
141 PROFESSIONAL COMMUNICATION AND TRANSLATION STUDIES 2008 

OBERSETZUNG VON SPRICHWORTLICHEN 

REOENSARTEN VOLKSTOMLICHEN REOEWENOUNGEN 


UNO REGIONALISMEN - CAPRA CU TREIIEZI - DIE GEISS 

MIT DEM DREI GE/SSLEIN 1M VERGLEICH 


loana Gabriela MATIU 
"George Baritlu" High School, Sibiu 

1. Einleitung 

Ziel meiner Arbeit ist es eine ubersetzungskritische Analyse anhand der 
Obersetzungen von Harald Krasser und Gerhardt Csejka Die GetfS mit den drei GeifSlein 
von Ion Creangas Marchen Capra cu trei iezi zu leisten. 

Meine Arbeit besteht aus zwei Teiten: ein theoretischer und ein praktischer Teil. 
1m ersten Teil werden folgende Fragen theoretisch behandelt: Was heifSt 

Obersetzen? Was ist literarische Obersetzung? Wer ist eigentlich der Obersetzer? 
Welche Verpf/ichtungen hat er dem zu Obersetzenden Werk gegenOber? 

Der praktische Tell verfolgt die Obersetzung von volkstOmlichen 
Redewendungen, SprichwOrtern und Regionalismen anhand einiger konkreten Beispiele 
aus Creangas Werk. 

In diesem Teil besteht meine Aufgabe darin die Gesamtheit von Sinnmerkmalen 
wie volkstOmliche Redewendungen, SprichwOrtern, Regionalismen 1m Original und in der 
beiden Obersetzungen zu identifizieren und zu vergleichen. Hier wird das Problem der 
Obersetzbarkeit aUfgeworfen. Ich habe untersucht WIE die Obersetzer den Originaltext in 
der Zielsprache formuliert haben, WODURCH sie der Vorlage treu bleiben, WAS sie 
verandern oder ersetzen, WARUM manche Syntagmen unbedingt behalten werden 
sollen, WELCHES die Unteschiede zwischen den beiden Obersetzungen sind. 

Ich hoffe, dass diese Arbeit zum besseren Verstehen von Creangas Marchen und 
dessen Obersetzungen von Harald Krasser und Gerhardt Csejka beitragt. 

2. Was ist das Obersetzen? 
Nous sommes a I age de la traduction. 


(wir befinden uns im Zeitalter der Obersetzung) Pierre-F. Caille 

Obersetzen besteht darin, fUr eine Zeichen-Einheit der Ausgangsprache (AS) eine zielsprachliche 


Einheit zu finden, die in dem gegebenen Kontext dieselbe Bedeutung besitzt.: 


Grundlage jedes Obersetzens ist eine genaue Analyse des Originals und zwar 
nicht nur auf der lexikalischen und auf der syntaktischen Ebene. Das sprachliche 
Material, der Aufbau des Werkes als Ganzes muss zuerst untersucht und beachtet 
werden, damit der Obersetzer seinem Leser lriformationen nicht zu einem verfruhten 
Zeitpunkt weitergibt und damit die Spannung verringert. Der Obersetzer muss sich mit 
dem kulturellen Hintergrund, vor welch en sein Text Gestalt angenommen hat, vertraut 
machen. 

Der Obersetzer muss ein guter Leser sein. 
Der "Durchschnittsleser" einer literarischen Obersetzung liest diese im 

allgemeinen nicht als Obersetzung sondern gleichsam als Originaltext. Er erwartet, dass 
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der Obersetzer die Probleme gelost hat, ihn interessieren die Losungswege, 
Entscheidungsschwierigkeiten und Alternativen wenig. 

Der deutschsprachige Leser soli an den Stellen unmittelbar lachen konnen, bei 
denen auch der rumanische Originalleser lacht. Das ist aber nicht moglich, wenn man die 
kulturgebundenen Elemente 'vvortlich Obernimmt. Der Obersetzer ersetzt deshalb 
bestimmte fOr einen kommunikativen Hintergrund relevanten Erscheinungen durch 
solche, die im kommunikativen Zusammenhang der Zugangsprache relevant sind: er 
adaptiert, er verdeutscht, er bemOht sich um dynamische Aquivalenz. 

