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Dirk Weissmann

Erfahmng des Fremden
oder Einûbung des Eigenen?

Antoine Berman als Leser Schleiermachers -
e i n r e z e p ti o ns g e s c hi c htli c he r P r ob I e maufr i s s

I. Als eines der Hauptprobleme der Rezeption deutscher l(ultur in Frankreich
lcann die Dichotomie von Delcontextualisierung vs. Hrvperkontextualisierung
bezeichnet werden, wobei man das Bild von den zweî Seiten derselben l\Itirrze
benutzen lcônnte.r Die damit verbundenen Interpretationsansâtze bewirlcen ei-
nerseits, dass bei der Auseinanders etzung mit deutscher Literatur, Philosophie
und Kunst der historische, politische und soziale l(ontext oft vernachlâssigt
oder gar ausgeblendet wird. Bereits Heinrich Heine rvarnte seine franzôsischen
Zeitgenossen in seinem Buch De l'Allemagne (tgg3)' vor dieser Gefahr beim
Umgang mit der deutschen Romantilc. Andererseits lcann man ebenso haufig
kreobachten, wie in Frankreich geistig-kiinstlerische W-erlce aus Deutschlancl auf
ihre geschichtlichen Entstehungsbedingungen oder politischen Implikationen
ltzw. Belastungen heruntergebrochen werden.3 Dieses Phanomen lcann natûr-
lich verstârlct in Zeiten ideologischer und kriegerischer Auseinanders etzungen
zwischen beiden Lândern beobachtet u-erd.en? vor allem wâhrend der Periode
1870-Igll.Aber auch heute noch - ein halbes Jahrhundert nach dem deutsch-
franzôsischen Freunclschaftsvertrag - prâgt die Epoche des l\ationalsozialismus
den Bliclc vieler Franzosen auf Deutschland und beeinflusst mafigeblich die
Rezeption deutscher Literatur, Philosophie und l(unst.a

Die hiermit aufgeworfene Frage ist die nach dem notrvendigen bzw. ange-
messenen Grad von (politikgeschichtlicher) I(ontextualisierung im franzôsi-
schen Yerhaltnis zLrr deutschen Kultur, rvobei eine pauschale Beantwortung
sich selbstredend als schwierig oder gar unmôglich erweist. Das Spezifilcum
(oder zumindest eine der Besonderheiten) des franzôsischen \ierhaltnisses zu
Deutschland liefie sich jedoch vielleicht als das einer >doppelten Einseitigkeit
ohne Mittelweg< beschreiben. So hat das Beispiel der franzôsischen Rezeption
Richard Wagners,s Ernst Jtingers,6 N'Iartin HeideggersT und vieler anclerer
gezeigt" dass das antonymische Auseinanderlçlaffen von werkimmanenter und
lculturalistischer Perspektive eine differenzîerte und einigermaËen ausgewogene
Beurteilung jenseits von Hagiographie und Verteufelung erschwert. \\'obei eine
solche Mittelstellung hier konkret meinen rvûrde? sowohl die geistig-lcûnstlerische
Leistung gelten zu lassen als auch die politisch-historischen Probleme nicht zu
verharmlosen.B
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Dieses rezeptionsgeschichtl i r  1i.  i  r  -
e ines herausragenden Kair i t " i .  . , - -  :
veranschaulicht nerden. Dir.  R.-, ;" ."
seiner in den 1980er Jahren rnrrr :  1,.
Ûb"tr"tzung., die maÊgeir l i , .h r,  rr.  F - -
die uerschiedenen Methoden cler i r,-
eingangs skiz zierte rezeltti, ',u-.,-. I , '
der Aspelct  der tendenziel l  l , - . ,  : ,  .  - .
des Kulturtransfers im \,,,r",1.r'-r-. .r . "

Der leicler viel zu frtih \ s|'-f,,y' I
Jahren zv den wenigen rr r l t , ,  - : l  i ,
retilcern aus Frankreich. I n, lF r r r- i' ., '
Arbeiten im deutschsprachig"n Fi.1, ,
bleiben seine mafigebl ichen Pr-i ; ,  i r . ,  .
und Ûberblicksdaritelltursrn Lrn. r*,. j
r rnter c lem Ti tet  L 'Epreut ' )e r ! ,  i ' ,  .^ .  -
ins Deutsche i ibersetzt. lr l  rr  r ,hin- '  - .
Kanada spâtestens seit  clen 1{l{-t i  , , . :  i  - ,
nannten traductologl'e einninrurr. [ .
stel l t  Berman ebenfal ls ni '  h |  1" , , .  : ,
Lar'lryence Venutil a - eine ll rr ir-h r, -- . , Fr

Eines der Zîele c l ieses Bei t r"â; .  i - :  . .
in den Zusammeuhang :eiu, . .  I "
stel len.  So môchte ich i , , , râ, .h.r  \ , ,  -
referieren? um einige Basisinf,r"rlr;i L
als belcannt vorausgesetzt rr er, it-n s. "
len, inwiefern Friedrich Schlrirnr:; : . -.
(wenn auch nicht ausschl iet j l i , ,h,. .  , . ,
so r,r' ie er sie auf Gruncllage ein.,; ' { ,. .
lcurses - insbesondere l-âhreurl ,:."r [t,
rnôchte ich dann Bermans S,:hl.-i .. r-i r , .: ,
Problemzusammenhang cler R-2.- r .1,

Ohne die Gtiltiglceit uncl cli. 8. , ," r
Frage zu stellen, soll nachgenje.tn r,- - "
nen tendenziell einseitigen Bli,.,k ar; , ..
l-irft und bedeutende Probleril|r1; n^r, -:
Bermans als Leser Schleiernra,-h,-r.. -
Fleclc< seine durchaus lrirkmâ,.irri-- i ;
\rnbivalenz von Schleiermach*r. [-i .*,:
ttegenûiber herauszustellen.r ; sr*il r I-i", -:
ftir anti-ethnozentrisches Denk-n - r.,,r -



Antoine Berman c,ls Leser Schleiermctchers

Dieses rezeptionsgeschichtliche Grundproblem soll im Folgenden anhand
eines herausragenden Kapitels der franzôsischen Schleier*urh"r-Rezeption
veranschaulicht rt'erden. Die Rede ist von Antoine Berman (1 912-\ggli.tnd
seiner in clen 1980er Jahren entr'r'ickelten kulturwissenschaftlichen Theorie der
Ûb.tr" tzungt die maËgeblich von Friedrich Schleiermachers Abhandlung Lrbu,
die uerschiedenen Methoden des Lburtutzens (1 B 1 3)e beeinflusst u,rrrde.r 0 Àuf die
eingangs skiz zierte rezeptionsgeschichtliche Problematik bezogen r,vircl hierbei
{"t Aspelct der tenden ziell beschônigenden Delcontextualisierung im Prozess
des l(ulturtransfers im Vordergruncl stehen.

Der leider viel zu fruh verstorbene Antoine Berman gehôrt seit den 1980er
Jahren zu d"l r't'enigen r,r'eltrveit rezipierten und zitieiten Ûb.rr"tzungstheo-
retikern aus Franlçreich. Indessen r,verden seine philosophisch-theoreiischen
Arbeiten im cleutschsprachigen Raum bisher nur arn Randà rr.ahrgenommen. So
bleiben seine mafrgeblichen Publikationen in vielen deutschen Literaturlisten
und Ûberbliclcsdaritellungen unenr.âhnt.rr Sein eigentliches Hauptwerlc - lg}q
unter dem Titel L'Epreuae de t'étrangerl2 erschienen - r,l-urde bis heute nicht
ins Deutsche uberse tztrl3 rt'ohingegen er in Frankreich sowie im frankophonen
IGnada spâtestens seit den 1990er Jahren eine zentrale Stellung in der so ge-
nannten traductologre einnimmt. Lnd in den anglophonen Translation Studies
stellt Berman ebenfalls nicht zuletzt clanlc der einschlagigen Arbeiten von
Lar'vrence Venutira - einen wichtigen l(oordinatenpunlct d"i Debatten dar.

Eines der Zîele dieses Beitrags ist es, Bermans Beziehung zu Schleiermacher
in den Zusammenhang seines Lebensr,r,erks als Ûb.rr.tzungstheoretilcer zLL
stellen. So môchte ich zunâchst n ichtige Daten aus Bermans Leben und \\'-erlc
referierene um einige Basisinformationen zu \'-ermitteln, die nicht ohne rveiteres
als belcannt \rorausgesetzt werden kônnen. Im Anschluss \trerde ich dann darstel-
len, inwiefern Friedrich Schleiermacher, Ûb"tsetzungsabhandlung eine zentrale
(rt'enn auch nicht ausschlie6liche) Quelle von Bermàns l(ulturthàorie darstellt,
so wie er sie auf Grundlage einer Geschichte des deutschen Ûb.rsetzungsdis-
lcurses - insbesonclere r'vâhrend der Romantilc - entwiclcelt hat. ZumAbsÀluss
môchte ich dann Bermans Schleiermacher-Lelçtrire in den oben beschriebenen
Problemzusammenhang der Rezeption deutscher l(ultur in Franlcreich stellen.

