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INTERKULTURELLESUNDINTERTEXTUELLESIN 
GEBRAUCHSTEXTEN 

A. RENAULT TWINGO. DER MACHT DIE WELT VERRUCKT. 

APPARTEMENT, CA. 6 M2, SCHLAFZ., GASTEZ., GR. ABSTELLRAUM, 
WARM, MOBLIERT UND AB SOFORT. 

EIN ZIMMER MIT AUSSICHT UND DIE LAGE NACH WUNSCH. FUR 
TWINGO KEIN PROBLEM. DAZU GIBT' S SEIN UNSCHLAGBARES 
RAUMANGEBOT OHNE MAKLER. (jreundin 7/97/S. 151) 

Wenn man sich die Werbung fiir den PKW Renault Twingo anschaut, sieht man, 
daB das Ganze eigentlich metaphorisch gedacht ist. Es handelt sich offenbar um eine 
komplexe Metaphorik, die nicht nur auf ein Lexem beschrankt ist, sondern fast iiber 
den ganzen Text hin entfaltet ist, jedoch nicht konsequent bis Ende durchgehalten wird. 

Ahnliches konnen wir auch im Text "Stellensuche: Vorsprung fiir Internet-Surfer" 
(freundin 19/96/S.126) feststellen, wo wir u. a. folgendes lesen konnen: "Wer sich 
online nach einem Job umsieht, ist Mitbewerbern einen SCHRITT voraus: Meist ist der 
Weg zum neuen Job eher ein HOLPRIGER PFAD als eine Autobahn: ENGPAB auf 
dem Arbeitsamt - interessante Angebote sind Mangelware. Mehr Auswahl bieten die 
Anzeigenmarkte der Tageszeitungen. Doch da antworten Hunderte - AKUTE 
STAUGEFAHR fiir Ihre Bewerbung. Die SCHNELLSTE ROUTE fiihrt iiber den 
Daten-HIGHWAY: Das Internet ist die neueste Moglichkeit zur Jobsuche. In den USA 
seit Jahren erfolgreich, bieten jetzt auch deutsche Anbieter interessante WEGE, die 
passende Stelle zu finden - ganz OHNE SCHLAGLOCHER. ... Bei allen 
Online-Jobborsen kann man auch selbst ein Stellengesuch aufgeben. Und gelangt so 
vielleicht auf ALTERNATIVROUTEN zum Ziel." 

In dem ebenfalls der Zeitschrift freundin entnommenen Text "Das Geheimnis 
unseres Immunsystems" finden wir folgendes vor: "Eine starke TRUPPE: Standig sind 
die ABWEHRZELLEN im Korper unterwegs, schwimmen durch das Lymphsystem 
auf der Suche nach FEINDEN ... Fiir fast jeden EINDRINGLING gibt es eine 
SPEZIALEINHEIT, die sich sofort auf ihn STURZT. An VORDERSTER FRONT 
stehen die FreBzellen ... Die 'GENERALE' des ABWEHRSYSTEMS sind die 
T-Zellen: Sie IDENTIFIZIEREN unbekannte FEINDE, ORGANISIEREN iiber 
chemische Botenstoffe die ABWEHR und ZERSTOREN auch selbst ERREGER. ... 
Aber die ABWEHRKRAFTE sind nicht bei allen gleich STARK. Wahrend sie bei 
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manchen Menschen so gut wie jeden Bakterien- oder VirenANGRIFF problemlos 
ZURUCKSCHLAGEN, mlissen sie bei anderen schon vor minimalen Erreger
INVASIONEN KAPITULIEREN... Emahrung. Ohne BAUMATERIAL, 
TREIBSTOFF und TRANSPORTMOGLICHKEITEN ist auch die STARKSTE 
ARMEE hilflos." (26/96/S.55) 

In diesen drei Fallen geht es darum, daB Wissensmuster (vgl. Sandig 1989: 134) 
aus einem Bereich der menschlichen Tatigkeit, der bekannt und vertraut ist, auf andere 
Gebiete libertragen werden: Angenehmer Komfort eines Appartements wird auf das 
Auto angewendet, das Wissensframe (vgl. auch sog. globale Muster bei Heinemann/ 
Viehweger 1991: 68 ff.) aus dem Bereich Verkehrswesen (StraBennetz und 
Bewegungsschnelligkeit auf Autobahnen) auf Wege und Umwege, wie man zu einer 
neuen Stelle kommen kann, und im dritten Fall unser allgemeines Wissen von den 
rnilitarischen Organisationsstrukturen auf unser korperliches Abwehrsystem und seine 
Aktivitat im Fall einer Krankheit.1 

In allen drei Fallen haben wir somit ein Tertium comparationis als die Bedingung 
dafiir, daB man bei zwei Bezeichnungsobjekten (Schippan 1984: 93), zwischen denen 
Ahnlichkeitsrelationen vorhanden sind, von metaphorischer Ubertragung sprechen 
darf. 

