
SPRACH- UND NATIONALBEWUSSTSEIN
IN KATALONIEN

WAHREND DER RENAIXENQA
(1833 - 1891)'

VORWORT

Fin u'eseritlicher Inipids zur Entstehiing diesel' Arheit Bing Pon else!' .1t11-

dienfahr t nach Barcelona alts, die 1976 erne Gruppe des /Zorr aiiiscberl Senrlriar.^

der Unirer:citut Frank/urt / Main unter der Leitung von Pro/. Or Brigitte

ScIILIFBFN-LANGE unternahnt.

Dal Jahr 1976 ist nicht irgendein Datum in der spaniscben Gescbichte.

Es stellte den Beginn einer Cmbrtichspbase dar: die Am des Frankivnlts soll-

te irheru'iinden, der Proz% einer Demokratisieriing eingeleitet ii crderi.

Die eupboriscbe Au/brricbstiminung zeugte daron, da/.s'enter 401abre 1)ik-

tatur eiii SchlufAtrich gezogen werden sollte.

In Katalonien u'urde die Losung der Spracbenfiage znni rordringlicberi

Problem: sollte da Katalaiiische die einzige, offizielle Anussprache u'erden oder

neben dem Kastilischen gleichherechtigte Amtsspracbe sein

Die Entu'ickliing ion Bildungs- and Schtilprogrammen zum Katalanisch-

rinterricht, O^fentlichkeitsarheit in Rledien sou'ie die Forderung der katalani-

schen Kltltiir standen im Zentrum der sprachpoliti chen Forderungen.

"A proposta d'una ponencia formada pets sensors Ramon Aram o n i Serra, Pere Bohigas i loayuim

Rafe. numhres de la Secci ( Filol6gica de I'IsoTrrrr i designats per ayuest i pel Panronat do la

Fundaci6 Palma Guilldn de Nicolau , I'1NSrirt ru Esiruts C\t:v..\\ s en sessu plena-Ka tinguda Cl dia

12 de jum de 1985 , acorda per unanimitat d'atorgar el Prcmi Nicolau d Oi%scr a la sencora IrnteLi

Neu-Altenhcimer pel see trehall Sum Sprach - and Nationalhescul;tein in hautlonien s\:ihrcnd

der Rcnaiscntia ( 1833 - 1891)'. En la sessiii plen:tria dci dia 14 de jum dci matei\ am I'Issrni 1

prengud I'acnrd de puhlica r a yuest urhall.
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l:s hol sic!) %iir elnell so:iolingitisliscb iniel'esslelicli Ilisj)allistell gelcldc_11
till. sic] cnl% die Prozesse in der I inhrlichsj)hase theniatisch pit kun:entriercn.

%Il(ienl kolistitllierre sick /1)-7, the "Gru 1ppe

die eilIpirrsche /'urccbrnll'srurhahen alireg'te.
Icb elitsch/o/s, lllich jedoc]. rlicht iiher die AkIllalit(it, so)/dc) ll iiher das M.

Jb sic cince itcli.

P's schielt mir n(inilic/) laiahdi ighcir; fiir das I crsl(indnis tier aktulcllen ir-
lierkatalalllscl)en .lrseincindcrset un^'en die historisc]e IWIlle lion des /iisanl-
incllhaiic s loll Sj)rach ulld .^ationcl/heir iij,tyeill arr/ rcrnc^itelr.

In der lilt: ;lrcbilstlidieli mcichtell stir bald Oar uvie schr dasg sanrtc l)).
/h.. the Phase der nationalelt. kulturellen Ilnd sOlcicblicbelr "IC7edcr^'chuii"("Rc-
/icil.veJl(cl ). /on 1)ehattell iiher dcls lvat[1k1111sche j{c'prcij{t 1l'cll' 1)le Frcige. 11'ic
delis e/gelitlicb eille Il ieder'hclehlnig des 1Vatalalllsc]en z11 crrciche)/ set. slcind
ehenso ini I'orderg'rinld ll ie .111scilicillderset.lnic'cli plc dcssen kodi%1_icrllllg
Inid Slc1lidardisieriu/g.

1111 li e/Che11 .11; ilmeutell strilten die Pbdulagcii. / //Iike1' /olll'llahs/ell'
We!d)c h"olt^cplion l for .1/)niche kanl in ihrell h'oiilrurcrscn ^trnt:lrlsdr lrck%
\kcirion glori/izierien (lie I.l'rikcr vol. allenl in der 1. 11(il%tc des 11) Jb das

"Lenn)siliisd)e" lnld llic]t c/as "Acilalmusc]e". Ito es docb !nn dessell lvivderi'e-
hi iii"giiig"

1:s sclOllcll sick tier .titrallge herallc:
1. Fill so_ialgcschicbtlichel; der allc] eine Analyse der 111/ ero//c/ltlicbtcli hill

sendla/,peli ztnli l)lchierleelthenvcrb "Rlulnensj)iele" (Joc(k)s Morals") enl-
haltcn sulltc.

2. I)ic .lrrseinc1udclsetzrntl slit dent "Len)sillischell" in doj)j)elter Ilillsicbi
:/fill cillell n'ollle id) \ciheruc nher (lie Griinde lnicl 1i71dihollell der 2J'ilolil`
!Nell I ('rl('endlll/i,J toll "Lenlusillisch" l/nd "lvatcllcnlisch" cr/ahreu. Mini enl-
dcrcli ,g'ehrirte (lie BesChci/Iiginlp' mil dem "Lenz)silliscbc'71"^ru .S^rzrcbdchat
it, ill der 2. ll(il%te des P2/i).

Wirlml lc/ Ien (lie °Renalxentistcn" -- uric die Iertretel der "Renal:crlula" hc-
:c'irbnet urrdcn sullen -- so I lel WO-t allf die 1'eststellitli '. das Ivcnclklliiscl)e'
sci ('ine' "lchende" lend keinc -tote".Sjnnchcs I dd)e I'orctellllg ron.5j)rcichc
(ill/.vcrt sic] in dieser lletcij)]orik uvelche tradilioncllen W1ssenshest(indc
komnlelt in der :1//irmatlol boil "Leber" des hatcllaniccben :u in .1ns-
dI•Ilek'

-l 1)ic 1volitrol'crse inn die ltcllldcn'disier/1l/g des Kcilclklllisc]en 111 dell 't)em'
lnld (SQcrJcihrell des 19. lb. uvelebe I'orschlagcg'ah es, an belches P1111kten
elil:n//dctcll sic] .Streit/rci^qen'

All- Recnitnvortlalg c/ieser L)cige11 ll siren lrebltstrrdlcr nOtl^': 7,elttni^'stettc.
Bedell, die .1 knulskrQ)te der nnrero//i>nNicbten 1'iltscltdlntgen der "Rltrntcllsjlic
lc". die Let'ika told Giclill1rialikell gall cell finder. ^n elitdeckell irid :11 studic-
re/i told ini Geccllnikolile t :it i1Nc1j)reticrc'li.
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Die Erforschung des Zitsammenhangs zu,iscben dem Sprach- urid,ticitio-

nalben vu/.'tsein ivabrend der Renaixenp im 19. Jh. ist zum zentralen Thenui ge-

worden.

Ffir die vielen Anregungen, Gespracbe and kritiscben Fornmentcue mocbte

icb meiner Doktor-mutter Brigitte SCFIIIEBEN-LANCE, sebr herzlicb danken..Uan-

che Zitsannnenbange. Slstenuttisierinigsnioglicbkeiteri and Detai/Cr cigen geuvan-

nen erst nacb gemeinsamen Oiskussionen Kontur Bibliograpbische Himveise

uvaren mir eine unschdtzbcue Hire. Icb verdanke ibr Heir meter, als in den di ek-

ten Hirin'eiseri zum Ausdruck kornirit.

Bedanken mocbte ich niicb aucb bei Prof. Dr. Georg KRE,.1LNIT7.. der mein

Ir iter es^eEfir c/as hatulartische irmrierjn agenclge/order? lint. Dr Cbr Stine BIFRBACI I

verdanke icb einige ii'icbtige Hinueise. Zit besonderem Dank verpfichtet bin icb

Prof Dr.Joan BOLA (Unit'ersitat Central de Barcelona). der mir einen Ted der Bi-

bliograpbie iiberlassen bat, die er seit Jcthren Writ Pere .11ARCET I SAL0.11 zttni 19.

Jb. ini gesamten katalaniscben Sprachrarnn zusamnienstellt, and die demncichst

erscheinen soli. Obne seine 11inneise ware mir die Arcbivarbeit in Barcelona

lifer/os vo gekommen. Herzlich danken mocbte icb aucb Josep .11ASSOT 1.1I( ;V-

7ANER Efir seine (Interstfitzitng rind Ililfe.

Die umfangreiche "Bib/ioteca catalana". die Prof Dr Ti/bert D. S'1'EG.11 LVti'

am Romaniscben Seminar in Frankfurt aufgebaut bat, sou'ie die von ibrri zur

l'crfiigiing gestellten.llaterialic-li baben rnir die Forscbungeri in 1)an/Ilol erleicb-

tell.

Gcinz hesonders berzlich danke ich dem IN.STIT(;T D'EST( DIS CA'IAI -INS in

Barcelona and seinem Direktor: Prof. Dr. ARA.11ONI SERRA and Prof I)r BADIA

I.1/ARGARIT dafiir, daJJ mir 1985 der Preis "Nicolau d'Olner" zuerkannt and

i'orliegende Arheit im "Institat d'Estudis Catalans" gedruckt ivurde. Dies stellt

fiir rnich eine hesondere Ehre dar

Das .llaniiskript der Arheit anode im Dezember 1984 ferti )estel/t. Die 1)r71ck-

legung bat sicb leider acts Griinden, die auf.'erbalh des Firi/7ufs'hereicl>s der Air-

torin lagen, erheblich verzogert. Bei der Uherarheitung fiir the Drucklegung

konnten nur einige wicbtige spater erschienene Publikationen herficksicbtigt

werden. Finige Punkte der Arheit babe ic/r in Auf atzen i'erfolgt, die inzu'iscben

erscbienen sind.

Ir7nela Neu-Altenbeinier
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METHODISCHE UND METHODOLOGISCHE BEMERKUNGEN

ZUM THEMA

".5[^ruci - urtd Nu[ionulheu'u/.^lsein in Kutulonien u'ci/ rend der Renuixen(u

der Titel mag in dreierlei I linsicht Fragen aufkonunen lasses:

1. Weis ist enter "Katalonien" Zu verstehen%

2. Welchen Zeitraum u111fa1St die Renaixenca%

3. Was ist mit der Formulierung "Sprach- and Nationalhewu&Stsein" gemeint?

Zur Beantwortung der drei Fragen mu chte ich folgende Ausfuhrungen machen.

Ad 1: Zur geographischen Begrenzung des Themas:

Diese Arheit ist auf die t`nter,suchung des Sprachhewu1 tseins im sog. "Principat"

hegrenzt. Die Quellen stammen vorwiegend aus Barcelona.
Das katalanische Sprachgehiet insgesamt wird als " Paisos Catalans" hezeich-

net and umfaf",t im wesentlichen folgende Teilgehiete:

- die mittelalterliche Grafschaft Barcelona, das heutige Principat;

- das im Mittelalter eigenst;indige Kiinigreich Valencia, das heutige "Pais Va-

lencia";

- die °Illes Balears": Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera;
- Andorra;
- Nordkatalonien, den uherwiegenden Teil des franz(sischen departement

"Pvr noes Orientales".
(Nach KRE.vINITZ 1979: 11).

Fir die Begrenzung auf das Principat hahe ich mich entschieden, weil die

kulturellen and sprachlichen Auseinandersetzungen vor allem in der Metropole

Barcelona gefuhrt warden.

AufSerdem miissen die " Paisos Catalans" aufgrund ihrer historischen und ak-

tuellen Unterschiede (in wirtschaftlicher, kultureller and institutioneller Hin-

sicht) differenziert hehandelt werden, wean es darum geht, Sprach- and Natio-

nalhewufStsein zu untersuchen. Vergleichende Untersuchungen wiiren eine he-
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sonders interessante Autgabe, wUrden aher ein Unifangreiches QUellen- Lind Ar-
chivstudium erfordern.

Ad?: Die zweite Eingrenzung betrifft die zeitliche:
Im Mittelpunkt dieser Arbeit soil die Renairen4a stehen . Als Renaixen4a

wird das Wiederauflehen der katalanischen Identitat im 19. jh. hezeichnet, ei-
nen lahrhundert des wirtschaftlichen and kulturellen Aufstiegs Kataloniens, ei-
nern lahrhundert , in dern - neben anderen kulturellen Leistungen wie z. B. in
der Architektur, der Bildhauerei Lind der Malerei- eine eigene , zun;ichst histori-
sierende, darn moderne katalanische Literatur entstand.

Nehen diesen kulturhistorischen Faktoren erh:ilt der Konflikt zwischen Ka-
talonien Lind Kastilien eine neue Dimension: das industrialisierte Katalonien
lehnt sick gegen die politische Vorherrschaft des vorwiegend agrarischen "Rest-
spanien " auf, dessen gesamte Verwaltung auf Madrid konzentriert ist. Die wirt-
schaftliche (Sonder- ) Entwicklung Kataloniens wird vom Aufkeimen eines Natio-
nalismus hegleitet, dessen Vertreter zunachst gewisse Autonomierechte anstre-
hen, ohne deshalh einen Separatismus zu propagieren.

Der Nationalismus ist als ein Oherhegriff fiir verschiedene Tendenzen auf-
zutassen , die ate Mitte der 40er lahre des 19 . lh. deutlich wWrden.

Im Zusammenhang der Auseinandersetzungen um die Neugliederung Spa-
niens in Provinzen each deco \orhild der franz6sischen departements einerseits
Lind Lim die Ahschaffung katalanischer Rechte andererseits formiert sick der
sogenannte Provinzialismus , der Burch den Regionalismus sein theoretisch
- juristisches Fundament erhalt.

Nationalistische Tendenzen durchziehen auch den katalanischen Fikleralis-
nnis (AI..MIRw.i.) - ate 1880 -, der sich aher in zentralen Punkten vom konservativ-
katholisch gepr;igten Regionalismus unterscheidet.

Der Begriff der " Katalanischen Nation" kommt erst im letzten Drittel des 19.
lh. auf. Er wird zu Beginn des 20 , j h. mit deco von PRAT DE IA Riu.a verhreiteten
Nationalismus Grundlage Lind integraler Bestandteil des Katalanismus . Provin-
zialismus and friiher Regionalismus , die meter eine enuxionale Bindung an Kata-
lonien auscIrticken its ein politisches Programm , enthalten eher die Kernaussa-
ge: "Katalonien ist das \aterland, Spanien die Nation".

Es wird also zwischen V"aterland Lind Nation , manchmal auch zwischen dem
"kleinen " Lind dem "grof3en " V"aterland , unterschieden Lind oft hetont , Katalo-
nien vei :stehe sich ,its Teil der gesarnten Nation Spanien.

Der katalanische Nationalismus hasiert also nicht von Anfang an auf einen
Begriff von der katalanischen Nation.

Im Zentrum der nationalen Ideologie (des Provinzialismus urtd Regionalis-
mus) steht die katalanische Muttersprache , die zum Symbol einer gerneinsamen
Identitat wird. Daft nur sprachpolitische MaISnahmen zu einer wirkungsvollen
V'erhreitung des Katalanischen fuhren - Gri ndung einer Akademie, Aushau des
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Schulwesens etc. -, diese Erkenntnis setzt sich erst in deco Make Burch, wie der

Nationalismus zu einem politischen Programm wird.

Der Terminus Renaixenca bezieht sich vorrangig auf die katalanische Kul-

tur and Sprache. Er wurde von den Vertretern der Renaixenca selhst gepragt

(vgl. Kap. 11.3.1.) and ist auch heute noch zur Kennzeichnung zumindest der er-

sten heiden Drittel des 19. Jh. uhlich.

Als Beginn der Renaixen4a wird meistens die Puhlikation des Alexandriners

Ala Putria. Trobes von ARIBAI 1833 (in der Zeitschrift "El Vapor") angesehen, die

its Oda a la Pdtria Beruhmtheit erlangte. W'ihrend diesel Gedicht allgemein

als Initialfunke der Renaixen4a gilt, wird Bas Ende der Renaixen4a weit seltener

thematisiert. 18'- sei, wie PI DE CABANYES 19-9: 8 referiert, hisweilen die Angahe

zur Begrenzung der Renaixen4a, dean 1877 wurde hei den Blumenspielen An-

gel GtIMERA hesonders ausgezeichnet, ehenso Jacint VERDAGt'ER fiir sein Epos

LAtldntida. Damit babe sich, so Pi de Cabanves, eine neue, an modernen - and

nicht mehr an mittelalterlichen - Jsthetischen Theorien orientierte Literatur

durchgesetzt.

Sprachrohr der Vertreter des Modernismus ('Jugendstil") war die Zeit-

schrift "LAvens" (Vorwkts), deren Redakteure zur damals viel umstrittenen Fra-

ge der Standardisierung des Katalanischen Entscheidendes heigetragen hahen:

sie lancierten 1891 - 1892 eine Sprachkampagne zur Losung der dringlichsten

Probleme vor allem im Bereich der Orthographic.

Zum provokativen Symbol ihrer orthographischen Modernisierungskam-

pagne wurde der Buchstahe 4 durch die neue Schreihweise Aven1; start wie his-

her Averts at) 1891.
An dieser Kampagne nahm auch Pompeu FABRA teil, spiiterer Autor der Stan-

dardwerke zur Normierung des Katalanischen zu Beginn des 20. Jh. im Rahmen

der 1907 gegrundeten Sprachakademie (Institut d'Estudis Catalans). (Kap.

V2.2.2.).

Die Sprachkampagne der Gruppe "IAven4" kann als ein Meilenstein auf

dem Weg zur endgiiltigen Standardisierung des Katalanischen gelten. Sie ist in-

sofern Indikator fur ein ver'indertes Sprachbewuf3tsein, als sie die Heraushil-

dung eines neuen Weges erkennen 1ai3t: wahrend namlich die Orthographiede-

hatte hislang vorwiegend von den Vertretern eines konservativen Katalanismus

ausgefochten wurde, and die politisch engagierten "foderalistischen" Katalani-

sten (vgl. Kap. 1I.3.2.) wohl sprachpolitische Programme verahschiedeten, ohne

sich allerdings mit Problemen der Kodifizierung zu befassen, unternimnu die

Gruppe "IAvenc' beides; sie macht \brschlage zur Kodifizierung und zur Sprach-

politik. Auch wenn these Vorschlage z.T. von P. Fabra im Rahmen seiner T;itigkeit

an der Sprachakademie revidiert wurden, stellen sie doch den Versuch Bar, zu

einer endgiiltigen Normierung durch eine Offentlichkeitskampagne beizutra-

gen. Dies ist gegeniiber der Renaixen4a ein Novum.

Der Zeitraum Renaixen4a umfaSt also die Jahre 1833 his 1891, wobei sick
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d,ts Datum 1591 ,tut die ')prachkampagne in "IAVenc . hezieht and andere Ein-
grenzungen ( z.B. 18-') ehenso Al rechtfertigen vv;iron.

Ad _>: Zum 7.usammenh ,tng vorn Sprach- and tiation,tlhevv - uf'twin:
Das im Titel angegehene A'orh,then ist nicht so zu verstehen , dah (!ill \ehen-

einander gleichsam additiv heschriehen wcrden ,soil.
Vielmehr wird Nationalhevtul'tsein als konstitutiV fiir Sprachhewuhtsein,ur

gesehen, was naturlich nicht aus,schliei't , daF auch Sprarhhevvuttitsein Alf die Bil-
clung von Nationalhevvui,14sein wirkt . 1)eshalh ermoglicht nor ein sozialgeschicht-
liches Vorgehen , die Bedingungen and N1(. lichkeiten der Besch;iftigung mit
Sprache in einer hestimmten historischen Situation auszuleuchten . W,ts hat (,is
Sprachhevv- ul,tsein mit clef- I leraushildung eines katalanischen Burgertums im
Rahmen der hiit,gerlichen Revolution zu tuns Welche Institutionen . Triger, Me-
(hell tragen zur Entstehung and ^ 'erhreitung des Sprarhhevvufitseins hei?

Der sozialgeschichtliche Ansatz alleine vti-iirde aher Hoch nicht dem Anspruch
gerecht werden k('mnen , Sprachhevv - uftitsein in seiner \eryuickung mit National-
hevvulstsein Al erfassen. Hierzu kann zus;itzlich nor ein vrissenssoziol(^gisrhes
V'orgehen heitragen.

Dena vv-enn n1an dawn ausgeht , dalti NationalhevVuf^tsein Shrachhe
vv uhtsein fokussiert , clans erfo >rdert dieser Nachweis ein Aufspiiren del' Frage.
wo u-aditionelle Wissenshes t inde Vorliegen and wo eine i'herfiihrung von Wis-
sen in Argument st,tttgefunden hat. Gerade der Begriff der "Wiedeigehurt ' ver-
vv'eist auf das Prohlem , in welcher Hinsicht eine "Erneuerung - stattfinden sollte:
Cl- suggeriert leicht die V'ermutung , d,tl5 traditionelle Wissenshestinde ahge-
schiitteit and lurch InnoVationen eisetzt vvorden rind. Dies ist aher keineswegs
der Fall. Die V-ertreter der Renaixenca , die Renaix-entlsten, hahen nicht nor in
Vielen Punkten Quaestiones weitergefiihrt , die schon im 18. Ih. als solche hestan-
den; sic rind ,tech Traditionen v'erptlichtet , die es el-,St Al entdecken gilt,

In der Erforschung der Sprach- and Sprachvwwissenschaftsgeschichte des Ka-
talanischen ist dies hisher wenig geschehen , was jedoch nicht erstaunlich ist:
denn die Rede v,on der Renaixenl:a hat hisher immer daze aufgefordert, das
"tieue" zu studieren : die renaixentistische Litet-at u-, Theater, Medien , etc. Auch
die Geschichte der nationalen Ideologien , der Nationenhildung and der Kultur-
diskussion ist umfassend untersucht ( VllAx , \'I(ENS-V1v ES and Schule, Rut 'vs,
I IINA), sodalti die Renaixen4a enter literaturwissenschaftlichen, hiStol-iSCIMI LIMA
sozi,tlwissensch a ftlichen Gesichtspunkten als gut erforscht gelten kann.

In der Sprachwissenschaft konzentrieren sich die t' ntersuchungen zur Sprach-
wissenschaftsgeschichte auf die Aktiv-it'iten von P. FAitRA, Clem Verfasset- der
heute noch giiltigen normativen Werke. Die Monographie v'on josep MiRACt.E
190 hreitet eine Fulle von Material AllVor- and Hauptgeschichte der Standardi-
sicrung aus, loch chef- enter dem hiographischen Blickw inkel.

Nahezu g,tnr unhekannt rind die Wissenstraditionen , die auch im 19. Ih.
noch praisent rind. Die Traditionen , die rich his ins 1K . 1h. oder noch weiter zu-
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ruckverfolgen Lassen, konnen in vielerlei Hinsicht wirksam sein. Wenn die Auto-

ren angehen, auf welche' 'erke (des 18. Ih. oder friiherer Tahrhunderte) sie rich

heziehen, kann dies als erster Anhaltspunkt dienen. Oft hleiht aher gerade das

implizite, selhst-verstiindliche Wissen unausgesprochen. Erst in dem Moment, in

dem das Wissen frag urdig geworden ist, wind es expliziert, verteidigt and wie-

der angegriffen. In solchen Diskussionen treten die Argumente klar zutage. Wis-

sen wind in Argumente mit einer explizit ideologischen Ausrichtung iiberfiihrt.