Ohne die_Gtiltiglceit und die Bedeutung von Berman, Ûb.rsetzungstheorie in
Frage zu stellen, soll nachgew.iesen l'erden, dum seine Schleiermacher-Lelcture ei-
nen tenden niell einseitigen Bliclc auf den Begrunder der modernen Hermeneutilc
rvirft uncl bedeutencle Problempunlcte auÊer e.nt lâsst. Neben einer \\tirdigung
Bermans als Leser Schleiermachers soll daher gezeigtr,verden, r,velchen ,blincl"i
Fleclc< seine durchaus r,r'irkmâchtige Darstelùng beinhultet. Anstatt die tiefe
Ambiv alenz von Schleiermachers Haltung fremd"" Sprachen uncl Literaturen
gegentiber herauszusteller,ls stellt Bermans De.,tung ùn als ein Paradebeispiel
fur anti-ethnozentrisches Denlcens und ftir ein.n rorbildlich ethisch enZugurrg.
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zur Ubersetzungsproblematik dar,r 6 wodurch u. a. der patriotisch-nationalistische
Horizont von Schleiermachers Text ausgeblendet \{,-i;d. Eine der ribersetzungs-
uncl literaturwis s ens chaftlich relevanten Grundfragen wird hierbei sein, inwiefern
man Schleiermachers Abhandlung zûr Ûb.rr" tzuigals eine der Zeitenthobene,
universale Theorie verwenden lcann, ohne deren z.T.problematische politischen
Implikationen imZusammenhang mit der deutschen Ideengeschichtt um 1813
zu Itefiiclcsichtigen.

II. Antoine Berman lv-r-rrd e 1912 - also w-âhrend cler deutschen Besatzungszeit
- in der I\ahe von Limoges im Zentrum Frankreichs geboren. Sein Vater war
polnisch-judischer, seine h{utter franzôsisch-jugoslawischer Herlcunft. Bis zvm
Ende des Ifuieges musste die Familie versteclci leben, danach zogsie von der
Provinz in den Pariser GroÊraum. In den 1960er Jahren studierte der junge
Antoine an der damaligen Sorbonne Philosophie. Dabei entdeclct er sichôrliàh
das W.erlc Martin Heideggers, dessen Ruhm in Frankreich damals einen Hrihe-
punkt erreichte und grofie Teile des intellelctuellen Lebens prâgte.r7 In diesem
Zusammenhang lernte er auch die Literatur uncl Philosophi"-der cleutschen
Romantilc kenrlerl. die zu einer Hauptquelle seiner theoretischen Ûberlegungen
werden sollte - teilweise tiber den Umr,veg ûber.Heideggers Philosophiè. Nàch
Abschluss des Studiums arbeitete er ab 1967 als Ûbersetzer aus clem Deutschen,
Englischen und Spanischen. Insofern bildet die Ûb.rr"tzungspraxis zusammen
mit seinem Philosophiestudium den Ausgangspunlct seiner theoretischen Ar-
beit. Darûber hinaus lvar er zu dieser Zeit l\Iitbegrunder einer LyiI<zeitschrift
mit dem l\amen La Délirante (tg0l-2000),i8 in der auch einise Dichter und
Theoretilcer der deutschen Romantilc in franzôsischer Ûb.rr" tzing(teils durch
Berman selbst) verôffentlicht Hurden. Zwischen 1968 und I972 verlieÊ er
vorûbergehend Frankreich und lebte mit seiner Frau Isabelle in Argentinien.

Wahrend der zweiten Halfte der L97 }er Jahre entstand bei Berman offen-
sichtlich das Bedurfnis, sich r,vissenschaftlich, bzw. philosophisch-theoretisch
mit dem Thema Ûb"t." tzung ausein anderzusetzen. Denn uU dem Ende der
Delcade arbeitete er unter der Leitung von Henri Meschonnic (L932-2A0q -
einem anderen Pionier der 0iteraturwissenschaftlichen) ûb.rr"tzungsstudien in
Franlcreichle - an einer Dolctorarbeit zum Thema >La théorie de la traduction
chez les romantiques allemands< 6,Die Theorie der Ûb"tr. tzungin der deutschen
Romantilc<), die er 1981 erfolgreich an der l-niversitât Paris-B Vin..nnes-Saint-
Denis verteidigt hat.2o

Im Laufe der 1980er Jahre \{ar Berman dann ftihrend an einer gegen die
Vorherrschaft der Linguistilc gerichteten f{eubegrûndung der frunà,iJischen
Ûb.tr"tzungsstudien b.t.itigt,ïie man durchaus mit d"à Etilcett eines cul-
tural turn versehen lcann. Drei zentrale Dimensionen seiner Arbeit als Ûb.r-
setzungstheoretilcer lcônnen hier zum Ûberblick lcurz benannt werclen: 1) sein
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epistemologischer Ansatz unr l  .-  !1, - yu
trad,uctologie, in Abgrenzurlr zL; i i.,;,
einer nicht-ethnozentr i :ch.n i i  :  " ,- .-  -":
turtheoretisch"tr Ûb.rlegLul{r'11 ;{ r :, '\,
seine Entwicldung einer :1, ' 'z i i " i -  : , -  ,
des Ûbersetzung.t-tglei,, 'h.. I).:r" l-i ' , "

vor al lem in Bezug auf t len 21, ' -1" i .  r .  [  ,
- {b dem Jahr l  9B2 ist  r i } r -  r ' . - - -  - ,

im Bereich der Ûb.t . . tzuu:. . i i ,  1, . - ;
pes Jahrzehnt spâter - an,lâr;. . ï- i  r  \  :
Anstel lung im Bereich Lel i r -  , ; : - :  F :
a lcademischer Aulrensei t , : r ' , , l l  r , . .  i ,  I  * . ,
star lcem l(ontrast  zu sein.-nr i , . , . - r .
bis I9B9 besaÊ er zumiuri . : ' r  - '  ' ,  -  )" f
philosophie, einer \-on Ja,r,iu.. I t" ,:i*- ;
schule ohne festen Lehrki.i l ' lrr1' :., i, i ,
Denken stets Brûcken nr i : r ' i i *1,  ,  " .  : '
hat, besitzt sicherl ich einig- B. , : .  ,  .
Ein{ïuss nicht immer in F, ,r"ln \ i. :
jeden Fall kann Derricl a zu.,1i.-.,-: ' /,.- ". ,
rverden. Von 1986 an \\  al B."r-rï .r . :  " ,
einem nationalen Zentrunr ttl l- T. i- :
aher rç ieder nicht  um ein- | r l . i . .  .
privaten Verein mit sehr l-,.g1","r.,:" -
del t .  Die anlangl ichen H,, f fnr ;L- . - r  I i ; "
diesem Rahmen zerschltrg.u . i ,  i i  : l

Berman starb l99I in Pari.  j i ;  r  h,.
undvierzîg Jahren . Zum Zeir:,r; n lir
bilitationsprojelct fertis zu : ru-l] ""r , "
franzôsischen Lniversitât zu erl.lr..-"..: l r
er viele unvol lendete Proiekt-.  .*,  , . .  l . ;
thode der Ûb.rr"tzungskri t ik,,  l .-r^ '"-r ' .  i l
Pour une critique des truducfi,,rr-- r

III. Bermans Interesse all rler r I,,ï.; [. - -
in seine Studienzeit in den 19{rn.-r i , ,  ,""
ist in diesem Zusammenhall{. ri.1-. \r
und lGiti lcer aus einer spâtrr:in B : ur
zur deutsche Romantilc bestehl I r. . -
an seinen Freund und l l i thel"eri . ,"-11 ---.
sich bereits eingehend mit r lrn ,1, ' , ,r , ,-
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epistemologischer Ansatz und seine lconzeptuellen Ûberlegungen zumTerminus
traductalogie" in AbgrenzungzLr linguistischen Ansâtzen; 2) seine Grundlegung
einer nicht-ethnozentrischen iibersetzerischen Ethik, in Verbindung mit lcul-
turtheoretisch.rt Ûb"rlegungen zrrmVerhaltnis cles Eigenen zrlm Frèmden; 3)
seine Entr,r'icklung einer spezifischen h{ethodilc der Lbersetzungsanalvse und
des Ûbersetzungsr,'ergleichi. Der Ein{luss Schleiermachers auf sein Denlcen wird
vor allem in Bezug auf clen zw-eiten Punlct zum Tragen lcommen.

Ab dem Jahr I9B2 ist eine regelmâfiige H.issenschaftliche Procluktion Bermans
im Bereich der Ûb"r*"tzungssù,li"n b"elegt, die bis zu seinem Tocl - ein knap-
pes Jahrzehnt spâter - andauern sollte.21 Berman besaË jedoch nie eine feste
Anstellung im Bereich Lehre und Forschung. Zeît seines Lebens blieb er ein
alcademischer Au6enseiter ohne wirkliche institutionelle Anerlcennung, r,vas in
starlcem Kontrast zu seinem posthumen alcademischen Ruhm steht. Von 1984
bis 1989 besaÊ er zumindest einen Lehrauftrag am Collège international d,e
philosophie, einer von Jacques Derricla mitbegrundeten experimentellen Hoch-
schule ohne festen Lehrlcôrper uncl ohne Curricula. Die Figur Derridas, dessen
Denlcen stets Bruclcen zrvischen (deutscher) Philosophie und Literatur gebaut
ha! besitzt sicher{ich einige Bedeutung frir Bermans Arbeit, auch wenn dieser
Einfluss nicht immer in Form von direlcte n Zitaten in Erscheinung tritt.z2 Auf
jeden Fall kann Derrid a zLL dieser Zeitals einer der Fôrderer Bermans angesehen
n'erden. Von 1986 an \,var Berman auch Direlctor cles e entre Jacques Amyat,
einem nationalen Zentrum fiir Terminologie und Ûb.tr" tzungt wobei es sich
aber rvieder nicht um eine ldassische staatliche Institution, ,ond"rn um einen
prir.aten Verein mit sehr begren zten finanziellen und personellen Nïitteln han-
delt. Die antanglichen Hoffnungen Bermans auf eine feste Forschungsstelle in
diesem Rahmen zerschlugen sich mit der Zeit.