Was dabei unsere Aufmerksamkeit weckt, sind folgende zwei Fakten: 

a) es geht um keine Einzelmetaphern auf der Lexemebene - wie z. B. spitze 
Bemerkung: eine solche, die wie spitze Gegenstande verletzen kann - sondern, wie 
oben bereits angedeutet, um komplexe, entfaltete, "umfassende" (a.a.0. : 211) 
Metaphem, die sich liber den ganzen Text oder mindestens liber groBere Textsegmente 
hinweg erstrecken, und 

b) diese komplexe Metaphorik ist nicht nur in literarischen Texten vorzufinden, 
sondem auch in Sach-, d. h. Gebrauchstexten. 

Diesem Phanomen mochte ich in meinem Beitrag nachgehen und stene mir dabei 
in Anbetracht der oben hypostasierten Problemstellung folgende Fragen: 

1. Wie ist es um die komplexe Metaphorik auf der Textebene bestellt? Kann man 
in diesem Fall schlechthin von einer besonderen Textsorte sprechen, etwa von der 
Parabel, Allegorie, vom Gleichnis? 

2. Welche Funktionen kommen der komplexen Textmetaphorik in Sachtexten zu? 

3. Welche interkulturellen und intertextuellen Implikationen lassen sich dabei 
nachweisen? 

B. Um diese Fragen beantworten zu konnen, versuche ich den unten angefiihrten 
Text aus der Zeitschrift Elle, der ein Gebrauchstext ist, zu analysieren. Flir 
Gebrauchstexte ist es bekanntlich charakteristisch, daB sie einem mehr oder weniger 

Sandig spricht in solchen Flillen von der "Militiirrnetaphorik" (1989: 134). 

62 



praktischen Zweck im alltaglichen Leben dienen, z. B. dem Informieren, Berichten, 
Instruieren u. d. m. Nach Dimter (1981: 35) werden unter Gebrauchstexten jene Texte 
verstanden, mit denen in der Regel "kein besonderer asthetisch-literarischer Anspruch" 
verbunden wird. Rolf sieht das Typische der Gebrauchstexte darin, daB in ihnen "mit 
der Realisierung einer Gebrauchstextsorte ein praktischer Zweck, ein in der Praxis 
auftauchendes Problem angegangen wird" (1993: 314), weshalb sie nicht fiir ein 
Publikum hergestellt werden und sich dadurch grundsatzlich von literarischen Texten 
unterscheiden, die in erster Linie dem asthetischen Vergniigen fronen und kiinstlerische 
Ziele verfolgen (vgl. Wilpert 1969: 324). DaB Grenzen zwischen ihnen manchmal 
schwer zu ziehen sind, gilt auch als unbestritten. (V gl. Brinker a.a.0.) Rolf bat in seiner 
Monographie zu Gebrauchstexten (1993: 165) iiber 2000 verschiedene 
Gebrauchstextsortenbezeichnungen herausgearbeitet, die lexikalisiert sind und zu 
denen u. a. auch Textsorten gehoren wie z. B. Fahrplan des Zuges, Hausordnung, 
Rechtsmittelbelehrung, VermiBtenanzeige, Speisekarte, Korrekturvorschriften u. a. m. 
Der Rolfschen Klassifikation liegen die fiinf Klassen der Sprechakte nach Austin und 
Searle zugrunde, so daB er assertive, direktive, kommissive, expressive und deklarative 
Gebrauchstextsorten unterscheidet (a.a.O.: 172). Das Basiskriterium ist somit die 
kommunikative lntention, die Illokution und die damit zusammenhangende Funktion 
einer jeweiligen Textsorte (a.a.0.: 311). 

DerText: 

Was uns stark macht 

Die richtige Einstellung und intelligente Strategien - das gibt Power fiir den Alltag. 
Elle sagt, was Goliath-Frauen falsch machen (viel Energieverlust, wenig Effekt). Und 
wie Sie eine David-Frau (gezielter Einsatz, perfekter output) werden 

(l.) Die Puderdose liegt auf ihrem SchoB, der Schminkbeutel auf der Ablage 
rechts. Warum machen diese Deppen auf der Fahrerseite keinen Spiegel auf die 
Sonnenblende, flucht sie in sich hinein. Erste Ampel: Lippenkonturen, Lippenstift. 
Zweite Ampel: Kajal hinmalen. Kurz nach Ampeli drei passiert es: Sie tritt so fest auf 
das Bremspedal, wie sie kann. Zu spat. Hastiger Griff zum Handy. "lch komme leider 
erst um zehn, weil ich einen kleinen Auffahrunfall hatte." Beinahe dankbar ist sie fiir 
den Blechschaden: Zu spat gekommen ware sie namlich sowieso zu der seit langem 
angesetzten groBen Konferenz, nur eben ohne triftige Entschuldigung. 

(II.) Die Kollegin im Biiro, der sie die Unfallursache gesteht, meint nur: "Sei froh, 
daB du noch beide Augen hast. Warum schminkst du dich auch beim Fahren?" Und sie 
antwortet in klassischer Selbstverteidigung: "War eben wieder dieser verdammte 
StreB." 

(III.) Nur: Woher kam der? Die Kollegin hat zwei Kinder (wovon immer 
mindestens eines eine Kinderkrankheit durchmacht), einen Ehemann, einen kranken 
Vater im Stock dariiber, und fiir ihren Weg zum Biiro braucht sie eine halbe Stunde 
Ianger. Ihr Job ist mindestens so anstrengend wie der der anderen, und auBerdem ist sie 
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eine hingebungsvolle Gastgeberin mit einem kunterbunten groBen Fre1.mdeskreis. 
Trotzdem wirkt diese Frau eigentlich nie gestreBt oder genervt. Sie dagegen hat einen 
betuchten Freund, keine Kinder, ein pflegeleichtes Appartement, und zweimal die 
Woche kommt eine Putzfrau. Trotzdem ist sie standig im StreB oder einfach fertig mit 
den Nerven. 

