Sprichwõrtern aber um eine ganz
eigene Kategorie von mentalen Modellen: sie sind Muster, d ie
in viel stãrkerem MaB ais andere 1inguistische Muster das
gesamte Weltbild einer Gesellschaft ins Spiel bringen.

Um Sprichwõrter verstehen und anwenden zu kõnnen, mu(3
man die Sprachgruppe kennen, sieund deren Kultur die

Die Bedeutung der Sprichwõrter lãBt sich nichtgeprãgt hat.
bloB syntaktisch-semantischenaus einer Analyse ableiten,

doch sprachliche Manifestation gleichzeitigsind sie und
undStútze Perpetuierung eines Geschichteder von

Gesellschaft konstruierten Weltbildes und des ihm inhãrenten
WeltbiIdes und seinesWertesystems. Die Kenntnis dieses

fur dasstel1t daher die GrundlageWertesystems
sie gehõrtSprichwortverstehen und -verwenden zum

Sprichwort-Model1.

Modelle betrachtet werden, die beim
—verstehen genauso in Aktion treten wie
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3.1. Wissensreprãsentation: mentale Modelle und Muster

Wie lassen sich diese Wissensmodelle bzw.
Wissenssysteme vorstellen?

Laut Strohner (1990) sind Wissenssysteme mentale
Abbildungen (Reprãsentationen) realen Objektsystemen.von
Diese AbbiIdungeon díirfen nicht etwa vorgestellt werden ais

fotografische Abbildungen, sondem ais "Wissenspakete", d ie
Modelle bilden, die ihrerseits Wissensystemenwieder zu
verbunden sind. Jede neue Reprãsentation wird beeinflufit von
den bereits existierenden kognitiven Modellen und den
kognitiven Mustern in unseren Kõpfen.

Diese Muster sind durch unsere Welterfahrung und deren
Reprãsentation in Wissensmodellen entstanden, teilweise sind
sie aber schon vorangelegt.

Der Unterschied zwischen einem Model1 und einem Muster
Informationen uberist, dafi in einem Model1 alie konkreten

bestimmtes bestimmte Situation, eineein Objekt, eine
Musterbestimmte Handlung usw. gespeichert sind; das

verstehen mitgewissermaflen eine davon. WirAbstraktion
Sandig (1989,133) unter Muster "komplexe Einheiten, die sich

Typen Elementenverschiedenen oderElementen vonaus
Mustereiementezusammensetzen, inwobei die

stehen." Diesecharakteristischen zueinanderSituationen
kônnen BereichenMuster in verschiedensten angenommen

Satzmuster, Wissensmuster,z.B. : Intonationsmuster,werden,
Handlungsmuster, Textmuster, Stilmuster usw.
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Ais Beispiel fúr die Entstehung ModelIs,eines das

seinerseits wieder ein, Musteroder besser mehrere

produziert, diene das Lexem "geben"s

Das Kind hõrt die vielenLaute ■•geben" in

Kommunuikationssituationen; formt ein Perzept,es

d. h. eine phonetische Reprãsentation des Wortes,

daí3 etwas, was eine

Person hat (en tweder ihremin Besitz,

Besitzer, oder in ihrer rãumlichen Umgebung, oder

aber ais eine potentielle Aktion), dieservon

eine andere transferiert wird, wobei demPerson an

relativeAkt des T ransferierens eine

Freiwi11igkeit innewohnt. Um dieses Konzept in ein

sich jetzt nochModel1 verwandeln, mússenzu

pragmatischesWissenselemente wie Beispielzum

wie gegeben wird (es kannWissen darum,Wissen

fúr denSache gebeten werden; sol 1um die es

diedazu gehdrenEmpfang gedankt werden;

"kdnntest"bitte",1inguistischen Formeln wie

Wissen (úberdu..."; "danke") oder syntaktisches

seine"geben", úberValenz des Wortesdie

ang1iedern,unregelmãflige Konj ugation) etwa

durch Abstraktion aus Token-Konzeptennachdem sie

Ereignis stehen) in Type-(die fur ein konkretes

Konzepte (die fur die Gesamtheit aller Erfahrungen

mit "geben" stehen) verwandelt wurden.

lernt., was "geben" bedeutet:
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Das so vervolIstãndigte Modell wird zum Muster,nun
unserem Fali zu Mustern: z.B. zum syntaktischen Muster des
Verbs "geben", zum semantischen Muster, pragmatischenzum
Muster.

Diese Muster beeinflussen jede weitere Reprãsentation,
sie ermõglichen sie manchmal úberhaupt erst oder verhindern
sie sogar. Diese Muster kõnnen ais Strukturen, die aus
Leerstellen bestehen, gedacht werden; sie lassen nur jene
Reprãsentationen mit in ihreLeichtigkeit die sichzu,
Leerstellen einfúgen.

Das bedeutet Informationenalso, daB sie alie neuen
filtern. Was einerseits fur die Konstruktion eines
kohãrenten Wissenssystems notwendig ist, wird zum Problem,
sobald sich das Individuum sieht, dasNeuem gegenúber
erlernt werden soll.

Das wird besonders beim Erlernen einer
phonetischeFremdsprache deutlich. Man denke an

die Phase der PhonembiIdung in derMuster: sobald
dasabgeschlossen ist, nimmtMuttersprache

Das istIndividuum andere Laute nicht mehr wahr.
desder Schwierigkeiten Erlernenseine von

Phonem-MustermussenFremdsprachen: neuees
gebiIdet werden.

beimsichProblem stel1tEin àhnliches
meistFremdsprache:einerErlernen Le.temenvon
sehrKonzepteverbundenensind die damit

mit dendieKonzepten,verschieden denvon
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entsprechenden Lexemen in Mutterspracheder
verbunden sind. Das Lexem
Portugiesischen ubersetzt mit "ir"; die mit diesen
Lexemen verbundenen Konzepte und Modelle weisen
grofle Unterschiede bedeutet "gehen" in
erster Bedeutung "sich zu FuB fortbewegen"; "ir"
dagegen bedeutet "sich fortbewegen" in einem viel
weiteren Sinnes zu Fu0 □der mit einem Vehikel
sei dies ein Rad, ein Auto, ein Schiff oder gar
ein Flugzeug!

Die Liste der linguistischen Phânomene einer
Fremdsprache, die kein entsprechendes Mode11 in
der Muttersprache finden , lãfit sich beiiebig
fortsetzen: die Têmpora und Modi des Verbs finden

entsprechendes syntaktischesoft kein Muster in
der Ausgangs— oder in der Zielsprache — man denke

die unterschiedliche Verwendung dessoan
Konjunktivs im Deutschen und Portugiesischen oder

Inexistenz einesdie Prãsens Kontinuum iman
Deutschen, das aber im Portugiesischen und

etwa existiert;Eng1ischen oder aber denan
griechischen Aorist, eine Zeitform, die weder im
Deutschen noch im Portugiesischen eine
Entsprechung findet.

Die pragmatischen Modelle sind sicherlich die
kõnnen den KommunikationsprozeBkomplexesten. Sie

unbekannt sind,erheblich stõren, wei 1wenn sie

auf. So

"gehen", z.B., wird im
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sie oft ais selbstverstãndlich vorausgesetzt und
zõgernd im Fremdsprachenunterrichtnur

thematisiert werden. Die Lerner erfahren, z.B.,
sehr bald, mit welchen FormeIn man sich in der
Fremdsprache begruBt; die dazugehõrigen Regeln
werden dabei aber nur sehr selten vermittelt
weil sie seibstverstãnd1ich scheinen oder aber in
der Ausgangs- oder Zielsprache fehlen. Ais
Beispiel mõgen d ie Regeln, zuerstwer wen zu
gru|3en hat, dienen. Wãhrend sie in

klar definiertdeutschsprachigen Landen relativ
sind, spielt es in Brasilien keine Rolle, ob der
Ãltere oder der Júngere, der Hõherstehende oder
der Untergebene, die Frau oder der Mann zuerst
gruflen.

kognitiven MusterDie Diskussion, inwieweit diese
nichtgenetisch vorangelegt sind, kann in diesen Rahmen

j edoch, da|3aufgenommen werden. Sicher ist unsere
Geneseeine bedeutende Rolle bei derErfahrungen ganz

kõrperlichenspielen: angefangen von denkognitiver Muster
Erfahrungen des Kleinkinds úber den Spracherwerb bis hin zur

bestimmtedieSozialisation in einer bestimmten Sruppe,
in ihrenvertritt undLebensformenWerte, Normen,

Kirche, Rechtssystem,(Familie, Schule,Institutionen
politisches System, õkonomisches System) verteidigt.
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3.2. Kognition

Diese Muster, die wir
die meist unbewuBt sind, Wahrnehmen,lenkenuns unser
Den k en , Fúhlen, ja alie kognitiven Prozesse.

Kognition ist der ProzeB, durch den das Individuum
Information wahrnimmt, verarbeitet und schlieBlich mental
reprãsentiert. Die Information kann dem Individuum durch
sprachliche oder nichtsprachliche Texte zukommen.

Wie einerseits einem Teilkognitive Muster (die zu
1 inguistischer Natur sind) die Kognition beeinflussen, so

ist andrerseits "das Produkt der Kognition nicht nur eine
mentale Reprãsentation, eine Verãnderung dersondern auch
Beziehungen der Lebewesen Umwelt." (STROHNERihrerzu
1990:16) Damit schlieBt sich ein Kreis, der auch schon ais
<5ko—Metapher bezeichnet wurde: jede Verãnderung in einem
Element des «5ko—Systems ruft Verãnderungen im ganzen System
hervor.

sprachlichenDies lãBt sich deutlich an
Informationsprozessen zeigen:

diese Referenz lãBt sich
Individuumaber nicht im Text finden, muBsondern vom

Dabei bedient es sich der ihm bekanntenhergestellt werden.
kognitiveseiner "sozialen dieMuster, Brillen", um

natúrlichReprãsentation aufzubauen. geschiehtDies nur,
d.h. ,Individuum,

eine neue Reprãsentationdem Individuum ermdglicht, irgend
wenn der Text relevant ist fúr das wenn er

Texte "referieren" auf etwas

von Kind an aufgebaut haben und
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herzustellen und sei úber die Banalitãt deses nur
Gesagten/Geschriebenen und die daraus abzuleitende
Inkompetenz/Ignoranz/VergeBlichkeit des Textproduzenten.

Diese Reprãsentation verãndert dasneue abernun
Verhãltnis des Individuums zu seiner Umwelt: sie beeinfluRt
weitere kognitive Prozesse und das konkrete Handeln.

3.3. Sprichwõrter: ihre Funktion im Text

Unter den 1inguistischen Mustern, die das Verstehen von
Texten d.h. das Verarbeiten der Informationen und das
Aufbauen neuer Reprãsentationen - mitbestimmen, ■finden sich
die Sprichwõrter. Sie nehmen aber eine Sonderstellung ein,
handelt es sich doch bei ihnen Mini—Texte, die alieum
Qualitãten von Texten aufweisen.

Ais solche Mini-Texte sind sie wie Zitate undso
Allusionen intertextuelle Phãnomene (vgl. FIORIN 1991), die

j ewei1igen Diskursin den die Stimmen anderer Diskurse
miteinbringen. Ein Sprichwort ist eine Stereotype d.h.

sprachliche Formei - und gleichzeitig eineine feststehende
Stereotyp - ein Klischee: vielzitiert und allgemein bekannt,

denkt und in exemplarer Weise die"mandas ausdrúckt, was
vermittelt undherrschende Ideologie einer Gruppe durch

seinen Gebrauch bestãrkt.
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Klischees sind, laut Zijderfeld,
traditional form of human expression whicha

has lost (due to repetition) its original power.
it thus fails to contribute meaning to social

interactions and communication, does function
socially, since it manages to stimulate behaviour
(cognition, emotion, volition, action), while it
avoids reflection on meanings.
Clichés are not relevant for what they express,
but they are relevant for what they do in society:
they excert social and political functions."
(ZIJDERFELD 1979)

Wenn wir es vorziehen "Mustern"von
deshalb.. wei 1 dieser Begriff diesowohl sprachlich
stereotypen Aspekte wie auch die Aspekte, die das Verhãltnis
des Individuums zu seiner Umwelt stereotypisieren, umf a|3t

und den kognitiven Aspekt dabei hervorkehrt.

3.3.1. Die ideologische Funktion der Sprichwõrter

Sprichwôrter sind Textproduktionder
wirksam werden: sie beeinflussen syntaktischenmit ihrer
Struktur die Textstruktur; sind Aufbausie deram
thematischen Struktur und sie tragenwesentlich beteiligt;
mit ihrem Inhalt Entstehenideologischen deszum

zu sprechen, dann

Muster, die
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Textweltmodelles im Kopf der HõrerZLeser bei eines
Textweltmodelles. das deren Denken und Verhalten
modifiziert.

das Sprichwort verwendet wird, hãngt es ab,
ob die herrschende Ideologie verstãrktes oder aber
aufbricht. Gresillon/Maingueneau (1984) unterscheiden zwei
Verwendungsweisen modifizierten, nicht in ihrervon
ursprúng1ichen Art gebrauchten Sprichwõrtern: "captation"
und Bei
der úbernahme werden die Charakteristika der Sprichwõrter
dazu benútzt, einer Aussage sprichwort1iche Autoritãt zu
verleihen; bei Subversionder wird die Autoritãt des
Sprichwortes zerstõrt und damit die Ideologie, die es
vehikuliert, zumindest hinterfragt.

Die Modifikation kann, immer noch gema (3
Gresillon/Maingueneau, auf zwei Arten stattfinden: es kann
ein Pseudo-Sprichwort produziert daswerden, d ie
sprichwõrtliche Form und den Gebrauch nachahmt; oder es wird

Sprichwortein bekanntes verãndert: Wârter ausgetauscht,
neue Elemente hinzugefúgt o.ã.

einigen Beispielen wollen verschiedeneAn
(siehe auchMõg1ichkeiten von Modifikationen zeigen GLENK

1991,44f.):
a) Modifikation der Lexeme:
"Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist dennoch angebracht

ist gut,Das ursprúng1iche Sprichwort lautet: "Vertrauen

aber Kontrolle ist besser."

"subversion", d.h. die úbernahme und die Subversion.

Davon, wie
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b) Modifikation der Bedeutung eines Lexems:
"Der Direktor bedarf seiner denn: jedem dieeigenen Frau,
Seine, nicht wahr."
Das ursprúngliche Sprichwort: "Jedem das Seine"
c) Teilweise Umkehrung:
"Besser jetzt ais spàter" statt "Besser spàt ais nie".
d) Strukturelle und semantische Modifikation:
"Die Mutter wil 1 in der Zeit sparen,

konnen" statt "Spare in der Zeit, dann hast du in der Not".
e) Zusatz:
"Uas da liegt, das "Was liegt,
das pickt"
f) Modifikation der Gebrauchsbedingungen:
"Sie ziehen das Feiertagsgewand fiir drei T agekochenan,
vor, gehen aus dem Haus und si chstúrzen sich, wie man
bettet, in den Flu|3 oder in den Stausee."

Das ursprúng1iche Sprichwort ist zwar wortwõrtlich gleich,
wird aber ublicherweise in einem úbertragenen Sinn verwendet

die Konsequenzen seiner Handlung tragen - dies vor(man mu|3
aliem auf entscheidende Schritte z. B.im Leben bezogen,

Heirat, Berufswahl etc.) und nicht in diesem sehr konkreten.

Pseudo-Beispiele dafur, die Autoritãtwie von
modifizierterSprichwõrtern úberzeugungskraftund die

bestimmtedazu werden,Sprichwõrter gebraucht
die WerbungsindWerte/Handlungsmuster zu vermitteln, mi t

Propaganda undihren Slogans, die politische die

um spãter geniellen zu

so liegt man,

pickt und das zahlt" statt:
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Erziehungskampagnen, die in den Medien betrieben werden und
sich fester Sãtze in Sprichwortform bedienen.

Mit subversiven Hintergedanken werden Sprichwõrter
jedoch vor aliem in der Literatur gebraucht.

3.3.2. Die Sprichwõrter in der Literatur

Ausgehend von der Erkenntnis, da0 Sprache nicht nur
einen stereotypisierenden Effekt hat, sondern den ProzeR der
Stereotypisierung unseres Denkens umkehren und aufbrechen
kann und dadurch "sozialen Brillen“ verãndertunsere
"Keine neue Welt ohne (Ingeborg Bachmann)neue Sprache"
bemúhen sich verschiedene Gruppen um eine neue Sprache.

Solche Gruppen finden sich, z.B., in der feministischen
Bewegung sowohl auf wissenschaftlicher wie auf
kunstlerischer Ebene.

Auf wissenschaftlicher es die feministischeEbene ist
VerànderungenLinguistik, die durch sprachliche

Verànderungen unserer Realitãt herbeifúhren will.
die Untersuchungen zu denExemplarisch seien hier nur

wie FrauenBezeichnungen fúr Frauen zitiert, die zeigen,
Substantivmãnnlichesprachlich diskriminiert werden (das

undpràdominiert, hundert Lehrerinnen einz.B. , immer:
sondern 101 LehrerLehrer sind nicht etwa 101 Lehrerinnen,

Untersuchungen(nach TR<5MEL-PL0TZ 1982)). Anliegen dieser
aufzuzeigen,bloBDiskriminationaber nicht, die
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sondem sie durch einen verãnderten Sprachgebrauch

abzuschaffen. schlagen die feministischenZu diesem Behufe
LinguistInnen bewuBtesprachliche Verãnderungen (dievor
Referenz auf die inFrau und Mann im Plural, zur

ist"Linguistlnnen" verwendeten Schreibweise gefúhrt hat,
etwa eine davon) und fordern ihre Anwendung.

Anders ais Linguistik geht diedie feministische
engagierte Literatur Weg : sie lãdteinen anderen zum

da sind esgefãhr1ichen der SpracheSpiel <nit
und idiomatischenwiederum die feststehenden Redewendungen

sichPhraseologismen, dieeinem Wort die
besonders fur das Sprachspiel anbieten.

Sprichwõrter,dieUnter den Phraseologismen sind es
herrschendendendeutlichstenSubversionderen anam

Stimme der allgemeinenMachtstrukuren rúttelt: sind sie doch
Sprichwortverleiht. EinAutoritãtdie ihnenMeinung,

einer Gesellschaft zudie Ideologiesubvertieren bedeutet,
hinterfragen und dadurch ihre Machtstrukturen aufzubrechen.

Ausdrúcke, mit

ein. Und
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Untersuchung der Sprichuõrter i» Text

Die ausgewâhlten Texte und ihre Autorin

Eine Meisterin auf dem Gebiet der subvertierten Sprache
ist Elfriede Jelinek, eine ôsterreichische Autorin, die
bereits mehr ais zwei Jahrzehnte lang die õffentliche
Meinung mit ihren polemischen Romanen und Theaterstíicken in
Atem hãlt.

Obwohl sie sich seibst nicht ais feministische
Schriftstellerin bezeichnet, ist ihre Literatur Kritik an

Verhãltnissen; so ist es naturlich, da(3 dieden bestehenden
Frau ein rekurrentesUnterdrúckung derDiskriminierung und

Thema in ihren Werken ist.
(FrankfurterEinige Zitate einem Interviewaus

Rundschau 1992) stellen die Schriftstellerin und ihr Werk am
authentischsten vor:

úber ihre Texte sagt sie:
miteinanderRealitãt und Fiktion"Ich habe 50

sich abspielen muB aufgrund desverknúpft, wie es
derMechanismendas ich denWissens, von
aufhauptsãchlichdieGeselIschaft habe, eben

õkonomischen Gegebenheiten basieren."
furMõg1ichkeitund dieBandbreite

in dieser GeselIschaft" istindividuelles Handeln
"kraft ihrer Geschlossenheit eine schmale."

"...die
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"Meine Literatur sol 1te diese GesetzmãBigkeiten
und Strukturen □ífenlegen."
"Dem Ausgesetztsein kann man sich nicht entziehen,

kann es sich bestenfalls bewuBt machen."man

Soweit zur Thematik und zur Schreibabsicht.
úber ihre Sprache ("seziererisch"), die sich

in jedem Werk etwas anders prãsentiert, aber immer
eine wesentliche Rolle zusammen mit der Thematik

ihren Texten fast poetischen Charakter
verleiht, sagt sie:
"Meine Texte sind j a eher nach kompositorischen
Prinzipien gebaut, Wort selbst eben daswo das
Klangmaterial eigent1ichist. Das sind

erkanntviel wenigzu
worden ist in der Rezeption."

Ais Schreibmotivation gibt sie an:
"Es ist also weniger der Wunsch, etwas zu sagen,
ais der

ins Gesicht zujetzt gewissen Leuten noch einmal
brúllen."
(WERD 1992,ZB3)

Diese Sprache, die mit den Wortern spielt, sie seziert,
und sie dannihnen auf den Grund gehen,um neuzu

die alies anderezusammensetzt zu einer "Sprachkomposition",
bedient sichais harmonisch ist, diese Sprache der

Sprichwõrter in ihrer musterstõrenden Funktion.

HaB auf etwas, der einen dazu treibt, das

Sprachkompositionen, was

spielt, was
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Die vier Romane, die wir zur Analyse ausgesucht haben.
entsprechen einem breiten Zeitraum von Jelineks Schaffen:
"Die Liebhaberinnen" aus dem Jahre 1975, "Die Ausgesperrten"

1980, "Die Klavierspielerin", 1983 undvon "Lust", 1989.
Aber nicht nur der zeitliche Aspekt war fúr die Auswahl
ausschlaggebend; wesent1ich sind die verschiedenen
sprachlichen Register, die diesensie in Werken zieht.
Wãhrend das Sprachspiel in "Die Liebhaberinnen" noch ein
zaghaft verwendeter Rekurs ist, steigert sich die Lust am
Dekonstruieren und bis hinRekomponieren alImãhlich zum
Meisterstúck in dieser Kategorie: der "Lust".

Sprichwõrter inIn diesen Werken lassen sich die
imzweifacher Funktion beobachten: einerseits werden sie

"úbernammene" Sprichwõrter verwendetPersonen aisMund der
(das entspricht "captation" von Gresillon/Maingueneau,der

sich derdargelegt): die Personen bedienenwie oben
Interessensprichwõrtlichen Autoritàt ihrer eigenenum

die AutorinVerwendung durchwillen; andrerseits ist ihre
inentlarvt undden MiBbrauchdadurch subversiv, da|3 sie

den Sprichwõrtern durch Modifikation ihreihren Kommentaren
Macht nimmt.

musterstõrendendenWie Sprichwõrter dazu beitragen.
1inguistischer SichtDiskurs zu konstruieren, sol 1

untersucht werden.
wir aus den vier oben zitiertenZu diesem Zweck haben

in denen SprichwõrterJelinek alie Abschnitte,Romanen der

nun aus
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verwendet Die Abschnitte stellenwerden , herausgesucht.
immer relativ die einemgeschlossene Einheiten dar, von
Thema oder Kontexteiner Handlung dominiert sind und vom
abgegrenzt werden sind sie nurkõnnen. Relativ geschlossen
deshalb, weil Textsie natúrlich in Beziehung ganzenzum
stehen. Fúr die Untersuchung der Sprichwortfunktion
jedach die thematische wei t gef aíl terEinheit ein genug
Kontext, der es erlaubt, den EinfluP der Sprichwõrter auf
die Textproduktion und auf das Textverstehen zu analysieren.
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4.2. Das Sprichwart im Text

Um einen Text verstehen zu kõnnen míissen wir, wie wir

gesehen haben, Sprachwissen, Sprachhandlungswissen und
Weltwissen anwenden. Das Thema wird gefunden, die Aussagen
darúber ermittelt, zur Bedeutung des Textes fuhrt;
das iiber die Bedeutung hinaus Gemeinte und Mitgemeinte wird

durch das Abrufen und die isotopische Analyse der erwãhnten
Konzepte und deren Frames mitverstanden.

Das Konzept, das ais
wir es von Verben, Substantivem Adjektiven derund aus

Leerstellen, dieValenz-Dependenzgrammatik kennen,
ausgefullt werden kõnnen — wir nennen diese hier Entfaltung

angereiht,Themas. Andere Themen kõnnen einfachdes
eineauchuntergeordnet oder ergãnzt werden; oder aber

Texttei1bestimmte funktionale Relation zu einem anderen

aufweisen und daher erforderlich sein.

Themaanschlússe wie folgtSchematisch lassen sich die
darstellen:

1. Framebedingte Anschlússe an ein schon begonnenes Thema:

a) ProzeBablãufe (Beschreibung eines Vulkanausbruchs
(ein Autounfal1, polit.Wahlen; einb) Handlungsablãufe

Mãrchen)

was uns

Thema fungiert, erõffnet, so wie
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(das Kl imac) □ bj ek t SituationPerson, □der
Zentralafrikas, Vaters Rasierapparat, mein Hund)

kann narrativDie Entfa1tung dieser Themastrukur
(rãumlichbeschreibend(chronologisch □rientiert) □der

□rientiert) geschehen.

2.Textfunktional bedingte Anschlússe:

kausale,Aussage:Begrúndung/Stutzung einera)
("Struppi bellt sehr laut.konsekutive und finale Relationen

Die Nachbarn sind schon ganz bõse.")
b)Negation/Restriktion/Widerspruch/Ablehnung/Berichti-

der besten Schúler seiner Klasse.ist einer("Berhardgung
Allerdings handelt es sich um eine Sonderschulklasse.")

c) Bewertung
Erwãgung verschiedenerFrage-Antwort-Relation,d)

bei"Teilzielsetzung(LõtschersMõglichkeiten
Suchhandlungen")

Erlãuterung/Erklãrung/Detaillierung/Attribuierungf)
(inhaltliche Ergãnzung)

g) metasprachliche od. metakommunikative Erklãrung

a) bis c)ThemastrukturDie Entfa1tung der von

argumentativ-dissertativ. d) und e) kõnnen es sein.

e) Themaspaltung (Hyperthema und Subthemen)
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3. Anschlusse, die weder trame- noch text-funktional bedingt
sind :

a) "freie", durch Sprecherabsicht begrúndetenur
Themaeinfúhrung (innerliche Motivation situationsbezogen

oder nicht), z.B. Ausdruck eines Wollens oder Fúhlens ("gib
mir bitte das Glas"), Reaktion auf eine Handlung oder ein
Ereignis ("du bist aber viel zu spãt dran"), Kontaktaufnahme
("Schõnes Wetter heute, nicht?").

b) vom Textmuster erforderte Anschlússe (Gru(3f ormeln in
Briefen etwa, Beipackzettel von Medikamenten).

c) assoziativer AnschluB ("weil wir gerade davon
sprechen

Das Thema gibt im Text geht. Diean, warum es
Themaverlaufsanalyse stellt die Verbindung her zwischen der
Funktion und dem Inhalt seineeines Textes und erlaubt es,
Bedeutung in Form einer linearen Kette
Propositionen darzustellen.

vereinfachendeDiese Themaverlaufsanalyse eine
Produktion einesReprãsentation der bei der

Kopf des Produzenten zum Tragen kommen,Textes im
geistig benannt hat. Welcher Diskurs, welchessein Thema
Welt seinem Text zugrunde liegt, wird damit aber

doch ist gerade dies wesentlich.erfaflt. Undnoch nicht um
zu erkennen, was der Textproduzent eigentlich gemeint hat.

sobald er
Faktoren, die

von relationierten

Modell von
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Textverstehen ist also mehr ais die 1ineare
Propositionen. Der VerstehensprozeB

stellt Beziehungen her zwischen den verschiedenen im Text

verwendeten Konzepten, um ein Textweltmodel1 zu erarbeiten.
Die isotopische Analyse der Konzepte und ihrer Frames
reprãsentiert diesen Teil des Verstehensprozesses.

4.2.1. Vorgehensweise

An sinem Beispiel sol 1 gezeigt werden, wie die
Un tersuchung der Sprichwõrter in Textabschnitteinem
durchgefúhrt wird.

Zunãchst wird ein Sprichwort im Text festgestellt und
der enthaltende Textabschnitt isoliert. Dieseres
Textabschnitt, der eine thematische

einer thematischen und isotopischen Analyseeinernun
unterzogen.

Textabschnitt “DieDies sol 1 einem ausan
Nr.34),Klavierspielerin", Seite 43 (siehe Anhang

Bei allen weiteren Analysenausfuhrlich demonstriert werden.
jedoch nur mehr das Resultat dieser Untersuchungwerden wir

vorstellen.

4.2.1.1. Thematische Textanalyse

"Die Tochter wei(3,..." 
"die Hoffnung heuchelt"

Rahmen:
Ergãnzung: 
was?
Hy perthema: 
was ist das?

Aneinanderreihung von

"alies, was jetzt noch nachkommen kann"

Einheit aufweist, wird
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"der Professorentitel"

a) :

"Pensionierung"

"die Gemeinde Wien ist gro(3zúgig"

Meta-Kommentar zu

"Wer plant, gewinnt."

"aber sicher noch rústig"

wi e?
Entfaltung v. a):

wie wird es sein?
Wei terfúhrung:

"von welchem sie jetzt bereits Gebrauch 
macht"

"doch in einen kúnstlerischen Beruf 
schlãgt der Ruhestand ein wie ein Blitz"

"welchen der Herr Bundesprãsident 
verleiht"
"in einer schlichten Feier fúr 
langjãhrige Dienste"

"Sie hegen zahlreiche Plane •fúr diesen
Zeitpunkt"

ui de
Subthema b): 
wann?
Ergãnzung v.b):

was bauen?
Detai11ierung: 
den» :
Stútzung der Be- 
hauptung: 
und :
Assoz.neues Thema:
Problematisie rung s 
Einschrãnkung v.
Plãnen: 
abe r: 
Stútzung:

wie ist das?
Entfaltung v.b): 
abe r
Problematisierung 
v. b) : ( )
Stútzung: 
daher: 
SchluRfolgerung aus
Entf.b. u.

"Die Mutter wird bis dahin an die 
Hundert sein"

was fúr ?
Auf1istung b):

was fúr Plane?
Auf1istung v.Plane a):"Bis dahin ist die Eigentumswohnung 

lãngst voll eingerichtet und abgezahlt."

Subthema a):( )
Ergãnzung zu
(adversativ) 
wie bekommt man den? 
Entfaltung v.a):

"Die Gemeinde Wien beendet brutal die
Probl.b.: Weitergabe von Kunst...."

Hiederaufnahme v.b)
b): "Die beiden Damen sagen, wie sehr

sie sich schon auf Erikas Pensionierung 
freuen"

"Man hat dann noch zusãtzlich ein Grund- 
stúck in Nó erworben, wo man bauen kann"
"Ein Hãuschen soll es sein...

“wen es trifft, den trifft es"

"Wer vorsorgt, hat in der Not."

"irgendwann, so fern ist es gar nicht 
mehr "
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Auswertung der thematischen Analyse:

“Alies, jetzt noch nachkommen kann" ist das Themawas
dieses Textabschnittes. Der Rahmen Lòtscher)oder (bei
Texthorizont die Reflexion iiber dieder Tochter
Zukunft, wobei sie Hoffnung heuchelt. Das,nur was
nachkommen kann, wird ais Hyperthema in zwei groRe Subthemen
untertei1t: den Professorentitel und die Pensionierung. úber
den Professorentitel erfahren wir, daR schonsie ihn
gebraucht, was eine notwendige, weil nicht vorhersehbare,
die Aussage relativierende Ergãnzung Danach kommen
Informationen, die inhaltlich den Begriff "Professorentitel"
erklãren, und daher ais metasprachliche Ergãnzung angesehen
werden kõnnten, wenn sie nicht gleichzeitig eine Prognose
der Zukunft der Tochter wãren und daher eher eine Entfaltung
des Themas "Professorentitel " .

Das zweite Subthema "Pensionierung" wird durch eine
Ergãnzung zeitlich situiert "so fern ist es gar nicht mehr".
"Die GroRzúgigkeit konkretisiert dasder Gemeinde Wien"
Thema der Pensionierung (implizit ist das Wissen, daR Erika
Kohut von der Gemeinde Wien angestellt ist und diese die
Beamten relativ frúih in Pension schickt) und problematisiert
es durch "der Ruhestand wie ein Blitz". Dieseschlãgt ein

"Wenwird untermauert TautologieAussage durch die es
Die SchluRfolgerung aus Entfaltungtrifft, den trifft es."

ist dafi dieund Problematisierung des Themas "Pensionierung"
Gemeinde Wien
an die andere brutal beendet.

die Weitergabe von Kunst von einer Generation
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Wieder zurúck diesem Exkurs Themavon zum

"Pensionierung" folgt der Meta—Kommentar Thema "Diezum

Damen wie sehr sie sich schon aufsagen, Erikas

Pensionierung freuen". Das Thema "Pen s i on i e rung" wird

weitergefúhrt durch die Auflistung der Plane: die abgezahlte

Eigentumswohnung und das Hãuschen fúr die Damen Kohut in

Niederdsterreich.

Diese Prognose wird gestútzt durch das modifizierte

Sprichwort "Wer p1an t, gewinnt" , das ein anderesan

assoziativ angeschlossen wird: "Wer vorsorgt, hat in der

Not. " Die Plane werden nochmals problematisiert: das hohe

AI ter der Mutter wird erwãhnt, aber gleich durch den Einwand

"aber sicher noch rústig" wettgemacht.

Die Sprichwõrter sind hier dem Teil eingeg1iedert, der

die Plane fúr die Pensionierung behandelt und aiszwar

Stútzung fúr die optimistische Sicht dieser Zeit, wobei das

kann,erste ais kongruentes Argument angesehen werden das

nur úber eine Assoziation "reingerutscht"zweite aber

wirkliches Argument darstel1t, sehr wohl aberund kein zur

des Gesamtthemas des TextesErgãnzung und zum Verstãndnis

beitrãgt.

leisten kann,thematische Analyse dieWas die

dadurch, daí3Bedeutung Textes festzulegen, siedes

GanzengrõíBeren derProposition Proposition imum

heilBt zeigt, was worúberTextthemastruktur festmacht das
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aus welchem Grund ausgesagt wird. Was aber gemeint und
mitgemeint ist, was also mitverstanden werden muB, wenn

"Te>: tverstehen " erõffnet diesprechen, dasvom uns
isotopische Analyse.

Es geht oberflãchlichenhier auf einernur
der Erika Kohut und ihrerdie Zukunft

Mutter. Was die Autorin zum eigentlichen Thema macht, worum
geht, das zu verstehen hilft uns die Analyse deres

thematisierten Konzepte und ihrer Beziehungen untereinander.

4.2.1.2. Isotopische Analyse: Aufbau des TextweltmodelIs
"Die Tochter, die Hoffnung heuchelt" - gibt den Auftakt

zu diesem Te::tabschnitt. Die Hoffnung dasgeheuchelte
hei|3t, die nicht existente Grund imHoffnung hat ihren
Wissen das, die Zukunft bringen wird: "alies,um was was
jetzt noch nachkcmmen kann" trãgt dieselbe Marke der
Hoffnungslosigkeit. Dieses Thema wird weitergefúhrt in der
"schlichten Feier" fúr langjãhrige undDienste, kommt zu
einem Hõhepunkt in der Aussage úber den Ruhestand, "der
einschlãgt wie Blitz". im Bildein Und der Blitz, um zu
bleiben, trifft den in den Ruhestand Versetzten. Die
Tautologie "Wen trifft es" spielt mi tden deres
doppelten Isotopie "treffen": wãhrend der Blitzdes Wortes
jemanden physisch treffen kann, bedeutet "treffen"so
gleichzeitig "einen seelischen Schmerz empfinden". "Brutal
beenden" setzt den SchluBakzent dieses Bi Ides der
Aussichtslosigkeit von Erikas Leben.

trifft,

Bedeutungsebene um
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Dem stellt Aussage gegenúber, da|3 die beidensich die
Frauen sich auf Erikas Pensionierung freuen sumindest
behaupten sie Der Grund Frendeder wird de<n Leseres.
vorgestellt: Erikas Leben ist nicht aussichtslos, ist es
doch voller Plane. Plane, die alie ein Haben bedeuten und
immer die Mutter miteinbeziehen, ja es dem Leser nahelegen.
da(3 die Frende mehr die der Mutter, ais die der Tochter ist.

An dieser entscheidenden Stelle stehen zweinun
modifizierte Sprichwõrter, die. wie wir schon gesehen haben,
stútzende Funktion in der Themastruktur ausúben. Welche
Rolle sie fúr das Textverstãndnis spielen, zeigt uns ihre
Analyse.

4.2.1.3. Sprichwortanalyse
Diese Analyse wird nach folgendem Scherna durchgefúhrt:

gibt immerDer Titel zuerst ursprúngliche unddas
danach das modifizierte Sprichwort an. Unter "ursprung1ichem
Sprichwort" verstehen wir das Sprichwort, wie inso es

registriert ist. UmUm1auf, in Sprichwdrtersammlungenbzw.
in der 5 bãndigenzu belegen, haben wirdieses Sprichwort

WANDER (1867), der Sammlung von SIMROCK (1846)Sammlung von
und sprichwõrtliche"DUDEN Band 11: Redewendungenund dem

die bekannteste(1992) undRedensarten" nachgeschlagen
Sprichwort wirdDas modifizierteVariante ausgewãhlt. so

zitiert, wie es im Text vorkommt.
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SprichwortUnter Punkt das ursprúng1iche und1 wird
unter folgendenunter Punkt 2 das modifizierte Sprichwort

die dreiGesichtspunkten gleichzeitiganalysiert, die
wesentlichen Aspekte des Sprichwortmode1les reprãsentierens

4.2.1.3.1. Form: nõtig ist, dasda dieser Aspekt nur um
eventuellen Modifikation habenAusma(3 einer festzustellen,

auf eine grobe syntaktische Analyse beschrãnkt, diewir uns
Sãtze, Satzgefúge (Hauptsatzdie Sprichwõrter ais Einfache

mit Nebensatz) oder Satzverbindung (Hauptsatz mit Hauptsatz)
klassifiziert die Relationen zwischen denund Art der

(KONDITIONAL, VERGLEICH, RELATIV- undTeiIsãtzen
dieRESTRIKTIVRELATION) beschreibt. Dabei haben

Terminologie der DUDEN-Grammatik (DUDEN 4 19S4) gehalten.

Aspekt ist der weiteren4.2.1.3.2. Bedeutung: auch dieser
anfãng1ichuntergeordnet wurde daherAnalyse und zu

aberbehandelt, spãterDemonstrationszwecken ausfuhrlich
Ergebnisse dargestellt. Das Sprichwortmehr diewerden nur

aufgefaBt, die in einfacherwurde zunãchst ais Proposition
Sprichwortes darlegte. DanachBedeutung desParaphrase die

nach Konerdingswurden Schlússelkonzepte Sprichwortsdes
dieKonzept—Frames darzustellen,Methode,

Anwendungsmõg1ichkeiten befragtnach ihrenKonzepte werden
"gewinnen": wer:Personen;Beispiel:(KONERDING 1993).

wo/wann:eine Person; imErtrag, Prosei),wen/was: Preis,
wie: man mu 13 Glúckim Lotto...;Handel, Krieg, im Sport,im

wir uns an
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oder besondere haben,Fãhigkeiten eine besondereoder
Anstrengung auf sich nehmen;
etwas Wertvolles zu erhalten.

4.2.1.3.3. Pragmatischer Aspekts Nach der Darstellung des
formalen und des semantischen Aspekts des Sprichwortmodel1es
wird sein pragmatischer Teil untersucht. Davonnun
ausgehend , daíl zur volIstãndigen kognitiven Reprãsentation

Sprichwortes auch Wissens seinedes das um
demGebrauchsbedingungen gehõrt, untersuchen

Kapitel "1.2.2.2.imSeitelschen Model1 folgend, das
Sprichwortfunktionen" besprochen wurde - dieEinteilung der

in der das ursprúngliche SprichwortKommun ikationssituation ,
wird und in der das modifizierte Sprichwortmeist verwendet

aufSituation,die Bezugssituation, d .h. dieauftritt und
konkret bezieht.die sich das Sprichwort normalerweise bzw.

An der Kommunikationssituation sind vor aliem die Illokution
und die Perlokution von Interesse.

fúr dasSprichwõrterDie Rolle der
und ihr Beitragthematische FunktionTextverstãndnis, ihre

nach derTextweltmodelles werdendesKonstruktionzur
Analyse des ursprunglichen und des modifizierten Sprichworts

in 4.2.1.1.Dabei wird von derin Punkt 3 und 4 dargestellt.
in 4.2.1.2.und der gezeigtendemonstrierten thematischen

eines Textabschnittes ausgegangen undisotopischen Analyse

Ehrgeiz; wozu: umwarumi aus
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mit Hilfe des zuvor erarbeiteten Sprichwortmodelles seine
Funktion im Text festgestel1t.

Die Sprichwõrter aleatorischer Reihenfolgewerden in
untersucht und versehen.mit einer Nummer Klammer
Sprichwõrter, die in mehreren Texten vorkommen, erhalten die

Buchstabensei be Nummer und durch einenwerden
unterschieden.

die SprichwõrterDie Textausschnitte, denenin
Abfolgechronologischervorkommen, sind im Anhang in

entsprechendewurden nummeriert. Diezusammengestel1t und
Textnummer wird im Titel jeder Sprichwortanalyse angegeben.

4.2.2. Die untersuchten Sprichwõrter
(1) "Wer wagt, gewinnt"/"Wer plant, gewinnt"

Text Nr.34
plant, gewinnt"Sprichwort "WerDas modifizierte

wagt, gewinnt". Ais solche trãgt eseine Spielart
Sprichworts zusãtzlichdes ursprúnglichendie Merkmale zu

dem verãnderten Konzept.