Der erste Schritt in der Ermittlung von Wissenstraditionen besteht darin,

Kontroversen aufzudecken, in denen die Kontrahenten ihre Argumente offenle-

gen. Diese Kontroversen k6nnen durch entsprechende Angriffe ausgelost wor-

den sein - etwa der Behauptung, das Katalanische sei keine Sprache, sondern

ein Dialekt. Solche Angriffe stanunen meist von Vertretern einer jakohinischen

Sprachpolitik and richten sich gegen jeden Versuch, das Katalanische wiederauf-

lehen zu lassen. Sie hleihen nicht unwidersprochen and li sen oft eine Flut von

Gegendarstellungen aus.

Zur Aushreitung von Argumenten fiir das Katalanische niu1 aher nicht un-

hedingt ein direkter, unmittelharer Anla15 gegehen sein, denn der V'ersuch einer

"Wiedergehurt" heinhaltet als Kehrseite auch Ahgrenzungen davon, was gerade

nicht gefirdert werden soil - der "vulgiire" Sprachgehrauch z.B. Kontroversen

hestehen aher nicht nur zwischen den Gegnern der Renaixen4a, sondern auch

zwischen den Fi rderern der Renaixen4a - etw°a fiber die Frage, inwieweit histo-

rische Modelle and welche fiir die zu schaffende Literatursprache Katalanisch

V'orhild sein konnen.

In Reden, Zeitungsartikeln, Pamphleten and Aufklkirungsschriften werden

Positionen dargelegt. Diese Texte finden sich deshalb in Mille and Fiille, Weil

Schriftsteller, Politiker and Philologen kaum eine Gelegenheit ausgelassen ha-

hen, unter dem Signum des Engagements fur Katalonien ihre Sprache als wesent-

lichen Baustein einer nationalen Ideologie zu verteidigen. Die Sprachdehatte

wahrend der Renaixenca gehort fast schon zur Tagespolitik. Auch die im enge-

ren Sinn sprachwissenschaftlichen Werke wie Lexika, Lehrhiicher, Granunatiken

enthalten Antworten and Anspielungen auf bestehende Diskussionen. Beson-

ders aufschlu1 reich sind dieV'orw(5rter and FulSnoten, in denen die Autoren Aus-

sagen zu ihren Intentionen and zur StofSrichtung ihrer Argumente machen.

Der zweite Schritt, Wissenstraditionen aufiuspiiren, hest6nde darin, die wich-

tigsten Argumente zur V'erteidigung, Wiederbelebung and zur Normierung

des Katalanischen miteinander zu vergleichen um festzustellen, welche Proble-

me in den Debatten stereotvpisiert, elernentarisiert oder mit neuen Argumenten

diskutiert werden. Auf these Weise lassen rich Quaestiones extrapolieren, die

entweder wahrend der gesamten Renaixenca bestehen oder auf bestimmte Pha-

sen begrenzt sind.
In einem dritten Schritt sind die Wissenstraditionen zu ermitteln , indem die

Quaestiones and Argurnente auf ihre historische Dimension hin befragt werden.

"Traditionell" kOnnen die Wissensbestande in bezug auf die Quaestiones oder

9
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die At,gumente sein. I )enkhar vv are. dads eine t aditionelle Quaestio mit imiov ato-
ri.sclIen Ar'gmnenten diskutiert wind and somit einen neuen, produktiven Cha-
rakter erhalt. I'mgekehrt kann auch eine neue Quaestio mit traditionellen Alrgu-
menten diskutiert vverden, Was aher in Zeiten der nationalen Konsolidierung un-
vvahrscheinlicher 1st, Weil die Arguments in einem spezifisehen ideohgischen
Kontext stehen. Auch die hoiden Falls, dafs entvveder Quaestio and Arguments
heide traditionell rind oder heide innovatorisch, dhrfte seltener gegehen scin;
dens hei naherem Hinsehen rind es loch :iltere Wissenshestiinde, die als At,gu-
ment Verwertet vverden: Quaestiones wiederum tauchen nicht pliitzlich auf, son-
dern rind das Errgehnis von Erfahrungen and Prozessen der BevVuf'tvverdung.

Es vvird fi-eilich kaum miiglich sein, die Gesamtheit der 'issenstraditionen
aufzudecken, die in den Quaestiones and in den Arrgumenten rum Ausdruck
konunen. Es ist aher sehr wohl m glich, an hestimmten Punkten eine - Wie
GtyzItt R(; 1983 s,tgt - "Spurensicherung" Al hetreihen. Sic ist hesonders dann
sinnv-011, wens es datum geht, in den Quellen dutch V'etrgleiche die nicht dat-ge-
legten Traditionen auf usphren. I)as V"orgehen des Historikers ist deshalh durch-
aus mit dem des Detektiv:s zu v-ergleichen, Weil heide Spuren nachgehen and
One Rekonstruktionsarheit rum 'Aufspiit-en" hetreihen.

Ich n ochte nachfolgend fiir die ,lethode der Spurensicherung pl:idieren
and diese fur eine wissenssoziologische Fragestellung einsetzen. Donn nut eine
Spurensicherung giht entscheidende Hinvv-eise auf die eher yVissensch,tftstlleore-
ti.sche Frage (Kap. 1.2.1.), oh and an welchen Punkten eher ein " Bruch" odes
eine "Kontinuitat° erkennhar ist. Bei der Beantwortung dieser Frage kt V'orsicht
gehoten: es kann namlich scheinhar ein Nov um in Fragestellung and Argumenta-
tion v orliegen, (as zunachst vvie ein Bruch erscheint, rich aher hei n;ihercm I fin-
sehen doch als einer hestimmten Wissenstradition verpflichtet entpuppt. I'mge-
kehrt kann eine vermeintliche Kontinuit:it im Kontext des 19. Ih. ein Nov um ent-
halten.

Nach o.g. I)reipunkteprogramm gilt es, 1. die in den zentralen Dehatten
and Kontr(ver.sen dargelegten Quaestiones zu ermitteln, um 2. die Arguments
zu estrapolieren and 3. cfiese auf ihre Wissenstraditionen zu hefragen.

Welcher rind nun die Wichtigsten Quaestiones in Katalonien IPrincipat
Wahrend der Renaixenca and in welcher Hinsicht kilt rich die Spurensicherung
vornehmen? Dies sei nachfolgend skizziert.

Drei Quaestiones sind vv°iihrend der Renaixenca vorhert:schend:

I. Die Quaestio "Lemosinisch..
2. Die Quaestio "Wiederhelehung"
3. Die Quaestio "Standardisierung"

Die Quaestio 1 "Lemosinisch", die ittt 19..Ih. cine hesondere kktualit;it et'-
hiilt, interessiert aus zweierlei Grtinden: zum einen glorifizieren die Romantiker
in der 1. Halfte des 19. das "Lemosinische" in ihrer Lyrik and meinen cfamit
die "Muttersprache Katalanisch", zum anderen setzen in der 2. Halite des R .1h.

10
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sprachhistorische Forschungen ein, die diese Synonymic verwerfen. Die Spuren-

sicherung ist hei dieser Quaestio recht einfach, veil die Renaixentisten in ihren

sprachhistorischen Studien - oft in polemischer Form - zahlreiche Ilinweise zur

Geschichte der Bezeichnung "lemosinisch" gehen, die auf den Zusammenhang

zur trouhadouresken Koine and zu Sprachursprungstheorien verweist. Die Ar-

gumente gegen die Synonymic zielen darauf ab, dal die Identifikation mit dem

Lemosinischen in der Frtihphase der Renaixen4a (40er, 50er, Jahre) die Eigenstin-

digkeit des Katalanischen verdeckt. Dagegen solle gerade der Name, so die Argu-

mentation in den 60er and 70er Jahren, die Genuinitat signalisieren. Dies sei mar

durch den Terminus "Katalanisch" gegehen.
An vvelchen Traditionen knupfen die friihen Renaixentisten an, wean sic

das "Lemosinische" hesingen? Mit welchen Argumenten protestieren sic sp;iter

gegen die zunachst praktizierte Synonymic von "Katalanisch" Lind "Lemosinisch"?
Die Spurensicherung hestunde also darin, die Geschichte der Identifika-

tion mit dem Lemosinischen and die Geschichte des Protestes gegen these " fal-

sche" Synonymic in den jeweiligen Traditionssirangen freizulegen.
Quaestio 2 "Wiederbelebung" verlangt eine intensivere Rekonstruktionsar-

beit, well ein Teil der Wissenstradition implizit Melba.
Im gesamten 19. Jh. ist in Katalonien immer wieder der Nachweis vorrangig,

dais die katalanische Sprache

a) eine Sprache and kein Dialekt and
h) Ache" and nicht "tot" sei.

Die vielfaltig variierte Metapher von "Sprache als Organismus" springt ins

Auge.
Die Spurensicherung ergibt, dais im 18. Jh. der Barceloneser I listoriker CAP-

MANY 1779 das Katalanische fur "tot" erklart hatte. Die der Einteilung in "tot" and

"lebendig" zugrundeliegende Metapher lafst sich jedoch noch weiter zuri ckver-

folgen.
In diesem Fall his zur italienischen Renaissance (VARciiI 1570 / 180-4) - was

freilich nichts Ober deren Ursprung and sonstige Verbreitung sagt.

Eine Spurensicherung 1a15t sich auf zweierlei Weise erreic'hen:

1. Zuni einen mit Hilfe von Kommentaren der Zeitgenossen oder nachfolgen-

der Historiker. So hat z.B. RUBIO I Otis 1894 auf die Bedeutung der italieni-

schen Renaissance (VARCHI) fur Capmany hingewiesen.

2. Zuni anderen rind Verweise des Autors selbst hilfreich. In diesem Fall hat

CAPI\aA.NY in anderem Zusammenhang VARCtat zitiert. Es kann deshalh zumin-

dest mit gewisser Plausibilitat vermutet werden, dais er auch darn, wean

er sich nicht explizit auf VARCHi bezieht - was bei der Einteilung in "tote"

and "lebende" Sprachen gegeben ist - seine Klassifikation von diesem Au-

tor iibernimmt. Die Methode der "Verschiebung" erlauht es, Rtickschltisse

auf die Wissenshestdnde des Autors zu ziehen, die er selbst an der interes-

sierenden Stelle nicht aushreitet. Selbstverst,,indlich sind damit nicht alle
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VV'issensuaditionen ertakhar, die sonst noch hei doll Autor (Cahmanv in un-
sercm Fall) vt irksam yN aren. Da rich ,then insgesamt die Pr;iaenr. and Rezch-
tion Von Provenzulisten hei katalanischen Autoren ouch im 19. Ih. nacli ri-
sen Lifit, and V':utctn vvegcn scincr Forschungen zum PrMesrtlischen
"St,unmautor" dcr Kutalanen gevvescn sein ddifte. I:iht sick die Ann,thmc
von der Tradicrung diesel \\ issensstr^tnges crh;irtcn.

Die Sgxu'ensichcrung geht ,then noch writer, veil die stereut^he Ucteuc-
tung nom "Lehen' des f;atalanischen auf eine'Iicfenst uktur ^et^^eist. die ^^eiter
reichende %usanunenh;inge vernntten 1EItit. Es stellt sick in der Tat bests. dais
zxrischen der Konzeption von ".Vluttershranc^ die rich dutch ihrc Eisthctischen
and "n,ttur ^e ^ehenen Qu,tlifiten ausietchnet. and der Vom "Lehcn" eine urs,trh-
liche V'et'hindung hesteht. Dicser 7.u.,animenhang ist 5tg,ur Gegenstand finer
'I'heorie: et wind in der Lchre von der "Rereds,u»kcit", der "Eloquence". "Flo-
yuescia" ausgehrcitet. Diesc Theorie der -Eloyuencia' lain cis "Swann 01fiu'
Dick" All' 13eantvv ot'tung folgcndet' Frtt;en datstcllcn:
V11111111 soIlte eine \V'iedencClehung des Katalanischen dutch die (\V'icder-) Fin-
fuhrusg 1859 des Dichtcntietthevverhs der °I3lumenshiele" erfolgen? 1st dies ein-
,tch "Folklore" odor hesteht eine V"crhindung rut Konzeption zur "Lehcnsrct-
tung der \Iuttersl)rachc"?

Die SI)urensichctung des "I'raditiossstranges der EL qucncia giht wichtigc
Aufschliissc Al den Arru umentationen w:ihrend der Renaizen4a, die hei alien
Quaestioncs durchschl,tgen. Diese Wissenstt'adition zu Verfi>Igen ist deshalh
miihsamer (,tls hei Qu,testio I ), Weil die Renaixentisten dariihcr selhst nichts
verlauten lasses. Die Ai-gumente fill- dal "Lehen" so^^ie die \ orschiage and Streit-
PPunkte zur Standardisicrung des Katalanischen erlauhen aher Rilckschl6ssc 'Alf
die Ttagwcitc diesel 'Lraditionsstangcs.

Die Qu,testio i "Stand,u'disierung" drangt erst in dem \lnnent in den Vor-
det,t;rund, in dcm Shrachrealit:it usd Shrachhlanung Gegenstand holitischcr Pro-
gramme ^vcrden (ah 1880). Der V'ersuch. mittels L'rik eine "u'iederhelehunt;
erreichen Al wollen, erfihrt eine scharfe Kritik. Der Streit um die Standardisie
rung dreht,iclI einerseits um (lie Frage, oh die Griindung cinerAkademic n6tig
sei, tndererseits unM Detailfragen der Kodifizierung.

I )ie Sgnu'ensicherung fiir diese Qu,testio fiillt leicht, weil die At,gumcnte aus-
fuhrlich dat,gelegt and hegriindet «erden.

Der Grad an Exhlizitheit LLiltit darauf schlielscn, «ic kontroVers die I )ehatte
gerade in diescr Frage war.

Fur die I'll tetsuchung des 7_usan1Incshangs von Shrach- and Nationalhe-
«u1 twin bathe ich Mich also zu einem zweifachen V'ot'gehen entschlossen:

1. in Oiler wwwissenssoziologischen PcrshektiVe die Historizitat von Atrgumen-
ten Al verfolgen, um mittels einem V'erfthr'en der "Shurensicherung.. die
\V'issenst'aditionen freirulegcn;

2. die sozialgeschichtlichen Zusanu»enhange zu skizzieren, in denen \V'issen
rich AS At,gumcnt so and nicltt tinders manifestiert.

12
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Dieser doppelte Ansatz, der zugleich wissenssoziologisch und sozialgeschicht-

lich ist, hedarf noch ndherer Kommentare: lch m^ chte zun;ichst kki.ren, wie der

Begriff des " Sprachhewul5tseins" in der Soziolinguistik verwendet wird und auf

welche Konzeption ich mich heziehe. Kap I.I. verfolgt deshalh die Zielsetzung,

den Begriff des "Sprachhewu&seins" von dem der -attitudes" ahzugrenzen, der

in der amerikanischen Soziolinguistik dominiert. Es sind aher nicht nor die

Begriffe verschieden, sondern der methodologische Ansatz insgesamt.

Weiterhin m6chte ich noch ndher auf einige methodologische Prohleme ei-

ner wissenssoziologisch und sozialgeschichtlich ausgerichteten L'ntersuchung

von "Sprach-- und Nationalhewul5tsein in Katalonien wvahrend der Renaixenr a"

eingehen. In diesem Zusammenhang sollen die Quaestiones ,its Orientierungs-

hilfe in einem Zeit- und Argumentationsschema strukturiert worden.

1. Zi R ABGRENZt^NG DER BEGRIFFE "ATTITUDE" VND SPRACHBF.NY'l SST5EI^"

Der mit dem Begriff des Sprachhewuf3tseins verhundene methodische

(und methodologische) Ansatz ist in der Soziolinguistik wahrend der letzten Jah-

re enter ickelt und differenziert worden.
Dies d0rfte zum einen daran liegen, dal die in den 60er und 'Oer Jahren do-

minierende empirische Soziolinguistik (Feldforschung) und Attitudes-Forschung

aus dem englischsprachigen, vorwiegend amerikanischen Raum zu Gegenposi-

tionen herausgefordert hat. Zum anderen ist es dem wachsenden Interesse an

Sprach- und Sprachwissenschaftsgeschichte zu verdanken, wean die Untersu-

chung des SprachbewuStseins in historischer Dimension mehr Beachtung ge-

funden hat.
Innerhalh der Soziolinguistik hildet die Erforschung der Einstellungen (At-

titudes) seit 60er Jahren einen eigenen Bereich.'
In der Sozialpsychologie dagegen gehort die Untersuchung von Verhalten,

Einstellung und sozialer Umwelt seit den 20er Jahren unter dem Blickpunkt der

"y'orhersagharkeit von V'erhalten" zu viel diskutierten Schwerpunkten. In den

Kontroversen lassen sich zwei Grundpositionen voneinander unterscheiden:

1. die "mentalistische", als deren Hauptvertreter AI.1-PORT 1935 gelten kann,'

der folgende Definition von "Attitude" giht:

"An attitude is a mental and rural state of readiness, organized

through experience, exerting a directive or dynamic influence upon the

I. ('herhlick hei: ScnuEtsev-LAticE, B. 19'3: 93-9'; ausfuhrliche Diskussion rtes -attitude--Be-

griffis hei BIERBACH, C. 1983. Die in der gesamten Arheit vorhandenen Zitate sind weitestmiiglich

in Orginalsprache und -orthographic.

2. Uherhlick zu den verschiedenen Positionen hei: AnI1E:Sisi, / Fismw.LA. 19 - 0; BE:\^-wtic-

tiArs, H. 19'6; NA MMENIEV, H.D. (ed.) 19-9.
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individual', R ]Ot ,e a. aII (Oject, and ,itUa(iuus with vvhkh it i, Via-
led. (:v.1.PUl(r 1935:810, zit. nach: BIANINGHAt s N-0:22).

I)ieser mentlli.stischen Konzeption gemiilti vvird die Einstellung als ein

"vycitgehend ,tatische, \lerkmal im Sine cities Persiinlichkeitszu-
ge, (... ) hetrachtet. Als Ein,tcllung vvird dcnu+ach eine nuhr ()der minder
hreite, im Indi(iduun+ v )rhandene I)isp(t,ititln gc,ehen, die durch-
gehcnd iiher (iele verschicdcne Situatiunen hinvveg da, individuelIC \er-
halteu heeintlultit and zu insolern ktlnsistentcm verhalten eine, Indivi-
duumm fiihrt. `

I)ie Finstellungen vverdeI I ii i drei KomponeI I teI I untet-t;Iiedert:

die "kt>gnitiv'e", die den Bereich des Vi'issens umfaf't:
- die "aftektive' oiler "henertende" (evaluative), die \leinungen, A'orurteile,

Konnotatiunen hetrittt;
- (lie sO<genannte "collative", die rich im tatsdchlichen \erhalten duhert.

I )ie Kontrovet-sen innerhalh der Sozialpsvchok)gie zentrieren rich aut die
I)iskrepanzen zvvischen den drei Faktoren and deren Gevvichtungen, vvohei die
V"erfechter eines interaktionistischen Ansatzes den "attitude" Begriff an soziale
and situative Gegehenheiten anhill(Ien:'

2. die "hehavioristische" Position, die rich V( ) I1 der mentalistischen lurch die'
Grundannahme unterscheidet, dal nur das V'erhalten Autschlusse iiher
Einstellungen erlauht.

Nur lurch Beohachtungen, Alessungen and statistische V-erfahren seien die
Einstellungen hestinunh:u-. Da Giese chen nicht als eine latent vorhandene psy--
chische V"ariahle definiert vv-er(Ien, die rich aus den drei Komponenten \X'issen,
Bevvet-tung, Verhalten zusanunensetzt, sondern als Teil des V-erhaltens selhst, he-
zieht rich der hehav-ioristische "attitude" Begriff :utsschlief'lich ant die V'erhal-
tenskomponente.;

Oh nun eher mentalistisch oiler hehavioristisch,

-die Attitudenf(t-schung... vvird v0m (let' I'r:imisse gcleitCt, daK dic
exhale . 1u13erung auf eimer Einstellungsskala cin Indikatur ist, der zuver-

lassig 'Alf chic zugrundeliegende Su-uktur hinvveist, die n an„ituativ otfe-
nes A'erhalteu determin iert.'' (Buttlml ' t [tt( 19,6:6).

Ohvvohl zwischen der amerikanischen SozialpsvvchulO,gie and der amerika-
nischen Suziolinguistik nicht unhedingt eine direkte Beziehung hesteht - Coo-
PER / FistIMAN 19'-i:5 sprechen sugar von gegenseitiger "Isolation" - rind in der
sprachvvwissenschaftlichen Attitudenfotschung dieselhen Grun(Ipr;imissen er-
kennhar wie in let- Sozialpsvchologie.

3 Jti .vt.vtrvura, 11.1) (ed) 19-9: 18 9.
-+. Agl Kritik von Btt:RIIRSI ER, G. 19,6 All der "Attitude'-FoI-schung
- I lilm cis hei Arttevui, J % Fi,uytv^, I A. 19'O: 138/9.
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Deren Hauptanliegen besteht darin, hestehende stereotype Einstellungen

(kognitiver, affektiver and konativer Art), die sich an sprachlichem Verhalten zei-

gen, zu messen and statistisch auszuwerten. Die Ergehnisse der mit unterschied-

lichen Methoden durchgefuhrten Messungen werden mit verschiedenen Varia-

hlen in Beziehung gesetzt (sozialen, ethnischen, religiisen, gruppenspezifi-

schen, etc.).
je nachdem, ob der "attitude" Begriff eher auf mentalistischen oiler hehavio-

ristischen Grundannahmen beruht, wird er eher multifaktoriell') oder ais nur

eine Dimension umfassend - meist der evaluativen - angesehen, die verhaltens-

determinierend wirke.
Als Beispiel fur these auf die evaluative Ehene hegrenzte Konzeption von

"attitudes" sei die Definition von OSGOOD / Suc1 / TA-NNENBAUM 1957: 189 er-

wahnt, die "attitudes" als eine "Bereitschaft zu affektiven Bewertungen" definie-

ren:

"Further they are predispositions to respond, but are distinguished

from other such states of readiness in that they predispose toward an era-

/uative response."

Diesem Verstandnis von "attitude" gemal3 haben die Autoren die Methoden

des "semantischen Differentials" entwickelt," die eine moglichst ohjektive Erfas-
sung von Bewertungen erlauben soil.

Dagegen konzentrieren sich die "commitment measures" nach Fisi1yLs,N"

auf den Bereich der konativen Komponente von "attitude" bei Zweisprachigkeit:

irn Fall von Spanisch sprechenden Einwanderern aus Puerto Rico in der englisch-

sprachigen Umgebung der Vereinigten Staaten. Die auf Verhalten ahzielenden

"attitudes" werden damit (zusammen mit den Komponenten Wissen and gefuhls-

nl'lifsigen Wertungen) zu wichtigen Faktoren bei der Erforschung des realen

Sprachverhaltens in zwei- oder mehrsprachigen Gemeinschaften.

Sie tragen dazu bei, daft eine Sprache beibehalten oder aufgegeben wird
oder Interferenzen unterliegt: "language maintenance" and "language shift"
stehen in direkter Beziehung zu den "attitudes" - wobei die umgekehrte Formu-
lierung wohl richtiger wire: unter dem Blickpunkt der Beibehaltung bzw Aufga-
he einer Sprache zugunsten einer anderen (meist prestigereicheren, dominie-
renden A-Sprache)9 werden nur die "attitudes" erfaSt, soweit sie das Sprachver-

6. Die wuhl umfassendste Methode zur Erforschung der attitudes ist die vun Lampert and

Mitarheitern entwickelte der -matched guise technique". VgI. hierzu: SCHLIEi3EN-I_an;E, B. 19,3: 3'1

8; AG11EYISI, J. / FisiiMAN, J.A. 1970: 145/6; COOP ER, R.L . / FiSHMAN, J.A. 19--3: 11.