Berman starb l99I in Paris nach kurzer Ifuanlcheit im Alter von nur neun-
undvierzîg Jahren. Zum Zeitpunlct seines Tocles \rar er geracle dabei, sein Ha-
bilitationsprojelct fertig zu stellen, uffi endlich eine feste Anstellung an einer
franzôsischen L niversittit zu erlangen. Durch sein fnihzeitiges Ableben hinterliefi
er viele unvollendete Projekte, so z.B. clen Entnurf einer nicht-normativen h{e-
thocle cler Ûb"t."tzungskritik, deren Grundlagen in dem unvollendeten Werlc
Pour une critique d,es traductions23 uberliefert sind.

III. Bermans Interesse an der deutschen Romantilc lcann w{e bereits enr'âhnt bis
in seine Studi enzeitin den I 960er Jahren zurûclcverfolgt r'r,erden. Bemerlcenswert
ist in diesem Zusammenhang, dass seine erste grôÊere Arbeit als Schriftsteller
und Ifuitilcer aus einer spâter in Buchform publizierten Sammlung von Briefen
zur deutsche Romantilc besteht. In diesen erstmals 1968 erschienenen2a Briefen
an seinen Freuncl und Mitherausgeber, den Lvrilcer Fouad El-Etr, beschaftigt er
sich bereits eingehend mit den romantischen Theorien, jecloch noch nicht in
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einem ûbersetzungstheoretischen Rahmen.25 Innerhalb seiner Neubegriindung
der Ûb.r."tzungsJtudien in Frankreich sollte sein Riiclgriff auf die deutschà
Romantilc dann einige Jahre spâter eine zentrale und strategische Rolle spielen.

Zu diesem Paradigmenwechsel unter Zuhîlfenahme der deutschen Romantilc
gehort ein polemischer Rundumschlag gegen die zeitgenôssische, als rûclcstân-
dige empfundene Praxis der Ûb"r.. tzung in Franlcreich (und daniber hinaus),
die er pauschal als >schlechte(26 Ûb"tr. tzung verurteilt. \l obei er cliese Praxis
auf eine lange Tradition ethnozentrischer und einbtirgernder Ûb.tr. tzung
zurûcldtihrt, die seiner lVleinung nach weit iiber clie Epoche der franzôsischen
Klassik - mit ihren so genannten belles infidèles27 - hinaus bis in die Gegen-
wart hinein reicht. lllan lcônnte also sagen, dass clas - zum Teil verzerrte bzw.
geglattete - Gegenmodell der deutschen Romantilç fûr Berman eine wichtiges
Instrument im lGmpf gegen den damals vorherrschencl en Zugang zur Uber-
setzung, so wie er ihn analysierte, darstellte.28 In diesem Sinn lâsst Berman
den traditionellen Gegensatz zwischen franzôsischer Iflassilc uncl deutscher
Romantilc wiederaufleben, der seit Germaine de Staels Deutschlandbuch eine
historische l(onstante der deutsch -franzôsischen Beziehungen darstellt, wobei die
Erzfeindin l\apoleons ebenfalls den Verweis auf Deutschland im l(ampf gegen
d.as damalige hegemoniale Pariser l\Iodell benutz te.2e Auch in Schleiermachers
Lbersetzungsabhandlung spielt der Gegensatz zwischen franzôsischer l0assik
und deutscher Literatur des angehenden 19. Jahrhunderts eine r,vichtige Rolle,
die r,on Berman genau herausgearbeitet wrrrde.:rO

Bei seiner Wiederanlcnripfung. an die Tradition der deutschen Romantilc
und ihre Sprach-, Literatur- und Ubersetzungsauffassung greift Berman auf ein
breites Spektrum von Autoren zurticlc die Schlegel-Briider, Novalis, \Vilhelm
von Humboldt, Schleiermacher, Hrilderlin. \\'ie der U ntertitel seines Hauphverlcs
(Culture et traduction dans l'Allemagne ramantique: Herder, Goethe, Schlegel,
iYo',^alis, Humboldt, Schleiermacher, Hôlderlin) zu erlcennen gtbt, umfasst sein
Korpus sowohl die Frtih- als auch die Spâtromantilc. Daruber hinaus beinhaltet
die Studie aber auch Vertreter der deutschen Iflassilc und bezieht sogar zeitlich
viel r,veiter entfernte Quellen wie Luther uncl Benjamin mit ein. Es handelt sich
also letztlich um einen Zeitraum von fast 500 Jahren deutscher Geistesgeschichte,
was den Llntertitel >I(ultur und Ûb.tr. tzung in der deutschen Romantilc< rela-
tiviert bzw. in Frage stellt.3r Innerhalb dieser Reihe ûbersetzungstheoretischer
Dislcurse nimmt Friedrich Schleiermacher eine Sonderstellung ein.:r2 Denn das
bereits in Bermans Einleitung entwiclcelte Pladoyer fûr eine ethische und nicht
ethnozentrische L'bersetzunglpra*is fuÊt zu groken Teilen auf Schleiermachers
berûhmter Abhandlung die mit ihrer Definition zweier diametral entgegen-
gesetzter Ûb.rretrungsioethoden einen der wichtigsten Grundlagenterte 

-de,

modernen Ûb.ts"tzungswissenschaft darstell;3:l
In diesem Zusammenhang muss auch erwâhnt lverden, dass Berman die
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erste f ranzôsische Ûbar.atzrr l i -  , r , " - .  -
s ie in c lem samrnelbarrr l  Le,  T . - -  - -
preiswerten Taschenl t t tchal l -g i , t , ""  l ,  - , ,
tor . ' ;  Ohne inr  Einzel t ter t  i . l l .T '
vielen einschlagigen \ eri , f f . 'nt l ' ,  i r  ,  r  - '
l icheinezentrale c i iezr l l t t ' : i - i '  \

In dieser oft  lcomrnentiertrt i  [ t-{ .- ;- '
ubersetzerischen Hanclr ln- .1i- i  t i  r" -
als verfremdendes ltnç. eini.,tir:" :-i
Eraclr tens giebt es r leren n t i r "  / \ t .  .  \ i  "
Schrif tstel ler môglichst in Ruh'-" , i
lafit den Leser môglichst iu Rti lo." ', ,

Der auslândische Schrif t- t-1i" r-
zwei Pole clargestellt- clie ,:l.r L" i ,-.: '-" -,,
nungsfeld von zl.ei sprachli, ' l l - i . t" i; -- ,
herber,vegt. Einem Scha,:h:yri- i ."1 -,  .
beiden Figuren auf clie an, i,: r* - ". i : . :
Schrif tstel lers oder clen au.lân, i ' :  -  j j .
einheimischen Lesers (trnrl ,l-- L " --"
Ambivalenzen und Lnklar"h,: i t-rr -  .  I
pladieren wird, d.h. fi ir ein. D r'2" ! .t: ' . '
Sprache und Li terat t t t '  l rn, .  . - i : ' '  i '
Fiemden im N{edium rles t ' i* .-r-- * t , i '
e igen" Û b. tsetzt t t rgst l t  e, t ' i -  i  ' i i ,  : .  .  "
eînzigwahre Lbersetzttttg:ttt-t] ' l- I ' r -

IV. Einige Ifuitilcer bezeichrlr r] Il.' n . i ,,
in der franzôsischen Ûlra..rtz-u n--\ , ,  -*,
senschaftlicher Ansatz ]l itt. , i- v I ' ", ,;
Neues. L nd r ie le Posi t ionru in , : "  :  :
aufierhalb der Linguist ik sin' l  , i i r ' .  Ir  - ,
nung der ethnozentrischeu l' i,.- r'-, ', jl
poetisch und phi losophis,:h r."f l"- i t i '  : r
sein Pladoyer fur buchstalrr l l : .- [  r"- *
litterale) wurclen in der Ztçi- r- h,- n ;r'- :
Da hier der PIatz fehlt .  um Bri lr , :{ . ,-  i !
darzustellen,3e rr-ercle ich mi,'h ", , ,r -:,
die man viel leicht als ci ie Ti-| .  r i -
wobei auch der Bezug ztt ] , 'hl* i"  i - : i . :
Re{ lexion uber die r  erschir , l -nr . r  \1" " :
nicht nur der \rerteicliprnr -in.-ï' i" l
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erste franzôsische Ûb"t."tzung clieses Textes angefertigt hat; 1985 erschien
sie in dem Sammelbancl Les Tours de Babul,tt und seit 1999 liegt sie in einer
preisr,verten Taschenbuchausgabe beim renommierten Pariser Yerlag Le Seuil
l.or.35 Ohne im Einzelnen auf Schleiermachers Theorie ein zugehen (wie clas in
vielen einschlagigen Verôffentlichungen36 bereits geschehen ist), soll hier ledig-
lich eine zentrale die zentralste Stelle seiner Abhandlung zitiert rverden.
In dieser oft lcommentierten Passage definiert er eine grundlegende Aporie des
ubersetzerischen Handelns als Dichotomie zwischen zr,r.ei l\{ethoden, die maîl
als verfremdencles bzw. einburgerndes Ûb"rr. tzen bezeichnen lcônnte: >Nleines
Erachtens giebt es deren nur zweî [N{ethodenl: Entrr.ecler der L,ebers ezer laÊt den
Schriftsteller môglichst in Ruhe, und ben egt den Leser ihm entgegen; oder er
laftt den Leser môglichst in Ruhe und ben-egt den Schriftsteller ihm entgegen.(n?