"Wer wagt, gewinnt"1. Das ursprúngliche Sprichwort:
1.1. Form: Satzgefúge
1.2. Bedeutung:
Proposition:

(das)erreichst du auch.(das) wagst, dannduWenn
KONDITIONALRELATION.

von "Wer
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Oder paraphrasiert: Wer seine Angst uberwindet und Risiken

Konzepte:
a) auf ' s Spiel setzen. riskierenwagen:

wen/was: Ehre
wo/wann: in riskanten/gefãhr1ichen Situationen
wie: mutig (Angst úberwindend) handelnd

siegen, jemanden -fíir sichb) gewinnens erreichen, erwerben,
einnehmen, úberzeugen

Personenwer:
wen/was: Preis, Ertrag, ProzeB, eine Person

im Handel, im Krieg, im Sport, im Lotto...wo/wann:
mu(3 Blúck oder sonstige besondere Fãhigkeiten habenwie: man

oder eine besondere Anstrengung auf sich nehmen
aus Ehrdeizwarum:

um etwas Wertvolles zu erhaltenwozu:

1.3. Pragmatischer Aspekt:
in der es meist verwendet wird:Kommunikationssituation,

ein Risikojemanden ermutigen,11lokution/Perlokution:
einzugehen/jm. tut einen mutigen Schritt

eingeht, der wird erreichen, was er anstrebt.

einen Einsatz, das Leben, Geld,

warum: der Wert des Angestrebten motiviert

wer: Personen

wozus um etwas durch dieses Tun zu erreichen
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Bezugssituation (Situation, auf die Sprichwortdas meist
bezogen wird):
Jemand wagt es nicht, etwas Bestimmtes
vor eventuellen negativen Konsequenzen, in derdie aber
Einschãtzung seines Gesprãchspartners gar nicht eintreffen

Sehr alIgemein (vergleiche: "Frisch gewagt, ist hal b
gewonnen") auf alie mõglichen Lebensbereiche angewendet.

2. Das modifizierte Sprichwort: "Wer plant, gewinnt"
2.1. Farm:

2.2. Bedeutung:

Propositionen und Relation:

KONDITIONALREL.

Konzept:
planen: beabsichtigen, entwerfen

wen/was: ein zukúnftiges Handeln
wo/wann:

dem Papier, noch nicht vol1ziehend,inwie:

Vorsicht; Vorfreudewarum:
was man eigentlich will

"planen" statt "wagen"

Gedanken, auf

zu tun, aus Furcht

Die Form wurde beibehalten. Nur ein Wort wurde ausgetauscht:

werden, wenn der andere nur mutig handelt.

Wenn du etwas planst, dann erreichst du es.

wer: Personen
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der Zukunftetwas in auf die beste Art und Weisewozu: um
ohne Risiken ausf íihren kõnnen, das Gelingen eineszu um
Handelns zu garantieren

"Planen" bedeutet, eine die in ZukunftHandlung, der
ausgefúhrt werden vorzustrukturieren, ihrsol1, geistig um
jede úberraschung, jedes Risiko weit wie mõglichso zu
nehmen.

2.3. Pragmatischer Aspekt:

Illokution und Perlokutions

geistigenI1lokution j emandenSeine zum
aufzufordern f wobei dasHandlungVorvol1ziehen einer

Aufforderung die Perlokution darstellt. ImAusfúhren dieser
handelt es sich um eine SELBSTERMUTIGUNG zumkonkreten Fali

Planen.

Bezugssituation:
Gewinnwei 1 dasermutigen,Sich selbst Planenzum

(Besitz) bringt.

Die Verãnderung:
Abweichunggeringfúgigen formalenbesteht also in einer
eine starkedie aberAustausch eines Wortesdem

Sprichwort wird inhat: daszur Folgeinhaltliche Wirkung
sein Gegenteil verkehrt.
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Im Vergleich der Konzepte von "wagen" zeig t
sich der Gegensatz zwischen jetzt tun nicht jetzt tun?
Risiko auf sich nehmen vermeiden; Mutj edes Risiko
Vorsicht.
I m modifizierten Sprichwort ursprúng1icheschwingt das
Sprichwort mit; das Versprechen von Gewinn hat die Negation
des Wagens zur Bedingung.

3. Thematische Funktion:
Text bringt das Sprichwort nicht nur diese

Negation seinerBedeutung ein, scndern tràg t die

ursprúng1ichen Bedeutung mit sich.
erlãutert, hat das Sprichwort hier stútzendeWie schon

begrundet die Freude der Damen Kohut auf Erikas
beiden hegen, sindPensionierung. Die Plane, die die
uns das modifiziertedie spãtere Freude, wieGarantie fúr

hier dieDie I1lokutionSprichwort lehrt.
Seibstermutigung zum Planen.

positiveund STúTZT dieDas Spw. BEGRÚNDET das Planen
Bewertung der Zukunft.

definiert ais "Besitzwird durch den Text"Gewinnen"Das
erlangen".

Beitrag zur Konstruktion des Textweltmodelles:4.
trãgtTextweltmodellesKonstruktion dasdesZur

Sprichwort wesentlich bei:
in diesembeiden dasder Figuren,Handelh esum

In unseren

es charakterisiert das Denken und

und "planen"

Funktion: es
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Textabschnitt geht. Nicht risikofreudiges Handeln
gefragt, sondern vorsichtiges Planen, nicht eine
befriedigende, gelebte Gegenwart, sondern sorgfãltigeine
geplante und damit gesicherte Zukunft.

Das Merkmal "Zuruckhaltung", "Vorsicht", das "planan"
von "wagen" wesentlich unterscheidet, steilt die zentrale
Isotopie dieses Textabschnittes dar.
Isotopiestrange:
positive Bewertung negative Bewertung
der Themen:

die Zukunft:
Hoffnung heuchelt
nachkommen

a) der Professorentitel:
schlichtHerr Bundespràsident
jetzt schon GebrauchFeier

b) Pensionierung:
wie ein BlitzgroRzúgig
den trifft es
brutal

freuen auf:
Plãne
Eigentumswohnung
Hãuschen
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rústig an die Hundert
planen
gewinnen

Notvorsorgen

wird in denDie Haltung, die dieser Bewertung entspringt,
beiden Sprichwõrtern nicht risikofreudiges.formuliert:

Entwerfen wird diepositives Handeln, sondern vorsichtiges

erwiinschte Freude bringen.

(2a)Spare in der Zeit, dann hast du in der Not" und
(3a) Vorsorgen ist besser ais nachsehen"

/"Wer vorsorgt, hat in der Not."
Text Nr. 34

assoziativ ein anderesSprichwort wirdDem ersten
"Wernoch verstãrkt:das dessen Aussageangeg1iedert,

vorsorgt, hat in der Not".
Zusammenziehungeinesich dabeiEs handelt vonum

mitNot"(2a)in derder Zeit, hast dudann"Spare in
"Vorsorgen ist besser ais nachsehen"(3a).
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1. Die ursprúnglichen Sprichwõrters"Spare in der Zeit, dann
hast du in der Not" und "Vorsorgen ist besser ais nachsehen"

1.1. Form:
(2a) ist eine Satzverbindung mit FINALRELATION, bei

(3a) handelt sich ein Satzgefúge mites um
VERGLEICHSRELATION.

1.2. Bedeutung:
Propositionen und Relation:
Die semantische Analyse von daB hier ein(2a) zeig t uns,
Imperativ "spare" Handlung,mit der Zielangabe dieser

k.onditionalnamlich dem "Haben", gleichzeitigfinal und
Handlungist: ist das Ziel derverbunden einerseits

angegeben, wir kõnnten daher den Satz so umschreiben:
in der Not hast." FINAL.REL."Spare rechtzeitig, damit du

angesterbte “Haben"fúr dasAndrerseits ist die Bedingung

das "Sparen":

"Nur wenn du sparst, solange du sparen kannst, dann wirst du
wenn du brauchst." KOND.REL.haben,

bestimmtefúr eineEs ist besser<■ Vorkehrungen(3a) s
bestimmteneinerfúr die VermeidungSituation (oder

Nachteile deswegenSituation) treffen, anstatt zuzu
getroffen hatVorkehrungen nichtwei 1 man dieseerleiden,

mõchte.wieSituation verlãuft.nichtund die manso
VERGL.REL.
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Konzepte:
"Spare in der Zeit, dann hast du in der Not" (2a) ist

ein wõrtlich spiegeltzu verstehendes Sprichwort. Es die
Einstellung eines Volkes wieder, Kriege, Zeitendie durch
der Arbeitslosigkeit und wirtschaftlichen Unsicherheit
geprãgt ist.
"Sparen" bedeutet, im Moment auf etwas zu verzichten, es
aufzuheben, ist.
"in der "in der Not" erweisen sich ais antonyme
Begriffe: statt "in der Zeit" konnen wir auch formalieren
"wenn du statt "in der Not" kõnnten wir sagen
"wenn du brauchst (aber nicht hast)". Es gibt auch eine
Zeitkomponente in diesen Angaben: "in der Zeit" drãngt auf
eine baldige Verwirklichung; "in der Not" ist einemzu
anderen, spãteren Zeitpunkt angesiedelt.

liegt eine"Vorsorgen ist besser ais nachsehen" (3a)
àhnliche Idee zugrunde: "vorsorgen" bedeutet, ein negatives

der Zukunft vorherzusehen und es durch konkreteEreignis in
Schritte abzuwenden.
kann ein Mangel sein (z.B. Hunger,

Slogan "Vorsorgen istKrankheit (man erinnere sich an den
Zahnhygienebesser ais bohren", der die Bevõlkerung zur

naturliche oderzu vermeiden),ermutigen sol1 te, um Karies
die Pensionierung undkulturelle Prozesse (das Altwerden,

"nachsehen", d.h. dieihre negativen Konsequenzen).
Negatives erleiden.negativen Konsequenzen tragen mússen,

wird ais die Folge von fehlender Vorsorge bezeichnet.

Das "negative Ereignis in der Zukunft"

hast", und

um es spãter zu haben, wenn daran Mangel
Zeit" und

Fehlen von Geld), eine
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Das ist ein Sprichwort, das wir in vielen Sprachen
■f inden, wei 1 es eine alIgemein menschliche Erfahrung in
Warte fa|3t: Unhei 1 kann sehr cft vermieden oder zumindest
gecnildert werden, seine Ursachen bek.ãmpf t □der,
wenn das wegen seiner Unabwendbarkeit nicht mdg1ich

1.3. Pragmatischer Aspekt:
Illokution und Perlokution

Das Sprichwort eine AUFFORDERUNG(2a) ist zu sparen,
solange es mõglich ist Zeit"), die gleichzeitig("in der
eine Warnung vor spãterer Not enthãlt.

al Igemeinist einDas Sprichwort (3a) dagegen
zu planendem, voraussehendemgehaltener AUFRUF zur Vorsorge,

Verhalten.

Einnehmenbeiden Fãllen dasDie Perlokution ist in
in derzukunftsorientierten Haltung,einer vorausblickenden,

ein gewisser Pessimismus nicht fehlen darf.

Bezugssituation s
der Kindererziehung,Sprichwort inein beliebtesist(2a)

eine der wichtigsten Tugenden inSparsamkeit aiswird doch
der betreffenden Sprachgruppe angesehen.

wenn man

sich darauf vorbereitet, sich dafúr rústet.
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(3a) wird haufig verwendet, wenn jemand eine Ermunterung
dazu braucht, vielleicht unangenehmemúhsame oder
Vorkehrungen zu um nicht spàter eventuell grõRerentreffen,

erwãhnteSchaden erleiden man denke da an die obenzu
nochKampagne immerfur Zahnhygiene (Zãhneputzen

in der dieangenehmer ais bohren) oder Situation,
Vorkehrungen (z.B. einemit Ausgaben verbunden sind

Versicherung abzuschl ieílen ) .

hat in der2. Das "Wer vorsorgt,modifizierte Sprichwort:
Not

2.1.Farm:
Sprichwõrtern ersterZusammenziehungDie

— erfolgt un ter(2a)zweiter Teil(3a) undTeil von von
derStrukturder synatktischenVerãnderungleichter

SubjektfunktionInfinitiv mitvon einemjeweiligen Teiles
"Wermit Subjektfunktioneinem Relativsatz"vorsorgen" zu

regierten "dann hasteinem von der 2.P.Sg.
"hat in der Not" mit dem Prãdikat indu in der Not" zu einem

der 3.Person.

2.2. Bedeutung:
Bedeutung derbeieinander1iegenderelativ nahDie
hier einervermischt sichbeiden Originalsprichwõrter zu

veralIgemeinert einemdas "Sparen" zudieAussage,

vorsorgt" und von

an eine

von zwei
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"Vorsargen", das "Nachsehen" jedoch
der Not".

2.3. Pragmatischer Aspekt:

Illokution und Perlokution:

In Kontext wird einer Warnung eineunserem aus
beruhigende Aussage: denn wir
haben auf zukúnftiges Unhei 1 vorbereitet. Dieuns
Perlokution ist das Sich—in—seinem—ãngstlichen-Tun-
bestãtigt-fuhlen.

Bezugssituation:

Auf das Abzahlen der Eigentumswohnung und den Erweb
eines Grundstúcks und ãhnlicher Vorkehrungen vor Eintreffen
der Pensionierung bezogen.

3. Thematische Funktion:

vorhergehende Sprichwort "Wer plant,Wãhrend das
Bestãtigung der nichtArgument war,gewinnt" ein

grundlosen Freude der Personen dient. so wird "Wer vorsorgt,
VERSTSRKTNot" ASSQZIATIV angef iigt, aberhat in der

gleichzeitig das ARGUMENT.

Beitrag zur Konstruktion des Textweltmodelles:

fúr die zukúnftigeEs ais unerlã|31ich zu betrachten,
Bildein negativeslã|3t aufNot Vorkehrungen

Isotopieist diedieser Zukunft schlieBen. Und genau das

das zur

Wir haben nichts zu fúrchten,

verstàrkt zu einem "in

zu treffen.
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dieses Textes. Das Sprichwort differenziert dieses Bild
(die Pensionierung, die wie

ein Blitz sieeinschlãgt und ist, wei 1 derNot
kíinstlerischen Betãtigung

durch das Haben von Eigentumswohnung und Hãuschen im Gríinen
1 indern.

(2b) "Spare in der Zeit, dann hast du in der Not*'/ "... und
spãter wird er sparen fíir noch spãter, damit er in der Not

die hoffentlich nicht eintreffen wird."hat,
Text Nr. 11.

desvolIstãndige AnalyseNoch einmal wird hier die
Textabschnittes (Text Nr.ll) wiedergegebens
Thematische Textanalyse

ein Gesprãch zwischen Hans und seiner MutterRahmen:
die Enge der WohnungThema:
andere haben mehr Raum ais nõtigAssaz.:

Weiterfúhrung: alte Familienvi1len in Wien-Hietzing
Detaillierung: Sophie wohnt dart

ich werde auch dort wohnenErgãnzung:
freie Neueinf: Legt Kaschmirpullover zusammen

Framebed.An.:
Erk. lãrung:
Er lãuterung:

immer einBegrúndung:
spãter

er schont etwas fíir spãter

denn wenn man jung ist, gibt es

zieht das gestopfte Hausjopperl an

was man frúhzeitig lernen mu(3

ein Ende setzt) , so lã|3t sie sich

aber: obwohl die Not kommen wird
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adversat.An: tnan alt ist,wenn

Steigerung: spãter wird er sparen fíir noch spãter
Begrúndung: damit er in der Not hat
Restriktion: die hoffentlich nicht eintreffen wird

Isotopische Analyse:
Hans fúhlt sich beengt in seinem Heim, einem ãrmlichen

Arbeiterhaushalt, und trãumt von einer reichen Zukunft in
einer alten Familienvilla, wãhrend einer Gewohnheiter,
folgend, den teuren Kaschmirpullover — um ihn fíir spãter zu
schonen mit dem Hausjopperl vertauscht. So wie sein Traum
von der gro(3en Vil la in die Zukunft weist. so ist auch sein
Handeln auf die Zukunft Der teureausgerichtet.
Kaschmirpullover mu|? aufgehoben wei 1 nicht daswerden,
Heute, sondern das ungewisse Spãter zãhlt. Diese Einstellung
ist etwas úbernommenes, etwas, das er nicht selbst erdacht
hat.

1. Das urspríingliche Sprichwort: "Spare in der Zeit, dann
hast du in der Not"

Dieses Sprichwort wurde bereits unter (2a) analysiert.

ist es aus
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2. Das modifizierte Sprichwort: . . und spãter wird
sparen fúr noch spãter, damit in der Not hat, dieer
hoffentlich nicht eintreffen wird."

Das Sprichwort erscheint aufgeldst in ein Satzgefúge
olnne Sprichwortform: "spãter wird er sparen fúr noch spãter,
damit er in der Not hat" . Das Sprichwort kúndigt sich
bereits im Kontrast von "spãter" und

frúhzeitig lernen mu0"
und wird ergãnzt durch Zusatzden "die (die Not)an

hoffentlich nicht eintreffen wird".

2.2. Bedeutung:

Die Bedeutung des ursprúng1ichen imSprichworts
wesentlichen beibehalten; modifiziert durch densie wird
deutlichen Kontrast "frúhzeitig",zwischen "spãter" und

"in der Zeit" steht, und "spãter" fúr

"in der Not" . "frúhzeitig" verlagert den Akzent von
auf "so"solange es noch mdglich ist",

mõglich ist", und "in der Not" wird veralIgemeinert

2.3. Pragmatischer Aspekts
Illokution und Perlokution:

sondern in einSprichwort nicht isoliert steht.Da das
tritt die Bedeutung dereingebettet ist,narratives Schema

wir BEGRúNDEN,Trotzdem erkennenSprecherhandlung zurúck.

schont etwas fúr spãter" und "was man

bald es
zu "spãter".

"frúhzeitig" in

2.1. Farm:

wobei "frúhzeitig" fúr

"rechtzeitig", also,



126

RECHTFERTIGEN ais I1lokution, der die SELBSTZUFRIEDENHEIT
ais Perlokution folgt.

Bezugssituation:
Mit dem Wunsch vor Augen, spãter einmal Vi 1lenbesitzer

zu werden, nimmt Hans jetzt eine Sparhaltung ein.

3. Thematische Funktions
Das neueingefiihrte Thetna Ausziehen desvom

Kaschmirpullovers and Anziehen eines Hausjopperls wird durch
den Satz "er schont etwas fúr spãter" ERKLÃRT. Dieses "fúr
spãter schonen" wird zum ERLÃUTERT wird in demThema, das
Satz "was frúhzeitig inlernen muí3" und gesteigertman
"spãter wird fúr noch spãter". Das wiederum wirder sparen
BEGRúNDET durch "damit er in der Not hat" und dieses neue

hoffent1ich nichtThema erfãhrt eine RESTRIKTION in "die
Sprichwort ineintreffen wird". Wãhrend also bei einem

thematische Funktion vorherrschend ist,Sprichwortform eine
mehreredurch seine Auflõsungúbernimmt das Sprichwort

Funktionen.

4. Beitrag zur Konstruktion des Textweltmodelles:
ist die ZukunftDenken aufHans' Handeln und

Einschrànkungen in der Gegenwartausgerichtet, fúr die er
GrundhaltungEinstellung eineauf sich diesenimmt. Da|3

wird ersteigernde "spãterdurch daswiederspiege1t, wird
noch spãter" ausgedrúckt. Diese Grundhaltung hatfúrsparen
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er ubernommen, ihre Negativitãter weigert sich aber, zu
akzeptieren, wie fúr diesedie Restriktion der Begrúndung
Haltung zeigt: "damit er die hof-fentlichin der Not hat,
nicht eintreffen auf einewird". Im Gegenteil: er hof ft
siegreiche Zukunft in Wien-in einer "Fami1ienvilla
Hietzing".

(2c) "Spare in der Zeit, dann hast du in der Not"/"Die
Mutter will in der Zeit sparen,

kõnnen"
Text Nr. 30

1. Das ursprúng1iche Sprichwort: "Spare in der Zeit, dann
hast du in der Not"

Dieses Sprichwort wurde bereits unter (2a) besprochen.

modifizierte Sprichwort:"Die Mutter will in der Zeit2. Das
sparen, um spàter genie^en zu kõnnen"
2.1. Form:

ein SatzgefúgeDas Sprichwort aufgelõst inerscheint hier
Sprichwortmit demmit FINALRELATION, das im ersten Teil

"sparen" und "in derWortmaterial enthãlt:identisches
der in ein "du sollst" aufgelostdem Imperativ,Zeit"; aus

"sie will".
einschneidendereschonDer zweite Teil erfuhr allerdings

Imperativs durch "sieVerãnderungen. Die Ersetzung des
mitinfiniten Nebensatz "um zu"will", mit demzusammen

um spãter genieRen zu

werden kõnnte, wurde ein
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stellt eine nur finale Relation her, die die konditionale
vollkommen verdràngt.

2.2. Bedeutung:

Darúber hinaus wurde auch das Wortmaterial ausgetauscht: aus
"haben" wurde "genieRen", "spãter".
Durch die Verwendung von "genieBen" statt "haben" verlagert
sich der Akzent der Aussage von der einfachen Vorsorge fúr
die Zukunft auf ein Abschieben aller Lusterwartung auf
zukúnftige Zeiten: Jetzt muR gespart werden; jetzt muR man
sich die Lust versagen; aber spãter kommt der Lohn!

2.3. Pragmatischer Aspekts
Illokution und Perlokution:
ERKLSREND; der Leser versteht die Haltung der Mutter
Bezugssituation:

Die Mutter spart und verlangt, daR ihre Tochter spare, nicht
damit sie fúr eventuelle Notzeiten gerústet seien, sondern

um spãter das Leben genieRen zu kõnnen.

3. Thematische Funktion:

daR Erika heimlich ein Kleid gekauft hat, dieEs geht darum,
und mit Wut und Vorwúrfen daraufMutter dies aber entdeckt

Kleidergeld war fúr diereagiert. Der GRUND der Wut: "Das
Nach einer DETAILLIERUNG des Verlusts,Sparkasse bestimmt!"

Mutter ErikasKleiderkauf bedeutet. BEWERTET dieden der
hast dir damit spãteren Lohn verscherzt!" Ais"DuHandlung:

aus "in der Not"
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ERKLÃRUNG der Haltung der hier der Satz auf,Mutter tritt
der das Sprichwort enthãlt: "Die Mutter will in der Zeit

spãter genieSen kõnnen". Danach wird diesparen, utn zu
Litanei uber die Vergãng1ichkeit des Kleides FORTGESETZT.

4. Beitrag zur Konstruktion des Textweltmodelles:
"Fúr die Sparkasse bestimmt", "spãter","spãteren Lohn",
"nichts sofort" kulminieren im Satz " "Die Mutter will in
der Zeit sparen, um spãter geniefíen zu kõnnen".
Die Haltung der Mutter wird begrúndet, wird legitimiert
durch das Sprichwort, obwohl es ihr nicht um Vorsorge fur
den Notfall geht, sondern um den Genu|3 . Der Genuíl mu(3 aber

unvergãnglich sein: ein neu eingerichtetes Eigenheim und

Geld, "das nie aus der Mode kommt".

Der Geiz wird hier maskiert mit Hilfe des Sprichwortes, das
"vernúnftige Vorsorge" zum Thema hat; d.h. das Sprichwort

wurde miíJbraucht im Dienste einer Untugend. "Sparen" wurde

des Geldausgebens"; "in der Not" zum GenuB"Ablehnungzur
von unvarstel1baren vom unvergãnglichen GeldFreuden, die

herkommen.
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(3b) "Vorsorge ist besser ais nachsehen"/"Vorsorge ist
besser ais das Nachsehen zu haben"

Text Nr. 33
1. Das urspriingliche Sprichwort: "Vorsorgen ist besser ais
nachsehen

Die ursprúng1iche Form dieses Sprichworts wurde bereits
in der Analyse zu der Not" ,"Wer vorsorgt, hat in Text
Nr.34, Sprichwort (3a) besprochen.

"Vorsorge ist besser ais das2. Das modifizierte Sprichworts
Nachsehen zu haben"

2.1. Farm:
eine geringfugige syntaktischesich hierEs handelt

und "nachsehen" wurdenVerben "vorsorgen"Verãnderung: die
desTeilzweitendie imSubstantiven,zu

haben""zudurchErgãnzungVergleichsatzgefuges die

verlangen.
eineraisVarianteeinerhier eherMan wird vonvon

Modifikation sprechen.

2.2. Bedeutung:
Sprichwortes wurdeursprúng1ichenBedeutung desDie

Auflõsung desdiedurchnochexplizitererhalten,
Infinitivsatz "das Nachsehenin denInfinitives "nachsehen"

zu haben".

nur um
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2.3. Pragmatischer Aspekt:
Illokution und Perlokution:
BEGRúNDEN/verstehen
Bezugssituation:

Die Wanderausrústung soll vor allen Eventualitãten schutzen.

3. Thematische Funktion:
Das Sprichwort fungiert ais BEGRÚNDUNG fur das Mitnehmen der
Wanderausrústung, die vorher AUFGELISTET wird.

Der Gebrauch von Rucksack, Schuhen mit festen Sohlen und
Regenschutz auf einer Wanderung ist vollkommen verstãndlich
und brãuchte eigentlich keine Das SprichwortErklãrung.

implizit schon mitverstanden wurde:
eine Wanderung fardert eine gewisse Ausrústung, um eventuell
auftretende Schwierigkeiten úberwinden zu kõnnen.

4. Beitrag zur Konstruktion des TextweltmodelIs:

macht nur explizit, was
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l.Das ursprúngliche "DurchSprichwort: Schaden wird man
klug"

1.1. Farm: einfacher Aussagesatz

1.2. Bedeutung:
Proposition und Relation:
Wer Schaden erleidet, der lernt daraus, wie man sich richtig
verhalten muí3 , damit man keinen Schaden mehr erleidet.

Konzepte:

"Schaden erleiden": einen Nachteil, Verlust erleiden
Person (im Sprichwort nur auf Personen bezogen)wer:

wen/was: etwas Wertvolles tei1weise ver1ieren:oderganz
Sachgúter, Leib und Leben, aber auch moralische Werte: Ehre,
Anerkennung, Freundschaft etc.

an Vorsicht,durch eigene Schuld: durch Mangel anwarum:
FehlverhaltenPlanung; nicht durch eigene Schuld: durch

of t istdurch naturliche Katastrophen; sehranderer oder
eigenes Verschulden mit Fremdschuld gepaart.

"klug werden": etwas lernen,
Personwer:

erlernen; Verhalten oderWissensinhaltwen/was: einen
Fãhigkeit erlernen
wie: Bedingung: Lernfãhigkeit

(4) "Durch Schaden wird man klug"/"durch schaden natúrlich. 
wodurch man klug wird." 

Text Nr.4

es besser wissen
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jemand oder ein Ereignis motiviert zum Lernenwarufli:
wozu:

1.3. Pragmatischer Aspekt:

Kommunikationssituation, in der es meist verwendet wird:
Komm.teiInehmer: asymmetrischehierarchisches Gefãlle
Komm.
I11okution/Perlokution: j emanden iiber einen Schaden
hinwegtrôsten/j m. fúhlt sich getrõstet; jemanden (sich

Lernen durch einen Verlust auffordern/jm. ziehtseibst) zum
aus dem Erlebten; erklãren,die Konsequenzen

wurde/jm. versteht, wie der andere gelernt hat.
VeranderungSCHWERPUNKT: Ziel:GLAUBEN, psychischeum

herbeizufuhren

Bezugssituation:
Teilin denen zumindest einAlie Situationen, zum

eigenverschuldeter Verlust auftritt.

“durch schadenSprichwort Text:modifizierte im2. Das
natúrlich. wodurch man klug wird.''
2.1.Form:

Antwort auf dieAufgelost in zwei elliptische Sãtze ais

Frage:
"wie soll paula bloíB was lernen?"
"(sie soll etwas lernen) durch schaden natúrlich."
"(durch den schaden) wodurch man klug wird."

um etwas richtig/besser machen zu kõnnen

warum man klug
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2.2. Bedeutungs
Die Proposition und die Konzepte wurden beibehalten, wenn

auch in syntaktisch lockerer Farm mit dem Zusatz

"naturlich", der zu verstehen gibt, da(3 es sich hier um eine
allgemein bekannte und bestãtigte Wahrheit handelt.

Der Schwerpunkt der Verãnderung formaler und
Inhalt des Sprichwortspragmatischer Natur: es wird der

mitzitiert, wie er ais Antwort auf die Frage erscheint,50

volIstãndige Sprichwortder bereits daszusammen
wiedergibts

durch schaden naturlich.""wie lernen?
ist die Erinnerung"wodurch man klug wird"Das nachgesetzte

der zweite Teil des Sprichwortes paraphrasiertdeshalb wird
Fragein derer inhaltlich ja schonnachgesetzt, obwohl

enthalten ist.

2.3. Pragmatischer Aspekt:
Anstatt einsich hier.Perlokution ãndernIllokution und
Sprichwortwird daszu kommentieren,vergangenes Ereignis

ais VORAUSSAGE angewandt.

nichtSchadendermodifiziert:Bezugssituation:
seibstverschuldet.

kommt es der Sprichwortform noch sehr nahe.

daran, da(3 es sich um eine sprichwõrtliche Wahrheit handelt;
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3. Thematische Funktions
Im Abschnitt, in dem der Erzãhler Paulas Vorstellungen

imLiebe Hauptthemenund Arbeit, beidendenvon
stellt er die Frage:vorhergehenden Abschnitt, kommentiert,

"wie soll paula blo(3 was lernen?"
Die (rhetorische) Frage, die hier framebedingt angeschlossen

blo(3 enden?"werden mú|3te. wãre: "wie mit paulasoll das
oder der Kommentar: "das wird schlecht ausgehen!"

die hier zunãchstuber diese Bewertung von Paulas Chancen

Einfúhrung deswird wird die Frage formuliert, die die
Sprichwortes ermõglicht.

ais Ganzes KOMMENTIERT Paulas SituationDas Sprichwort
und BEWERTET sie. Anaphorisch.

Beitrag zur Konstruktion des Textweltmodelles:
die Liebe aisPaulas Bewertung von Arbeit und Liebe

die Arbeit ais "erleiden, lãstig, die"freude, erholung",
durch dieabhaltend" wird kommentiert1 iebe

sie verarbeitet nicht.Schwammetapher: "paula nimmt nur auf,
wie ein schwamm, der nie ausgedrúckt wird."

verarbeiten,Paulas Unfãhigkeit, Eindrúcke zuangemessen
siehtschaden,ihre Unfãhigkeit lernen wird ihr derzu

Erzãhler voraus.
Muster des ursprunglichen SprichwortsDas pragmatische
die seibstverschu1dete Dimensionist aber prãsent. Da in

seine Verwendung so bõsartig:Paulas Verhalten

nur implizit bleibt, aber spãter im Sprichwort ausgesprochen

fehlt, wird
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man gibt jemandem Schuld. ohne da|3 er eigentlich schuldig

(5) "Steter Tropfen hõhlt den Stein"
Text Nr.9

1. Das ursprúngliche Sprichwort: "Steter Tropfen hôhlt den
Stein"
1.1. Form:

einfacher Aussagesatz; metaphorisch

1.2. Bedeutung:
Proposition und Relation:

hõhlt er ihnWenn ein Tropfen stãndig auf einen Stein fãllt,

KONDITIONALRELATIONaus.

Konzeptes
"Tropfen":
Flússigkeit, weich, gering, inoffensiv

"Stein"•
feste Materie,

"stet"
immer wiederkehrend, unermúdlich

"aushõhlen"
etwas bearbeitenein Loch in etwas graben,

hart, schwer zu bearbeiten
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Aus der Analyse der Komponenten der Metapher lã|3t sich die
wõrtliche Bedeutung ablesen:
Wenn jemand/etwas Geringes, SchwacheEInoffensives,
unermúdlich auf Hartes einwirkt,jemand/etwas Starkes, 50

erzielt trotz dendes scheinbaren Widerspruchses
erwúnschten Effekt.

1.3. Pragmatischer Aspekt:
Illakution und Perlokution;

obwohljn. auffordern/ermutigen, bestãndig weiterzumachen,
das Verhãltnis zwischen dem.

erwartenist , aiswird, umgekehrteingewirkt zugenau
wàre/jm.fãhrt fort,

Bezugssituation:
ein Schwãcherer einen Stãrkerenin denenAlie Situationen,

beeinflussen will.

2. Das modifizierte Sprichwort:
Keine Modifikation

3. Thematische Funktion:
Tante, mi tderVersprechenframebedingtenNach dem

"weichzuklopfen", wird aissprechen und ihnErich zu
des "Weichklopfens" das SprichwortGARANTIE fúr den Erfolg

so zu handeln.

der einwirkt und dem, auf den
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plaziert; dieses wird spezifiziert im Nachsatz "hõhlt auch
erich sicher1ich!"

Danach wird das Rezept noch weiter detailliert "sich
erniedrigen und dann hõhlen: einziger weg."
Am Ende des Textabschnittes wird das "Hõhlen" nochmals
assoziativ aufgenommen "zuerst hat die arbeit erich
ausgehõhlt, jetzt klopft ihn die stadttante weich."

Im Metakommentar "wir werden spãter berichten, welche
form erich nach dem weichklopfen angenommen hat", wird das
Bild weitergefúhrt.

Beitrag zur Konstruktion des Textweltmodelles:
Paula hat ein uneheliches Kind zur Welt gebracht und

ihre Tante verspricht, da(3 sie den Kindesvater dazu bringen
wird, heiraten, denn ein Kind ahne Trauscheinsie zuzu
bekommen, sei tierisch.

resumiert das Wortdies machen wird,Wie sie
entfaltet wird"weichklopfen", dessen Bedeutung im Tex t
detai11iertereSprichwort und einige anderedurch das

Erklãrungen.
enthaltenenKonzepten des Sprichwortesin denDie

hart" definieren Paula und Erich,Merkmale "schwach"-"stark,
und ihr Verhãltnis zueinander: die FrauFrau und Mannbzw.

erniedrigen (anerkennen, daí3 sie die Schwache ist)muí3 sich
Starken bestãndig, unermudlich einwirken,und dann auf den

sie wil1.zu erreichen, wasum
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(6a) "Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg"
Text Nr.10

Das urspriingliche Sprichwort:

auch ein Weg"

1.1. Form:

Satzgefúgej RELATIVRELATION

1.2. Bedeutung:
es auch

zu verwirklichen.

1.3. Pragmatischer Aspekt:

Illokution und Perlokution:
nicht fallen zu lassen/jm. gibtseine Planejn. ermuntern,

nicht auf

Bezugssituation:
verwirklichen bzw.In Situationen, in denen jemand etwas

□dererreichen mõchte,
aber sich fúr unfãhig hãlt, das Angestrebte auszufúhren.

2. Keine Modifikation

"Wo ein Wille ist, da ist

Wer etwas wirklich will, der findet die Mittel,

aber úber die Mittel im Unklaren ist,
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3. Thematische Funktion:
Glúck:ihrefúr BrigittesThema ist der Grund
positivenSchwangerschaft und die daraus sich ergebenden

Folgen.
beisichNach deren Darlegung wird ERKL.ART, da|3 es

um schwer Erkàmpftesihrem Gluck nicht um Zufall, sondern
Glúckhandelt. Es wird DETAILLIERT, daB Brigitte dasan

"glauben" undgeglaubt hat. Die Beziehung zwischen
somi t eineSprichwort, das"erreichen" BEGRÚNDET das

Erklãrung des ganzen ersten Textabschnittes darstellt.
TeilSein zweiter

es handelt sichdas im AnschluB daran ENTFALTET wird:THEMA,

4. Beitrag zur Konstruktion des Textweltmodells:

Aufstiegsazialenauf denBrigittes Wollen
gerichtet, den sie sich durch eine Heirat mit Heinz erhofft.

dazu fúhrt íiber eine Schwangerschaft, die Heinz zurDer Weg
Heirat veranlassen soll.

weist auch der Text die GrundstrukturWie das Sprichwort, so
Mittel,findetwill, der zuwirk1ich esetwas"wer

Weg tWille:
muhevolle Kleinarbeitdas Leben nicht in Kãlte

und Einsamkeit beschlieBen
Aufstieg
Kampf der Geschlechter

um Brigittes Fruchtbarkeit.

"da ist auch ein Weg" WIRD ZUM NEUEN

erreichen" aufs
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gewinnen ihn fíir sich entscheiden

Gluck schwer erkãmpfen
anderes Leben ais das Leben
am FlieBband Heinz

Fruchtbarkeit
Gebãrfãhigkeit

(6b) "Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg"
Text Nr. 14

1. Das ursprúngliche Sprichworts "Wo ein Wille ist, da ist
auch ein Weg"

Wie in (6a) besprochen

Keine Modifikation

3. Thematische Funktion:
Hans mu (3 zugeben, daB nicht Klasse derzur

Gymnasiasten zãhlt, es aber gern mõchte, und: "Wo ein Wille
da ist auch ein Weg " , ARGUMENTIERT Imer.

anschlieflenden Textteil wird der Weg dahin ENTFALTET. Dieser
Argumentation ENTGEGNET Annas Mutter mit "Das Tun ist besser
ais das Wollen".

Beitrag zur Konstruktion des Textweltmodelless
Auch hier zwischen dem Willenentrollt sich der Text
Dazugehoren bis das Argumentund dem Weg dazu,zum
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entkrãftet wird durch den Hinweis, daíl das Tun besser ist
ais das heipt, das Wollen allein genúgt nicht.
Darauf folgt die Ausweisung Hans' angestrebtsnderaus
geselIschaftlichen Gruppe. Die Aussage des Sprichworts wird
also widerlegt durch die Geschehnisse.

Das Sprichwort fungiert ais abstrakte Vorlage fúr die
konkrete Entfaltung des Textes.

Wille: Weg :
ins Gymnasiuffi gehen mõgen
Sportlehrerposten Sportarten kennen, andere

dazulernen

Rekurrenzen des Sprichwortes:
Paraphrasierungen:

das genúgt,""Ich mõchte es aber gern.

Negation:

Antonymie:
"Das Tun ist besser ais das Wollen"

"Nicht fúr die Schule, sondern fúr das Leben lernen wir"(7)

Obwohl WANDER "Man soll
fúr die Schule" (Wander,

"denn der Wille ist es allein, der zãhlt."

"Wenn Sie es nur mõchten, genúgt es nicht."

Leben 166) aufzeichnet, sehen wir

Wollen, das

fúrs Leben lernen, nicht bloB
Text Nr. 14
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unser Sprichwort nur ais Variante, nicht ais Modifikation
an .
1. Das ursprúngliche Sprichwort.! fiir die Schule,"Nicht

sondern fiir das Leben lernen wir"

1.1. Farm:

Restriktive Satzverbindung

1.2. Bedeutung:
Proposition und Relations

im LebenMan soll lernen, damit was man
□der soll, und nicht,(im Beruf) wissen und kõnnen mu 13 um

RELATION mitRESTRIKTIVEdie Lehrer zufriedenzustellen.
eingebetteter FINALER RELATION.

das Berufsleben und"Leben"Mitzuverstehen ist, da(3 das
in der Gesellschaft — wichtiger,des Individuumsdie Rolle

des Lebenseine VorstufeSchule, dieernster ist ais die
darstel1t.

1.3. Pragmatischer Aspekt:
Illokution und Perlokution:
AUFFORDERUNG
Bezugssituation:

ihresich nurgesagt, diewird Schúlern umDiese Maxime
und nicht d ie"Durchkommen" kúmmern umundNoten ums

Lehrinhalte.

man wei(3 und kann,
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Das modifizierte Sprichwort:
Obwohl weder Form noch Bedeutung modifiziert wurden,

hat sich der pragmatische Aspekt verãndert: das Sprichwort
bezieht sich auf einen Arbeiter, der sich durch Fortbildung
der Gesellschaft der Gymnasiasten wúrdig erweisen will, der
aber durch dieses Sprichwort IN DIE SCHRANKEN GEWIESEN wird.

3. Thematische Funktion:
Im Text ging es darum, daB Hans von Annas Mutter ais

Gesellschaft fúr ihre Kinder abgelehnt wurde, weil er kein
Gymnasiast, sondern Darauf"ein gewõhnlicher Arbeiter" ist.
ENTGEGNET Hans, Eigeninitiative fortbildenda|3 er sich in

fúr die Schule,will, worauf die Mutter ENTGEGNET: "Nicht
ERKLÃRENDdas Leben siesondern fúr lernen wir" , wobei

hinzufúgt: "Wer mehr lernt, der lebt auch mehr."
dieHans ENTGEGNETs"Ich will eh fúr das Leben lernen.

Schule ist mir scheiflega 1. "

Beitrag zur Konstruktion des TextweltmodelIs:4.
HansArgumentwird das Sprichwort aisHier gegen

Wahrscheinlichsein !benutzt, ohne jedoch auses zu
und Schule)BiIdungassoziativen Grúnden (es geht j a um

Sprichwortes,gerade diesesbedient sich Annas Mutter um
sprichwõrtlichedurch dieihre Argumentation Hansgegen

inhaltlichewirklichestútzen, keineAutoritàt zu obwohl
Verbindung besteht.
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(8a) "Ende gut, alies gut"

1. Das ursprúngliche Sprichworts
1.1. Form:

ergãnzt werden mu|3.

2.2. Bedeutung:
Proposition und Relation:

Wenn das Ende (der Ausgang, der AbschluB eines
Ereignisses, einer Handlung, einer Sache) gut ist, dann ist

gut, d .h. seine subj ektivnegative Wirkung wurde
aufgehoben. KONDITIONALRELATION.

Das Sprichwort
war. Seine Bedeutung kann daher auch sodem Ende nicht gut

formuliert werden, wie dies im DUDEN geschieht:
dieSache sind“Bei glucklichem Ausgang einer

nicht mehr wichtig" (DUDENvorausgegangenen Schwierigkeiten
"Ende")11,

Konzepte:
Ende:
zeitliches Ende: Ende einer Handlung, eines Ereignisses;
aber auch rãumliches Ende in scherzhaftem Gebrauch.