(IV.) Immer mehr Frauen kriegen einen Herzinfarkt, denn immer mehr Frauen 
leiden unter StreB. So triumphierten eine Zeitlang alle, die es schon immer gewuBt 
hatten: Gratis gibt's die Emanzipation nicht. Und diese Superfrauen, die 
Kindererziehung, Karriere und Sex mit dem Partner gleichermaBen bravouros 
durchziehen, waren sowieso filr den Infarkt pradestiniert. So paBt es ins Programm der 
Neider. Wahr ist es deshalb noch Jange nicht. 

(V.) Diejenigen, die beim Psychotherapeuten liegen und drei Tage 
krankgeschrieben werden wollen wegen vegetativer Dystonie, die Magen- und 
Hautprobleme haben, Spannungskopfschmerzen und alles andere, was unter 
"psychosomatisch" Iauft, haben meistens nicht zuviel zu tun, sondern zuwenig 
Strategie. Wer wissen will, wie die richtige Strategie aussieht, moge nicht zum 
Telefonbuch greifen, um einen Kurs zu buchen bei den derzeit modischen 
Zeitplanunternehmen. Sondern zur Bibel. Dort findet sich im Alten Testament im 1. 
Buch Samuel die Geschichte von David (schon, aber schmachtig, unmuskulOs und 
unerfahren) und Goliath (athletisch, erfahrener Schlager, Typ Bodybuilder). Im 
Schaukampf der beiden gewinnt bekanntermaBen der zarte David: Sein Sieg ist ein 
Sieg des Hirns liber den Bizeps, der Intelligenz liber die Potenz. Der Hirtenbub David 
setzt den Bodybuilder Goliath auBer Gefecht, indem er mit einer Steinschleuder auf 
dessen Stirn zielt. Und trifft. 

(VI.) Was David auszeichnet, zeichnet auch jene Frauen aus, die es schaffen, 
beruflich erfolgreich und privat gllicklich, gutaussehend und dabei auch noch 
gutgelaunt zu sein. Die David-Tugenden. 

1. David ist offen und beweglich. Er ist nicht bewehrt wie Goliath, der einen 
bleischweren Schuppenpanzer, Beinschienen und einen Helm aus Erz tragt. David tritt 
zum Kampf im Hemd an. Das heiBt: David-Frauen wappnen sich nicht angstlich mit 
Argumenten. Denn wer gnadenlos und perfekt gerlistet in einen Kampf geht - ob das 
eine Konferenz, eine private Diskussion oder ein Vorstellungsgesprach ist - hat es 
schwer. Ist zu sehr mit dem Ballast beschaftigt und nicht imstande, schnell und wendig 
die Richtung zu andern. Wer unbeschwert und unbelastet reingeht, kann schnell, 
spontan und flexibel auf Unerwartetes reagieren. Die David-Frau sagt sich: Verpennt? 
Gut, dann geh ich eben ungeschminkt in die Konferenz. Die Goliath-Frau baut statt 
dessen den Auffahrunfall. 

2. David laBt sich nicht bluffen. Goliath plustert sich vor dem Kampf filrchterlich 
auf, was alle verschreckt, nur David nicht. Er vermutet zu Recht hinter Goliaths Gerede 
eine unsichere Personlichkeit. Das heiBt: David-Frauen lassen sich von Verbalprotzen 
nicht einschlichtern. Sie nehmen instinktsicher wahr, wo und wie der andere zu 
verunsichern ist. Und sparen sich die Kraft, auf das Selbstlob von anderen einzugehen 
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(genausowenig, wie sie von sicb selbst bebaupten miissen, sensationell zu sein). 
Goliatb-Frauen verscbleiBen viel Energie und Pbantasie, um mebr oder weniger 
wabrbeitsgemaB zu bericbten, wer sie alles unwidersteblicb, blitzgescbeit etc. gefunden 
babe. 

3. David ist sicb sicber, daB er fiir die ricbtige Sacbe kampft. Er glaubt daran, daB 
sein Ziel und sein etbiscber Riickhalt ricbtig sind. Bei David-Frauen ist das abnlicb. Sie 
baben ein inneres Selbstverstandnis, liber das sie allerdings nicbt standig reden miissen. 
Daber sparen sie Zeit und Kraft, nacb Motiven und Recbtfertigungen zu sucben fiir das, 
was sie tun oder lassen. Sie sagen sicb beispielsweise: Meine Familie ist mir einfacb 
am nacbsten. Und baben dabei keine Gewissensbisse. Bei Goliatb-Frauen baben 
Aktionen baufig nur ein Ziel: andere zu beeindrucken. Und sie neigen wie ibr 
N amenspatron dazu, sobald sie nervos werden, den Gegner zu beleidigen oder 
scblecbtzumacben. 