Die Obersetzung des Marchens "Die Geir.. mit den drei Geil11ein", die fOr ganz 
Deutschland brauchbar sein soli, ist eine Art Modell. Sie versucht, das spezifische 
rumanische Idiom durch eine allgemeine deutsche Umgangssprache, die auf der 
untersten Stufe der soziologischen Leiter angesiedelt ist, wiederzugeben. 

Eine Voraussetzung fOr eine gute Obersetzung ist die zielsprachliche Kompetenz 
des Obersetzers; er muss in der Lage sein, die Moglichkeiten, die ihm die Zielsprache 
anbietet, in der Mehrzahl der Faile ist es seine Muttersprache, voll auszuschOpfen. 

Obwohl der Obersetzer aile Freiheit beim Obersetzen eines literarischen Textes 
hat, bleibt er doch in erster Linie Diener seiner Vorlage; seine primare Aufgabe ist die des 
Reproduzierens. Seine eigene Interpretation des Originals kann jedoch fOr dieses 
insofern von Bedeutung werden, als er Aspekte, die ihm besonders bedeutsam scheinen, 
in seiner Obersetzung betonen kann. 

Auch wortbildungsmassig kann der Obersetzer kreativ und dadurch an der 
Sprachgestaltung seiner Zeit tei/nehmen. Er hat die Moglichkeit, die Lexik durch 
Derivation, Entlehnung, Bedeutungserweiterung auszudehnen, seine Sprache durch 
Neologismen anzureichern. Dies alles jedoch immer im Dienst am Werk. 

Abschliessend kann gesagt werden, dass ein Obersetzer ohne kOnstlerisches 
Talent nicht auskommt. De Saussure vergleicht das Obersetzen mit dem Schauspiel, bei 
dem es obligatorische und optionale Ausdrucksmuster gibt, und bei allen variablen 
Elementen kommt die schriftstellerische Intuition des Obersetzers mit ins Spiel. 

2. Die Iiterarische Obersetzung 

Das 20.Jh. wird sehr oft als das Jahrhundert der Obersetzung angesehen. 
Fernsehnachrichten, zwischenstaatliche Handelsabkommen, Kriegserklarungen, 
Friedensvertrage, Medikamenten- Beipackzettel mOssen, damit sie ihren Zweck erfOlien 
kennen, Obersetzt werden. Besondere Formen des Obersetzungswesen haben eigene 
Namen: Dolmetschen und Synchronisieren sind gelaufig und um den 
Obersetzungscomputer herum werden sich in Zukunft wohl auch Fachleute mit 
mehrsprachiger Kompetenz und besonderer Berufsbezeichnung scharen 

Die Problematik der Obersetzung wird sehr oft vom Gesichtspunkt der 
Einzelsprachen aus gestellt, d.h. 

als Problematik, die das Verhaltnis Ausgangssprache-Zielsprache betreffen wurde, womit 
auch die Ubersetzungstheorie als ein Sonderfal! der Linguistik der Sprachen, namlich der 
konfrontativen Linguistlk, angesehen wird.2 

Die heroische Phase des Obersetzens liegt im Mittelalter, wie wir von Sprach
und Literaturhistoriker jener Sprachen erfahren. 

Eine wissenschaftliche Beschaftlgung mit der Obersetzung begann slch erst 
Anfang unseres Jahrhunderts zu entwickeln, besonders in den 40-er Jahren. Die alten 
Obersetzungsmethoden haben sich abgewechselt. Erstens war die Treue zum Original 
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wichtig, dann das Verhaltnis zum Obersetzten Text, dann die richtige Obertragung des 
Sinns usw. 

Schriftstelier, die sich selbst als Obersetzer bestatigt haben, machen uns darauf 
aufmerksam, dass Obersetzungen eine bewahrende Funktion haben konnen. In seinen 
Frankfurter Vorlesungen spricht Heinrich B61! Ober dieses Thema. 