Der auslândische Schriftsteller und sein deutscher Leser werden hier als
zwei Pole dargestellt, die der Ûb"tr. tzer in Rezug setzt, indem er sie im Span-
nungsfeld r,on zwei sprachlich-literarischen Territorien situiert bzrv. hin- und
herbewegt. Einem Schachspieler gleich verschiebt clier"t Ûbersetzer eine der
beiden Figuren auf die andere Seite hin, den Leser auf das fremde Gebiet des
Schriftstellers oder clen auslândischen Schriftsteller auf das eigene Gebiet des
einheimischen Lesers (und des Ûbersetzers). \\'obei Schleiermacher - trotzrteler
Ambivalenzen uncl Lnklarheiten - im Laufe seines Textes ftir die erste Methode
pladieren lrird, d.h. frir eine Dezentrierung des Lesers in Richtung cler fremden
Sprache und Literatur bzrr.. eine Ôffn.,ng der eigenen l(ultur gegenuber clem
Fremden im N{edium des Ûb.rr.tzens, \,r,'as den Ausgangspunkt fur Bermans
eigene Ûbersetzungstheorie bildete, in der er diese >verfremdende< N{ethode als
einzig wahre U bersetzungsmethode postulieren u.ird.

IV. Einige lGitiker bezeichnen Bermans Werk als >lcopernikanische Revolution<
in der franzôsischen Ûb.rr.tzungsrvissenschaft.:18 In der Tat \var sein lculturr,r,is-
senschaftlicherAnsatz Mitte der 1980er Jahre in Frankreich etrvas volllçommen
i\eues. Und viele Positionen in der heutigen franzôsisch"n Ûb.rsetzungstheorie
aufierhalb der Linguistilc sincl direlct auf Berman zurickzufuhren. Seine Ableh-
nung der ethnozentrischen Ûb"t."tzungspraxis, seine Forderung nach einem
poetisch und philosophisch reflelctierten, ethisch fundierten Ubersetzen sowie
sein Plador,er frir buchstabengetreue oder literale Ûb.tr. tzung (truduction
litterale) n-urden in der Zrvisch enzeit von vielen \\'issenschaftlem aufgegriffen.
Da hier der PIatz fehlt, um Bermans Werk in all seinen Aspekten und Details
darzustellen,3e werde ich mich vor allem auf eine Dimension lconzentrieren,
die man vielleicht als die Tiefenschicht seines Ansatzes bezeichnen kônnte,
wobei auch der Bezug zu Schleiermacher deutlich n-ircl. Denn Schleiermachers
Reflexion ûber die verschiedenen Methoden cles Ûb"tr.tzens dient bei Berman
nicht nur der Verteidigung einer nicht-e thnozentrisch"tr Ûb"rsetzungstheorie
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und -praxis, sondern ist auch cler Ausgangspunlct ftir seine Entrvicklung einer
,"g.lr.chten l(ulturtheorie.a0 Und zwar èin.t Theorie, die sich auf Schleiermacher
bJ*ft, letztlich aber auch in einigen zentralen Punlcten von ihm r'r'egfiihrt, wie
îch zeigen môchte.

B.Àun prâsentiert seine Kulturtheorie vor allem in seinem bereits angespro-
chenen Hauptwerlg das I g}lunter dem Titel L'Epreyr" (3 l'.étrangerar erschien
(*u5 man im Deutschen mit Erfahrung.d,es Fre*àun(rticlc)tibersetz etf2lcônnte).
Es stellt gleichzeitig - neben seiner Ûb"rsetzung d"1 Abhandlung_- Bermans
intensivste AuseinÀdersetzung mit Schleiermacher dar. Bermans Theorie der
I(ultur basiert dabei auf einer'offenen Dialelctilc zwischen dem Eigenen und
dem Fremden, die man als eine direlcte Fortfùhrung und Radilcalisierung von
Schleiermachers Theorie der Beziehung zwischen (nationalem) Leser und
(fremdem bzw. auslânclischem) Schriftsteller auffassen kann. Sie gehôrt in ein
allgemeines dislcursives l-mfeld im Frankreich der 1980er Jahre, wo das Thema
Nteritât im l\Iittelpunlct vieler Verôffentlichungen (.r. u. Yon Emmanuel Levinas,
Jacques Derridu, trtetan Todorov und Julia l(risteva) und Debatten stand.a3

tji" Ableitung \ron Bermans Theorie \ron Schleiermacher lcann wie fofgt darqe-
stellt werden: Fiir Schleiermacher ist eùrnozentrische Ûbersetzun g (2. Methode,
die den Leser >in Ruhe lasst< und den fremden Text ihm >entgegenber'vegt<)
deshalb ein W.idersinn, da sie den fundamentalen Unterschied zwischen dem
Eigenen und dem Fremden negiert, indem sie impliziert, das Fremde lasse sich

d"- Eigenen vollstândig arsimilieren.a4 Im Anschluss daran ist ftir Berman die

Ausgre rrzung des Fr.*J"r, in der ethnazentrisch orientierten Ûb"tr.tzung
od"i allgemàin in einer als Container konzipierten l(ultur - deshalb fatal, da

so mit dem Fremden das Prinzip der lculturellen Vielfalt und der lculturellen
Fortentwicldung selbst negiert wtirde.

Hierzu ein àentrales Zitat in der als ûbersetzungstheoretisches Manifest
konzipierten Einleitung des Buches: >[Tloute culture résiste à la traduction,
mcme si elle a besoin Àr.rtiellement de celle-ci. La visée même de la traduc-
tion - ouvrir au niveau de l'écrit un certain rapport à l'Au tre, f-econder le Propre
par la médiation de l'Étranger - heurte de front la structure ethnocentriqug d"
ioute culture, ou cette espeËe de narcissisme qui fait que toute société voudrait
être un Tout pur et non àelungé. Dans la traduclio1, il.I a quelque chose de la
violence du métissage. [Jed" I(rrlt tr widersetztsich der tbersetzung, auch wenn
sie diese wesentlicÈ braucht. Das eigentliche ZieI von Ûbttt.tzung - sich auf
der Ebene des Geschriebenen in ein gewisses Verhaltnis zrrm Anderen setzen,
das Eigene durch die Vermittlung des Fremden befruchten - lcollidiert mit der
ethnoÀntrischen Struktur einerleden l(ultur oder mit jener Art l\arzissmus,
der dazu fûhrt, dass jede Gesellschaft am liebsten ein reines und unvermischtes
Ganzes sein wûrde. Im Ubersetzen steclct ef,,*as von der Gewalt der Vermischung
der l(ulturen.luns

Fiir Berman ist Lbersetzrr n- .1. r
n ' icht ige Notn.endigl<ei t  f t i r  i . .  .
Weiterentwicldung ist einr Ffd.-.
Eigenen uncl dem Fremctrn.

N{an lcônnte nun im -\1., 'hlr; - - -: r ,
die - real i ternichtrenr- irkl i , , 'h; l  ,r : ' .  * -T

Dialelctilc ableiten: eine Kriltrrr"" ,,,- r.
gerte, jede Beziehung zun] Fr. ' r-  : .  ,
gehen. Eine l(ultur rrierler-trirl", : l. -l
vollstândig dem FremclÊIl lrr"r"i--.r r . , ",
In Bermans hul tur l i .onzt '1, t  r ,  i : ' , :  "
Nledium einer leben:nohr rn, ; - - .
clem Eigenen und clem Fr.r:r,r-. i l "  i
lctinstlerisches Leben miîqli.lt rn .1 ;'- i'ol'u

rung des Fremden liegt
>Metaphysilc des Frenttlen,'t- 1,.-; Li".i--: ,
wieder unterstrichen u-irr l.

Gleichwohl wâre gelnâÈ Br:r-n-r ,-
tonung des Fremden letzt l i , 'h iu1" '  -
nahelegt, dass sein beherztr- I ' i " i
paradoxeZnge trâgt. \\ ie {Êzr-i;. .... .-,*
einer als selbstbezuglich ,t  ahru"' i i  r  .
gewisse Form eigenkulttrrcll"r I l" i i,
Vorbild Schleiermacher tren nt"

V. Trotz der grundlegenrleu B.',:n , r-
beiten zur Geschichte un,.l Th.-, l"--
bedingungsloser \ -er fechter r  l . - r ,  r  - -  r .
Lr. a. seine kritischen Stelltrnslrrirn, "-i, ,:
d ie Ideologie des [-nt i l ler :e iz i r i  i ' .  , .  !
sche Bedeutung Schleierrrâr 'ht-î-  î ' ,  "
daran zu hindern, einige frag.' r"i i' r . -"
Ûb"rr. tzungs-Abhancl l i rng,, lal ,  1,^r .
Schleiermachers Beitrag zurrr l,aii i l .
Bermans Inanspruchnahrne \{,r i  \  i :"
schen L'b.rr. tzunguncl als eu {"1:r '- ri .

