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Kontrastive Betrachtung deutscher und chinesischer 

bildlicher Phrasen in der Erzahlinteraktion - eine Fallstudie

HUHuiru

Phraseologie1 bildet sowohl im Deutschen als auch im Chinesischen einen wich- 

tigen und lebendigen Bestandteil der sprachlichen Ausdrucksmittel, der stark 

vom jeweiligen Sprach- und Kulturkreis gepragt und demzufolge einem anderen 

Sprach- und Kulturkreis relativ fern und fremd ist. Wie chinesische Deutschler- 

nende wenig mit der Wendung ins Fettndpfchen treten anfangen konnen, wissen 

deutsche Chinesischlernende vielleicht auch nicht so richtig, was mit 

(yangchunbaixue/sonniger Friihling weiber Schnee) tatsachlich gemeint ist.

Aufgrund der sprach- und kulturspezifischen Eigentumlichkeit der Phraseo

logie, die beim Ubersetzen, in der Sprachdidaktik und nicht zuletzt in der inter- 

kulturellen Kommunikation Schwierigkeiten bereitet, ist ihre kontrastive Be

trachtung insbesondere bei chinesischen Germanistlnnen ein beliebtes Thema. 

Allerdings liegen die Akzente dabei vor allem auf der Ubersetzung mit Hilfe der 

Aquivalenztheorie2 und im Bereich der Landes- und Volkskunde mit einer lexi- 

kalisch-semantischen Orientierung3. Beide Untersuchungsfelder orientieren sich 

stark am Lexikon, wahrend die Einbettung der formelhaften Wendungen im Text 

sowie ihr Gebrauch in der eigentlichen Sprechsituation unberucksichtigt bleiben.

In diesem Artikel wird zunachst (in Kap. 1) der Terminus Phraseologismus 

im Rahmen eines interaktiv begrundeten Sprachbegriffs diskutiert und im Hin- 

blick auf Pragmatik, Syntaktik und Semantik klassifiziert. Dann (in Kap. 2) wer- 

den die erzahltheoretischen Grundlagen und das Modell zur Beschreibung der 

Erzahlinteraktion von Hausendorf/Quasthoff (1996:124ff.) referiert. Darauf auf- 

bauend wird in Kap. 3 eine Fallstudie vorgenommen, um die bildlichen Phrasen 

im Riickgriff auf das Modell systematised zu analysieren. Dazu werden jeweils 

ein deutscher und ein chinesischer Textauszug herangezogen, die in Form eines 

Interviews in Printmedien verschriftlicht wurden, in denen bestimmte Ereignisse 

in Interaktion erzahlt werden. Anhand von nicht-literarischen Texten, bei denen 

es sich um eine Hybridform von Miindlichkeit und Schriftlichkeit handelt, hat 

diese Fallstudie das Ziel, einige Merkmale deutscher und chinesischer bildlichen 

Phrasen in Interaktion systematised aufzuzeigen und sie zu vergleichen.

' Im Chinesischen wird Phraseologie als (shuyu) bezeichnet. Genau wie der deutsche 

Begriff Phraseologie bezeichnet shuyu sowohl den Gesamtbereich der Phraseologismen als 

auch die Wissenschaft dieses Objektbereiches. Vgl. dazu Burger (2003:11), Yun (1959:349).

2 Vgl. Xu (1985), Zhu (1998).

3 Vgl. Chang (2003), Yao/Wan (1990).
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1. Ein Konzept der bildlichen Phrasen im Rahmen eines interaktiv be- 

griindeten Sprachbegriffs

Bei dem Vorhaben, deutsche und chinesische Phraseologismen in Interaktion 

kontrastiv zu betrachten, sieht man sich zunachst mit zwei Schwierigkeiten kon- 

frontiert. Die eine liegt in der schwammigen Begrifflichkeit des Phraseologis- 

mus. Bis jetzt hat es einerseits noch keine Definition gegeben, nach der sich 

Phraseologie eindeutig von der freien Wortverbindung, Wortbildung oder Meta- 

pher abgrenzt. Andererseits lassen sich die verschiedenen phraseologischen Ty- 

pen nicht klar voneinander trennen und klassifizieren. Das gilt sowohl im Deut- 

schen als auch im Chinesischen.4 Daruber hinaus sind Deutsch und Chinesisch 

zwei erheblich unterschiedliche Sprachen und es lasst sich schwer ein gemein- 

samer theoretischer Rahmen finden, in dem sie mit Riicksicht auf ihre sprachli- 

che und kulturelle Spezifik auch tatsachlich kontrastiv betrachtet werden konnen.

Um diese Untersuchung, die fur die Sprachdidaktik, fur das Ubersetzen und 

fur die interkulturelle Kommunikation von groBer Bedeutung ist, dennoch vor- 

nehmen zu konnen, muss ein Konzept fur deutsche und chinesische Phraseolo

gismen entwickelt werden. Dieses muss einerseits allgemein sein, um die inter- 

aktiven Merkmale trotz der sprachlichen und kulturellen Unterschiede ausrei- 

chend beschreiben zu konnen, andererseits muss es spezifisch sein, damit eine 

systematische und kontrastive Analyse iiberhaupt moglich ist.

In diesem Zusammenhang scheint das Modell zur Beschreibung von Erzahl- 

interaktion (Hausendorf/Quasthoff 1996:124ff.5) ein geeigneter Rahmen zu sein 

(siehe Kap. 2). Dem Modell liegt ein Sprachbegriff zugrunde, der "nicht redu- 

ziert auf ein abstraktes System von Zeichen oder Regeln" verstanden wird, son- 

dern "durch Traditionen der linguistischen Pragmatik sowie der Interaktionsso- 

ziologie gepragt ist" (1996:3). Nach Hausendorf/Quasthoff stellt Sprache "ein 

geordnetes, in einer Sprach- und Kulturgemeinschaft weitgehend geteiltes Re

servoir von phonischen bzw. graphischen, morphologisch-syntaktischen und le- 

xikalischen sowie suprasegmentalen Formen dar, das der Realisierung von je- 

weils einzelnen Handlungsziigen zur Erfullung im allgemeinen interaktiv be- 

griindeter Aufgaben gemaB konventioneller Muster dient" (1996:3). Vereinfacht 

gesagt: Sprache ist ein Reservoir von Mitteln, die Formen bilden, um interaktive 

Aufgaben zu erfullen. Mittel konnen hier als abstrakte, vom Kontext losgelbste 

Laute, Worter und Satze verstanden werden. Formen sind hingegen die konkrete 

lexikalische und syntaktische Realisierung in der Interaktion.

4 Vgl. dazu Fleischer (1997:11 Off.), ElspaB (1998:34f, 67ff.), Burger (2003:33ff„ 82ff), 

Chang (2003:83ff.).

5 In diesem Aufsatz wird haufig aus dem Werk "Sprachentwicklung und Interaktion" von 

HausendorEQuasthoff (1996) sinngemah referiert und wortlich zitiert. Zugunsten der Lesbar- 

keit werden im Folgenden zu dieser Quelle nur das Jahr und die Seitenzahl angegeben.
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Das heiBt, wenn Menschen reden oder schreiben, produzieren sie nicht bloB 

Laute, Worter und Satze, sondern erfullen mit Lauten, Wortem und Satzen be- 

stimmte interaktive Aufgaben. Wenn Person A z. B. "Wie geht es dir?" sagt, er- 

fullt sie die Aufgabe des GriiBens und erwartet normalerweise einen GegengruB 

von Person B. Mit dem Satz "Danke gut, und dir?" erfullt dann B die Aufgabe 

des GegengriiBens. Wenn sich zwei Chinesen C und D treffen, haben sie auch 

die gleichen sozialen Aufgaben - "GriiBen" und "GegengriiBen" - zu erledigen, 

wenn auch mit anderen Mitteln, die verschiedene Formen darstellen. Eine mog- 

liche Form ist z. B. ", "OL W? " (vgl. 1996:4).