Vielleicht dringt durch Obersetzungen einiges an Manieren in unserer Sprache ein. Es ist 
wahrhaft provinzlerisch in sogenannten Obersetzungsfluten eine Bedrohung der 
Deutschen Sprache zu erblicken- jede Obersetzung, auch die eines Kriminalromans, ist 
eine Bereicherung der eigenen Sprache, sie erweckt Wortbereiche zum Leben, die in der 
eigenen zu verkOmmern drohen, nie vorhanden waren oder nicht mehr vorhanden sind.~' 

3. 	 Obersetzung von Sprichwortern, sprichwortliche Redensarten und 
Regionalismen 

Fur den Vergleich der sprichwortlichen Redensarten wurden folgende Varianten 
verwendet: Capra cu trei fezi von Ion Creanga~ und deren deutschen Fassungen von 
Harald KrasserP und Gerhardt Csejka&. 

In meinem Kommentar habe ich die SprichwOrter nach der Art der Obersetzung 
in zwei verschiedene Gruppen eingeteilt und erklart und die beiden deutschen Varianten 
verglichen. 

3.1. Deutsche Sprichworter 
Es geht um rumEinische Sprichwtlrter, die in Creangas Mt:irchen vorkommen, fOr 

die Harald Krasser und Gerhardt Csejka ein deutsches Aquivalent gefunden haben. 
Ein Beispiel dafOr ware: 

Paretii au urechl §i fere§ti/e ochl . 
•Die Wande haben Ohren und die Fenster Augen." 
Beide Obersetzer haben diesel be Form fOr die Wiedergabe dieses Sprichworts 

gewahit. 
Dieses Sprichwort hat im Text folgende Bedeutung: der Wolf lauscht an der TOr 

und htlrt das Gesprach der Geil? mit den Geil?lein mit. 
1m Rumanischen ist das Sprichwort bekannt. Man stellt sich aber die Frage, ob 

der deutsche Leser durch die deutsche Variante den Sinn des Sprichworts richtig 
mitbekommt. 

In Mihai Anu~ei Dictfonar Roman-German?' ist folgende Obersetzung fOr peretH au 
urechilochf - die Wande haben Ohren anzutreffen, was im Karl Dieter Buntings 
Deutsches Worterbuch~ folgendermassen erklart wird: die Wiinde haben Ohren =jemand 
kann mithOren. Also blelbt der Sinn unverandert. Unklar ist die Fortsetzung des 
Sprichworts und die Fenster Augen. In keiner der untersuchten WOrterbOcher kann man 
eine Erklt;irung oder eine Cibersetzung dafOrfinden. 

Da aber der Anfang des Sprichworts mit der deutschen Variante Obereinstimmt 
und beide Obersetzer diesel be Form gewahlt haben, bedeutet es, dass der deutsche 
Leser den eigent!ichen Sinn und auch die Form des Originals mitbekommt. 

3.2 Obersetzung 
Es ist m6glich, dass unterschiedliche Sprichworter sich auf ahnliche oder gleiche 

Situationen beziehen. 
Vorba ceea: "Ca toata paserea pe limba ei piere. II 
Krasser: Sagt nicht auch das Sprichwort: • Jeden Vogel bringt seine Stimme Ins 

Verberben" 

Csejka: HeiBt es denn nicht: "Wie der Vogel singt, so stirbt er." 
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Dieses Sprichwort erscheint in Mihai Anutei Dictionar Roman-German 
folgendermassen Obersetzt: Toats paserea pe limba ei piere/ Jeder Vogel singt wie ihm 
der Schnabel gewachsen ist" 

Dadurch, dass dieses Sprichwort jedoch in einer anderen Variante erscheint und 
sogar die Veranderung der Form eine Erklarung hat, kann man sicher sein, dass es ein 
Sprichwort ist, jedoch in einer anderen Form als die erwahnte. 

Der Beweis erweist sich als notwendig, wei! das Sprichwort im Deutschen nicht 
vorkommt Deshalb wurde erforscht, ob es im Rum3nischen wirklich ein Sprichwort 
darstellt 

Bevor wir zu der eigentlichen Obersetzung des Sprichworts Obergehen, ist es 
wichtig zu wissen, was fOr einen Sinn die rum3nischen Worter "a pieri" und "limba" haben. 
1m DEX findet man folgende Erklarung fOr na pieri" = (despre fiinte) a Inceta sa mai 
traiasca, a muri und fOr "limba"= (reg) yorba, cuv~nt, grai, glas. 