OSGOOD, C.E. / suci, G_j. / TANNENBAUM, P.H. 1957.

8. Vgl. AGUrvisi, j. / FlsiiMAN, J.A. 19'0: 144/5.

9. Gemeint ist die Sprachaufgahe als Folge einer Diglossie-Situation zugunsten der A-spra-

che. Zum Begriff "Diglossie" and seiner Verwendung in der Soziolinguistik vgl. KREMNITZ, G. 1981

speziell in der katalanischen Soziolinguistik: KREMNITZ, G. (ed.) 19'9; kurzer Furschungshericht

bei: BIERi3ACII, C. / NE(,-Ai.TFNIIFIMER, 1. 1982.
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halted hestiinmen. Die Ergeh nisse der Attitude- Fo l-schu ng' sO IIte l, so A(; IIFl'ISI

/ FISH.vtAN 19'0: 1-45, in Erw;igungen zur Sprachplanung and Sprachdidaktik ein-
gehen.

In der amerikanischen Soziolinguistik wird enter Sprachplanung (lie Ge-
samtheit der NIl nahmen verstanden, (lie vor allenl in Entwicklungshindern n(i-
tig rind, urn einerseits im lexikalischen, semantischen and orthographischen Be-
reich V-eranderungen Rechnung At tragen, and urn andererseits (lie Bereiche Er-
ziehung, Bildung, Offentlichkeitsarheit aufeinander ahzustimnlen.

Dies setzt vases, dais auch die Kodifizierung, Standardisierung and Sprach-
planung insgesanit okonomischen, Okologischen,'' holitischen and sozialen Kri-
terien unterliegen.'

Die Kenntnis der Einstellungen wird ein Faktor zur effektiven and adiiyua-
ten Sprachplanung.'j Der Zusanlmenhang von Einstellung and Identitiit riickt in
den Blickpunkt soziolinguistischer Untetrsuchungen. In diesenn Zusamnlenhang
steht auch der Begriff des Sprachhewu111))tseins (language consciousness), vie ihn
FISHMAN 19'2 a versteht.

Nor darn, wens eine Sprachgenleinschaft ein Be vu1 tsein von ihrer ethni-
schen oiler nationalen Zugehiirigkeit entwickelt hahe, sei ouch ein Sprachhe-
wu1"tsein inn Sinne einer positiven Bewertung der eigenen Niutterprache vorhan-
den. Deren hesondere Wertschatzung zeige sich zum einen an der hestehenden
Aufinerksannkeit inl Hinhlick auf ihre Geschichte, Asthetik, etc. and zunl anderen
in der ihr verliehenen Bezeichnung als 'Aluttersprache", "unsere Sprache", "All-
tagssprache", "unsere Sprache", etc. (Fish] 197)a: 181 ).

Sprachhevvufstsein and Nationalhewu14sein werclen als Einheit gesehen:

"Language, as such, is usually not a conscious factor in the primor-
dial world (...) it is usually not something separately recognized, valued,
IOVed, protected, cultivated, and ideologized. (...)

Here we find a consciousness of national history, with its heroes and
martyrs and national missions, national grievances, national ideals. (...)

Here we find a consciousness of national language, with its avowed
beauty, subtlety and precision". (FISHMAN 1972a: 180/1 ).

Das unit dens National- hzw. ethnischen Bev1-ufitsein verhundene Sprachhe-
vvuf5tsein ist nor deshalh Gegenstand der Untersuchungen, Weil es in direktenl
Zusanlnnenhang zunn tatsachlichen Sprachverhalten von Einwanderet-gruppen

I(). Zusammenlassung hei COOPER. R.L. Flslt>),U. I.A. 19-'+.
It. Nach der Definition son list OF y, F. 19-2: 325: "Language ecolugv may he defined as the

studs of interactions between am given language and its environment. ( . I Part of its ecology is
therefore psychological: its interaction with other languages in the minds of hi - and multilingual
speakers. Another part of its ecology is sociological: its interaction with the society in which it
functions as a medium of communication.

12 V'gl :mch die t0-Punkte-I.i.ste hei list F. 19-2 336/-
13 Den Z.usanImenhang von Sprachwissenschaft rind Sprachplanung erl;tutert ilu(I`\, E.

196-+
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verschiedener geographischer Herkunft steht. Die "Treue zur eigenen Mutter-

sprache " ( language loyalty ), eine der wichtigsten Voraussetzungen fiir das Bei-

hehalten einer Sprache, ist ihrerseits an Nationalbewufstsein and Gruppeniden-

tit:it gekoppelt.

Unter "language loyalty" wiederum ist die positive Einstellung zur eigenen

Sprache and Nation/Ethnic zu verstehen, sodafs bewufst Anderungen in der

Funktionsaufteilung zwischen den Sprachen sowie Ver'inderungen der Sprach-

struktur selhst (Interferenzen z.B.) verhindert werden.

Aktivit"iten zur Standardisierung , Sprachpflege his hill zu puristischen

Mafsnahmen sind Ausdruck von "language Loyalty":

..Language lot'altl' might he defined , then. as a principle (... 1 in the

name of which people will rally themselves and their fellow speakers

consciouslly and explicitly to resist changes in either thefunctions of their

language (as a result of language shift) or in the structure or vocabulan,

((is a consequence of interference).
Thus in the field of sociolinguistics purism, standardization, langua-

ge loyalty, and related defensive mechanisms are pbenomena of major

importance requiring systematic treatment (...). ( WEINREICII 111968: 99)

( Ilervorhehungen INA).

In der amerikanischen Soziolinguistik wird zwar ausdrucklich zwischen

dem Sprach- and NationalbewuPtsein eine direkte Verhindungslinie gezogen,

doch interessiert deren Analyse nur insoweit , wie das Sprachhewu&sein in den

Bereichen Sprachplanung , Sprachgebrauch ( Beibehaltung / Aufgahe ) als zu he-

rucksichtigende Variable interveniert.h
Es durfte insofern eine Beziehung zwischen den Begriffen "attitude" and

"language consciousness " hestehen , als heide nur im Hinblick auf ihre Auswir-

kungen - Sprachverhalten , Erlernen von Sprachen , Forderungen im Sinne der

" language loyalty - der Analyse wert sind.
Der Unterschied zwischen beiden Begriffen in der amerikanischen Sozio-

linguistik bestunde darin , dais die " attitudes " erst zu ermitteln sind, Sprachhe-

wufstsein aher manifester zu Tage tritt - vor,allem, wenn es an Nationalhe-

wufstsein gehunden ist.15 Da sich die Aufmerksamkeit der Soziolinguisten in der

amerikanischen Tradition vor allem darauf konzentriert , moglichst objektive,

von der Interviewsituation abstrahierende Verfahren zur empirischen Erfassung

von Einstellugen and Sprachbewufstsein zu entwickeln , steht die Frage each

miiglichen Widerspruchen zwischen konkurrierenden Wertsystemen aufserhalh

des Blickpunktes.
Dazu waren etwa aus dem Bereich des Sprachbewufstseins die Kontrover-

sen zu rechnen , die sich aus Unterschieden etwa im ideologischen , traditionel-

1-t. Vgl. FttniAN, j. 1961, 19,2 a, h.

15. Zum Zusammenhang von "Sprach" - and "Nationalbeaulstsein " vgl.: Fis MAN, J. 19,2 a,

19'3.
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lei' Bezugsnetz etgehen. Diese t'nterschiede kiinnen an verschiedenen Punkten
authrechen: hei de- \otstellung dessen, was als Standardisierung Al realisieren
sei, vvelche Funktion Sprache ihherh.utpt in Rahmen der nationalen ldeologien
heigemessen wird etc.

Gegen die mentalistisch and hehavioristisch ausgerichtete Attitude-For-
schut>g wurde Kritik erhohen. SCI li.IFREN-IevNGE hat in zahlreichen Arheiten I° eine
Neuorientierung and Erweiterung der Attitude-Fotschung durch Einheziehen
von vvissenssozioh>gischen, sozialhistorischen and hermeneutischen Fragestel-
lungen gefordert. In Ahgrenzung zur amerikanischen Soziolinguistik hat sie des-
hall) den Begriff "Sprachhewul^tsein" anstelle den (let- "attitudes" vorgeschlagen.

Dies hedeutet mehr als nur eine terminologische Anderung: W:ihrend die
Attitude-Forschung Kai ilheziehungen zvvischen Einstellungen and V'erhalten
annimmt , geht die Sprachhewuf,tseinsfotschung gerade davon aus, dais Sprach-
hevvultitsein nichts I lomogenes ist, sondern vielmehr gleichsam ein (in sich manch-
mal widerspncchliches) Amalgam aus Wissen iiher die eigene Sprache (z.B.:
Grammatikalit:it), Wissen um die Identit^itshildung mittels Identifikation mit
Shrache, Selhsteinsch:itzung in Bezug auf das eigene Shrachverhaltell, I'hernah-
me von offiziell sanktionierten V'orstellungen and Normen, Wunschvotstellun-
gen.

Im Zentrum des Interesses der Sprachhewultitseinsforschung stehen also
im Sinne einer Sozial- and Ideologiegeschichte das Aufdecken von vetschiede-
nen Normvorstellungen, Stereotvpen, Widerspruchen (so etwa zwischen realem
V'erhalten and Selhsteinschnitzung) im V'ordergrund. Inshesondere Bann, wenn
eine diglossische Funktionsaufteilung zwischen zwei Sprachen vorhanden ist,
werden \V'iderspri the erkennhar, die his in den Bereich des Pathok),gischen rei-
chen k6nnen.1-

Als Beispiel fiir eine m6gliche Kluft zwischen Selhst- and Fremdeinsch:it-
zung kann die Tatsache gelten, taf5 etwa Okzitanisch-Sprecher angehlich ihren
"patois" nicht sprechen, dies aher in scheinhar unheohachteten ,Vlomenten dock
tun (SCI ILIElwN-LANCE 1980h: 280/1).

Das Wissen, was these Sprecher uher ihre eigene Sprache :iuhe rn, setzt rich
z.T aus eigenen Erfahrungen zusammen, die ihrerseits wieder der sprachlichen
Praxis "konstitutiv zugrunde liegen" (S. 282). Andererseits enthiilt es aher auch
V'ersatzstOcke, Stereotvpen aus traditionellen Argumentationen. Dieses "elemen-
tarisierte Wissen" I:iht rich historisch zuruckverfolgen and As Sediment eines fif-
fentlichen Diskurses identifizieren, der Wissenselemente iiher die "V'erhi-eitung
von Sprachen in Raum and Zeit" enthalten kann (p. 283), aher auch :isthetische
Urteile.

lo_ 13 19,i: 19t-199: 19" a:-386-388:. 1981) h: 280-28+, 1982 1982 h
211-215, 1983 c: IF tl

1, 7.ur "pathologischen' Digtosiesituation sinci dic I nter^uchungen von l uo,Nr anti L1e1.
cyuipe von Montpellier :iulschlul6reich. A'gI. Lu o'.i, R. 19,0, 1982 c, 1983 and ciie Puhlikationen
in der Zeitschrift ' Lenga.s".
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Prototvp eines i ffentlichen Diskurses ist der republikanische wIhrend der

jakohinischen Phase der franzOsischen Revolution. Es ist zu vermuten, dais er

selhst eine gewisse Popularisierung einzelner sprachtheoretischer Therrien

darstellt.Is
Der in der Franz6sischen Revolution hegonnene " Prozeis der Eingemein-

dung sprachtheoretischer Elemente in das politische Alltagswissen and der da-

mit einhergehenden Stereotypisierungen" (S. 112) durfte unter dem Vorzeichen

der tats;ichlich hestehenden Diglossiesituation heute weitere Elementarisierun-

gen erfahren hahen.
Argumente, die ursprunglich aus der Tradition der "defense et illustration

du francais" stammen, sind noch heute rudimentiir im Wissensvorrat der Spre-

cher vorhanden. Als Beispiel seien die asthetischen Urteile erwJhnt, die der En-

(1uete von Bagnols-sur-Ceze (SCHLIEBEN-LANCE 19?7h) zu entnehmen rind: Zwar

sei das Provenzalische im Prinzip gegenuher dem Franzi sischen reicher, harmo-

nischer, etc.,'`) doch wird das "wahre" Provenzalisch vom "falschen" Provenza-

lisch unterschieden, wohei sich die Informanten als Sprecher des " falschen" he-

zeichnen.
Dies zeugt zwar einerseits von einem historischen Bewufstsein im Hinhlick

auf die Stellung des Provenzalischen als Schriftsprache im Mittelalter, la& aber

andererseits enter psychoanalytischem Blickwinkel eine Verinnerlichung der
dem "patois" seit der Franzi sischen Revolution angehefteten negativen Merkma-
le erkennen.

Der Prozeis des "patoisement" kann zur Selbstverleugnung der eigenen
Sprache fuhren, die his zum Selhsthafs gehen kann, wie NIm'OLES 1972 als Ergeb-
nis seiner Enquete im katalanischen Sprachgebiet on Valencia festh:ilt.

Umgekehrt rind es gerade die asthetischen Argumente, die in den Reden

des 19. jh. im "Principat", der Kernprovinz Kataloniens, (vgl. Kap. I.) als wichtig-
ste Eigenschaften des Katalanischen angesehen werden.

Eine Analyse des Sprachbeawufstseins basiert also im Unterschied zur Attitu-

de-Forschung auf folgenden Cberlegungen:20

1. In Anlehnung an die hermeneutische Tradition'' nach GADANVIER and deren

Vermittlung in der "Transzendentalgrammatik" nach APEL" wird angenom-

men, dal' die Sprache ein selbstreflexives System ist, Weil nur durch Spra-

che einerseits uberhaupt Verstandigung, andererseits Verstandigung im Dia-

18. Ausfiihrliche Information hierzu hei Sc,ILIEIWWN-1.ANGE, 13. 1981.

19. Asthetische Urteile des Bibliothekars, in: SCHI.IEBEN-LAti ;I, B. 1980 h: 293; s. Ful3note
'4

Kap. IV

20. Ellie ausfiihrliche, umf:mgreiche Bestimmung des Begrifls "Sprachhe^ultitsein" AS

Konzept der soziolinguistichen Forschung (t berschrift zum Kap. I) bet ScIIF ktr:a, P. 1983: 19-'5.

21. v'gl. zur Diskussion um die perm neutische Tradition: and HA6e.NvIAS, 1. 19,1: s. auch HA

BFKNIAs. I. 19'0: 256 ff.

22 . \'gl. Kommentar hei Sc mm +i.\ hm&, B. 19,5: 191/2.
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log mit I Idle von Nachfragen anti metasprachlichen Ktmlment.u-ell nuiglich
sind.2'

Die "n,uiirliche Sprache ist ewe eigene Metasprache insofern, als mit 1Iil-
fe der t'mgangssprache ein Diskuls iiher Sprache, [lurch Sprache thematisierha-
re IIandlungszusammell h:inge and das Aufhrechen von Sprachspielen nlilglich
ist.

Das "hermeneutisclte I3evv'ultitseiI I" (I ABERyIAS 19-1: 12-f) geht also von tier
Gruntiannahnle aus, daf; tier "Zugang zu den I)aten nicht [lurch kontrullierte
Beohachtung, sondern durch umgangssprachliche Komment.u-e Al v'ermitteln
ist".

I)ie Kritik an dem szientistischen Selhstv-erst:indnis von \Vissen.sch;tft. der
ein itleolt>giekritisches entgegenzuhalten ware. trifft Much (lie auf ohjektive I )atcn-
erhehung zielende Attitude-Fol-schung.

Dagegen wurde die t'ntecsuchung v-on Sprachhewuftitsein gerade den \ cr-
standigungsprozel5 im Dialog in den :Alittelpunkt stollen - sei es durch ko nv'ersa-
tionsanalv'tische Verfahren hei empirischen Forschungen, sei es durch Konzen-
tration auf die Auseinandelrsetzungen, Widerspriiche and t'ngereimtheiten, die
rich anhand von schriftlichen -I'esten rekonstruieren Lassen.'"

2. Es giht v'erschiedene Ehenen des Wissens: zum einer ein sprachliches Wis-
sens das rich in den konkreten sprachlichen Auiserungen mani(2stiert and
zunM anderen "Sprechen iiher Sprache" (Scmu.IcuI:^ 1^y^Gr 19,5: 19-4), das
durch traditiunelle Stereotypen gepragt sein kann.
Wissen scheint nicht nur in hezug auf Sprache "klar-konfus"' zu sein, son-

dern auch in hezug auf metasprachliche Kenntnisse. Da im Rahmen von nationa-
len Bew'egungen Sprache zum Symhol der nationalen Identit;it wird, hestehen
Tendenzen, zu einer V"erhreitung eines "distinkt-',I(iyuaten" Wissens heitragen
zu w-ollen.

3. SprachhevVufstsein ist auch historisch vermittelt. Dies gilt nicht nur f(r die
verschiedenen Ehenen des Wissens, deren Tradierung Al erforschen ist,
sondern auch fiir die Bedingungen, in denen das Wissen geau11)^ert wurde.

Der I listoriker, der rich mit dem SprachhewufRtsein im 19. Ili. heschaftigen will,
steht also v-or der doppelten Aufgahe, anhand schriftlicher Quenon die histori-

23- \1eth<xh^l^igisrhe and rnethuxli.,rhe SchluItifo1gerungen hieraus hei Suan nt^ B-
19,S 198 9

2 t 11uitRyIv^, I. 19,1: 122 Data auch diesel Zitat: "I'nd die Tcpr-uregel cerhietet, daS \leer
konununikatiun iiher Satze einer Sprache All der Stufe dirtier Objektsprache ^elhst staittindet.
Beides ist aher in der IImgangssprache nu f.ilich".

2S. I hen u:v^, J. 19'1: 12- ill) Z,usanunenhang der eier Gesichttipunkte, enter donor I iermc-
neutik fill- die \Vissenschaft and die Interpretation direr Ergehnisse Bcdeutung gewinnt

26. Anrnerkungen zum liegrilf der "Rekonstruktion' im Rahnieu der erstchenden Suiial-
"issenschatten" hei H-^nrR^lc, I. 1983 29 ff

2, Zur t nterscheidung tiro "klar-komfusem" and 'distinkt-ad;tyu.uem' \\ I' en cgl (. II nit .
E `19'S SH ( in .Anlehnung an teihniz).
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schen Dimensionen (zumindest an bestimmten Punk-ten) der offentlichen Diskur-

se nachzuweisen Bowie die sozial- and ideologiegeschichtlichen Zusammen-

hange darzulegen, welche fur these Diskurse uherhaupt erst konstitutiv wares.

2. FUR FINE WISSENSSOZIOLOGISCH CND SOZIALGESCIIICHTLICH AUSGERICIITETE

UNTERSCCHLING VON SPRACHBEWU1STSEIN

Die Feststellung, dal Teile des Sprachhewul5tseins ohnehin eine histori-

sche Dimension haben, enthebt nicht der Notwendigkeit, sich den methodisch-

methodologisch relevanten Unterschied zwischen empirischen Untersuchungen

uher aktuelles Sprachbewu1 tsein and der Rekonstruktion von historischem

Sprachhewu9tsein zu vergegenwartigen: Bei empirischen Untersuchungen mit-

tels Fragebogen, (Tiefen-) Interviews, Gesprachen and Beobachtungen ist die

Moglichkeit gegehen, der "symholischen Vorstrukturiertheit"2R des Untersu-

chungsgegenstandes in vielfaltiger Weise Rechnung zu tragen.

Hierzu einige Vorbemerkungen. Mit "symbolischer Vorstrukturiertheit" wii-

ren aus der Sicht des hermeneutischen Ansatzes die Faktoren gemeint, die in das

(Sinn-) Verstehen der kommunizierenden Subjekte - and damit in die Untersu-

chung selbst - eingehen, d.h. Faktoren, die sich als tradiertes (Vor-) Wissen er-

weisen.
Beispiel: die Interaktion zwischen Forscher and Informant, die interpreta-

tion der Daten, etc.
Wenn man davon ausgeht, da13 die Intersubjektivitdt selbst Teil eines Hand-

lungssystems ist, das auf der sozialen Lebenswelt basiert, dann verweist die

These von der "symbolischen Vorstrukturiertheit" auch auf die sozialwissen-

schaftlich begrundete Notwendigkeit, die in Symbolen prasenten, sozial vermittel-

ten Erfahrungen als "sinnkonstitutiv " mitzuinterpretieren.
Fur die Analyse von Sprachbewu6tsein ware hieraus die Forderung abzulei-

ten, sick auf die Botschaften zu konzentrieren , die den Bezug zur sozialen Le-

benswelt auch in den Verweigerungen erkennen lassen.
DaPs dies nicht in generalisierender Weise moglich ist, darauf weist die soge-

nannte " praxematique " hin, als deren Hauptvertreter R. LAFONT29 gelten kann. LA-

FONT 1978 legt dar, in welchem Mal alle Abweichungen vom "Normalen", von

dem, was allgemein als "Norm " 30 akzeptiert wird , ein Indikator fur Sinnproduk-

tion (production du sens ) sein kann.
Ein Beispiel hierzu : LAFONT 1978 : 83 bezieht sich auf die Untersuchungen

von W. LABOv in Martha's Vineyard and in Kaufhausern von New-York-City zur

28. HAB ERMAS, J. 1971: 127

29. Zur " praxematique " vgl. Publikationen in der Zeitschrift " Cahiers de praxematique"

( Montpellier ); Einfuhrung in die "praxematique " mit weiterfuhrenden Hinweisen hei : LAEONT, R.

1984.
30. "Norm " im praskriptiven and deskriptiven Sinn.
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Aussprache Iles Englisehen Lind schhigt im l linhlick auf die phonologischen V'er-
:inderungen, die rich an der Ausshrache hzw. dem VV'egfallen des A" heohachten
lassen, tOIgende Interpretation v,or:

Nach einem E>rmlichen Sprachgehrauch wind , r/ ausgesprochen, in einem
fainili;iren aher nicht.

Der Sprecher verfugt Ober vet,5chiedene Register, die ihrerseits Gruppen-
identit;it/ -distanz, Identifikati(m mit diteren der regionalen Sprachformen, etc.
signalisieren:

it fact admen e yue la production du seas se rcgle de deux fac(ins
differentes (aVec ou sans r a rtirule ), yui entreat en conflit sur Lin front
de repartition sociale des sujets, the sujet (pui.ulue IC nu°me locut(!ur a
ICs deux svstemes a sa disposition ).

11 11,11 cr dorzr plus de societe globelle nuritresse the sells. n7cris /ru C011-
flit s/u- le sells, per4/r ell terries etc nlo)'el/s rle production (d'orrtils pliouo-
lugirhres). " (1_- om' 19-5: 83 ) (I lerv orhehung INA).

Die lieispiele lasses rich auch auf der semantischen, sv ntaktischen, diskursi-
v,en Ehene finden.i' Sie e1-Jute-11 die These, dtttti Sinn von historischen, poIiti-
schen, sozialen, )S\-chischen Lind gruhhend)'namischen Faktoren produziert
wind ( Lind - Wares gleich - ein(2n Tausch- Lind Gehrauchsw.ert hat).`'

I)ie in empirischen [Tntersuchungen svmholisch prdsenten Sinnzusunmen-
h;inge Sind rum einen sozi^tlgeschichtlich Lind wissenssoziologisch (s.u.) in in-
terpretieren; rum anderen kOnnen sic durch Verfahren wie Nachh-agen, Thema-
tisierung. etc. hergestellt werden.'j

I)er Interviewende hat die \kiglichkeit, den Informanten Lim eine gr(>Itiere
Anzahl von sprachlichen Kommentaren zu hitten, die Bann eine Auswwertung im
Ifinhlick auf Selhst- Lind Fremdeinsch;itzung, Stereotvpen, Widerspruche ermii-
glichen. Es kiinnen auch die in Fragehi gen schriftlich gegehenen Auskiinfte mit
den im Gesprach ge:iuI erten verglichen Lind relativiert werden,

31 In Alltagskttmversatiunen scheinen Partikel hesonders geeignet, Gruppenidentitiitcn
Lind - ahgrentungen zu markicren Agl Ful3rnxe 151 coin Kap 11.