4. David ist ein geborener Stimmungsautheller - obwobl er sieben Briider bat, die 
nicbt gerade nett sind zu ibm. Im Kapitel vor dem einscblagig bekannten wird erzablt, 
daB David den depressiven und daber oft bOsartigen Konig Saul in gute Laune 
versetzte, indem er ibm auf der Zitber vorspielte. David-Frauen beberrscben das 
ebenfalls: Sie Iacbeln, streicbeln oder blOdeln Widerstande einfacb weg. Kaum legt so 
eine Frau der ergrimmten Kollegin oder dem streitbaren Gatten die Hand auf den Arm, 
werden die mild wie Sahnejogburt. Goliatb-Fauen scbaffen das nicbt: Sie tun sicb 
scbwer, liber den eigenen Scbatten zu springen, denn es ist ibnen wicbtiger, recbt zu 
baben als Frieden zu finden. 

5. David beberrscbt die Tecbniken, die fiir ibn wicbtig und ibm niitzlicb sind. Und 
die ibm liegen. Er kann eines perfekt: mit der Steinscbleuder umgeben. Die angebotene 
Rtistung des Konigs probiert er zwar brav an, ziebt sie aber gleicb wieder aus. Das ist 
nicbt sein Ding. David-Frauen wissen aucb genau, was sie beberrscben, wo sie 
treffsicber sind. Sie wollen nicbt alles konnen, konzentrieren sicb auf ibr besonderes 
Talent und baben deswegen Erfolg. Goliatb-Frauen wollen tiberall die besten sein 
( scbon eine Freundin, die fiinf Kilo weniger auf den Knocben bat, ist ibnen ein Dom im 
Auge). Das streBt natiirlicb und entmutigt sie scblieBlicb. 

6. David ist ein Einzelkampfer. Goliath tritt mit Scbildtragem auf, David 
bingegen, das scbmale Hemd, obne jeden Geleitscbutz. Und daher entscbeidet er aucb 
scbnell und allein, nacbdem der Riese bewuBtlos am Boden liegt: Jetzt beiBt es 
bingeben und den Kerl kopfen. David-Frauen sind trotz Familie oder anderer 
Bindungen Einzelkampferinnen. Was allerdings nicbt beiBt, daB sie nicbt teamfiihig 
sind. Aber sie wissen, daB es bestimmte Entscbeidungen gibt, die sie alleine fallen 
miissen, obne vorber eine Meinungsumfrage zu starten. Goliatb-Frauen geben sicb 
zwar selbst- und siegessicber. Weil sie aber im Grunde unsicber sind, bolen sie vor 
einer Entscbeidung so viele Meinungen ein, daB sie scblieBlicb nicbt mebr wissen, was 
ibre eigene war oder ist. Was sie natiirlicb nie zugeben wiirden: Sie macben das aucb, 
um einen Scbuldigen zu baben, falls sicb die Entscbeidung als falscb entpuppt. 
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7. David kann seine Krafte einschiitzen, seine Schwachen zugeben. Und ist sich 
immer dessen bewuBt, daB es etwas Gr6Beres gibt auf dieser Welt als ihn. "Der Herr 
fiihrt <len Kampf", erkliirt er <len Gegnern. Im Fali Davids ist es sein Glaube, der ihn 
angstfrei macht. Er kann seine eigene Bedeutung relativieren. Anders gesagt: Er nimmt 
sich nicht zu wichtig. David-Frauen iiberschatzen sich und ihr Einzelschicksal 
genausowenig. Daher hadern sie auch nicht mit ihrem Schicksal. Goliath-Frauen fiihlen 
sich dauernd vom Ungliick verfolgt, weil sie in ihrer Nabelschau <las Leid der anderen 
nicht wahrnehmen. Und weil sie nichts kennen, <las ihnen wichtiger ware als ihr 
eigenes Wohlergehen. 

(VII.) Wenn eine Goliath-Frau zur David-Frau werden will, muB sie damit 
beginnen, sich selber aus dem Mittelpunkt zu riicken. Sie muB lernen zuzugeben, daB 
ihr StreB selbstgemacht ist. Und sie muB es schaffen, liber ihre StreB-Reaktionen zu 
lachen. Was sich iibrigens trainieren liiBt: Wer sich beim Ausrasten und entnervten 
Rumfuhrwerken einmal zuschaut wie bei einem Film, muB <las Ganze zwangslaufig 
saukomisch finden. Die Folge ist ebenso einleuchtend wie hilfreich: Wer sich selber auf 
<len Arm nehmen kann, nimmt manches andere auch viel leichter. 

EVA GESINE BAUR 
Elle 12 (Dezember)/96, S. 78-84. 

Die Proposition unseres zu analysierenden Mustertextes ist die gegenwartige 
aktuelle Problematik der Frauen, ihre Uberlastung und der damit zusammenhiingende 
StreB, mit dem sie meistens nicht fertig werden, wenn sie Beruf und Familie unter 
einen Hut bringen wollen. Es wird aber auch ein Ausweg aus dieser schwierigen Lage 
suggeriert, und zwar in der richtigen Strategie, die <len Frauen in <len alltaglichen 
Auseinandersetzungen mit anfallenden Verpflichtungen meistens fehlt. 