^rngbesitzt 
einen blinclen Fl., 'f. i,z-,,, '

die es ihm erlauben" clie -\ut'r ' ir;i -,
Ansatzes aufrecht zu erhalten.

Bereits Lawrence \-enuti rrj.-. \ , ri: -
lcritisch darauf hin, dass auf (-ir"r n, rI ;r-
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Fur Berman ist U berse tzung also sowohl eine Gefahr als auch eine lebens-
rvichtige Notr,r'endigkeit frir jede lebendige l(ultur; ihr Ûberleben und ihre
Weiterentr,r'icldung ist eine Frage des dialektischen Ausgleichs zwischen dem
Eigenen und dem Fremden.

1\{an lcônnte nun im Anschluss an die ztnrei>N{ethoden< Schleiermachers daraus
die - realiter nicht venvirlclichbare - These und Antithese dieser Berman'schen
Dialektik ableiten: eine l(ultur, lr,elche sich lcomplett der Ûb"r." tzung venvei-
gerte, jede Beziehung zLrm Fremden abbrâche, r,r'ûrde an sich selbst zugrunde
gehen. Eine l(ultur r,r,'ieclerum, die aus nichts als Ûbersetzung bestiinde, die sich
vollstândig dem Fremden preisgâbe, wiirde sich darin verlieren und auflôse rt.46
In Bermans l(ulturlconzept wird eine ethisch. Ûb"tsetzungspraxis somit zum
Meclium einer lebensnotwendigen und unabschliefibaren Dialelctilc zwischen
dem Eigenen und dem Fremden, ohne die lcein n'irldiches lculturelles und
lctinstlerisches Leben môglich r,vâre. Wobei der Akzent eindeutig auf der Erfah-
rung des Fremden liegt - Venuti sprich in diesem Zusammenhang von einer
>Metaphvsilc des Fremden<+; bei Bennarl -n deren absolute h[otn,endigkeit immer
wieder unterstrichen wird.

Gleichwohl wâre gemâ6 Bermans eigener dialelctischer Logik eine Ûberbe-
tonung des Fremden letztlich rvieder lculturzerstôrernd, \,rras die Vermutung
nahelJgt, dass sein beherztes Placloyer fùr verfremdendes Ûb*r.. tzen einigà
paradoxe Zuge tragt. \\ ie gezeigtwerden soll, trâgt Bermans Denlcen im l(ontext
einer als selbstb ezuglich wahrgenommenen franzôsischen Literaturszene eine
gewisse Form eigenkultureller Demontage in sich? was ihn eindeutig von seinem
Vorbild Schleiermacher trennt.

V. Trotz der grundlegenden Bedeutung r.omantischen Denlcens fur seine Ar-
beiten zur Geschichte und Theorie der Ubersetzung lcann Berman nicht als
bedingungsloser \ierfechter der deutschen Romantilc bezeichnet werden, \t'ie
u. a. seine lcritischen Stellungnahmen zur spelculativen Theorie der Ûb.rse tzung,
die ldeologie des L ntibersetzbaren usw. zeîgen.a8 Dennoch scheint die strategi-
sche Bedeutung Schleiermachers ftir seinen ethischen Ans atz ihn gleichzeitig
daran zu hindern, einige fragrviirdige und problematische Aspekte in clessen
Ûb.tr"tzungs-Abhandlung wahrrun.h*.tr. Damit meine icl insbesondere
Schleiermachers Beitrag zum patriotisch-nationalistischen Dislcurs um I B 13.4e
Bermans Inanspruchnahme von Schleiermacher als lGitiker der ethnozentri-
schen Ûb.tr. tzungund als engagierten Yerfechter der verfremdenden Ûberset-
zungbesitzt einen blinden Fleclc ltztç. enthalt einige denlcerische Arrangements,
clie es ihm erlauben, die Autoritât von Schleiermacher als Garant des eigenen
Ansatzes aufrecht zu erhalten.

Bereits Lawrence Venuti wies vor 20 J ahren mit Venveis auf Antoine Berman
lçritisch darauf hin, dass auf Grundlage Schleiermachers nur schrver eine Ethilc
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der Ûb.rr. tzung zvr Belcâmpfung des Ethnozentrismus zu begrtinden sei:
>Schleiermachels theory is shaky ground on n'hich to build a translation ethics
to combat ethnocentrism: his lecture does not recognîze anv contradiction in
asserting that >our nation< is distinguished by >respect for what is foreign< w-hile
envisiorirg the geopolitical domination of a German bourgeois cultural elite. It
also does not t.rognize antinomies in its thinking about language and human
subjectivity which ur. likewise determined by u bourgeois nationalism.(S0

i^ Zutammenhang mit dem von Venuti erwâhnten >bourgeois nationalism<
Schleiermachers scheint mir das Hauptproblem seiner viel zitierten Uberset-
zungsabhandlung in deren Schlussparagraphen deutlich zu werden, wo gesagt
wird: >Wenn einst eine Zeit lcommt, wo wir ein ôffentliches Leben haben, aus
welchem sich auf der einen Seite eine gehaltvollere und sprachgerechtere Gesel-
ligkeit entwilckeln mufi, auf der anderen freierer Raum gewonnen rvird ftir das
Talent des Redners, dann werden wir vielleicht fiir die Fortbildung der Sprache
weniger des Uebersetzens bedtirfen. Und môchte nur eine Zeît lcommen, ehe
wir dln ganzer_ Ifueis der Uebers etzermuhen wiirdig durchlaufen haben!<sr

Sich"rli.h lcônnte man hier Spuren des Theologen uncl Predigers Schleier-
macher entdecken und dahingehend argumentieren, dass die hier thematisierte
Geselligkeit im Sinne einer iniegrativen Gemeinschaft und nicht einer Exldusion
des Fremden gedacht wird. Trotzdem ist es sehr aufschlussreich, dass Schleierrna-
cher seinen TËxt damit beende! dass er eine zulciinftige Epoche anlcûndigt bzw.
heraufbeschwôrt, wo Deutschland eine Art sprachliche und lculturelle Autarlcie
entwiclcelt haben und so nicht mehr die >l\{tih.ttu nôtig haben wurde, massenhaft
auslândische Texte zu tibersetzen. Er setzt sozusagen dem l-bersetzungsprozess
ein teleologisches Ende in Form der Erreichung einer deutschen Gemeinschaft;
eine nationalistische Funlctionalisierung, durch die letzùich sein Votum ftir ein
Bewegen des Lesers hin zum Fremden in Frage gestellt wircl.

W; die quantitative Ebene des Literaturimports nach Deutschland angeht,
nimmt ScHËiermachers patriotisches Credo von 1813 das Ende einer âu6erst
intensiven Ûb"rr"tzungsperiode vorweg und legitimiert es.. so gIeîchzeitig. Bg
lçanntlich gab es in D".rt.rhland seit .u. 1 77A einen wahren I,bersetzungsboom,s2
der aber nôch vor der Mitte des 19. Jahrhunderts fast vollstândig erlahmen sollte,
in dem MaËe wie das nationale Ben.usstsein in Deutschland erstarlcte.s3 Bereits
um 1840 war Schleiermachers Wunsch nach nationalliterarischer >Geselliglceit<
in Form lcultureller und sprachlicher Autonomie zrrm allgemeinen Paradigma
avancie rt.sa

Im vorliegend en Zusammenhang ist es aufschlussreich, dass Bermans fran-
zôsische ÛbËtr. tzung dieses ub..ÈlieÊenden Absatzes dessen teleologischen
(,,\l.errn einst eine Zeit lcommt ...<) und appellativ-optativen 0,.. môchte eine
Zeitlçommen ...() Charalcter abschwâcht, indem sie u. a. die Konjunlçtion )wenn(
im hypothetisch-irrealen und nicht temporal-futurischen Sinne deutet.ss Denn
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diese Vorstel lung einer Funkr i , r , : .  -
dung einer deutschen \at i ,  ,ne I i*,  r  .
Ûb.ir"tzens<56 lauft klar r i .r '  , ,  r ,  t i .  -
letztlich unabschlieli lraren, Xiai "- r."r: i . i
dem Fremden zurricler.t:

l\ 'Ïan lcônnte aber n,,,,-h -in -iir
Schleiermachers Abhan,lhing ir :  l  i i -  -  :
ablehnende Haltung ge{rut i i , .- :" . :  ï" ;
cher Hybridisierung.s8 Eins ir r1, 1,, L-{ ., :
translat ionale Einf lussnahnr* Tr ' .- , : :r  , ,  .
tersprache, wie sie geracle \ r-r1'1 [-i. --r, ,
impliziert und geforclert u i r ', r. ' Ll
Abhandlung nicht zur orclÊ f: r t- i i i [ '. ,
lVlethode) als der Berçeis , lal ' t i r .  .rr  i  - .
l iegende lculturelle uncl Sl,r'a,'h ir i i. i
bzw. clarf (gegen die nçeite \1.' l i-
Verteidigrtrg der ersten \[r1h, ,, i". i, -
die unverwechselbare ktrlturrll.- r ; i
verneint. In einer \\ 'eiterenhr-i, 'k; ir ,r-
setzt Schleiermacher I B 13 r rr.r-i ii,.l
des Eigenen in Abgrenzrirlg g'.,.--r " .