Mit anderen Worten: Sprachliches Handeln ist eine bestimmte Art der Inter- 

aktion (1996:5). Im Rahmen dieses Sprachkonzeptes werden Phraseologismen 

nicht als isolierte, aus der Interaktion herausgeldste sprachliche Phanomene be- 

schrieben, wie die lexikonorientierte Untersuchung dies tut. Als ein Bestandteil 

der Sprache sind Phraseologismen auch als bestimmte Mittel zu betrachten, die 

lexikalisch und syntaktisch realisiert werden, um Aufgaben in der Interaktion zu 

erfiillen. Das gilt sowohl in der deutschen als auch in der chinesischen Sprach- 

gemeinschaft und kann als ein Modell wie folgt dargestellt werden:

Phraseologismen sind

Mittel, 

die als Formen

lexikalisch und syntaktisch realisiert werden, um

Aufgaben

in der Interaktion zu losen

Giilich (1978) hat eine spezifische phraseologische Klasse, namlich Gemein- 

platze, in der Interaktion untersucht. In Anlehnung an Giilich (1978:4) werden 

Phraseologismen hier nach drei Kriterien klassifiziert:

- einem pragmatischen, ob sie "an einen bestimmten Typ von Kommunika- 

tionssituation gebunden sind",

- einem syntaktischen, ob der Phraseologismus "den Rang eines Syntagmas 

oder eines Satzes hat"

- und einem semantischen, ob sie bildliche Ausdriicke sind.

"Bildlich" meint hier, dass ein sprachlicher Ausdruck "eine konkrete visuelle 

Vorstellung hervorruft, die dann das 'Bild' (im Sinne von 'Vorstellungsbild') 

ist".6

6 In Anlehnung an Riesel (1970:310) unterscheidet Burger den Begriff "bildhaft" von dem 

Begriff "bildlich" (Burger 2003:93). Hier wird "bildlich" im weiteren Sinne verstanden, das 

heiBt sowohl "bildlich" als auch "bildhaft" und darunter in zwei Gruppen geteilt: "metapho- 

risch" und "nicht-metaphorisch".
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Bildlich kann metaphorisch und nicht-metaphorisch7 sein. Das Bild kann sich 

auf Sachverhalte beziehen wie z. B. =t (yangchunbaixue/sonniger Friih- 

ling weiBer Schnee), aber auch auf eine Szene oder eine Handlung wie z. B. ins 

Fettndpfchen treten.

Da das Interesse der Fallstudie ausschlieBlich bildlichen Syntagmen gilt, wird 

nur das dritte Kriterium auf sie angewendet. Sie werden im Folgenden als bildli- 

che Phrasen bezeichnet. Eine bildliche Phrase ware also nach dieser Bestim- 

mung ein phraseologisches Syntagma, das eine konkrete visuelle Vorstellung 

hervorruft, und das nicht an einen bestimmten Typ von Kommunikationssituati- 

on gebunden ist. Zu den deutschen bildlichen Phrasen gehdren z. B. Redensarten 

(im Sinne von Koller 1977) und ein Teil von Zwillingsformeln (Burger 1982:37), 

zu den chinesischen (guanyongyu, semantisch und stilistisch ahnlich wie 

die deutschen Redensarten), ein Teil der (chengyu, siehe 3.2.2.) und die 

meisten (xiehouyu, siehe 3.2.2.)8.

Um die kontrastive Beschreibung deutscher und chinesischer bildlicher Phra

sen in Interaktion zur Geltung zu bringen, erscheint eine stark systematisierte 

Beschreibung auf den drei Ebenen Mittel, Formen und Aufgaben unabdingbar.9

2. Erzahlen und ein Modell zur Beschreibung von Erzahlinteraktion

Angesichts eines Forschungsvorhabens, das in vielen Aspekten Neuland betritt, 

scheint es sinnvoll, fur die Fallstudie ein Phanomen zu wahlen, das einerseits 

sehr verbreitet und andererseits aus friiheren Forschungen, zumindest vonseiten 

der deutschen linguistischen Arbeiten, schon sehr bekannt ist.10 Die bildlichen 

Phrasen, die sich in ihrer Abstraktheit und Isoliertheit nicht untersuchen lieBen, 

werden hier, eingebettet in Erzahlinteraktion, betrachtet.

7 Da der Begriff Metapher in der Wissenschaft nicht klar umrissen ist (Lakoff/Johnson 

1980), beansprucht diese Fallstudie keine klare Trennlinie zwischen den zwei Gruppen. Diese 

Teilung ist vielmehr als eine grobe Orientierung zu verstehen.

8 Ein xiehouyu besteht aus zwei Teilen. Obwohl der erste Teil oft ein vollstandiger Satz 

ist, bezieht er sich semantisch auf die Aussage, die den Rang eines Syntagmas hat. Demzufol- 

ge wird dieser Phraseologietyp, anders als das Sprichwort, als Syntagma behandelt (vgl. 

3.2.2.).

9 Giinthner hat zwar in ihren zahlreichen Aufsatzen die chinesischen "Sprichworter und 

Redensarten" oder "the Chinese proverbs" in Interaktion analysiert, ist aber nicht naher auf ih- 

re Begrifflichkeit und Klassifikation eingegangen. Sie setzt die chinesischen Phraseologiety- 

pen gleich mit den deutschen "Sprichwortem und Redensarten" oder den englischen "pro

verbs", ohne sie in Bezug auf die Ebenen der Mittel und Formen zu beschreiben und zu spezi- 

fizieren. Vgl. dazu (1991a:l 17-124), (1991b:399-418), (2000:255-272), (2001:229-245).

10 Aufgrund der Tatsache, dass die sinologische Sprachwissenschaft "die ’pragmatische 

Wende1 bis auf wenige Ausnahmen noch nicht erreicht" (Liang 2003:21) hat, ist diese Fallstu

die auf den westlichen theoretischen Rahmen angewiesen.
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Erzahlen wird in Alltag und Wissenschaft als eine elementare und universelle 

Form der menschlichen Kommunikation, Interaktion und Rekonstruktion gese- 

hen.11 12

"Erzahlen ist eine anthropologisch universelle Kulturpraxis der Zeitdeutung, und 

die ganze Fiille der Vergegenwartigung der Vergangenheit, die wir 'Geschichte' als 

mentale Tatigkeit nennen, lasst sich kategorial als Erzahlen charakterisieren." (Rii- 

sen 1996:1).

In den verschiedensten Kulturen und Epochen sind dem Erzahlen wesentliche 

gesellschaftliche Aufgaben zugeschrieben worden:

"Gottergeschichten, Heldengeschichten, die Schopfungsgeschichte machen darauf 

aufmerksam, dass Kulturen ihre altesten Weisheiten nicht sauberlich geordnet, 

sondem als Erzahlungen ubermitteln. Seit alters horen Menschengemeinschaften, 

die uber den Kosmos oder liber sich selbst Bescheid wissen wollen, geme auf Er

zahler, derm Erzahler vermogen eher als alle, die in einer entfalteten Kultur ihren 

einzelnen Beschaftigungen nachgehen, kollektive Erfahrungen zu sammeln und zu 

12
einer Geschichte zu ordnen." (Lammert 1982:VIII)

Typischerweise assoziiert man mit Erzahlen und Erzahlungen diejenigen, die 

"professionalisiert" (Ehlich 1983:131) sind, wie diese Zitate deutlich machen. 