32, Loin Tausch- Lind Gehrauchswert \()n "S11111° Lind Iles sprachlichen I iahitus" im allge-
meinen cgl. tint Ri mlt , P. 1982.

I)alti (lie Produktion von "Sinn" \tarktgeseti.en gleich lunkti(miert and den Gegen,tand (''sig-
nitic") uherhaupt erst konstituiert, ist auch clue der Kernaussagen der "praxi3mati(Iue" (Lyr()xr)

33. Die lurch Toll ball (laufteichnungen testgehaltenen, (lane iransskrihierten 111011lichen
Is mmeniare der Informanten eignen sick schon per se fill- eine kritische t'ntersuchung, in die
Z6ger11, Pauses, A'er.sprechen, Partikel etc. als Indikator fiir ""Kontlikt' mit einheztogen werden
kiinncn - was hem schrittlich ausgearheiteten, gegl:itteten Texten ( Reden. wis.senschattliche Texie
etc ) nicht nuiglich ist.

V'gl- hiertu den pragmalinguistischen Ansatz hei itvRiyIsvv C 1980a. IiCRKttsttrscn, G 1988 hat in
eindrucksculler \Xeise nachgewiesen, welch ginger Zusammenhang zwischen den f(trn>alen Ele-
menten der mundlichen Rede Lind inhaltlichen' 'iderspriichen hestehen: diese treten - wie nach-
gewiesen - immer darn tutage, wenn aut der formalen Ehene Indikaun-en dafur vorhanden
sind
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Je gr6l er in zweisprachigen Gesellschaften die Kluft zwischen Sprachrealit:it

and Aussagen Ober Sprache ist, umso mehr deutet dies auf eine diglossische

Funktionsteilung his (\,gl. Kap. 1.2.2.).
Untersuchungen von Sprachbewul5tsein in historischer Dimension sind da-

gegen ausschlie1 lick auf schriftliche Quellen angewiesen.

Was in den Quellen nicht geschriehen steht, lkifst sich nicht erfragen. Ein

Dialog, in dem auch die Antwort als Dokument zu verwenden wire, findet nicht

statt.
Dies zwingt den analvsierenden Leser, sich auf das tel quel Uberlieferte ein-

zulassen and die \orteile des Geschriehenen gegenuher dem Gesprochenen

auszunutzen:
"Die Moglichkeiten der Re/lexivierrtg potenzieren sich im Medium

der Schriftlichkeit, einmal einfach durch die Quantitat verschiedenarti-

ger nebeneinanderstehender schriftlicher Texte, zum anderen durch die

QualitJt der Permanent. die tur vviederholten and vertieften 13eschditi-

gung einl'idt." (SCHLIEBEN-LA.VGE 1983c: 48).

Die M6glichkeit der Reflexivierung hestunde also in doppelter Hinsicht:

zum einen ware durch Vergleich verschiedener Texte moglichst unterschiedli-

cher Art - Briefe, Zeitungsartikel, Aorworter, wissenschaftliche Traktate etc. - her-

auszufinden, an welchen Punkten Gemeinsamkeiten, Widerspri-iche and in

chronologischer Hinsicht Anderungen festzustellen Sind; zum anderen hditte die

Qualitdit der Permanenz auch darin zu bestehen, den hermeneutischen Prozelti

des Sinnverstehens nicht ahreiF en Su lasses.
Dies scheint am ehesten durch ein doppeltes - wissenssoziologischeS and

sozialgeschichtliches - Vorgehen moglich. 3-4

3-1. Zur "wissensoziologischen" Perspektive: Die "Wissenssoziologie' ist eine Sonderdiszi-

plin innerhalb der Soziologie. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, die zwischen VX'issen Oder Be-

wuf3tsein and Gesellschaft, zwischen Denken and suzialer Realitiit hestehenden Beziehungen zu

erfurschen, um eine Zuurdnung von Wertvorstellungen, Denksmrukturen, Bewitlstsemn inhalten

and sozialer Stellung, Schicht, Institution vorzunehmen.

Die wissensoziologie nach K. Mannheim and M. Scheler versteht rich als' issenschaft, die

die Einsicht der Ideologiekritik in die gesellschaftliche Bedingtheit des Denkens aus dem politi-

schen Kampf der Machtinteressen herausli st and in die wertneutrale Forschung aufninunt.

von seiten der Soziologie, die an einem marxistischen Ideologiehegriff festhiilt, ist die Vi is-

senssoziologie immer wieder kritisiert worden - vgl. LE. K, K. '196'

Die Wissenssoziologie ist aber nicht nur eine Gesellschaftstheorie Sie versteht sich auch

,its Disziplin, die gegen eine rein ideengeschichtliche Methode in Philosophic, Geschichte and

Geisteswissenschaften Stellung ninunt: "Z_ur Soziologie des Wissens kann eine (...) svstematisch

ideengeschichtliche V'orarbeit nur werden, wens das V'erankertsein dieser geistigen Standurte

and der verschiedenen Denkstile in das dahinter stehende historisch-sozial determinierte Sein

zur Frage wird. ( ... ) Es besteht also (...) die Aufgahe nachzuweisen, oh dens zwischen den inu»a-

nent herausgearheiteten Denkstandurten and den sozialen Str6mungen (sozialen Standorten

eine Korrelation, eine Entsprechung besteht". (MANVHEISI, K. 196-i: 3"S).

Die Erforschung der Prozesse, durch die im Rahmen der Sozialisation Bewu1 tseinsstruktu-

ren aufgehaut werden, ist Thema der Wissenssoziologie each BERo;ER, P.L. Lt cK.vt.-v\v, T. 1980 and

ScntTZ, A. 21981.
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2.1. Sprachhew ultitsei11 - Wissen - 1) iskurs

Die-Iatsache, dal' nur schriftliche Quellen zur l'ntetsuchung von Sprachhe-
wu1,4sein v( lieges, lal5t die Frage vordringlich werden, inwieweit es iiherhauht
sinnV(lll ist, Spi tchhew-ui'tsein erfassen zu wollen; Glenn der Begriff des Be-
wu15tseins ist von mehreren Seiten her helastet: von der Psech(llogie ins(tfern,
AS CI- Vum t nhewul5ten and V'(niheyVul,ten ahuigrenzen ware;`; V(m den 5(lzial-
wissenschaftlichen, marxistisch inspirierten Theorien, Weil sie einen Begriff von
Ide(llogie zugrundelegen, dem "falsches Bewuhtsein" inhiirent 1st."'

Sctu.Iiu ,y-1-ky(.I: 1983c3 hat deshalh v( rgeschlagen, anstelle des Thrminus
"Sprachhewul5tsein° Glen des "Sprachwissens° in gehrauchen, was sch(m V(nn
Terminologischen her eine Anhindung an wissenss(ziol(>,gische h(mzepte (BER-
(ER / Li CK\lA cN, Sciu TZ) signalisieren s(lll.

-(...I .A1an spricht moist vum Shrachhevv'ul'tsein. I)as Pr(+hlem hier-
hei liegt darin, dal5 damit cine - wie inimer geartete - Bewuhtscilist lle(+-
ric v urausgesetzt w ird.

Es mulste geklart werden, oh das Sprachhewulst.sein /um Bereich
Iles V'(>rhevv-uhten ()(lei- Iles Bewuls'ten gehiirt. Ans:itze therapeutischer
Su/i(vlinguistik gehen v(m der Annahme aus, clap es - so/usagen ver-
schuttet-. Elemente des SprachhcwuIstseins giht. (lie lurch den Diskurs
in der Enyuete hewuSt gemacht werden kiinnen. Andererseits giht es
can dem Konzept des SprachhewtiI tseins and Vur allem von der Annah-
me der Existen/ cines "falschen Sprachhewulstseins ouch V' rhindungen
All' marxistischen Theorie and zu einer Theuretisierung kultureller Pr(+-
dukti(m and kultureller Entfrenulung. A"iele dieser Schwierigkeiten k6n-
nen v'ermieden werden, wens man start lessen cum Vn-achwissen
spricht. Diese +loglichkeit der The(+retisierung unserer Fragestellung
wiirde ouch eine A'erhindung All' Wissensstt/i(>I(>gie ermiiglichen, die
ve(+hl v'iele Anregungen Al gehen hatte. (SCIILIEBES-LAv(,I[ 1983c: I10

Der V'urschlag zielt darauf ail, Wissenshestande zu exhapolieren, indem Tex-
te miteinander verglichen werden - aher ehen nicht nur (lie Texte seihst, s(m-

iii Ievcett die suhjekttvrn, gc.sellsrhattli(h vern+ittelten Relec;ui,su'ukturen aueh AS histoni-
sdie Kateg('ien uuvhar /u machcn scin kcunten. vc;ire ill) einzelnen zu kliiren \X ichtigc Anregun-
gen gehen cul) dieser A\ issenss(v/i<(I(^t ie fill I linhlick autdie tluecsehetdung c()II AIIC(tsvvissen,
institutiunalisiertem and n-aditi(mellem \\issen (u.a.l au,.

35 (o: (,I R, I I-Jt 19-0 vccist in Lusaulmenltang der "Kcl)l)/eidhl)ung des tilira(hhcnit/es
and (lei 'Sprachhattigkeit des Bevcut5tseins, Revcufitseinshattigkcit (lei 5l)ra(1c :nit die N((tvccn-
digkcit fill), /vii,,ehen ' 11r and \'(+rhevcultitem" zu unterschciden

se 7unl llegritt der "Ide(+Iugte and /A ll E(trderung, MR 11 den m.+rvistiu( hen Ides (I()gichL,grIll
in scinen hist(+rischen K(mtext der Auseinand(•rsetzung raft den Idculugen in I r:mkrcich /u stcl-
len, um fill) seines d()gmatischen Charakters zu herauhen, cgl die Ausfiihrungeu het u
tttwi, G. 19-,: 35-15.

3- S aueh Si uutatra.l.i'(,r. B, 1982 d: 2212.
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derv auch deren Funktion.3 Um Wissensbestande zu rekonstruieren,3' sind vor

allem die Texte geeignet, die metasprachliche Uberlegungen enthalten, also ei-

nen Diskurs, "die Thematisierung der Kommunikation selbst","0 ihrer Bedingun-

gen and Moglichkeiten.
Mit folgender Begrundung mochte ich dock - bei aller Anerkennung der

Schwierigkeiten, die mit diesem Begriff verbunden sind - fur den Terminus
"Sprachhewuf&tsein" pladieren.

Es handelt sich nicht darum, den Wissensvorrat des 19. Jh. in seiner sozialen
Verteilung, hiographisch-subjektiven Bedingtheit and Abhangigkeit von Erfah-
rung zu inventarisieren." Vielmehr soil gerade der Frage nachgegangen wer-
den, wie unter dem Blickpunkt nationaler Ideologien die katalanische Sprache
vereinnahmt, verteidigt, verbreitet werden soil.

Theoretisch ware auch denkbar, dafs von der Plattform eines hestimmten
Sprachbewulstseins aus Nationalhewu1 tsein beeinfluf&t wird. Dies wurde jedoch
die Existenz von relativ selbstaindigen Wissenshestanden voraussetzen, die von
der "nationalen Frage" ahgekoppelt sind, was in Zeiten der Heraushildung eines
Nationalbewuf&tseins unwahrscheinlich ist. Die Sprachdebatte steht vielmehr im
Zeichen der nationalen Konstituierung. Wissen wird im Brennpunkt einer natio-
nalen Ideologie gehundelt.

Im Extrernfall gahe es in Phasen nationaler Identitatsfindung nur ein Wis-

sen, das entweder als "Argument" eingesetzt' oder allgemein zur Finalisierung

im Sinne "nationaler Grofse" verwendet wird.

Selbst wean es wohl nicht moglich sein durfte, das SprachhewuStsein in
semen Verastelungen svnchronisch and diachronisch zu erfassen;4j selbst wenn
es kaum moglich sein durfte, aus psvchoanalytisch-historischer Sicht Sprach-
und NationalbewuI. tsein am Prozefs der burgerlichen Revolution festzuma-
chen;" selbst wenn der Begriff des Bewufstseins auf den des "falschen" Be-

38. SCIILIEBEN-LANGE, 13. 1985: 324-326.

39. Der Versuch, Aspekte des SprachbewuStseins "rekonstruieren" zu wollen, verweist

zum einen auf die Notwendigkeit, sich auf ein hermeneutisches Vorgehen einzulassen, and rum
anderen auf die Rolle, die der Historiker einnimmt: sie ist mit der eines Detektivs zu vergleichen.

40. SCIILIEBEN-LANGE, B. 1975: 196 in Anlehnung an Hahermas.
41. Eine Kritik an dern wissenssoziologischen Ansatz nach SCHCTZ, A., der aus phiinomenolo-

gischer Sicht soziales Handeln der Individuen thematisiert, ist hei H.ABERSIAS, ). 19,0: 208-220 zu

finden.
42. Zur Uberfiihrung von "Wissen" in "Argument/Argumentation' vg l. SCIB.IEBEN-1.ANGE, B.

1983 c: 167ffund48 FN 4.

Einmal formuliertes Wissen kann auch vergessen and spater u. U. als "Neuentdeckung" ge-

feiert werden, wohei entweder das Wissen neu entdeckt wird oder der Gegenstand selbst.

Eine Svstematik zurn "Vergessen in der Sprachwissensehaftsgeschichte" hei ScHUEBEy.LkNGE,

B. 1984 h: 22.

43. Aufschlu8reich waren Monographien auf der Basis von Briefen, Erfahrungsherichten

etc., die fiber das Sprachhewul3tsein einzelner Renaixentisten Aufschlufs gehen konnten.
44. Hinweise fur eine psychoanahvtische Sicht von Geschichte hei: DELEL zE, E / GI ATTARI, F

1975 - vgl. Kap. 11.3.1.2.
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wuhtscins venveist: sO macht Cr dOCh zumindest prOgranunatisch auf die Not-

wendigkeit aufnierksam, vvenigstens an hestimmten Punkten ezemplarisch ideO-

1(),giekritisch vOrzugehen. Den I3egriff ties Sprachhevvuhtseins lurch den des
Wissens zu crsetzen, hiel5e die Gcfahr einzugchen, dals der Blick fiir die Frage

verstellt wind, mit vv'elchem BCwuItitsein clan' 'issen uherhaupt dargelegt, sedi-

menticrt. als ArgtlllleIW^ atlsgehreltCt vv ird.

\\' ire nicht s(>gar denkhar, dalti rich Bcwultitscin and y 'issen vVidershrechen?
\V'C1111 /.Ii. im 19..Ili. das KatalanischC in Identifizierung mit der TrOUhaduurspra-
che als "Lemosinisch" hezeichnet wind, im 18. jedoch hereits Tendenzen zur
Kritik an dieser Svnonvmie lam gevvorden vvaren, darn liiltit Bich diese "Bezeich-
nung wider hesseres u'issen" nur als svmhOlische, signalsetrende Identifizie-
rung mit dem \1ittelalter crkkiren.

Gerade weil rich Handeln auch in Sprache manifestiert, Linn sic eine - Ott
svmholisch v'erschlusselte - Botschaft mitteilen.

I her etvva lediglich " konkurrierende Wissenshestiinde" anzunehmen, k6nn-
te die pOlitischen and psvchO-sozialen Faktoren ausklammern Oder nur dem In-
dividuum zuschreihen.

Ziel einer von vvissenssOzio!Ogischen "' Aspekten geleiteten f'ntel'SUChung
ist es, an hestimmten Stereotyper, Behauptungen, Fragen, Themen die histori-
sche Dimension zu verfolgen, um Bann im sozialgeschichtlichen V'erwendungszu-
sammenhang die Tradierung, A"erhinderung, Cherfiihrung in ein Argument zu
uherprufen. Fin solches V'orgehen kann auch am ehesten einem im weitesten
Sinn vyisserschaftstheoretischen Interesse gerecht werden, vv-eil es eine differen-
ziertere Beurteilung lessen erlauht, an welcher Punkten rich ein Bruch v'011-
zieht Oder eher eine KontinuiLit varliegt. Unter epistemologischem Gesichts-
punkt' ist n:imlich die Frage relevant, ah wann rich ein Bruch anhahnt hzvy. als
sclin vollzogen erkennen Ihl5t Oder aher eine Kontinuirit dominiert. Autoren
wie Bachelard, Althusser, Canguilhem hahen nachgewiesen, zu welch neuen Er-
gehnissen Analysen zur Geschichte von natur- and SOZialvy'issenschaftlichen so-
vvie philos()phischen Begriffen im Sinne der "histoire epistenu)logiyue" fiihren
ki)nnen.

iS Zum Begrilt -Argument es ist klar, Mali es im Rahmen diesel Arheit nicht um einer
Iinguistischen Begriff wn 'Argument" geht, utmindest nicht um einer 101mal-I(igischen. 7.ur
Pr;igmauk der A1'gume1ltatinm' gehiirt c', dal", etwas strittig gelson'den ist and (!ill Nachweis get0lirt

'Srrdcn moth.

\gl hierzu Krriy, \\ 1950: Furschungshericht zur Aerwcndung des Begriffs der Argumenta-
th n1 in der st)rachss issensehaftlichen and suzialwissenschaftlichen l.iteratur hei Aot.zl'cc. P1. 1950.

-40 Im 7_usammenhang dieser Arheit ist mit "^^issenss^^zi^^l^tgisch die I ntersuchung sun
\\ iusnsstringen and deren t'hertuhren in Arguments gemeint.
Al (fell suzialgeschichtlichen Implikatiimen sines sulchen A'orgehens Vgl. Grs,iv(,00, I. 1952; vgl.
AIL 11 CM HI IMI, 1) 1950.

Zur 'Epistcn101091e": ViIr allem in Frankreich vertretene erkenntnis - and wissen-
schaft.vtheoretische Richtung, in deren AIitteIpunkt dic Frage nach " Knmtinuitiit odder Bruch ''steht.
Al den Grundlagen der Epistemologie vgl NEt', 1. 19-5.

26



il'RAClI- (NI) ,NATIONALBEV 1 ssrSHIN IX n;»:v.o,Vir.\

Fot'cntTT 1969 hat jedoch auch die Grenzen einer auf "Bruch oder Konti-

nuitat" fixierten Wissenschaftsgeschichte deutlich gemacht: er warnt vor der Ge-

fahr, dafs der Historiker dort einen Bruch vermuten k6mite, wo bei naherem

Hinsehen vielleicht eher ein Uherfuhren von Wissen in Argument nachzuweisen

wire. Umgekehrt kann auch Bann, wenn scheinbar eine KontinuitJt vorliegt, durch-

aus ein Bruch gegeben sein. Der Hinweis von Foucault, dais Wissen letztlich

our sozialgeschichtlich and wissenssoziologisch als "Wissenskonfigurationen" in-

terpretierhar sei, erinnert an die Kritik an dem "attitude" - Begriff; denn ebenso

wie die Verfechter der (hermeneutischen) Konzeption vom "Sprachbea2tfstsein"

den amerikanischen Soziolinguisten die Notwendigkeit vorgehalten haben, we-

nigstens zwischen "Fremd- and Selhsteinschatzung" zu unterscheiden, kritisiert

Foucault die schablonenhafte Konzeption von der "continuite/rupture epistemo-

logique", gegen die er ein komplexes Programm zur Untersuchung der "Arch'io-

logie des Wissens" ausbreitet.
Wie ernst these Uberlegungen auch fur die Geschichte des Sprachhe-

wufstseins in Katalonien wahrend der Renaixenca zu nehmen sind, zeigt sich an

der Kluft, die sich zwischen der Selbsteinschatzung der Renaixentisten and der

"Fremdeinschatzung" des Historikers von heute aus zeigen lafst. Die Renaixenti-

sten verstanden sich namlich - nicht zuletzt durch ihre epochale Einteilung in

"Dekadenz" and "Renaixenca" - als Volizieher einer literarischen, sprachlichen

and allgemein kulturellen Erneuerung. Dagegen last sich aber gerade ihre Tra-

ditionsverbundenheit in der Frage nachweisen, wie die "Wiedergeburt" des Kata-

lanischen zu erreichen sei: die Tradition der Eloquencia" ("Beredsamkeit") ist

im Konzept der Muttersprache wirksam, wobei der Ruckzug auf Sprache im

Rahmen der nationalen (katalanischen) Bestrebungen eines (ideologie-) kriti-

schen Kommentars bedarf.
Ist nun die Analyse des Sprachbewufstseins eher als ein Beitrag zur Geschich-

te der Sprache oder zur Wissenschaftsgeschichte der Sprache zu verstehen?

Geht es darum, eine Geschichte der "res gestae" zu schreiben, der Ergehnisse

and tatsachlichen Ereignisse, oder der "rerum gestarum", die den Prozefs von

Entscheidungen - deren Durchsetzung oder Scheitern - zum Gegenstand hat?-"

Die Antwort scheint klar: die Geschichte des Sprachbewufstseins ist prim:ir

eine Sprachwissenschaftsgeschichte, eine Geschichte der Abfolge von "Quaestio-

nes", sprachwissenschaftlichen Standards and Kontroversen. Dies soil an zwei

Beispielen erlautert werden:

1. Der Versuch von MILA i FONTANALS 1861, eine Standortbestimmung des Kata-

lanischen als "Bruckensprache" zwischen gallo- and iberoromanischen

Sprachen vorzunehmen, entspringt nachweislich einer historischen und ak-

tuellen Beschaftigung mit dieser Frage-9 (vgl. Kap. II1.4.).

2. Aus dem Bereich der Orthographic IaSt rich zeigen, wie sehr Entscheidun-

48. Vgl. auch SCIILIEtIEN-LANGE, B. 1983 a: 464.

49. Klassifikationsversuche zum Katalanischen stellt KHB.vr liz, G. 19,-4: ,-23 vol.
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gen von der Motivation getragen sein ki nnen, an hestimmten Punkten eine
"nation,tle° Orthographic zu markieren. Dies ist etwa dutch die Geschichte
des Iiuchstahens -4" zu helegen (vgl. Kap. V.2.2. ).

Wenn man dawn ausgeht, Bali

- die Geschichte des Sprachhewuftitseins vor allem als ein Beitrtg zur Sprach-
wissenschaftsgeschichte, aher ouch zur Sozi,tlgeschichte in vetstehen ist:

- Sprachwissenschaftsgeschichte ohne Sprachgeschichte nicht auskommt;
- das Sprachhevaifitsein in historischer Dimension nut durch eine Analyse

der als Text vorfindlichen Diskurse and Argumente zu ert"tssen ist,
stellt rich die Frage nach moglichen :,\lodellen zur Beschreihung von At-gumenta-
tionen.

Es scheint, als ki nnte das Argumentationsschema von Tot'i.wx 19S8 weiter-
helfen, das SC,f u.JEBEN-LANGF, 1983 a ffir die "Geschichte des Starulards sprachu'is-
senscbca^tlicher Arrrrrrtentation" (S. 4-1) nutzhar gemacht hat.