Trotz des Votums ft ir  cla= $.-r, , .---
Text zufuht also Schleiellnâr'h*r'- î: "
romantischen N'Iodel l  substanti . ' l i "  r  h
einer als ganzheitl ich unri r1l,;.-- : ,,
als \  elctor sprachl ich-kultur '- l l - :
Ûb.rr"tzun[in Schleienna,:h-r. /. T ,
Dienste cler teleologischen P.r'-T .-r,.r, ,
und der lc lee.  c lass Detr tsc 'h lar i , r  i
eigenstândigen. sondern au','h r in r , :
solle.62

In dies em Zusammenhang kr r' l
zwei Paradigmen seiner Epc,r:h. u-.- l.:
gie der Muttersprache als ein,: - t, 'nl- ;
der sogenannten Befreiungsklir--r.. r
universellem N[edium cler \\ elrl ir," r'.,, '.
bivalenter Weise formuliert rr ir, i. ' I : :, ,
handlung erinnert dieser Probi*nlzr, -;. -
Huyssen formuliertes geistiges ( rîa,l t-
I(osmopolitismus zur Inclirjclual i r.i l-
Anders gesagil Erfahrung cles Fr'.-n' r.-,-
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ciiese Vorstellung einer Funlctionalisiemng fremder Ein{lusse zLLr Herausbil-
{ung einer deutschen l{ationallçultur als >wahre[nl geschichtliche[nl Zu'eclc des
L bersetzens<56 lauft klar der von Berman formulierten Idee eines offenen und
letztlich unabschlieÊbaren dialelctischen Prozesses zrçischen clem Eigenem und
rlem Fremclen zuwider.s?

N{an lcônnte aber noch ein anderes gervichtiges Problem nennen: die in
Schleiermachers Abhandlung immer rvieder in Erscheinung tretende kritisch-
ablehnende Haltung gegenuber Sprachlcontalct, Sprachmischung und sprachli-
cher Hvbridisierung.s8 Eine solche Haltung unterbindet prinzipiell jede wirkliche
translationale Einflussnahme fremder ldiome uncl Sprachformen auf die h{ut-
tersprache, n'ie sie gerade von Bermans buchstabengetreu"t Ûb.rsetzungsethik
impliziert und gefordert r,vird.se Bei genauerer Analvse ist Schleiermachers
Abhandlung nicht zuvorderst ein Pladovery'ir verfremdend". Ûb*rsetzen (erste
Methode) als der Beu'eis dafrir, dass die jeder Sprachgemeinsch aft zugrunde
liegende lculturelle uncl sprachliche Differenz nicht ausgeloscht werden kann
Itzw. darf (g"gen clie zrveite h{ethode). Es hanclelt sich also rveniger um eine
Verteidigotg der ersten N"Iethode als um eine Yerurteilung der zweiten, du diese
die unverwechselbare lculturelle und nationale ldentitât der jeweiligen Sprache
verneint. In einer Weiterentwicklung von Herders Pladover fiir lculturelle Vielfalt
setzt Schleiermacher lB13 verstârkt clen Alczent auf die notrr,endige Vertiefung
des Eigenen in Abgrenzung gegentiber dem Fremden.60

Trotz des Votums ftir das Bewegen des deutschen Lesers auf den fremden
Text zu fuktalso Schleiermachers Theorie cler Ûb.r." tzungim Grunde auf dem
romantischen Nlodell substantieller l(ulturdistanz und zielt ab auf die Starkung
einer als ganzheitlich und abgeschlossen konzipierten deutschen Literatur
als Velctor sprachlich-lçultureller und letztlich politischer Einiguttg.ot So steht
Ûb"tse tzungin Schleiermachers z. T.widerspruôhlicher Abhandlung mithin im
Dienste der teleologischen Perspelctive der Schaffung einer l\ationalliteratur
und der ldee, dass Deutschland zrr einer lculturell und sprachlich nicht nur
eigenstândigen, sondern auch unabhângigen und ftihrenden Nation n'erden
solle.62

In clies em Zusammenhang lcann die l{ahe Schleiermachers zu mindestens
zwei Paracligmen seiner Epoche genannt werden: die Entr,r'iclilung einer lcleolo-
gie der N{uttersprache als eines zentralen \telçtors nationaler lclentitât wâhrencl
der sogenannten Befreiungskriege,6:r sowie die Yorstellung vom Deutschen als
universellem Medium der \\reltliteratur, rvie sie u. a. bei Goethe in hrichst am-
bivalenter \\reise formuliert r,r'ird.6a ImZusammenhang mit Schleiermachers Ab-
handlung erinnert dieser Problemzusammenhang stark an ein 1967 \ron Andreas
Hul ssen formuliertes geistiges Grundprinzip der cleutschen Romantilc >Durch
I(osmopolitismus zur Inclividualitat, durch Europâismus zum 1\ationalismus<.65
Anders gesagl Erfahrung des Fremd en als bzw. zur Einubung des Eigenen. Das

91



Dirk Weissmclnn

legt nahe, Schleiermachers Ansa tz nicht nur abstralct als Theori e z,u verwenden,
wie das im aktuellen ûbersetzungswissenschaftlichen Dislcurs immer wieder
geschieht, sondern auch deren politische Implilcationen mitzudenlcen.66

Diese Aspelcte von Schleiermachers Abhandlung gehciren in den Bereich des
romantisch-nationalistischen Denlcens seiner Zeîtund lassen sich historisch er-
klâren und zLrmTeil legitimieren. Allerclings ist dieser l(ontext der angeblich >ver-
spâteten< deutschen l\ation grunds âtzlîch verschieden von dem des Franlcreichs
der l970er und -B0er Jahre, wo neue Denlcansâtze mit einem ausgesprochen
antinationalen bzw. antiimperialistischen Profil auf den Plan traten. W-ahrend
es bei Schleiermacher nicht zuletzt aufgrund der geschichtlichen U mstânde
im Deutschland des friihen 19. Jahrhunderts um die Ifunstrulction nationaler,
lrultureller und sprachlicher Einheit als ZieI geht, gehrirt Bermans Denlcen eher
dem postmodernen Paradigma einer Delconstrulction nationaler, lcultureller und
sprachlicher Einheit an, so wie sie als Realction auf einen gewissen traditionellen
Franlcozentrismus von vielen franzôsischen Denlcern sein er Zeît vorangetrieben
wurde.67 Schleiermachers Kritik an solch einem franzôsischen Ethnozentrismus
mundete seinerzeit in einen neuen? deutschen Ethnozentrismus, r!'ogegen
Bermans Selbstkritilc an der eigenen l(ultur letztlich in ein Pladover fûr eine
allgemeine sprachliche und lculturelle métissage miindet und postkolonialen
Theorieansâtz err z. T. sehr nahe kommt.68

VI. Bermans Schleiermacher-Lelcttire steht zweifelsohne unter dem Einfluss
einer starken Faszination fiir das deutsche Dichter-und-Denlcer-Paradigma,6e
wie sie bei vielen franzôsischen Philosophen seiner Generation anzutreffen ist,
namentlich bei Heidegger-Lesern.70 Seine positiv voreingenommene Sicht auf
die deutsche Romantik steht dabei durchaus in einer langen Traditionslinie.
Seit Madame de Staels 1Bl3 erschienenem und fur die deutsch-franzôsischen
Beziehungen grundlegendem Buch De l'Allemagne n-urde ein idyllisches ldeal-
bild von Deutschland als Land der Dichter und Denlcer kolportiert, wodurch
verschiedene politische Implilcationen verborgen blieben.Tr Ab 1870 schlug dann
dieses Bild um und machte einer virulenten Germanophobie PIatz, die ihren
Htihepunkt mit dem Zweiten \\reltkrieg erreichte. So entstand jenes noch heute
alctuelle, doppelte Bild von Deutschland, das ich als Rezeptionslconflilct zwischen
Delcontextualisierung und Hvperlcontextualisieru ng darzustellen versucht habe.

Trotz seiner weitgehenden Ausblendung politischer Aspekte kann man Berman
sicherlich nicht vorwerfen, eine lcarilcierende Version der deutschen Romantilc
vorzulegen, d.azu sind seine Analys en zv differe nzîert. Eher lcônnte man bemân-
geln, dass Berman sein heterogenes l\Iaterial von Luther bis Benjamin zu einem
einheitlichen Panorama unter dem Sammelbegriff Romantilc zusammensetzen
môchte,72 was zwanglâutig mit Leerstellen, Inlcoha rerrzert und Widerspruchen
einhergehen muss. Eine vordergrûndige Einheit, die nur um den Preis einer
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.'lativen Delcontextualisier-ung zu haben ist. In dies em Zusammenhang lcann
:urchaus die Nleinung r,ertreten r,r.erden, dass er nicht deutlich genug die

-rrrndlegende Ambir.alenzvon Schleiermachers Abhandlung herausarbeitet, rvas
,"tztlich seine eigene Theorie schnacht und belastet.