Die deutschen Obersetzungen lauten: 

Csejka ersetzt Stimme mit singen: "Wie der Vogel singt, so stirbt er."(pieri=stirbt), wahrend 
Krasser toata paseraa ::: jeden Vogel, pe limba ei ::: seine Stimma behalt, aber bringt ins 
Vardaman fOr a pieri verwendet. 

Der Autor verwendet dieses Sprichwort im Text, um zu zeigen, wie dumm das 
Geii!.lein ist, da es dem Wolf antwortet und sich selbstzum Tode verurteilt Dieses ist 
auch der eigentliche Sinn des Sprichworts, "wer nicht schweigen kann, der soli bezahlen" 
oder .Schweigen ist Gold". 

Vielleicht eine Mischung der beiden Varianten wOrde eine richtige und treffende 
Obersetzung ergeben. Foiglich 1m Deutschen wird nicht genau das verstanden, was im 
Rum3nischen gemeint wird, aber es ist wichtig, dass der Sinn erhalten bleibt und fOr den 
deutschen Leser das Sprichwort verstandlich ist In diesem Fall bleibt es dem Leser offen 
was und wie er versteht Der Obersetzer kann nicht sicher sein, dass der deutsche Leser 
wirklich das was Creanga durch dieses Sprichwort gemeint hat, auch mitbekommt 

Die Beschreibung und Erklarung dieser Sprichworter in einer europaischen 
Sprache, fOr eine europaische Leserschaft, in diesem Fall die deutsche, wird durch die 
Fremdheit des kulturellen Kontextes, dem sie entstammen und auf das sie sich in 
mannigfaltiger Weise beziehen, erschwert 

3.3 Regionalismen 
Ich habe das Wort chersin zur Analyse gewahlt, wei! es mehrmals im Text 

vorkommt und verschieden Obersetzt wird. Es ist die Rede Ober das Ding unter welchem 
sich das mittlere Geif1lein versteckt 

. Asemene cel mijlociu, tU9tiu! lute sub chersin; se-nghemuie~te acolo cum poate, tace ca 
pamantull}i-i tremura camea pe dansul de frica. 

Ebenso rasch schlOpfte das Mittlere, schwups! Unter einen umgestOlpten Holztrog; es 
kauerte sich dort zusammen, so gut es konnte, schwieg wie die Erde, und das Fleisch 
schlotterte auf ihm vor Angst! (Krasser) 

Oas Mittlere - desgleichen: wutsch! Blitzschnell unter einen Backtrog; doft kauert as sich 
zusammen so gut es geht, schweigt wie die Erde, und vor Angst schlottert ihm das Fleisch 
auf den Knochen. (Csejka) 

1m Buch ist folgende Erkli:lrung fOr chersin zu finden: "covata, In care se 
pregatelite aluatul pentru paine." Diese Erklarung am Ende des Suches ist ein Zeichen, 
dass dieses Wort sogar dem rumi:!nischen Leser fremd sein konnte. 1m DEX wird dieses 
Wort als .albie ad~mca, larga lii scurta, Yntrebuiniata de obicei pentru a framanta aluatul 
de paine" ereklart. 
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Die deutsche Obersetzung dieses Wortes lautet: Trog, Holztrog, umgestolpter 
Holztrog und Backtrog. Trog bedeutet "groBeres IMgliches GefciB, in das Futter oder 
Wasser fUr Tiere gefOllt wird" (Karl Dieter BUnting Oeutsches W6rterbuch). Also ein total 
anderer Sinn. Die Form konnte stimmen, aber der deutsche Trog wird fOr Tiere velWendet 
und nicht zum Backen. Deshalb haben beide Obersetzer versucht dem deutschen Leser 
dieses Regionalismus naher zu bringen, indem sie erklarend vorgegangen sind und zwar 
durch Erganzung: Holztrog", "Backtrog". Krasser geht sogar weiter und erklart, dass es 
um einen "umgestolpten Holztrog" geht, sonst konnte sich das GeiBlein unter nicht 
verstecken. 