Auch "das theoretische Bemiihen um das Erzahlen" ist lange Zeit "weitgehend 

gepragt von dem Bild, das die Literaturwissenschaft fur das Erzahlen entwickelt 

hat" (Ehlich 1983:131). "Erst mit der Entwicklung der linguistischen Pragmatik 

und der Gesprachsanalyse traten auch alltagliche Erzahlungen ins Blickfeld" 

(Giilich/Hausendorf 2000:370), wobei diese Forschungsarbeiten im Wesentli- 

chen auf miindlichem Erzahlen basieren, in denen die Perspektive der Interakti

on zwischen Erzahler und Zuhdrer eine wichtige Rolle spielt. Da dieses For- 

schungsfeld sowie seine methodische Orientierungen und forschungsgeschicht- 

lichen Entwicklungen ausfiuhrlich von Quasthoff (2001:1293-1309) illustriert 

werden, werden sie hier nicht eigens thematisiert. Im Folgenden wird nur das 

Wesentliche zu dem Modell zur Beschreibung der Erzahlinteraktion referiert, da 

es unmittelbar mit der Fallstudie verbunden ist. Im Vorfeld sind jedoch noch ei- 

nige Schliisselbegriffe zu explizieren.

Eine konversationelle Erzdhlung wird von Hausendorf/Quasthoff (1996:11) 

als eine Diskurseinheit gesehen,

die sich inhaltlich auf ein singulares, fur die Beteiligten und/oder den Zuhdrer un- 

gewdhnliches Erlebnis in der Vergangenheit bezieht, an dem der Sprecher mindes- 

tens als Beobachter beteiligt war, und die formal die Charakteristika eines der nar- 

rativen Diskursmuster aufweist.

11 Vgl. Hausendorf/Quasthoff  (1996:10), Giilich/Hausendorf (2000:369).

12 Zitiert nach Giilich/Hausendorf (2000:369).
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Zu dieser verdichteten Definition der Erzahlung im weiteren Sinne tragen zwei 

Strukturkonzepte Diskurseinheit (DE) und Diskursmuster bei. DE sind

mithilfe sprachlicher Indikatoren abgegrenzte 'Blocke' in Gesprachen, die einem 

Partner die Rolle des primaren Sprechers (Wald 1978:132) und dem anderen die 

Zuhdrerrolle zuweisen. Fur die Zeit ihrer Durchfuhrung gelten also Sonderregelun- 

gen des Sprecherwechselmechanismus. DE sind u. a. Argumente, Erklarungen, 

Wegbeschreibungen, Instruktionen, Witze, Erzahlungen. (1996:6)

Diskursmuster sind die globalen Formen, gemaB denen DE systematisch in un- 

terschiedlicher Weise organisiert werden. Das szenische Muster und das Be- 

richtmuster sind die wichtigsten dieser narrativen Diskursmuster (1996:22). Bei 

der linguistischen Analyse der DE ist Turn die zentrale Untersuchungseinheit. 

Sie ist "die einzelne AuBerung eines Sprechers zwischen Vorganger- und Folge- 

auBerung eines anderen Sprechers" (1996:121).

Dem Modell zur Beschreibung der Erzahlinteraktion liegt die ethnomethodo- 

logische Konversationsanalyse (1996:116) zugrunde. Der ethnomethodologi- 

schen Grundlage folgend wird angenommen, dass die soziale Gesprachsrealitat 

"in der Interaktion lokal, in dem Moment und an der Stelle der aktuellen Interak- 

tion durch diese Interaktion selbst- und riickbezuglich hervorgebracht wird" 

(1996:117). Das bedeutet, dass die soziale bzw. kulturelle Determination und die 

individuelle Determination, die vermeintlich die Sprachproduktion bestimmen, 

nach Moglichkeiten ausgeklammert werden (1996:117f.). Das Interesse liegt 

ausschlieBlich auf den "formalen und interaktiven Strukturen der sinnlich wahr- 

nehmbaren, zumeist sprachlich kodierten Oberflachenmanifestationen" 

(1996:119). Niemals wird gefragt: "Auf welche soziale bzw. kulturelle Determi

nation ist diese AuBerung zuruckzufuhren?" oder "Was will der Sprecher sa- 

gen?" (1996:119), sondern immer: "Welches sind die Funktionen und Leistun- 

gen, die dieses Phanomen in seiner konkreten sprachlichen Form fur die aktuelle 

Interaktion erfullt bzw. erbringt?" (1996:119).

Wie der Sprachbegriff (vgl. Kap. 1), der als Mittel in bestimmten Formen zur 

Erfullung interaktiver Aufgaben defmiert wird, geht das Modell auf die Grund- 

annahme zuriick, dass sich die narrative DE als die schrittweise Erfullung er- 

zahlspezifischer Aufgaben interaktiver Natur beschreiben lasst (1996:127). Das 

Modell gliedert sich entsprechend in (1996:128):

- interaktiv konstituierte Jobs oder Aufgaben,

- pragmatisch konstituierte Mittel und

- syntaktisch-lexikalisch konstituierte Formen.

Die erzahlspezifischen Aufgaben sind (1996:133):

(1) Darstellung von Inhalts- und Formrelevanz,

(2) Thematisieren,

(3) Elaborieren/Dramatisieren,

(4) AbschlieBen und

(5) Uberleiten.
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Das heiBt, wenn es zu einer narrativen DE kommt, "mussen"' die oben genann- 

ten funf Aufgaben

von irgendwelchen Teilnehmerlnnen irgendwie zu irgendeinem Zeitpunkt erledigt 

werden. Diese Aufgaben betreffen nicht nur die interne Abwicklung der narrativen 

DE selbst, sondem ebenso ihre Vor- und Nachbereitung. (1996:127)

Damit birgt das Modell die folgenden drei Eigenschaften in sich:

(1) Es geht auf einen Sprachbegriff zuriick, der in Bezug auf seine interaktive 

Natur in alien Sprachen gleich ist;

(2) es bezieht sich auf das Erzahlen, eine menschliche Kommunikation, die 

alltaglich und universell ist;

(3) es fixiert extrem und ausschlieBlich die manifeste Oberflache sinnlich 

wahrnehmbarer, zumeist sprachlicher Daten und klammert die soziale, 

kulturelle und individuelle Determination aus.

Die von mir ins Auge gefasste Fallstudie geht davon aus, dass das Modell auch 

fur die chinesischen narrativen DE gilt und ein ideales Instrument zur kontrasti- 

ven Betrachtung der deutschen und chinesischen bildlichen Phrasen darstellt. 

AnschlieBend soil das Modell anhand zweier konkreten Beispieltexte expliziert 

werden.