Das Schema and die Erkliirungen Tauten - Hach Sctti.!Et F'N-LANGt: 1983a: 4-2
- folgendermafien:

I) Deshalh, 0, K

Wegen
RSR

Au(g-unCl v011

S

Wenn nicht

All

I) steht fur Uaten, die As Begrundung eines Arguments herangezogen werden
k6nnen

SR steht fur die Scblufs'regeln, die den Schluf5 von D auf K ernuiglichen
K hezeichnet die Konklusion oiler Antwort
0 rind Operatoren, die die Reichweite der Konklusion hegrenzen, and
All namhaft gemachte At rsnabrnebedingungen
S schlielilich, vermutlich fur unseren Versuch, einen Rahmen ffir eine Sprach-

«issenschaftsgeschichte zu erstellen, ziemlich hedeutsam ist die Stiitzung
('hacking'), cl.h. die Normen, Regeln, die die Anwendung einer hestimmten
Schluliregel rechtfertigen, z.B. auch - in unserem Fall - die Verfahrensweisen
anderer Wissenschaften, die zu einer hestimmten Zeit als modellhaft gegol-
ten hahen."

Ich m6chte das Schema datur vverwenden, Sprachhewuftitsein in seiner hi-
storischen Dimension zu rekonstruieren, auch Wenn es als Argumentationssche-
ma nicht auf die Geschichte des Sprachhewulitseins Ohertraghar ist. Es eignet
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sich dennoch als allgemeines Orientierungsraster fur die Quaestiones, Nveil es

die Kausalzusammenhange von Argumentationen strukturieren hilft.

Vor der Analyse wissenschaftlicher Argumente mit Hilfe dieses Schemas soll-

te naCh SCHLIEBEN-LANGE 1983a: 471 die Erkundung dessen stehen, welche Fra-

gen uberhaupt (und aus welchen Grunden) diskutiert wurden:

"Der erste Schritt bestunde darin festzustellen, welche Fragen

(quaestiones) die (Sprach-) Wissenschaft dem als fraglos gegehenen All-

tagswissen entreiSt, um sie in einer von diesem ahgehohenen Form zu

hehandeln."

Auf die Untersuchung von Sprachhewul3tsein Ubertragen hei1 t dies, dads her-

auszufinden ist, an welchen Stellen sich Diskussionen entzi ndet hahen - wobei

diese nicht unbedingt uber das Alltagswissen hinausfuhren, weil eine Trennung

von vorwissenschaftlich und wissenschaftlich im 19. Jh. in Katalonien nur he-

dingt vorhanden ist.
Es interessieren mich vor allem die Quaestiones im Sinne von besonderen

Interessensgebieten, die im Zusammenhang der nationalen 1dentitatsfindungs"

stehen.
Im 19. Jh. in Katalonien stehen drei Quaestiones im Zentrum der Auseinan-

dersetzungen, die nachfolgend in chronologischer Reihenfolge kommentiert

seien:

1. Forschungen zur Sprachgeschichte des Katalanischen mit dem Ziel, dessen

Eigencharakter als noch lebende, romanische Sprache darzustellen. Dazu

gehort auch die Abgrenzung zum "Lemosinischen", das die katalanischen

"trobadors" der fruhen Renaixenca in Synonymie zum "Katalanischen" be-

sungen haben.

In dem Mafse, wie das "Lemosinische" als synonyme Bezeichnung von "Ka-

talanisch " einer Kritik unterliegt , zeigt sich eine Ablosung von der identifikatori-

schen Phase mit der Vergangenheit. Die romantische Uberhohung des "Lemosi-

nischen" weicht einem zunehmenden Interesse fur die Sprachrealitat.

Unter dem Blickwinkel der Herausbildung eines "Nat ionalbewufstseins",

das eine Ablosung vom retrospektiven zum prospektiven Verstandnis von "Renai-

xenca" impliziert , ist eine Einteilung in zwei "Phasen der Nationenbildung" sinn-

voll (vgl. zur sozialgeschichtlichen Fundierung dessen: Kap. 11.3. ):

Phase A: Romantische , retrospektive Phase 1833 bis 1880.

Phase B: Prospektive Renaixenca, gepragt von der Phase des "politischen Katala-

nismus" bis zur Grundung der ersten modernistischen Zeitschrift "LAvens": 1880

- 1891.
Diese Einteilung in Phasen bedeutet nicht , daI zwischen heiden ein "Bruck"

bestunde : vielmehr lebt die romantische Auffassung von Sprache auch in der

Phase B noch weiter.

50. Zum Begriff der Identitat vgl. BERGER , P.L. / IJ CKMANN , T. 1980.
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ZCitSC IlCll l',1 All'

18. JII.: Kritik an 1833 Arihau: -40er his 60er \Iu_a 18n1
S\ nOIl\ mic "Oda a la !'atria ": )afire: I)ominanz 60er and ,Oer

Gk krl hz lerullg deli der r )mantischell Iahl e: Verdlkt

I.e lllosllll sche ll l.v'rlk der gege ll ` yllollv'lllle

Relaiselltia"

I Ah 19>9:

Fortfuhrung der ronlantischen Konzelxion in Glen "Blumenshielen..
am-

:1b /'base B. kei/te Qnaestio ntebr
?. 1 )ie zweite Quaestio 1st die Fra<t;e, vvie eine "Wiederhelehung" des Katalani-

schen Al erreichen Sc!:
a) in der ronlantischen Phase der Renaisen4a lautet die Antvrort eindeutig:

durrh 1)ichtung. I)ie Lvrik sollte den Charakter des Katalanischen ,its
Shrache and die ;isthetischen Qualit;iten demonstrieren. Zvreifel an die-
ser Konzeption von Wiederhelehung warden vor allem Al Beginn der
,Oer Jahre alit der Griin(-Iung erster katalanistischer Institutionen Iaut.

h) Mit Beginn des lx)litischen Katalanisnlus findet eine Ahkisung von der
"Phase A' statt: Die Kritik an den/ Dichtel-veetthevv'erh der " Blumenshiele"
ninunt grunds;itzliche Dimensionen an.

Shrachht)litische Forderungen in Form von Progranlmen werden
heschlossen: die Durchsetzung des Katalanischen durrh deren Institutio-
nalisierung, A'erhreitung inl Bildungssvstem, in der Presse (etc. ).^'

Z_eitschenla zur yuaestio "Wiederhelehung"
18, 1k. Phase A der Renaisen4a Phase B

A. de Cahmam Beteuerung, das Katalanische "lehe" V'orschlage All-
V'erdikt gegen vv';ihrend der Phase A der Renaisen4a StandardiSierung.
das Katal. its Folgerung: Programme ah
"tote" Shrache a) Lv-rik -+0er - 60er 1. 1880

h) Kodifizierung ah ,Oer I.

Wissenstradition der Klassifikation in "tote" and "lehende" Sprachen

SI Nadi .Nl,vvs, t 1950 kann can "Sprachpulitik' eras d;u)n cite Rede rein, "enn rich die
hur, erliche (;e,cll.schaft konstituiert hat' t rater feudalistischen Aerhilnissen konne es zwcar
\laltinahmen xur RegeIung Iles Spraehgehrauchs gehen (Erlasse erica), duch seien dies such kei-
ne ini eigentlichen Sinn sprachpulitischen Atahnahmen One hi rgerlicher Sprachpulink sind
die allgen)einen Institutiunen (... ). Praktische Realitiit %yird die burgerliche Sprachpulink erst nit
der erfiulgten Transfiurnatiun der hu gerliehen Gesellschaft durrh die hi rgerlichen Staatsappara-
te des IS/19. Jahrhunderts, am kraasesten deutlich hei der Franzdsischen Revolution` (p. -+(,)
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An dieser Quaestio ist besonders der Punkt " Schlu1 folgerungen" auf-

schlufsreich.

3. Die dritte Quaestio betrifft die Auseinandersetzungen zur Standardisierung

des Katalanischen , die ab den 80er Jahren des 19. Jh . in aller Scharfe gefuhrt
wurde.

W:ihrend die Notwendigkeit der Kodifizierung bereits in den 70er Jah-

ren von einigen Renaixentisten betont wurde ( z.B. von BOFARCLL , vgl. Kap.
V1.3.4.), entziindete sich die Streitfrage vor allem an den Vorschlagen zur
Griindung einer Akad(rmie . Der Streit teilte die Renaixentisten and die An-
hanger des politischen Katalanismus foderalistischer Pragung in zwei Lager.

Innerhalb der Gruppe der Renaixentisten drehten sich die Kontrover-
sen urn Fragen der Orthographic : sollte das Muster der mittelalterlichen Li-
teratursprache zurn Vorbild werden? Oder sind etymologische Losungen zu
favorisieren ? Oder gar keine Festschreibungen?

Zeitscherna zur quaestio °Standardisierung"

18. Jh. Phase A Phase B der Renaixenca

Sprachlehrwerke ab 60er Jahre: Streit um die Standardisierung
Orthographic- Kodifizierung 1891: Sprachkampagne der
streit 1796 modernistischen Zeitschrift

"LAvens" ("Vorwarts")

Der Zusammenhang zwischen den drei Quaestiones ist folgender: In deco
Maf3e, wie die Synonymie von "Lemosinisch" and "Katalanisch" einem Verdikt
unterliegt, wird die Frage danach, wie das Katalanische als lebende romanische
Sprache zu fordern sei, nicht mehr im Ruckgriff auf Argumentationen im Sinne
einer "idealisierenden Kompensation" behandelt, sondern im Hinblick auf Sprach-
realitat.

Solange die Anhanger der Konzeption von "Muttersprache" den Charakter
des Katalanischen als einer "naturverbundenen", durch Vielfalt and kreative Mog-
lichkeiten ausgezeichneten Sprache erhalten wollen, liegt dem Streit um die
Kodifizierung and mehr noch um die Standardisierung die grundsatzliche Frage
zugrunde, ob eine praskriptive Normierung den Entfaltungsreichtum der Spra-
che blockiert oder fordert. Zu Beginn der Renaixenca haben die Verfechter der
"Muttersprache" zum Symbol fur die Entrucktheit aus der Sprachrealitat nicht
das Katalanische besungen, sondern das "Lemosinische". In den 60er and 70er
Jahren fuhren die z.T. unbekannten Autoren in ihren Einsendungen zum Dichter-
wettbewerb der Blumenspiele these Tradition fort, bevor sich eine kritische Li-
nie durchsetzt. Beobachtung and Veranderung von Sprachrealitat wird zu einem
eigenen Thema. Wahrend der Phase B der Renaixenca gehoren sprachpolitische
Forderungen zu den Grundlagen des Foderalismus.

Der Zugriff auf Sprachrealitat ist das Ergebnis eines Entwicklungsprozesses.
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Die reale Diglossiesituation des Katalanischen wird erst in der Phase I3 als ver:in-
derungshediirftig angesehen.

Wie l;i11t rich der Zusammenhang n:iher heschreihen, der zwischen Sprach-
und Diglossiehewu1^tsein Bowie zwischen Sprach- and Standardisierungshe
vvuf tsein hesteht?

Die nachfolgenden zvvei Kapitel enthalten einige Arlmerkungen bierru.

2.2. Sprach- and Diglossiehewul5tsein

Die Frage, inwieweit ein Zusammenhang zwischen Sprach- and Diglossie-
hewul4sein hesteht, verweist auf die Frage, inwieweit Wissen mohilisiert wird,
um gegen die diglossische Funktionsteilung in "Sprache A' (Spanisch) and
"Sprache 13" (Katalanisch) zu argumentieren.^'

Der Zusammenhang von Sprach- and Diglossiehewul$tsein ist kompliziert,
vvenn man der Tatsache Rechnung tr:igt, dal der Zugriff auf Sprachrealit:it ersst
sprit - n:imlich in der zweiten Phase der Renaixen4a erst - erfolgt.

Dennoch giht es hereits im 18. jh. den V'ersuch, auf der argumentativen Ehe-
ne zum einen den Eigencharakter des Katalanischen anzuzweifeln, zum anderen
das Katalanische zu verteidigen.

Sprachpolitische Ma1Snahmen (z.13. w:ihrend der Franzi sischen Revolution )
werden von Argumenten gegen die ( im Sinne der jakohinischen Sprachpolitik)
zuriickzudr:ingende Sprache 13 hegleitet.''

Die Gesamtheit der Argumente zur Begriindung von der Mindeilvertigkeit
der "patois" sei als "diglossische Ideologie" hezeichnet. Dazu gehoren lexikali-
sche, svntaktische and sprachpolitische Argumente - etwa die Anhindung von
"patois" an "Feudalismus" and diejenige des Franzi>sischen an den Fortschritt
(ABBE GREC()IRI: 1-94 / 19^-i ).

Gegen das Katalanische sind vergleichhare Argumente von seiten jakohini-
scher Verfechter der Zentralsprache Spanisch vorgebracht worden. (vgl. Kap.
111.3.-4.).

Wenn rich - wie in Frankreich - das Franz6sische tats:ichlich As A-Sprache
durchgesetzt hat, liil5t sich heobachten, dafti die "ideologie diglossiyue" - wie L-
Fo,,T 1982h, c, 1983 and die Schule von Montpellier'' fiir den okzitanischen
Sprachraum nachweisen- in Form von Stereotvpen, A1einungen, A'er:satzstiicken
ein zahes Dasein fristet.

Deshalh ist die Kluft z«ischen Selhst- and Fremdeinsch:itzung so gro1^, daf^
iiher den tats:ichlichen Sprachgehrauch fast keine empirische I'ntersuchung
Auskunft gehen kann. Der Forscher erh:ilt vor allem Angahen zur "ideologie di-

52. Zum I3egrilt der "digl()ssischen Funktiomsteilung" vgl. Kltrat.^rrz, G. 1981:-2; Vt:r-Al:r--^
IIFIyIEH, I. 1985.

53 Z.ur Sprachpolitik der Franuisischen Revolution vgl. Si IILIEIIES-LAyGP, B. 1980 a.
5-t. vgI Alt 11 LA I ()\ 1, R. 1981 and die Puhlikationen in "Lengas" (13audou, I i,aIgues. Rern;u'-

d6, Cuuderc, Garde (;ardcs .A1adr:n, Latoni, 1larconot, u.a.
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glossique". Ie starker eine Sprache einer tatsachlichen Diglossiesituation ausge-

setzt ist, umso mehr wird die "ideologie diglossique" bei den Sprechern der B-

Sprache, die sie selbst als "patois" bezeichnen, verinnerlicht sein.

In Zeiten aufkommenden Sprach- und Nationalbewufstseins wird die "di-

glossische Ideologie" nicht mehr unwidersprochen hingenommen. Vielmehr

provoziert sie Widerspruch und Gegendarstellungen. Deshalb verdienen all die

Quellen hesondere Beachtung, die Argumente zur Bekampfung der diglossi-

schen Ideologie entfalten. Dazu gehort der Nachweis vow eigenstandigen Cha-

rakter des Katalanischen als einer vollwertigen Sprache (z.B. in den Grammati-

ken) ehenso wie das Aufkommen der Quaestio 1 (Lemosinisch).

An der Bezeichnung des Katalanischen, das zunachst durch einige der Re-

naixentisten den Namen "Lemosinisch" erhalten hatte, entzunden sich die Argu-

ments in der 2. Halfte des 19. Jh. Wahrend in der ersten Halfte des 19. Jh. die

Identifikation mit dem "Lemosinischen" eine Beziehung zur Troubadourtradi-

tion herstellen sollte, gewann in den 60er Jahren das Argument die Oberhand,

these nicht genuine Bezeichnung konnte der diglossischen Ideologie Vorschub

leisten; denn die Bezeichnung "lemosinisch" konnte das Katalanische mit dem

nordokzitanischen Dialekt in Verbindung bringen, der den Jakobinern seit der

Franzosischen Revolution ab 1794 als durch das Franzosische zu ersetzender "pa-

tois" galt. Dieselben Renaixentisten, die zunachst das "Lemosinische" glorifiziert

hatten, sehen in Selbstkritik die Gefahr, den Verfechtern einer jakobinischen

Sprachpolitik in Spanien allzu bequeme Anhaltspunkte zur Degradierung des

Katalanischen im Sinne einer diglossischen Ideologie zu geben.

Die Debatte Ober das Lemosinische eignet sich also besonders fur eine Un-

tersuchung der Wissenstradierung, -transformierung und -ablehnung unter

dem Blickwinkel der nationalen Identitat.
In Anlehnung an das Argumentationsschema von TOULMIN 1958 und SCHLIE-

BEN-LANGE 1983a (s.o.) ware die Quaestio 1 (lemosinisch) folgendermaI en zu

skizzieren:

Zur Quaestio I "Lemosinisch"
Sobald die diglossische Ideologie kritischen Argumentationen unterliegt,

verandern sich die Schluf3regeln, die Stutzung und die Schlufsfolgerungen.

Wegen der Tatsache, dal die Bezeichnung "Lemosinisch" eine Verbindung

zwischen dem im 19. Jh. noch bestehenden "patois lemosinisch" und der "katala-

nischen Sprache" suggerieren konnte, wird die Synonymie als "falsch" verdi-

ziert. Galt zunachst die Bezeichnung "Lemosinisch" als Ausnahme fur die mittel-

alterliche Literatur durchaus als statthaft, wird auch dies zunehmend abgelehnt.

Es waren also die Argumente zu untersuchen, die die Renaixentisten selbst zur

Entkraftung der diglossischen Ideologie vorbringen. Daruber hinaus gilt es, die

Tiefenschicht des Aufgrund von" zu erforschen. Die Stutzung der Argumente ist

namlich nicht immer offen ausgebreitet. Besonders das als selbstverstandlich un-

terstellte Wissen bleibt implizit. Der Historiker steht also vor der Aufgabe, gera-
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de dieses Wissen zu rekonstruieren durch,Spurensicherungen (s.o. ) etwa. Dahei
kann rich herausstellen, CLIS' das implicit gebliehene, traditionelle Wissen (des
'Aufgrund von") durchaus im Widerspruch zu den tatsachlich ge;iuitierten Argu-
menten steht. Der so wichtige Ahstand zwischen Selhst- and Fremdeinschat-
zung haitte also, falls er hesteht, in dem Schema As Ahstand von den in den Quel-
len vorfindlichen "Wegen"- Angahen and den zu rekonstruierenden 'Aufgrund
von" Zusammenhtingen semen Platz.

ARGL'JIENTATIONSSCHF-IMA Zt'R QLAESTIO 1 "LE.MOSINISCH'

Verweis auf die
diglossische

Ideologie

PLidover fur
die Bezeichnung

Katalanisch

Ahlehnen der
Svnonvmie von
Lemosinisch U.
Katalanisch

7ur Quaestio 2 "Wiederbelebung
Bei der Quaestio 2 sind innerhalb der Phase A (1833 - 1880) zwei Etappen

zu verzeichnen:

1. Wiederhelehung durch romantisch inspirierte Lvrik; die Tradition der "Elo-
yuencia" kiSt sich rekonstruieren.

2. Wiederhelehung durch zukunftsorientierte hla1 nahmen; erst rOckt die Ko-
difizierung, darn die Standardisierung in den Blickpunkt des Interesses.
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ARGUMENTATIONSSCHEMA ZUR QUAESTIO 2 "WIEDERBELEBUNG"

(Romantische Phase der Renaixenca, 1. Halfte 19. Jh.)

Glorifizierung der
Vergangenheit

Lvrikgo-

Konzeption von
Renaixenca (ausgebreitete Argumente)

Tradition der
Eloquencia (rekonstruierter Zusammenhang)

Wissenssoziologisch zu

rekonstruieren unter dem

Blickpunkt "Uberfiihren

von Wissen in Argument"

Einhindung in Sozialgeschichte
(gilt fur alle Quaestiones)

2.3. Sprach- and StandardisierungsbewuL tsein

Zwischen dem Sprach- and Standardisierungsbewugtsein besteht ein enger

Zusammenhang.
Die Standardisierung des Katalanischen ist als Aufgabe iiberhaupt erst Bann

formuliert worden, nachdem die Sprachrealitat als zu verandernde in das Blick-

feld geriickt war.
Zwei Faktoren diirften zur Herausbildung eines Standardisierungshe-

wuStseins beigetragen hahen: zum einen die Konfrontation mit dem chaoti-

schen Zustand der Schriftsprache Katalanisch:

35



i(, /A, IIEl IA/I,1 10E\/IlI.1IFR

1. Der 1859 wieder eingefiihrte Dirhtet7^etthe^^erh der st>genanntcn "BIu-
menspiele" ('lochs Fklrals" i, der allvihrlich .stattfand, hatte eine grolie Reso-
nant, so dais Hunderte von 1lanuskripten eingingen.

Die Iurv, ein Gremium der hekanntesten PhilohOgen des vorigen lahr-
hunderts, sap sick zum ersten Mal mit der Sprachrealit;it kontruntiert, was
zu Forderungen im I linhlick alt'die Kodifizicrung des Katalanischen fhhrte.

2. Im Rahmen des politischen Katalanismus «aren zum anderen %,crstiirkte
Anstrengungen zur Standardisierung des Katalanischen Teil der Sprachp)li-
tik.

Konkurrierend dazu hestand ,then weiterhin die Konzeption der emo-
tionsverhafteten "^luttersprache', (lie rich dutch V'ieltalt, Kreativitat and Na-
turverhundenheit auszeichne.

Eine Standardisierung WCIRIe ihren Eigenwert zeiston'en - Arguments,
die noch Ende des 19. lh. v'orgehracht warden. Der Zusammenhang von
Sprach- and Standardisierungshewuls'tsein hesteht also darin, dap der Rut
nach Standardisierung uherhaapt Bann el-,St Iaut Wird. wens rich ein he-
stinuntes SprachheXvuhtsein herausg(!hildct hat.

I)amit zeigt sirh, dalti (La, Sprachhewultitscin einer der Ueriih-
rungspunkte tier Hegritfe Sprache and Nation ist, gerade in der Zeit der
zunehmenden Teilnahme der Beni>Ikerungsmasse an der All Sprache
aufgehauten hultur (...).° tKioi.-m rrz. 1974: Dbl.

Die Forderung n,tch Stancu-disierung geht cipher mit der Beohachtung
von Sprachrealitdit - so etwa in Einsendungen Al den "Blumenspielen" - vr;ih-
rend sich die Ahwehr von Diglossie im ideologischen Bereich ahspieltc, wo
mit Beginn des politischen Katalanismus eine Reihe von Mal,nahmen heschlos-
sen xerden, die der diglossischen Funktionsteilung entgegensteuern sullen.

Wenn in der Fruhphase der Renaixen4a die historischen and :isthetischen
Qualit:iten zum Nachweis herangezogen warden, dale das Katalanische kein Dia-
lekt, sondern eine Sprache sei, hat sich in der SpJtphase ein Bewul,tsein von
Sprache durchgesetzt, das KRF,MNITZ 1974: 38/39 als ein Dreieck kennzeichnet:

Sprache hictet sirh den, Retrachter,.uniichst AIs hi,uni,che
Sprache dar, d.h. its em Diasvstem, clan in zahlreiche funktionelle Spra-
chen zerf:illt, (lie jeweils eine homogene Sprachtechnik hilden, die svnto-
pisch, svvnstt'atisch and srnlphasisch ist. Zugleich i,t die Iiistorische Spra-
che der gemeinsame Nenner all dieser Sprachtechniken: ihren liege die-
selhe sprachliche Grundsu-uktur auf der Ehene des Systems zugrun-
de, zwischen ihren spielt (lie KommLilt ikation,funktion der Sprache, and
sic hesitzen dasselhe, ant (lie historische Sprache hezogene Spraclihe-
wultitsein.

Man kann rich die drei Gesichtspunkte, die cine Sprache ausma-
chen, in Form eines Dreiecks vorstellen, das im Idealfall gleichseitig ist:
jede Veriinderung des eines der Aspekte zieht dahei zugleich cine A'eran-
derung der beiden anderen nach sich. Man kann on Sprache sprechen,
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solange die Dreiecksform erhalten bleiht, and sei es in einer extremen

Gestalt, Sobald jedoch einer der Werte auf Null zurucksinkt, haben wir

keine historische Sprache im ublichen Sinne meter vor uns."