Nach Rolf ginge es in unserem Fall um einen z. T. assertiven Text (subsidiare 
Funktion), denn "die assertiven Textsorten dienen der Informationsvermittlung" (1993: 
172), hauptsachlich aber um eine direktive Textsorte (dominierende Funktion), u. zw. 
um einen "nicht-bindenden" direktiven Text "bei Textrezipienteninteresse" (a.a.O.: 
257), denn darin "richtet sich <las Interesse <les Textrezipienten auf ein Problem" (ibid.), 
<las vom Adressaten nach Moglichkeit bewfiltigt werden soll (vgl. a.a.O.: 223 u. 245). 
Mit anderen Worten haben wir es in diesem Fall mit einem psychologischen 
Beratungstext oder mit Franke (1996: 249 ff.) mit einem ratgebenden Aufkliirungstext 
zu tun. 

Welche Strategien sich Frauen aneignen sollten, damit sie Herr der Lage werden, 
wird vermittelt, und zwar so, daB in Gedanken beim bekannten David-Goliath
Zweikampf aus der Bibel zugesehen wird.2 Diese Bibelgeschichte wird als Folie dem 
gesamten Gebrauchstext unterlegt, sie dient als komplexe Metapher, auf der die Autorin 
unseres aufkliirenden Gebrauchstextes Schritt fiir Schritt erkliirt, was eine Goliath-Frau 

2 Ein entscheidendes intertextuelles und interkulturelles Moment im Text, welches auf das 
enzyklopiidische Wissen der Verfasserin hindeutet. 
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- eine solche ohne Strategie - zu tun hat, um eine David-Frau zu werden - eine solche, 
die - mit richtiger Strategie gewappnet - erfolgreich den Alltag meistert.3 

Der Reihe nach werden jene Tugenden Davids geschildert, die ihn, obwohl 
schmachtig und unmuskulOs, <lazu befahigt haben, den athletischen Schlager, Typ 
Bodybuilder, Goliath, zu besiegen. 

1. Im VI. Absatz (1) lesen wir: "David ist offen und beweglich. Er ist nicht bewehrt 
wie Goliath ... " Das ist jenes Tertium comparationis, auf dem eindeutig und explizit eine 
Parallele zu David-Frauen gezogen wird: "Das heiBt: David-Frauen wappnen sich nicht 
angstlich mit Argumenten." Dieses Tertium comparationis - Offenheit und 
Beweglichkeit -ist der Bibel entnommen, es ist eine Tatsache, von der ausgegangen 
wird, eine thematische Problemstellung (vgl. Bračič 1994: 15), die analysiert und 
erklart wird. Hier drangt sich der Begriff des Explanandums von Brinker auf, wenn er 
von der explikativen thematischen Entfaltung (1988: 64 ff.) spricht. Diese verlauft in 
der von mir analysierten Textpassage jedenfalls nicht ganz linear und durchsichtig: 
wahrend auBere Umstande- nach Brinker (1988) sog. Anfangs- oder Randbedingungen 
(65) ("Er ist nicht bewehrt ... , ... tritt zum Kampf im Hemd an") - noch aus der 
biblischen Sphare des Zweikampfes stammen, so greift die allgemeine 
GesetzmaBigkeit der erklarenden Kategorie, nach Brinker (a.a.O.) eine Komponente 
des Explanans, z. T. schon auf die Sphare der David-Frau liber: " ... wer gnadenlos und 
perfekt geriistet in einen Kampf geht - ob das eine Konferenz, eine private Diskussion 
oder ein Vorstellungsgesprach ist - hat es schwer. Ist zu sehr mit dem Ballast 
beschaftigt und nicht imstande, schnell und wendig die Richtung zu andern." Aufgrund 
dieses Vergleichs wird auch das erwiinschte Explanandum auf der Ebene der 
David-Frau herbeigefiihrt: /"Wer unbeschwert und unbelastet reingeht (z. B. in eine 
Konferenz, S.B.)/, kann schnell, spontan und flexibel auf Unerwartetes reagieren." Und 
diese David-Frau-Tugend wird noch zusatzlich exemplifiziert4: "Die David-Frau sagt 
sich: Verpennt? Gut, dann geh ich eben ungeschminkt in die Konferenz. Die 
Goliath-Frau baut statt dessen den Auffahrunfall" (vgl. Absatz I.). 

In diesem einen Absatz begegnet eine kunterbunte, stark verschrankte Mischung 
verschiedener Elemente, die jedoch aufeinander abgestimmt sind und iiberzeugend 
wirken. Mit Barbara Sandig (1989: 136). konnte man von verschiedenen Muster
mischungen sprechen: Das Wissensmuster der Bibel wird mit dem Wissensmuster der 
Alltagserfahrung der Frau gemischt, das Handlungsmuster des Beschreibens 
kombiniert sich mit Elementen der Handlungsmuster Vergleichen, Erklaren und 
Explizieren. David steht Goliath gegeniiber, David-Frau der Goliath-Frau, was David 
Goliath iiberlegen macht, wird auf Frauen iibertragen und angewendet. Das Ergebnis 
dieser Mustermischung ist ein effektvolles metaphorisches Bild. Die zu vermittelnden 
Sachverhaltszusammenhange werden also nicht direkt versprachlicht. Eine 

3 Im folgenden metaphorischen TextgestaltungsprozeB sehe ich eine Komponente der Textlokution. 
Auf die Begrtindung daftir werde ich im weiteren noch zuriickkommen. (S. Anm. 5.) 