3. Eine Fallstudie

Anders als der deutsche Textauszug, in dem eine narrative DE in vier Turns 

konstituiert wird (siehe 3.2.1.), enthalt der chinesische Textauszug mit drei 

Turns zwei DE (siehe 3.2.2.), wobei ihre sequentiellen Aufgaben maBgeblich 

von der primaren Sprecherin erfullt werden. Der Zuhdrer erfullt lediglich die 

Aufgabe Darstellung von Inhalts- und Formrelevanz in der ersten DE und die 

Aufgabe Uberleiten in der zweiten. Es lasst sich vermuten, dass der Sprecher- 

wechselmechanismus in der chinesischen narrativen DE anders lauft als der in 

der deutschen. Den primaren Sprecherlnnen der chinesischen narrativen DE 

wird moglicherweise mehr Rederecht und Dominanz zugeschrieben als denen 

der deutschen. Da es in der Fallstudie nicht um den Vergleich der deutschen und 

chinesischen DE geht, wird die Analyse nicht auf diese Unterschiede eingehen. 

Der gescharfte analytische Blick richtet sich vielmehr auf die gesuchten Regel- 

maBigkeiten der deutschen und chinesischen bildlichen Phrasen.

3.1. Sequentielle Organisation deutscher und chinesischer narrativer DE

Das erste Beispiel stammt von einem Interview mit Adolf Muschg, veroffent- 

licht in der deutschen Zeitschrift Der Spiegel. Muschg war der President der

13 HausendorPQuasthoff (1996:127), Hervorhebung im Originaltext.
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Berliner Akademie der Kunste und hat in dem Interview dariiber erzahlt, wes- 

halb er von diesem Amt zuriickgetreten ist. Das zweite ist einem Interview mit 

Li Qiang14 entnommen, veroffentlicht in der chinesischen Zeitschrift China 

Youth (Zhongguo Qingnianl{\}\Y^Y^y Als eine erfolgreiche Filmautorin er

zahlt Li Qiang in diesem Textauszug, warum sie doch an der Hochschulaufnah- 

meprufung teilgenommen hat, und wie sie sie bestanden hat, obwohl sie ur- 

sprunglich Karriere in der Armee machen wollte. In dieser Studie interessiert 

aber nicht der Inhalt der zwei Interviews, sondem nur die sequentielle Organisa

tion narrativer Interaktionen, d. h. die Art und Weise, wie das Erzahlen interak- 

tiv konstituiert wird, und wie die funf Aufgaben, die fur das Zustandekommen 

einer narrativen DE unabdingbar sind, sequentiell erfullt werden.

Beispiel 1: eine deutsche narrative DE

"Bescheidene Bombe"

Der Schweizer Schriftsteller Adolf Muschg, 71, uber den Dauerstreit in der Berli

ner Akademie der Kunste und seinen Riicktritt als President des Hauses 

(...)

Spiegel: Konkret zerstritten haben Sie sich mit Ihren Kollegen uber die Frage, wie 

die neue Satzung der jetzt vom Bund finanzierten Akademie aussehen soil.

Muschg: Ich wollte Mauern einreifien. Ich halte es fur den Grundgedanken der 

Akademie, dass sich dort Leute aus verschiedenen Sparten, Baumeister und Musi- 

ker, Schriftsteller und Filmemacher, miteinander unterhalten. Der Akademie-Senat 

hat aber fur eine Satzung pladiert, in der die einzelnen Sektionen weiter unter sich 

bleiben. Er hat die Res publica, die gemeinsame Sache unserer Organisation, vollig 

aus dem Blick gelassen. Deshalb sah ich keine andere Waffe mehr und habe die be

scheidene Bombe meines Rilcktritts gezimdet.

Spiegel: Mit dem Ergebnis, dass Ihnen nun Nestbeschmutzung vorgeworfen wird.

Muschg: Streiten mit Niveau, Streiten um eine Sache gehort durchaus zu den Auf

gaben der Akademie...

(Der Spiegel 52/2005:124)

Beispiel 2: zwei chinesische narrative DE

Li Qiang: Lass dich nicht vom Schicksal einwickeln

(••■)

fa#:

ffiMT ?

Journalist: Spater hast du dich um einen Studienplatz am Zentralen Theaterinstitut 

beworben. Schon fruher warst du eigentlich immer gegen die Hochschulaufnahme- 

prufung. Wieso hast du dich dann doch dafur entschieden?

14 Li Qiang ist Filmautorin und hat das Drehbuch Peacock geschrieben, das von Gu 

Changwei auf die Leinwand gebracht und mit der Weltpremiere am 18. Februar 2005 bei der 

Berlinale prasentiert wurde. Der Film hat den Silbemen Baren als GroBen Preis der Jury be- 

kommen.
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w±ysw^, Gambia, w» a> 

1IT«W. ^l!jE£1W±^HD y%gj^, M

aaa, mojsi^o
Li Qiang: Davor wegzulaufen, das konnte das Problem nicht Ibsen. 1987 war ich 

Kunstsoldatin,15 und ich musste bei meiner Arbeit nur singen und tanzen. Das war 

der Anfang meines eigenen Lebens, und das war sehr hart. Im Winter gab es keine 

Heizung und es war eiskalt. Wir mussten immer fur die niederen Range auffuhren, 

und sie hatten es noch schwerer. Als wir die Auffuhrungen fur die Soldaten im Ge- 

birge machten, war es uberall ode und kahl, wir stolperten und riittelten hin und 

her wie eine Truppe Landstreicher.

MJSit 

1fW4, MB

T^A^, FzBWOffiMBOBOlOt WM

Nach einem Jahr als Soldatin wurde mir bewusst, dass man doch Bildung braucht. 

Ich war zwar kurzfristig weg von Anyang, weg von einem Ort, was sollte ich aber 

in der Zukunft tun? Die Entscheidung fur die Armee konnte das Problem der Zu- 

kunft nicht losen. Ich wollte nicht an der Hochschulaufhahmepriifung teilnehmen, 

es ging aber nicht anders. Es ware vielleicht auch eine Alternative gewesen, wenn 

ich weiter in der Armee geblieben ware und erst nach der Armee langsam Karriere 

gemacht hatte. Das ware aber viel umstandlicher als ein Studium. Ohne Studium 

wurde ich nach der Armee zuriick nach Anyang kommen und dort eine Arbeit zum 

Leben suchen miissen. Wenn es so gewesen ware, ware mein Leben wieder an den 

gleichen kleinen Ort zuriickgekehrt.

Ast,

fimT. AhW,

flHniTo IM, «AWW
To

Als mir das klar geworden war, beschloss ich, an der Hochschulaufhahmepriifung 

teilzunehmen. Damals habe ich mir nicht viele Gedanken dariiber gemacht, fur 

welches Fach ich mich bewerben sollte. Ich war Kunstsoldatin, und selbstverstand- 

lich musste ich mich an Kunsthochschulen bewerben. Das Zentrale Theaterinstitut 

war eine der besten Kunsthochschulen, und ich habe mich dann dort beworben. Vor 

der Priifung hatte ich iiberhaupt keine Nachhilfe oder Hinweise bekommen. Viel

leicht stolpert eine blinde Katze auch einmal uber eine tote Maus. Ich habe ein 

Kunstlexikon gekauft und es auswendig gelemt. Die Note fur das Fachwissen war

15 Eine Kunstsoldatin ist eine Soldatin, die in der Armee andere Soldatlnnen mit Singen 

und Tanzen unterhalt.
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nicht schlecht, die fur das Allgemeinwissen nicht gut. Ich wurde dann von der Uni- 

versitat fur eine Berufsausbildung aufgenommen.

ia<:
Journalist: 1st dein Leben fur dich nach dem Eintritt in die Hochschule einfacher 

geworden? (...)