Dreieck (p.40)

Struktur

Dieses Dreieck, das die Konstitutionsmerkmale von Sprache angibt, ist das
Ergehnis einer sprachwissenschaftlichen Analyse.

Es konnte auch unter dem historischen Blickwinkel der Heraushildung ei-

nes Bewu9tseins von Sprache als Sprache zutreffen: erst allmahlich bildet sich

ein Bewuf&tsein davon heraus, daf3 alle drei Faktoren gemeinsam Sprache kon-

stituieren. Die Fixierung des Systems (Kodifizierung and Standardisierung), der

Ausbau der Funktionen and die Bildung eines positiven Sprachbewuf&tsein wer-

den als gleicherma1 en wichtig angesehen (KREMNITZ 1974: 64).

Zunachst sind in den Sprachdebatten wahrend der Renaixenca in der 2.
Halfte des 19. Jh., also in der spaten "Phase A', Vorschhige zur Kodifizierung in
der Diskussion. Die Kontroversen entzunden sich namentlich an Fragen der Or-
thographie.51

In einem weiteren Schritt unterliegt die Frage der Grundung einer Sprach-
akademie kontrovers-polemischen Debatten. Die Standardisierung des Katalani-
schen ist zur Quaestio geworden. Denn wahrend unter dem (vor allem von der
Prager Schule erlauterten) Begriff der "Kodifizierung" oder "Kodifikation" die
Festlegung von Regeln gemeint ist, umfaSt die Standardisierung16 den doppel-
ten Aspekt: der Kodifizierung einerseits sowie deren Verbreitung und Akz-eptie-
rung durch Institutionen - wie Schulen and Akademien - andererseits.5

55. Diskussion zu den Kriterien der Verschriftlichung bei: KREMNITZ, G. 1974: 54-64.
56. Zum Begriff der Kodifikation, den vor allem die Prager Schule entfaltet hat, vgl.: HAVRA.

NEK, B. 1964 (dort auch Abgrenzung zum Begriff der Normierung): BENES, E. / VACnEK, 1. (eds.)

1971. Zusammenfassung bei KREMNITZ, G. 1974: 47-51.

57 Zur Standardisierung: RAV, P.S. 1963, FERGUSON, C.A. 1968, HAUGEN, E. 1964/1975.

In der katalanischen Soziolinguistik wird ebenfalls zwischen "estandarditzaci6" (Kodifizierung)
and "normalitzacio" (Standardisierung) unterschieden.
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Wenn nun wahrend der 80er Jahre die Dehatte urn die Standardisierung,
die den doppelten Aspekt: hodifizierung and soziale \erhreitung unlfaitit, einen
hreiten Rawls einnahm, Bann kdnnten als "Dateft" die Begriindungen fur/gegen
die Wichtigkeit der Standardisierung gelten.

Analog zu den Schluf'regelra waxen die Aussagen enter die Lupe Al nehnlen,
die eine Kausalheziehung PVischen der beftirworteten/ahgelehnten Standardi-
sierung and der zu erwartenden Wirkung herstellen - etwa derart:

- "Die Standardisierung garantiert die Gleichstellung des Katalanischen mit
dens Kastilischen"

- "Die Standardisierung engt (lie M6glichkeiten des Sprachsvstems ein"
and die daruher hinaus Hoch Angahen zur Durchsetzung der Stand.u-disierung
machen.

"K, 0, Ali" betreffen (lie Art der Folgerungen, also die einzelnen Progrtm-
Ille.

"S" schliefs'lich klinnten Argumente sein, die rich auf V'orhilder (wie die
Standardisierung in anderen Sprachen etwa) heziehen.

Zu "S" wiirde ouch die ideologische Untermauerung der Argumentation
geh6ren, die den Zusammenhang von Standardisierung and honstituierung AS
Nation positiv Oder negativ herstellt.

Das Modell von Tot'LyiiN 1958 stellt das Instl-umentariunl zur hliirung der
Frage zur Verfiigung, ah warm sich eine Normierung 1111 doppelten Sinn des Wor-
tes vollzogen hat: ins doppelten Sinn deshalh, weil in der Sprachwissenschaft
der Terminus entweder ins Sinn einer Priskription Oder AS Deskription verwen-
det wird

Zuni einen verweist es auf das Prohlem, ah vann eine Priskription dher-
haupt fiir notig erachtet wurde, zunl anderen sch:irft es den Blick fur die Beurtei-
lung der tatsichlich hestehenden Norm.

ARGUMENTATIONSSCHEMA ZUR Qt'AESTIO 3 "STANDARDISIERIING"

Notwendigkeit der Dehatte um
Standardisierung Standardisierung

zukunftsorientierte ( hodifizierung and
Maf nahnlen Grdndung einer

Akademie )

Suche nach Modellen

Die "normalitzaciti lingoistica" umfa6t neben der Kodifizierung auch die soziale and institutio-
nell abgesicherte Verhreitung des Katalanischen.

V'gl Vw iVEHUr, E. 1980: 68-83 and die Aufsatze von AALIA EREH in: KRE11.Nt77. G. (ed. ) 19,9.
58. Vgl. zum Begriff der Norm im deskriptiven Sinn als Minter zs ischen der Ehene der pa-

role and der langue: HAVRANEK, B. 1964, COSERII', E. 219-1. Diskussion des Begriffes: HECER.
K. 1969, GArcER, 11.-M. 1981.
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2.4, Der erweiterte Ansatz der "histoire serielle"

V-on grof5em Interesse fiir ein wissenschaftsgeschichtliches V-orgehen ist die

Methode der "histoire serielle", mit deren I lilfe es moglich ist, gleichsam ein

Barometer fiir diskursive and argumentative V'erschiehungen zu erstellen.

Unter "histoire serielle" ist eine hauptsachlich in Frankreich entvvickelte,

von der franz6sischen Tradition des Positivismus (CoyITE) herkommende 11eth-

ode zu verstehen, die in den 50er Jahren unseres Jahrhunderts zunachst von

Wirtschaftswissenschaftlern als cluantitativ statistisches Verfahren entwickelt wur-

de, darn aher in die Geschichtswissenschaft Eingang find.S9

Historiker wie Ib1ANDROI', VOVEIIE u.a. hedienen sich des Ansatzes der "histo-

ire serielle", um mittels Quellenstudien einen Wandel der sogenannten Mentali-

t iten nachzuweisen.`i0

So zeigt etwa Vov-ELLE in zahlreichen Arheiten°t daf3 sich im Verlauf des

18. Jh. his zur Franz6sischen Revolution ein Dechristianisierungsprozels' voll-

zogen hat.
Als Quellen dienen ihm Testamentsurkunden, Briefe, Schenkungen.
Der Wert der "histoire serielle" liegt vorwiegend darin, ein Verfahren ent-

wickelt zu hahen, das

a) von homogenen, einen langen Zeitraum (longue duree) umfassenden Do-
kumenten ausgeht and

h)als Quellen auch Material zul^f5t, das in der Geschichtswissenschaft nicht
selhstverst:indlich AS untersuchungswurdig angesehen aurde - wie Tage-
hucher, Briefe, etc.

Die "histoire serielle" hat mich dazu angeregt, auch fiir das katalanische 19.
Jh. nach diesem Quellent)'pus zu suchen.

Der Dichterwettwerh der "Blumenspiele" hat mich veranlafst, die unverof-

fentlichten , well nicht priimierten Manuskripte unbekannter Autoren zu entdek-

ken and fiir das Thema des Sprachhewuf&tseins auszuwerten. (VgI. Kap. I1.5. ).

Allerdings durfte es nicht ohne einige methodologische V-ori herlegungen
moglich sein, den Bogen zwischen der "histoire des mentalites" and der " t'nter-
suchung zum Sprachhewu1 tsein" zu spannen.

SCHI.IEBEN-LA.NGE 1985: 328/9 hat vorgeschlagen, den seriellen durch den
konstruktiven Blick zu erganzen.

Er sollte ermoglichen:

"... die ktmstitutiven Elemente der Sprechtatigkeit im Ganzen and
der einzelnen unterschiedlichen Teilaspekte der Sprechtatigkeit her-
auszuarbeiten".

59. Forschungshericht bei: REicnARDT, R. 19-8.

60. Kritik an) Begriff der "mentalites" unter soziologischem V'orzeichen hei Tri.i.e'i {.u ii, G.
19-+.

61. A'gl. NEi -An'ENHEIN1ER, 1. 1983 h: -4=44/5.
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Die V'erhindung von seriellem and konstruktivem Blick kann ouch fir die Er-
fassung von Sprachhewul5tsein ein SN,stematisierungsraster gehen.

Wenn man den Ort des Sprachhewulstseins im Rahmen der Konstitutions-
merkmale von Sprache hestimmen will, ist es nikig, zwischen Sprechen, Spra-
che and Test zu unterscheiden, denen verschiedene Techniken and Traditionen
zugrunde liegen.

Die Techniken des Sprechens hestehen in der Referentialisierung (Bezug-
nahme auf reale and fiktive Gegenst;inde), Alterisierung (Bezug auf als gemeinsam
unterstellte Wissenshest;inde im Gespr;ich) and Finalisierung (Verfolgen eines
Zieles).

Die Sprecher einer Sprachgemeinschaft hedienen sich zu ihrer V'erst;indi-
gung einer hestimmten historischen Einzelsprache:

"t"nd schliel5lich sprechen vv-ir auch in einer hestimmten Ahsicht,
mit einer hestininiten praktischen Zwecksetzung (o(Ier auch in der Ahsicht,
praktische Zwecke zu suspendieren ): Wir sprecher in Tester.,,
(S. 330) .

Die Finalit;iten der Texte entsprechen nicht denen der Sprache."
Als Sprecher hedienen wir uns der Traditionen der Einzelsprachen and der

Testtraditionen, so dal5 jeder Sprecher nicht nur Nlitglied einer Sprachgemein-
schaft ist, sondern auch einer Text- and Kulturgemeinschaft.

Den drei Ehenen (Sprechen, Sprache, Text) entsprechen auch zwei Stufen
des Reflexionsgrades vom "klar-konfusen" zum "klar-distinkten" Wissen, was
SCHLIEBEN-LANCE 1984c:2 "6 hei einem V'ortrag folgendermahen skizziert hat:

activite parole/ecriture

1
longue

2
texte

3

1 " niv'eau reflexif conscience de la conscience de la conscience de
parole ecriture longue texte

4 S 6

?`' niVeau reflexif theorie de Ia theorie des longues theorie des testes
parole/ecriture

8 9

Auf der ersten Reflexionsstufe kame ein " klar- konfusen" Wissen zum Aus-
druck, don soziale and politische Stereotvpen etc. enth;ilt, die zweite Stufe wire
die der Philologen, Grammatiker, die Ober ein "distinkt-ad;iyuates" Wissen v'e--
fiigen.

Angelpunkt fur die Besch;iftigung mit Sprachhewul5tsein vv;ire Fach 5.
Das Sprachhewul5tsein wird sowohl einerseits von den Erfahrungen des

Sprechens/Schreihens and den Texttraditionen, AS auch von den elementarisier-

63. 7.u chin Komstitutiunvmerkmalen run Sprechen-Sprache-Text Agl. Scnt.uti+es-L:^tire. B.
1983 c li-?9
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ten Theorien gepragt. Es bildet andererseits die Grundlage fur die theoretischen

Beschreibungen.
Welche Einflusse gehen von den verschiedenen Techniken and Traditionen

auf das Sprachbewu1 tsein aus? Inwieweit ist es selbst Motor fur neue Entwick-
lungen auf alien Ebenen?

Diese Fragen verweisen auf die drei Quaestiones, die auf dieses Schema
ruckgekoppelt werden konnen:

Quaestio 1 zum "Lemosinischen" wurde Fach 8 "Sprachtheorie" - zu erg<in-
zen ware "Sprachgeschichte" - betreffen. Beides sind Bereiche, die unter dem
Blickpunkt eines nationalen SprachbewuStseins (Fach 5) hesondere Aufinerk-
samkeit im 19. Jh. erfahren.

Quaestio 2 zur "Wiederbelebung" des Katalanischen: Das Bewul tsein von
Wiederbelebung ist in der Anfangsphase der Renaixenca his zur Grundung der
Blumenspiele 1859 von der Tradition der " Beredsamkeit" gepragt, die selbst als
"Texttheorie" (also in Fach 9) einzuordnen ware.

Es gingen also von Fach 9 auf Fach 5 EinflUsse aus.
Bei zunehmender Beachtung der Sprachrealitat in den 60er and 70er Jah-

ren stunde die Frage nach der Veranderung von Sprachrealitat (etwa dutch sprach-
puristische Aktivitaten) im Vordergrund.

Quaestio 3 der "Standardisierung" wurde ein Bewufstsein umfassen, was

alle Ebenen betrifft.
Der konstruktive Blick auf die Erforschung von Sprachbewufstsein verweist

zusammen mit dem seriellen Blick auf die Notwendigkeit eines sozialgeschicht-
lichen and wissenssoziologischen Vorgehens.

3. BEMERKUNGEN ZUM MATERIAL

Der Konzeption der Arbeit gemaf3, sozialgeschichtlich and wissenssoziolo-
gisch vorgehen zu wollen, besteht das Material aus Quellentexten aus dem 19.
Jh., aber auch aus alteren Dokumenten.

Zu den Quellentexten gehoren neben den Grammatiken auch Zeitungsarti-
kel, Reden and die Dokumente der Blumenspiele.

Die Hinweise auf Zeitungsartikel entstammen z.T. Bibliographien and rind
z.T. Ergebnis systematischer Durchsicht.

Die Auswahl der Zeitschriften erfolgte zum einen Burch wertvolle Hinweise
bei TORRENT/TASts 1966 and zum anderen dutch Erfahrung - z.B. derart, dal3 die
in Vic publizierte Zeitschrift "La Veu de Montserrat" (ab 1878), Organ des kon-
servativen Katalanismus, zahlreiche Artikel zur Kodifizierung des Katalanischen
enthalt.

Daf3 "La Renaxensa" (ab 1871) and "Lo Gay Saber" (ab 1868) die Renaixenca

kommentierend begleiten wurden, ist schon vom Titel her zu erwarten.

Auch die humoristische Presse beschaftigt sich mit Sprache - oft in Form
von Karikaturen and Spottversen.
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I)ie Reden rind oft eine Antwvort auf Angriffe von Madrid Oder vereinzelt
auch Von Philologer Xvie P MEYER, der hehauptete, das Katalanische sei Xom Pro-
venzalischen heeintlu1 t, was eine Hut von Protester and Gegenschriften hei
den Katal,uien hervt>rrief, so Z .B. ouch von RI ii1O I Otis 187 In solchen Schriften
and Reden vXird das gesamte Wissen its Gegenargument ausgehreitCt, so dal,
der t nterschied zww ischen enzvkh>hiidischem rnd finalisiertem u'issen"j schwer
herzustellen rein ddrfte.

Auch gilt enter dem V'orzeichen der "nationalen V'erteidigung" der Grund-
satz in wit geringerem 11a6, allgemein akzeptiertes Wissen hleihe Cher Unerkkiii
and implizit, Weil nicht erkhirungshedurftig. Trotzdem verlangt die Aufdeckung
von Wissenstraditionen One Rekonstruktionsarheit.

JC meter die Sprachdehatte zu einer ffentlichen Angelegenlieit Wird, umso
weniger hleiht das Wissen implizit: es wird .its Argument oft gegen Madrid, mei-
stens As AIltvvort auf entsprechende Angriffe. eingesetzt.

A, Zt at Al t:is.v I)ER ARIIEI I

Kap. 1. ist den sozialgeschichtlichen Zusammenh:ingen der t'ntet-suchung
von Sprachhewuhtsein gewic(met, die fur die Quaestiones konstitutiv sind.

Die I leraushildung eines katalanischen Sprach- and NationalheXXui^tseins
hat im 19. Ili. stattgefunden. HeiI t dies, dalti Katalonien im 18. ]h. in den gesamt-
spanischen Staat integriert war Oder sich vielleicht sogar integrieren \N-ollte? Die
These von der Integration Kataloniens im 18. Jh. hedarf eines Konunentars, he-
v'or ich auf die hiirgerliche Revolution im 19. Jh. eingehen werde.

Die verschiedenen Phasen der Nationenhildung and der Renaisen4a stehen
im Mittelpunkt von Kap. 11., das zeigen soil, ate wann die historisierende Renai-
sen4a Al ciner politischen zukunftsorientierten Bewegung wird. Daze hat die
Institution der Blumenspiele heigetragen, die zuniichst in historisierender Absicht
gegri ndet warden waren, hall aher eine Eigendvnamik entfalteten. (Gri ndung:
1859).

Die Anregungen aus Clem erweiterten Ansatz der "histoire serielle" kom-
men in Kap. 11.5. hei der Auswertung der unver6ffentlichten Manuskripte zunm Tra-
ger, die AS eine Illustration and V'erdeutlichung des vorher Dargelegten gelten
k6nnen.

l'm den V'ersuch, in wissenssoziologischer Ahsicht den drei Quaestiones nach-
zugehen, handelt es sich in den Kapiteln III, IV and V

Kap. III. hetrifft die Quaestio 1 "Ixmosinisch": Die Auseinandersetzung um

03. 7.ur llttei-scheidung zwischen "enzckh)hiidischem- and "tinaiisiertem'' Wissen agl
S( m,msry I.a'(,r:. II 195 c: 380, 1.

'Quetyueti)is it c a un prirlClpe totalisaleur dui conurtile les parties Ce sent les ca.s de savuir
tinalisd C'est 3 dire: II taut distinguer entre un sai'olr finalise et un sal'oir enc'Clopedigue (...)'.

Eire Finalisierung des XX'issens "'ire in Katalonien im 19. Jh. enter dent IIIickwN inkel der na-
tionaten Identitat gegeben.
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die Bezeichnungsfrage nimmt in deco Kapitel hreiten Raum ein: es gilt, zunachst

den Bezug zu den hestehenden I'rsprungstheorien herzustellen. Ich miichte

Bann der eher philologisch-soziolinguistischen Frage nachgehen, wie rich die

svnonvme A'erwendung von "Katalanisch" and "Lemosinisch" verhreitet hat; enter

dem wissenssoziologischen Aspekt kommu dem Protest gegen die als falsch ge-

geifselte Svnonvmie hesondere Bedeutung zu. Er signalisiert namlich eine Kritik

an der idealisierenden Kompensation Burch Identifizierung mit dem Lemosini-

schen wahrend der Fruhphase der Renaixenca.

Die Differenzierungen zur Bezeichnungsfrage haben ihrerseits auch eine

Tradition, die lurch die Glorifizierung des Lemosinischen zun'ichst sekundar ge-

worden waren, dann aber in der zweiten H ilfte des 19. Jh. wieder an Bedeutung

gewonnen haben.
Nap. R' hetrifft die Quaestio 2 "Wiederhelehung": Es geht darum, die so zen-

trale Frage: "Das Katalanische - eine tote oder lebende Sprache?" in ihrer histori-

schen Dimension zu verfolgen. Dahei zeigt sich, dais nicht nur eine his auf die

italienische Renaissance reichende Tradition (wahrscheinlich eine noch altere)

vorhanden ist; vielmehr gehort der Nachweis vorn Lehen der Muttersprache and

der damit stets verhundenen hesonderen Eigenschaften zur Lehre der Eloquenz,

die noch im 18. Jh. (auch in Frankreich) prisent ist. Da15 sie auch im 19. Jh. die
Konzeption von Muttersprache in der Renaixenca heeinfluSt, soil nachgewiesen
werden.

W;ihrend also in Kap. III. der Protest gegen die falsche Identifikation mit ei-

ner nicht originaren Bezeichnung (dem Lemosinischen) einen Bewufstseinspro-

zeI erkennen lafst, zeigt Kap. IV, dais die Beteuerung, das Katalanische lehe,

wohl auch einen Protest (gegen Capmanv) enthalt; doch ist dieser Protest tradi-

tionell, weil die Werte tot and lehendig mit der Tradition der Eloquent verhun-

den rind.
Kap. V betrifft die Quaestio 3 "Standardisierung". Wie das Katalanische and

warum es wiederzuhelehen sei - unter diesem Blickwinkel sollen haupts;ichlich

die Grammatiken der Renaixen4a analvsiert werden, wobei die A'orworte ehenso

Erklarungen zur Intention, zurn Adressatenkreis wie zur angestrebten Literatur-

sprache enthalten. In dern Mafse, wie sprachpolitische Forderungen eine effektive

Katalanisierung gewahrleisten sollen, stellt sich das Problem der Standardisie-

rung in aller Dringlichkeit.

Die verschiedenen Konzeptionen prallen aufeinander, so dais der Zusanr
menhang von Sprach- and Nationalbewu8tsein gerade an diesen Dehatten zu
erkennen ist.
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II

SOZIALGESCHICHTLICHE ASPEKTE ZUR UNTERSUCHUNG

DES SPRACHBEWUBTSEINS IM RAHMEN DES KONFLIKTES

KATALONIEN-KASTILIEN

Irn folgenden soil es darum gehen, den ProzeI der Industrialisierung and

der "hurgerlichen Revolution" in Katalonien von der 2. Halfte des 18. Jh. his

Ende des 19. Jh. insoweit zu skizzieren, wie es fur den wissenssoziologischen

Ansatz zur Untersuchung des Sprachbewuf3tseins notig ist.

Die Bewegung der "Renaixenca" in Katalonien soil auf dem Hintergrund

der wirtschaftlichen, sozialen and ideologischen Auseinandersetzungen verstihid-

lich werden. Hierzu gehort auch die Frage, welche Stellung die " Renaixenca"

im Rahmen der Heraushildung eines katalanischen NationalbewuNtseins einge-

nommen hat.
Es ist jedoch beahsichtigt, in nachfolgendem Kapitel mehr als nur ein "Hin-

tergrundwissen" zu geben; vielmehr sollen die Rahmenhedingungen dargestelit

werden, unter denen sich die in den Kap. III., IV, and V ausgebreiteten Wissens-

traditionen verandern, in Vergessenheit geraten oder in Form von Argumenten

in einem veranderten Diskursuniversum eine (neue) Sto1 richtung erhalten.

Umgekehrt ware auch - zumindest theoretisch - denkbar, daf3 die Wissens-

bestande ihrerseits sozialgechichtliche Prozesse in Gang setzen, also eine Eigen-

dynamik entfalten, z.B. was die Grundung von Institutionen, Akademien etc. an-

geht. Dies wiederum wi rde voraussetzen, daf3 es eine Tradierung von Wissens-

bestanden gleichsam au1 erhalb nationaler Ideologien gibe; "Sprache" durfte

nicht mehr linger das ideologische Gerust zur Rechtfertigung nationaler (patrio-

tisch-katalanischer) Ideologien bilden; sie ware vielmehr zum Forschungsge-

genstand per se avanciert.
Das ist aber so lange nicht der Fall, wie ein argumentativer Zugzwang zur

Verteidigung des Katalanischen and zur Rechtfertigung von Autonomieforderun-

gen besteht. Erst in dem Moment, in dem der "Katalanismus" eine Massenbewe-

gung geworden ist and gewisse Autonomierechte zwnindest dem "Principat de

Cataluna" zuerkannt worden sind, kann sich eine katalanische Philologie entfal-
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ten, die Sich an der cur( )p;iischen (sheziell der deutschen) SprachvvissenschafI
Lind Romanistik orientiert. Dies gesehieht el-,St Al Begins des 20. Ill,

Im 19. Jh. lasses sick Linter chrlnu)l(>gischem Aspekt zvvei Phases fiir die 1ler-
aushildung eines katal,tnischcn Natiomal Lind Sprachhevvuhtseins untetscliei
dun:

Zum einen die Phase, W;ihrend dcr clurch ROckgriff auf traditilmellc \\is-
senshest;inde anti Alf (lie eigene Geschichte cine "WiederWhurt" des katalani-
schen "\aterlandes" (`patria" ), seiner SpiachC Lind Liter,uuu' hevvirkt vverden sl)II
(Phase A). Zuni anderen die Phase, die rich clurch eine Ahkisung traditiOneller
\1uster Lind histt)rischer Arguments zur Begriindung fiir die "Renaixcn4a" aus-
zeichnet ( Phase B ).