Satzgefúge aus

gibt also MITZUVERSTEHEN, daB etwas vor

alies, was vorher geschehen ist, auch wenn es nicht gut war,

zwei elliptischen Sãtzen, in denen das "ist"

Text Nr. 10
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gut:
in Ordnung, sq wie erhofft. so wie es sein soll

1.3. Pragmatischer Aspekt:
lilokution und Perlokutions
a)sich seibst/j m.anderen dazu auf f ordem , vergangene

Schwierigkeiten nicht wichtig zu wei 1nehmen, al les gut
ausgegangen ist □der nahe daran ist, gut auszugehen / sich
uber das gluckliche Ende freuen und das Negative vergessen;
b)Freude, Triumph anlãfllich einer Situation, die doch noch
gut ausgegangen ist. ausdrucken, bzw.

/ der andere soll die Wahrheit desdoch noch geschafft hat
densich mitfreuen, bb)Mitgeteilten erkennen und aa)
derseine EinschãtzungGespràchspartner beneiden, cc)

Situation ãndern.

Bezugssituation:
Situation vollerproblematischeschwierige,jede
Ende gefúhrt wurde.Hindernisse, die schlieRlich doch gut zu

Keine Modifikation2.

Thematische Funktion:3.
da ist auch einein Wille ist,Sprichwort "WoDer vom

in ein "Ende gut, alies gut",Weg" gezeichnete Text múndet
zu einem Leben ohneder WegSituation BEWERTET:das die

mit Heinzeinem LebenFlieRband und ohne Einsamkeit, war

mitteilen, da(3 man es
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sehr schwierig, aber es ist geschafft: Gitti ist schwanger
und Heinz wird sie heiraten mussen.

4. Beitrag zur Konstruktion des TextweltmodelIsi
"Ende gut, alies gut" ist der Ausdruck Gittisvon

Triumph úber die Schwierigkeiten, die sich ihrem Vorhaben in
den Weg stel1ten. Das Sprichwort f olgt einem Lob der
Gebãrfãhigkeit.

Schwierigkeiten: glúcklicher Ausgang:
Kampf der Geschlechter Gluck
erkãmpfen hat recht behalten
Leben am Flieflband Gottseidank

braver Brigittekõrper
Gebãrfãhigkeit / Sieger
ist obenauf

das Sprichwort in sein GegenteilText trittIn diesem
eine Variantesich umEs handeltverkehrt auf.
WANDER registriert wurde.bereits vongut", diegut, alies

eineobais esauch verstanden, sowird esAis solche
urspriing 1 ichen Sprichwortlogische SchluBfolgerung

T rugschluBeinennaturlich umnursichware, wobei es

handelt.

(8b) "Ende schlecht, alies schlecht"
Text Nr.24

aus dem

von "Ende
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1. Das ursprúng1 iche Sprichwort: “Ende schlecht, alies

schlecht"

1.1.Farm:

diese wurde beibehalten; nur das prãdikative Adjektiv "gut"
wurde durch sein Antonym "schlecht" ersetzt.

1.2. Bedeutung:
Die Proposition und ihre Relation folgen dem seiben

Schema des Sprichworts "Ende gut, alies gut"!
Wenn das Ende (der Ausgang einer Handlung, eines
Ereignisses, einer Sache) schlecht ist, dann ist alies, was
vorher im Verlauf dieser Sache geschehen ist,
gut schlecht (d.h. negativ bewertet).war,
KONDITIONALRELATION.

1.3. Pragmatischer Aspekt:
I1lokution/Perlokution:
BEWERTUNG

Bezugssituation:
B. einGibt einer Erfahrung Ausdruck: z.wenn

zwischenmenschliche Beziehungpolitisches Regime oder eine
sich im Bõsenein negatives Ende nehmen (gestúrzt werden,

die ganze Beziehung. . . ) , dann besteht die Tendenz,trennen
anzusehen. Dasais negativganze Regierungszeitbzw. die

SprichMort denunziert also eine typische menschliche (Fehl-)

Haltung.

auch wenn es
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2. Keine Modifiaktion

3. Thematische Funktion:
Thema ist seines Vaters vonder Abschied Rainers und

der ZufalIsbekanntschaft mit der Rainers Vater sichFrieda,
am Wirtshaustisch vergnúgt hat, ohne daíl er jedoch bekommen
hàtte, er wollte. Dazu KOMMENTIERT "Ende schlecht,was er
alies schlecht", und ENTFALTET,

gewúnscht hãtte.

Beitrag zur Konstruktion des Textweltmodelles:

wieDas Ende der Abschied von Frieda ist nicht so,
wobei er denRainers Vater es wollte und er beklagt das,

schlecht" aismit "Ende schlecht, aliesbisherigen Spafi
unbefriedigend abtut.

wodurchursprúngliche SprichwortDamit kehrt er das um,
implizit das "gute Ende", das "Happy End" negiert wird.

durch das Sprichwort evozierten Elemente werdenDiese drei,
im Text dargestellt:

alies schlecht!schlechtes Ende: gutes Ende:
hãtte sie aufs Geplãnkel mit Friedareiílt die frohe

Runde auseinander Kreuz gelegt
Winkewinke

was er sich ais gutes Ende
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Die Dimension der Frustration wird erst durch die Verwendung
des modifizierten Sprichwortes eingefíihrt.

1. Das ursprúngliche Sprichwort: "Umsonst ist nur der Tod,
und der kostet das Leben"
1.1. Farm.*

Dieses scherzhafte Sprichwort besteht aus "Umsonst ist
ein Sprichwort ist, und einemder Tod", sich schon

dem es die verschiedensten Varianten gibt: "und
der kostet das Leben", und bildet so eine Satzverbindung.

1.2.Bedeutung:

Proposition und Relation:

da|3 erTod kostetNur der

zum Gegenstandmacht nicht den TodDieses Sprichwort
"umsonst" dasdasvielmehrseines Interesses:
behandelt wird.

Es mui? also so paraphrasiert werden:
Und selbstfur den Tod nicht."Fúr alies mui? man zahlen, nur

was an

(9a)"Umsonst ist nur der Tod, und der kostet das Leben" 
Text Nr. 39

eigentliche Thema, das am Beispiel des Todes

das stimmt nur eingeschrãnkts denn er kostet das Leben."

Zusatz, von

kein Geld, aber das hei(3t nicht,

nichts kostet: er kostet das Leben. RESTRIKTIVE RELATION.
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3. Pragmatischer Aspekt:

Illokution und Perlokutions

es wird da(3 eineverwendet, jemandem klar zu machen,um
bestimmte Sache bzw. eine bestimmte Dienstleistung etwas
kosten; es hat also erklãrende, begríindende, um Verstãndnis
bittende Funktion, das Rude seiner Aussage soll durch den

witzigen Zusatz abgeschwãcht werden.

Bezugssituation:

J emand leistet etwas der andere sol 1 die Leistung
vergúten.

2. Keine Modifikation

3. Thematische Funktion:
Mutter und Tochter Kohut den Vaterdarum, dafBEs geht

Fleischer sie inwobei ihrins Sanatorium bringen mufiten,

bedauert er ihrenhinbrachte. Auf dem Rúckwegseinem Auto

Verlust.

Hi1fsbereitschaft: dieMOTIVATION ■fíir seineDie

verpflichtet und werden daher beiKundinnen sind ihm jetzt
umsonst Sonntag"der nichteinkaufen,ihm mehr am

Und jetzt BEGRÚNDET erer ERLÃUTERT.spazierenfãhrt" , wie
seine Haltung mit dem Sprichwort.
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4. Beitrag zur Konstruktion des Textweltmodelles:

Obwohl dieses einerSprichwort Begrúndungnur zur
Haltung nàmlich des fúr eine Hilfeleistung Lohn Erwartens

in diesem Text baut es doch eine Isotopie aufsteht, so
seinem Rhema auf: der Tod wird mehrfach wiederaufgenommen:
"einen schnellen Tod kannst du ihm (dem Tier) schenken", und
implizit in "sonst bewahrheitet sich der Spruch auf das

fíirchter 1 ichste" und im unmittelbar anschlieBenden
Sprichwort "Alies hat ein Ende..

nur die Wurst hat zwei."(10) "Alies hat ein Ende,
Text Nr. 39

ein Ende,"Alies hat1. ursprúngliche Sprichwort!Das nur

die Wurst hat zwei"

1.1. Form:

Satzverbindung
1.2. Bedeutung:

scherzhaftessich einhier handeltAuch umes
Gemeinplatz "Alies hat ein Ende"Sprichwort, das aus einem

hat zwei" úber diedie Wurstmit witzigem Kommentar "nur
"Ende" konstruiert wurde.Polysemie von

einmal auf". Deralies hõrt"Nichts wãhrt fúr immer;
im"Ende" dasscherzhafte Zusatz WortschlieBt an,am

im Zusatz aber raumlich gemeint wird,Gemeinplatz zeitlich,
und so den Lacheffekt hervorruft.
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Dieser Zusatz zieht die Banalitãt des Gemeinplatzes ins
Lãcherliche und nimmt dadurch gleichzeitig dessen Ernst den
Stachel.

1.3. Pragmatischer Aspekt:
I1lokution/Perlokution:
Dieses Sprichwort úberwird gebraucht, j emandenum
unabànderlichen Verlust hinwegzuTR<5STEN, indem ihm vorman
Augen stellt, daB in unserer Wirklichkeit eben so ist;es
daB man sich eben damit abfinden mu|3, da|3 alies einmal zu

daB man dies aber mit Humor tun soll.Ende geht,

Bezugssituation:
Jemand sieht sich einem schmerzhaften Ende gegenuber.

Keine Modifikation

3. Thematische Funktion:
dasASSOZIATIVSprichwort wird reinDieses an

die Funktion, die beidenvorhergehende angehãngt, hat aber
wird al sohinwegzuTROSTEN,den VerlustFrauen úber aus
textfunktionalenund nichtvorwiegend situationsabhàngigen

Grúnden eingefuhrt.

4. Beitrag zur Konstruktion des Textweltmodelles:
mit zwei Enden aus dem Sprichwort reiht sichDie Wurst

Berufsspracheder derListedie der Ausdrúckein aus
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Fleischer, die hier Teil metaphorisch verwendet werden,zum

ein ("Fleischhauer", "Ochsenschlepp", "Wadschinken", "Wurst-

und Selchwaren" usw.).

Das "Ende" ist Rekurrenz "bedauern" und demvon

mehrfach erwãhnten "Tod".

(9b) "Umsonst ist nur der Tod, und der kostet das

Leben"/"Sowieso ist der Tod umsonst, allerdings kostet er

das Leben"

Text Nr. 26

1. Das ursprúngliche Sprichwort: nur der Tod"Umsonst ist

und der kostet das Leben"

Siehe Besprechung unter Sprichwort (9a), Text Nr.39.

modifizierte "Sowieso ist der Tod2. Das Sprichwort:

allerdings kostet er das Leben."umsonst,

2.1. Form:

her der"Sowieso" stel1t die Verbindung zu

drúcktbekrãftigt:dievorhergehenden Aussage, eses

Zustimmung aus.

gleichfalIseine Variante des"AIlerdings" nur

res tr ik. tiven "und der".

2.2. Bedeutung:

"umsonst" aktiviertsHier wird die zweite Bedeutung von

"sinnlos",sondern"grátis" gemeint,nicht ist hier

"zwecklos".
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2.3. Pragmatischer Aspekt:
Illokution und Perlokution:
zynische BESTSTIGUNG

Bezugssituation:
airf die Sinnlosigkeit des Todes des Vaters bezogen

3. Thematische Funktion:
Hans' Mutter klagt úber das Verbalten des Sohnesi “Wenn

ich dich anschaue, dann kommt mir
umsonst gelebt habe, und dein Vater umsonst gestorben ist."
Dieser Anklage folgt eine RELATIVIERENDE Bemerkung. Hans
ANTWORTET anscheinend zustimmend, die Furcht der Mutter ins
Lãcherliche ziehend:

Beitrag zur Konstruktion des Textweltmodelles:
gelebt", "umsonstWàhrend die Mutter mit "umsonst

"das Ziel des Lebens verfehlt haben", bzw.gestorben" meint:
der Sache, fúr die"sinnlos gestorben zu sein, d.h. , ohne

assoziiertmit seinem Tod gedientman stirbt,
Sprichwortes, unddem "umsonst" des scherzhaftenHans mit

Isotopie einen witzigen Effekt,erzielt durch die doppelte

der den Ernst der Anklage der Mutter

"Sowieso ist der Tod umsonst..."

vom Tisch wischen soll.

zu haben",

vor, daí3 ich vielleicht
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Viele von den bekanntesten deutschen Sprichwõrtern sind
keine "Volkswahrheiten", die Verdichtung derderaus
Erfahrung sind,der deutschen Sprachgruppe entstanden
sondern vielmehr Zitate rõmischer, bzw. griechischer Dichter
und Philosophen der Antike.

Wer ist sich dessen bewuflt,
sagt, da(3 dabei um einen Ausspruch ("suum cuique")es sich
des rõmischen (106-43 v.Chr.)Redners Cicero
vom Preuflenkõnig Friedrich I. viel zitiert, sich schliefllich
im deutschen Sprachraum einbúrgerte?

paribus fácil lime congregantur",□der da|3 "pares cum
"Gleich und gleich gesellt sich gern" wurde.unserem

vermutlich aberbei Cicero stand,ursprunglich ebenfalls
v.Chr.) zitiert wurde,PIato (427-347schon von

"Odyssee" (8.Jh.v.Chr.) kannte?der

(65-8 v.Chr.) ais "gutta cavat lapidem"bei Horaz
Verwendung fand?

fúr die("Nichtdiscimus""Non scholae, sed vi tae
Das wuRte schonfur's Leben lernen wir").sondernSchule,

(4-65 n.Chr.);Philosoph Seneca, der Jíingereder rõmische

und die alies besiegende Liebe ("omnia vincit amor") hat der
19 n.Chr.) schon einigerõmische Dichter Vergil (70 v.Chr.

Paulus von Tarsus (10 - 67 n.Chr.) besungen.Jahrzehnte vor
1983:2488, 2499,bei MACKENSEN/v.HOLLANDER(cf.die Zitate

2500,2501,2508).

der es aus

wenn er "Jedern das Seine"

das zu

handelt, der,

□der da(3 "Steter Tropfen hõhlt den Stein" eine Weisheit
ist, die
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der humanistischen Bildung auf diedem Einfluí?Ist es
Denkweise deutschen Sprachgruppe zuzuschreiben, daí?der

-griechischen Ursprungsdiese Zitate altrõmischen bzw. so
sind, odergute Aufnahme fanden und heute in aller Munde

"Vo1kswahrhei ten"aber sich dabei dochhandelt es um
menschlichegrund1egendeal Igemeingúltiger Natur, die

wie dortErfahrungen Worte fassen und daher hierin
auftreten?

Seit dem Altertum istWahrscheinlich trifft beides zu.
Võlker des europãischenBeeinflussung derdie gegenseitige

schwer zu beantwortengroB, daí? diese FrageKontinents so
Kenntnisse undbrachten neueGelehrte und Kaufleute

sobald sie von den Fúrsten úbernommenLand, die,Sitten ins
Andrerseits handelt espopular werden konnten.worden waren,

sich bei diesen Sprichwõrtern um so elementare Aussagen, dal?
Zitateubernommeneschwierig ist, sie ais zunures

verstehen.
tatsàchlichInwieweit sich dabei aber umes

bleibt derfestzustellenUniversalien handelt, dies
Universalienforschung uberlassen.

scheinbar urdeutschen Sprichwõrtern, die aufAuf?er den
gibt es viele,Zitaten der alten Rõmer und Griechen beruhen,

ihren Ursprung in derjúngerer Zeit stammen unddie aus
In diesem Falle istNeuzeit haben.Dichtern derFeder von

sich um ein Zitat handelt, manchmaldas Bewuí?tsein, daí? es

noch vorhanden.
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Ein Beispiel dafúr ist das in unseren Texten zweimal
zitierte "Warum denn in die Ferne schweifen, das Gute liegt
so nah", dem Goethes Vierzeiler "Erinnerung" zugrunde liegt
(DUDEN 11, 200) ("Willst weiter schweifen? Sieh,du immer
das Gute liegt so nah. Lerne nur das Gluck ergreifen, denn
das Gluck ist immer da."); es erfuhr eine leicht scherzhafte
Behandlung. Dieses sprichwõrtliche Zitat hat nicht
Poesiebúchern Anklang gefunden, sondern wird auch von der
Werbung gern benútzt. Das Wissen, d a (3
Goethe stammt, darf bei einem alIgemeingebildeten Mitglied
der Sprachgruppe vorausgesetzt werden.

Beispiel: eine Werbung fúr õsterreichische Weine in der
õsterreichischen Wochenzeitschrift Profil (Nr.45, 6.11.95,
S.93) verwendet "Das Gute gedeiht so nah" , ein deutlich

“Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser" ist nun ein
klares Beispiel fur Ineinandergreifendas und d ie

Im"Volkswahrheit" .
(11,766)DUDEN erfahren wir, da(3 dieses Sprichwort

"vielleicht aus einer ungenauen úbersetzung der Schriften
oder Reden "da er die russische
Redewendung "vertraue, aber prúfe nach" hãufig gebrauchte."

Schon der Duden zõgert, dieses Sprichwort einfach ais
klassifizieren,Zitat zu indem erwãhnt, da(3 siches

die "ungenaue"eigentlich um úbersetzung einer russischen,
Lenin vielgebrauchten Abgesehenhandle.Redewendungvon

davon, dafl es sich Redewendung,nicht um russischeeine

es ursprúnglich von

gegenseitige Beeinflussung von Zitat und

nur in

Lenins hervorgegangen" sei,

erkennbares, wenn auch modifiziertes Teilzitat.
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sondern um ein russisches Sprichwort handelt, begeht der
DUDEN auch noch eine Ungerechtigkeit dem ubersetzter Lenins

gegenúber.

Nun, da soll dem "ungenaLien" Rechtúbersetzer aber
zuteil úbersetzung nichtwerden: seine ist nicht nur
"ungenau", sondern ein Beispiel wirklich gelungener
úbersetzungsarbeit. Warum sol1 te ein russisches
Sprichwort wõrt1ich úbersetzen, kein■fúr das es zwar
wõrtliches sinngemãResPendant, wohl aber ein der
deutschen Sprache gab? WANDER (Band 4), herausgegeben im
Jahre 1876, ais Lenin 6 Jahre alt war und dahereben erst

die Weltsicher1ich noch nicht mit seinen Zitaten
"Vertrauenbeeinf lu(3te, registriert bereits das Sprichwort
1615), dasaber MiBtrauen ist besser" (WANDER 4,ist gut,

Dem gelangdem Lenin-úbersetzter bekannt sein mu (3 te. es
sprichwort1ichengeringfúgige Modifikation, dendurch eine

russischendesCharakter und zugleich die Bedeutung
machtePhraseologismus zu wahren:

"prúfen" genau entspricht.die demer die '■ Kontrol le",
zitiert wird,hier alsoWenn Lenin

beeinflufttes Zitat:der Phraseologiezweifachum ein von
russisches Sprichworteineinersei ts hat Lenin schon

in einúbersetzerhat dergebraucht, andrerseits es

deutsches verkleidet.

aus dem vagen "MiBtrauen"

so handelt es sich
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Unter den Sprichwõrtern 1iterarischen Ursprungs finden
wir auch solche, die einer speziellen Literatursorte
entstammen: der Bibel.

Wie auch ein Groflteil der 1iterarischen sindZitate
diese Sprichwõrter lange in aller Munde, daB kaum
jemand sich mehr ihrer Herkunft bewuflt ist.

In unseren Texten kommen vier solcher Sprichwõrter vor;
darúber hinaus findet sich noch ein neukreiertes Sprichwort,
dessen Inhalt der Bibel entstammt.

findet" ,Es sind dies "Wer suchet, der "Mas man sãt,
hinzugegeben",das erntet man " , "Wer hat, wird nochdem

sind zum Leiden,"Liebe kann Berge versetzen" und "Frauen
folgendenManner sind zum Arbeiten geboren", die wir im

besprechen werden.

(11) "Wer sucht, der findet"/"Wer suchet, der findet
AnstõBiges, auf das er insgeheim hofft"

Text Nr.40
Das ursprúngliche Sprichwort: "Wer sucht, der findet"1.

Es ist Teilist biblischer Herkunft.Dieses Sprichwort
im Matthãus- wie auchder sogenannten "Bergrede", die sowohl
(Mt 7,7; Lk 11,9.10).im Lukasevangelium wiedergegeben wird

vertrauende,religiõsen Kontext auf dasauch imWenn es
Lauf e seinerbezogen ist.insistente Gebet

undallgemeinen CharakterSãkularisierung ganz angenommen

kann sich auf jede Art von Suche beziehen.

schon so

so hat es im
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1.1. Forms Satzgefúge, RELATIVRELATION

1.2. Bedeutung:

Proposition und Relations
Wenn jemand (wirklich, mit Eifer) etwas sucht, dann wird er
es finden. KONDITIONALRELATION.

Konzepte:
suchen: etwas zu finden versuchen

Personwer:
wen/was: irgendeine Sache: eine andere Person, ein Objekt,
einen Wert, eine Erkenntnis;
diese Sache kann sich vorher schon im Besitz der Person
befunden haben oder nicht;
sie wird ais existent oder ais mõglich vorausgesetzt.

mit Eiferwie:
Wille, diese Sache zu besitzenwarum:

um diese Sache zu geniefBen, durch diese Sache einenWOZU! um
zu habenVortei1

Gesuchtesfinden: und/oder oder etwasVerlorengegangenes
Seltenes antreffen, sehen

Personwer :
Person oder gesuchteine diewen/was: eine Sache, wurde

und/oder verlorengegangen
zufãllig oder nach der Anstrengung einer Suchewie:

war oder etwas Seltenes ist
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motiviert durch das Wollen einerwarum: bestimmten Sache
□der durch die Wertschãtzung derselben und/oder deren
^inschãtzung ais selten in einer bestimmten Situation

finden hat keine Finalitãt,wozu: da ja auch nichtes
willentlich vollzogen wird, sondern immer zu einem Groflteil
zufãllig geschieht; das Gefundene kann eine Finalitãt haben.
Aus dem Finden kõnnen jedoch Konsequenzen erwachsen: weil

jemand etwas gefunden hat, ist zufrieden, f roh,er
íiberrascht. ..

1.3. Pragmatischer Aspekt:

Kommunikationssituation :
I1lokution/Perlokution: a) j emanden Suchen nach etwaszum

Wúnschenswertem auffordern, ihn dazu ermutigen mit dem in
Aussicht gestellten Erfolg. / Jm. sieht ein, da(3 er sich auf

nach dem Wúnschenswerten begeben sal 1 te, weil diedie Suche
Suche ihn ans Ziel bringen wird.

Suche zumb) jm. kommentiert eine Situation, in der eine
gefúhrt hat; /der Hõrer erkennt die Suche ais Grund desZiel

Findens an.

Bezugssituation:
wird ihm d iesesj emand etwas hat,a) Wenn verloren

Sprichwort gesagt;

jemand innere Freundschaft, FriedenWerte sucht:b) wenn
u.ã.; die religiôse Dimension klingt heute kaum mehr an.

c) wenn jemand etwas gesucht und gefunden hat.
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2. Das modifizierte Sprichwort: "Wer suchet, der findet
Anstofiiges, auf das er insgeheim hofft"

Das Sprichwort erfãhrt hier eine Verãnderung, die auf
der Ãnderung der Valenz des Verbes "finden" beruht: wãhrend
"finden" im Sprichwort intransitiv, einwertig ist, wirdd.h.

hier zweiwertig: das Verb erhãlt eine Akkusativergãnzung.es
Dadurch liest man einen Satz, der zunãchst das ursprúng1iche
Sprichwort wiedergibt, dann aber weiterfãhrt und es
konkretisiert:

"Wer suchet, der findet AnstõBiges, auf das er insgeheim

hofft."

3. Thematische Funktions

suchend undihre Gewohnheit ist,Erika spãht "wie es
der die Fãhrteein erfahrener Jagdhund,witternd umher,

diesem einleitenden Satz wird die Gewohnheitaufnimmt." Mit
thematisiert. ImSchulern nachzuspionieren,Erikas, ihren

detai11iert,wirdThema:Text entfaltet sich dieses es
inwisen,unbedingterlãutert, begrúndets "Sie will was

anderen Leben vor sich geht."
durch AssoziationThemaSchlieBlich wird ein neues

die "wie eine Klette oder einangeschlossens das der Mutter,
und die alies weiíí.Erika" hãngt,

und was Erika ist. dasdurch ihr Beobachten wei0,was Erika
auch. Sie "kennt das Kind,wei|3 sie

au|3en " .

Blutegel infektiõs an ihr,

von innen und auch von
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Zur BEGRÚNDUNG der beobachtenden Haltung Erikas und der
Sucht der Mutter, al les úber die Tochter und deren
Beobachtungen zu erfahren, steht das Sprichwort "Wer suchet,
der findet". Die eigentliche ERKLÃRUNG kommt aber erst durch
die Ergãnzung des Verbs "finden": "...der -findet AnstõlBiges,
auf das

Wenn bis hierher die Suche ausfúhrlich DARGESTELLT
wurde, wird im Sprichwort die eigentliche FINALITÃT derso
Suche ANGEGEBEN. In der Sequenz REALISIERT sich das

wird nun KONKRETISIERT und DETAILLIERT, was

die vor den Schaukãsten eines Pornokinos von Erika Kohut
ertappt wurden.

4. Beitrag zur Konstruktion des TextweltmodelIs:
Dafi Erika und ihre Mutter eifrigst AnstõfJiges an

ist Thema des ganzen Textes und bildet denanderen suchen,
dichten Isotopiestrang spionierenden Suchens nachdes
AnstõBigem:
suchend und witternd; wie ein erfahrener Jagdhund; ertappen;

wissen bereit,eindringen; wollen; zitternd sich
jâh Eckenunaufgefordert und heimlich anzuschl ie(3en; um

Liftkabinensich inspringen; unversehens auftauchen:
beobachten;Spionieren; in einemmatéria1isieren; verfolgen;

Augenblick vorhanden, Zeugen wunscht;keinenin dem man
Schweinereien, Softporno.

er insgeheim hofft."

Sprichwort: es
fur eine anstdBige Sache gesucht und gefunden wird: Schúler,
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Der Text entwickelt sich vom zunãchst intensiven Suchen
im Textteil vor dem Sprichwort zum Finden des Gesuchten im
Textteil nach dem Sprichwort.

gesãt hat."
Text Nr. 28

1. Das ursprúngliche Sprichwort:"Was man sãt, das erntet
man"
1.1. Form: Satzgefúge
1.2. Bedeutung:

Das schon in der Bibel in verschiedenen Varianten

zitierte Sprichwort (z.B. Sprúche 11,22: "Wer Unrecht sãt,
wird Ungliick ernten" und Galater 6,8: "Was der Mensch sãt,

auch ernten") ist metaphorischer Natur.
Das Bild, das dahinter ist das des Bauern,steht, der

gesãt hat: hat
er gute Frúchte ernten; ister guten Samen gesãt, so wird

von minderwertiger wird es auch dieder Same
Frucht sein.

geben, um es vielfãltig wiederzubekommen" .

das wird er

"sãen" und "ernten" stehen hier ais Metapher fúr "etwas

(12) "Was man sãt, das erntet man"/"... mehr ernten, ais er

Qualitãt, so

sãt, um zu ernten, und der das erntet, was er
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1.3. Pragmatischer Aspekt:

I1lokution/Perlokution:

a) jm. vor ethisch bõsem Handeln WARNEN bzw. jm. zu ethisch
gutem Handeln ERMUTIGEN; / jm. handelt ethisch richtig.

b) eine Situation, in der jm. die positiven bzw. negativen
Folgen seiner Handlung zu spúren bekommt. BEWERTEN; / jm.
erkennt die Zusammenhãnge zwischen seinem Handeln und dem
der anderen.

Bezugssituation:
Dieses Sprichwort wird auf das zwischenmenschliche Handeln

des Menschen bezogen: wer Liebe, Vertrauen, Freundschaft

gibt, der
werden; umgekehrt auch erhãlt der, der sich ungerecht seinen
Mitmenschen gegenuber verhãlt, die verdiente Strafe.

ernten, aismodifizierte Sprichwort: .. mehr2. Das
gesãt hat"
2.1. Form:

grõBeresin einSprichwort wird aufgelõstDas
so ausgesehen,es ursprúnglichSatzgefúge: "und dabei hat

Gleichheitsgrad ein Komparativ:Auílerdem wird aus dem
ais" .statt "das was" erscheint hier "mehr

darf erwarten, dal? diese von den anderen erwidert

ais kõnnte er mehr ernten, ais er gesãt hat."
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2.2. Bedeutung:
Wenn die ursprúngliche Bedeutung des Sprichwortes die

Gleichheit des Gesãten und prãdiziert,des Geernteten 50

wird hier der Ertrag ("mehr")der Ernte grõíBerais
prãdiziert ais das.

Die Gleichheit und des Geernteten beziehtdes Gesãten
sich im ursprúnglichen Sprichwort auf die Qualitãt und erst
in zweiter Linie auf die Quantitãt. Obwohl der quantitative
Unterschied im Bilde des Sãens und Erntens implizit ist,
er ohne Bedeutung bei des Sprichwortes. Einder Anwendung

expliziteventueller Unterschied Quantitãt mu|3in der

So geschieht diesausgesagt werden, wenn er mitgemeint ist.
“Wer Wind sãt,z.B. in einer Variante dieses Sprichworts:

wird Sturm ernten."
ais er gesãt hat, kannWenn jemand mehr ernten will, so

schonim Bildeeinfach ais Explizitmachung desdas nicht

urspríing 1 ichenenthaltenen "mehr" verstanden werden. Dem
bei dem Bild nur auf die Gleichheit an.Sprichwort kommt es

sich hier also, daíl metaphorische Sprichwõrter wieEs zeigt
"tertium comparationis" haben.Parabeln auch ein

tutais er gesãt hat":"mehr ernten
willen; er sucht ungerechtfertigteseines Vorteilsdies um

Bereicherung, da doch das Angemessene "ernten,

hat" ist.

was ausgesãt wurde.

was man gesãt

wer dies versucht,
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2.3. Pragmatischer Aspekt :

I1lokution/Perlokution:
Erzãhler WEIST auf das Paradox© der Situation HIN/Leser

soll erfassen, da(3 das Opfer des úberfalls vorhatte, seibst
einen anderen (Anna) zum Opfer zu machen.

Bezugssituation:
Wãhrend sich das ursprúngliche Sprichwort auf

Situationen, in denen einem Menschen der gerechte Lohn fíir
sein Verhalten widerfahren ist oder wird, bezieht, referiert
das modifizierte Sprichwort auf eine dem Sprichwort kontrãre

beabsichtigte, mehr fur sichSituation: der Mann
herauszuschlagen, ais ihm eigentlich zustúnde.

Thematische Funktion:3.
dieses Textabschnittes bildet der úberfallDen Rahmen

der auf Annas Trick dankauf einen Vertreter auf Durchreise,
Geilheit hereingefallen Der Mann,seiner ungezúgelten

sexuel1zurúckgescheut wàre, Annanicht davorder zu
jetzt selbst Opfer der Bande. Nachdem siemiBbrauchen, wird

ihm das Geld abgenommen haben, mi|3handeln Anna und Hans sein
Geschlechtsorgan.

und dessenLinzer Agenten"tritt denalsoHans
"derHandlung steht sichKONSEQUENZ dieser

nicht rúhren undhalbes Jahrmindestens einjetzt sicher
RuCKBLENDUNG auf denwird". Danach folgt einenicht regen

KOMMENTAR (deseinem KONZESSIVENHandlung mitAnfang der

Spatzen"; ais
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Erzãhlers) dazu, in dem das Sprichwort in modifizierter Forro

auftritts "und
kdnnte er mehr ernten,
auf die aktuelle Handlung Linzers),(das desMiíBhandeln

deren Beschreibung kurz wordenunterbrochen war,

zurúckzukommen.

Beitrag zum Aufbau des TextweltmodelIs:

Der, der ursprúnglich mehr ernten wollte, ais er gesãt
hat, d.h. , der einen Vorteil fúir sich herausschlagen wollte

auf Kosten

setzt sichMuster des ursprúnglichen Sprichworts

Modifikation entstandenendurch neben der neuen, aus der
Bedeutung.

inTextabschnittDer unmittelbar vorhergehende
das hãttest dudiesem Sinne aufgebaut:
denn du hastwiderfãhrt,nicht geglaubt, da|3 das

Sau"Angenehmes angetangeglaubt, daB dir etwas

ausgedrúcktenSprichwortmodifiziertenentspricht der im
aisausgesehen,ursprúnglich soErwartung: "dabei hat es

undhat" dasgesãternten, aiskõnnte mehr
gesãt"Man erntet,ursprúngliche Sprichwortmuster

GrundeAgenten zudes Linzerden MiRhandlungenhat" wird
gelegt.

was man

ais er gesãt hat", um gleich wieder

"Du Schlãucherl, was,

wird, du

einer anderen, dieser erntet jetzt, was er gesãt
hat: das

dabei hat es ursprúnglich so ausgesehen, ais
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(13) "Wer hat, dem wird noch hinzugegeben"/"Denen, die schon

und eine moderne Monopolisierung

kann stattfinden" Text Nr.16

1. ursprúngliche Sprichwort:Das ”Wer hat, dem wird noch
hinzugegeben"

1.1. Forni: Satzgefúge; RELATIVRELATICN

1.2. Bedeutung:

Das ursprúnglich biblische Zitat "Denn wer wird
er wird im úberfluB haben, wer aber nicht hat,gegeben, und

(Mattãus 13,12;hat"dem wird auch noch weggenommen,
bezieht sich an der einen Stelle8,18; 19,26)25,29; Lukas

auf die Fãhigkeit, Jesu
Stelle fa|3t es das Gleichnis vom anvertrauten Geld (auch ais

den Talenten bekannt)Gleichnis von zusammen,

weil ermehr hat,

und "geben" desKonzepte "haben"sich dieSo lãssen von

Luther in seine bekannteste Form gebrachten Sprichwortes, in

"etwas haben. das manverstehen aisder wir
Auslegung derderhat" oder,Múhe erworbendurch eigene

ein"Einsicht haben.13,12 folgend,Stelle Mattãus
Gott)(vonmehr d a vonhat", "nochundofíenes Herz

sicher dieInterpretationwobei die erstebekommen",
gelãufigere ist.

"mehr"Geld haben"dieses Sprichwort meist aufHeute wird
Geld dazubekommen" bezogen.

was er

es zitieren,

Lehre zu verstehen; an der anderen

weil man

sich múhte, das, was ihm anvertraut war,
wo der, der

haben, gibt man noch dazu,

hat, dem

zu vermehren, von seinem Herrn noch hinzubekommt.
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1.3. Pragmatischer Aspekt:

I1lokution/Perlokution:

und so dafúr belohnt FúHRT dies AUS; heute:zu werden/jm.
jm. BEWERTET eine Situation/jm. STIMMT der Bewertung ZU.

Bezugssituation:
urspriing 1 ich auf moralisches bzw. religiõses Verhalten
bezogen; heute meist auf materielles Haben (Geld, Macht,

EinfluB), EinfluB an sich zieht,das
bezogen.

"Denen, die schon haben,2. Das modifizierte Sprichworts
und eine moderne Manopolisierung kanngibt man noch dazu,

stattfinden"
Form:

Relativsatzes undModifikation desGeringfúgige
Passivs durch "man" und das Verb im Aktiv.Umschreibung des

kannMonopolisierung"und eine moderneDer Zusatz
Hauptsatz"und" koordinierterstattfinden" wird ais durch

angeschlossen.

2.2. Bedeutung:
wirdRelativsatzes dasdie Verãnderung desDurch
"die schonsich auf die,Sprichwort konkreter: es bezieht

das "wer hat"eine spezifische Gruppe, wogegenhaben" ais

noch mehr Geld, Macht,

ursprunglich: jm. FORDERT AUF, sich zu bemúhen, um zu haben,
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des urspriing 1 ichen Sprichwortes ganz allgemein zu verstehen
Zusatz "und eine moderne Monopolisierung kann

stattfinden" definiert die Gruppe schon haben,
ais Unternehmer und Industrieile.

2.3. Pragmatischer Aspekt:
I1lokution/Perlokution:

eine Tatsache wird FESTGESTELLT/die úberzeugung davon wird
VERFESTIGT.
Bezugssituation:

auf die Gruppe der GroBunternehmer bezogen, die in
kapitalistischen Systemen bevorzugt werden und ihrenso
Reichtum vergrõBern kõnnen und "moderne Monopole" bilden.
Durch die Modifikation wird das Sprichwort auf eine konkrete
Gruppe angewandt.

Thematische Funktion:
Teil einer SCHLUSSFOLGERUNG,Das Sprichwort steht ais

ja eigent1ichdieses Nichtsnichts haben,
eine Paraphrase des zweiten Teils des Bibelzitates darstellt

dem wird auch noch weggenommen,("Wer aber nicht hat,
hat"). Das Sprichwort fungiert gleichzeitig ais THEMAVORGABE

Funktionieren desErklãrungfolgendender zum
Kapitalismus:"Aus dem westlichen Ausland streckt das Kapital

unsere Heimatund uberfremdetseine hilfreichen Handé vor
deren einheimischen Hãnden zu einersich mitund verbindet

was er

die so
uberlã|3t", was

derer, die

eingeleitet wird: "Die Folge ist, daB man denen, die

ist. Der
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fest ist Kette von einem Panzer."wie die D.h.
also, daB das Sprichwort ein Thema einfuhrt (den Mechanismus

des Kapitalismus), das dann FRAMEBEDINGT entfaltet wird.

4. Beitrag zur Konstruktion des TextweltmodelIs:
Zusammen mit d em vorhergehenden Sprichwort "Geld

regiert die Welt" wird hier das "Bekenntnis des Herrn
Witkowski Kapital, das nicht hat" bzw.zum zum
Kapitalismus abgelegt, von dem er gleichzeitig hofft, da(3 er
auch ideologischen úberzeugung Sozis (derderzur
Sozialistischen Partei Ssterreichsj werden mõge.

Die dem ursprúnglichen Gebrauch sehr nahe Verwendung
der beiden Sprichwõrter im Munde eines Mannes, der nie die

er nichtsSegnungen des Kapitalismus empfangen
trotzdem verteidigt,den Kapitalismus aber

dient der Anfechtung der beiden Sprichwõrter.

"Geld regiert die Welt" Text Nr.16(14)

1. Das ursprúngliche Sprichwort: "Geld regiert die Welt"

1.1. Forni: Einfacher Aussagesatz

1.2. Bedeutung:

Mit der Hilfe von Geld kann man alies erreichen.

Kette, die

besitzt, der
wird, weil
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1.3. Pragmatischer Aspekt:
I1lokution/Perlokution:

jfli. der Aussage, die eine Erfahrungvon ausdríickt,

ÚBERZEUGEN bzw. ihn AUFFORDERN, Geld einzusetzen, um etwas
zu erreichen oder von einer Handlung er
kein Geld hat.
Bezugssituation:

Jede Situation, in der jemand durch den Einsatz von
Geld etwas erreicht oder erreichen kõnnte, das ohne Geld
kaum zu erreichen wãre: Einfluí? auf das Verhalten anderer
zum eigenen Vorteil gewinnen (vor al lem im politischen,
juridischen, aber auch geselIschaftlichen Bereich).

2. Das Sprichwort wird nicht modifiziert.

3. Thematische Funktion:

Das Sprichwort
das Kapital Macht besitzt, eingesetzt.

4. Beitrag zur Konstruktion des TextweltmodelIs:

gibt noch dazu" Bekenntniswird hierman zum
Kapitalismus gestaltet, vorhergehendenwie schon der
Sprichwortanalyse gezeigt wurde (siehe Sprichwort (13)).

Zusammen mit dem nachfolgenden "Denen, die schon haben,

wird ais ERKLÀRLJNG der Aussage, da|3 nur

abzulassen, weil
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(15) "Der Glaube kann Berge versetzen"/"Liebe kann Berge

versetzen"

Text Nr.8

Bergeurspríing 1 iche Sprichwort "Der Glaube kannDas

versetzen"

1.1. Form:

Einfacher Aussagesatz

1.2. Bedeutung:

Metapher im Sprichwort: "BergeKor.13,2 u.a.);Biblisch (1

"Glaube": daraufversetzen": Unmõgliches zustande bringen;

daíl mit der Hilfe Gottes alies mõglich ist.vertrauen,

1.3. Pragmatischer Aspekt:

Illokution und Perlokution:

da|3Glauben daran,BEWERTUNG; AUFFORDERUNG, Ermutigung zum

Unmõgliches mõglich wird/ jm. glaubt daran

Bezugssituation: Krankheit, persõnliche Probleme

2. Das modifizierte Sprichwort: "Liebe kann Berge versetzen"

2.1. Form:

"Liebe"

2.2. Bedeutung:

Diese Veranderung ergibt sich aus einer Zusammenziehung

und des "Omniazitiertenzweier Sprichwõrter: des oben

von Vergil,besiegt alies") das("Die Liebevincit amor"

uberwindet alies""Liebez.B.auch in Varianten auftritt,

Modifikation eines Nortes: statt “Glaube"
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(Simrock). Wãhrend die Idee der alies úberwindenden Liebe
deren toleranten und barmherzigen Charakter unterstreicht,
wird der Liebe im modifizierten die KraftSprichwort
zugesprochen, das Unmõgliche mõglich zu machen.