(China Youth/^^^-: 11-1/2005)

Darstellung von Inhalts- und Formrelevanz

Erzahlen im Gesprach wird nicht zufallig konstituiert.

Eine bestimmte Geschichte kann nur dann erzahlt werden, wenn sie vom Inhalt her 

passt und wenn das Erzahlen als Aktivitat angemessen ist. (1996:136)

In der deutschen Erzahlinteraktion wird mit dem Satz des Interviewers Konkret 

zerstritten ... aussehen soli in die Thematik - der Streit fiber die neue Satzung 

der Akademie - eingefuhrt. Damit wird der Inhalt der noch zu etablierenden Ge

schichte relevant gemacht. Mit dem Wort konkret wird vom Interviewer erwar- 

tet, dass der Hintergrund fiber den Streit detailliert dargestellt wird. Das heiBt, es 

wird hier eine Erzahlung als Form geeignet gemacht.

In der ersten chinesischen narrativen DE wird diese Aufgabe mit der Frage 

des Interviewers Wieso hast du dich dann doch dafur (fiir die Hochschulauf- 

nahmepritfung) entschieden? erfiillt. In der zweiten wird sie von dem langen 

Abschnitt erledigt: Nach einem Jahr als Soldatin wurde mir bewusst,... Wenn es 

so gewesen ware, ware mein Leben wieder an den gleichen kleinen Ort zuriick- 

gekehrt. Mit diesem Abschnitt wird "ein Hintergrund bzw. Rahmen" (1996:135) 

fur die zweite narrative DE etabliert, auf den die spatere Erledigung der zweiten 

narrativen Thematisierung Bezug nehmen kann. Der Eintritt in die zweite narra

tive DE - das Erzahlen fiber die Erfahrung bei der Hochschulaufnahmeprfifung 

- wird "thematisch und bezfiglich der Form der Interaktion anschlussfahig" 

(1996:135) gemacht.

Thematisieren

Thematisieren bezeichnet die Aufgabe, die narrative DE "hochgradig" 

(1996:136) erwartbar zu machen. In der deutschen Erzahlinteraktion wird sie 

mit dem Satz Ich wollte Mauern einreiflen erfullt. Mauer kann in diesem Zu- 

sammenhang nicht wortlich im Sinne von Wand aus Steinen verstanden werden. 

Die Mauer hat hier eine fibertragene, abstrahierte bzw. metaphorische Bedeu- 

tung. Wenn Muschg Ich wollte Mauern einreifien sagt, dann setzt er sich unter 

Zugzwang, das zu erklaren, worauf sich der Sachverhalt Mauer bzw. die Hand

lung Mauern einreifien bezieht. Spannung wird erzeugt, die narrative DE wird 

damit unabdingbar gemacht.

Diese Aufgabe wird in der ersten chinesischen Erzahlinteraktion mit dem 

Satz Davor wegzulaufen, das konnte das Problem nicht Ibsen erfullt. Mit dem 

Wort Problem setzt sich Li Qiang ebenfalls unter Zugzwang zu erklaren, worauf 

sich das Problem bezieht. Damit wird der Eintritt in eine narrative DE hochgra-
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dig relevant gemacht. In der zweiten chinesischen Erzahlinteraktion wird diese 

Aufgabe von dem Satz Als mir das klar geworden war, beschloss ich, an der 

Hochschulaufnahmeprilfung teilzunehmen erfiillt.

Elabor ieren/Dramatisieren

Elabor ieren/Dramatisieren bezeichnet die Aufgabe, das betreffende Ereignis in 

einer "iibersatzmaBigen Einheit" (1996:137) zu entfalten. Die mit dem Dramati- 

sieren bezeichnete Aufgabe reicht uber das Elaborieren hinaus:

Bei der Dramatisierung geht es darum, den als Erzahlgegenstand etablierten Vorfall 

in Form einer 'szenischen Erzahlung' (Quasthoff 1980a, 1986) zu prasentieren. 

(1996:137)

In der deutschen narrativen DE lassen sich drei Stellen finden, an dem der Vor

fall szenisch dargestellt wird, namlich:

- Ich wollte Mauern einreifien

- habe die bescheidene Bombe meines Riicktritts geziindet

- und Mit dem Ergebnis, dass Ihnen nun Nestbeschmutzung vorgeworfen 

wird.

In den zwei chinesischen Erzahlinteraktionen sind zwei Stellen zu finden:

- YiW 13 , IM bit 7^ (manmuhuanghang, dianpei-

liuli, xiang liulang jutuan side / iiberall ode und kahl, wir stolperten und 

rilttelten hin und her wie eine Truppe Landstreicher)

- (yexu jiushi xia mao zhuang si haozi / Vielleicht 

stolpert eine blinde Katze auch einmal uber eine tote Maus)

Demzufolge kann man sagen, dass die drei deutschen Phrasen Mauern einrei

fien, die bescheidene Bombe meines Riicktritts zilnden, und Nestbeschmutzung 

sowie die vier chinesischen Wendungen 7iW M jmZM, 1^7$biti®E 1Mbit 

und die Aufgabe Dramatisieren mabgeblich erfullen.

Abschliefien

Abschliefien bezeichnet die Aufgabe, den Abschluss der narrativen DE erwart- 

bar zu machen (1996:137f.). Im deutschen Beispieltext wird sie interaktiv und 

gemeinsam von Muschg und dem Interviewer geldst. Mit dem Satz habe die be

scheidene Bombe meines Riicktritts geziindet wird das Erzahlen seitens Muschg 

beendet und das Ende wird vom Interviewer mit dem Satz Mit dem Ergebnis, 

dass Ihnen nun Nestbeschmutzung vorgeworfen wird bestatigt. Die zwei Satze 

haben die Aufgabe, das Abschliefien der Erzahleinheit, gemeinsam und interak

tiv erfiillt.

In der ersten chinesischen DE wird diese Aufgabe von Tit 0 bit W,

IMblt^^JUIUfilJ erfiillt, in der zweiten mabgeblich von

weil diese AuBerung das Ergebnis der Hochschulaufnahmeprufung und da- 

mit das Ende der zweiten narrativen DE impliziert.
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Uberleiten

Uberleiten bezeichnet die strukturelle Aufgabe, "einen bruchlosen Anschluss der 

abgeschlossenen narrativen DE" (1996:138) an eine andere DE zu gewahrleis- 

ten. In der deutschen Erzahlinteraktion wird sie mit Streiten mit Niveau, Streiten 

um eine Sache gehort durchaus zu den Aufgaben der Akademie bewerkstelligt. 

Mit diesem Satz wird die abgeschlossene narrative DE in eine andere, und zwar 

die des Argumentierens, iiberfuhrt.

In der chinesischen Erzahlinteraktion vermeidet der lange Abschnitt Nach ei- 

nem Jahr als Soldatin wurde mir bewusst,...Wenn es so gewesen ware, ware 

mein Leben wieder zurilck zu dem gleichen kleinen Ort gekehrt den unvermittel- 

ten Eintritt in die zweite DE und erfullt damit die Aufgabe der Form- und In- 

haltsrelevanz in der zweiten narrativen DE. Gleichzeitig vermeidet er "einen ab- 

rupten Ubergang" (1996:138) nach der ersten DE und erfullt die Aufgabe des 

Uberleitens in der ersten narrativen DE. In diesem Abschnitt geht es gerade dar- 

um, die erste und die zweite narrative DE zu verbinden. In der zweiten narrati

ven DE wird die Aufgabe Uberleiten von der Frage des Interviewers erledigt: 1st 

dein Leben fur dich nach dem Eintritt in die Hochschule einfacher geworden?