4 Vgl. zur Frage der Exemplifizierung bei Greule 1995: 64. 
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unmittelbare Darbietungsform wi.irde namlich der Dberzeugung von Medienpraktikern 
und -wissenschaftlern zuwiderlaufen, daB Ratschlage und Informationen in 
Ratgebertexten auf anschauliche und unterhaltsame Weise darzubieten seien, um die 
anonyme Monotonie und Unidirektionalitat der massenmedialen Kommunikation zu 
iiberspielen (vgl. Franke 1996: 258). Mit der Metaphorisierung wird liber 
Assoziationsbeziehungen in die Darbietungsform eine neue Sichtweise, eine 
Perspektivierung gebracht, denn mit Weinrich werden "Analogien ... der Natur nicht 
abgelesen, sondern in sie hineingelesen als unsere Entwiirfe, als unsere Hypothesen" 
(zit . nach Lewandowski 1994: 708). 

Diese Metaphorik zieht sich praktisch durch den ganzen restlichen Text hindurch. 
Auf ahnliche Weise werden so auch weitere Tugenden Davids erklart und auf die 
David-Frau iibertragen. In gedrangter Form fiihre ich hier die weiteren 
David-Tugenden, wie sie im Text geschildert sind, an: 

Wie sich David nicht von Goliath bluffen lieB (Absatz Vl.12.), weil er hinter 
Goliaths Gerede zu Recht eine unsichere Personlichkeit vermutete, so lassen 
sich auch David-Frauen nicht von Verbalprotzen einschiichtern. 

David ist sich sicher, daB er fiir die richtige Sache kampft (Absatz Vl./3.) 
und einen ethischen Riickhalt hat, auch David-Frauen haben ein inneres 
Selbstverstandnis, aus dem sie Kraft schopfen. 

David ist ein Stimmungsaufheller (Absatz Vl./4.), auch David-Frauen 
Iacheln, streicheln oder blodeln Widerstande einfach weg. 

David probiert zwar die angebotene Riistung des Konigs brav an (Absatz 
VI.15.), zieht sie aber gleich wieder aus und bleibt bei dem, was er be
herrscht, bei der Steinschleuder, mit der er dann Goliath auch besiegt - auch 
David-Frauen wollen nicht alles konnen und konzentrieren sich auf ihr be
sonderes Talent. 

Sowie David ein Einzelkampfer ist (Absatz Vl./6.) und somit genau weiB, 
wann Goliath zu kopfen ist, genauso fallt die zwar durchaus teamfahige 
David-Frau selbst wichtige Entscheidungen und walzt die Verantwortung 
nicht auf andere ab, wenn in der Folge was schief geht. 

David kann seine Krafte einschatzen und seine Schwachen zugeben. Auch 
David-Frauen beherrschen die Kunst des Relativierens (Absatz Vl.17.) und 
iiberschatzen sich und ihr Schicksal nicht. 

DaB gerade das Gegenteil jeweils fiir Goliath bzw. Goliath-Frauen zutrifft, muB 

nicht extra hervorgehoben werden. 

C. Aufgrund des bisher Ausgefiihrten erhebt sich erneut die eingangs bereits 
gestellte Prage: Haben wir in unserem Fali neben der oben erwahnten Wissensmuster
und Handlungsmustermischung auch eine Textsortenmischung? Ist unser Text ein 
Gleichnis, ist er eine Parabel, eine Allegorie oder doch nur ein aufklarender Sachtext? 
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Bevor diese Frage beantwortet werden kann, miiBten wir uns einer anderen 
Problemstellung zuwenden. BekanntermaBen sind Allegorie, Gleichnis und Parabel 
literarische Textsorten, die, haufig auf biblische Ereignisse ziiruckgreifend, eine Lehre 
vermitteln. Allegorie wird dabei als Symbolisierung nicht unbedingt auf der Textebene 
realisiert, ein Gleichnis beruht auf direkten Verkniipfungen und Parallelen im Sinne von 
"so ... wie" (Meyers Lexikon 1981: 10/455), wahrend Parabeln unter Berufung auf 
andere Geschichten mehr indirekt zu belehren suchen. Propositions- und illokutions
maBig kamen also fiir unsere Zwecke in Frage Gleichnis und Parabel: beide beziehen 
sich referentiell auf eine Geschichte, aus der eine Lehre zu ziehen ist. 

Beziiglich der Textlokution, d. h. der sprachlich-formulativen Mittel, die bei 
solchen Analysen als dritter zu beachtender Parameter heranzgezogen werden (vgl. bei 
Fix 1993: 122), mochte ich zwei weitere Aspekte unter die Lupe nehmen: die 
Textstruktur und die Textsyntax. 5 