2.3. Pragmatischer Aspekt:
I1lokution/Perlokution:
FESTSTELLUNG des Erzãhlers
Bezugssituation:
Allgemeinj wird hier eingeschrãnkt.

3. Thematische Funktion:
THEMATISIERT Paulas Erwartungen; dient ais Hypothese,

die widerlegt wird.

Beitrag zum Aufbau des TextweltmodelIs
Stellt die Unmõglichkeit der Erwartungen Paulas heraus:

Paula will alies. kann aber Erich nicht 1iebendenzum
Menschen machen. WIDERLEGT das Sprichwort.

Mãnner sind zum(16)
Arbeiten geboren"

Text Nr.3
1. Das ursprúngliche Sprichwort:

kein ursprung1iches sondernEs gibt Sprichwort, nur
Autorin kurzgefaBt, ineinen biblischen Text, der von der

”...da0 Frauen zum Leiden geboren sind,
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Sprichwortform gekleidet und mit einer einleitenden Formei
versehen wurde:
"Zur Frau Viel Miihsal bereite ich dir,sprach er: sooft du

schwanger bist. Unter Schmerzen gebierst du Kinder. Du hast
Verlangen nach deinem Mann, aber wird úber dicher
herrschen. Adam sprach er: Im Schweifie deines AngesichtsZu
sollst du dein Brot essen." (Genesis 3,16.17.19)

2. Das modifizierte Sprichwort: . . dafJ Frauen zum Leiden

geboren sind, Mãnner sind zum Arbeiten geboren"
2.1. Form:
Von der Formei "das al te Sprichwort sagt" eingeleiteter
Inhaltssatz
2.2. Bedeutung:
Ais Anspielung auf den biblischen Text ais Zusammenfassung
desselben zu verstehen, wobei "Leiden" nicht nur auf das
Gebaren bezogen ist, sondern auf alie Art von Schmerzen.
2.3. Pragmatischer Aspekt:
zur Resignation AUFFORDERNDE FESTSTELLUNG
Bezugssituation:

Leiden dieauf das der Frauen unter ihren Ehemànnern,
und auf die schwereSchmerzen von Geburt und Krankheit

Arbeit der Mãnner bezogen

3. Thematische Funktion
BEGRúNDUNG des vorher und nachher Entfalteten
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4. Beitrag zum Aufbau des Textweltmodells
Ein Erklãrungsversuch der Rollenverteilung zwischen

Mann und Frau; spiegelt den gesamten Textaufbau wider.

Text Nr.l
1. Das ursprúngliche Sprichwort: "Das Leben besteht nicht

nur aus Arbeit"

1.1. Einfacher Satz
1.2. Arbeit ist nicht der einzige Lebensinhalt
1.3. AUFFORDERUNG, sondern auch dienicht nur zu arbeiten.
Freuden des Lebens
nur auf Arbeit ausgerichtetes Verhalten.

zu viel; jemand arbeitet zuBezugsituation: jemand arbeitet
wenig

Beziehungauf eineHiers RECHTFERTIGUNG des Anspruchs zu

Frauen

2. Das modifizierte Sprichwort:
Keine Modifikation

3. Thematische Funktion
ARGUMENT Heinz', der "etwas vom Leben haben will".

4. Beitrag zum Aufbau des Textweltmodells:
Fortkommenberuf1ichesStrebenHeinz' auf sein

nicht aliesArbeitwãhrend "diegerichtet, fúr Brigitte

(17) "Das Leben besteht nicht nur aus Arbeit"

zu genieflen; RECHTFERTIGUNG fúr ein nicht
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(ist), weil die Liebe alies ist". Aber Heinz will "vom Leben
etwas haben" und so stimmt er Brigitte scheinbar zu,

was im Leben
auBer Arbeit noch wichtig ist, sehr unterschied1ich ist.

(18) "Man lebt nur einmal"
Text Nr.2

1. Das ursprungliche Sprichwort: "Man lebt nur einmal"
1.1. Einfacher Satz
1.2. Das Leben ist einmalig, daher mu|3 man in j ederes

Beziehung nútzen
1.3. AUFFGRDERUNG, das Leben zu nútzen; RECHTFERTIGUNG
Bezugssituation: jm. braucht Ermutigung, das Beste aus
seinem Leben zu machen, dazu Passivitãt, Àngste,und mu[3
Skrupel uberwinden; jm. hat einen Schritt getan, den er
rechtfertigen muB.
Hier: AUFFGRDERUNG

2. Das modifizierte Sprichwort
Keine Modifikation

3. Thematische Funktion
billigt

und unterstutzt

wenn er
das Sprichwort verwendet, obwohl fúr beide das,

ERKLÃRUNG dafúr, warum die Mutter Brigittes Vorhaben
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Beitrag zum Aufbau des TextweltmodelIs
Das Leben soll sinnvoll genútzt werden und das wird

durch den Mann mõglich: Brigittes Zukun-ft liegt in Heinz;
wogegen die Mutter das Leben nicht nútzen kann, weil sie
keinen Mann hat. Die ursprúngliche Bandbreite der
Sprichwortbedeutung wird eingeengt auf diese eine Deutung
des Lebenssinnes•

(19)"Gut Ding braucht Weile"
Text Nr-5

1. Das ursprúngliche Sprichworts "Gut Ding braucht Weile"
1.1. Einfacher Satz

Produkt gut, perfekt werden1.2. Wenn ein Objekt □der ein
seiner Herstellung die nõtige Zeit zusoll, muíl man sich bei

seiner Vervol1kommnung nehmen.
1.3. AUFFORDERUNG zur Geduld

die anscheinendBezugssituation: Herstellung von Produkten,

2. Das modifizierte Sprichwort
es handeltDie Modifik.ation liegt im Bereich der SITUATION:

sich nicht um ein Produkt im herkõmmlichen Sinne, sondern um
die Brigitte schon hinter sich gebrachtHeinz' Ej akulation,

haben mõchte.

zu viel Zeit in Anspruch nimmt.
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3. Thematische Funktion
ERKLÃRUNG fúr Heinz

Beitrag zum Aufbau des TextweltmodelIs
Das "gut diedem hier die Rede ist. ist

Zeugung eines Kindes von Brigitte Heinzerwíinscht , von
abgelehnt - das am Ende eines derGeschlechtaktes steht,
Brigitte keine Lust bedeutet und daher viel
dauert. Das Sprichwort resúmiert also Brigittes Hoffnungen
und Gefúhle, die in diesem Textabschnitt dargestellt werden.

(20a) "Jedem das Seine"
Text Nr.6

Das ursprúngliche Sprichwort: "Jedem das Seine"1.
Einfacher elliptischer Satz1.1.

worauf er Anspruch hat, wei 11.2. Jeder soll das bekommen,
oder weil jemand esoder weil er es verdient,es ihm gehõrt,

ihm schuldet oder weil
RECHTFERTIGUNG fúrAUFFORDERUNG und1.3. I1lokution:

erkenntandere gibt;Besitzansprúche; Perlokution: der
Besitzansprúche an.

geben,anderen dasBezugssituation: jemand soll einem was
ein anderer ihm das gebe,will ,ihm zusteht/jemand da(3 was

ihm zusteht. Hãufig auf materielle Besitzansprúche bezogen.

er sonst ein Recht darauf hat.

Ding", von

zu lange fúr sie
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2. Das modifizierte Sprichwort
Verãndert wird die Situation, auf die das Sprichwort bezogen
ist: geht nicht um denBesitz, sondernes
Besitz eines Menschen.

3. Thematische Funktion
BEGRúNDUNG

4. Beitrag zum Aufbau des TextweltmodelIs
und verteidigtBrigitte betrachtet Heinz ais ihren Besitz

Sprichwortihn ais solchen andere Frauen. Dasgegen
legitimiert ihr Verhalten.

(20b) "Jedem das Seine"/"Jedem die Seine"

Das urspriingliche Sprichwort: "Jedem das Seine”1.
Wie oben (Sprichwort (20a))

2. Das modifizierte Sprichwort: "Jedem die Seine"
Statt "das Seine" steht "die Seine"2.1.

irgendeinen Besitz, auf dennicht umhandelt sich2.2. Es
die Ehefrau ais Eigentum.jemand Anspruch hat, sondern um

2.3.RECHTFERTIGUNG
Bezugssituation: auf seine Frau bezogen

um materiellen

Text Nr. 48
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3. Thematische Funktion
BEGRÚNDUNG seines Besitzanspruches

Beitrag zum Aufbau des TextweltmodelIs
Da(3 seine Frau ihm gehõrt und
benútzen darf, wie und
der Direktor mittels des modifizierten Sprichworts.

er sie deshalb auch sexuell
wann er mõchte, das bestãtigt sich
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(21) "Dappelt hàlt besser"
Text Nr.7

1. Das urspriingliche Sprichwort: "Doppelt hãlt besser"
1.1. Einfacher Satz
1.2. Metaphorisch: kommt vom Bild des doppelt Genãhten, das
besser hãlt. Wenn sich man des Resultates einer Handlung
sicher sein will, sol 1 man sie verstãrken: etwas mehrmals

mehrmals mehreren Personen ausfúhrenzusperren, sagen. von
lassen, dieselbe Anzeige in zwei verschiedene Zeitungen

geben, usw.

1.3. AUFFORDERUNG, etwas gut, sicher, zu machen; bzw.genau
da(3 dasRECHTFERTIGUNG. Perlokution: sicher gehen,

Gewúnschte klappt
Bezugssituation: alie oben erwãhnten Situationen

2. Das modifizierte Sprichwort
Keine Modifikation

3. Thematische Funktion
einmal aisverwendet:das SprichwortZweimal wird

andere Mal ais ANLASS einerVERSTSRKUNG einer DROHUNG, das
ASSO ZIATIONSKETTE.

Beitrag zum Aufbau des TextweltmodelIs4.
seinerVerstãrkungWãhrend Heinz das Sprichwort zur

schlagen, nachdemnoch zuDrohung anwendet. Brigitte auch
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sie schon Muttervon seiner geschlagen daswurde, wenn
einmalige Schlagen nicht die nõtige Wirkung erzielt haben
sol1 te, assoziert Brigitte zum zweifachesSprichwort ihr
Glúck: das Haus und den Elektroladen. Was sie schlieBlich
zum Schweigen bringt, ist der Wunsch, dieses Glúck nicht zu
gefãhrden.

Text Nr.12

1. Das ursprúngliche Sprichwort: "Wer rastet, der rostet"
1.1. Satzgefúge
1.2. Metaphorisch: Wer eine Aktivitãt aufgibt, oder sie eine

verliert seine Fãhigkeitnicht mehr ausúbt, derZeit lang
sie auszufúhren.

ubt seinePerlokution: jemand1.3. WARNUNG; ERKLSRUNG;
Fãhigkeiten

geistigeoderauf kõrper1icheBezugssituation: meist
Fãhigkeiten bezogen

Luft darf man"In solchermodifizierte Sprichwort:2. Das

spezielleneinenund auf2.1. Aufgelõst in ein Verbot
"in solcher Luft"Umstand bezogen:

wõrtlichDurch die Umstandsangabe wird das "Rosten"2.2.

(22a) "Wer rastet, der rostet"/"In solcher Luft darf man

nicht rasten, sonst rostet man"

nicht rasten, sonst rostet man"
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2.3. sportlichen Tãtigkeit
Bezugssituation: auf das Reiten in frischer Luft bezogen;
der zweite Teil des Sprichnort$ verliert sei ne Funktion.
Spielerisch.

3. Thematische Funktion:
ASSOZIATIVER AnschluB

4. Beitrag zum Auíbau des TextweltmodelIs
Wãhrend Rainer Liber die Unbelebtheit der Stifterschen

Naturschõnheiten philosophiert, gibt Sophie der "sportlichen

Belebung" den Vorzug, deren Schõnheit und positive
Konsequenzen sie der vom Sport vertriebenenbeschreibt. Zu
Unrast assoziiert sie das Sprichwort, das ihren Standpunkt
unterstreichen soll, jedoch durch falschen AnschluB seine
Argumentationskraft verliert und zerredet wird. T rotzdem
kraft des ursprúnglichen Sprichwortmusters bleibt es ais

dem Zieldie mitArgument •fur sportliche Betãtigung,
betrieben wird,

(22b)
weil die Eltern ja keine Zeit zum Rasten haben"einrosten,

Text Nr.21

Das ursprúngliche Sprichwort: "Wer rastet, der rostet"1.
Wie oben (Sprichwort 22a)

AUFFORDERUNG zur

"Wer rastet, der rostet“/"Es kann aber gar nicht

kõrperlich fit zu bleiben, stehen.
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2. Das modifizierte Sprichwort: “Es kann aber nichtgar
einrosten, weil die Eltern keine Zeit zum Rasten haben"
2.1. Aufgelôst in ein Satzgefuge (kausal), in dem nicht
jemand, sondern das Leben der Eltern Subjekt ist.
2.2. Keine Modifikation
2.3. BEHAUPTUNG
Bezugssituation: Auf das Leben der Eltern bezogen, das nicht
rostet, d.h. noch funktioniert, Eltern nichtwei 1 die
rastens sie mussen ihr Vaterland wiederaufbauen.

3. Thematische Funktion
ANTWORT auf vorhergehende Frage

4. Beitrag zum Aufbau des TextweltmodelIs
zu etwashaben nach dem Krieg zaghaftDie Eltern es

gebracht und die Jungen fragen sich, ob das Leben der Eltern
Die Antwort□der gar eingerostet ist.noch funktioniert

inhier"eingerostet" das Sprichwort, dasASSOZIIERT auf
kausaler anstatt konditionaler Verbindung verwendet wird: im

konditionaleseinSprichwort bestehtursprung1ichen
modifiziertenrosten; imVerhãltnis zwischen rasten und

(logisch nicht korrekte) SchluSSprichwort wird daraus der
nicht rastet auch nicht rostet. Grund desgezogen, da(3, wer

Nicht-Rastens ist der Wiederaufbau des Vaterlandes.
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(23) "Schónheit mu0 leiden"
Text Nr.13

1. Das urspriingliche Sprichwort: "Schónheit muB leiden"
1.1. Einfacher Aussagesatz
1.2. Nicht die Schónheit, sondern der, der schõn sein will,
mu|3 unter den Verschõnerungstechniken leiden.
1.3. INFORMATION; AUFFORDERUNG zur Resignation;
HIERs AUSDRUCK der Resignation
Bezugssituation: jemand unterzieht sich einer nicht ganz
angenehmen Behandlung, um sein Aussehen zu verschõnern

2. Das modifizierte Sprichwort
Keine Modifikation

3. Thematische Funktion
FRAMEBEDINGTER Anschlufls wenn j emand aus Eitelkeit Leiden

dann ist das Sprichwort der Ausdruck diesernimmt,auf sich
Situation

Beitrag zum Aufbau des TextweltmodelIs
kommentiertSchuhe undHans trãgt spitze, unbequeme

auchsich daraufmit dem Sprichwort, dassein Verhalten
seine Eitelkeit leidenbezieht, daíl er seine Mutter durch

wiederaufgenommen:Sprichwort TextDas wird immacht.
zu engen Schuhen sehr"Wãhrend die Schónheit von Hans in den

litt..."
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(24) "Reden ist Silber, Schweigen ist Gold"/"...redet leider

Text Nr.15

1. Das ursprúngliche Sprichwort: "Reden ist Silber,
Schweigen ist Gald"
1.1. Satzverbindung
1.2. Metaphorisch: Manchmal ist
zu reden
1.3. AUFFORDERUNG zum Schweigen;

Bezugssituation: alie Situationen, in denen jemand durch
unúberlegtes Reden jemanden beleidigen, oder jemanden oder
sich selbst in eine unangenehme Situation bringen kõnnte

Das modifizierte Sprichwort: "Herr Witkowski redet wieder2.
ein Wasserfall, nur Silber ist,Fraueinmal wie

Witkowski schweigt dazu, was Gold ist."
2.1. Aufgelõst

Metaphern werdenim Sprichwort enthaltenenDie zur
der beidenHandelns (reden schweigen)Bewertung des und

Personen herangezogen. Die Bedeutung bleibt dabei erhalten.
nicht des Handelns einer Person, sondern2.3. BEWERTUNG:

zweier Personen

schweigt dazu, was Gold ist."
wieder einmal wie ein Wasserfall, was leider nur Silber ist,

was leider

es besser zu schweigen ais

KOMMENTAR, wenn jemand es
versãumt hat, zu schweigen
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Bezugssituation: Herr Witkowski "redet wie ein Wasserfall"
was unangenehm ist; Frau W. schweigt dazu und tut damit
besser.

3. Thematische Funktion
KOMMENTAR des Erzãhlers

Beitrag zum Aufbau des Textweltmodells
Herrn und Frau Witkowskis Handeln wird bewertet, und

daran ASSOZIATIV angeschlossen, dafl Herr Witkowski diesen
Spruch seiner Kinderzeit und denaus aus
Hãftlingsunterkúnften Ausschwitz Nach einem Einschubkennt.

Thema "Ehrlich wãhrt langsten" wird Teil deszum am
Sprichworts in stark modifizierter Form wiederaufgenommen:

Zahnbrúcken,"Und noch mehr Gold schweigt (wohl fur immer):
es schweigt das Gold, weilBrillengestelle, . vomes

ins Schweigen hineingegangenSchweigen herruhrt und wieder
Schweigen." Anhand desist. Vom Schweigen kommt nur das

die Autorin die Greuel Ausschwitz' vor demSprichworts lãflt
im Sprichwortprangert zugleich dasLeser erstehen und

mõg1ich,diese Greuel warengepriesene Schweigen nuran:
anstatt zu reden.weil viele geschwiegen haben,
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(25a) "Ehrlich wãhrt am lãngsten"/"... daB ehrlich am
lãngsten wãhrt."
Text Nr. 15

1. Das ursprúngliche Sprichwort: "Ehrlich wãhrt am lãngsten"
1.1. Einfacher Aussagesatz
1.2. Wer ehrlich handelt, dessen Handeln und die Frúchte des
Handelns sind von Dauer. Personifizierung von "Ehrlich".
1.3. AUFFORDERUNG? BEWERTUNG
Bezugssituation: Aufforderung zur oder Lob der Ehrlichkeit

2. Das modi-f izierte Sprichwort: " ...daB ehrlich am lãngsten
wãhrt"
2.1. Umwandlung in einen Nebensatz
2.2. Bedeutung beibehalten
2.3. INFORMATION
Bezugssituation: Keine; hier wird aisnures
Lagerúberschrift zitiert. Erst im weiteren Textverlauf
bezieht Witkowski auf sein eigenes ehrliches Handeln.es

Thematische Funktion3.
AUFTAKT zu einer ASSOZIATIVEN Entfaltung des Sprichworts

Beitrag zum Aufbau des TextweltmodelIs4.

einen Kommentar úber sichAusschwitz einfãllt. schlieBt er
verziehen hat,"Seit ihmselbst an: die Geschichte

An das Sprichwort, das Herrn Witkowski aus Kindheit und
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ehrlich geblieben, und das wãhrt bereits lange." Auch hier
wird das Sprichwort aufgelõst in wõrtlichenseine

seine ursprúng1iche Bedeutung.

(25b) "Ehrlich wãhrt am lãngsten"/"... daB ehrlich am
lãngsten wãhrt"

Text Nr.23

1. Das ursprúngliche Sprichwort; "Ehrlich wãhrt am lãngsten"
Wie oben (Sprichwort (25a))

2. Das modifizierte Sprichwort: "... DaB ehrlich am lãngsten
wãhrt"
2.1. und 2.2. wie beim vorhergehenden Text
2.3. ÚBERZEUGEN

auf denBezugsituation: Sophie sol 1 Verbrechenvom weg
richtigen Weg gebracht werden

3. Thematische Funktion
ZUSAMMENFASSENDES ARGUMENT

Beitrag zum Aufbau des TextweltmodelIs4.
bzw.die Filmheldin seineHans phantasiert, da(3 sich

Wegd em dsvom falschen WegFreundin Sophie von ihm
Erlassen.— abbringenVerbrechens und der Unehrlichkeit

argumentiert, daB das Verbrechen Glúck und Karriere komplett
anderes Argument fúr die Ehrlichkeit fãlltausschlieBt. Ais

Bestandteile und verliert so
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ihm Rainer ein, der manchmal ohne Fúhrerschein fãhrt und
sich so "Tod oder Verletzung Beatrafung"oder aussetzt.

SchliefBlich fallt er seine Argumentation fíir die Ehrlichkeit
irn Sprichwort zusammen.

(26) "Was ich nicht wei[3, macht mich nicht hei0"/'’weil einen
nicht hei0 macht, was man nicht weiB“

Text Nr.^16

1. Das ursprúngliche Sprichwort: "Was ich nicht weiB, macht
mich nicht heiB"
1.1. Satzgefúge (Relativ)
1.2. "úber etwas, ich nicht (genau) weiB, ich michwas rege
nicht auf (und deshalb will ich davon auch nichtsgar
wissen)" (DUDEN 11)
1.3. AUFFORDERUNG dem Sprecher oder einer dritten Person

ERKLÀRUNG fúrnichts úber ein bestimmtes Thema zu sagen;
Interesseiosigkeit

einer unangenehmenBezugssituation: jemand will sich mi t
schlieBt die AugenTatsache nicht auseinandersetzen und

davor; jemand will vermeiden, daB ein anderer etwas erfãhrt,
Folge habenanderennegative Reaktion deswas eine zur

kõnnte.

nicht"weil einen heiBmodifizierte Sprichwort:2. Das
was man nicht weifl"macht,

2.1. Umwandlung in einen Nebensatz
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2.2. Bedeutung beibehalten

Bezugssituations die Bevõlkerung densol1te nichts von
politischen Hintergrúnden erfahren

3. Thematische Funktion
KOMMENTAR

Die Pressefreiheit wurde verletzt, dem Volk dieum
Informationen úber die politische Entwicklung vorzuenthalten

Vorgehen und wird genauer erklãrts "und kúhl sollten alie

(27) "Wer nicht hõren will, muB fúhlen"/"Sie soll fúhlen bei
ihm, wenn sie schon nicht hõren will"

Text Nr.17

urspríingliche Sprichworts "Wer nicht hõren will, mufl1. Das
fuhlen"
1.1. Satzgefuge (Relativ)

Wer nicht aus der Erfahrung und den Ratschlãgen anderer1.2.

1.3. DROHUNG; KOMMENTAR
Bezugssituation: jemand will seinen eigenen Weg gehen, gegen

seinesFolgendieRatschlãge erleidetanderer unddie

4. Beitrag zum Aufbau des TextweltmodelIs

bleiben, um ZusammenstõRe zu verhindern.

und es so zu manipulieren. Das Sprichwort kommentiert dieses

lernt, mu|3 die schmerzlichen Erfahrungen selbst durchmachen.

2.3. ERKLÀRUNG fúr Entzug der Pressefreiheit
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ein Kind Elternwill seinen nicht
gehorchen und wird deshalb bestraft.

2. Das modifizierte Sprichwort: "sie soll fúhlen bei ihm,
wenn sie schon nicht hõren will."
2.1. Umkehrung der Teilsãtze, Konkretisierung des Subjekts
(statt "wer" "sie"), Verãnderung der Valenz des Verbs
"fúhlen".
2.2. VolIkommen verãnderte Bedeutung: "sie soll fúhlen bei
ihm" sie soll ihn angreifen, um eine angenehme Empfindung

haben und nicht Schmerz oder Leiden wie im ursprúnglichenzu
Sprichwort; "wenn sie schon nicht hõren will" bedeutet:
"wenn sie schon dem Rainer nicht zuhõren will", und weist
daher keinen inneren kausalen Zusammenhang mit dem Fúhlen
auf , wie das ursprúnglich der Fali ist.
2.3. AUSDRUCK eines Wunsches
Bezugssituation: Sophie soll sich Hans zuwenden, anstatt
weiter Rainer zuzuhõren, was sie ja gar nicht will.

3. Thematische Funktion

(RivalitãtTEILBESCHREIBUNG einer Situation; framebedingt
zwischen den beiden Burschen)

Beitrag zum Aufbau des TextweltmodelIs4.

Sophie soll sich ihm zuwenden,

schon nicht bezieht sich auf Rainershõren will""wenn sie
Aufforderung, sie sol le "hõren"Verb wirdzuhõren. Das

seibstgewãhlten Weges;

so wúnscht es sich Hans;
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anschlieBend gleich willwiederaufgenommen: "Sophie aber
nicht hõren, sondern sehen", Sophiesdie Wúnscheum
darzustellen.

Das Sprichwort dient ais Ausgangspunkt von dem aus die
Psyche der drei jungen WeiseLeute auf einzigartige
skizziert wird: Rainer ist Intellektuelle, der sichder
gerne reden hdrt und Sophies Aufmerksamkeit ganz fíir sich in

Anspruch nehmen will; Hans rivalisiert mit ihm und hofft auf

sexuelle Zuwendung Sophies, wobei trotz der vol1kommenen
Modifikation das ursprungliche Sprichwortmuster mitschwingt:

charakterisiertdas drohende, kõrperbezogene, materielle
dem RainerHans jaj und schliedlich Sophie, die das (was?

Sprichwortesúber Teil deszuzuhõren oder das ais
auch den anderen Teil des Sprichwortes —auftretende "hõren"

"Sophie will aberfúhlen") ablehnt:namlich das "bei Hans
und jetzt meldet sich noch einmal das Sprichwort —nicht"

Kontakt ab,lehnt direktensehen": Sophie

mõchte aber visuell genieden.

(28) "Besser ein Spatz in der Hand, ais eine Taube auf dem
Dach"/"Besser den Spatzen in der Annahand, ais die Sophie

auf dem Dach"
Text Nr.18

Spatz in der"Besser einursprungliche Sprichwort:1. Das

1.1. Elliptisches Satzgefúge (Vergleich)

"hõren, sondern

Hand, ais eine Taube auf dem Dach"
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1.2. Metaphorisch; bedeutet "Besser weniger und wertloser,
aber sicher, ais mehr und wertvoller, aber unsicher."
1.3. TROST, BEGRÚNDUNG, ERKLÃRUNG, mit
Wenigem, jedoch Sicherem zu begnugen

Bezugssituation: jemand hat etwas, das nicht so viel wert
das er aufgeben múBte, was er anstrebt undum das.

was mehr wert ist, aber das vorlãufig nach nicht in seinem
Besitz ist, vielleicht bekommen eine schlecht(z.B.zu
bezahlte, aber sichere Arbeitsstelle eine gutgegen

unsichere Arbeitsstelle; eine kleine alte,

aber abgezahlte gegen eine groBe neue, jedoch teure Wohnung;

usw. )

2. Das modifizierte Sprichwort: "Besser den Spatzen in der
Annahand, ais die Sophie auf dem Dach"
2.1.
2.2. Dieser kleine formale Unterschied stel1t neben die
metaphorische Bedeutung des Sprichwortes eine wõrtliche:
Besser sexuelle Befriedigung ("den Spatz in der Hand") durch

die unerreichbarzu warten,die Anna, ais auf die Sophie
ist.
2.3. RECHTFERTIGUNG

fúr die er keine Liebe empfindet.Bezugssituation: auf Anna,
gewãhrleistet, undsexuelle Befriedigungihm aberdie

auf Distanz hãlt, bezogen;er liebt, ihn aberSophie, die
zusãtzlich konkreter Bezug auf Hans' Geschlechtsorgan.

ist, und

bezahlte, jedoch

statt "Hand" "Annahand"

AUFFORDERUNG, sich
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3. Thematische Funktion:
BEGRÚNDUNG

Nachdem die Beziehung zwischen und Sophie
durch das Sprichwort geklãrt wurde, werden ein Stíick spàter
die Gefúhle von Hans und Anna wieder zur Sprache gebracht,
und der Leser erfãhrt - ganz im Sinne des Sprichworts dafi
"Anna eine Vorúbung auf Sophie ist".

liegt so nah"/"...so nah wie im Leben auch das Gute liegt.
Doch er muB in die Ferne schweifen"

Text Nr. 19

1. Das urspriingliche Sprichworts "Warum denn in die Ferne

schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah"

1.1. Leicht modifizierter Teil eines Gedichtes von Goethe
(siehe oben); Frage und Affirmation
1.2. Dieses Zitat ist al lem in der Werbung sehrvor
produktiv geworden und hat - trotz seiner fúr ein Sprichwort
uníiblichen Form - sprichwõrtlichen Charakter angenommen. Die

Die gutenBedeutung ist: Dinge sind
brauchen nicht erst weit gehen, um sie zu finden.

AUFFORDERUNG, Heimatliche1.3. das Eigene, Fami1iãre,

wertzuschãtzen

in unserer

(29a) "Warum denn in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute

4. Beitrag zum Aufbau des Textweltmodells

Hans, Anna

Nãhe, wir



199

Bezugssituation: auf (inlãndische) Waren, persõnliche

Beziehungen u.a. bezogen

2. Das modifizierte Sprichwort: ". .. so nah, wie im Leben
auch das Gute liegt. Doch er mu8 in die Ferne schwBifen."
2.1. Die Affirmation wird ais Vergleich eingefúhrt; die
Frage wird zur Affirmation; Konkretisierung: "er" wird zum
Subj ek t.
2.2. keine Modifikation; nur konkret auf Hans bezogen
2.3. FESTSTELLUNG
Bezugssituation: auf Hans bezogen, der die in
Annas Person greifbar ist, nicht erwidert, wei 1 d emer
fernen Liebesgluck mit Sophie nachjagt.

3. Thematische Funktion
VERALLGEMEINERUNG

4. Beitrag zum Aufbau des TextweltmodelIs

"sie das Beste

kriegen kann, eigentlich schon zu gut". "Er jagt
fernen Glúck in Wirklichkeit dochleider einem

dieser Situationnah Nach Beschreibung derso
ihre konkrete Situation mit dem allgemeinenvergleicht Anna

das Gute nah liegt, Hans aber
allgemeinen Konsens entgegen, in die Ferne schweifen muB.

nach, wo es

trotzdem, dem

Annas Liebe zu Hans bleibt unerwidert, obwohl

Liebe, die

ist, was er

Konsens, daR
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(29b)

doch das Gute so nahe liegt"
Text Nr. 29

1. Das ursprúngliche Sprichworts “Warum denn in die Ferne
schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah."
Wie oben (Sprichwort 29a)

2. Das
schweifen will, wo doch das Gute so nahe liegt."
2.1. Die Frage wird Indirekten Frage, und diezur
ASffirmation zur Begrúndung; Kcnkretisierung:

Subjekt

2.2. Im wesentlichen beibehalten; konkret auf Sophie bezogen

2.3. AUFFORDERUNG
Bezugssituation: auf Sophie und Reiseihre bevorstehende
bezogen, die sie von Rainer wegfúhren wird

Thematische Funktion3.
ARGUMENT

Beitrag zum Aufbau des TextweltmodelIs4.
Sophie soll

modifizierte Sprichworts "... warum sie in die Ferne

er das Beste fúr sie sei.

liegt so nah"/"... warum sie in die Ferne schweifen will, wo

"sie" wird zum

in ein Internat in Lausanne gehn und freut sich
daraufj Rainer will sie davon abbringen, weil er meint, daB

"Warum denn in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute
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(30) "Gegensãtze ziehen sich an"/"... weil sich Gegensãtze
anziehen"

Text Nr. 20

1.1. Einfacher Aussagesatz

1.2. Aus der Physik úbernommen, auf menschliche Gegensãtze
bezogen: zwei Menschen, gegensãtzlichedie eine
Persdn1ichkeit oder gegensãtzliche Lebensumstãnde aufweisen,
ziehen sich oft an.
1.3. ERKLSRUNG

zwischen sehrBezugssituation: meist auf Liebedie
unterschied1ichen Menschen bezogen

Gegensãtze2. Das rnodifizierte Sprichwort: sich
anziehen"
2.1. in kausalen Nebensatz verwandelt
2.2. unverãndert

2.3. unverãndert

Bezugssituation: unverãndert

3. Thematische Funktion

BEGRÚNDUNG

Beitrag zum Aufbau des TextweltmodelIs4.
zwischen Rainer und Sophie lãflt Rainer —Der Gegensatz

eine gegenseitigeAbwehr auftrotz Sophies fàlschlich

"...weil

1. Das ursprúngliche Sprichworts "Gegensãtze ziehen sich an"
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Anziehung schlieRen, denn: "Da du zufãl1ig weich bist,

Sophie, ist da|3 ich hart bin, weil sich Gegensàtzees gut,
anziehen."

(31) "Besser ein Ende mit Schrecken, ais ein Schrecken ohne
Ende"/"Besser ein kurzer, sauberer Trennungsschnitt,...,als

ein Schrecken ohne Ende"
Text Nr-22

Ende1. Das ursprúng1iche Sprichwort: "Besser ein mit

Schrecken, ais ein Schrecken ohne Ende"

1.1. Elliptisches Satzgefúge (Vergleich)

beenden,unangenehme Situation soll man besser1.2. Eine
anstatt dieseist,seibst das auch unangenehmwenn

unangenehme Situation unbegrenzt weiter auszuhalten.
1.3. AUFFORDERUNG; ERKLÃRUNG

privaterBeziehungenzwischenmenschlicheBezugssituation:

die in mindestens einem der PartnerNatur,oder beruflicher
wenn dasbeendet werden,soll schnellLeiden hervorrufen,

auch fur mindestens einen der Partner schmerzvoll ist.

Das modifizierte Sprichwort: "Besser ein kurzer, sauberer2.
schmerzt, ais einvielleicht starkTrennungsschnitt, der

Schrecken ohne Ende"
wurde konkretisiert:erste Teil des Sprichwortes2.1. Der

sauberer"ein kurzer,Ende mit Schrecken" wurdeaus "ein
Trennungsschnitt, der vielleicht stark schmerzt"
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2.2. Aus dem allgemeinen "ein Ende mit Schrecken" wurde der
schmerzliche Trennungsschnitt, der das

Ende mit Schrecken nur paraphrasiert.
2.3. ERMUTIGUNG
Bezugssituation: auf Hans' Leben im alIgemeinen und auf
seine Beziehung

3. Thematische Funktion
DETAILLIERUNG

Beitrag zum Aufbau des TextweltmodelIs

Neues beginnen." Mit dieser al Igemeinen Bemerkung leitet
Hans seine Gedanken uber die Unertrãg1ichkeit seines Lebens
ein.
neues anfangen." Er vergleicht seine Situation mit einer
unertrãglich gewordenen
formuliert er das Sprichwort konkret auf das Beispiel der
Ehe und auf seine ''Besser einLage zugeschnitten kurzer,
sauberer Trennungsschnitt..." Das Sprichwort NIMMT also den

und UNTERSTúTZTanfãnglichen Gedanken WIEDER AUF ihn mit
("ais ein Schrecken ohne Ende"). SchlieBlicheinem Argument

er sich trennenwird noch konkreter dargestellt.
um sich Sophie zuwenden zu kõnnen.

Der ganze Textabschnitt ist Sprichwort herumum das
Gedanken, deraufgebaut: vom allgemeinen anfãnglichen zum

zu Anna im konkreten bezogen.

von wem

Ehe, die man besser beendet; danach

will: von Anna,

"Wenn das Alte unertrãglich geworden ist, muB man etwas

konkrete, saubere,

"Hans findet sein altes Leben unertrãglich, er will ein
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Sprichwort fuhrt, bis hin konkreten úberlegungenzu
anlãBlich seiner Beziehungen zu Anna und Sophie.

(32a) "Dem Mutigen gehõrt die Welt"/"Platz dem Túchtigen,
sagt ein Sprichwort"

Text Nr.25

1. Das ursprúngliche Sprichwort: "Dem Mutigen gehõrt die
Welt"

1.1. Aussagesatz
1 .2. Wer mutig handelt, erreicht meist al les, was
ánstrebt. (Vgl. auch: "Wer wagt, gewinnt")
1.3. AUFFDRDERUNG; ERKLSRUNG
Bezugssituation: jemand will etwas durchfuhren, hat aber

sein Vorhaben gelingen wird; j emand hat ein
Unternehmen mutig trotz des Risikos angefangen und

2. Das modifizierte Sprichwort: "Platz dem Túchtigen"
2.1. Imperativsatz; statt "Mutigem" "Túchtigem"; statt
"gehõrt die Welt" "Platz"

entfernt Sprichwort2.2. Dieser das ursprung1i chean
Sprichwort ausgegebeneranklingende, ais Aufforderungssatz

feststellende Welt" durch dieersetzt das "gehõrt die
normalerweiseAufforderung "(man mache) diePlatz",

Persõnlichkeiten Durchgang zuverwendet wird, um wichtigen
ihren PlatzPersõn1ichkeiten, sichverschaffen die

erreicht, was er wollte.

Zwei fel, ob
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errungen haben. Der "Mutige", also der, der ein Risiko
eingeht, wird ersetzt durch den "Túchtigen": den, der etwas
kann .
2.3. AUFFORDERUNG
Bezugssituation: auf den konkreten Platz im Schwimmbecken
bezogen: den Túchtigen, d.h., den guten Schwimmern, gehõrt
der Platz.

3. Thematische Funktian

FRAMEBEDINGT (Teil einer Beschreibung der Situation in einem

õffentlichen Schwimmbad)

4. Beitrag zum Aufbau des TextweltmodelIs
Die "Túchtigen" die den Platz

beanspruchen, werden Anna und Rainer, deren "Revier die Welt
des Buches" ist, und die daher "allzu of t Platz machen
mússen", gegenúbergestel11, was die beiden ais untúchtig
charakterisiert.

(32b) Dem Mutigen gehõrt die Welt"/"...nur der Mutige, dem
die Welt gehõrt, wagt sich in dieses NaB."

Text Nr.35
gehõrt dieursprúngliche Sprichwort: "Dem Mutigen1. Das

Welt"

Wie oben (Sprichwort (32a))

die "kúhnen Schwimmer",



206

2. Das modifizierte Sprichwort: nur der Mutige, dem
die Welt gehârt, wagt sich in dieses NaB"
2.1 . Auflõsung des Aussagesatzes in Substantivein

des Satzes fungiert.
2.2. Das eingebettete Sprichwort erfãhrt keine

Bedeutungsãnderung

2.3. Information
Bezugssituation: der Mutige ist derj enige, der sich ins
kalte Wasser wagt; die Prádikation des Sprichworts wird ais
Relativsatz an "Mutigen" hinzugesetzt biIdet also ein
Attribut.

3. Thematische Funktion:
RESTRIKTIV

Beitrag zum Aufbau des TextweltmodelIs4.
Erikas Cousin steht im Mittelpunkt der kleinen GeselIschaft;

der Mutige, der sich ins kuhle NaB wagt, und dem die
Aufmerksamkeit undin diesem Fali dieWelt gehõrt

Sympathie aller alten und jungen Frauen.

("Mutige"), begleitet von einem Relativsatz, das ais Subjekt
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(33) "Ein Unglúck kammt selten allein"/"Ein Unglúck kommt

besser."
Text Nr.27

ursprúngliche Sprichwort: "Ein Unglúck kommt selten
allein"

1.1. Einfacher Aussagesatz
1.2. Diesem Sprichwort liegt eine aberglãubische Furcht zu
Grunde, da|3, wenn etwas schief noch mehrgegangen
Unglúck folgen wird (man denke an: "Aller guten/schlechten

Dinge sind drei")

1.3. WARNUNG; AUSDRUCK der RESIGNATION; ERKLÀRUNG

Bezugssituation: Ist

wird vor weiterem Unglúck gewarnt; wenn mehrere unangenehme
Dinge passiert sind, wird das mit dem Sprichwort begrúndet.

2. Das modifizierte Sprichwort:"Ein Unglúck kommt selten
allein, diejenigen, die mitkommen, sind auch nicht besser."

2.1. Aussagesatz mit Zusatz
Bedeutung wird nicht modifiziert; der Zusatz ist2.2. Die

Wortspiel mit "selten allein kommen" undein ironisches
mitkommen": wãhrend "allein kommen" sich"diejenigen, die

Unglúck bezieht, vermittelt zweiteres die Idee, da[3auf das
die da kommen.

2.3. AUSDRUCK der RESIGNATION
es sich auch um Personen handeln kõnnte,

selten allein, diejenigen, die mitkommen, sind auch nicht

1. Das

irgend etwas Unangenehmes passiert, so
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Bezugssituation s die MiBhandlungenauf durch die
Jugendlichen bezogen, die der Linzer erleidet

3. Thematische Funktion
BEGRÚNDUNG

4. Beitrag ziun Aufbau des TextweltmodelIs
des Sprichworts im Zusammenhang mit derDie Verwendung

Eindruck,Gewalttãtigkeit der Jugendlichen vermittelt den
kommentiert aufda(3 hier ein Fatum im Spiel es

beschriebenenTextabschnittlakonische Art die im
MiBhandlungen.

"Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser"/Vertrauen ist(34)
gut, Kontrolle ist dennoch angebracht."

Text Nr.31

ist gut,"VertrauenSprichwort:ursprúng1 icheDas1.
Kontrolle ist besser"

1.1. Satzverbindung (KOMPARATIV)

anderengut,verstehen sWõrtlich zu1.2. esZU

abhalten,davoneinen nichtdas darfaber zuvertrauen,

kontrol1ieren,
1.3.AUFFORDERUNG; BEGRÚNDUNG

VerhãltnissezwischenmenschlicheaufBezugssituation:
bezogen, in denen man etwas vom anderen erwartet.

ob sie so handeln, wie man das wunscht.
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Das modifizierte Sprichwort: "Vertrauen ist gut,
Kontrolle ist dennoch angebracht"
2.1. Statt ist besser" ". ist dennoch angebracht".
(RESTRIKTIV)
2.2.
offenen Vergleich handelt, wird hier die Aussage "Vertrauen

ist gut" eingeschrãnkt: sol 1 vertrauen undnur man
kontrol1ieren.
2.3. INFORMATION
Bezugssituation: auf die Notwendigkeit bezogen, die Erikas

Mutter fúhlt, ihren Besitz (Erika) zu kontrol1ieren.