Oben wird versucht, Einsicht in die Mikrointeraktion zwischen Erzahlerln und 

Zuhorerln zu gewinnen, um die sequentielle Organisation der narrativen DE 

aufzudecken. AnschlieBend kommen bildliche Phrasen ins Spiel. Sie werden im 

Folgenden in der Feinstruktur der Erzahlerln-Zuhorerln-Interaktion auf drei 

Fragestellungen hin untersucht:

- Welche Aufgaben erfullen bildliche Phrasen in der Erzahlinteraktion?

(Ebene der Aufgaben)

- Welche bildlichen Phrasen werden verwendet, um diese Aufgaben zu er- 

ledigen? (Ebene der Mittel)

- In welchen Formen kommen diese bildlichen Phrasen in der Interaktion 

vor? Anders gefragt, wie werden sie lexikalisch und syntaktisch in der Er

zahlinteraktion realisiert? (Ebene der Formen)

Nach der einzelsprachlichen Analyse in der monokulturellen Erzahlinteraktion 

auf den drei Ebenen Mittel, Formen und Aufgaben erfolgt dann die kontrastive 

Betrachtung der deutschen und chinesischen bildlichen Phrasen.

3.2. Deutsche und chinesische bildliche Phrasen in der Erzahlinteraktion

3.2.1. Deutsche bildliche Phrasen in der Erzahlinteraktion

Es ist feststellbar, dass die Wortverbindungen Mauern einreifien und die be- 

scheidene Bombe meines Rucktrittes ztinden in der deutschen Erzahlinteraktion 

besonders leistungsfahig sind. Das gilt ebenso fur die Wortbildung Nestbe- 

schmutzung. Sie tragen alle gleichzeitig zwei Aufgaben: Thematisieren und
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Dramatisieren oder Dramatisieren und Abschliefien, und zeichnen sich durch 

ihre Doppelfunktionalitdt in der Erzahlinteraktion aus.

Tab. 1: Interaktive Organisation der deutschen narrativen DE

Aufgaben

Formen

Bildliche 

Phrasen
Muschg Spiegel

Interaktive Organisation

Darstellung von 

Inhalts- und 

Formrelevanz

: Konkret zerstrit-

—: ten ... liber die Frage, ■
keine

Thematisieren Ich wollte Mauern 

einreifien

eine

Elaborieren / 

Dramatisieren

... und habe die 

bescheidene Bom

be meines Riick- 

tritts geziindet

►: Mit dem Ergebnis. dass Ih- ■

drei

Abschliefien

. nen nun Nestbeschmut-

: zung vorgeworfen wird. ;
zwei

Uberleiten
: Streiten

: Niveau..

nit :
keine

AnschlieBend sollen die drei Wendungen noch im Bezug auf die Ebenen For- 

men und Mittel naher betrachtet werden.

Die Wendung Mauern einreifien besteht aus dem Substantiv Mauer und dem 

Verb einreifien. Syntaktisch ist die Pluralform des Substantivs und die Infinitiv- 

form des Verbs erforderlich: (ich wollte) Mauern einreifien. Das Wort Mauer 

bedeutet zunachst nur eine Wand aus Steinen (und Mortel), die aber in diesem 

Zusammenhang eine iibertragene, metaphorische und abstrahierte Bedeutung 

bekommt, namlich die in starker Ablehnung bestehende Schranke. Diese Bedeu

tung wird in der deutschen Sprachgemeinschaft lexikalisiert und steht im Wor- 

terbuch.16 Daher ist die bildliche und auch metaphorische Bedeutung dieser 

Phrase in der Interaktion gut erschlieBbar. Im Chinesischen kann das Bild mit 

der Wendung (xiaochu bilei) iibertragen werden, wobei das chinesi-

sche Substantiv (Z>z7ez7Mauer) keine Pluralform aufweist, und das Verb

(xzrzocAzz/einreiBen), anders als im Deutschen, vor dem Substantiv steht.

Die Form (zc/z habe) die bescheidene Bombe meines Riicktritts geziindet wird 

in der Interaktion in zwei Hinsichten modifiziert. Einerseits wird die Phrase die 

Bombe ziinden um das Adjektiv bescheidene und das Genitivattribut meines

6 Duden (2003:1060).
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Rilcktritts erweitert und dadurch semantisch an den Kontext angeschlossen. Auf 

der anderen Seite wird das Verb ztinden in der Form des Perfekts habe gezundet 

konjugiert, um syntaktisch, d. h. temporal und personal, richtig in die Satzstruk- 

tur eingepasst zu werden. Diese Phrase kann man wortlich als (f£)^'^T WlS:

RjIR if) {<wo> dianran le qianxu de wo lizhi de zhadan) iibersetzt 

werden. Semantisch und syntaktisch steht diese Ubersetzung dem Originaltext 

nah; aus der Sicht der Chinesen ist sie aber keine gute Formulierung. Eine bes- 

sere Moglichkeit ist (<wo> dianran le <wo>

qianxu de lizhi zhadan). Das lasst sich in zweierlei Hinsicht begriinden:

- Im Chinesischen haben die Personalpronomen grundsatzlich keine Kasus- 

formen. Das deutsche Ich hat mich als Akkusativ, mir als Dativ und mein als 

Genitiv, die je nach syntaktischer Anforderung im Satz verwendet werden. 

Im Chinesischen gibt es nur das eine Wort f£ (wo)  fur die vier Kasusfor- 

men im Deutschen. Da das sprachliche Handeln grundsatzlich vermeidet, ein 

bestimmtes Wort wiederholt zu verwenden, werden die Personalpronomen 

im chinesischen Text oft ausgelassen, soweit sie sich im Textzusammenhang 

erschlieBen lassen. Das bedeutet fur diese Ubersetzung, dass das zweite fit 

(wo) nach der chinesischen Grammatik elidiert werden kann.

17

- Die Vier-Zeichen-Struktur ist eine Grundform der chinesischen sprachlichen

Einheit. Diese Struktur kommt sehr haufig vor. Dieses Phanomen ist vielen 

sinologischen Linguistlnnen aufgefallen, und wird vor allem aus den Per- 

spektiven der Sprachtradition,18 Kognition19 20 und der RegelmaBigkeit der In- 

teraktion zwischen Phonetik und Semantik (’esXS^M* yinyi hudong lu)2Q 

untersucht. Pan weist nach einer empirischen Beobachtung darauf hin, dass 

die Vier-Zeichen-Struktur, die vom klassischen Chinesisch tradiert in der ge- 

genwartigen Sprachverwendung immer noch die stabilste Form bleibt, insbe- 

sondere haufig am Ende eines Satzes vorkommt. Wenn eine Vier-Zeichen- 

Struktur am Ende eines Satzes steht, so wirkt der Satz ausgeglichen und sta- 

bil. (Pan 2002:259) Das bedeutet fur die oben genannte Ubersetzung, dass 

die Vier-Zeichen-Form {lizhi zhadan) besser und geeigneter ist als

die Funf-Zeichen-Form {lizhi de zhadan), obwohl sie beide se

mantisch und grammatisch richtig sind.