4. Zusammenfassung 

Bei der Obersetzung der SprichwMer und sprichwMlicher Redensarten, die in 
Creangas Marchen vorkommen sind drei Varianten des Obersetzens anzutreffen: 
Obersetzung durch deutsche SprichwMer, Cibersetzung durch Ersatz und wort-wMliche 
Obersetzung. 

Es gibt SprichwMer in Creangas Marchen, die im Deutschen mehrere Varianten 
haben. 

z.B. Vorba ceea: "Ca toata paserea pe limba ei piere 

Krasser: Sagt nicht auch das Sprichwort: ,,Jeden Vogel bringt seine Stimme ins 

Verderben." 

Csejka: Heil1t es denn nicht: "Wie der Vogel singt, so stirbt er." 


In so einem Fall wahlt der Obersetzer die Variante, die naher dem Sinn aus dem 
Rumanischen steht. 

Andere Sprichworter erscheinen im Deutschen gar nicht als Sprichworter und 
dann handelt es sich um eine wort- wortliche Obersetzung oder man findet ein ahnliches 
Sprichwort in der deutschen Sprache, das denselben Sinn hat. 

Am schwersten fallt es den Obersetzern die volkstomlichen Redewendungen 
"moldovenisme" ins Deutsche wiederzugeben, weil viele von Ihnen auch den 
SiebenbOrgern unbekannt sind, oder wenn bekannt, dann haben sie in dieser Gegend 
eine andere Bedeutung. Deshalb Obersetzt man einfach nur den Sinn wie bei Z8vor I 
"Riegel", g~t1ej /"Kehle". 

Ich habe versucht die Obersetzung der Regionalismen zu verfolgen, die in 
diesem Marchen besonders schwer Obertragbar sind und die sehr wichtig fOr die 
Rezeption und das Verstehen des Marchens sind. Bei der Obersetzung der 
Regionalismen habe ich erstens den Sinn de Wortes im DEX OberprOft, zweitens den 
Sinn im Deutschen und erst nachher die eigentliche Obersetzung nachgeprOft. Das 
deutsche Aquivalent fOr sarmale ist "FleischkloBe" (Harald Krasser) oder "Krautwickel" 
(Gerhardt Csejka), ein zusammengesetztes Substantiv, gebildet aus zwei Substantiven 
"Fleisch" und nK16Be" bzw. "Kraut" und "Wickel". 

Ich habe also die Form, die Bildung der W6rter untersucht und erst dann Wie und 
Warum es so Obersetzt wurde und nicht anders, Weshalb der eine Obersetzer seine 
Variante fUr richtig halt und INesha!b der andere eine andere Variante gewah!t hat. 

Der Sinn, der am bedeutendsten in der Obersetzung ist, wird bei der Obersetzung 
aller Namen beibehalten, auch wenn die Form nicht immer treffend ist. Beide Cibersetzer 
haben aber die Form auch nicht vernachlElssigt und sich bemOht die Form, wenn 
verandert, dann doch nahe der Vorlage zu halten. Die Form wird verandert, eben weil es 
um eine andere Sprache geht, die ganz verschieden vom Rumanischen ist. Es geht um 
verschiedene Kulturen. Die rumanische Sprache, eine lateinische Sprache unterscheidet 
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sich sehr von der Deutschen, das eine germanische Sprache ist. Also die Form kann in 
der Obersetzung nicht immer genau passen. Der Obersetzer bietet dann inhaltlich eine 
entsprechende Aquivalenz. Der Sinn wird beibehalten, aber dass es um ein spezifisch 
rumanisches Essen geht, weist Maisfladen und Alivanken uns nicht. 

1m allgemeinen, kann behauptet werden, dass beide Obersetzungen gut sind. 
Jedoch ist es passiert, dass eine Variante besser als die zweite war, aber nicht im 
allgemeinen. Wenn einmal Krassers Cibersetzung treffender war, dann war im anderen 
Fall, Csejkas Variante die Bevorzugte. Deshalb kann man in diesem Fall nicht sagen, 
dass eine Obersetzung gut ist und die andere falsch. Beide sind gut und beide weisen 
auch Mangeln auf. 
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