3. Thematische Funktion
INHALTSERGÂNZUNG

4. Beitrag zum Aufbau des TextweltmodelIs

Unruhe packt die Mutter, wenn sie nicht genau wei|3, wo
ihre Tochter, die sie ais ihren Besitz betrachtet und auch

befindet. Sprichwort dríickt eine Regeiso behandelt, Das
und deren Funktionieren iman die sich die Mutter hãlt,aus,

erklárt wird: sie versucht, ihr "Besitztumweiteren Text
fixieren", sie ruftmõglichst unbeweglich an einem Ort zu
mit ihren Schúlern"notfalls an", wenn dieseihre Tochter

mit Kollegen musiziert. Da(3 Erika ersucht, nichtprobt oder
"dennwerden, stõrt nicht, sieangerufen zu die Mutter

allein bestimmt die Gebote".

Wãhrend es sich beim urspríing 1 ichen Sprichwort um einen
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(35) "Besser spãt ais nie"/"Besser jetzt ais spater"
Text Nr.32

1. Das ursprúngliche Sprichworts "Besser spãt ais nie"

1.1. Elliptisches Satzgefuge (VERGLEICH)

1.2. Wenn etwas lange und dannauf sich warten lãfit,
ist das immer noch besser, ais

gar nicht eingetreten wãre.
1.3. KOMMENTAR; AUFFORDERUNG

bishat sehr lange gedauert, etwas
Erwartetes eingetreten ist (z.B. eine Hochzeit, der AbschluR

klagt úbereines Studiums, und jemandein FriedensschluB)
schondie lange Wartezeit; jemand ist entmutigt,

und das Erwartete noch immer nicht eingetretenlange dauert
ist und noch eine Weile auf sich warten lassen wird.

2. Das modifizierte Sprichworts "Besser jetzt ais spater"

dertei1weise UmkehrungSubstitution und
"nie""jetzt"; stattVergleichselemente (statt "spãt"

"spater")

2.2. Es ist besser,

zu verschieben

AUFFORDERUNG2.3.
Eitelkeit besser jetzt aisBezugsituation: Erika soll ihre

spater aufgeben

wenn es

weil es

schlieBlich doch eintritt, so

Bezugssituations es

etwas gleich zu tun, ais es auf spater
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3. Thematische Funktion
BEHAUPTUNG; Teil des Argumentes "denn im Alter ist Eitelkeit
eine besondere Last"

4. Beitrag zum Aufbau des TextweltmodelIs

Erika sol 1 handeln, wie die ungeduldige Mutterso es
wúnscht. die sich das Sprichwort fúr ihre Zwecke
zurechtbiegt.

(36) "Gleich und gleich gesellt sich gern"/"... alies ist
gleich und gesellt sich zu gleichem."

Text Nr. 36

1. Das ursprúngliche Sprichwort! “Gleich und gleich gesellt
sich gern"
1.1. Aussagesatz

denkende, ãhnlich situierte Menschen schlieRen1.2. Ãhnlich
leicht Freundschaft miteinander

1.3. ERKLÃRUNG
dieGleiche, sichBezugssituation: bezogen auf

zusammengefunden haben

ist gleich und.. aliesmodifizierte Sprichwort!2. Das
gesellt sich zu gleichem"
2.1. AUFGELdST

Gleiche finden sich zusammen2.2.
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2.3. BESCHREIBUNG

Bezugssituation: auf in derdie abendliche Stadt bezogen,
die Bewohner sich ihresgleichen zugesellen - jeder in seiner

gleicheWohnung und sich auch noch den durchanderen
Aktivitãten gleich werden.

3. Thematische Funktion
ZUSAMMENFASSENDE BESCHREIBUNG

Beitrag zum Aufbau des TextweltmodelIs4.
zu ihrensich in ihre Hãuser,Die meisten Bewohner ziehen

sie kochen,das Gleiche:Familien zurúck und alie tun
trinken Bier und sehen fern.

(37) "Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um"
Text Nr.37

Das ursprúngliche Sprichwort: "Wer sich in Gefahr begibt,1.
kommt darin um"
1.1. Satzgefuge (RELATIV)

dessen bewuBtmuB sichnicht meidet,die Gefahr1.2. Wer
dafi sie ihn bedroht und er ihr unterliegen kann.sein,

1.3. WARNUNG; KOMMENTAR
einer GefahrBegriff, sichBezugssituation: jemand ist im
fahren) undbetrunkenschnell oderauszusetzen (z.B.zu zu

damit rechnen muS,da(3 eraufmerksam gemacht,wird darauf
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daíl er einen Unfall eines durchhaben kann; Kommentar
fahrlãssiges Verhalten verursachten Unfalls.

2. Das modifizierte Sprichwort

Keine Modifikation

3. Thematische Funktion
BEGRÚNDUNG

4. Beitrag zum Aufbau des TextweltmodelIs
úber ihr Leben, speziell ihr Liebesleben, eríahren wir,

in Situationen begeben" wiirde, "in denenda(3 5ie sich "nie
kõnnte." Daserscheinenunterlegensie schwach oder gar
bleibt. Diesie ist" ,daR sie "am Ort,•fúhrt dazu, wo

ihr die Mutter gegebendenBegrúndung dafúr ist ein Rat,

kommt darin um.""Wer sich in Gefahr begibt,hat:

(38) "Was liegt, das pickt"/"Was da liegt, das pickt, und
das zahlt"
Text Nr.38

Das ursprungliche Sprichwort: "Was liegt, das pickt"1.
Satzgefúge (RELATIV)1.1.

ausgespielte Karteeine einmaldem Kartenspiel:1.2. Alis

nicht mehr zuriickgenommen werden.darf
VERBOT1.3.

Bezugssituation: Kartenspiel
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2. Das modifizierte Sprichwort: liegt, das pickt,"Mas da
und das zahlt"

Zusatz "und das zahlt"2.1.
2.2. Im iibertragenen Sinne
2.3. KOMMENTAR
Bezugssituation: Erikas Vater ist Insasse eines Heims fúr
Geisteskranke dort drinnenwer einmal ist, bleibt auch

drinnen und muB dafúr zahlen.

3. Thematische Funktion

KOMMENTAR

Beitrag zum Aufbau des TextweltmodelIs4.

Mechanismuszusammenfassend denDas Sprichwort erklãrt
dieses Heims fúr Geisteskranke.

(39a) "ubung macht den Meister"/"... daB nur úbung den
Meister macht"

Text Nr.41

1. Das ursprungliche Sprichworts "úbung macht den Meister"

1.1. Aussagesatz
perfektetwasnõtig úben,1.2. Es manzu wenn

beherrschen will.
1.3. AUFFORDERUNG
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Bezugssituation: jemand ist entmutigt, weil er etwas noch
nicht kann, das zu lernen er im Begriff ist.

2. Das modifizierte Sprichwort: dag úbung dennur
Meister macht"
2.1. Umformung zum Inhaltssatz; Einschub eines restriktiven
"nur"
2.2. keine Modifikation

2.3. AUFFORDERUNG

Bezugssituation: der Klavierschúler soll úben

3. Thematische Funktion

BEGRÚNDUNG

4. Beitrag zum Aufbau des TextweltmodelIs
Klemmer macht Erika den Hof wãhrend einer Probe des

Kammerorchesters. Erikas Aufforderung, den Klavierpart zu
ubernehmen, die sie mit dem Sprichwort begrúndet, lehnt er
bedeutungsvol1 ab und gibt durch sein Verhalten zu
verstehen, da(3 er Meister in Liebesdingen ist.

(39b) "úbung macht den Meister"/"úbung macht die Frau
Meisterin"
Text Nr.42

Das ursprúngliche Sprichwort: "úbung macht den Meister"1.
Wie oben (Sprichwort (39a)
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Das modifizierte Sprichwort: "úbung die Fraumacht
Meisterin "
2.1. Statt "den Meistar" "die Frau Meisterin"
2.2. keine Modifikation
2.3. AUFFGRDERUNG
Bezugssituation: auf das Liebesspiel zwischen Erika und
Klemmer bezogen.

3. Thematische Funktion
BEGRÚNDUNG

4. Beitrag zum Aufbau des TextweltmodelIs
nichtund ErikaDas Liebesspiel zwischen Klemmer sowar

wunschten; Klemmer ermutigt Erikabefriedigend, wie sie es

mit dem Sprichwort.

geht er auf's Eis"Wenn's dem Esel zu wohl wird,(40)

tanzen"/"...und dann auf dem Eis tanzen. Wenn es einem zu

wohl wird..."

Text Nr.43

Esel zu wohl"Wenn's demursprúngliche Sprichwort:Das1.

wird, geht er aufs Eis tanzen"

1.1. Satzgefuge (KONDITIONAL)

es dem Dummen gut geht, dann bringt er sich durchWenn1.2.
seine Dummheit gleich wieder in eine neue Verlegenheit.
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1.3. KOMMENTAR; WARNUNG
Bezugssituation: unkluge,auf unuberlegte Handlungen
bezogen, die man besser hãtte vermeiden sollen

dann auf dem Eis2. Das modifizierte Sprichwort: . . und
Wenn es einem zu wohl wird, .tanzen.

2.1. AUFLOSUNG
Sprichwortes geht2.2. desDie Bedeutung urspríingl ichen

vollkommen verloren.

einheitlicheAuflôsung keine2.3. Durch seine hat es
Illokution und Perlokution mehr; auch lã|3t es sich nicht auf

eine Situation beziehen.

Thematische Funktion3.
keine einheitliche thematische Funktion

4. Beitrag zum Aufbau des TextweltmodelIs
sadomasochistischeTextabschnittin diesemEs geht um

schlieB1ich indieKlemmer,Erika undPraktiken zwischen

Klemmer fuhlt sichreine Gewalt gegen Erika ausgeartet sind.

Teil der Schuldauch einenschuldig, versucht aber, Erika
ãuBerste reizenjemand aufskann nicht"Manzuzuschieben.

einem zu wohl wird,Eis tanzen. Wenn esauf demund dann
das Gatter õffnen." Diese Sãtzeschlie(31ich nichtkann man

Wut und ReueinEindruck einemdenvermitteln von
herausgepreBten Bekenntnis, das jeglicher Kohãrenz entbehrt.
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(41) "Sich regen bringt Segen"
Text Nr.44

1. Das ursprúng1iche Sprichwort: "Sich regen bringt Segen"
1.1. Aussagesatz
1.2. Arbeiten hat positive Folgen

1.3. AUFFORDERUNG; KOMMENTAR

Bezugssituation: jemand arbeitet nicht jemand hatgenug;
dank. seiner Arbeit/Anstrengung Reichtum erworben.

2. Das modifizierte Sprichwort
Modifikation;Form und Bedeutung erfuhren keine was

keineKommentar eingeschoben wurde, hatscheinbar ais
sich auf keine spezifischeerkennbare Funktion und bezieht

Situation!

3. Thematische Funktion
BEGRuNDUNG ("dennScheinbar eine

AnschluBASSOZIATIVERnicht k lar.allerdingsist an

"runterregnen".

Beitrag zum Aufbau des TextweltmodelIs
dasFrau múnden in das Sprichwort,Gedanken derDie wirren

Ordnung verhilfts sie denktanscheinend zurihren Gedanken

was sie begrúndet,

an ihre Pflichten Mann und Kind gegenúber.
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(42a) "Eile mit Weile"/". . . der ohne Weile eilt"
Text Nr.45

1. Das ursprúngliche Sprichwort: “Eile mit Weile"
1.1. Wortpaar (zwei Substantive)
1.2. mõg1 ich undMan soll die Dinge so schnel1 wie 50

langsam wie nõtig tun, damit sie gelingen
1.3. AUFFORDERUNG

Tãtigkeit schnel1Bezugssituation: jemand mõchte eine
ohne auf die realen Umstãnde Ríicksicht zu nehmen.beenden ,

2. Das modifizierte Sprichwort: "...der ohne Weile eilt"

Umformung in einen Relativsatz2.1.

"der Bach,der ursprúng1ichen Bedeutung. Hier:2.2. Verlust
"der schnel1 fliefiende Bach"der ohne Weile eilt", d. h.

Keine eigene I1lokution/Perlokution;2.3.
Bezugssituation: auf den Bach bezogen.

3. Thematische Funktion

ATTRIBUT

4. Beitrag zum Aufbau des TextweltmodelIs
Umwelt: dieundWirtschaftgehtIn diesem Text es um

verschmutzt. InUmweltausgebeutet, dieArbeiter werden
"der ohne Weile eilt".diesem Kontext wird der Bach erwahnt,
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(42b) "Eile mit Weile'7". . .dort eilen sie mit Weile"
Text Nr.50

1- Das ursprúngliche Sprichwort: “Eile mit Weile"
Wie oben (Sprichwort (42a))

2. Das modifizierte Sprichwort: .. dort eilen mitsie

Weile"

2.1. Umformung in einen Aussagesatz mit "sie" ais Subjekt
und einer Ortsangabe "dort".
2.2. Bildlich; auf die Erektion bezogen
2.3. BESCHREIBUNG
Bezugssituation: Teil eines BiIdes, das das langsame
Anschwellen des Penis zum Phallus beschreibt

3. Thematische Funktion
DETAILLIERUNG

Beitrag zum Aufbau des TextweltmodelIs4.

Teil der Beschreibung einer Erektion

(43)
schlãgt, das neckt sich"

Text Nr-46

ursprúngliche Sprichwort: "Was sich liebt, das neckt1. Das
sich"
1.1. Satzgefuge (RELATIV)

"Was sich liebt, das neckt sich"/"... was sich nicht
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1.2. Neckerei, sind oft Zeichen dafíir,scherzhafter Streit
da(3 zwei Personen einander sehr sympathisch sind.
1.3. KGMMENTAR; ERKL4RUNG; ERMUTIGUNG
Bezugssituation: zwei nichtPersonen oft, aberstreiten
ernsthaft miteinander, hinter dieserwas AnlaB dazu gibt.

scheinbaren uneingestandenenAnimositãt ein Gefúhl der

Sympathie zu vermuten.

2. Das modifizierte Sprichworts

das neckt sich”

Substitution von "was sich liebt" durch "was sich nicht2.1.

schlãgt"

2.2. Wõrtlich gemeint

2.3. BESCHREIBUNG

Bezugssituation: auf die Burschenschaft bezogen, der Michael

angehõrt, deren Mitglieder sich zwar nicht schlagen (weil es

Verbindung handelt"), dafúr aberkeine "schlagendesich um

necken.

3. Thematische Funktion

DETAILLIERUNG

Beitrag zum Aufbau des TextweltmodelIs4.
Teil der Beschreibung

was sich nicht schlãgt,

von Michaels Freizeitaktivitãten.
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liegt man“(44a)
Text Nr.47

1. Das ursprúngliche Sprichwort: "Wie man
liegt man"
1.1. Satzgefúge (RELATIV)
1.2. Metaphorisch: Alie Entscheidungen im Leben haben eine
direkte Beziehung zu den daraus erwachsenden Konsequenzen.
1.3. KOMMENTAR; AUFFORDERUNG
Bezugssituation: j emand Konsequenzen einerhat die

(EheschlieBung;getrcrf f enen Entscheidung tragenzu
Arbeitswahl)

Das modifizierte Sprichwort2.
2.1.Keine Modifikation der Form
2.2. Sowohl metaphorisch wie auch wõrtlich gemeint

KOMMENTAR2.3.
die sich in den Flu0 oderBezugssituation: auf die Frauen,

in den Stausee stúrzen, bezogen.

3. Thematische Funktion
KOMMENTAR

Beitrag zum Aufbau des TextweltmodelIs4.
erschõpftdieDer Selbstmord der Frauen, warenzu

kommentiert.Sprichwortwei terzumachen, wird mi t dem
sie habenEinerseits schiebt es ihnen selbst die Schuld zu:

"Wie man sich bettet, so

sich bettet, so
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ihr Leben selbst gewãhlt; Verzweiflungsiewenn zures
gebracht hat, dann sind sie daher selbst schuld. Andrerseits

(44b)
sie sich bettet so liegt" Text Nr.49

1. Das ursprúngliche Sprichwort: "Wie man
liegt man"
Wie oben (Sprichwort (44a))

2. Das modifizierte Sprichwort! sie wie sie sichwo
bettet so liegt"
2.1. UMFORMUNG in einen Relativsatz

2.2. Wõrtlich gemeint
2.3. BESCHREIBUNG
Bezugssituation: auf Gerti, die betrunken Sesselvom

gerutscht ist, bezogen

3. Thematische Funktion
DETAILLIERUNG

4. Beitrag zum Aufbau des TextweltmodelIs
der Beschreibung von Gertis TrunkenheitTeil

ist es ein makabrer Kommentar zur Todesart.

"Wie man sich bettet, so liegt man"/"... wo sie wie

sich bettet, so
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Zusaaaenfassung und Auswertung der Untersuchung

5.1. Das ursprúngliche Sprichwort

Von 43 ursprúng1ichen Sprichwõrtern treten 30 in je
einer, 12 in zwei verschiedenen und eines in drei
verschiedenen Textstellen auf. Das 44. Sprichwort (Nummer
16) ist ein Pseudosprichwort. Insgesamtnur 58
Sprichwõrtervorkommen liegen der Analyse zugrunde.

Nur 13 Mal treten Sprichwõrter ohne Modifikation auf;
in 45 Textstellen kommen modifizierte Sprichwõrter vor.

Die ursprúng1ichen Sprichwõrter wurden un ter den
Gesichtspunkten Form, Bedeutung, Kommunikationssituation und

Bezugssituation untersucht.

5.1.1. Form

Form Bedeutung sind die bereits bestenund am

untersuchten Aspekte; daher in Analyseging unsereres
wie es furbeiden nur soweit zu beschreiben,darum, diese

des Sprichwortes, die Erhebung seinerdas Verstãndnis
Text nõtigeventuellen Modifikation und seine Funktion im

war.

SãtzeeinfacheForm anbelangt,die werdenWas so

eineSatzverbindungen,(teilweise elliptisch), Satzgefúge.
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Frage-Antwort, ArtenDieein Wortpaar vorgefunden. von
Satzverbindungenin den Satzgefúgen und

VERGLEICHSRELATIONENauf treten, sind RELATIVRELATIONEN,
KONDITIONALRELATIONEN und RESTRIKTIVRELATIONEN.

5.1.2. Bedeutung

Da die Erhebung die Grundlage derder Bedeutung

eigenesweiteren Un tersuchung aber keinbildet,
sei hier nur festgehalten, da(3Untersuchungsziel darstellt,

NICHT METAPHORISCH (24) ist,der GroBteil der Sprichwõrter

z.B. :

"Wer wagt, gewinnt"

z.B. :7 sind METAPHORISCHE Sprichwõrter,

"Steter Tropfen hõhlt den Stein"

PERSONIFIZIERENDEbzw.METAPHORISCHEenthalten12 nur
sein,ganz metaphorischjedoch deshalb zu

z.B. :

"Schõnheit muí3 leiden"

"Wer rastet, der rostet" bzw.

Relationen, die

ELEMENTE, ohne



226

5.1.3. Pragmatischer Aspekt

Wenngleich syntaktische und semantische Aspekte des
Sprichwortes bereits Gegenstand zahlreicherzum

ist der pragmatische Aspekt
noch weitgehend unerforscht geblieben. Ausgenomnien davon
sind einige Funktion der Sprichwõrter in der
Kommunikation festzulegen die zu d em Ergebnis fuhrten,
Sprichwõrter etwa ais "gedanklichen Ausweg ins Trõstlich-
Allgemeine" (HAIN 1951), ais "úberhõhung von
kollektiven Erfahrungen" (HOFMEISTER 1990) beschreibenzu
und ihnen Funktionenz.B. wie "Impaktfunktion" oder
"argumentative Funktion" zuzuschreiben (TRENCH DE
ALBUQUERQUE 1989). Wenn auch die letztgenannte Autorin sich

stutzt,in ihrer Untersuchung auf die Sprechakttheorie so
Sprecherabsichtfa(3t sie doch hauptsãchlich die insnur

Auge.

Sprichwortes muB aberDer pragmatische Aspekt des
weiter gefaílt werden. Zum kognitiven Sprichwortmodel1 gehõrt

in welcherauf pragmatischer Ebene au(3er dem Wissen darum,

welcheKommunikationssituation kann, d .h. ,vorkommenes
Illokutionen und Perlokutionen ihm zugeordnet werden kõnnen,

die bezogenWissen um die Situationen, aufauch das es

werden kann (kurz Bezugssituation).

Versuche, die

einzelnen zu

Untersuchungen geworden sind, so
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Illakution und Perlokutian

Ais mõgliche I1lokutionen ursprunglichender
Sprichwõrter kõnnen AUFFORDERUNG, ERMUTIGUNG, WARNUNG,

AUSDRUCK DERRECHTFERTIGUNG,
RESIGNATION, KOMMENTAR, genannt werden.
Ais mõgliche Perlokutionen finden wir: der Hõrer soll einen

mutigen Schritt tun; Negativensich zukúnftigemvor
schútzen; sich úber getrõsteterlittenen Schaden
fiihlen/Konsequensen erlittenem Schaden ziehen; mitaus

Geduld und Ausdauer ein Ziel verfolgen; nicht aufgeben; sich
interessieren; das Negative vergessen und sichfúr's Lernen

ethisch Handeln; bezahlen;am glúcklichen Ausgang freuen;
regiert;handeln, daíl Geld die Weltdaran glauben/danach

seinmõglich werden kann;daran glauben, da(3 Unmõgliches
weniger arbeiten und sich mehr vergnúgen;Verhalten ãnderns

Leben genie(3en; geduldig sein;ãndern: dassein Verhalten

Besitzansprúche anerkennen; etwas gut, sicher, genau machen;

bei einernachlassig werdenweitermachen, nichtúben,
sich damit abfinden,Training voraussetzt;Tàtigkeit, die

meist unangenehme BegleiterscheinungendaB Sich-Verschõnern
geschwiegennichthat; schweigen/sich daruber ãrgern, zu

handeln; aus den Erfahrungen anderer lernen;haben; ehrlich
Wenigem, jedoch Sicherem begnúgen; das Eigene, dassich mit

verstehen,wertschãtzen; warum so

verschiedene Menschen einander lieben bzw. geheiratet haben;

eine unangenehme Situation/Beziehung beenden bzw. verstehen.

BEWERTUNG, VERBOT
TROST, ERKLSRUNG/BEGRÚNDUNG,

Heimatliche, Familiãre
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warum jemand eine Situation/Beziehung hat;beendet etwas
Riskantes durchfúhren j emand etwaswarum
Riskantes durchgefúhrt hat; sich in acht nehmen bzw. den
Grund fiir die Hãufung akzeptieren ;Ungluckvon
kontrol1ieren, nicht zu sehr vertrauen; sich darúber freuen,
daB etwas, das man gar nicht nochmehr erwartete, doch
eingetroffen ist; verstehen, zwei Menschen einanderwarum
sympathisch finden/ zusammen sind/ dem selben Club angehõren
etc.; die Gefahr Karte 1 iegenmeiden; die ausgespielte
lassen; úben, sich ermutigtperfekt werden bzw.um zu

durch diefuhlen, versteht, daí3weiterzumachen,
wird;Wiederholung die Handlung besser,

mehr arbeiten,eine leichtsinnige Handlung unterlassen; um
warum der andere reichverstehen,ein Resultat zu sehen bzw.

wie mõglich und so langsam wie nõtigso schnellist; etwas
Aggressionen undtrotz derLiebesbeziehungtun; eine

aufeiner Beziehungbzw. inMiBverstãndnisse weiterfúhren

eineLiebesbeziehung erkennen ;Neckereien eineGrund der
eigenverantwortete Situation resigniert akzeptieren.

ausgewãhlten Textendie wir in denDie Sprichwõrter,
fúr dasreprãsentativsindfinden,Autorinder

Durchschnittsbúrgers. Sie stellen eineSprichwortwissen des

deutschenAuswahl demviel benutztebekannte,gut aus

Es handelt sich also um Sprichwõrter,Sprichwortschatz dar.
Monde und im Denken des Volkes sind und sein Handelndie im

bedient sichdeshalblegitimieren. Geradebestimmen und

weil er

bzw. verstehen,

sicherer, schõner
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Jelinek ihrer: mit ihrer MentalitâtHilfe lãfit diesich
eines Volkes zeichnen und dessen Hypokrisie geiBeln.

Da(3 sich in dieser kleinen tatsãchlich dasAuswahl
Denken, die Werte, Gesel1schaftdie Einstellung einer
widerspiegeln, ist aus der Liste der Perlokutionen und der

Bezugssituationen leicht ablesbar.

Eine Systematisierung der Perlokutionen zeigt, da(3 der

Gebrauch der Sprichwõrter vorwiegend auf HANDELN abzielt und

in zweiter Linie auf GLAUBEN, nie jedoch auf SAGEN. Meist
fúhrt das GLAUBEN aber auch zu einem HANDELN.

ais Ziel der illokutiven Handlung findenUnter GLAUBEN

sich Perlokutionen wie:

verstehen/akzeptieren, z.B.

Geld lãflt sich (fast) alies"Geld regiert die Welt" mit
erreichen

z.B.resignieren,

"Schõnheit muB leiden"
mu 13 unangenehme Prozeduren in Kauf nehmenwill,

wer etwas fúr seine Schõnheit tun
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"Wie man sich bettet, so liegt man" - die Konsequenzen einer

eigenverantworteten Situation mússen getragen werden

sich trõsten/ sich freuen, z.B.

"Durch Schaden wird man klug" Wenn Schaden auch Leiden

verursacht, kann man doch etwas daraus lernen, inso um
Zukunft besser zu handeln

"Besser spãt ais nie" obwohl man lange das Eintreffen
eines erwúnschten Ereignisses entbehren mu (3 te, es
schlieíBlich doch noch Wirklichkeit geworden, was AnlaB zur
Frende gibt.

Etwas verstehen, resignieren, sich freuen sind aber
nicht nur mentale Vorgãnge; sie verãndern die Haltung des
Individuums seiner Umwelt, letztend1ich einemwas zuzu
neuen Handeln fúhrt.

Wer versteht, da(3 sich mit Geld (fast) alies erreichen lãf3t,
er selbst úberwird sein Handeln darauf einstellen: wenn

Geld verfúgt eventuel1, der Situation entsprechend,und
genúgend skrupellos ist, wird er es auch einsetzen; wer kein

Geld hat. wird sich vor denen hiiten. die Geld haben.
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Unter den Oberbegriff HANDELN fallen Perlokutionen, die
dem Handeln eine bestimmte Qualitãt oder eineverleihen
bestimmte Art von Handeln darstellen.

Die Qualitãt des Handelns, den Sprichwõrterndie von
gefordert wird,. kann sein:

mutig handeln, etwas riskieren, ausdauernd, geduldig,
sicher, vorsichtig, nicht leichtsinnig, vorausblickend
handeln; Besitzanspruche anerkennend, ehr1ich, moralisch

korrekt handeln.

Die Art des Handelns, die gefordert wird, ist:

lernen, eigenenlernen, der Erfahrung anderer ausaus

negativen Erfahrungen lernen; schweigen, wenn nõtig.

Ais angestrebte Ziele des Handelns finden wir:

Sicherheit, perfekte Ausfúhrung, kõrperliche.Gewinn, Geld,

gutePerfektion, Wissen,moralischeundgeistige

zwischenmenschliche Beziehungen, freudvolles Leben.
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5.1.3.2. Bezugssituation

Die Lebensbereiche, die in den Sprichwõrtern
angesprochen werden, sind Tei 1 bereits derzum aus
bisherigen Analyse hervorgegangen; deutlich werden sie aber

erst durch die Untersuchung der Situationen, auf die sich

die Sprichwõrter beziehen (kurz BEZUGSSITUATION genannt).

Die Situationen, auf die sich die ursprúnglichen
Sprichwõrter beziehen.. sind: jemand hat Angst zu handeln;

múhsame oder Vorkehrungenunangenehme mússen getroffen
Schlimmes zu verhuten; jemand leidet unter einem

zumindest Teil Verlust;eigenverschuldeten einzum

Schwâcherer will einen Stãrkeren beeinflussen; jemand will

etwas erreichen, mit welchen Mitteln und obwei|3 aber nicht,
Fãhigkeit dazu hat; ein Schúler hat keine Lust zuer die

viel, wie nõtiglernen, tut umnur so
Situationschwierige, problematische"durchzukommen"; eine

EndeschlieBlich doch gutvcller Hindernisse wurde zu

wird hoffentlich gut ausgehen; jemand soll fúrgefúhrt bzw.
er eigentlich fúr grátiszahlen, dieeine Dienstleistung

hatWerte etwasjemand sucht innere bzw.gehalten hat;

Verhalten; Regeifúr zwischenmenschlichesverloren; Regei

heute: die. diefúr moralisches, religiõses Verhalten bzw.
nochEinfluB haben, bekommen immerMacht undschon Geld,

anderemjemand wird Zeuge von Korruption oderrnehr dazu;
jemand ist unsicher, ob er durch denEinfluB durch Geld bzw.

werden, um
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Geldmitteln an sein Ziel gelangen wird; jemand

leidet unter Krankheit oder anderen persdnlichen Problemen

und sieht keinen Ausweg; jemand arbeitet zu viel/zu wenig;

jemand ist zu ãngstlich, zu passiv, zu skrupulõs, um das

Beste aus seinem Leben zu machen bzw. hat einen Schritt

getan, den rechtfertigen mu!3; Herstellung von Produkten,er
die anscheinend zu viel Zeit in Anspruch nimmt; materielle

Besitzanspruche mussen anerkannt werden: jemand soll einem
anderen das geben, was ihm zusteht. bzw. jemand will, da(3
ein anderer ihm das gebe, was ihm zusteht; sicher gehen, da(3
etwas klappt; auf das úben kõrper1icher oder geistiger
Fãhigkeiten bezogen, das nõtig diese zu erhalten,

das aber von jemandem vernachlãssigt wird; jemand unterzieht

sich einer nicht angenehmen Behandlung, seinganz um
Aussehen zu verbessern; jemand kõnnte durch (unúberlegtes)
Reden einen anderen beleidigen oder sich in eine unangenehme
Situation bringen bzw. dies schon geschehen;

Aufforderung zur oder Lob der Ehrlichkeit: jemand braucht
eine Regei fúr moralisches Verhalten; jemand erahnt eine

aber nicht Kenntnisunangenehme Tatsache, mõchte sie zur
nehmen; jemand gibt Ratschlãge/Gebote, die ein anderer nicht

in der EItern-Kinder—Beziehung; jemandbefolgt — vor aliem

Wertvollesnicht sehrsteht vor der Wahl

einzutauschen;Unsicheres, dafúr Wertvollesabergegen
Ferne,in derj emand sucht Freundschaft, Liebe, Waren

seiner eigenenanstatt in seinem eigenen Kreissie
Familie, seiner Heimat... zu suchen; zwei sehr verschiedene

Einsatz von

ist, um

Sicheres, aber
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Menschen haben Freundschaft geschlossen sind eine Ehebzw.
eingegangen; eine unangenehme Situation mu|3 beendet werden,
aber das Ende droht schwierig zu werden; das Risiko bei
einem Unternehmen droht jemanden Handeln abzuhalten;vom
etwas Unangenehmes bzw. mehrere sindunangenehme Dinge
passiert; zwischenmenschliches Verhãltnis, in dem der andere

einem etwas schuldet; lange Wartezeit, bis etwas Erwartetes

eintritt (oder eingetreten ist) meist auf Studium,
Hochzeit u.ã. bezogen; Gleiche haben sich zusammengefunden -
in Freundschaft, Gruppen, Clubs, Organisationen. . . ; jemand
ist drauf und dran, sich einer Gefahr auszusetzen bzw. hat
sich einer Gefahr ausgesetzt und ist darin umgekommen; im
Kartenspiel; bei LernprozeB (in Schule, Arbeit,
kúnstlerischen oder sportlichen Betãtigungen...); auf
unkluge, unúberlegte, leichtsinnige Handlungen bezogen, die

hãtte vermeiden sollen; jemand hat dank seiner
erworben bzw. j emand arbei tetAnstrengung/Arbeit Reichtum

jemand mõchte eine Tãtigkeit schnell beendetnicht genug;
Rúcksicht zu nehmen;auf die realen Umstãnde

nicht ernsthaftPersonen streiten of t, aberzwei

scheinbarenAn la|3 dazu gibt, hinter der

dieFeindschaft Sympathie/Liebe j emand hatvermuten;zu

(Ehe,Entscheidungeiner getroffenenKonsequenzen
Arbeitswahl. . . ) zu tragen.

der Bezugssituationen bestãtigt,Eine Systematisierung
diehat:Untersuchung gezeigtbisherige schondiewas

wissen, ohne

man besser

miteinander, was
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Lebensbereiche, auf die die Sprichwõrter sich beziehen,
sind: Arbeit, Vergnúgen, finanzieller Bereich,
Liebe/Freundschaft/menschliche Beziehungen alIgeraeinen,im
Ehe, negative Erfahrungen.

Die Analyse der Bezugssituationen entwirft aber ein
noch differenzierteres

der entweder schon eingetrof f en ist, □der aber in der

jemand hat einen Verlust sich in einer
schwachen Position einem anderen gegenúber, hat Angst ZLl

handeln, f úhl t sich unfãhig, etwas erreichen, istzu

ungeduldig, mu (3 die Konsequenzen einer getroffenen

Entscheidung ertragen; ist dabei. sich in Gefahr zu begeben,

thematisieren also nicht dieDiese Sprichwõrter nur
wesentlichen Bereiche des Lebens, sondern wissen dieum

Ãngste, Leiden der menschlichen Seele
und versuchen Antwort darauf zu sein.

Sprichwõrter die existentiellenDie Tatsache, da(3 die

ansprechen undMenschenÃngste und Hoffnungen des
ihnen dieverleihtaltbewãhrte Handlungsmuster anbieten,

Stellung, die sie auch heute noch haben.

Bild. Sprichwõrter beziehen sich zum
Situationen, die einen negativen Aspekt haben,GroBteil auf

erlitten, befindet

Zukunft einzutreffen droht. Beispiele dafúr sind:

Schwachen, Konflikte,

ist dabei, moralisch nicht korrekt zu handeln, usw.
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Das Wissen um Farm, Bedeutung , 11lokution/Perlokution
und Bezugssituation eines Sprichworts verdichtet sich zum
Sprichwortmodel 1. Jedes Individuum verfúgt uber die Modelle

der Sprichwõrter, die in der Sprachgruppe im Umlauf sind und

wendet dieses Wissen ein Sprichwort im Textan, wenn

verwendet wird.

Wie wir bereits gesehen haben, kõnnen Sprichwõrter im
Text ais ursprungliche Sprichwõrter, die d em
Sprichwortmodel1 entsprechen, auftreten. Sie kõnnen aber
auch modifiziert werden.

5.2. Das modifizierte Sprichwort

Wenn Sprichwõrter modifiziert werden, so kann dies eine
Bedeutung, derModifikation derder Form,

Bezugssituation bedeuten.I1lokution/Perlokution oder der
Sprichwort dasmodifizierten1 iegtImmer jedoch d em

immanifestiert sichundursprúng1iche Modell zu Grunde

Text.

finden wir auch die Pseudosprichwõrter,Darúber hinaus

die Sprichwõrter imitieren, ohne es jedoch zu sein.
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5.2.1. Modifikation der Form

— Aufiõsung in Satzgefúge ohne Sprichwortform (z.B."Spãter
wird er sparen fúr noch spãter, damit er in der Not hat")
— Aufiõsung des Sprichworts in Substantiv mit Relativsatz,
das das Subjekt eines anderen Satzes bildet ("... nur der
Mutige, dem die Welt gehõrt, wagt sich in dieses NaB")

Aufiõsung des Sprichworts und E inbettung in ein

ubergreifendes Satzgefúge ("und dabei hat
ausgesehen, ais kõnnte er mehr ernten, ais er gesãt hat.")

bzw. in úbergreifende Satzverbindung ("In solcher Luft darf

("Durch SchadenAufiõsung in zwei el liptische Sãtze

- Ve rwandlung des Sprichwortes in kausalen Nebensatz bzw. in
Relativsatz zweiten Gradesersten undkausalen Nebensatz

nicht heiBGegensãtze anziehen"; "weil einen("weil sich
("der ohne Weilemacht,

Aussagesatz mit konkretem Subjekt und Ortsangabeeilt") ;
("dort eilen sie mit Weile")

einesSprichworts in FormZitation desIndirekte

("da(3 ehrlich am lãngsten wãhrt")Inhaltssatzes
asyndetischenbzw.koordiniertenAnschlufí eines

gibt man noch hinzu,haben,Hauptsatzes ("Denen, die schon
kann stattfinden." "Einmoderne Monopolisierungund eine

Unglilck kommt selten allein, diejenigen, die mitkommen, sind

auch nicht besser")

es ursprúnglich so

was man nicht weiB"); in Relativsatz

man nicht rasten, sonst rostet man")

naturlich. Wodurch man klug wird.")
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Anschlufí eines Relativsatzes nach Verãnderung der Valenz

des Verbes ("Wer suchet. der findet AnstõBiges, auf das er
insgeheim hofft")

Substitution eines Wortes
“Glaube" "Liebe")

Substitution mehrer Elemente des Sprichworts ("Besser den
Spatzen in der Annahand, ais die Sophie auf dem Dach")
- Zusammenziehung von zwei Sprichwõrtern
- Geringfugige syntaktische Underung

— Auflockerung durch Einschub von Wõrtern (z.B.
- Beset zung des unpersõn1i chen konkreteSubjektes durch

Person (z.B. "Spãter wird er sparen fíir spãter...")

VerwendungAI 1usion das Sprichwort durch seineran

("Es kann aber gar nicht einrosten, weil die ElternElemente
ja keine Zeit zum Rasten haben")

kõnnen isoliert oder aberModifikationenDiese

gebúndelt in einem Sprichwort auftreten.

Pseudosprichwort:
zum Leiden geborenSprichwort sagt, daB Frauen"Das alte

Mãnner sind zum Arbeiten geboren."sind,
es doch aisaufweist, wirdkeine SprichwortformObwohl es

erkennbare binàre StrukturDie nochSprichwort zitiert.
geboren, Mãnner sind zum Arbeitenzum Leiden("Frauen sind

Inhalt (es handelt sich um eineder bekanntegeboren") und

("planen" statt "wagen"; statt



239

den Schõpfungsbericht Genesis) verleihenaus
diesem Satz Merkmale, die ihn ais Sprichwort ausweisen.

5-2.2. Modifikatian der Bedeutung

Natúrlich ziehen formale Verãnderungen immer auch

inhaltliche nach sich. Nicht immer jedoch ist die Proportion
zwischen d em Ausmaí? der ■formalen und dem AusmaB der

inhaltlichen Verãnderung gewahrt.

So hat z.B. die Indirekte Zitation des Sprichuortes

("...und macht ihr klar, daí? ehrlich am lãngsten wãhrt"),

die die Sprichwortform zerstõrt, keine Ãnderung der

Bedeutung zur Folge; die Substitution ei nes Hortes aber
("Wer plant, gewinnt") verkehrt die Bedeutung des
Sprichwortes in ihr Gegenteil.

Die Bedeutung der Sprichwõrter kann also folgende

Modifikationen erfahren:

— Umkehrung ins Gegenteil durch Substitution eines Wortes
"gewinnen"; "Besser jetzt ais spàter"):
der Valenz eines Verbs und AnschluB ("Werdurch Verãnderung

der Bedeutung: Radikalisierung ("frúhzeitig"Ve rschiebung

"sobald es mõglich ist" stattd.h.,

"spàter genieBen" statt "in dermõglich ist";"solange es

ais er gesàt hat"); AbschuàchungNot haben"; "mehr ernten,

Allusion an

statt "rechtzeitig" :

("planen" statt

suchet, der findet Anstõfiiges, auf das er insgeheim hofít")
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("Vertrauen ist gut, Kontrolle ist dennoch angebracht"; "Was

sich nicht schlãgt, das neckt sich")

- Einfiihrung Idee Berge(z.B.: "Liebe kann
versetzen"; "Platz dem Tuchtigen")

- Konkret isierangi der unpersõnliche Imperativ ("Spare")
□der das Relativpronomen ("Wer“) oder sonstige alIgemeine
Personenbezeichnungen werden durch eine der Personen, die in

der Kommunikationssituation ersetzt ("Diegegenwãrtig sind,

Mutter will" statt "Spare"; "die Frau Meisterin" statt "den

Meister"; "in der Annahand" statt

statt "Taube")

— Spezi f izierung der Bedeutung des Sprichwortes ("Denen, die

eine modernehinzu, undschon gibt nochhaben, man

kurzer,"Besser einstattfinden";Monopol isierung kann

der vielleicht stark schmerzt,sauberer Trennungsschnitt,
ais ein Schrecken ohne Ende")

Sprichworts (z.B.:Richtigkeit desderBestãtigung

Einschub von "naturlich"; "sowieso")

Luft"In solcherdes Sprichwortes (z.B.:Uõ rt 1ichnahme

sonst rostet man"; "sie soll fúhlennicht rasten,darf man
denwill"; "Besserschon nicht hõrenwenn siebei ihm,

der Annahand...";Spatzen in

wie sie sich bettet, so liegt")

und(". •(Nonsense)mit Bedeutungsi^erlust— Sprachs piei

einer neuen

das zahlt"; "... der Bach, der ohne Weile eilt"; "...wo sie,

"in der Hand" und "Sophie"

dann auf dem Eis tanzen. Wenn es einem zu wohl wird...")