Die beiden oben genannten Beispiele zeigen, dass im Deutschen und im Chine

sischen verschiedene phonische und graphische Mittel zur Verfugung stehen, 

um semantisch identische bildliche Phrasen zu konstituieren. Diese Mittel wer

den in der Interaktion syntaktisch und lexikalisch nach unterschiedlichem Mus

ter realisiert.

17 Im Genitiv wird in der Regel TV ffj (wo de) verwendet.

18 Zhou (2004:227ff.).

19 Liu/Xing (2000:77-81), Liu/Xing (2003:48-57), Liu (2004:44-51).

20 Pan (2002:258ff.).
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Bei Nestbeschmutzung handelt es sich um eine Wortbildung in Form eines 

Kompositums. Sie ist eine nominalisierte Form der Redewendung das eigene/ 

sein eigenes Nest beschmutzen. Wortlich heibt es im Chinesischen If 14 B Sfitl 

W (nongzang ziji de wo), was aber im Chinesischen befremdlich und unge- 

wohnlich klingt. Dafur ist B (get zijiren lianshang mohei/die

Gesichter eigener Leute schwarz streichen) eine bessere Moglichkeit. Sie 

stammt von einer chinesischen Redensart21 22 und ist daher verstandlicher und zu- 

ganglicher fiir chinesische Rezipienten. Dieses Beispiel zeigt, dass es im Deut- 

schen bestimmte bildliche Phrasen gibt, die im Chinesischen keine semantisch 

identische Entsprechung finden. Anders gesagt stehen im Deutschen und im 

Chinesischen unterschiedliche Repertoires von bildiichen Phrasen zur Verfu- 

gung.

Es ist feststellbar, dass die o. g. Formen der drei deutschen bildiichen Phrasen 

im Worterbuch nicht zu finden sind. D. h., dass die Formen, die in der Interakti- 

on realisiert werden, von den Mitteln, die als Repertoire, z. B. im Lexikon ste

hen, stark abweichen. Es ist also erforderlich, dass die deutsche Phraseologiefor- 

schung in der Interaktion betrieben wird, damit die Forschung uberhaupt mit der 

Sprachpraxis verbunden werden kann.

3.2.2. Chinesische bildliche Phrasen in Erzahlinteraktion

Ebenso wie die deutschen bildiichen Phrasen zeichnen sich die chinesischen VM 

Blm/M, EIMW und auch durch ihre

Doppelfunktionalitat in der Erzahlinteraktion aus. Sie erfullen ebenfalls alle 

gleichzeitig zwei Aufgaben, hier Dramatisieren und Abschliefien.

AnschlieBend sind sie auf den anderen zwei Ebenen der Formen und Mittel 

naher zu betrachten.

Die Wendung B (manmuhuangliang) steht zwar nicht im Worterbuch 

der chengyu"2, hat aber ahnliche Merkmale wie chengyu'.

- Sie hat eine Vier-Zeichen-Struktur;

21 Wen (2004:157,824): (gei lianshang mo he i/das Gesicht schwarz streichen.

22 Mt iC (chengyu) gehort zu den wichtigsten und am meisten untersuchten Phraseologie-

typen im Chinesischen. Die meisten chengyu besitzen nachweisbare Quellen. 95% von ihnen 

haben eine Vier-Zeichen-Struktur, und weisen relative Stabilitat und Symmetric in der Se- 

mantik, Syntaktik und Phonetik auf. Sie werden in dieser Form iiberliefert und enthalten oft 

archaische Elemente. Anders als ® (guanyongyu/Vedensarten) und ik’ (xie- 

houyuPNendungen mit unausgesprochenem Schluss), die mehr in der gesprochenen Sprache 

verwendet werden und zu den (suyu/populare Sprache) gehbren, sind chengyu der ® A

(yuyan/gehobene Sprache) zuzuordnen, die vorrangig in der Schriftsprache Anwendung findet. 

Vgl. Chang (2003:128ff.), Zhou (1994:33), Zhou (1997:29), Zhou (1998:59), Liu/Xing 

(2000:77-81), Liu/Xing (2003:48-57), Liu (2004:44-51).
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- sie enthalt lexikalische Elemente, die von der Gegenwartssprache stark ab- 

weichen. B (mu) bedeutet in der Wendung Auge. Heute wird dieses einsilbi- 

ge Wort seltener verwendet, dafiir aber haufig das zweisilbige Wort ISlW 

(yanjing);

- sie ist strukturell und semantisch ahnlich wie B (manmuchuangyi) 

und IM B (manmujingzhen), die im Worterbuch der chengyu stehen.23

Tab. 2: Interaktive Organisation der chinesischen narrativen DE

Jobs Formen Bildliche 

Phrasen

Li Qiang Journalist

Interaktive Organisation

Darstellung von 

Inhalts- und 

Formrelevanz 1

—
; Spdter hast du dich... : 

; beworben... Wieso...? i
Keine

Thematisieren 1
: Davor wegzulaufen...

Keine

Elaborieren /

Dramatisieren 1

Mm, # 

Uberall

■ ode und kahl. Wir stolper-

Drei

AbschlieBen 1

; ten und rut 

; her wie ein 

Streicher

telten htn und 

e Truppe Land-

Drei

Uberleiten 1 / 

Darstellung von 

Inhalts- und

Formrelevanz 2

■ Nach einen

■ tin wurde zz

' Jahr als Sol da- ■ 

lir bewusst...
Keine

Thematisieren 2
: Als mir das klar geworden :

: ist, ... ;

Keine

Elaborieren / 

Dramatisieren 2

k

ie stolpert uber

Eine

AbschlieBen 2

; Blinde Kat 

• tote Maus

_ _ ;_ _ _
Eine

Uberleiten 2
; Ist dein Leben ... ;

1 einfacher geworden? ;
Keine

Wang/Ruan (1987:793)
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Demzufolge kann W H Jrt/A (manmuhuangliang) als eine Variationsform von 

(A H (manmuchuangyi) und (manmujingzheri) angesehen wer-

den. Das Beispiel ist ein Beweis dafiir, dass die chinesischen chengyu, die gerne 

als tradiertes, statisches Kulturgut gesehen werden, in der Interaktion auch mo- 

difiziert angewendet werden und ebenfalls als "Gebilde im Wandel" (Burger 

2003:10) zu verstehen sind. Nach einer Statistik wird die Zahl der haufig ge- 

brauchten alten chengyu auf ca. 2.500 geschatzt, das sind etwa 10-15% der ge- 

samten Eintragungen des Wbrterbuches. Gleichzeitig tauchen zahlreiche neue 

Ausdriicke auf, die als neue chengyu bezeichnet werden konnen. (vgl. Shi 

1979:284ff.). Das besagt auch, dass die Untersuchung der chengyu statt lexikon- 

orientiert textorientiert erfolgen soil, um der sprachlichen Realitat uberhaupt zu 

entsprechen und sie eventuell wiederzugeben.

Die Wendung (mannnihiiangliang) bedeutet wortlich voiles Auge

ode und kahl. Da dieser Ausdruck im deutschen Text eher ungewohnlich er- 

scheint, ist iiberall ode und kahl in diesem Zusammenhang eine bessere entspre- 

chende deutsche Form.

Die Wendung (dianpeiliuli) besteht aus zwei Teilen, die zwei ver-

schiedenen klassischen Schriften entnommen sind und zusammengesetzt ein 

chengyu bilden:

(1) Ren yi you yan, dianpei zhi jie.

AAAh> q (Wenn die Leute Einspruch erheben, ist es auf ihre jam-

merliche Situation zuriickzufuhren.)