Textstrukturell scheint es im Text einen zentralen Punkt, eine Art Achse zu geben, 
um die sich der Text dreht. Dieser zentrale Punkt ist reprasentiert durch die AuBerung 
im V. Absatz: "Diejenigen, die beim Psychotherapeuten liegen und drei Tage 
krankgeschrieben werden wollen wegen vegetativer Dystonie, die Magen- und 
Hautprobleme haben, Spannungskopfschmerzen und alles andere, was unter 
'psychosomatisch' Jauft, haben meistens nicht zuviel zu tun, sondern zuwenig 
Strategie." Das ist eine von der Textautorin aufgestellte These, die durch den 
Modaloperator meistens in ihrer Extension relativiert wird. Tatsachenfeststellungen, auf 
die sich diese These stiitzt sind (IV. Absatz): "Immer mehr Frauen kriegen einen 
Herzinfarkt, denn ... " Im letzten (VIL) Absatz befindet sich die Regel, die besagt, 
weshalb die These plausibel ist: " Wenn eine Goliath-Frau zur David-Frau werden will, 
muB sie damit beginnen, sich selber aus dem Mittelpunkt zu riicken. Sie muB lernen ... " 
Das in den ersten drei Absatzen enthaltene Textsegment ist eine Art Einbettung, die die 
These und Tatsachenfeststellungen situiert. Diese Untergliederung stimmt mit den 
Kategorien der argumentativen thematischen Entfaltung nach Brinker (a.a.O.: 68 ff.) 
iiberein, u. zw. mit den Parametern Einbettung, These, Argument, SchluBregel, 
Modaloperator. Es fehlt eigentlich die sog. Stiitzung mit der Wertbasis, und diese 
Stiitzung ist eben das mittlere Textsegment (ab Zeile 4 des V. Absatzes), wo auf die 
oben bereits dargelegte Art und Weise explizit erlautert wird, was David und 
David-Frauen einerseits bzw. Goliath und Goliath-Frauen andererseits gemeinsam 
haben. Unter Berufung auf die Bibel, auf die christliche Tradition als Fundament der 

5 Zur Textlokution gehčiren m. E. verschiedene oben dargelegte Mustermischungen, aber auch der 
Einsatz von Sprachhandlungstypen, aus der Oberlegung heraus, daB bei der durchaus berechtigten 
Transposition der Sprechakttheorie von Satz auf Text, der Text als Triiger ein und derselben 
Handlung verschiedene Illokutionen realisieren kann. Als Beispiel sei die Erziihlung mit den 
Intentionen des Unterhaltens oder Werbens angefiihrt. Sprachhandlungstypen kčinnen m. E. nicht als 
Textillokutionen gelten, sie sind vielmehr das Mittel, der Weg, der zum Ziel, d. h. zu einer 
Textillokution fiihrt. Ansonsten geraten wir bei jeder Textmustermischung als indirektem Sprechakt 
in eine Aporie: Erziihlen wird etwa in Werbetexten eingesetzt, um zu werben, und nicht, um zu 
erziihlen. (So auch bei Fix 1993: 124.) 
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deutschen Kultur (Schlosser 1983: 251) wird eine Art Stiitzung, eine moralische Kraft 
und Berechtigung fiir das Argumentieren gesichert. 

Was die Textsyntax anbelangt, HiBt sich folgendes vermerken: 

Die Textsyntax zeichnet sich hier dadurch aus, daB sie klar und explizit ist: keine 
Komprimierungen und Verdichtungen sind vorhanden, die haufig in poetischen Texten 
vorkommen und deren Auflosungen zwangslaufig zu einseitigen Festlegungen fiihren 
(vgl. Fix 1997: 11). Die Textkohasion ist evident, es gibt keine Syntax "in den Kopfen" 
der Leser (a.a.0.: 1), deren Rekonstruktion auf dem Papier mit einer Bedeutungs
vagheit verschiedener Lesarten verbunden ist. Zur Bekraftigung dieser Feststellungen 
fiihre ich fiir den rnittleren Teil des Textes (Kapitel Vl./1.-7.) zwei Beweise auf: 

l. Eindeutige Vergleic!_iskonnektoren: dajJ heij3t (in Vl./l. und Vl./2.):"Das heiBt: 
David-Frauen wappnen sich nicht angstlich mit Argumenten"; ahnlich (in Vl./3.): "Bei 
David-Frauen ist das ahnlich"; wie (Absatz VI.13.): "Sie neigen wie ihr Namenspatron 
dazu ... "; ebenfalls (Vl./4.): "David-Frauen beherrschen das ebenfalls ... "; auch (VI.15.): 
"David-Frauen wissen auch ... "; genausowenig (Vl.17.): "David-Frauen iiberschatzen 
sich ... genausowenig." 

2. Prazise Erklarungen des Tertium comparationis und dessen Anwendung auf 
Frauenverhaltnisse (z. B. in Vl./2. oder in VI.15.): Die Metaphorik wird auseinander
genommen, es geht beinahe um eine Vivisektion des metaphorischen Mechanismus bis 
ins Eingeweide hinein. 

Wozu? Wir miissen uns vor Augen fiihren, daB es sich in unserem Fall um einen 
aufklarenden Gebrauchstext handelt. Und die Devise dieses aufklarenden Gebrauchs
textes konnte heiBen: Sprachliche Bilder ja, aber keine Zweideutigkeiten. Die 
grundlegende Intention eines aufklarenden Sachtextes liegt (nach Franke 1996) darin, 
daB das vorhandene Wissensdefizit bei einem dispersen Publikum behoben wird (257). 
Das deckt sich mit der Erwartung des potentiellen Leserkreises und hangt langfristig 
mit der redaktionellen Politik einer Zeitschrift zusammen. 