\attirlich soll Bermans Einseitigkeit jetztnicht diametral umgekehrt rverden.
nclem Schleiermachers Ansatz als durch und durch nationalistisch dargestellt

,, tirde. Seine Ûb"tr"tzungsabhandlung soll hier nicht mit Lulcâcs hrperlcontex-
:ualisiert und in eine Genealogie >yon Schelling bis Hitler< eingereiht u'erden.î'3
l)och Schleiermachers Platz in der deutschen Geistesgeschichte ist eben sou'ohl
,Ler des Begrunders einer Theorie nicht-ethnozentrischer Lbersetzttng als auch
,Ler eines Vertreters einer ethnozentrischen l(onzeption cler deutschen Sprache,
Krrltur und l\ation. \\ as nicht zuletzt daran liegt" dass es sich bei seinem be-
I'iihmten Text um eine in nur zl'ei Tagen niedergeschriebene Gelegenheitsarbeit
I.randelt, die nicht frei von internen \\-iderspruchen und LnHàrheiten ist.ia
Problematisch ist Bermans Lesart zur.orderst desrvegen, n eil sein geglattetes
:chleiermacher-Bild clurch den Erfolg seiner Theorie eine relativ neite \-er-
ltreitung fand.î5 Es muss befurchtet n erden, class Bermatr, Ûb.rsetzungsethik
international als Instrument einer Ablosung von Schleiermachers Abhandlung
\ on ihren politisch-icleologischen Implilcationen fungieren kônnte.

Fûhrte man Bermans Ansatz und seine l(onzepte direkt uncl ausschlielrlich
auf Schleiermacher zuriiclc, mtisste man also zu dem Schluss gelangen. dass seine
iibersetzerische Ethilc auf falschem historischen Boden steht. So lcônnte man
sich die Frage stellen: l\{ûssen rr-ir nicht in Anbetracht dieser historischen Alt-
lasten Bermans Ethilc der t'b.rr. tzunggleichsam vom Yorbild Schleiermachers
lrefreien? Die Antn ort lauteû Ja und l\ein. Denn lvie gezeigt u.urcle, ist Bermans
L'Epreuue d,e t'étranger nicht nur ein Buch uber Schleiermacher, trotz cler her-
ausragenden Bedeutung seiner Theorie fur Bermans Anti-Ethnozentrismus. Es
ist im Grunde noch nicht einmal ein Buch uber die deutsche Romantik, sonclern
eine Arbeit iiber die cleutsche ldeengeschichte zLLm Thema Ûb"t*.tzung von
Luther bis Benjamin. Und der Titel des Buchs bezieht sich auch nicht direlçt auf
Schleiennacher, sonderïr verrveist auf einen anderen Autor, nâmlich auf Hrilderlin
(tiber den ï mweg uber Heideggers Holderlinlelctureto). Das Ietzte lGpitel des
Buches OrHolderlin: le national et l'étrangeru) ist so auch bezeichnenclenveise
Hcilderlin gewidmet.

In diesem abschliefienden lGpitel erscheint Hrilderlin als cler \rertreter der
radikalsten Form einer endlosen und offenen Dialelctilc zr,r.ischen dem Eigenen
und dem Fremden, u orin die Einubung des Eigenen \.or der Erfahrung des
Fremden schtitzt uncl die Erfahrung des Fremden gleichzeitig r.or cler Eintibung
des Eigenen. Und zrveifellos ist Holclerlin derjenige Philosoph und Dichter, der
sich um 1800 als Ûb"tr. tzer am stârlcsten fur èin.n nicht-ethnozentrischen
Ansatz der Ûb.tr. tzung eingese tzt hatTi Hoklerlins performatir.es Engagement
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fiir eine Erfahrung des Fremden im N{edium der Ûb.rr" tzung iiberschreitet
den Horizont der bei Schleiermacher formulierten romantischen Position einer
Bereicherung der deutschen Sprache und l(ultur. So lcann man zuletzt fragen:
Bildet nicht im Grunde Hrilderlin den r,r'ahren (utopischen) Bezugspunkt von
Bermans Theorie? Denn in Holderlins t'b"t." tzttngen aus dem Griechischen
lctindigt sich ja auch bereits die genuin nicht-ethnozentrische Tradition der
deutschen Ubersetzungsgeschichte an, wie sie runcl ein Jahrhundert spâter mit
Stefan George, Rainer lVlaria Rillce, Rudolf Borchardt, Franz Rosenzweig Martin
Buber usw. beginnen sollte.78 Eine Tradition, mit der sich,{ntoine Berman leider
nicht mehr beschaftigen lconnte. Das mafigebliche Verdienst seiner Studie zu den
Ûb"rr"tzungsdislcurJen in der deutsche" Romantik und dariiber hinaus bleibt
jedoch, die Dialelctilc nvischen clem Eigenen und dem Fremden, das Paradox
der Herausbildung des l\ationalen durch Erfahrung des Fremden als eines der
Grundprobleme der deutschen l(ultur herausgestellt zu haben.
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Berman \rar sich dieses Charak:- r. -. ".
Epruur"^ 68),  schien es jer l , , , - l l  r , .  : . :  ;
Vgl.hierzu Daniel \\  e. idrter. Frt ;  -" r-:
Vgl .Schleiermacher.L-ber c l ie '  p-r '  :  -  ;
bleibt in mancher Hinsici i t- r l . , i ;  -: ' '  "
N[ensch in gew-issem Sinrte t ' ,- i ,r,  t  '  :  ,
gestehen, so rvie H.ir cl ie \\ elt l ' t i r :" : '-  :
l \ fomenten die \-aterlandsli. ] ,"- :  r. : :  - -
eine solche allgemeine Liel '- i , .  :  :
den lebendigen uncl hôher-rl  |  , '  *.

neuee dervaterlândischen gl,: i ' ' i - ,  ' r : '  -:
oder der andern.  mult  c ler  \ [* i l '  : -  '
haltungslos in unerfreulicher \l "i: '

60 Zu Herders Denlcen in Brztt. -r r-" -
-\nnette l(opetzld. Iitercrrirrh" - -'* --- '

6L \tgl. Nexandra Lanieti. Trctrz*i r-r;; "
macher' s Theory of Tr un sl uti, ,i, " . : - I '
Afr ica, 14(2002)2, 2-1 B. be:,,n, :  "  : ' .

62 Ygl. Lawrence \'-enuti. Gerteel,, 2." -
63 t [ t .  Ctaus \hlzn eig. l lutter 'ytt ' ,  ! ,  -  ;
64 Diese Ambivalenz von Goetlt-- \\ . . :

v{. Epreuue,92.
65 Andreas Huyss en, Die frùhrr,rTit;: ,' * -'

Zurich-Freiburg L969. 161. \ -,. . :
tradition, 4L5 und Klaus Rei,-h -:'.^ -

66 \tgl. Alexanclra Lani eri. Trcrn.!1, r :: , ' ', . -
67 Zur Unvereinbarkeit r-on S,:htr-..-:-r.- .

Ideologien, vgl. Douglas R,.']ritr-,":.. \
Different ,\Iethods of Tronrlc,ll'... l; h -

68 \rgl. Paul Bandia, Le concept ber"r:, / J -, , - '
postcoloniale, in: TTR : truduc'ti,,',

36

37
3B

39
40

43

44
45
46
47

Siehe u.a. die Zusammenfassung bei Friedmar Apel und Annette Ifupetzki , Literarische
Ûbersetzungt 2. Auflage, Stuttgârt 2003, BBff.
Schleiermacher, fher die uerschiedenen Method.en, 47.
Barbara Godard, L'Éthique du traduire. Antoine Berman et le ,uirage éthique< en
traduction, in: TTR : tra.duction, terminologie, rédaction, 14(2001)2, 49-82.
Siehe hierzu I{uhn, Antoine B er manr rp, oduhtiu eo irb er setzun gshritik.
Zur Beziehung von Ûbersetzungs- und Kulturtheorie u.a. in Berùg auf Schleiermacher
vgl. Iflarrs R"ifhert, Die unend.itiche Aufgahe. Zum Lhersetzen) Mrrrr.h"n 2003 , 25.

47 Ebd.
42 Zur Tatsache, dass der Titel eine Ûbersetzung aus dem Deutschen darstellq siehe

unten.
\'gl Sherry Simon, Antoine Berman ou l'absolu critique, in: TTR : traduction, termi-
nologie, rédaction, 14(2001)2, L9-29, besonders 20.
\'gl. Apel, I(opetzki, Literarische Ûbersetzung, 20.
Berman, Epreuuer 16.
Vgl. ebd., 66.
LaHrence Yenuti, Translation changes euerything. Theorie and practice, London-I\ew
Yorlc 20L2^ LB7.

48 Siehe u.a. ebd., 37, I92 und passim.
49 Zur nationalistischen Komponente des deutschen Sprachdenlcens u.a. ab lB13 vgl.

Claus Ahlzweig, Muttersprache - Vaterland. Die deutsche ltlation und. ihre Sprache,
Opladen L994.
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50 Lawrence Venuti, The Translators Inuisibility, a history of translation.2. \trflage.
London-1\er,v Yorlc 20A8, 92.

51 Schleiermache r, Lhu, die uerschiedenen Method.en, 7 A.
52 Vgl. Dieter Lampin g, Die Idee d,er Weltliteratur. Ein Konzept Goethes und seine Kar-

riere, Stuttgart 201 0, L2.
53 Vgl. Peter GoÊens, Weltliteratur. Modelle transnq.tionaler Literaturwahrnehmung

ià 19. Jahrhund.ert, Stuttgart 20II, 17, sorvie Friedmar Apel, Annette Kopetzki-
Literarische Ûbersetzunst 1I B.