"Was da liegt, das pickt, und
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5.2.3. Modifikation des pragmatischen Aspektess

— Die Verãnderung der Bedeutung zieht auch eine Modifikation

der Illokution, Perlokution und der Bezugssituation nach

aber nicht unbedingt die 11lokutionderArt

geãndert werden mu|3.

Beispiel: "Wer plant, gewinnt" die 11lokution im

konkreten Text weiterhin (sich selbst) "ERMUTIGEN", aber die
Perlokution und die Bezugssituation sind anders: sol 1es
geplant werden und nicht gewagt; "Platz dem Túchtigen" wird

auf den Platz fúr gute Schwimmer im Schwimmbecken bezogen.

Die Art der Illokution ãndert sich:

WARNUNG, AUFFORDERUNG wird zur BERUHIGUNG, deren Perlokution

sich selbst bestãtigt fiihlen im eigenen Tun ist.

z.B.: "Wer vorsorgt, hat in der Not"

Aus einem KOMMENTAR von Vergangenem wird eine VORAUSSAGE.

Aus einer DROHUNG wird der AUSDRUCK eines Wunsches

bei ihm, wenn sie schon nicht hõrenz.B. : soll fiihlen"Sie
wil1" .

hãufig aismodifizierten Sprichwõrter werden auchDie

HandelnsRECHTFERTIGUNG des eigenenBEGRÚNDUNG und
deren Perlokution Selbstzufriedenheit ist.verwendet,
spãter wirdz.B. : "und

die hoffentlich nicht eintreffen wird."in der Not hat,

sich, wobei

er sparen fúr noch spãter, damit er
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Oft tritt das modifizierte Sprichwort auch ais ERKL4RUNG

des Erzãhlers auf, der durch das Sprichwort eine Person oder

ihr Handeln charakterisiert

ubertreibung: das Sprichwort aufwird eine

unwahrscheinliche oder in ihren Ansprúchen ubertriebene
Situation bezogen.
z.B. : Hans spart jetzt schont seinen neuen
Kaschmirpullover) und spãter, um noch spãter Vi 1lenbesitzer
zu werden; die Mutter will jetzt sparen, um das Leben spàter

genieIBen zu kõnnen; der Mann will "mehr ernten, ais er gesãt

hat" .

- LJntertreibung: euphemistisch gebrauchtes Sprichwort

diej enigen,z.B. : seiten allein, die"Ein Unglúck kommt

besser" (auf die Miílhand lungen ,mitkommen, sind auch nicht
die der Linzer durch Jugendlich erleidet, bezogen).

des pragmatischen Aspektes ohne strukturelleModifikation

Ànderung
wird daslernfaulen Schúlerauf einenz.B. ! anstatt

demArbeiter bezogen,lernwilligenSprichwort auf einen

da0 sein Lernwille nicht ausreicht, sich derbedeutet wird,

Klasse der búrgerlichen Gymnasiasten zuzuzãhlen.
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Keine Modifikation des pragmatischen Aspekts trotz

struktureller Snderung

a.B. : da0 ehrlich am lãngsten wãhrt" - Sophie soll auf

den rechten Weg gebracht werden

- Verfremdung der Situation durch Wõrtlichnahme

z .8. : "Sie soll fíihlen bei ihm, wenn sie schon nicht hõren

wil 1" (sie sol 1 ihn angreifen, statt einem anderen

zuzuhõren); "was da liegt, das pickt, und das zahlt" (auf

einen Insassen einer Anstalt fúr Geisteskranke bezogen) ;
"der Bach, der ohne Weile eilt"; "wie man sich bettet, so
liegt man" (auf Frauen, die sich in den Stausee stúrzen
bezogen).

Durch doppelte Isotopie eines im Sprichwort enthaltenen

Nortes auf eine modifizierte Situation bezogen.

2.8. ! Sprichwort "Sowieso ist der TodIm modifizierten
kostet er das Leben" wird "umsonst"umsonst, allerdings

ursprúnglich ais "kostenlos", sondern aisnicht wie

zur zynischen BESTÃTIGUNG der"sinnlos" verstanden und so

Sinnlosigkeit des Todes von Hans' Vater.

Zitat eines Sprichwortes ohne erkennbare Funktion:

am lãngsten wãhrt" (ais Aufschriftda(3 ehrlichz.B. ;
eines Konzentrationslagers); "Sich regen bringt Segen"
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Die modifizierten Sprichwõrter behalten im Munde der
Personen ihre sprichwõrtliche Autoritãt bei; sie werden aber
zum eigenen Vorteil verãnderts um das Handelneigene zu

rechtfertigen, zu begrunden - und das oft,
das Gegenteil der Bedeutung des ursprúnglichen

Sprichworts ausgesagt wird man denke dabei
gewinnt" oder "Besser jetzt ais spãter".

In manchen Fãllen wird das Sprichwort ohne passende
Bezugssituation verwendet und nur zum Thema assoziiert, um

dem Diskurs des Sprechenden sprichwõrtliche Autoritãt zu
das Sprichwort inhaltlich kein Argument

gegen den Diskurs des Hõrers darstellt.
In allen diesen Fãllen jedoch entlarvt die Manipulation

der Sprichwõrter die Absicht der Sprecher, ihre eigenen

subversive Sprichwõrter im Gesamtzusammenhang des
erzãhlerischen Werkes der Autorin Elfriede Jelinek macht.

5.3. Thematische Funktion der Sprichwõrter im Text

Die Sprichwõrter wir haben, ingesehen
ihrer ursprúng1ichen oder in ihrer rnodifizierten Form in den

ersten Fali verhalten sie sichText eingebracht werden. Im
Text mustergemãB: ihre Bedeutung, ihreim Form, ihre

beziehen,Funktion und die Situation, sichauf die sie
Ind ividuenentsprechen dem Sprichwortmodel1, úber das die

einer Sprachgruppe verfiigen.

obwohl genau

Interessen zu legitimieren, was aus scheinbar "úbernommenen"

kõnnen, wie

an "Wer plant,

bestãtigen, zu

verleihen, obwohl
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Im zweiten Fali -findei eine Mustermischung statts das

ursprúngliche Sprichwortmuster wird teilweise vermischt mit
anderen Mustern: typischsyntaktischen Mustern, die nicht
■fur das Sprichwort diesind; semantischen Mustern, aus
anderen Frames stammen; funktionalen die vom TextMustern,
diktiert werden und schliefllich Bezugssituationen, die dem
ursprúnglichen Muster nicht entsprechen.

MusterIn manchen Fãllen schwingt ursprúnglichedas
weiter mit dies besonders bei semantischen Verãnderungen

sichund Verãnderungen der Bezugssituation. Hier kõnnen
ursprungliche und das modifizierte - imbeide Muster das

Text manifestieren.
undTextproduktiondiese MusterWie zumzur

Analyse derzeigt dieTextverstãndnis beitragen,
und des Beitrags zur Konstruktion desthematischen Funktion

Textweltmodelles.

geht esthematischen FunktionBei der
Die Artder Verwendung des Sprichworts.funktionale Aspekte

die in unseren Texten gefunden wurden,der Themaanschlússe,

sind folgende:
anaphorischs bezieht sich auf i<n Text vorerwàhnte Themen
ASSOZIATIVER AnschluB
ARGUMENT

- VERSTÃRKUNG eines Arguments

— STÚTZUNG einer vorangegangenen Behauptung
- VERSTÀRKUNG einer Drohung

um inhaltlich-
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ENTGEGNUNG
ERKLÃRUNG/RECHTFERTIGUNG undvorhergehender Handlungen

vorher erwãhnter Haltungen der Personen

BEGRúNDUNG beschriebenen Handlung/ SituationZder vorher

Haltung der Personen

KGMMENTAR und BEWERTUNG einer beschriebenenschon

Situation

- ZUSAMMENFASSUNG des vorher Dargestel 1 ten
— VERALLGEMEINERUNG von vorher Dargestel 1 tem

Inhaltliche ERGÃNZUNG einer Darstellung
DETAILLIERUNG
ATTRIBUT
KGMMENTAR des Erzãhlers

nachherdie erstsich auf Themen,Kataphorisch: bezieht

erwãhnt werden oder in Zukunft passieren sollen

- GARANTIE fiir den Erfolg einer geplanten Handlung

deseinen TeildasThemas,EINFuHRUNG eines neuen

Sprichworts entfaltet

ENTFALTUNG desThemas undeinesEINFuHRUNG neuen

Sprichwortthemas
das ENTFALTET wird- ARGUMENT,

- KONKRETISIERUNG und DETAILLIERUNG des Sprichworts
- BESCHREIBUNG von Haltungen
- HYPOTHESE, die danach widerlegt (oder bestàtigt) wird
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Anaphorisch und kataphorisch:

Begrúndende ZUSAMMENFASSUNG des vorher und nachher

Dargestel1ten

FRAMEBEDINGTE Verwendung (Teil—)eines Sprichworts:
Beschreibung einer Situation, in der das Sprichwort etwas

vom Frame der Situation □der Handlung her zu Erwartendes
ausdruckt (z.B.: "Platz dem Túchtigen" im Schwimmbecken

wird den guten Schwimmern der grõBte Platz eingerãumt).

5.4. Beitrag zur Konstruktion des Textweltmodelles
Das Muster, und Haltungen bestimmt unddas Handlungen

sie im Text bewertet, begrúndet, kommentiert; das entfaltet,
detailliert und konkretisiert wird, manifestiert sich im

Text nicht in dem geãufiert wird,nur in dem Moment, es

den Produktions- und Verstehensprozed mit.sondern bestimmt

seiner Struktur, seinerWir finden Rekurrenzen
I1lokution, PerlokutionBedeutung; seine

Konstruktion destragenund Bezugssituation zur
Textweltmodelles bei.

Einige Beispiele dafúr sinds
Sprichwortelemente haben Rekurrenzen im Text:

Zeit spãterz.B. : Mutter will in der"Dia sparen, um

"fúr die Sparkassekõnnen." Rekurrenzen:genieBen zu

bestimmt", "spãteren Lohn", "spãter", "nicht sofort";

"weichklopfen", "hõhlen","Steter Tropfen hõhlt den Stein":

"ausgehõhlt", "weichklopfen"

Elemente, seiner
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Teilen des Sprichworts in uneigentlichem

Sinn:

Z.B. ! "Herr Witkowski redet leider wieder einmal wie ein

Wasserfal1 , leider Silber Frau Witkowskiwas nur

schweigt dazu, Gol d ist. " Auf die □ píer derwas

Konzentrationslager bezogen: "Und noch mehr Gold schweigt

(wohl fúr immer): Zahnbrúcken, Brillengestelle Es

schweigt das Gold, weil es vom Schweigen herrúhrt und wieder

ins Schweigen hineingegangen ist. Vom Schweigen kommt nur

das Schweigen." Hier wird "Schweigen" in drei verschiedenen

Bedeutungen verwendet: Das Schweigen der Frau Witkowski, die

Streit vermeiden Todesschweigen des Goldes; daswill; das

dem das Schweigen herrílhrts das Schweigen derSchweigen, von
Mitwisser angesichts des Unrechts.

Sprichworts strukturiertMuster desDas strukturelle
den Texts

ein Weg" wie dasist auchist, daz.B. : "Wo ein Wille
die Grundstruktur "werder Textweist auchSprichwort, so

erreichen"findet Mittel,will, deretwas wirklich
erfolg múhevollereinaufstieg istauf: "brigittes

kleinarbeit. brigitte konnte den kampf der geschlechter noch
einmal fúr

sie hat es sich schwer erkampfenzufall, sondernauf einem

mússen."

ursprúnglichen SprichwortsMuster desDas semantische
gleichzeitig das Sprichwortdrúckt sich dem Text

modifiziert:

Rekurrenz von

auf, der

sich entscheiden." "brigittes glúck beruht nicht

es zu
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z.B. und spãter

in der Not hat, die hoffentlich nicht eintreffen wird."er
Hier wird die Haltung, die im ursprúnglichen Sprichwort
ausgedrúckt wird, im Text beschrieben: Hans schont seinen
teuren Kaschmirpullover; spart. Andrerseits sparter

nicht. um

werden: das Sprichwort wird durch den Zusatz "Not..., die
hoffentlich nicht eintreffen wird" dem Text gemãB
modifiziert.

Das pragmatische Muster:

Die Bezugssituation des ursprúnglichen Sprichworts wird

im Text abgebiIdet!

z.B. : "Steter Tropfen hõhlt den Stein": der Text beschreibt
die Anstrengungen, die Paulas Tante und Paula auf sich

nehmen werden, um Erich umzustimmen.

semantische Muster desDie Bezugssituation und das
modifizierten Sprichworts entfalten sich zu einem Text:

AnstõBiges, auf dasz.B. : findet"Wer suchet, der er

witternd", "wie eininsgeheim "suchend undhofft":

"eindringen", "wissen"ertappen",erfahrener Jagdhund",

sich unaufgefordert und heimlichwallen", "zitternd bereit,

"verfolgen",springen","jah Eckenanzuschl ie(3en " , um
"Schweinereien", "Softporno"."beobachten" , "spionieren",

Ursprúngliches und modifiziertes Muster treten parai lei

im Text auf:
dergesãt hat" : der,z.B. : aismehr ernten, er

in der Not zu haben, sondern um Villenbesitzer zu

ursprúnglich mehr ernten wollte, ais er gesàt hat, d.h., der

wird er sparen fúr noch spãter, damit
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einen Vorteil fíir sich herausschlagen wol1 te auf Kosten

einer anderen, dieser erntet

Muster des ursprúng1ichen Sprichworts setzt sich durch neben

der der Modifikation entstandenen Bedeutung.neuen, aus

In manchen Texten das Sprichwortjedoch steht aus
reiner Wortspielerei, weiteren Effekt□hne einen
hervorzurufen.
z.B. : "der Bach, der eilt" "Sichohne Weile □der regen
bringt Segen" im "herunterregnen", dasAnschluB einan

keinen erkennbaren Sinn und Bezug aufweist.

jetzt, was er gesãt hat: das
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6. Schlufíbeuerkungen

Um die Funktion der Sprichwõrter im Text zu
Lintersuchen, nõtig, Beschreibungder derwar es von

Sprichwõrter in der Literatur und einer Texttheorie

auszugehen.

Nach einem úberblick úber die verschiedenen
Untersuchungen entschieden wir uns fúr Seitels Modell der

Sprichwortfunktionen (SEITEL 1972).

zwischenDieses die Beziehungen d emModel1, das

Sprichwort an sich, der Kommunikationssituation, in der das

Bezugssituation, derSprichwort und derverwendet wird

Sprichwort bezogen wird, darstellt,Situation, auf die das

Un tersuchung derfúr diedien t Ausgangspunktaisuns

Sprichwõrter im Text.

kognitiv—kommunikativedaswurdeTexttheorieAis

den Text aisbestimmend, dasunsere ArbeitTextmodell fúr

kognitiv gesteuerten Handlungkommunikativen,Produkt einer
Motschaufbesonderswirstútzenbeschreibt. Dabei uns

Handlungais I1lokutiveTextproduktion(1987), der die

Teilhandlungen11 lokutivensichsieht, die aus

den Gesichtspunktenwiederum unter von

undProduzenten, BedingungendesAbsichtÃuBerung,

Konsequenzen analysiert werden kõnnen.

zusammensetzt, die
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Instruments der Untersuchung sind die
Themaverlaufsanalyse (LOTSCHER 1987) und Strohnerdas von

(1990) entwickelte Modell des Textverstehens.

Unter diesen theoretischen Voraussetzungen wird das
Sprichwort ais Muster gesehen, das im Text aktiv wird.

Dieses Muster denken ais Abstraktion deszu
Sprichwortmodelles, das das Wissen úber ein Sprichwort
reprãsentiert.

Im kognitiven Modell eines Sprichworts vereint sich das
Wissen úber seine Form, seine Bedeutung, seinen Gebrauch.

Unsere Absicht zeigen, in welcher Formwar es zu
Sprichwõrter im Text vorkommen und welche Funktion sie bei

Textproduktion und Textverstehen erfúllen kõnnen.

Um ermõg1ichen, wurden zunachstdies diezu
SprichwortSprichwortmodelle erarbeitet: j edes wurde auf

seine Gebrauch in mõg1ichenForm, Bedeutung, seinen
Kommunikationssituationen und seinen Bezug auf eine
bestimmte Situation untersucht.

bestimmt ob die SprichwõrterDanach konnte werden,

unverandert oder modifiziert Verwendung fanden .

inDie Untersuchung ausgewàhltender Sprichwõrter
Elfriede Jelinek ergab, daíB Sprichwõrter sowohlTexten der
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unverãndert. d.h. in ihrer ursprunglichen Form, Bedeutung
und Gebrauchssituation auftreten kõnnen, ais auch
modifiziert. Die Vielfalt der mõglichen Modifikationen wurde
im Kapitel 5 beschrieben.

Bei der Textproduktion werden gedankliche Prozesse

versprachlicht. Diese Versprachlichung abhãngig von
kognitiven Konzepten, Modellen (Konzepte und ihre Frames)
und Mustern, wobei hier Muster ais Abstraktion eines
Modelles verstanden wird, die sich mit der Maschinensprache

des Computers vergleichen lieíle.

Der Hõrer/Leser mu(3 beim Textverstehen sein eigenes
kognitives Model1 der Textwelt aufbauen das
Textweltmodel1. Dabei spielen Muster eine wesentliche Rolle.

Wie das Sprichwort ais Muster die Textproduktion und
indas Textverstehen beeinfluBt, wurde der Analyse der

thematischen Funktion und seines Beitrags zur Konstruktion
des Textweltmodelles deutlich.

erklãrt.kataphorische WeiseAuf anaphorische und
detailliert,kommentiert,rechtfertigt, begrúndet,

beschreibt es seinen Kontext.

Tex t,denstrukturellen strukturierenSeine Muster
Muster werden im Textseine semantischen und pragmatischen

entfaltet.
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Der EinfluB des Sprichwortes geht aber úber den EinfluB
auf den Tex t hinaus. Es bringt das Weltbild einer
GeselIschaft und deren Individuen ihre Denk- und
Handlungsmuster — ins Spiel und kann daher ais ideologisches

Muster verstanden werden.

Dieser Eigenschaft finden Sprichwôrter inwegen
1iterarischen Texten, deren Ziel die Kritik der herrschenden

Denk- (und Macht-)strukturen ist, Verwendung.

In Arbeit untersuchten diesenunserer

Sprichwortgebrauch linguistischer Sicht. Deraus

Literaturwissenschaft bleibt es úberlassen, die Ergebnisse
dieser Untersuchung auf ihren Forschungsbereich anzuwenden.

Auf Ergebnissen dieser Arbeitden aufbauende
Untersuchungen sind aber nicht nur im 1iterarischen Bereich
denkbar auch andere Aspekte des musterstõrendenwo

Diskurses mit den hier angewandten Methoden erforscht werden
kõnnen, auchsondern auf parõmiologischem und
úbersetzungswissenschaftlichem Gebiet, Phraseologismenwo
und besonders Sprichwôrter eine Herausforderung fur den
úbersetzer bedeuten.
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ANHANG: Die untersuchten Textausschnitte
Textauszúge aus folgenden Romanen der Elfriede Jelinek:
Die Liebhaberinnen (1975)
Die Ausgesperrten (1980)
Die Klavierspielerin (1983)
Lust (1989)
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dal?

der auch

brigitte, mein leben ist

sagt 
reif e

brigitte. 
polierte

ist ( 
der i 
sie zu

das leben 
noch nichts 
das gar

aber dafúr 
sie sagen, 

ruinieren.
sein leben

ja, heinz, 
schimmert

diese liebe auch kõrperlich, hofft heinz. 
mu|3 alies mitnehmen, was er kriegen kann. auch mu|3 
ein schõnes heim haben, auf das er vorher sparen 
mu|3 er einmal kinder haben, aber vorher mu|3 er 

i vom leben gehabt haben. die arbeit ist nicht 
weil die liebe alies ist. ob das wohl die kõrperliche

ihr haar 
kastan ien. 
‘_i_, heinz, 

hãtte das gedacht? du wirst fúr mich sorgen und mich fúr 
nicht wahr, heinz?

schauen, daí? sie einen mann bekommt, der nicht 
geht. sie mui? schauen, dal? sie eine schõne 

sie mu|? schauen, dal? sie kinder bekommt. 
daí? sie schõne mõbel bekommt. dann mui? sie 

nicht mehr arbeiten gehen mui?, dann mu|? sie 
schauen, da|?

dal? sie
dann mui?

Nr .2 
lai? mich nie mehr allein, bittet 
sinnlos ohne dein leben. 
brigitte mui? 
ins wirtshaus 
wohnung bekommt. 
sie mui? schauen, 
schauen,dal? sie 
vorher noch schauen, da|? das auto ausbezahlt ist. dann mu|? 
sie schauen, dal? sie sich jedes jahr einen schõnen urlaub 
leisten kônnen. dann mui? sie allerdings schauen, daí? sie 
nicht durch die finger schauen mu|?. 
man lebt nur einmal, sagt brigittes mutter, der dieses eine 
mal schon zuviel ist und zu oft, weil sie keinen mann hat. 
brigittes eines leben ist jedoch ausgefúllt, weil es voll 
von heinz ist. ihr haar glãnzt wie polierte kastanien in der

Nr.l 
hoffentlich ist 
ein mann ( 
er einmal 
mui?, auch 
noch etwas 
alles, 
liebe ist, fragt heinz. 

es ist die liebe, 
in der sonne wie 

plõtzlich ist sie zu uns gekommen, ganz úber nacht, 
S 4~ 4- n z4 a e m a r~ W 4" O .4 ■ I ■ 4 • w- 4 #— lí-nnw < > i—* .4 m

meine liebe belohnen und entschãdigen, 
ich liebe dich nãmlich so sehr. 
heinz hãlt sein berufliches fortkommen und kurse, die 
vielleicht besucht werden werden im auge, brigitte behált in 
einem auge die liebe, die wie eine schwere krankheit ist, im 
anderen auge behãlt brigitte ihre zukúnftige wohnung und 
deren einrichtung im auge. brigitte hat gehõrt, dal? es 
richtig ist, wenn es wie eine krankheit ist, brigitte liebt 
heinz richtig und echt. 
verlal? mich niemals, heinz! 
die eltern von 
hose fúr heinz. sie 
zwischen mãdchen 
seine ganze 
vater nicht 
leben 
die zukunft ist 
wichtig. heinz, < 
hat, sagt; 
im leben 
kannst du

heinz kaufen unter gro|?en opfern die moderne 
wollen aber dafur keine dummheiten 

und heinz. sie sagen, er kann sich damit 
berufliche zukunft ruinieren. hat sich denn 
genug geplagt sein leben lang? ein ruiniertes 

in der familie reicht doch wirklich.
zukunft ist fúr heinz, der etwas erreichen will, 

der bis jetzt noch nichts im leben erreicht 
besteht nicht nur aus arbeit. du hast 
gelernt und nichts erreicht, deswegen 

nicht wissen, sagt der vater, 
nichts erreicht und gelernt hat und schon alt ist. 
(23-24)

Textauszúge aus "Die Liebhaberinnen" (1975)
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ihr ledernes

das gegenteil. was

bei ihr wird es ganz

was

ist grofl 
durch die 
den

ist f-17iJ-
heinz ist,

kaffee seine 
das

leistenbruches, 
krebses

des 
rheumas, < 

stars 
die 
f rau

unaufholbar. 
die von 

schmerzen 
des i 

grauen 
diskutiert 

die

i der artgenossinnen ist. 
wissen úber die mãnner fest,

bevor er an eine 
heinz erreichen, 

eine zukunft 
:he, in 
heinz.

des 
des 

handeln. 
schmerzen 
mal zu

ist geradezu úberwãltigt von diesem leben, 
fast eine nummer zu groR fúr sie ist. von 

brigitte nicht úberwãltigt, weil sie 
izt, im gegensatz zu ihrer arbeit,

sonne. brigitte 
das, dank heinz, 
ihrer arbeit 
einfõrmig ist. 
úberwãltigend.
heinz mu|3 noch etwas im leben erreichen, 
familie auch nur denken darf. brigitte will 
der dann etwas fúr sie erreichen soll, weil 
hat. die
der er tãtig ist.
gute fachleute sind mangelware.
meio gott. wie ich dich liebe, sagt brigitte zu heinz. 
(24-25)

etwas fúr sie erreichen soll, weil er 
zukunft von heinz liegt in der elektrobranche 

die zukunft von brigitte liegt in h«=.

Nr.3 
paula hãlt ihr ledernes tãschchen fest, das etwas besseres 
ais die plastiktragetaschen der artgenossinnen ist. die 
anderen frauen halten ihr wissen úber die mãnner fest, das 
paula noch nicht hat. 
mãnner kõnnen schweine sein, aber auch 
ist das gegenteil eines schweines?
dafúr arbeiten die mãnner die ganze woche schwer. am samstag 
ist groRer unterwerfungstag. das dorf zittert dann von den 
knie—, rúcken- und schul terwúrf en . 
paula zittert, wenn sie das hõrt. 
anders sein. besser. 
anschlieRend kann 
fernsehen. ja, 
einem lustigen 
versteht, weil 
unterleib sein 
wenn ein schmerz im 
herausstreckt wie 
zu spãt, das alte 
geboren sind, 
sich in den 
ein vandale, 
symbiose.
auRerdem haben die frauen im bus der paula das wissen um die 
heilsamen schmerzen des kinderkriegens voraus. der vorsprung 

aber nicht unaufholbar. viele gesprãche hallen 
miefige luft, die von schmerzen im allgemeinen, 

ungesunden schmerzen des lastenschleppens, 
operiertwerdens, des rheumas, des 
hexenschusses, grauen stars oder 
anschl ieílend diskutiert man die gesunden schmerzen des 
kindergebãrens, die eine frau von mal zu mal
leistungsfãhiger machen. auf welche sofort und ohne úbergang 
die groRe freude des kinderhabens folgt, was die úbergroBe 
freude des wochenbettes nach sich zieht. 
(27-28)

man beim kaffee seine wunden lecken und 
fernsehen! das nachmittagsprogramm. úber 

zeichentrickfiIm, von dem man nur die hãlfte 
es schnell geht, vergiRt jeder schmerz im 
bohren.

unterleib trotzdem einmal seinen kopf 
ein wurm aus dem apfel, dann ist es schon 
sprichwort sagt, daR frauen zum leiden 

mãnner sind zum arbeiten geboren: einer hat 
leib des anderen verbissen und haust darin wie 
lebt, nãhrt sich davon, man nennt das eine
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ein

sekunde, wer hãtte das gedacht,

selbst wenn 
trotz aller 
etwas lástiges

die kraft, f 
brigitte. heinz

auf brigitte

paula 
oder die 

wo (

zu 
ein 

vielversprechende

den 
mu 13 
und

da0 es dann auch 
. sinnlos und 

daí? heinz abdrúckt 
und 

jetzt 
hineingespritzt

gut ding braucht weile, und heinz

es 
und 

zukunftslos herausrinnt. 
und ihr den extrakt 
semmelknõdeln von heute 
dieser schlatzige mist 
drinnen sein, aber nein, 
braucht auch weile. 
ja, schon in einer 
neues menschlein gemacht. 
nimm dir zeit und nicht das leben, oder: immer mit der ruhe, 
in der ruhe liegt die kraft, entgegnet heinz gutaufgelegt 
der drãngelnden brigitte. heinz bleibt in ruhe und mit all 
seiner kõrperfúlle auf brigitte liegen und macht erst mal

zu einem: meiner sagen 
ihrer schneiderei sagt paula nie: meine arbeit. zu 

sagt paula nie: meine, auch innerlich nicht. 
das ist etwas, das von einem losgelõst ist, die 

mehr eine pflicht und geschieht daher 
liebe, das ist eine freude, eine

j band mit allen mitteln 
ein baby ein klotz am bein, 
fúr

Nr. 5
ein kindchen mu|3 her! ein ekelhafter, wei(3er, krallender 
enger1ingssàug1ing. fúr heinz wird es schlicht und prãgnant: 
unser kind! sein. es soll das dauerhafte band verkorpern, 
nach dem b.
heinz sucht 
verhindern.
hemmschuh,

schãdel kann nur mehr 
in all der kõrperlichen liebe 

zu filmschauspielerinnen,

sein. 
sucht.
jedes dauerhafte 

fúr heinz ware ( 
ein prellbock fúr seine

entwicklung in richtung: unternehmer.
brigitte will es in sich hineinkriegen und, aa„ , 
drinnenbleibt und nicht wieder ungenútzt, < 

brigitte will, daB he, 
aus dem rindsbraten 
mittag hineinschiefit.

doch endlich

Nr.4
wenn die frauen von ihren mãnnern reden, dann sagen sie nur: 
meiner. MEINER. sonst nichts, nicht mein mann, nur meiner. 
zu einem fremden sagt man vielleicht: mein gatte. zu einem 
von hier sagt man: meiner. paula beobachtet das 
siegerlãcheln, wenn die mutta oder die schwestern sagen: 
meiner. die einzige gelegenheit, wo die besiegten 
siegerlãcheln im mundwinkel haben.
sie wúnscht sich, daB sie auch einmal 
kann. zu 
ihrer arbeit 
die arbeit, 
arbeit, das ist doch 
dem nebenkõrper. die liebe, das 
erholung, und geschieht daher dem hauptkõrper. 
die arbeit, selbst wenn man sie gern macht, erleidet man. 
paula hat, trotz aller liebe zur schneiderei, gelernt, da|3 
die arbeit etwas lástiges ist, das die liebe nur abhãlt, 
nicht sie herbringt.
in paulas 
schaffen. 
geistigen liebe 
und fernsehstars. 
paula nimmt nur auf, sie verarbeitet nicht. wie ein schwamm, 
der nie ausgedrúckt wird. ein schwamm, der vollgesoffen ist, 
von dem alies úberschússige mehr zufállig abrinnt. wie soll 
paula bloí3 was lernen?
durch schaden natúrlich.
wodurch man klug wird.
(31-32)

ein betonmischer ordnung 
und in all der 

schlagersãngern
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last ist schwer, sie nichtsmacht um

ais ein

(sic) b. spafl machen soll, hat heinz
ist end1ichheinz erst richtig, der motor

seine eingeweinde in der bauchhõhle

daí úr aberspãter, umso

wenn andere

Nr .6
beim spazierengehen faBt brigitte

wenigen guten 
kann, so lange i 

schieSen die preuBen

I sie 
die chance 
gerade,

ihm 
zu 

kuB

es 
heinz mõchte
man mit
verlãngern.

augenblicke, die 
wie mõglich 

i nicht, so

den schwammigen heinzbauch auf sich 
nichts deutet darauf hin, daí? noch leben in

liebevol 1-besitzergreifend die 
freien minute, die nicht 
versucht brigitte, 
zu ergreifen, 
herrennen, damit 
geben. dann 
draufdrílckt.
das handergreifen ist vor aliem dann wichtig, wer... a..us.. - 
frauen gegenwãrtig und zur fleischgewordenen gefahr erstarrt 
auftauchen. schuchtern stiehlt sich dann eine kleine hand in 
heinzens gro(3e und spricht vom wetter, der situation der 
welt oder vom essen oder von der natur.

vorspiel fúr brigitte 
sich erst einarbeiten, bevor es

der leichteste, doch das bedenkt er

langsam 
ihre zukunft. die zukunft soll 

ablenken. brigitte will, 
soll, weil die zukunft vielleicht

warten kann. das vorspiel soll endlich aus sein, 
>, der stammhalter, anfangen kann.
zt sich. 

ist nicht 
heinz mu(3

• hand von heinz. in jeder 
die nicht zufãllig der arbeit gehõrt, 
liebevoll-demonstrativ die hand von heinz 

manchmal muíl sie stundenlang neben 
sie einmal die chance bekommt, hand 

aber grúndlich, gerade, daíl sie keinen

pause, seine 
leichter. 
brigitte fuhlt 
herunterdrúcken, 
diesem kolo0 ist. 
heinz ist nicht gerade 
nicht. 
soll ich ihn in die weichen treten wie ein pf erd, durchzuckt 

b. flúchtig.
naturlich die 

brigitte haben kann, so 
so schnell schieSen die 

schnell schieBt heinz auch nicht ab. 
immer hat heinz eine schlagfertige antwort parat. 
brigitte denkt, wãhrend wieder langsam leben und bewegung 
in heinz kommt, an ihre zukunft. die zukunft soll von der 
ekelerregenden gegenwart ablenken. brigitte will, da(3 heinz 
schneller machen soll, weil die zukunft vielleicht nicht 
mehr lange 
damit die hauptsache 
heinz grunzt und wãl; 
was er da macht, 
gedacht, sondern 
in die endrunde geht. 
an ein vorspiel, da(3 
nie gedacht. 
jetzt startet 
warm.
jetzt will heinz, der ein augenblicksmensch ist, seinen spaíl 
haben.
heinz rammelt los, daíl 
ins schleudern geraten. 
das ist so sein temperament. 
brigitte will lieber erst 
dauerhafter ihren spaí? haben. 
die liebe vergeht, doch das leben besteht. 
(47-48)
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sie hat sehr saubere

i das haus i 
schweigt, um

den 
glúck

ganze < 
der hand 

schneller

auch
I zu 

und

ganz angeschwollen vor stolz. 
und reine gedanken.
(83)

Nr .7
so, die schnitzel sind fertig ausgebacken.
susi hat sie vollbracht. dafíir darf susi das 
hineintragen. brigitte versucht, sie ihr aus 
schlagen, allein die mutter von heinz ist 
fingerklopft brigitte, da(3 es widerhallt.
beim essen will ich meine ruhe haben, meint heinz behãbig 
zur brullenden brigitte. sei ruhig, sonst bekommst du von 
mir auch noch eine gelangt. doppelt hãlt besser.
doppelt hãlt besser. gleich ist brigitte still, sie denkt an 
ihr zweifaches glúck, an das haus und an den laden fur 
elektrogerãte. brigitte schweigt, um ihr glúck nicht zu 
gefãhrden.
susi ist

manchmal direkt so, ais ob er und brigitte nicht 
was sie aber sind. sehen denn diese frauen 

i wirklichkeit eins sind, eins geworden 
fragt brigitte verwundert, wenn andere 

eigenen kõrper mit einem eigenen

eine schõne strahlende aura i 
leuten stãndig vorfuhren, wie 
das haus, die waschmaschine, c
hat. das ALLES. liebe kann berge versetzen, 
liebe kann berge versetzen, aber nicht erich in 
eines liebenden menschen versetzen. erich ist 

geliebtwerden, er hat es noch nie am eigenen 
leibe erfahren.
auflerdem kann die liebe keinen kúhlschrank herbeisetzen. 
wenn kein kúhlschrank etc. da sind, dann bleiben einem nur 
der mann und die kinder zum lieben, das sind zuwenig objekte

Nr .8 
brigitte will also ihre situation grundlegend verbessern. 
paula will ihre situation grundlegend verbessern und dabei 
auch noch das glúck finden. 
brigitte ist das glúck an sich egal, da|3 hei0t, sie meint, 
da0 der wohlstandsheinz und das glúck ein und dieselbe 
person sind. daher genúgt heinz ihr võllig, brigitte ist 
bescheiden.
paula ist unbescheiden. sie will dasselbe wie brigitte, aber 
sie will eine schõne strahlende aura rundherum haben. sie 
will den leuten stãndig vorfuhren, wie lieb man das kind, 
den mann, das haus, die waschmaschine, den kúhlschrank und 
den garten hat. das ALLES. liebe kann berge versetzen, aber 
nicht erich. 
den zustand 
ungeúbt im

heinz tut
ein mensch wãren, i 
nicht, daíB wir in 
sind, untrennbar, 
■frauen heinz ais einen 
geist ansehen.
wenn andere frauen heinz ais etwas betrachten, das man noch 
bekommen kõnnte, wo er doch nicht mehr zu haben ist, weil 
schon brigitte ihn hat, dann sind diese andern frauen im 
unrecht und auf dem holzweg. jedem das seine.
eine freizeit ohne heinz wãre keine freizeit. die arbeit 
ohne heinz ist voller gefahren fur heinz und fúr brigitte. 
die arbeit ohne heinz ist nichts ais ein hindernis vor 
heinz.
(53-54)
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in

schone schõner ais die
trotzdem ist

d ie

und

nach demwelche form erich

Nr.9 
susanne

aus der 
geei1t

groBziigig sein, 
geheiratet hat

glúck, 
mensch

aber 
und

eine 
ein

i in 
denn

ein 
ien

Nr.10
heute hat heinz brigitte ein kind gemacht. gluckwunsch.

weil sie einen 
und sie und der

liebhaben wiirde, múí?te 
sie erich liebhat. das 

seibst 
sind da noch viele

fúr die grof?e gro|3e liebe paulas. sooviel liebe ist 
paula, die brachliegt und nach lohnenden objekten lechzt.
brigitte will nur besitzen und moglichst viel. brigitte will 
einfach HABEN und FESTHALTEN.
paula will haben und liebhaben, und den leuten zeigen, da(3 
man hat, und was man hat und liebhat. 
selbst wenn paula erich nicht mehr 
sie den leuten dennoch zeigen, daí? ist viel ”■ . - -
wenn man 
sachen, die erich mit 
ersatz liebhaben kann. 
(115-116)

haben und 
hat, und was man I 

wenn paula erich 
leuten dennoch 
rnuhe das simulieren, mu [3 aber getan werden. 
erich nicht mehr liebhaben kann, 

seinem geld gekauft hat, die man ais

ist eine uneheliche tochter geworden. 
paula ist eine uneheliche mutter geworden. 
sie sind beide weiblich. 
das ist gleichzeitig 
verpf1ichtung, sich wie 
weibliches tier zu verhalten. 
es ist eine schone verpf1ichtung. 
verpf 1 ichtung erichs, holz zu hacken.

nur 16 jahre ãlter ais ihre tochter,

auch 
nicht wie

paula ist
sie schon nahe dran aufzugeben.
du hast dich in keinem punkt vom tiere im walde 
unterschieden, denn junge werfen kann ein jedes, geheiratet 
werden dagegen kann keines, mahnt auch ernst eine tante,

stadt, wohin sie geheiratet hat, an das paulabett 
ist. paula liegt im geburtsbett, hôrt auf die 

ermahnungen und heult.
die stadttante kann leicht
bãcker aus der groBstadt <
bàcker ein auto haben.
groBzúgig verspricht also die stadttante, daí? sie mit erich 
sprechen und ihn weichklopfen wird, was man die mãnner muí?, 
wenn sie etwas nicht freiwillig tun.
auBerdem dúrfen mãnner auch manchmal ruhig gutmútig sein.
steter tropfen hõhlt den stein, hõhlt auch erich sicherlich!
sich erniedrigen und dann hõhlen: einziger weg.
auch die stadttante findet, daí? es ein herziges putzerl 
geworden ist. man darf das kind nicht entgelten lassen.
und auBerdem ist es so ein herziges patscherl, wo doch die 
paula so eine hãPliche grãte ist.
zuerst hat die arbeit erich ausgehõhlt, jetzt klopft ihn die 
stadttante weich.
wir werden spãter berichten,
weichklopfen angenommen hat.
(122-123)
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perfekte

das mu(3 sie aber

in die arbeit im

Textauszúge aus "Die Ausgesperrten" (1980)

Mama,

die

Nr.ll
Stell dir
kõnnte man
Hans, es i
bewohnen I
Banker1, <

es am 
organ 

zu

eines Schriftstellers in 
sprengt. Er und nicht Stifter spúrt 
mit seinem verpfuschten Leben, in

wenn 
ist es 

»it er in

dann 
Aber 

ais sie 
steht ein kleines 
stehn die alten 

wohnt die Sophie und ich werde auch in 
so oder so, verspricht Hans. Zãrtlich 
Kaschmirpul lover zusammen und zieht das 
aus Kinderseiten 
frúhzeitig lernen 

wenn
und spãter wird er sparen fúr noch spãter,

ihr leben doch nicht in kãlte und 
was sie sonst gemuBt hãtte.

erfolg múhevoller kleinarbeit. 
der geschlechter noch einmal fúr

Nr. 12
Rainer fúhlt die Unendlichkeit 
sich, der alie Fesseln 
sie, Stifter bewies das

wãren noch eine Person mehr, 
úberhaupt nicht mehr umdrehen.