\V'iihrend der "Phase A', die dell') Zeitraum 1833 - 18'9/80 entspricht, Standen
rtmrtilt ische Ko)nzeptiunen im \in-det-t;rund: f`herh(ihung der "V'^)Iksgemeinsrh,tft
der "\luttershrache", "N,uur" Lind "Lvrik".

I)ie traditilmellen Wissenshest;inde lassen sick ehenso in dem Vet'such nach-
vveisen, lurch Wiedereinfuiirung der "Blumenspiele" eine "Renaixenca" in
hevvirkcn, vvie in dem Bestrehen. eine Cher archaische, eso>terische Literaturspra-
che in der Lvrik zu neuem Lehcn in erwecken.

Audi innerhalh der "Phase A' ist eine Entvvicklung auszumachen: vv;ihrend
zun;ichst in den 300- Lined 40er Jahren des 19. Ili. die Giorifizierung des katalani-
srhen "V'aterlandcs" rind der "\luttersprache" im V't)rdergrund standee, We-den
in den SOer Jahren Forderungen larit, die auf einen Ahhau des lentr,tlisnuts zu-
grinsten einen "Spanien der Regionen" zielen. Der sog. "Prtninzi,tlismus" der
30er Lind -Oer Jahre, det- lurch die Auscinandet-setzung unM die Finteilung Kata-
kmiens in "PIOv-inzen" each dem franzOsischen \i'hild der departements gekenn-
zeichnet 1st, vvird v(m umfassenderen Pr()grunmen zur V'ertnkerung gevvisser
Autcmumierechte (ate den 50er Jahren) der Regit>nen, vend sog. "Region alismus",
,thgeL st.

Erst in der "Phase B" manifestiert side ein p)litischer Katalanismus, der ei-
nerseits von einer \lassenhevvegung getragen wind, anderet-seits iiher differen-
zierte Konzeptc rur Gesellschafts- rind Staatsorganisatit>n verfhgt. Es donniniert
nicht meter die V'erherrtichung des gefiihlsheladenen katalanischen "V'ater-
landes", s<mdern eine zrikunhs<)rientierte Pi,tnung zur Sicherung katalanischer
Autononnierechte im Gesamtstaat Spaniel). Ausdruck der Ahl<isung von ronn,unti-
schen \()rstellungen 1st die Tatsache, dal. in den Hoer Jahren verst;irkt von der
"katalanischen Nation" Lind "Nationalit;it" die Rede ist, deren Existent juristisch
v-erankert vverden soil.

Es kommen s(nv(>hi "f(deralistische" AS auch "regionalistische" Programme
zum Tragen. Der t'nterschied zvvischen heiden Richtungen hesteht lane, dais)
die " fi deralistischen" eher repuhlikanische Elemente enthalten, vv;ihrend die
"Regio nalisten" ein "organisches", auf Familie, christlichen rind ethnischen
Wertvorstellungen hasierendes Gesellschafts- Lind Staatsnu)dell propagieren.

Die "Phase B" ist durch Grtindung katalanischen Instituti<)nen gekennzeich-
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net. Die Zukunftsorientierung hei gleichzeitiger Ahlosung von der Glorifizie-

rung der Vergangenheit wird auch in den sprachpolitischen Forderungen sowie

in der BescNiftigung mit Prohlemen der Zweisprachigkeit offenkundig. IJnter-

richt, Erziehung and Piidagogik avancieren zu den zentralen Themes auf der

Grundlage des "politischen Katalanismus". Nicht meter die Verhreitung der Lvvrik

ist da,S Hauptanliegen der "Renaixentisten", sondern die Verhesserung des 1'nter-

richtswesens, nachdem 1857 die allgemeine Schulpflicht eingefuhrt worden war.

Die Besch<iftigung mit "Sprache" ist in ein neues Stadium getreten: es gilt,

das Katalanische ,its tats:ichlich gesprochene and geschriebene Sprache zu Ieh-

ren, was voraussetzt, dafs eine allgemein verhindliche Literatursprache geschaf-

fen, akzeptiert and verhreitet wird. Die Standardisierung erh:ilt den Charakter

der Dringlichkeit.

Inwieweit nun eine Eigendynamik von Wissenshestanden zum Vorschein
komnu, ist schwer zu heantworten; dens sowohl wahrend der Phase A als auch
w;ihrend der Phase B der Nationenhildung hesteht ein argumentativer Zug-
zwang zur Aufwertung des Katalanischen.

Erst in einer weiteren Phase anfangs unseresJahrhunderts lafst sich die For-
mierung eines eigenen Wissenshestandes fesstellen, der nicht mehr primiir in un-
mittelharem Zusammenhang zur Konsolidierung als "Nation" steht. Dies h:ingt
ehenso mit der Durchsetzungsfihigkeit katalanischer Institutionen gegenuher
dem Zentralstaat Spanien wie mit der Formierung eines Katalanismus enter dem
PrJsidenten der Provinzialvertretung Prat de la Riba zusammen. Dieser Katala-
nismus kann ,its Synthese von "FWeralismus" and "Regionalismus" gelten and
kam vor allem wJhrend der sog. "Mancomunitat" ab 1914 zum Tragen.

Der erste internationale Kongrefs zur katalanischen Sprache Land 1906 in
Barcelona statt. Wie aus den Kongrefsakten zu ersehen ist ('Actes del primer con-
gres Internacional de la Llengua Catalana" 1906/1908), hat sich eine katalanische
Philologie konstituiert, die Burch eigene Forschungen (lie europ:iische Katalani-
stik zu hereichern in der Lage ist.

Wir hahen es in Katalonien deshalb mit einem Sonderfall zu tun , Nveil die
" Renaixenca " von einem katalanischen Burgertum getragen wird, das die Indu-
strialisierung vor allem im "Principat" forciert hat. Diese Handels-, Industrie-
und Bankenhourgeoisie ist einerseits Trager der "Renaixenca " ( direkt als M:ize-
ne and indirekt als Grunder von Institutionen ) and Initiator regionalistischer Po-
sitionen , andererseits aher auch his zu einern gewissen Grad Agens einer Inte-
grationspolitik. Diese Doppelstrategie zwischen Abgrenzung and Integration
kommt vor allem wahrend der "Restaurationsphase " ab 1876 zur Auspr;igung;
enter diesem Vorzeichen ist es nicht erstaunlich festzustellen, dads in den sprach-
politischen and padagogischen Forderungen auch inimer die Bedeutung des
Kastilischen als der offiziellen Staatssprache betont wird.

Die Sonderstellung Kataloniens in wirtschaftlicher , sozialer and kultureller
Hinsicht, die zudem noch Burch eine eigene Tradition geschichtlich begrundet
ist, gegenuber dem agrarisch -feudal strukturierten Zentralspanien ist dafur ver-
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antwortlich, dals die "Renaixenca° zwar als kulturelle 13ewegung angCfangen hat,
clans aher zuseliends zu einer politischen GrOf e ge«-orden ist.

Der Wandel von einer retrospektiven zu einer zukunftsorientiCrten Phase
soil nachfolgend im griiltieren Zusanunenhang der hUrgerlichen Revolution da -
gestellt werden.

Im Kap. II.I, steht die Heraushildung eines katalanischen Nationalhe-
yulitseins Ende des Iii. lh. im V-ordergrund, wahrend sick hap. 11.2. auf das 19.
Jh. konzentriert.

I )a sich im if inhlick auf dots Spiach- and Nationalhewultitsein im 19. Jh. deut-
lich zwei Phases untei:scheiden Lassen, sollen sie getrennt hehandelt werden.

Kap. 11.3. heschiiftigt rich zun;ichst mit den Tr;igern, hledien, lnstitutionen
der Renaixenca (Phase A), um darn eine Antawort auf die Frage zu finder, wel-
ches Selhstverst;indnis die V'ertreter der " Renaixen4a° propagierten: wie, warum
and in welcher Hinsicht sollte eine sprachliche Wiederhelehung hewirkt wer-
den? Oder handelt es sick um einen erst im 20. Jh. eingefuhrten BegrifF

I)iese eher hegriffsgeschichtlichen (lherlegungen sind [Or die Reurteilung
der Frage von Nutzen, inwieweit die " Renaixen4a" einen Bruck trait der "I)eca
dencia" darstellt.

Die weiteren Kapitel 11.4. and 11.5. sind der Institution der °kichs Florals-
gewidmet, der wichtigsten Einrichtung der " Renaixenca". Anhand der Zielset-
zung, A'orgehensweise and Entwicklung dieser Institution im 19. Jh. Lila sich zei-
gen, vie eine Eigendvnamik entsteht, die im Zusunmenhang des politischen Ka-
talanismus zu einer endgultigen Uberwindung der romantischen, historisieren-
den Anfangsphase der " Renaixenca" fi hrt (Kap. II.-i. ).

Die unveriiffentlichten, unpramierten Manuskripte der "aochs Florals" (JF)
hieten ein reiches Quellenmaterial zur Analyse von "Sprachhewuhtsein- im Sin-
ne der "histoire serielle-: die Gedichte and Prosatexte unhekannter Autoren Las-
sen Wissenshest;inde, Gefiihlswerte and Einstellungen erkennen.

1. Zi i TIIIisE VON I)ER "INTEGMTION" KAT.ALONIENS IM 18. 111

Die moisten Anal}sen zum 18. Jh. in Spanien stimmen darin Oherein, dals,
sich cine "Integrierung" Kataloniens in den spanischen Zentralstaat erst im 18.
Jh. vollzogen hahe, ohwohl hereits seit Beginn des 17 Jh. inshesondere enter
den) Ilahshurgerkonig Felipe R' and seinem Premierminister d'Olivares eine
Politik der nationalen Einigung his zu einem spanischen Nationalstaat forciert
V,wurde.

Die Griinde fur die Einhindung Kataloniens liegen nach uhereinstinunen-
der Meinung auch so unterschiedlicher I listoriographen 1 vie Pierre A'ilar, Jaume

1. Au.,hiihrliche Bihliugraphie bei. Bkr'',, G 19-8 a: vu-vii. I' 19(2: Vicry' i Ali e,. I- 1955, 5 -
necn_v. 1' 1935, 21962.
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Mid sozialen Entwicklung, SOLDEVIIA2 1962 aurh ill ideengeschichtliche' Dinien-
5ion deutlich geniacht hahen, setzt im 18. lh. ein I'nihruchprozels ein, der zu ei-
nem vVachsenden Kontlikt zvv i.schen Katalonien and Kastilien fiihrt."

Die Etappen der vor allem in hatal(mien Vii ilenten Ans:itze zu einer
gel-lichenRevolution" im 18. Jh. lassen sich vvie fo)Igt heschreihen:`) Im I3ereich
der Lanulu'irtscbaJt"' fiihren technische Neuerungen, IntensiVierung and Et-vvei-
terung der Anhaugehiete" and Dynamisierung der Eigeiitumsverh:iltnisse'' zu
V'erdinderungen der Produktionsverhaltnisse.'j Die unterschiedliche Intensit:it
dieses Prozesses hevv irkt eine V'ersch:irfting der Ohnehin ,chop hestehenden
Spaltung in "Ost-" and "Westkatalonien":

Enfin, une toms de plus - mail sue des h,tse, nouvelle, s'etahlit le
rontra,te enure deux Ca[oLOgnes: l'Oue.st repeupld, pays d'imniigrant,
paws jeune 1...1 et la Catalogue de I'Est. cello des ilmsies polveulturale,
I ...) Ies jeunes generations entreprenantes se concenIrant vet, Rarcelone
et la cute, Ml esaimant chit, Ia PeninsuIc ou en Ameriolue." (\' n,vR IIr
1902: 630).

Der Kontrast Von Stadt and land. Von "tnuntanva and "plan,", von herk6mmnl-
lichen SuhsistenzwVirtschaft and modernisierter Landwirtschaft wird im 19. .111. ill
den sog. "Karlistenkriegen" zum Tragen kommen.

Trott des - regional untcrschiedlich starken - Authrechens feudaler V'erhalt-
nisse and trotz gevv isser Reformtendenzen outer Ca los III'' hlieh das ";tote Regi-
me" his 1833 intakt.

I)er prim<ire Sektor der Landwirtschaft hiil,t aurh im gesanlten 19. _Ili. nichts
von se in e r DOminanz ein.'^

Ein starker 13evi^ikerungsvVachstuni kennzeichnet die ckcntograf)bische Ent-
wicklung im 18. Jh.: allein im "Principat" nahm die Bcvt')Ikerun(1 von Anfang des

yuen)ent, la Car.)logne it I'Espagne, Al roar, du \\ 111` 'IL"( 1c, c c,t 1.1 propricte hunt;geoise, et
F acceptation par Madrid des aspirations e.onun)i(Iues do la pcriphcrir

taut-il done rdLiuire ('existence dune n:uion ;t une atlitire ole politiyue CconOnliyue (... )?
Non pas Cm- Ic cadre do la c(nnnnn)autc depend du pas,o

8. Zur Sonderentvcicklung von hatalonicn im \eruleich uu Re,t,panici \lr.os. P 19tH
and MAt(li rk DE Aloe,, J. 198-4_

Dort aurh hihliographische Ilinvveise

9. Z.ur hurgerlichen Revolution's ill 5panien - Ivnchung,hericht eon Prrtez Gnkzbs, J.-S.
1980.

10 Ausfiihrliche Informationen hierzu in) Z. Band omit \ n OR, P 19((2
11 THi:v, VFIFRA,o, I.l. 19-5 l,.
12. Zu den Veranderungen von Eigennunsverhiilu)i„nits Aertrigen and sozialen Kontlikten

in der Landwirtschaft S. die Zusamn)enfasung X011 Au_ok, I' I/I902 i5,+-581.

13 Zan) Pruhlen) der Anccitsvertriige and ,utialen Aus inandersettungen im Weinberg,
der sog " rahas,a nutria , ,. a a. Vrt.aR, P. 11/1902 , 5--: Vi( F,\, 1 I 1958: i2 ff
TRIO, Vi:Ii:RA,AO, Ia 19 - 5: 25 ff.: Lrr cn, E. 19,3: 85-90: Ri Ft.," 219'9 i3

1-4. husammenfa,sung in J( na-uk, A. 19,3. 56 if.

15. I Iinweise and Tahelle hei: MALL Qt ER ur MOTES, I. 198+: 19 if.
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18. his Ende 18. Jh. um 80% trotz der Auswanderungswelle nach Amerika und in

die spanischen Kolonien zu. Demgegenuher hat eine Region vie die Extremadu-

ra ein Bevolkerungswachstum von nur 6% zu verzeichnen. Verglichen mit der Be-

volkerungsentwicklung in anderen Ix ndern Europas wie Frankreich, Italien und

vor allem England ist die Zunahme in Spanien gering."

Binnenmigration und Landflucht' schlagen sich auch in der Zunahme der

Einwohnerzahlen von Barcelona nieder: von 1723 - 1'9" um 332,4% (370()()-

150.000).
Zum Vergleich: die Bevolkerungszahl von .Madrid stieg im gleichen Zeit-

raum lediglich urn 22,3%. Dieser Agglomerationsprozels setzt sich im 19. (und

20. lh.) fort, sodal3 Barcelona hereits 1899 Ober eine halhe Million Einwohner

zi hlt."
Barcelona: das neue, immer wichtiger werdende Zentrum neben Madrid -

dies war richer eine der Voraussetzungen fur das Autkomtnen der " Renaixen4a":

"De tout temps, son developpement alla de pair avec sit prosperite

materielle"."

Der Ausbau des Handels vor allem mit Sudamerika, Kuha und den Philippi-

nen war nehen den Veriinderungen in der Landwirtschaft ein weiterer wichtiger

Faktor fi-ir den Industrialisierungsprozel Kataloniens. Bereits in der ersten Half-

te des 18. Jh. setzte de facto verst2irkt ein Handel mit Alnerika ein, der erst end-

gultig Burch die "Ordenanza de Libre Comercio con America" 17'8 legalisiert

wurde.'° Erst dieser Erla1 heendete offiziell den unter den Katholischen KOni-

gen verfugte Ausschlul5 aus deco Arnerikahandel.

Die Offnung und Intensivierung des Handels fuhrten zur Konzentration von

Handelskapital; dies wird weiterhin durch Veranderungen im Agrarsektor he-

gunstigt: Pachtvertrage ermoglichen die Beteiligung der "neuen Bourgeoisie" an

der Grundrente. VertrLige wie etwa die der "rabassa morta" im Weinhau'' hilden

die Grundlage fur eine Kommerzialisier.ung der landwirtschaftlichen Produk-

tion." Es werden Uherschusse erzielt und z.T. in Handelskapital umgesetzt.

Dieser Prozef der "ursprunglichen Akkumulation des Kapitals"2j ist eine

der Voraussetzungen fur die Entstehung von Baumwollmanufakturen und den

raschen Ausbau der Textilindustrie in Katalonien,2 deren Entwicklung Burch

protektionistische Mal3nahmen noch zusatzlich begunstigt wurde.

16. BALC.ELLS, A.2 19''9: 11 If.

F Zur sozialen Umstrukturierung am Beispiel der Stadt Reus s.: FON'rANA, J. '1981: '3-'6.

18. Angahen aus: Jt'TGLAR, A. 1973: 23 ff.

19. AMAUF, J. 1924: 116; aufschlu6reich ist das gesamte Kapitel "Le reveil economique: Bar-

celone" 115-129 S. auch BRI NN, G. 19'8 a: 321-324.

20. JUTGLAR, A. 1/1968: 52-56; 1973: 62; ANES, G. 1975: 249.

21. ANES, G. 1975: 164-167

22. VICENs i V1vEs, J. 1958: 32.

23. Vgl. das 24. Kapitel aus dem ersten Band Das Kapital von Karl Marx.

24. Ayes, G. 1975: 248.
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Industrialisierung, Sicherung Heuer M;ii-kte and ein Interesse an der Durch-
setzung protektionistischer ;%ta1 iiahnleIl zunl Schutz der katalanischen (Textil-)
Industrie fi hren Al einer Neubestimmung des Verh'iltnisses von Katalonien and
Kastilien, das von Integration einerseits and wachsendem Selhsthevvuhtsein an-
dererseits gepr;igt ist. Integration im Rahmen der hiirgerlichen Revolution -
dies hedeutet sicher nicht, dalti sick im 18. 'Ili. kein katalanisches Nationalhe-
wul5tsein mehr manifestiert h:itte.= Im Gegenteil. Die Aktivitiiten zahlreicher Or-
ganisationen in Katalonien, die z.T nach franz(isischem Vorhild gegriindet vvur-
den'` - z.B. die "Sociedades economicas de amigos del pals" and die "Real Aca-
demia de Buenas Letras de Barcelona" (1,29) - weisen auf eine zunehmende
Auseinandersetzung mit Kataloniens Geschichte and Gegenwart hin. Als Beispiele
hiertiir seien die historischen Arheiten von CAPNiAVy I DF. MO'RvJ1t' 1"9 ehenso
erwiihnt wie die Rede des Marques de Llit6 vor der Real Academia de Buenas Le-
tras de la Ciudad de Barcelona 17562 - iiher die Bedeutung des Katalanischen im
Mittelalter als Sprache der "Gehildeten, Ifeiligen, P;ipste and K6nige".25

Unter dem Blickpunkt "Entstehung eines neuen katalanischen Selhsthe-
wulitseins" trotz (odor wegen) der Integration verdient das Ahgeordnetendoku-
ment 1-'602" an den Konig Carlos Ill von 8 Ahgeordneten der vier Iiauptst'idte
des alten katalanisch-aragonesischen Reiches - Zaragoza, Valencia, Mallorca and
Barcelona - hesondere Erw<ihnung. Es handelt rich nimlich un einen Protest ge-
gen die im Dekret von "Nova Planta" 1714 verfiigte Auflosung der alten katalani-
schen Selhstverwwaltungsorgane "Corts" and "Generalitat". Die eigene, liherale
'T'radition wird in diesem Schriftstuck als Argument gegen das ahsolu-
tistische Spanien der Bourhonenk6nige eingesetzt. Aus der Geschichte werden
politische Forderungen ahgeleitet. Der Ruckgriff auf dieVergangenheit client ntr
Begrundung fur aktuelle Forderungen.

Die Geschichtsforschung ist Ted des Versuchs, dem Konflikt Katalonien-Ka-
stilien3" entgegenzutreten.

Bewu1Stseinshildung lurch die Vermittlung von Kenntnissen Ober die de-
mokratische Vergangenheit Kataloniens, des "Principat", der Siadt Barcelona:
dies charakterisiert die Vorhereitungsphase der " Renaixenca".

25. A'gl , Ct ct Rt rt., F. 1980: i8- Y .
26. Views t Vua:S, 1. 1958: 136.

2 S. COMAS, A. 1964: 134.

28. COMA',, A. 196716; FiryA, ff. 19-8 S1.

29. Ct crRI t.t., F 1/19,5: 310-316; CARRERA I P1 p,I , I V11/ 1958: 23-33.
30. Vu.AH, P.2 19'9 : 83-90 weist in seinem Aufsatz "Capmam i el naixement dcl metode 111st6-

ric" darauf hin, dab rich gegen Ende des 18J I1, auch eine nele historiogr a phische Methode durch-
Setzt.
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2. ASPEKTE DER Bl'RGERLICHEN REVOLUTION UND DER HERA['SBILD[NG FINES K.ATAIA-

NISCHEN NATIONALBEWUSSTSEINS IM 19. J1 I.

Wenn man - sicher sehr vereinfachend - unter "burgerlicher Revolution"3' die

Gesamtheit des Umbruchprozesses in okonomischer, sozialer und politischer

Hinsicht vom "Feudalismus" zum "Kapitalismus" versteht, so hat in Spanien die-

ser revolutionare ProzeI im Verhaltnis zu den anderen europaischen Lander wie

England und Frankreich nicht nur spater eingesetzt , sondern ist insgesanit auf-

grund der Vorherrschaft feudaler Strukturen durch eine Reihe von Mil erfolgen

gekennzeichnet.
Die Tatsache, daI die "burgerliche Revolution" zunachst vor allem in Katalo-

nien (und im Baskenland ) stattfand , hat ebenso den Konflikt zwischen Katalo-

nien und "Restspanien" verscharft wie in Katalonien selbst.

Die AnPange der "burgerlichen Revolution " in Katalonien gehen ins 18.Jh.

(Regierungszeit Carlos III) zuruck. Sie zeigen sich in wirtschaftlicher Hinsicht

vor allem durch die Eroffnung neuer Markte bei wachsender Industrialisierung

(Textilindustrie ), in sozialer Hinsicht durch Entstehung einer neuen ( Handels-)

,Bourgeoisie, in kultureller Hinsicht durch verstarkte Aktivitaten der Akademien

und Kulturvereine , die ein neues , historisch begrundetes BewuNtsein von Katala-

nitat erkennen lassen.
Das ganze 19. Jh . wird von den Auseinandersetzungen zwischen Monarchi-

sten und Liberalen, spater auch Republikanern , zwischen Vertretern protektioni-

stischer Malsnahmen und Freihandelstheoretikern , zwischen Bourgeoisie und

Proletariat heherrscht.

Der Konflikt zwischen dem Zentralstaat Spanien und Katalonien, speziell

dern zu einem wichtigen Industriezentrum avancierten "Principat de Catalunya",

spitzt sich mit zunehmender Formierung einer katalanischen Bourgeoisie zu.