Aus: Shijing (Buch der Lieder), 2. Kapitel Ya (Kunstlieder), 2. Abschnitt Daya 

(GroBe Kunstlieder), 21. Lied Dang (Unordnung)24

(2) Qie jian Guandong kun Ji, renmin Hull.

(Ich habe die elende Situation von Guandong gese

hen, dort sind die Leute heimat- und besitzlos.)

Aus: Honshu (Geschichte der Han-Dynastie), 71. Kapitel25

Die Phrase (dianpeiliuli) bedeutet wortlich hinfallen {dianpei), fliefien

(Hu) und trennen (li). Da sie aus vier Zeichen besteht, und liuli einen Stabreim

24 Shijing (Buch der Lieder) ist die alteste Lied- und Gedichtsammlung in China und ent

halt Texte aus der Zeit des 10. bis 6. Jahrhunderts v. Chr. Dieser Text gliedert sich in drei 

Gruppen: 1. die Guofeng (Brauchtumslieder der Lander); 2. Die Ya (Kunstlieder), unterteilt in 

Xiaoya (Kleine Kunstlieder) und Daya (GroBe Kunstlieder); 3. Die Gruppe der Song (Opfer- 

lieder). Die Lieder dieser Sammlung gehoren seit uber zweieinhalb Jahrtausenden zum festen 

Bildungsbestand der Literatenschicht und haben die chinesische Dichtung hinsichtlich des 

Sprachstils, der Metaphorik sowie der Reimschemata nachhaltig gepragt. Vgl. dazu Schmidt- 

Glmtzer (1999:27ff.) und Wu (2005:519).

25 Honshu (Geschichte der Han-Dynastie) "wurde um 36. n. Chr. von Ban Biao (3-54 n. 

Chr.) begonnen und von seinem Sohn Ban Gu (32-92) und seiner Tochter Ban Zhao (ca. 49- 

ca.120) vollendet". (Schmidt-Glintzer 1999:130).
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enthalt, ist stolpern und rutteln hin und her eine deutsche Form, die nah an den 

Originaltext herankommt.

Die Wendung xiang liulangjutuan shide wird in der chine-

sischen Phraseologieforschung nicht als ein Phraseologismus betrachtet, kann 

jedoch nach der deutschen Klassifikation der Gruppe phraseologische Verglei- 

che (Burger 1982:35ff.) zugeordnet werden. Da sie auch zu bildlichen Phrasen 

gehort, soil sie mit behandelt werden. Die Struktur xiang... shide 

bildet im Chinesischen einen Rahmen, der Vergleiche und Metaphern einleitet, 

semantisch ist sie ahnlich wie die deutsche Vergleichspartikel wie.

Bei (xia mao zhuang si baozi') handelt es sich um einen be-

sonderen Phraseologietyp im Chinesischen, namlich l&Jp in- (xiehouyu). Er be- 

steht aus zwei Teilen: Der erste Teil ist meistens eine bildliche Handlung und 

der zweite Teil deren kommentierende Aussage. Da diese bildlichen Handlun- 

gen durch ihre Anschaulichkeit in der chinesischen Sprachgemeinschaft so be- 

kannt sind, braucht man nur den ersten Teil auszusprechen, um die Aussage der 

Wendung zum Ausdruck zu bringen. Deshalb wird sie auch "Wendung mit un- 

ausgesprochenem Schluss" genannt (Chang 2003:110, Liang 2007:763f.).

Zu unserem Beispiel lassen sich im Lexikon vier Variationen Linden, die sich 

semantisch nicht stark voneinander unterscheiden:

(1) xia maor zhuo ge si laoshu - peng de -SKStl

Eine blinde Katze fangt eine tote Maus - ein Zufall

(2) xia mao pengshang si laoshu - nande BiF® JE^5 ~’ 7ft

Eine blinde Katze trifft eine tote Maus - sehr selten

(3) xia mao pengshang si laoshu - mengshang de BW® ® _t JE^ IC — Je (Ej

Eine blinde Katze trifft eine tote Maus - ein Gliicksfall

(4) xia mao pengshang si haozi - mengshang de jEftEF —T

Eine blinde Katze trifft eine tote graue Maus - ein Gliicksfall

Mit dem Beispiel aus unserer Interaktion kann die funfte Variationsmoglichkeit  

hinzugefugt werden: Eine blinde Katze stolpert uber eine tote Maus. Wie unser 

Beispiel und seine Variationen deutlich zeigen, haben xiehouyu nicht so eine 

strenge syntaktische, lexikalische und phonetische Struktur wie chengyu und 

werden in der Interaktion viel flexibler verwendet.

Im Deutschen gibt es ein Sprichwort Ein blindes Huhn findet auch einmal ein 

Korn, das durch ein anderes Bild eine ahnliche Aussage wie das chinesische 

xiehouyu wiedergibt.
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3.3. Deutsche und chinesische Phraseologismen in der Erzahlinteraktion

Oben wurde versucht, deutsche und chinesische bildliche Phrasen in Bezug auf 

die drei Ebenen Mittel, Formen und Aufgaben in der narrativen DE systematisch 

und kontrastiv zu beschreiben. Im Folgenden werden ihre Unterschiede und 

Gemeinsamkeiten zusammengefasst:

Unterschiede:

Auf der Ebene der Mittel weisen die deutschen und chinesischen bildlichen 

Phrasen unterschiedliche Repertoires auf. Die chinesischen bildlichen Phrasen, 

insbesondere die, die zur Kategorie chengyu gehoren, unterscheiden sich hin- 

sichtlich ihrer nachweisbaren Quelle, ihrer stabilen und symmetrischen Struktur 

in der Semantik, Syntax und Phonetik massiv von den deutschen.

Auf der Ebene der Formen werden sie in der Erzahlinteraktion lexikalisch 

und syntaktisch unterschiedlich realisiert, je nach ihrem konventionellen Muster. 

Bei den konkreten Beispielen gibt es oft keine vollstandig aquivalente Entspre- 

chung in den zwei Sprachen (Nestbeschmutzung - gei lianshang mohei /

das Gesicht schwarz streichen, xia mao zhuang si haozi /

eine blinde Katze stolpert uber eine tote Maus - ein blindes Huhn findet auch 

einmal ein Korn).

Gemeinsamkeiten:

Auf der Ebene der Aufgaben erfiillen die deutschen und chinesischen bildlichen 

Phrasen trotz ihrer erheblichen Unterschiede auf den Ebenen der Mittel und 

Formen die gleichen Aufgaben. Sie treten in der Erzahlinteraktion dort auf, wo 

die Aufgaben Thematisieren und Dramatisieren oder Dramatisieren und Ab- 

schliefien gleichzeitig zu erledigen sind. Sie zeichnen sich in der narrativen DE 

durch ihre Doppelfunktionalitdt aus.

Die Formen der bildlichen Phrasen, d. h. ihre syntaktisch-lexikalische Reali- 

sierung in der Interaktion, variieren stark von den Mitteln, die im Worterbuch 

als Repertoires zur Verfugung stehen. Das gilt sowohl im Deutschen als auch im 

Chinesischen. Sie sind demzufolge nicht als ein statisches Kulturgut zu sehen, 

sondern vielmehr als "Gebilde im Wandel" (Burger 2003:10). Der Motor fur 

diesen Wandel ist, wie unsere Fallstudie deutlich zeigt, die Interaktion.
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