úber mehr Raum, 
da steht ein 
da stehn die

und so wird brigitte 
einsamkeit beschliefien mússen, 
brigittes aufstieg ist ein 
brigitte konnte den kampf 
sich entscheiden.
sicher wird brigitte auch im geschãft dann eine 
arbeitskraft und eine aufmerksame bedienung sein.
brigittes glúck beruht nicht auf einem zufall, sondern sie 
hat es sich schwer erkãmpfen mússen.
brigitte hat geglaubt, daí? es auch ein anderes leben auí?er 
dem leben am bande gibt, und brigitte hat recht behalten: es 
gibt auch noch ein anderes leben ais das leben am flieBband, 
es gibt heinz.
wo ein wille ist, da ist auch ein weg.
diesen weg hat gitti gefunden. gottseidank ist sie nicht von 
natur aus unfruchtbar sondern fruchtbar, sonst wãre das 
ganze wohl noch im letzten moment in die binsen gegangen.
braver brigittekõrper. gebãrfãhigkeit heií?t der sieger. im 
speziellen gebãrmutter und eierstõcke.
vielleicht hat susi auch solche organe, 
erst unter beweis stellen.
brigitte ist jetzt jedenfalls obenauf.
voran in die arbeit des gebãrens und 
elektroladen hinein, brigitte!
habt ihr auch gebãrmutter? hoffentlich! wir sehen 
beispiel brigittes, die dieses wichtige weibliche 
nicht am bande hat verkúmmern lassen, sondern durch heinz 
seiner vollen gebrauchsfãhigkeit hat steigern lassen.
ende gut, alies gut. 
(126-127)

vor, wir i 
i sich hier 
gibt Leute, 
kõnnen. Im 
und in

die verfúgen 
Helenental, 

Wien-Hietzing,
Fami1ienvi1len. Dort 
eine hineinkommen, «
legt er den teuren 
gestopfte Hausjopperl aus Kinderseiten an. Er schont etwas 
fúr spãter (was man frúhzeitig lernen mui?, denn wenn man 
jung ist, gibt es immer ein Spãter, wenn man alt ist. 
aus), und spãter wird er sparen fúr noch spãter, dam: 
der Not hat, die hoffentlich nicht eintreffen wird. 
(29)
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ihm múhsam
die Mutter

dem 
Heerschau úber 

sondern 
Unbelebtheit 
nur dabei 

aus,

uns damals 
Hausmeister 

zum

nur
hat

sonst rostet man.
aber lieber
blasse Jugendliche

Kellerlokalen auf, 
gleich Blinde

Pack schon 
hinter dem 

Er 
muB es

Schõnheit von Hans in den zu engen Schuhen sehr 
er einen Pack schon beschrifteter Kuverts 

Rúcken der 
weiB nicht genau, í 

irgendwie machen, 
schafft ihm

ihr Ringheft I 
vielmehr von < 
Kõrpers bewuBt 
wenn es von einem Trab in einen Galopp 
umstreicht dann Pferd und Reiterin, und 
vertreibt schlechte Laune sowie Unrast. 
man nicht rasten, 
Das Bõse hãlt sich 
au-f , verweichl ichte, 
Geschlossenheit von 
des Tages, will man 
oder ein Hundi streicheln. 
(52)

an windgeschútzten Stellen 
suchen lieber die 

draufien, beim Licht 
úber die StraBe fúhren

Schonheiten, 
unbelebte. Die 
versinken, denkt

Nr. 13
Und jetzt die spitzen, spitzen Schuhe, sie glãnzen so, daB 
man sich in ihnen spiegeln kõnnte, wenn man wollte, und Hans 
will. Er steigt mit diesen spiegelnden Schuhen seiner Mutter 
dauernd in den Bauch hinein, aus dem er frúher 
herausgekommen ist, und merkt es nicht einmal. Sie sind 
modisch, die Schuhe, allerdings etwas unbequem. Schõnheit 
muB leiden, sagt Hans humorig zu seiner Mutter. Um so hõher 
wird dann der Lohn sein, wo mein Lohn jetzt leider noch eher 
niedrig ist.
WeiBt du was, 
Gemeindebau, 
Unterhose ins 
Obwohl wir 
ein weiBes 
Zeiten, wo

er sich nichts getraut hat. Adalbert Stifter hãlt weiter 
irgendwelche Schõnheiten, nicht nur úber 

lebende, sondern auch úber unbelebte. Die Natur hat die 
Tendenz in Unbelebtheit zu versinken, denkt Rainer, wir 
helfen ihr nur dabei nach. Gleich richtet er das auf einem 
Notizzettel Sophie aus, welche gerade Pferdesilhouetten in 

kritzelt. Sie hãlt nichts von Unbelebtheit, 
sportiver Belebung. Man muB sich des eigenen 

werden oder des Kõrpers von einem Reitpferd, 
von einem Trab in einen Galopp fãllt. Der Wind 

Pferd und Reiterin, und die frische Luft 
In solcher Luft darf

Hans, ais wir uns damals ergeben mu|3ten im 
da hat der Hausmeister eien alte weiBe 
Fenster gehãngt zum Zeichen der Aufgabe, 

unsere Aufgabe nicht hatten lõsen kõnnen. Denn 
Leintuch, das wãr ja schad d rum gewesen in 
sie auf uns schossen. Ein unversehrtes Leintuch 

war eine Kostbarkeit. Lieber soll eine Unterhose sterben ais 
ein gutes Leintuch. Und wãhrend sie sich ergaben, wurden 
noch viele erschossen, das ist verbúrgt. 
Wãhrend die 
litt, nahm er einen Pack schon beschrifteter Kuverts und 
stopfte sie hinter dem Rúcken der fleiBigen Mutter in den 
Kúchenherd. Er weiB nicht genau, warum er das jetzt tut, 
aber er muB es irgendwie machen, eine Stimme in ihm, die 
Rainer gehõrt, schafft ihm das an. Rainers Stimme ist in 
seinem Ohr und Sophies Bild ist in seinem Herzen. Sie leiten 
ihn und fúhren ihn an. Endlich tut er was Sinnloses, was man 

beigebracht hat. Es ist deswegen sinnlos, weil 
nichts merkt, sie wird es spãter zwar merken, 

aber nicht ihm, sondern sich selbst die Schuld geben. Gleich 
geht Hans aus dem Haus. Der Abend ist schon und warm. Man 
hãlt sich gern in ihm auf. 
(81)
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einmal wie ein Wasserfall, 
schweigt dazu,

Nr. 15
Herr Witkowski 
leider nur 
Gold ist. I 
Kinderzeit and 
Ausschwitz, wie 
lãngsten wãhrt. 
er ehrlich 
Geschichte hat 
von vorne 
die Unschuld 
ganz unten

Zeit ist, 
aber gern, 
zãhlt.
zuni Beispiel 
anstrengend

den Satz, da(3 ehrlich 
die Geschichte verziehen hat, 
das wàhrt bereits lange.

45 entschlossen, noch einmal ganz

Nr. 14
Daraufhin Hans, 

weil

schwerer, 
mit nur einem Bein. 
immer): Zahnbrúcken, Bril lengestel le, gesparte 
und Armbànder, Múnzen, Ringe, Uhren, es schweigt das Gold, 
weil es vom Schweigen herrúhrt und wieder ins Schweigen 
hineingegangen ist. Vom Schweigen kommt nur das Schweigen. 
(98-99)

leider nicht Mitglied der schõnsten 
Ich mõchte es 

es allein, der 
Der Weg kõnnte 

Sportlehrerposten fuhren, was auch 
aber auf andere Weise ais der 

Starkstrommonteur, den 
diesem 
dabei, mir 
beherrsche, 
beim WAT),

daR er 
nicht aufs Gymnasium geht.

das genúgt, denn der Wille ist 
Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. 

zu einem 
ist,

Jetzt gerade, in
Sophie innerlich 
die ich bereits 
Springen (alies 
beizubringen, wie 
was es
Die Mutter hat von all dem nur kapiert, da(3 Hans ein 
gewõhnlicher Arbeiter ist, was sie ais Umgang miBbilligt. 
Sie besuchen demnach keine alIgemeinbiIdende hõhere Schule. 
Wenn Sie es nur mõchten, genúgt es nicht. Das Tun ist besser 
ais das Wollen. Aber jedes Tun genúgt auch nicht. Es kommt 
darauf an was. Am besten ist das Haben. Gehen Sie fort und 
kommen Sie nicht wieder zurúck, Sie stellen keine gute 
Gesellschaft fur meine beiden Kinder dar.
Hans sagt, da|3 er sich in Eigeninitiative fortbilden will, 
was Energie erfordert, die er hat.
Nicht fíir die Schule, sondern fur das Leben lernen wir, wer 
mehr lernt, der lebt auch mehr. Ich will eh fur das Leben 
lernen, die Schule ist mir scheiBegal. Man kann dabei auch 
auf der Strecke bleiben und endet tragisch. Man scheitert in 
Schule und Leben.
(83-84)

was 
auf andere Weise ais 

ich bei der Elin-Union gelernt habe.
Augenblick, ist meine Freundin 

zusãtzlich zu den Sportarten, 
wie Basketball, Laufen und 
noch weitere Sportgattungen 

Tennis oder Reiten. Das ist das Schõnste, 
auf der Welt gibt.

hat von

redet wieder einmal wie ein Wasserfall, was 
- Silber ist, Frau Witkowski schweigt dazu, was 
Diesen Spruch kennt Herr Witkowski noch aus seiner 

zusãtzlich aus den Hãftlingsunterkúnften in 
úbrigens auch den Satz, dali ehrlich am 
Seit ihm die Geschichte verziehen hat, ist 

geblieben, und das wàhrt bereits lange. Die 
sich nach

zu beginnen, zu demselben EntschluB hat sich auch 
I durchgerungen. Witkowski fàngt in ihr wieder 
an, wc sonst nur junge Menschen anfangen, die 

alies vor sich haben; mit einem Bein geht das Hinaufarbeiten 
wie es sich úberhaupt ganz allgemein schwerer geht 

Und noch mehr Gold schweigt (wohl fur 
Brillengestel le, gesparte Halsketten 

Múnzen, Ringe, Uhren, 
und
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Nr. 17 
Der Rainer 
soll nicht 
sagt. Der F 
schon nicht 
sondern sehen. 
und noch 
hochstemmt.

redet auf die Limonada sippende Sophie ein, sie 
quatschen, sondern zuhõren, obwohl sie eh nichts 

Hans denkt, sie soll fúhlen bei ihm, wenn sie 
hõren will. Sophie will aber nicht hõren, 

Wie der Hans die allerschwersten Gegenstãnde 
schwerere mit grõBter Leichtigkeit aufhebt und 

An seinem Oberkõrper ist keine einzige weiche

er unermúdlich auf 
machte. Man konnte 

sein. Es war so gewesen, dafl 
pro Mann und Aktion 200 Schilling 

in der Zeitung stand. Die 
dem Putsch in den Weg und 
aber nicht dieselben, die 

) berichtet haben, mu(3ten leider wegen 
Gerúchte in ihrer Verbreitung 

wobei man den Staatsanwalt ruhig 
durfte. Ein SP-Innenminister namens 

damit mit leichter Hand 
einen nicht hei(3 macht, 

kúhl sollten alie bleiben, 
Wenn eine Zeitung i 

Die Sozis sind nicht 
man kein 

gespurt, das mu(3 er 
endlich aus 

richtigen Krãfte, 
sind ohnedies

Nr.16
Herr Witkowski ist froh, daB ein Putsch im fúnfziger Jahr 
verhindert wurde. Auch er war ein kleines Rãdchen (wenn auch 
diesmal aufgrund des FuBmangels kein hãndisches mehr) in der 
Reihe der, Verhinderer, weil er unermudlich auf Infektionen 
fnit dem Kommunismusbazil lus aufmerksam machte. Man 
9ar nicht vorsichtig genug sein. Es war 
kommunistische Stofltrupps p— 
von den Russen bekommen haben, was 
westlichen Besatzungsmãchte traten 
verhinderten ihn. Die Zeitungen, 
von den 200 Schilling 
Ausstreuung falscher Gerúchte in 
beschrãnkt werden, wobei man den 
ausgeschaltet lassen durfte. Ein SP-Innenminis ter 
Helmer umging damit mit leichter Hand die Pressefreiheit. 
Das war gut, weil einen nicht hei0 macht, was man nicht 
weiB, und kúhl sollten alie bleiben, um Zusammenstõfte zu 
verhindern. Wenn eine Zeitung unwahrhaftig wird, dann weg 
mit ihr. Die Sozis sind nicht gerade die Witkowski' sche 
Liebl ingspartei, weil man kein Arbeiter ist, aber diesmal 
haben sie gespurt, das mu(3 er ihnen lassen. Vielleicht 
lernen sie endlich aus der Geschichte und unterstútzen von 
Anfang an die richtigen Krãfte, nãmlich die 
kapitalkrãftigen, sie sind ohnedies die einzigen Krãfte, 
denn Geld regiert die Welt, denkt sich der Invalide, welcher 
keines besitzt und daher auch ordnungsgemãíl nicht regiert, 
aber das Geld regiert bekanntlich auch von alleine. Die 
Folge ist, daí3 man denen, die nichts haben, dieses Nichts 
uberlã(3t. Denen, die schon haben, gibt man noch dazu, und 
eine moderne Monopolisierung kann stattfinden. Aus dem 
westlichen Ausland streckt das Kapital seine hilfreichen 
Hãnde vor und úberfremdet unsere Heimat und verbindet sich 
mit deren einheimischen Hãnden zu einer Kette, die fest ist 
wie die Kette von einem Panzer. Herr Witkowski legt ein 
Bekenntnis zum Kapital ab, das er nicht hat, und kann 
sei bstbewuBt aus der Vergangenheit heraus und in die Zukunft 
hineinschauen. Selbstbewu|3t, weil er das Kapital frúher 
persõnlich geschútzt hat, jetzt regiert es wieder voll und 
bezeugt ihm persõnlich seine Dankbarkeit. Er darf nãmlich 
neben seiner vollen Invalidenrente auch ais Nachtportier in 
einem búrgerlichen Hotel Dienst tun, wo er bedeutende 
Vertreter des Mittelstandes zu Gesicht kriegt, die beruflich 
ais Vertreter der Industrie unterwegs sind.
(100-101)
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mehr sagen gack, das ist

ihm ist sein

ais die

g

Nr. 18
Hans will 
geben. Sophie

ist sogar
weil ihn

sagt, er 
so stark,

ihm allein 
Hans

die sich 
□berkôrper eher

weil er 
von ihr

hineinhetzen 
schmutzig 

von
kõnnte, 
machen.

der

fúr
zu

aber hoffentlich innen befinden.
Einem,

kommt die jetzt 
und geschmeichelt lãíít 

i der Annahand,

Sefúhlswirrwarr, 
noch nicht 
modernen (

kein anderer ist da ais 
nur an dir selber.

er weniger 
Kõrper ist, 
vergeht. In 
Kennzeichen 
selbst und 
gefunden haben. 
inne. 
verãndert werden. 
(116-117)

Stelle, Stellen, 
Wãhrend Rainers 
das lange R-- 
hat. Allerdings 
auch wieder wahr. 
(112)

glaubt er, 
Welt besitzen, 
und dem 
um mit 
etwas bedeutet. Hans merkt, 
Unbekúmmertheit diesem 
wahrschein1ich deshalb, 
Búcher liest 
eine Vorúbung

Búcher gelesen hat ais 
sie ist ganz Fúhlen, 
den beiden

junge Menschen, 
einem Platz in 
Hans hat

sich selbst retten und ihr einen Halt 
braucht diesen

--- einem Huhn gleicht. Einem, 
keinen Sonnenstrahl und nur wenige Kõrner gesehen 

“» kann er mehr sagen ais nur

Sophie vor 
sagt, sie braucht diesen Halt nicht. Rainer 

ganz bewu(3t haltlos, er ist ja deswegen 
nichts kummert. Hans sagt, 

beruflicher Aufstieg schon wichtig. 
Anna: Am besten, du stellst dir vor, 
du. Dann wirst du an niemandem gemessen, 
So mache beispielsweise auch ich es.

Zum drittenmal 
kaugummiklebende Annahand gewandert, t 
Hans sie liegen. Besser den Spatzen in 
Sophie auf dem Dach. 
Rainer uberlegt, 
ohne sich 
Zuerst bedarf 
Aussicht, 
EIisabethdenkmal im ' 
andere gibt, will er 
das steht fest.

Der Hans streckt seinen im Burgenlande geborenen 
Kopf einmal in die eine Richtung und dann in die andere, ob 
da noch schdne Frauen sind, die er nicht kennt. Es sind 
keine da, und wenn welche da sind, dann wollen sie ihn nicht 
kennen lernen. Wartet nur, bis ich meinen neuen Pullover 
anhabe, dann schwenkt ihr gleich zu mir um, weiB er. Er 
zwinkert einer Schwarzen bei einem kleinen Braunen so zu, 
da(3 man meint, er hat ein Augenleiden. Er sieht aber ganz 
gut, wenn eine weibliche Schõnheit irgendwo vorbeigeht. Dann 

sie gehõrt ihm. Jeder Mann mõchte alie Frauen der 
eine Frau aber nur den Mann, den sie liebt 

sie treu bleibt. Anna transportiert Hans gleich ab, 
zu sein. Sie merkt, daB ihr dieser Junge 

da(3 er in seiner frischen 
Mãdchen etwas bedeutet, 

in letzter Zeit viele gute 
und daher von ihr akzeptiert wird. Anna ist 
auf Sophie. Anna hãngt deswegen an Hans, weil 

die anderen und mehr 
so da(3 ihr Hõren und Sehen 

herrscht ein Gefúhlswirrwarr, das 
die noch nicht zu sich 

Platz in der modernen Wirtschaft 
so einen Platz aber schon lãnger 

Der Platz befindet sich an einer Stromleitung und soll

wie er die anderen
selber die Finger allzu schmutzig zu 

er eines erhõhten Standorts von wegen
diese ist auf der Hohen Warte auch besser ais beim 

Volksgarten. Weil es Fúhrernaturen und 
lieber Leithammel ais Opferlamm sein,
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IMr.21

Hauptheldin
oder einer

Nr.20
Viel mehr Hirn offenbart Rainer aber auch nicht gerade, ais 
er jetzt seinen ungewaschenen Kopf zwischen Sophies Beine zu 
stecken versucht. Es gelingt nicht, ein rascher Sidestep des 
bereits seit einiger Zeit wieder stehenden Mádchens haut 
seinen Kopf gegen den Stamm der nichtsahnenden Fichte, 
Absicht war auch dabei, daher bumst es lauter ais nõtig. Ich 
liebe dich, Sophie, womit ich meine, daB mir endgúltig alies 
egal ist, aufier dir. Nur fúr dich zucken soeben meine 
Gesichtsmuskel auf das schmerzlichste. Das Schmerzliche war 
aber nur das Vorspiel, denn jetzt kusse ich dich heftig, was 
der Hõhepunkt ist. Da du zufãllig weich bist, Sophie, ist es 
gut, wenn ich hart bin, weil sich Gegensãtze anziehen. Wir 
ziehen uns gegenseitig stark an und kõnnen nichts dagegen 
unternehmen. Unter einer erneuten Bõe ãchzt die Birkengruppe 
erbittert und ãchzen die beiden Weiden in gut berechnetem 
Abstand mit.
(126-127)

da|3 
wie eine 
merkt. 
Hans sagt, 
die Liebe 
und es 
ist, schaut 
D—Zug und weiB, daB die Liebe wie er 
keineswegs unschõn, aber entschieden unangenehm ist. 

was er an ihr

Hans herzhaft ab. Es schmatzt ein biBchen sehr 
laut, und Hans geniert sich deswegen. Er rúckt von Anna ab 
und in Arbeitshose und Karohemd hinein. Am Tisch das zweite 
Kãsebrot und die Flasche Bier, die man braucht, um sich zu 
regenerieren. Auf dem Bett die Frau, die einen anschlieRend 
noch hoher aufbaut. Man muB jemand sehr lieben, wenn der 
Betreffende vorher ein Kãsbrot essen darf. Annaliebt Hans 
so, daB sie das erste Kãsbrot gar nicht gemerkt hat, genau 

Mutter die ScheiBe ihres Kleinkinds gar nicht mehr

Viele der jugendlichen Zuschauer, die sich 
ais Mittelpunkt vorkommen, weil in diesem Film das Mãdel von 
nebenan die Hauptheldin ist, trãumen bereits von einem 
eigenen Auto oder einer Vespa, kaum haben ihre Eltern ihr 
kriegsbeschãdigtes Leben wieder ordentlich zurúckerhalten 
und es in dumpfer Enge zaghaft zu etwas gebracht. Ob es noch 
funktioniert oder ob es gar eingerostet ist? Es kann aber 
gar nicht einrosten, weil die Eltern ja keine Zeit zum 
Rasten haben, sie mússen ihr Vaterland wieder aufbauen. Da

daB er nicht glaubt, daB das die Liebe war, weil 
noch vor ihm liegt und eher wie Sophie aussieht 

auch ist. Ais er schon lang im Treppenhaus verhallt 
ihm die Anna immer noch nach wie eine Kuh einem 
weiB, daB die Liebe wie er aussieht, was

* "  Denn er
wei(3 nicht, was er an ihr hat, und daB sie das Beste ist, 
was er kriegen kann, eigentlich schon zu gut. Er jagt leider 
einem fernen Gluck nach, wo es doch in Wirklichkeit so nah 
ist, so nah wie im Leben auch das Gute liegt. Doch er muB in 
die Ferne schweifen. Unangenehm fúr sie, nicht fúr ihn. 
(119-120)

Nr .19 
Anna kú|3t 

und
in
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und nur

sich

wenn
klaren zu werden, 

urplõtzlich sehr

die Wúnsche 
einer

sich 
im

aber es wandelt 
: ein Grazer SP- 
aufgerufen

So und so weiter 
ob sie was dafúr

Sie braucht es 
wofúr sie zu alt

Nr .22
Wenn man ais Sozi 
Gewerkschaf tssekretãr ais 
man aus dieser Partei 
langweilt die Mutter und 
gezahly kriegt, was in c 
aber. Lieber tate sie was Interessanteres, 
ist. Denn der jungen Arbeitskraft gehõrt die Zukunft und die 
Gegenwart auch schon. Auch in der Vergangenheit durfte

> erstes ins Gras beiften. Nie wird sie úbergangen, 
sie voran. Wenn das AI te unertrãglich 

man etwas Neues beginnen.
und will

von einem sozialistischen
> Schwein beschimpft wird, dann mu0 

hinausgehen. So und so
I arbeitet, ais ob sie was 
der Tat auch so ist.

mússen egoistische Wunsche schweigen,
e*nem neuen Staubsauger, Kuhischrank, einer neuen 

Musiktruhe dúrfen sich hervorwagen, damit ein Handel und ein 
Wandel entsteht. Der Handel entsteht schon, < 
sich nichts. Vor gar nicht so langer Zeit hat 
Blatt zur Liquidierung von Streikfuhrern aufgerufen und 
damit einen Wandel abgewúrgt, jetzt ruhrt sich bald nur noch 
die Werbung, durch sie wandelt sich wenigstens das 
StraBenbild zu frohlicher Buntheit.(133)

Jugend ais 
stets ist sie voran. Wenn das Alte unertrãglich geworden 
ist, mu|3 man etwas Neues beginnen. Hans findet sein altes 
Leben unertrãglich und will ein neues anfangen. Wenn man 
eine unertrãglich gewordene Ehe nicht rnehr aushãlt, dann muP 
man aus ihr hinausgehen, denkt Hans, der das in einem 
amerikanischen Film gesehen hat, wo es Probleme gab. Sonst 
sieht er ja lieber deutsche Filme, nicht um das Einheimische 
zu fõrdern, sondern weil diese nicht so problembeladen sind. 
Beim James Dean geht es so schnell, und man kommt oft nicht 
mehr mit, kaum hat man ein Problem verstanden, ist schon ein 
neues aufgetaucht. Besser ein kurzer, sauberer 
Trennungsschnitt, der vielleicht stark schmerzt, ais ein 
Schrecken ohne Ende. Hans denkt an Anna und ihre Fut und da(3 
das Alte vom Neuen abgelost werden mu0, meistens wartet 
schon etwas Besseres, sonst kõnnte man ja beim Alten ruhig 
bleiben, das man fúr das bessere Neue aber sausen lãíJt. Es 
kommt auf den richtigen Moment an, wann man wo den Schnitt 
legen mu|3. Man mu0 seinem Herzen folgen, daP ohnehinimmer 
das sagt, was man selber will. Hansens Herz sagt laut Sophie 
und macht einen Sprung, nach úber vier Metern setzt es in 
der Sandgrube auf, bravo! Hans hat private Probleme, seine 
Mutter hat õffentíiche Probleme, die uninteressant sind, 
weil sie keinen sichtbaren Vorteil bringen und nur Zeit 
kosten. Die Arbeit kostet leider auch Zeit, nãmlich die 
Zeit, in der sie vollstreckt wird, aber man trãgt dafúr Geld 
nach Hause; fúr dieses Geld spúrt man dann Qualitãt auf, 

man ein Gefúhl dafúr entwickelt hat. Hans beginnt, 
úber seine Gefúhle fúr Sophie im klaren zu werden, was 
Film oft lang dauert, dann aber urplõtzlich sehr schnell 
gehen kann und Durchschlagskraft entwickelt.
(138-139)
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hat, 
ob es 
er hat

Runde auseinander, nachdem man 
Buberl schon gemacht hat oder

in einen Autoscheinwerfer hinein.
Sophie her, 

klar, daB
Der

Nr.24 
SchlieBlich reiBt 
noch gefragt 
noch nie, 
und sagt, 
noch nie

i Finger 
der Papa 

hinein, die

sie liebt. 
diesem Fali 

fur
I liegt tot 

daB eine 
eine Umkehr 
notwendigerweise das Verbrechen, es 

ersteren komplett aus. Fúr eine Karriere muB 
diesen ersten Schritt hat Hans schon 

ihm vertraut. Und der zweite folgt 
gibt Rainer mit einer Pistole an, die

i Vater gehõrt, die er aber nehmen kann, 
was ebenfalls eine Angeberei darstellt, man 
Rainer. Allerdings lãBt ihn sein Vater 

das ist wiederum 
Das kann mog1icherweise

hãtte ich 
noch was

die frohe 
ob es das 

denn schon darf, der Vater bejaht es stolz
ihn selber angelernt. Rainer hat es aber 

gemacht, was nur seine Schwester wissen darf, weil 
seine Reden das Gegenteil bezeugen. Nach seinen Reden war es 
schon oft und mit vielen verschiedenen Mãdeln, 
frúh von 
kann man

Leben an 
weil er 
Hans in 
eine Willenskraft 
erschossen und 
soweit kommen, 
schon vorher ( 
gehõrt nicht < 
die beiden 
vertrauenswúrdig sein, 
getan, weil Sophie ihm vertraut. Und i 
sogleich. Manchmal gibt Rainer mit einer 
angeblich seinem Vater gehõrt, die er aber nehmen 
sooft er will, was ebenfalls eine Angeberei darstellt, 
kennt das vom Rainer. Allerdings lãBt ihn sein 
manchmal das Auto ohne Fúhrerschein fahren, 
wahr, Hans hat es selbst gesehen.
ein schlechtes Ende nehmen, nàmlich Tod oder Verletzung oder 
Bestrafung von Rainer.
Gehetzt lãuft 
Gehetzt lãuft 
sie zu 
wãhrt. Gleich

Karin Baal
Hans hinter Sophie her, erreicht sie, wirft 

Boden und macht ihr klar, daB ehrlich am lãngsten 
glaubt sie es. Der Regenmantel von der Vera 

Tschechowa ist fesch, ein glãnzendes Material. Auch ein Mann 
kann das eventuell tragen.
(139-140)

Nr. 23
Sophie alias Vera Tschechowa alias Karin Baal sind so herb 
und klasse, sie begehen auf nassem Asphalt kleinere und 
grõBere Verbrechen um eines Mannes willen, was der falsche 
Weg ist. Ais Hans sagt, halt, schlage einen anderen Weg ein, 
nicht den der Unehrlichkeit, stimmen sie zu und gehen schon 
morgen mit ihm fort und fangen etwas Besseres mit ihrem 

ais Ungesetzlichkeiten. Hans hat sie dazu gebracht, 
Ein tapferer Fiirsorger hilft dabei, den 
nicht einmal benõtigen wird, weil er 
mehrere hat. Manchmal wird einer 

auf dem Pflaster. Es darf nicht 
SchuBwaffe gezogen wird, man muB 
anstreben. Zu Glúck und Karriere 

Verbrechen, es schlieBt
man

die leider zu 
Rainer verlassen werden muBten. An solchen Sachen 
Rainers geringe soziale Anpassung ablesen. Er liigt 

wie gedruckt, und er liest viel Gedrucktes.
Vom Gedruckten kommen die Lugen her. Lieber ein Sohn in der 
Lehre ais ein liigenhafter Sohn in einem Gymnasium.
Winkewinke macht die Patschhand des Mãdchens, das Frieda 
heiflt und in einer Zuckerfabrik arbeitet. Ende schlecht - 
alies schlecht. Mit Leichtigkeit hãtte ich die aufs Kreuz 
gelegt und nur einen Finger und noch was anderes dazu 
benõtigt, speichelt der Papa und steckt eine Hand oben in 
die Sonntagshose hinein, die frisch gebúgelt ist und dies
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Nr.26
toterDie Mutter

an

dann kommt

auf, 
das verschmãhte

und im 
ein, die

zu 
So tun 

allzu oft Platz machen, 
durchschlupft, oben, 

Platz 
kúhnen

Tuchtigen, 
und

nicht lãnger bleiben wird. 
(147-148)

mir so vor, ( 
Vater umsonst

Leichtathlet, 
denn diese

die hier nicht 
sondern nur der

Fachrichtung
Werte sind in

lachen, brúllen, kreischen und sporteln. 
sich in Grotesklage hinein, auf jemand 

andere wieder delphinieren elegant und 
gehõren Anna und Rainer nicht. Es ist fur sie 

ausuben zu sollen, das sie nicht besser 
jeder andere. So tun sie eben so ais ob. Sie 

unten, wenn einer aalig 
wenn ihnen einer auf die 

dem Tuchtigen,. sagt ein 
Schwimmer und schwimmen 

Zwillinge auf der Strecke bleiben mússen, 
die Welt des Buches, 

und weder Sitz noch Stimme hat, 
bzw. der geubte 

ist ungerecht,

Nr .25 
Viele kichern, 
Mancher wirft 
Unschuldigen drauf, 
gekonnt. Dazu 
grauenhaft, etwas 
kõnnen ais 
mússen aber 
unter ihnen 
Kõpfe zu springen droht. 
Sprichwort und sagen die 
kúhn, so daí? die 
denn ihr Revier ist 
gefragt ist 
Sportler, I 
Schwimmen. Das 
Wahrheit nur letztklassig. 
(153-154)

sagt, wenn das dein
Vater wu|3te, der sich fur unsere Sache geopfert hat.
Er hat sich nicht geopfert, man hat ihn umgebracht. Sonst 
wúrde er noch leben. Was hat er also davon. Ich werde mich 
sicher nicht selbst opfern. Wenn ich in den Búchern vom 
Rainer úber den Schmerz lese, so ist das echter, ais wenn 
ich an den Schmerz von meinem Vater auf der Todesstiege von 
Mauthausen denke.
Gehst du heute noch weg, Hans?
Bei dem Sauwetter? Es ist doch derzeit nicht einmal moglich, 
auf einem Pferderucken, wo alies Gluck der Erde liegt, auch 
nur fúnf Meter weit zu sehen, und im freien Land fallen 
jetzt zusãtzlich die Abendnebel ein, die einem die Sicht 
nehmen. Auf einem Pferd ist es ein anderes freies Land, ais 
wenn ich die Malitante auf dem Bauernhof besuche. Spãter 
gehe ich vielleicht noch in ein Jazzlokal.

Wenn ich dich anschaue, dann kommt es 
da|? ich vielleicht umsonst gelebt habe und dein 

gestorben ist. Aber wenn ich die beiden 
Genossen anschaue, die vorhin hier waren, dann wei|? ich, dal? 
es doch einen Sinn gehabt hat, den mir mein eigener Sohn 
nicht bieten kann.
Sowieso ist der Tod umsonst, allerdings kostet er das Leben, 
kichert Hans launig.
Fremde Leute interessieren ihn grundsãtzlich nicht, weil 
sich nur fur sich und Sophie interessiert.
II? mich doch auf, vielleicht kommen wieder schlechtere 
Zeiten, mahnt das verschmãhte Margarinebrot. Aber der Hans 
glaubt an eine bessere Zukunft und ií?t es nicht auf.
(175-176)
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zwar

wieder 
sie vorhin 
nãchtlichen Stadt 

wir ihn

tritt ihn 
die im 
der Linzer 
und jãh

den
in

niich aber
nur eine

Halts ihn
an

personifizierte 
eingetroffen 
trifft den I 
Faust, die < 
befõrdert 
Vorstellungen, bringt 
Liebestakt und stúrzt ihn zu Boden, 
Unglíick kommt selten allein, diejenigen, die mitkommen, 
auch nicht besser. Hans federt sogleich 
hoppt auf 
im Dunkeln 
solche dabei, 
watschnt nach

harter Schlag 
Arbeiter gehõrt: 

ins Land 
doch

die StraBe 
einmal das 
unerzogenen 
anpischen, 

nein, das machen wir 
keucht

die man 
hoffentlich sind 

kratzt und 
sich hin, und alies auf 

Frauen zielen immer auf den Kopf 
das kann jeder Fachmann bestàtigen.

nicht beruhigen, ich bin aufgeregt, es 
Minute, wenn ich ihn herausnehme und 

fest. Gesagt, getan. Sogar Rainer 
sich an der Halteaktion, damit Sophie nicht 
macht es nur wegen der Marie. Du Schlãucherl, 

hãttest du nicht geglaubt, dafi dir das widerfãhrt, 
hast geglaubt, daB dir etwas Angenehmes angetan 
Sau. Er wird hervorgezogen und bespuckt. So etwas 

Und das mir. Dieser 
Frau rnehr derart 

heute sicher vergangen

Hans. Die f 
der Trãume 

empfindlich aus 
wo es schmutzig ist,

bereits, hinein und die Hand 
ist aber auch gleichzeitig das 

i des Diebstahls und Raubes 
Linzer unter dem Annarock wúhlt, 

aus einer fremden 
Faust 

und 
dem 
ein 

sind 
besser. Hans federt sogleich auf ihn drauf und 

verschiedensten Korperteilen auf und ab, 
nicht auseinanderhalten kann, 

die besonders weh tun. Anna bei(3t, 
Frauenart vor 

armen Vertreterkopf, 
solchen Situationen, 
(211-212)

Nr .28 
Ich will 
dauert ja 
darauf spucke. 
beteiligt 
glaubt, er 
was, das 
denn du 
wird, du 
hãtte der mir angeboten, in aliem Ernst. 
Mensch bietet so schnell keiner 
kúmmerliches Gerãt an, weil es ihm 
ist. Also kommts jetzt!
Hans tritt den Linzer Agenten und dessen Spatzen, der sich 
jetzt sicher mindestens ein halbes Jahr nicht rúhren und 
nicht regen wird, und dabei hat es ursprunglich so 
ausgesehen, ais kõnnte er mehr ernten, ais er gesãt hat, er 

also krãftig mit dem FuB gegen den Hals und gegen 
Dunkel weiB leuchtenden Unterhosenfragmente, so daB 

seitlich wegkippt, etwas Linzerblut vergieBt und 
schweigt, aber er hat sicher keine bleibenden

Schãdigungen davongetragen. Merken wird er es sich jedoch. 
Man schnellt wieder ins Dunkel zurúck, auf 
hinaus, die sie vorhin ausgespien hat, nicht 
Dunkel einer nãchtlichen Stadt ertrãgt solche 
Halbwúchsigen. Wollen wir ihn nicht auch noch 
fragt Hans, angeturnt von Annas Taten, 
jetzt nicht mehr, sondern wir schleichen uns jetzt, 
Anna und zerrt an ihm. Plõtzlich hat sie's eilig. 
(212-213)

Nr .27
Hier ist die Einfahrt 
k leidun tergeschoben , hier

Verbrechen 
i, und ais der 
Linzerkopf ein 
sogar einem 

ihn nicht 
ihn aber
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diesem Grund
hab

zusammen lesen
ihren

beiseite und

Sie finden das gut und

Textauszuge aus "Die Klavierspielerin" (1983)

zwei meldet 
stark 

Aktentasche wird

sich die 
abweichenden l 
ihr nun

sie 
sie

i und <
Sophie 

sein

Nr .30
Schon bei
Wahrheit

hier. Wozu 
lieber das 
wúrde ich

es i 
dann 
langsam

Harz, 5

? Tochter mit 
Antwort. 

entrissen, und

nach
damit sie eine 

sicher, lãmmert f

Die
auf 

zu 
einem 
streichelnd.

wissen.
Sonnenflecken 

unhõrbar 
in 

i Haar

in die 
liegt, 

Umgebung?

Ist
In ein Internat. Sie freut sich schon auf die võllig

Turnsaal 
ais ein 
sagt, daB 

jetzt nur so daherredet.
ihr ganz vertraut, will er ihr alleine jetzt einige Ideen 

Interpretation der Pest von Camus anvertrauen, 
ais nãchstes zusammen lesen werden. Sie

Nr .29
Rainer sagt
und immer emprunoen nat. Aus Stolz hat er  
Aber jetzt ist es stãrker. Und lãfit sich nicht zurúckhalten.

ruhig wissen. Die nãchste 
einem 

fallen 
a 1 ten

den Ferien
> andere 
Rainer.

wei 1 
darf es

zu Sophie nahmúndlich, was er fúr sie empfindet 
empfunden hat. Aus Stolz hat er es nie zugegeben.

Und er denkt an seine Mutter. 
wahlweise an Sophie denken. $ 
fúr das Kameraauge im Wald. 
Sophie sagt, da|3 ihre Mutter 
Lausanne schicken wird, 
bekommt. Ist das schon 
sicher. 
fremde Umgebung und Sprache.

Rainer fragt, 
wo doch das Gute

i eine fremde Umgebung? Du 
unbekannte Tier in mir zãhmen.

einer von der 
Die notenerfúl1 te 
gleich schaut der

nach 
Umgebung 

Ja, ganz

warum sie 
so nahe

Er findet, sie 
Steigerungsstufe 
Waldboden, Regen, 
beginnt, Geruch 
Regenmantel, atemlos 
Einmal muíl auch der 
werden. Ein rustikales Essen 
und viele ernste und 
liebe Gott abstrakt 
Gymnasiastentraum und 
man auf dem Bett 
ganze Zeit

gemacht hab (Sophie), ist
Liebeswerben. Ein zúndendes
sie sicher nicht von ihm fort 

Und zum Beweis dafúr, da0

Ferne 
schweifen will, wo doch das Gute so nahe liegt, nãmlich 

benõtigst du eine fremde Umgebung? Du solIst 
fremde und unbekannte Tier in mir zãhmen. Jetzt 

noch einen Geschlechtsakt vollfúhren, doch dieser 
degradiert die Frau. Aus diesem Grund bendtige ich solche 
Zãhmung. 
Was ich im 
ereignisreicher 
Ereignis. Rainer 
will und 
er 
fúr die 
sie das 
nicht weitersagen.

Sophie kúhlt ihn mit ihren Fingerspitzen 
begrúflt die Eltern ihres Tanzpartners, die sie 

kennen und nach ihrer Zukunft befragen, worauf sie ebenfalls 
das mit Lausanne zu hõren kriegen. 
auch die Sportmõg 1 ichkeiten dort. 
(253-255)

sol 1 
wãre 
der 

nach 
und zãrtlich 
Intel lektuel le kõrperlich gut versorgt 

auf einem karierten Tischtuch 
tiefe Gesprãche, bei denen sogar der 

anwesend sein wird. Das ist jeder 
auch sein Traum. Nach dem Essen liegt 

und liest Camus weiter, den man schon die 
liest. Die Stelle, wo fúr den Verurteilten eine 

Welt aufbricht, die ihm fúr immer gleichgúltig geworden ist.
er denkt an seine Mutter. Er, Rainer, aber wird 

Spãter verlieren sie sich dann
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j eg1icher

an

Erika, dieses 
vielleicht in 
Unsinn. Doch 

auf die

bestimmt!
hãtte dieses

ins Sparbuch
Augen haben I

wo das S
Heute

Abhebung wurde
hinter 
aber

noch 
einem

um spãter genieRen zu I 
ausgerechnet ein Kleid!, 

ein Tupfer Mayonnaise

Sparbuch 
‘ hat es 
! getãtigt, das

einer 

wo 
Besitz 

zu 
Quecksilber, dieses schlúpfrige 

diesem Augenblick irgendwo herum 
jeden Tag aufs Neue findet sich 

Sekunde púnktlich dort ein, wo sie 
Unruhe packt oft die Mutter, denn jeder 

ais erstes, und er lernt unter Schflierzen: 
gut, Kontrolle ist dennoch angebracht. Das 

Mama besteht darin, ihr Besitztum mõglichst 
einem Ort zu fixieren, damit es nicht 

Diesem Zweck dient der Fernsehapparat, der 
schõne Weisen, vorfabriziert und verpackt,

wenn 
Es 

Lohn 
doch 

hast du jetzt nur einen Fetzen, 
wird. Die Mutter will alies spàter.