54 \igl. Esther IGlchmann, Veruserfungen in der Einheit: Geschichten uon Nation und
Familie um 1840. Heinrich Heine, Annette ','on, Droste-Htilthoff, Jeremias Cotthelf,
Georg Gottfried Geruintls, Friedrich Schlegel, N'Iiinchen 2009.

55 >Si vient un jour où nous aurons une vie publique gui, d'un côté, dér-eloppera une
sociabilité plus riche de contenu et plus attentive à la langue et de I'autre frounisse
plus d'espace libre au talent de l'orateur" peut-être aurons-nous moins besoin de la
traduction pour la formation de la langue. Puisse ce jour venir avant que nous ayons
parcouru dignement tout le cycle des efforts des traducteurs.u (Schleiermach er, Des
différentes méthodes du traduire, 34T.

56 Schleiermacher, Ûb", die uerschiedenen Methoden,69.
57 Berman war sich dieses Charalcteristilçums der Spâtromantilc durchaus bewusst (siehe

Epr"ur"" 68), schien es jedoch nicht auf Schleiôrmacher beziehen zu u'ollen.
58 Vgl. hierzu Daniel Weidner, Fre',-elhafter Doppelgiinger und sprachbildende l{raft.
59 Vgl. Schleiermacher,Ûbe, d,ie u-erschiedenen Methoden,63: >Denn so n'ahr das auch

bleibt in mancher Hinsicht, daft erst durch das \'-erstiindnifr mehrerer Sprachen der
N{ensch in gewissem Sinne gebildet rvird, und ein Weltbtirger: so mùssen r,vir doch
gestehen, so wie wir die \\t-eltburgerschaft nicht ftir die âchte halten, die in n ichtigen
Momenten die Yaterlandsliebe unterdrtikkt, so ist auch in Bezug auf die Sprachen
eine solche allgemeine Liebe nicht die rechte und rçahrhaft bildencle, welche ftir
den lebendigen und hôheren Gebrauch irgend eine Sprache, gleichviel ob alte oder
neue) der vaterlanclischen gleich stellen will. \lie Einem Lande so auch Einer Sprache
oder der andern, muÊ der Nfensch sich entschlie6en anzugehôren, oder er schlvebt
haltungslos in unerfreulicher Mitte.<

60 Zu Heiders Denlcen in Bezug auf die Ûbersetzungstheorie siehe Friedmar Apel,
Annette l(opetzki, Literarische ûbersetzun& 7 9.

61 \tgl. Alexandra Lanierr, Translation and ldeology of Culture. Reappraising Schleier-
macher's Theory of Translation, in: Current Writing. Text and Reception in Sauthern
Africa, f 4(2002)2,2-IB, besonders 9.

62 Vgl. Lawrence Venuti, Genealogies of Translation Theory, f 31ff.
63 Vgl. Claus Ahlzrveig, Muttersprclche - Vaterland, 217ff.
64 Diese Ambivalenz von Goethes Weltliteraturbegriff r\iar Berman durchaus bern'-usst,

vgl. Epreuue,92.
65 Andreas Huyss en, Die frùhromantische Konzeption ,o, Ûb"rsetzung und Aneignunst

Ztirich-FreiburgL969, f 61. \'gl. auch Harald lGttel, Andreas Poltermann, German
tradition, 4L5 und Klaus Reichert, Die unendliche Aufgabe, 35.

66 \tgl. Alexandra Lani eri, Translation and Ideology of Culture, 14.
67 Zur Unvereinbarlceit von Schleiermachers Ansatz mit alctuellen Denkbildern und

Ideologien, vgl. Douglas Robinson, Schleiermacher's Icoses. Social Ecologies of the
Different Methods of Translating, Bulcarest 2013, IGp. 3.

68 Vgl Paul Bandia, Le conceptbermanien de l',Etrongur dans le prisme de la traduction
postcoloniale, in: TTR : traduction, terminologie, rédaction, 11(2001)2, L23-f 39.
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69 Zu dies er franzôsischen Faszination r.gl. auch Jean-Claude Pinson, Habiter en poète.
Essai sur la poésie contemporaine, Sevsell L995.

70 Zum Einflusi Heideggers àuf Berroan siehe Yenuti, Translation changes euerything,
186-187. \tgl. auch I(ùhn, Antoine Bermans ,produktiue, Ûbersetzungskritik,16, Anm.
24.

7I Zum Thema Berman in Bezug auf die Traditionslinie von 1\{me de Stael tgl. auch
Simon, Antoine Berman, 2I.

7 2 Hier muss erganzt werden, dass ein solch breiter Begriff der deutschen Romantilc in
Frankreich nicht unûblich is! rço auËerhalb der germanistischen Fachzirkel auch die
Vertreter der Weimarer Klassilc oft mit der Bezeichnung romantisch belegt werden.
Romantilc wâre im diesen Sinne die deutsche >Klassiku, in ihrer Bedeutung dem
uâg" classique< in Frankreich vergleichbar.

7 3 Vgl. Georg Lukâcs, Die Zerstôrung der Yernunft: Der Wug des lrcationalismus aon
Schelling zu Hitler, Berlin 1954.

7 4 Zur Entstehung des Textes siehe den I(ommentar der Ausgabe Friedrich Daniel Ernst
Schleiermacher, Akademieuortrttge, hg. von N{artin Rôssler unter Mitwirlcung v. Lars
Emersleben, Berlin-N ew Yorlc 2A02.

7 5 Vgl beispielsrveise die Zusammenfassung von Schleiermachers Abhandlung in der
franzôsischen Buchausgabe, die Bermans Bild von Schleiermacher als Gegner des
Ethnozentrismus lcritildos in allen Einzelheiten iibernimmt.

7 6 Siehe l\'Iartin Heideg ger, Erliiuterungen zu Hiilderlins Dichtung, Frankfurt/N{ain 1981,
1r5.

77 Siehe Felix Christen, Eine andere Sprache. Friedrich Hôlderlins Crof3e Pindar-
Lhertragungt Basel und S/eil am Rhein 2A07. Zur Beurteilung von Holderlins
Ûbersetr.rtt["r aus dem Griechischen vgl. u.a. Thomas Poiss, Hôtdertins Pindar-
Ûbersetzi - Voraussetzungen und l{onseÇuenzenrin: Nfartin S. Harbsmeier u.a. (Hg.),
Ûbersetzung antiker Literatur. Funktionen und l{onzeptionen seit 1800, Berlin-fierv
York 2008, f 89-205.

78 Zur Traditionslinie von Hôlderlin zur l\foderne im Bereich Ubersetrung siehe das
IGpitel ,Ûb"r." tzen als schôpferischer Prozess< in: Josefine lGtzbichlel, IGtja Lubitz
und l{ina Mindt, Theorie der Lrbersetzung antiker Literatur in Deutschland seit 1800,
Berlin-New Yorlc 2009. \tgl. auch Friedmar Apel, Sprachbeu;egung. Eine historisch-
poetologische t ntersuchung zum Problem des [hersetzens, Heidelberg 1982.
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.!/ur,  r ' ,  ; "

Dorologiel l  r  l *
und Hetel"t.):r '-\tt i

Friedrich Kittler Linr: ,:' :, - "

1. Friedrich lGtt ler gi l t  al= Br-r- , i -
umstrittensten N'Ieclientheu rir n. i i "" ,,'",
treibung des Geistes eLts clen l-'r, --*'
aus den Geistesrvissenschal t .n Zr,-  , " - '
austreiben woll te. Gegen r l i . .=. '-  [ ' l - .r  , :
Crammophon, Film, T1petrritern , ,r:
>Schaltungen(2 dingfest zu lrla{ l i '"r, ' 

r
was nicht schaltbar ist,r .3 -\Jrer ni* iL: ,  .  ,
eingebracht, sondern class er ali. ' ei'. -,,. n\

herleitete.a Daruber hinatrs laLit..i " " i
venvechsle die technische n. lr.1t L '- , i .
mit symbolischen Sprachen. ui i l  Ll '
und Kommunilcation.; Die-r \ ,,-v*"', " ' -
al ismus - denn von Dialekt ik k"r". , i -  i
und Erscheinun$, nobei  h i r t t - l "  , i ' " ; '  , - -
der Medien als militarische \;,r I r ; i" - l "

Genau diese Interprslst ir- f  l ]  \ , ,Tr hu:
ganz falsch liegt - geht aber, rri.- [ i. ..-
rr-ie r,vir inzwischen auch dern Bil, ii --, -
men lcônnen, wie aber spâte:trn\ \T -
\ymphen und Sirenen ganz Ll,:utli, l'. ',,
zwischen L97B und 2011) r  r r i ï t1--Tr: , , ,
zusammenbringt, dass clas *te, 'hn*,1,, ' ---
nur eine Tarnung \rar. Jedenfali- "-:---.
Zwischenzeitder ausdifferenzit-r"t.." n \ I -

ferenzierten Medien ist es abcr'. , i i- l r-
wird. Etwas, das al lerdings ni, 'ht niL.:  -
ein neues Licht auf clie rnittler': r;ir - : -

So sehen wir in seinen friihr:r'.-ir \," ,
der technischen Welt \-ersamnr.-lt. ',\ 1"
geschichte zrt relconstruieren, , ii.' . ; .