Vor diesem Hintergrund HiBt sich auch der wesentliche Unterschied zwischen der 
sprachlichen Bildlichkeit in Gebrauchstexten und in literarischen Texten erortern. In 
literarischen Texten scheint alles Ubertragene, so auch die Metaphorik, im Dienst eines 
asthetischen/kiinstlerischen Genusses zu stehen, Doppelbodigkeiten sind erwiinscht, 
der Rezipient sieht mit voller Akzeptanz seine Rolle darin, sich aufgrund verschiedener 
Inferenzbeziehungen mit uneigentlichen Versprachlichungen auseinanderzusetzen, um 
unterschiedliche Lesarten herauszufinden. Das Bildliche in Sachtexten dagegen ist -
wenn auch bisweilen auf kleinere Rezipientengruppen beschrankt - eindeutig und auf 
keine Verfremdungseffekte bedacht, hauptsachlich dient die Bildlichkeit in Sachtexten 
der Argumentation und Verlebendigung, Asthetisches und Unterhaltung konnen dabei 
nur als nebensachliche Begleiterscheinungen betrachtet werden. So wird es plausibel, 
daB Mustermischungen auf der Textebene in erster Linie der Textfunktion dienen: 
Daraus ist zu schlieBen, daB in unserem Fall das in das mittlere Textsegment (Absatz 
Vl./1.-7.) eingebaute Gleichnis - um die Differenzierung von der Parabel auBer acht zu 
lassen - ein demontiertes, verzerrtes ist, weil die prototypische Gleichnislokution mit 
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ihrer Verschlilsseltheit ein zu hohes Risiko fiir die Akzeptabilitat seitens des 
Rezipienten in sich birgt.6 

D. Die beiden eingangs gestellten Fragen scheinen mir damit beantwortet zu sein. 
Es bleibt noch die dritte beziiglich der Interkulturalitat und Intertextualitat in 
Sachtexten. 

Hierbei scheint interessant zu sein, daB die Bibel nicht nur in unzahligen 
literarischen Werken intertextuell iiberarbeitet wird,7 sondern daB auf sie nach 2000 
J ahren auch noch so aktuell referiert werden kann, wie in unserem Beispieltext. Die 
Bibel gehOrt mit der antiken Mythologie und der altorientalischen Philosophie (man 
denke nur an den WestOstlichen Divan bei Goethe; orientalische Motivik finden wir 
bekanntlich auch bei Brecht) zu jenen Schatzen menschlichen Schaffens, die nicht nur 
interkulturell von Bedeutung sind, sondern die iiber alle Grenzen hinweg mit einem 
geradezu transkulturellen Geprage in allen menschlichen Tatigkeitsbereichen, allen 
Textsorten, Gattungen und Stilen direkt oder indirekt ihren Niederschlag finden. 

Ich mochte diesen meinen Beitrag mit einer unwissenschaftlichen Bemerkung 
abschlieBen. In unserem Text geht es um einen Topos, der womoglich vor allem bei 
kleineren Nationen - wie Juden, aber auch Slowenen - in vielen Variationen bekannt ist: 
Dem Schwachen, Verschmahten wird plOtzlich wie durch ein Wunder eine Kraft zuteil, 
mit der er <len bosen Riesen besiegt. Wir Slowenen kennen z. B. in unserer Literatur die 
Geschichten von Martin Krpan oder von Peter Klepec. Die Tatsache, daB der Name 
David bei uns besonders bei der jiingeren Generation sehr verbreitet ist, deutet auf 
einen vielleicht mehr unterbewuBten Sinn <les Volkes fiir die Metaphorik hin. Es steht 
auBer Zweifel, daB die oben dargebotenen Empfehlungen, wie ein Goliath
Menschenschlag sich David-Tugenden aneignet, auch fiir die mannliche Welt Geltung 
haben konnen. 
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Povzetek 

MEDKULTURNI IN MEDBESEDILNI ELEMENTI V NELITERARNIH BESEDILIH 

Metaforika se ne kaže samo na besedni, temveč v kompleksnejši obliki tudi na besedilni ravni. Vendar ne le 
v literarnih besedilih, temveč tudi v neumetniških besedilih vsakdanjega življenja. V literarnih besedilih je 
metaforika sama sebi namen, je kot cilj komunikacije estetsko vprašanje. V neliterarnih besedilih pa služi 
predvsem slikovitosti podajanja in povečanju pozornosti bralca/poslušalca in ne sme biti dvoumna, zlasti če gre za 
svetovalna besedila s sporočevalno intencijo, pomagati naslovniku iz zanj neugodnega položaja. 

Mešanje besedilnih vzorcev pripelje v literarnih besedilih do novih podvzorcev, kot so alegorija, parabola, 
prilika. Takšno kombinacijo besedilnih vzorcev zasledimo tudi v neliterarnih besedilih, je pa v njih zaradi zgoraj 
navedenih razlogov manj dosledna, saj se ravna po načelu: biti slikovit, a ne dvoumen. 

Biblija ni le vir za kompleksno metaforiziranje v umetniških besedilih, ampak se njena medkulturna, če že 
ne kar nadkulturna potenca kaže tudi v tem, da se bolj ali manj neposredno sklicujejo nanjo tudi neliterarna 
besedila. 
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