Doch das Kind will sie inwner, und 
wo man das Kind notfalls erreichen 

ein Herzinfarkt droht. Die Mutter will 
kõnnen. Und da 

ein Kleid!, beinahe
Tupfer Mayonnaise auf 

Kleid wird nicht schon nãchstes Jahr,
Monat auRerhalb jeglicher Mode

man jetzt:
man wissen will, wo das schõne Geld verblieben ist. 
schreit die Mutter: Du hast dir damit spâteren 
verscherzt! Spãter hãtten wir eine neue Wohnung gehabt, 
da du nicht warten konntest, 
der bald unmodern sein 
Nichts will sie sofort. 
sie will immer wissen, 
kann, wenn der Mama 
in der Zeit sparen, 
kauft Erika sich 
vergãng1icher ais 
Fischbrõtchen. Dieses 
sondern bereits nãchsten Monat auRerhalb 
stehen. Geld kommt nie aus der Mode. 
(7-8)

der Mutter
Hausfrau, die 

herum,

bittere Antwort auf alie Fragen daraus entgegen.
; Beethovensonaten teilen sich indigniert den 
’ mit einem neuen Kleid, dem man ansieht, daB es 

gekauft worden ist. Die Mutter wútet sogleich 
Gewand. Im Geschãft, vorhin noch, hat das Kleid, 

seinem Haken, so verlockend ausgesehen, bunt 
jetzt liegt es ais schlaffer Lappen da und 

den Blicken der Mutter durchbohrt. Das Kleidergeld 
die Sparkasse bestimmt! Jetzt ist es vorzeitig 

Man hãtte dieses Kleid jederzeit in Gestalt 
der õsterr.

zum 
Stapel 
Ausflug

Nr .31
Das Reich der Mutter ist alies úbrige in dieser Wohnung, 
denn die Hausfrau, die sich um alies kummert, wirtschaftet 
úberall herum, wãhrend Erika die Fruchte der von der Mutter 
geleisteten Hausfrauenarbeit genieRt. Im Haushalt hat Erika 
nie schuften mússen, weil er die Hãnde des Pianisten mittels 
Putzmittel vernichtet. Was der Mutter manchmal, in 
ihrer seltenen Verschnaufspausen, Sorgen bereitet, 
vielgestal tiger Besitz. Denn man kann nicht immer wissen, 
genau sich alies befindet. Wo ist dieser quirlige 
jetzt schon wieder? In welchen Rãumen fegt er allein oder 
zwein herum?
Ding, kurvt 
und betreibt 
die Tochter 
hingehõrt: zuhause. 
Besitzer lernt 
Vertrauen ist 
Hauptproblem der 
unbeweg1ich 
davonlãuft. 
schõne Bilder,

Mutter die 
Vier Bãnde 
kargen Raum 
soeben erst 
gegen das ( 
durchbohrt von 
und geschmeidig, 
wird von 
war fúr die Sparkasse bestimmt! Jetzt ist es 
verbraucht. Man hãtte dieses Kleid jederzeit 
eines Eintrags ins Sparbuch der Bausparkassen < 
Sparkassen vor Augen haben kõnnen, scheute man den Weg 
Wãschekasten nicht, wo das Sparbuch hinter einem 
Leintúcher hervorlugt. Heute hat es aber einen 
gemacht, eine Abhebung wurde getãtigt, das Resultat sieht 

jedesmal múRte Erika dieses Kleid anziehen, 
will, wo das schõne Geld verblieben 

damitdie



282

Nr. 32

an

Nr.33

liefert. Um 
sie einmal

aussteigen 
ãuBerlich

Erikas 
Dornen 
verzichten Erika 

denn im

kãmpft gegen 
nicht angerufen 

denn sie 
auch die

und ersucht
die Mutter

Die 
was

einmal im 
welchem und 
freizúgig Gebrauch. 

Sicherheiten und Gewõhnungen. 
(9-11)

Nur diese Eitelkeit. Die verflixte Eitelkeit. 
Eitelkeit macht der Mutter zu schaffen und bohrt ihr 
ins Auge. Diese Eitelkeit ist das Einzige, auf das zu 

jetzt langsam lernen mú|3te. Besser jetzt 
ais spàter, denn im Alter, das vor der Túr steht, ist 
Eitelkeit eine besondere Last. Und das Alter allein ist doch 
schon Last genug. Diese Erika! Waren die Hãupter der 
Musikgeschichte etwa eitel? Sie waren es nicht. Das einzige, 
was Erika noch aufgeben muíJ, ist die Eitelkeit. Notfalls 
wird Erika zu diesem Zweck von der Mutter ganz 
glattgehobelt, damit nichts úberflússiges an ihr haften 
kann .
(11-12)

Aber sie fahren õfter mit der StraBenbahn zu einer 
sorgfãltig ausgesuchten 
gemeinsam 
Tochter, 
gleichend, die 
Tochter trãgt 
Habseligkeiten 
verbirgt. Haferlschuhe 
nicht vergessen, 
besser ais das 
schreiten rústig 
sie, die von Musik

Endstelle, wo sie mit allen anderen 
und froh dahinwandern. Mutter und 

Charley Frankensteins Tollen Tanten 
Rucksãcke auf dem Rúcken. Das hei|3t, nur die 

einen Rucksack, welcher auch die wenigen 
der Mutter schútzt und vor Neugierigen 

mit Festen Sohlen. Regenschutz wird 
wie der Wanderfúhrer mahnt.
Nachsehen zu haben. Die 

fúrbaíl. Ein Lied singen sie nicht, 
etwas verstehen, die Musik nicht

Vorsorge ist
beiden Damen 

weil 
mit

ins Haus liefert. Um seinetwillen ist Erika fast immer da, 
und wenn sie einmal fort ist, weiíl man genau, wo sie 
herumschwirrt. Manchmal geht Erika abends in ein Konzert, 
doch sie tut es immer seltener. Entweder sitzt sie vor dem 
Klavier und drischt auf ihre lãngst endgúltig begrabenen 
Pianistinnenkarriere ein, oder sie schwebt ais bõser Geist 
uber irgendeiner Probe mit ihren Schúlern. Dort kann man sie 
dann notfalls anrufen. Dder Erika sitzt zu ihrem Vergnúgen, 
zum Musizieren und Jubilieren, beim Kammermusizieren mit 
Kollegen, welche gleichgesinnt sind. Dort kann man sie auch 
anrufen. Erika kãmpft gegen míitterliche Bande 
wiederholt, nicht angerufen zu werden, was 
úbertreten kann, denn sie allein bestimmt die Gebote. 
Mutter bestimmt auch die Nachfrage nach ihrer Tochter, 
damit endet, dafl immer weniger Leute die Tochter sehen oder 
sprechen wollen. Erikas Beruf ist gleich Erikas Liebhaberei: 
die Himmelsmacht Musik. Die Musik fúllt Erikas Zeit voll 
aus. Keine andere Zeit hat darin Platz. Nichts macht so viel 
Freude wie eine musikalische Hõchstdarbietung, von 
Spitzenkrãften erzeugt.
Wenn Erika einmal im Monat in einem Café sitzt, weid die 
Mutter in welchem und kann dort anrufen. Von diesem Recht 
macht sie freizúgig Gebrauch. Ein hausgemachtes Gerúst von
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schãnden wollen. 
: die Mutter, 

Natur komme < 
Geist besitzen 

an der

an der 
ohne es

die
i in einen

daí? alies, 
und welchen

Die Gemeinde 
von einer 

sagen,

wie zu Eichendorffs 
den Geist, auf die 

auf die Natur 
Damen, denn sie 

wo immer sie ihrer 
daher, wird 
Hoffentlich

Nr. 35
Mit einem Ohr ist SIE stets bei dem Lãrm drauBen, den ihr 
Cousin mit den Mãdchen veranstaltet. Sie lauscht darauf, wie 
er seine gesunden Zãhne in die Zeit grãbt, sie mit Appetit 
verschlingend. IHR selbst wird die Zeit jede Sekunde 
schmerzlicher bewuBt, wie ein Uhrwerk ticken ihre Finger die 
Sekunden in die Tasten. Die Fenster zu dem Zimmer, in dem 
sie ubt, sind vergittert. Der Gitterschatten ein Kreuz, das 
dem bunten Treiben drauBen vorgehalten wird wie einem 
Vampir, der Blut saugen mõchte.
Hineinstúrzt sich jetzt zur verdienten Abkúhlung der junge 
Mann ins Becken. Das Wasser ist frisch eingelassen, es ist 
eiskaltes Brunnenwasser, nur der Mutige, dem die Welt 
gehort, wagt sich in dieses Naf3. Lustig prustend wie ein 
Walfisch kommt der Burschi an der Oberflãche wieder zum 
Vorschein. SIE bemerkt es, ohne es zu sehen. Unter lauten 
Bravorufen werfen sich die frischgebackenen Freundinnen des 
kunftigen Arztes, soviele hineingehen, flugs dazu. Ist das 
ein Gespritze und Gewúhl. Sie machen dem Burschi immer alies 
nach, lacht die Mutter. Sie ist nachsichtig. Auch die alte

Nr .34
Die Tochter, die Hoffnung heuchelt, weiB, daB alies, was 
jetzt noch nachkommen kann, der Professorentitel ist, von 
welchem sie bereits jetzt Gebrauch macht und welchen der 
Herr Bundesprãsident verleiht. In einer schlichten Feier fúr 
langjãhrige Dienste. Irgendwann, so fern ist es gar nicht 
mehr, kommt die Pensionierung. Die Gemeinde Wien ist 
groBzugig, doch in einen kúnstlerischen Beruf schlãgt der 
offizielle Ruhestand ein wie ein Blitz. Wen es trifft, den 
trifft es. Die Gemeinde Wien beendet brutal die Weitergabe 
von Kunst von einer Generation an die andere. Die beiden 
Damen sagen, wie sehr sie sich schon auf Erikas 
Pensionierung freuen! Sie hegen zahlreiche Plane fúr diesen 
Zeitpunkt. Bis dahin ist die Eigentumswohnung lãngst voll 
eingerichtet und abgezahlt. Man hat dann zusãtzlich noch ein 
Grundstuck in Niederõsterreich erworben, wo man bauen kann. 
Ein Hãuschen soll es sein, fúr die Damen Kohut ganz allein. 
Wer plant, gewinnt. Wer vorsorgt, hat in der Not. Die Mutter 
wird bis dahin an die Hundert sein, aber sicher noch rústig. 
(43)

ihrem Gesang schãnden wollen. Es sei 
Zeiten, trãllert die Mutter, denn auf 
Einstellung zur Natur komme es an! Nicht 
selber. Diesen Geist besitzen die beiden 
vermõgen sich an der Natur zu erfreuen, wo imm< 
ansichtig werden. Kommt ein rieselndes Bãchlein 
daraus auf der Stelle frisches Wasser getrunken. 
hat kein Reh hineingepiBt. Kommt ein dicker Baumstamm oder 
ein dichtes Untergehõlz, dann kann man selbst hineinpissen, 
und der jeweils andere paBt auf, daB keiner kommt und frech 
zuschaut.
(42)
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teilt,

mit
Nr. 37 
Ein schlecht

in 
das

□mama, die SIE sich mit dem Cousin teilt, k 
herbeigeeilt, um einem Studentenschabernack zuzuschauen. 
uralte Orna wird auch angespritzt, weil 
heilig ist, nicht einmal das Alter. Doch 
mãnnliche. lebhafte Enkelkind gelacht. Die 
einen vernúnftigen 
nicht langsam 
Endes noch 
Willen; es
ais Burschi tauschend lebensecht einen Seehund imitiert. In 
der Mutter zuckt und stõflt es, ais wúrden Glaskugeln in 
ihrem Innern herumgeschleudert. Der Burschi geht jetzt so 
weit, einen alten Bali in die Luft zu schleudern und mit der 
Nase wieder aufzufangen, doch auch das Jonglieren will geúbt 
sein. Alies biegt sich vor lauter Lachen, Trãnen rinnen. 
Jemand jodelt laut. Einer jauchzt, wie man es in den Bergen 
tut. Gleich gibt es Mittagessen. Besser sich vorher abkúhlen 
ais gleich nachher, wenn es gefãhrlich ist.
(52-53)

kommt 
—------------------ -- ----------- .. Die

wird auch angespritzt, weil dem Burschi nichts 
nicht einmal das Alter. Doch es wird úber das 

lebhafte Enkelkind gelacht. Die Mutter macht 
Einwand, weil der Burschi sich vorher 

die Herzgrube abgekuhlt hat, mu|3 aber letzten 
viel heftiger lachen ais die anderen, wider 
schúttelt sie, es zuckt in ihr vor LachstõRen, 
tauschend lebensecht einen Seehund imitiert.

zuckt und stoRt es, ais wúrden Glaskugeln 
herumgeschleudert. Der Burschi geht

Nr.36
Wer jetzt kein Heim hat, wúnscht sich zwar eins, wird sich 
aber nie etwas dergleichen bauen kõnnen, nicht einmal mit 
der Bausparkasse und weitgehenden Krediten. Wer hier, 
ausgerechnet hier, sein Heim hat, ist oft lieber unterwegs 
ais dort zu finden. Immer mehr Mãnner kreuzen jetzt Erikas 
Pfad. Die Frauen sind wie auf ein geheimes Zauberwort in den 
Lõchern verschwunden, die man hier Wohnungen nennt. Um diese 
Zeit gehen sie nicht allein auf die StraBe. Nur in 
Fami 1 ienbeg leitung ein Bier trinken oder Verwandte besuchen. 
Nur wenn ein Erwachsener dabei ist. Allerorten ihr 
unauf f ãl 1 iges, aber so dringend benotigtes Wirken und Weben . 
Kúchendúnste. Manchmal leises Tõpfeklirren und Gabelkratzen. 
Blau wabert die erste Vorabend-Famil ienserie aus erst 
diesem, dann jenem, dann vielen Fenstern. Funkelnde 
Kristaile, mit denen sich die hereinbrechende Nacht 
besteckt. Die Fassaden werden zu flàchigen Búhnenkulissen, 
hinter denen nichts zu vermuten ist; alies ist gleich und 
gesellt sich zu gleichem. Nur die Fernsehgerãusche 
real , 
alie Leute zur gleichen 
seltenen Fãllen, da ein 
Programm aus der Welt 
Diese Individualisten 
KongreB belehrt, der mit 
heute eben seinen Preis, 
anderen.
(61-62)

  schwimmendes Tier mit durchlõcherten Hàuten 
zwischen seinen stumpfen Krallen, paddelt sie, àngstlich den 
Kopf hochhaltend, in der warmen Mutterjauche herum, 
ruckweise, wo ist das rettende Ufer verschwunden? Der

wabert die erste Vorabend-Familienserie 
dann jenem, dann vielen Fenstern. 

mit denen sich die hereinbrechende 
Fassaden werden 

nichts zu vermuten ist;
zu gleichem. Nur die Fernsehgerãusche sind 

sie sind das eigentliche Geschehen. Ringsumher erleben
Zeit dasselbe, auBer in jenen 
Einzelgãnger einmal im zweiten 

der Christenheit eingeschaltet hat. 
werden úber einen eucharistischen

Zahlen untermauert ist. Es hat 
wenn man anders sein will ais die
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streicheln,

ein

ihr 
wird.

vieles weiB 
sie erst

Nr. 38 
Der Vater 
sein zukúnftiges 
eben verlassen I 
es wartet 
ein neuer 
einmal I

neblig verhiillte 
ist sie an der

in die
ZU oft

im Schutt 
nicht. Er 

Frau.

Trockenheit ist zu 
glatten Bõschung

SIE sich in Situationen begeben 
gar unterlegen erscheinen k».». 

wo sie ist. 
werden 

Die Presse 
das 1 
Das 
solange sie 

worden. Das 
in Gefahr

ohne sie
SIE, er

strebt blindwerdenden Auges, doch sicher gefúhrt, 
> Heim an, nachdem er sein angestammtes Heim 
hat. Ein húbsches Zimmer ist ihm zugewiesen, 

schon; erst muBte langwierig einer sterben, damit 
aufgenommen werden konnte. Und auch dieser wird 

Platz machen mússen. Geistesversehrte sind 
raumgreifender ais die Normalausfuhrung, sie lassen sich 
nicht mit Ausreden abspeisen und benõtigen zumindest soviel 
Auslauf wie ein mittelgroBer Schãferhund. Das Haus erklàrt, 
wir sind immer voll belegt und kõnnten unsere Bettenzahl 
sagar aufstocken! Doch der einzelne Insasse, der allerdings 
meist liegen mu|3, weil er auf diese Weise weniger Schmutz 
macht und raumsparend verstaut ist, ist austauschbar. Leider 
kann man < 
sonst tate 
fúr die Zweifamilie zahlt es sich aus. Und wer da liegt, 
bleibt auch hier, 
kann sich 
Zimmer ist 
gehõrt ein 
desto mehr 
Lagerstellen 
freigelassen,

ieoen, in denen sie 
konnte. Daher bleibt 

Nur die gewohnten Stadien von Lernen 
durchlaufen, keine neuen Gegenden 

> quietscht im Gewinde, diese 
Blut unter den Fingernàgeln 
Lernen verlangt schon die 

‘ strebt, lebt sie auch, 
Gehorchen verlangt 

begibt, kommt 
die Mutter.

sich absichtlich

nicht plõtzlich doppelt fúr eine Person kassieren, 
man es. Was da liegt, das pickt, und das zahlt - 

der 
weil seine Angehõrigen es so befehlen. Er 

hõchstens verschlechtern: Steinhof! Gugging! Das 
in Einzelbetten sãuberlich unterteilt, jedem 
eigenes Bettchen, und diese Bettchen sind klein, 
gehen davon in den Raum hinein. Zwischen den 
ist der Platz von etwa dreiBig Zentimetern 

knapp ein MenschenfuS, damit der Inlage

Gerdll, doch die Energie, 
Weiblichkeit nachzuspuren, 
Meinung daí3: eine Frau ist eine 
kleinen Scherz 
Frauen, 
gibt, um sie spielen 
richtig wahrzunehmen. 
entscheidet nur einfach ohne SIE. 
Nie wúrde SIE sich in Situationen 
schwach oder 
sie am Ort, i 
und Gehorchen 
werden aufgesucht. 
Presse, mit der 
herausgequetscht t 
Vernunft von ihr, denn 
ist ihr mitgeteilt worden. Das Gehorchen verlangt die 
Mutter. Und: wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um, 
diesen Rat gibt ebenfalls die Mutter. Wenn kein Mensch zu 
Hause ist, schneidet sie sich absichtlich in ihr eigenes 
Fleisch. Sie wartet schon immer lange auf den Augenblick, da 
sie sich unbeobachtet zerschneiden kann.
(109-110)

Schritt hinauf 
beschwerlich, 
abgeg1itten.
Nach einem Mann, der vieles wei|3 und geigen kann, hat sie 
Sehnsucht. Doch der wird sie erst streicheln, hat sie ihn 
erlegt. Dieser fluchtbereite Gemsbock klettert zwar schon im 

ihrer im Schutt eingegrabenen 
hat er nicht. Er vertritt die 

eine Frau ist eine Frau. Dann macht er einen 
úber das beruhmt wankelmutige Geschlecht der 

indem er sagt: diese Frauen! Wenn er IHR den Einsatz 
zu machen, sieht er sie an, 
Er entscheidet nicht gegen

um
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jetzt

sie

seinem 
ermutigt: 
schnellen 
geworden, 
pf1ichten

Kern-Kundenstamm 
kannst dem 
kannst du 
Mann mit (

und sich einmal erleichtern kann, 
ucll uidunen darf, weil er

Dann kostet er mehr aís 
schrecklichere Orte 

in seinem 
□der in

die
Fleisch und

wofúr er
Beiried das, 
Damen kõnnen 
von Wurst- 
groBzugiger

notfalls aufstehen L- 
nicht im Bett machen 
wird. [ 
wird an 
zu der Frage, wer 
Tellerchen gegessen 
Diese Zwerglein! 
(119-120)

was er 
weil er sonst personalintensiv 

s seine Betteinlage wert ist und 
verbracht. Oft hat einer Grund 
Bettchen gelegen, von seinem 

seinem Kãstchen gekramt habe.

Nr.40
Schon etliche Quergassen vor der Musikanstalt spãht Erika, 
wie es ihre Gewohnheit ist, suchend und witternd umher, ein 
erfahrener Jagdhund, der die Fahrte aufnimmt. 0b sie heute

zãhlen darf, wird davon 
i Tier das Leben nicht, doch einen 
ihm schenken." Ganz ernst ist er 

dem blutigen Handwerk. Die Damen K. 
auch hierin bei. Er soll aber mehr auf die 
sonst bewahrheitet sich der Spruch auf das 

ehe sie es sich versehen. Es herrscht 
Fleischer sagt darauf, 
in Fleisch und Blut 
weiblichen K.s nichts 

Blut, das

Nr .39
Er bedauert die Damen K. mit ausgewãhlten Sãtzen; 
Geschãftsleute beherrschen die Sprache des Aussuchens und 
Wãhlens bestens. Der Fleischhauer spricht, ais handle es 
sich um die Auswahl zwischen Filet und Rumpsteak. Er spricht 
seine normale Berufssprache, obwohl heute Sonntag ist, der 
Tag fúr die Freizeitsprache. Der Laden hat geschlossen. Ein 
guter Fleischer aber ist immer im Dienst. Die Damen K. 
gieBen einen Schwall Innereien, noch dampfend, aus sich 
heraus, bestenfalls fúr Katzenfutter geeignet, beurteilt der 
Fachmann. Sie seichen, daí) sie bedauerlich aber dennoch 
nõtig, ja úberfãllig! gewesen sei, diese Tat, zu der sie 
sich schwer entschlossen haben. Sie úberbieten einander. Die 
Lieferanten des Fleischhauers unterbieten einander eher. 
Doch dieser Fleischhacker hat feste Fixpreise und wei(3 auch, 

sie verlangt. Ein Ochsenschlepp kostet das, ein 
und ein Wadschinken wieder etwas anderes. Die 
sich die vielen Worte ersparen. Beim Einkauf 
und Selchwaren dagegen sollen sie umso 

verfahren, jetzt sind sie dem Fleischer 
verpf1ichtet, der nicht umsonst am Sonntag spazierenfàhrt. 
Umsonst ist nur der Tod, und der kostet das Leben; und alies 
hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei, spricht der 
hilfsbereite Geschãftsmann und lacht in dicken Salven. Die 
Damen K. stimmen ihm etwas wehmutig zu, weil ihnen ein Glied 
der Familie abgeht, doch sie wissen, was sich fúr 
langjãhrige Stammkundinnen gehort. Der Fleischer. der sie zu 

festen 
"Du 
Tod 
der 
ihm

StraBe achten, 
fúrchterlichste, noch 
der ungeubte Wochenendverkehr. Der 
da|3 ihm das Autofahren lãngst 
úbergegangen sei. Dem haben 
entgegenzusetzen ais ihr eigen 
nicht vergieBen wollen.
(122-123)
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nunMetro-Kino in 
drei frohen 
hat,

das 
der

den
Sie 
und

die 
der

heftigen 
sie 

dami t

hinein. 
nachweisen. 

Mi|3trauen sich 
in einem 
wúnscht.

Schãtze, 
verbohrte 

zugrabe getragen.
Brennpunkt von Filmfotos 

einen Softporno, <
» ausgerichtet. 
obwohl Kinder

doch stets 
sich selbst 

Der Volksmund 
doch zum 

zu denen, die das
in ein Vakuum der absoluten Trãgheit ihres 

reiílt sie das bffnen der Flasche

Ecken springt 
in Luftkabinen materialisiert sie sich, 

energiegeladene Geist in der Flasche. Um ihren 
Geschmack auszubilden und ihn dann 

besucht sie manchmal Konzerte.
gegen den anderen ab

ihrem LeistungsmaB, in das nur 
ihre Kunst hineinschõpfen dúrfen. Sie verfolgt, 

des Schiilers, doch stets in eigener 
beobachtet sich selbst in den 
fremder Spur. Der Volksmund wúrde sie 

Beobachter nennen, doch zum Volk gehõrt Erika 
gehõrt zu denen, die das Volk lenken und

einen Schúler oder eine Schúlerin ertappt, die, noch 
keinem Musikpensum betraut, zuviel Zeit haben 
private eigene Leben tãtig werden? Eindringen, I 
.... i in diese weiten Lãndereien,

ihr, trotzdem, in Ãcker eingeteilt, 
Berge, Fel der von Leben, r-* 

Der Lehrer hat jedes Recht

mit 
und fúr das 

------ = —------ hineinzwãngen 
wi1 1 sich Erika in diese weiten Lãndereien, die, 
unkontrol liert von ihr, trotzdem, in Ãcker eingeteilt, sich 
erstrecken. Blutige Berge, Felder von Leben, in die es sich 
zu verbeiíBen gilt. Der Lehrer hat jedes Recht dazu, weil er 
die Elternstelle vertritt. Sie will unbedingt wissen, was in 
anderen Leben vor sich geht. Kaum weicht ein Schúler vor ihr 
zurúck, kaum ergiefit er sich in seinen aufstel1baren 
Plastik—Freiraum und hãlt sich fúr unbeobachtet, schon ist 
die K. zitternd bereit, sich ihm unaufgefordert und heimlich 
anzuschlieflen. Um Ecken springt sie jãh, aus Gãngen taucht 
sie unversehens auf,  
dieser 
musikalischen 
Schúlern aufzuzwingen, 
wãgt den einen Interpreten 
vernichtet die Schúler mit 
die GrõBten 
au(3er Sichtweite 
Sichtweite; sie 
Auslagescheiben auf 
einen guten 
nicht. Sie 
anleiten. Selbst 
Kõrpers eingesaugt, reiílt sie das bffnen der Flasche mit 
einem Knall heraus und mitten in eine vorher ausgewãhlte und 
unerwartet auftauchende fremde Existenz hinein. Ihr 
Spionieren lã|3t sich nie ais absichtlich nachweisen. Und 
doch beginnt verschiedenenorts schon Miíltrauen sich gegen 
sie zu regen. Plõtzlich ist sie in einem Augenblick 
vorhanden, in dem man keinen Zeugen wúnscht. Jede neue 
Frisur einer Schúlerin reicht daheim noch aus fúr eine halbe 
Stunde heftigen Gesprãchs inklusive Beschuldigung der 
Mutter, sie halte ihre Tochter mutwillig dauernd zuhause 
fest, damit diese im Freien nicht herumgehen und etwas 
erleben kõnne. SchlieBlich wãre auch bei ihr, der Tochter, 
eine neue Haartracht dringend fãllig. Aber diese Mutter, die 
keine Tracht Prúgel mehr wagt, hãngt ja wie eine Klette oder 
ein Blutegel infektiõs an ihr, Erika; die Mutter saugt ihr 
das Mark aus den Knochen. Was Erika durch heimliches 
Beobachten wei|3, das wei(3 sie, und was Erika in Wirklichkeit 
ist, ein Genie, das weiB keiner besser ais ihre Mama, 
das Kind von innen und auch von au|3en kennt. Wer suchet, 
findet AnstdBiges, auf das er insgeheim hofft.
Vor dem Metro-Kino in der Johannesgasse findet Erika 
schon seit drei frohen Fruhlingstagen, seit das Programm 
gewechselt hat, verborgene Schãtze, denn der in sich 
innerkdpf ischen Schweinereien verbohrte Schúler hat sein 
MiBtrauen lãngst zugrabe getragen. Seine Sinne sind scharf 
auf den Brennpunkt von Filmfotos ausgerichtet. Das Kino 
spielt derzeit einen Softporno, obwohl Kinder in seinem
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will ais 
welcher nur 

ist. Erika •

Nr .43 
In der I 
ist sich 
kann. Ais 
Beigeschmack von 
mússen,

engeren Umkreis in Richtung Musik unterweqs sind. 
(124-126)

mit
Nase.

gehen wird mit uns zweien!
Klemmer lacht schallend. Klemmer rast in groRen

Stiegen hinunter, er erwischt haarscharf immer 
die Kurve. Es ist beinahe beàngstigend. Erika

Nr .42
Klemmer hechtet hinaus auf den Gang und absolviert dort ein 
Dreiflig-Meter—Sprinttraining. Mit heftigen Luftzugen rast er 
an Erika vorúber, einmal hin, einmal her. Er macht seiner 
Verlegenheit mit lautem Gelãchter Luft. Er putzt sich 
donnernd die Nase. Er schwõrt, daR es das nàchste Mal schon 
viel besser gehen wird mit uns zweien! úbung macht die Frau 
Meisterin.
Sprúngen die 
gerade noch die Kurve. Es ist 
hõrt unten das schwere Schultor schlagen. 
(229-230)

Kúche lãuft lange Wasser, der Mann liebt es kalt. Er 
i im klaren darúber, daR seine Handlung Folgen haben 

Mann nimmt er sie auf sich. Das Wasser hat einen 
Unbehagen. Auch sie wird die Folgen tragen 

denkt er schon mit grõRerer Freude. Mit dem 
Klavierunterricht ist es fíir ihn sicher zu Ende, dafúr fãngt 
es mit dem Sport erst richtig an. Niemand von den Anwesenden 
ist irgendetwas besonders angenehm. Trotzdem muR es getan 
werden. Keiner lenkt versõhnlich ein. Klemmer horcht darauf, 
ob die Frau teilweise Schuld auf sich nimmt. Du bist zu 
einem kleinen Teil auch selber schuld, muRt du zugeben, gibt 
Klemmer vor der Frau zu. Man kann nicht jemand aufs àuRerste 
reizen und dann auf dem Eis tanzen. Wenn es einem zu wohl

Nr.41
In Erikas Gefolge ist Walter Klemmer zu einer erneuten, 
sérios gemeinten Offensive angetreten. Er hat eine Ecke des 
Turnsaals abgetrennt und sich dort hineingesetzt. Das ist 

eigener Zuschauerraum, und er hõrt der Probe des 
Kammerorchesters zu. Er tut, ais blicke er unter starkem 
Nachdenken in die mitgebrachte Partitur, in Wahrheit fixiert 
er aber nichts ais Erika. Er lãRt sich keine Bewegung 
entschlúpfen, die sie auf dem Klavier macht, nicht um selbst 
etwas daraus zu lernen, sondern um die Spielerin nach 
Mãnnerart zu verunsichern. Er schaut untãtig, aber provokant 
auf die Lehrerin. Er will ais Mann eine einzige lebende 
Herausforderung sein, welcher nur die stàrkste Frau und 
Kúnstlerin gewachsen ist. Erika fragt ihn, ob er nicht 
selbst den Klavierpart ubernehmen will? Er sagt nein, nicht, 
und er macht zwischen diesen einsilbigen Wõrtern eine 
bedeutungsvol le Pause, in die er etwas Unausgesprochenes 
hineinlegt. Er reagiert mit vielsagendem Schweigen auf 
Erikas Behauptung, daR nur úbung den Meister macht. Klemmer 
begruRt ein Mãdchen, das er kennt, durch einen HandkuR, der 
spielerisch gemeint ist, und er lacht mit einem zweiten 
Mãdchen úber etwas Sinnloses.
(198-199)
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Textauszúge aus "Lust"(1989)

und

Und

von

vom (
mit

; der

wird, kann 
tritt wútig 
Inhalt, 
mit 
Druckwelle 
vertsilen sich 
In einer 
Klemmer 
Lachen die 
al1es reden 
einen Teil 
fortgehen bitte. 
(340)

der
eingelegter I

hopsen
auf dem ___ r___________ _____

Pfanne verbranntes Fleisch. UnwilIkurlich wird
daruber hinweggelacht. Draufien schmerzt

Vorschlag, da|3 i

Bald werden 
von EBwaren úberzogen werden mússen. 
sein, da der Mann kompakt, aufgeladen 

i hinunter gleitet statt rast? Er hat 
sorgsam aufgezogen in seiner Flasche 

will er's loswerden. Er prickelt. Heut 
f ast vergessen, 

dafur, 
darauf, alies 

hat.

ist die vom Gesetz 
die Frau wartet mit ihrem 

» aufzufangen, was der Mann 
die andern Menschen schwinden

Nr .44 
Kaum ist < 
Geleit von 
mit ihren 
spazieren. Wie 
Menge, die 
tanzt. Ja, 
Denn hinten 
auf die 
aufnimmt. 
neunmal 
runterregnen lassen, denn: sich regen bringt Segen! Die Frau 
legt die Hand, das Allzweckkleid, vor die Augen. 

Kind wieder 
heute abend i 

fabrikneu vom Band 
eine Mutter 

I am Abend 
hãtten es

Mann und 
Was wird 
und 
sich wie i 
Leben. Und 
abend, wir 
vorgesehene Zeit 
saugfãhigen Tuch 
tagsúber produziert 
im Schatten und begraben ihre Hoffnung lebendig. 
(46)

die Frau al leingelassen, zieht sie sich schon ihr 
i Geld, Geldeswert und Geldentwertung an und geht 
i fest eingeschraubten Sicherheiten ein wenig 

ein Schatten gleitet sie durchs Meer der 
erzeugt, auf dem ihr Lebensschiffer 1 

das gern lebendig auch uns begrãbt! 
? Menge der dummen Erwerbslosen, die 

dafl jemand ihre Spur endlich 
weiter fliegen? Dafúr mússen wir 

hõher hinauf steigen und uns

Nr .45
Die Arbeitslosen, in ihrer Abweichung von allen 
Verhãltnissen, die Gott gewollt und mit dem Bund der Ehe 
abgesegnet hat, die kõnnen sich grade noch das Leben 
leisten, aber erleben durfen sie nichts mehr, auf dem Abend- 
Teuerspielplatz, im Kino bei einem schõnen Film oder im 
Kaffeehaus bei einer schõnen Frau. Nur die Benutzung ihrer 
eigenen Familie ist grátis. So grenzt sich einer vom anderen 
durch sein Geschlecht ab, das die Natur in dieser Form nicht 
so gewollt haben kann. Und so teilt die Natur mit uns, damit 
wir ihre Produkte essen und von den Besitzern der Fabriken

man schliefllich nicht das Gatter õffnen. Klemmer 
in die Tur eines Zauberschranks mit unbekanntem 
jãh aufspringt und unerwartet einen Mistkúbel 

Plastiktúte vorzuweisen hat. Durch die 
i oben zahlreiche Abfãlle heraus und 

Kuchenboden. Hauptsãchlich Knochen.
von 

hinweggelacht. Draufien schmerzt dieses 
Frau. Sie macht einen Vorschlag, daí3 wir úber 

kõnnen, bitte. Schon gibt sie sich õffentlich 
Schuld. Solange er hier ist: Hoffnung. Nur nicht

das Papier 
das Meer, c 
wartet die

Chance lauern, 
Und wir? Wollen

Klugen erst mal
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betrachten 
und lassen 
ziehen

Nr.48
Ungestõrt betrachten die Arbeiter einander in der Kantine. 
Vor dem Licht singen sie wie Võgel, um ihr Leben vollkommen 
und dem Direktor eine Freude zu machen. Wo ist hier der Sinn

und Banken
die Haare vom Kopf. Nur was das Wasser macht, 
Aber was wir mit dem Wasser gemacht haben, si=. 
nachdem die Zellulosefabrik sich in den Bach, i 
eilt, entleert hat. Der soll sein Gift < 
hintragen, wo gern Fischleichname gegessen 
Frauen stecken den Kopf in die Einkaufstaschen,

dafúr aufgegessen werden. Die Zinsen fressen uns 
vom Kopf. Nur was das Wasser macht, weid niemand.

,ieht man gleich, 
der ohne Weile 
auch woanders 

i werden. Die 
, , in denen sie

das Arbeitslosengeld fortgetragen haben. Wohl angefúhrt sind 
sie vom Konsumladen, der ihnen die Sonderangebote durchsagt. 
Ja, besondere Angebote waren sie selbst einmal!
(65-66)

nicht kommen, 
im Parlament. 
auch brav in 
entfalten.
(89-90)
Nr .47
Aus der Dunkelheit soll die Frau des Direktors in dieses 
Fahrzeug einsteigen, damit sie sich nicht erkãltet. Sie soll 
keinen Aufstand machen, sich aber auch nicht absondern, wie 
es die Frauen gerne tun, wenn sie, schleimige Fãden, ihren 
Familien das Essen erst hinstellen und dann mit ihren Klagen 
vergai len. Der Mann lebt den ganzen Tag von ihrem schõnen 
Bild, und am Abend klagen sie und jammern. Von den 
Logenplatzen ihrer Fensterbriistungen, auf denen Blumen und 
Blãtter eine stachelige Wehr nach auflen bilden, 
sie die Bogen, die von andren úberspannt werden, 
erschõpft ihr eigenes Sehnen locker. Sie ziehen das 
Feiertagsgewand an, kochen fúr drei Tage vor, gehen aus dem 
Haus und stúrzen sich, wie man sich bettet so liegt man, in 
den Fluí? oder in den Stausee.
(92-93)

Nr. 46
Die Eltern haben hier ein Wochenendhaus ohne grõdere Sorgen 
mit Bausparvertrãgen erkauft. Das Haus dient der Ruhe, dem 
Sport und der Ruhe vor und nach dem Sport. Dieser junge Mann 
ist, im Gegenteil, Mitglied einer exklusiven Burschenschaft, 
wo der Adel den Búrgern die Augen auftaut und gleich wieder 
zuklebt. Was dieser Bursch nicht schafft, ist der Erwãhnung 
im Bundes-Vorturnblatt der Wiener Jugend nicht wert. Seine 
Verbindung ist nicht schlagend ein Beweis fúr sich selbst, 
aber was sich nicht schlãgt, das neckt sich. Herzlos fallen 
die Kleinen ubereinander her, aber die Gro(3en lassen ihre 
Lichter leuchten und steigen inmitten der krãftigen 
Schatten, die ihr Kommen beweisen, den andern auf die Hande 
und auf die Kõpfe. Dann õffnen sie ihre Dãrme, und ihre 
Flúgel schwellen von dem Wind, den sie machen. Man sieht sie 

aber plotzlich sind sie in der Regierung und 
Die landwirtschaftlichen Erzeugnisse stehen ja 
den Regalen, bis sie, im Magen erst, ihr Gift
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ihren sinnlichen in denen sich das

ihren Haushaltsgeràten.
schlingert in 

sich an

das
Die

ihrem alkoholweichen Kõrper herum 
□hne Note kauft

Nr. 50
Die Mutter
und stõ|3t

verborgen? In ihren sinnlichen Frauen, 
Leben vollkommen ausgedrúckt hat?
Der Direktor bedarf seiner eigenen Frau, denn: 
Seine, nicht wahr. Das Licht des Tages hat sich 
gezeigt, und die Gescháfte õffnen, wãhrend 
undurchschaubar werden. Der Mann betrachtet seine Frau, 
nervos einen Krieg u<n einen Friseurtermin fúhrt, 
Sei te, .....
stillgelegt sind.

Himmel, i 
der Frau 
ihm, sie 
allemal.

Nr.49
Wie vom Himmel hoch da geht es her. Die Frau tritt ungezielt 
zurilck. Ein Glas wird ihr hingeschoben, der Tag scheint fast 
zu eilen, es dámmert schon úber den Bergen. Gerti wird die 
dúrftige Volksmeinung entgegengespritzt wie Wasser aus einer 
Kinderhand. Schwerfãllig verlassen im Umkreis die Armen die 
Ihrigen, um mit schmutzigen Hãnden ausgeschúttet zu werden 
in den Gasthãusern, wie Ouellen zu rauschen von dem, was sie 
in sich hineinstopfen. Doch diese Frau soll in ihr Heim, das 
Trinken will man sich von ihr nicht bieten lassen, sie soll 
lautlos sein, hier wohnt die Herde mitsamt ihren guten 
Leithirten, das Programm entnehmen Sie bitte der 
Fernsehseite! Die Frau Direktor ist eine heitere Wolke, 
zumindest sieht sie so aus, da sie jetzt vom Sessel zu Boden 
sinkt, wo sie wie sie sich bettet so liegt. Die Wirtin 
greift ihr grundgútig unter die Achseln. Von Gertis Kinn 
rinnt ein kleiner Bach hinab und breitet sich aus. Jeden Tag 
geht das nicht so weiter. Prãchtig glànzt die Natur noch 
einmal, zum letzten Mal, von drauílen herein, und die Herden 
ihrer Benútzer ziehen mit geduldigen Rúcken herein, froh, 
endlich selbst einen heben zu dúrfen, statt sich unter den 
Peitschenhieben der Olympiaúbertragungen aufbãumen zu mússen 
und úber die Húgel hetzen zu lassen.
(210)

jedem die 
Das Licht des Tages hat sich bereits 
Gescháfte õffnen, wãhrend andere 

Der Mann betrachtet seine Frau, die 
Krieg um einen Friseurtermin fúhrt, von der 

wo er soeben bemerkt hat, daR ihre Brúste schon etwas 
In seinem Gedãchtnis leben sie, ais hãtte 

sie wie sein Kind geschaffen und geformt. Auf jeden Fali, 
wo ist jetzt mein Stachel hingekommen, wird man an 

i wieder einmal herumkneten kõnnen. Und sie gehõrt 
• gehõrt ihm, soviel Frúchte schenkt uns die Erde 

Das Kind wird nach der Schule úber einen 
himmlischen Berg hinunterrutschen, schneller ais Sie Atem 
holen kõnnen, so werden Sie heute von diesem Kind, das sich 
vom Vater geerbt hat, uberrollt werden, zumindest úberholt 
es Sie jederzeit. So wird dieses kleine Geschõpf verwõhnt, 
das an der Mutter wohnt und glaubt, das geht immer so 
weiter. Doch diese Frau wúnscht Jugend aus einem neuen 
Geschãft zu beziehen, darum auch die neue Frisur. Um gesehen 
zu werden und vorúbergehen zu kõnnen. Vor dieses Menschen 
Haus, der gestern das Wilde in ihr gefúttert hat, wo sonst 
das Wild gegen den Winter fressen geht.
(161-162)

bedarf seiner 
wahr. Das Licht des 

die õffnen
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Sie,

es

Familie 
Die

’diese 
Friede! 
Tischlampe, 
scheint. Mas 
Schwanz des

die Eichel 
Es 

Eingeweide 
weiter und 

Nein, dieses 
ais bis es sich 
So hãtten sie's 

Sitz: Wie
zwischen seinen 
ist's her, und so 
sich hin und haut 
wie sie wollte, 

Begierden und stíirmte

wetzt 
1 ieb 

gestaltet ist! 
er. Die Frau schaut vor

Lie(3e rnan sie, 
ihren neuen 

das Michael heiBt.

die Umgebung. 
biegen sich 
die geheimen, 
heimatliches

sich 
Tische 

die auf 
fiir ein

Vaters liegt brav wie ein Jagdhund zwischen den 
Oberschenkeln auf der Sesselkante, nichts fehlt, 
schaut halb hervor, es biegt sich das Gelãnder unter ihr. 
stúrzt aus den Mãnnern heraus, dort wo ihr 
beginnt, dort eilen sie mit Weile, und immer 
weiter schnúren sie durchs Unterholz. 
Geschlecht legt sich nicht eher schlafen, 
noch einmal geregt und tíichtig geregnet hat. 
denn gern. Der Vater wetzt auf seinem 
abwechslungsreich, wie lieb das Tal 
Schenkeln doch gestaltet ist! Lang lang 
und so lang ist er. Die 
(nanchmal auf den Tisch. 
gleich folgte sie wieder 
ins Betrãchtliche, 
(225-226)

Schauen Sie, dieser 
unter dem Schein der 

geheiligten EBsachen 
Land. Der halbsteife