Die Strukturgegensatze zwischen dem feudalen , agrarischen Spanien und

dem dynamischen , industrialisierten "Principat" brachen im 19. Jh. immer wie-

der an der Frage der Schutzzoll- und Freihandelspolitik auf. Das politisch domi-

nierende Spanien unterstutzte den Freihandel , also den ungehinderten Export

von Agrarprodukten und Import von billigen Gebrauchsgutern.
Da die katalanische Textilindustrie , der wichtigste Industriezweig des "Prin-

cipat", im 19 . Jh. gegenuber der englischen Textilindustrie nicht wettbewerbs-

fihig war, lag die Schutzzollfrage im Interesse des katalanischen Burgertums.

Der "Protektionismus " wird in der 2. Halfte des 19. Jh . zur politischen und ideo-

logischen Plattform des katalanischen Burgertums. Die Forderung nach Schutz-

zollen erhalt den Charakter einer identitatsbildenden katalanischen Angelegen-

heit, for die nicht nur das katalanische Burgertum eintritt , die vielmehr auch land-

liche Grundbesitzer sowie Arbeiter zu Massendemostrationen mobilisiert.

Die Schutzzollfrage bildet als Symbol fur die Wahrung katalanischer I nteres-

31. VgI. die kritischen Bemerkungen von Sort-Tuft, J. 21974: 13 ff.
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sell einen vvichtigen Eckpfeiler regionalistischer Progranne, die zur Heraushil-
dung eines katalanischen Nationalhewuhtseins Anfang des 20. Jh. heigetragen
hahen.

Der Prozefti der hiirgerlichen Revolution and der katalanischen Nationen-
hildung ist nicht nur lurch die unterschiedlichen wirtschaftspolitischen Interes-
senkonstellation Madrid-Barcelona gekennzeichnet, sondern auch lurch den
weitgehenden Ausschlufti der katalanischen Bourgeoisie von den zentralen Staats-
apparaten.

Ah den letzten Drittel des 19. Jh. mit Beginn der Restaurationsphase (ah
18,6) gewinnt die \otstellung an Profit, daf3 nur innerhalh regionaler, politi-
schen rind administrativer Autonomierechte der Konflikt Katalonien-Kastilien zu-
gunsten mii Fortschritt rind Entwicklung zu li>sen sei. Diese Position vertreten
in den 80er Jahren die Anhdinger des "politischen Katalanisnuts" um V Almirall,
die einen foderalistischen Staatsaufhau anstrehen.

Die katalanische Bourgeoisie macht sick zu Beginn unsexes lahrhunderts
Mach deco V'erlust der letzten spanischen Kolonien Kuha rind Philippines ) diese

zunnichst nur von Katalanisten propagierte V"orstellung zu eigen.

"Weil ihr die V'erfugung dher den spanischer Staat verwehrt ist, vveicht
erne soziale Masse, die einen Siam heherrschen mdchte, auf die Frn--
derung der regionaler Autonomic aus. um von diesem sicheren Stiitz-
punkt aus erneut den A'ersuch zur Eroherung des spanischen Srtates zu
unternehmen". ( Brit N' 19-8a:19a, in Anlehnung an A'II.vR 1/ 1901: 1-43,
14-).

Der "Katalanismus" AS Ideologie rind als politisches Programm ist also das
Ergehnis der unterschiedlich verlaufenden hiirgerlichen Revolution in Katalo-
nien (speziell im "Principat" ) rind dem Zentralstaat Spanien. Er kann als cis V"er-
such gevvertet werden, katalanische Positionen in Madrid durchzusetzen:

"I.a rer olucion industrial e pancola tierce cotno protagonista a Cata-
luna, cuvo caracter de comunidad national pecluena, en el yue la blrr--
guesia no accede paralelanlente al control del lctado (en Lin marco esta-
tal politicamente centralista v traditional, sohre una estructura econ(wm-
ca preindustrial ), define el c//ctdro de condiciones brctoricas en que se de-
canta el pensamiento burgrles." (Hervorhehungen 1NA) (01:1 RA ' MENCAI)E
/ HFRV:1NDEZ 1981: -3 1.

Die Sprache wird zum wichtigsten Svmhol des Katalanismus rind mum
"V'ehikel einer nationalen Kultur" (Rossim'ot. 19-4: 189 ff. ) in dem Malie, wie der
Katalanismus den Charakter einer allgemein politischen Bewegung erNilt.

Im fo lgenden soil es darum gehen, den Konflikt Katalonien-Kastilien rind
den Prozef5 der hiirgerlichen Revolution in den Phasen der Franziisischen Revo-
lution, der unmittelbaren "Pre-Renaixenca" (1808 - 1833) Lind der " Renaixenca"
(1833 - 1891 ) naher zu heschreihen, um darn die Stellung von " Renaixen4a",
Wiederhelehung der Sprache and politischen Katalanismus im Rahmen der :Na-
tionenhildung rind der hiirgerlichen Revolution zu heleuchten.
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2.1. Die Franzosische Revolution

Die Ereignisse der Fianzosiscben Rei'oliition and deren Aus«'irkung auf Ka-

talonien,32 die Involvierung Kataloniens in den Krieg des hourhonischen Spa-

nien gegen das revolutionare Frankreich in der sog. "guerra gran", sp;iter die Be-

setzung Spaniens durch napoleonische'I'ruppen, der Freiheitskrieg gegen Frank-

reich ( "guerra (lei frances", "guerra de la independencia") rind wichtige Etap-

pen der I leraushildung eines Bewu1Stseins von Katalanitat.33

Die militirische and ideologische Konfrontation mit dem revolutionaren

Frankreich3' hat einerseits auch in katak)nien zu sozialeni5 and politischen'" Aus-

einandersetzungen gefiihrt, andererseits zu einer Herausforclerung, rich fiir

Oder gegen das m(narchistische Spanien zu engagieren. Die AuswVirkungen der

Franz(sischen Revolution auf Katalonien waxen umsO direkter, als hereits die

"Convention", darn das "COmite de Salut publiyue" den Plan diskutierte, (ten

frarzi sischer and spanischen Teil Katak)niens an die Republik Frankreich anzu-

gliedern. j-

I)ie Konstellation des Konfliktes Spanien - Katalonien - Frankreich l:iF t sich

fi)lgendernlahen skizzieren: wenn rich auch Teile des liheralen, nach Frankreich

orientierten Biirgertunls and einer progressiven Intelligentia Burch ihr Engage-

ment fiir Frankreich eine gewisse Ahlosung vOm spanischen Zentralstaat verspra-

chen, var diese prorevolLitionare Ausrichtung jedoch nicht dominierend. Die

neue katalanische HandelshourgeOisie war an einer Ahsicherung ihrer Stellung

im Zentralstaat Spanien interessiert, was sie auch durchsetzte.i't

Die Landhevolkerung, Handwerker, Kleinh:indler and Ladenhesitzer ("pa-

gesos, menestrals, botiguers"), wichtigste Stiitze des sp;iteren konservativen Ka-

talanismus,i' war von ihrer Tradition her - wie tibrigens auch die Sansculottes

in Frankreich - gegen Wirtschaftsliheralismus and gegen den Zentralstaat - Fak-

toren, die sie zum Feind des repuhlikanischen, antiklerikalen Frankreich wah-

rend der Franz(sischen Revolution machen.40

32. A.vi:vnr:, 1. 1924: 130-150: SOLDEvILA, F. 111/21962: 1231-1262.

33 11:v i:eus 219_9: 1-+-21.

3-+. (cvRCIESERO, M. 1944: 15-20; die Einfliisse des franziisischen Begriffs von "nation" Alf

(lie erste spanische A'erfassung heschreiht ARI3Os, X. 1986.

35. Kurzer tiherlick hei: FONTANA, J.' 1981: 5?-64.

30. 1)ie Bedeutung der Fianziisischen Revolution in hezug auf die HeraushiIdung eiues dif-

ferenzierten Nationalhev`uls'tseins erFiutertA'IIAR, P.' 19,9: 91-1'l.

3- VgI. zu den Planen des revolutionaren Frankreich: SOLDEVILA, F. 111,21902: 1251.

Entsprechende Bestrehungen zur \ereinheitlichung Kataloniens hestanden auch auf katala-

nischer Scite - s. A.viAUr. J. 1924: 132 ff.

38. Vu.AR, P. 21979: 97
39. Vgl. SotE-TVRA, J. 219?4

40. Folgende Strophe Ill einer auf Katalanisch verfa1 ten Romanze macht dies deutlich:

"Cristians, tots a les armes
en defensa de la fe,
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I)ie I laltung cler Katalanen xviihrend der Franzi)sischen Revolution Lit t V1-
(F s 1 nFa 1954/1980: 130 folgendermal5en zusammen:

El campesinado catOIico y la hurgesia de negocios, ayuel por n-adi-
ciOn v' este puryue tenua por sus asuntos, repugnaron la igitaci()I1 rev.olu-
cionaria \ contrihuv'eron con sus recursos a la guerra conu-a la C(m^en-
ciOn: La Guerra Grande.

I)espertar C( lectiv'o, se ha dicho. (:ierto. Pero manifestacion decidi-
damente antirre^olucionaria.

In der Sekuntihrliteratur wind - so AmAI)E 1924: 130-151 - je Hach Gesichts-
punkt des Actors die Franz(sische Revolution entw-eder als Ausli')ser fiir die er-
ste pro-katalanische I3ewegung angesehen, die hereits die Positionen der "Karli-
sten" (anti-spanisch, pro katholisch, Kampf fiir die sog. "furs"),') erkennen 1L
Oder als "dunkler Punkt" in der Geschichte des Katalanismus wegen der Lovalitdit
Kataloniens in Spanien.

A\MAI)F; 124:133 kommt Zu dem Ergehnis, da0 zw'ischen hoiden Tendenzen
kein Gegensatz in sehen sei; vielmehr entsprachen sie einer chronologisch in
hestimmenden Enr icklung:

"(...) Si cette campagne entreprise contre la France rep )Iutiinnaire
fut, a son point dc depart et clans son idee memo yui I'inspirait, eminem-
ment espagnole, elle prit en Catalogue, surtout lors de la scconde phase.
(...) la forme catalane et pr(vincialisle.°"

2.?. Das Ende des "Ancien Regime" ( 1808 - 1833 )

I)ie Regentschaft von Ferdinand V'II 1808 - 1833 wird in der katalanischen
Geschichtsschreihung AS "vOrhereitende Phase" der hurgerlichen Revolution
hezeichnet: MARX ( 185-1 / 19,3) sieht sie als "erste Phase der 'hi-hrgerlichen Rev-o-
luthon"`° MI. In diesen Zeitraum fii11t die "Krise des Alten Regimes" ". In folgen-
der IIinsicht ist these Phase zum VerstCindnis der "Renaixen4a" w-ichtig:

a destruir I(s Irancesus
yue can alntua el Ueu ceruder,
rum ,(in rismutics i hrrrtgc,.
filusop, i prutc,tant,:
S(n1 una mala canalla
yue van contra cis cristians".

In . 1 vk( I>, 1 -' 19-5: 39/30.

-+1 Ln den 'fuerii' ' 1 kat 'tut,") cgl. das I)okument "Lo, form, de Cataluna- In- Ci o I ki u,
19,5: 33'-3+3.

Der Anhang zu Ai ui , K. 155-4/19,3: '68 enthiilt diese I)efinitiun: 'I rkunden int mittclaltcrli-
chen Spanien iiher he,onderc Rechte and Prieilegien der St:idte and Gemeinden auf dem Gchiet
der SClh,t(crwalt ung, der Gerichtsharkeit, der 13e,tcueru11g, des \ l it itardien,tc, u,w

+?. Zum \erhiiltni, Spanien Katalunien Frankreich sGihrend der Franz/i,isrhen Revolution
I linweise hei: A'ILvR, P 219'9: 93-131.

a3. So ylvks, K. 185-+ 19-3: 6135, FulSnute 333.
+-+ 7Ur hri,e de, "Ancien Regime FOyT:UA. 1. '1981 13-53.
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1. Im Hinblick auf die Forderung der katalanischen Sprache rind vor allem
die Bemuhungen des revolutionaren and napoleonischen Frankreich zu er-
wahnen, die auf eine Schwachung des Zentralstaats Spanien bei gleichzeiti-
ger Starkung Kataloniens abzielen.

Von seiten der "Constitutionnels" in Frankreich hestanden Projekte,
die franzosische Verfassung ins Katalanische zu ubersetzen.'' Auch die Sprach-
politik Napoleons war auf die Forderung des Katalanischen ausgerichtet.
Es gab Plane zur Ubersetzung des "Code Napoleon" ins Katalanische.45

Durch Dekrete (1810 - 1812) sollte Katalonien an Frankreich ange-
schlossen werden, ab 1810 erhielt das Katalanische den Status einer "offiziel-
len" Sprache. In dieser Zeit entstand die erste gedruckte. 18132 publizierte
Grammatik von BALLOT 1 TORRES (vgl. Kap. V1.3.2.).

Obwohl der Impuls von aufsen sicher eine wichtige Voraussetzung fiir
das Aufkommen eines neuen Sprachhewufstsein von der "Decadencia" zur
"Renaixenca" darstellt, hat erst die Konsolidierung einer katalanischen
Bourgeoisie als Trager and Plattform eines katalanischen Patriotismus zur
Durchsetzung der " Renaixenca" gefuhrt.'-

2. Fur die Entwicklung der Industrialisierung and damit lur die AktivitLiten
der "neuen Bourgeoisie", die sich spater als Trager der Renaixenca erwei-
sen sollte, waren der Schwarzmarkthandel mit Frankreich and der Ausbau
der Handelsbeziehungen mit Amerika and den spanischen Kolonien (vor
allem mit Kuba and den Philippinen) mat geblich. Als ein Beispiel fiir die
produktive Umsetzung des Handelskapitals in die Grundung and Auswei-
tung von Manufakturen bzw Banken sei Gaspar de Remisa i Miarons er-
wahnt. Er grundete 1823 die Bank "Remisa i Casals" in Barcelona, spater
eine weitere in Madrid," die B.C. Aribau leitete, dessen Gedicht 'A la Patria.
Trobes" (1833)`+9 als Initialfunke, als Symbol der "Renaixenca" angesehen
wurde.

Plattform dieser neuen Bourgeoisie ist die 'Junta de Comers" and ab

1826 die "Comissio de Fabriques".
Wahrend der liberalen Phase des "Trienio Liberal/Trienio Constitucional/

Trienni Liberal" fand zwar partiell eine wahre Grundungseuphorie von Tex-

45. AMADE, J. 1924: 137/8.

46. Zur napoleonischen Herrschaft in Katalonien and zurn Plan, den -Code Civil- ins Kata-
lanische zu ubersetzen vgl. MERCADEK i RtaA, J. 1978: 227-242.

47 Zur hesonderen Situation Spaniens and Kataloniens irn Vergleich zu anderen europai-
schen Landern vgl.: Jt'TGEAR, A. 1972: 99-115 (Angaben zur katalanischen Industrie ) and (l'TGIAR, A.
1973: 114-132.

48. Monographie zu G. de Rernisa in: LLORENS , M. 1958, in: Vicens Vives, J. 1958: 311-316
J1TGLAR, A. 1972: 66; Tun6v DE LARA, M. 1/"1981: 89, FN 18.

49. Zuni Gedicht " La atria . Tropes" - Bibliographische Hinweise: MIADE, J. 1924: -405-430:

HINA, H . 1979 h; FERRER , A.-LI. 1983; Vgl. Kap. 3, Fu8note 83; Pi DE CABANYES, O. 1983. Umfassendste

and neueste Untersuchung hei: FERRER , A.-LI. 1987
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ti imm uf;tkturen scatt - su in der Stadt Bel-ga d )ch srheint dies eher eine
AasI'll me gevv esen Al sein.

Ant die Rezessitmshha,e, die nth 1823 Hach (lei- Intervention Franki-eich,"
darth die "Cent Mil Fills de Sant LIuis") iugunsten der \lOnarchiC 1823

einsetzte, L)Igte 182, - 18-45 cine expansive Phase: Griindung Heuer I:-3etrie-
he ( /.It, der Fahrica Cie Itunahlata, hI Vapor 1833), Finfiihrung Iles e1-,ten
mechanischen "''ehstuhls (. mule-jenn" ), der I)amhfmaschine etc. "

3. In f)1I/itlsclwr Illltsichi ist (lie Phase 1808 - 1833 clutch eine Reihe von Auf-
standen, Rev )luti(men and \kmifesten gekennzeichneC' I)ie Auseinander-
setrungen drehtcn rich vor allem um die Erstellung and 1) u'chsctzung ei-
ler liheralen, an England and Amerika t)rientierten V'erfassung, Ais I laulx-
strcitpuilkte kristallisierten rich die Prc^ssefreiheit, Ahschaftung der Inyuisi-
tit)n st)vvie Zu,,ammensetlung and Stellung der "COrtes", der St;ind(2Vern'e-
tung, heraus.

I)ie erste V'erfassung in Shanien (`C()nstitaciton de Cadiz"hat vor
allem die Gevv'altenteilung and die Autliisung des Zunftvv'esens festgelegt.
Sic hesteht insgesamt aus 38-4 Artikeln, WI)hei als vv'ichtigstes Prinzip die na-
tiunale Finheit hervorgeht)hen wind.

I )ie endgiiltige Riickkehr von Ferdinand VII. 181-4 and die anschlieftien-
de vveitgehende Riicknahme der intendierten Reft)rmen hatte nicht nut
eine erste Fmigratioiisvvelle der Liheralen and "AfrancesadOs" nach Frank-
reich and England zur FOlge,^'s<)ndern ouch eine Stahihsierung des Alten
Regimes zumindest his zur /AX-eiten Runde der V'erfassungs(iiskussitmen
1820 - 1823 vv-;ihrend des "Trienit) Liheral".

I)ie hereits in den "Cartes de Cadiz" virulenten Auseinandersetzungen
zvv'ischen den "serviles" (klerikal-ahsolutistis('he Gruhhierung) Lill(] den "li-
herales", (lie rich 1820 in "exaltad()s" and "illodcrad )s" shalteten, Vet-sch;irf-

ill zur 11ko n mischen Ent%x it kIung hi, IBii (E.n(Ic (I's :An(icn Rcginic) (,>;I. (u.a. ): A,, r:,,
G I9,i 20 1 tt-. Fi iy rv%N. I. '1981:

51 Ti yOy )l Al 1.''1981

S2- A,til. zu den 'Corte,, (gym C:i(liz' (las I rtcil %on Alu;v, K. 1851 19'i -t-^: I)ie ACahrheit
is(, (hfS (lie K( niitutiom von 1812 cinc Repr duktion der alien 1:uera, ist, iedo h im l.ichic der
li':tnzii',ixhcn Keyolution gesehen and den Bkdurfniaacn der nxodernen Gcscllschaft angepalst-
1_

\\ it kummcn al.,o hei surgfaltiger Priitung der Kom,titution un 1812 zu (lem Schluli, (Ia6 sic,
(\eit (la(un entt(rnt, eine sk1 vi he \achahn)ung in s in, cielmchr als eine ur,priingliche anti
I riginelle tichi;plung spanischen gei,tigen I chess anzusprr(hen Est. die Ate natiomale Einrich-
tungen (^ic(Ier hcracllte, Retinmien cinfiihrte, (lie (gym (fell heriihmtesicn Sdirittstcllenl Lind
Staats IM1111crn dc, 18, Ih. taut gefur(fert ^rur(len and (lets A()lrurtcilen des \olkes umvermeudliche
Runzc,siomen ina(litc

i i Zu dell "afrmresa(lus°: Vices, i A1v r,, I. 1958: 213 ff: Nach Frankreic h urientierte Liherale
and Anh;Enger (IC, "siccle des lumidres", (lie ma8gehlich an (fell "Antes (le Ca(liz" mitgearheitet
hahcn.
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to rich noch wahrend des "Trienio Liberal -, 5' der Phase allgemeiner Radika-

lisierung.
Nehen repuhlikanischen Bewegungen , die von italienischen Inuni-

granten unterstUtzt warden ("Viva la Rep6blica " "Viva la Lihertad " "Ahajo

Fernando VII " ), 11 entstanden - ahnlich wie in der Franziisischen Revolution

- zahlreiche Cluhs, Gesellschaften , Freimaurerlogen etc.5i' sow ie ein katala-

nisches revolutionaires Volkstheater (l. Robrenvo Z.B. ), revolution;ire " Sai-

nets", "Roman4os ", Lieder, Flughliitter etc . zum gr615ten Teil in katalanischer

Sprache.

Es formieren sich aber auch die Monarchisten und Anhiinger der Wieder-

einfiihrung der "fueros / furs", der mittelalterlichen Freiheitsrechte, vor

allem im Baskenland und in Katalonien , z.T. auch als Guerillahewegung. Sic

hilden in den "Karl istenaufstiindell und -kriegen " ate 1826 einer meter oder

minder einheitlichen Block . Insbesondere die lkindliche Karlistenhewe-

gung ist pro - monarchisch, anti-zentralstaatlich und fir die Wiederein-

fiihrung der "furs" ( s.o.). Sic tr'igt deutlich auch die Ziige einer Protestol,gani-

sation gegen Industrialisierung und Technisierung.5

2.3. Zur hurgerlichen Revolution wahrend der Renaixenca

(1833 - 1891)

Als die zentrale Phase der hiirgerlichen Revolution wird der Zeitraunl 1833

- 1868 angesehen, der von der Grundung einer modernen Textilindusirie his

zur Septenlherrevolution 1868 reicht:

"Die immer wieder retardierte hurgerliche Revolution hricht

schlie13lich 1868 aus, genau zwanzig Jahre nach der europaischen Revolu-

tion von 18-+8" (HiyA 19,8: 6').

54. S. 1,1 O HF.S, C,ssi iuO, V 195-4. Dort auch aIlgemeiner l)berhIick zur spanischen Roma ntik

(p 3SI-362).

5i. ['herblick zum -Trienni Constitucional " in Katalonien bei: Vint.„-Awes , I. 1958:192 ft,

2F ff; ItTui.AH, A. 19,2:6,-'3: GoNzAI t:z CASSVOV:y, J.A. 19-i: 6- ff; SoLDESU-a , F. 111/21962 : 1333-1337

56. VICEN, I VIV ES, J. 1958 ; s. auch im Dokumentcnteil den zeitgenassischen Berichi , in l3m.-

ri.rs, A. 219,9: IF-122; Zu den Volksbewegungen wahrend des " Trienni ": F. iiHt:uAS, X. 19-'5: 91 ff.;

CARsIOAA, A. 196-: 19-23; Politische Lvrik : N tuco, 219'8: 5--6-

S7 TESU .vtt., E. / BROI ) rR, A. / CHAS TAnNARET, G. 1982: 40.
Im ersten Karlistenkrieg hezeichnen sich als "Karlisten " die Anhanger von dun Carlos, dew

Bruder Fernando VII.

Die Karlisten spieler auch in Katalonien wahrend des gesawten 19 . Jh. als Gegner cines ge-

malsigten Liheralismus , als V'erfechter der Wiedereinfuhrung der mittelalterlichen Feudal - und Au-

tonomierechte , der "furs" sowie als Ante: nger eines orthodoxen Katholizismus eine wicftige Rol-

le. In der zweiten Halfte des 19. Jh. ist zwischen dem "landlichen " und "stiidtischen " K,irlismus

zu unerscheiden : der "stadtische " 1st eher sozialpolitisch ausgerichtet als der " hindliche". AusRi-

ser der drei Karlistenkriege 1833-1838 , 1848-49, 18-0-,5 waren jeweils Thronfolgestreitigkeiten.

S.: BHI SN, G. 19'8 a: 286.
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I)ie revulutiun;ire Phase 1808 - 18--4 hat vvesentIich AI r A1acIItheteiIigung
der katalani,,chen Btnn-geoisie in (lei- Z_entrtlregierung gefuhrt.

yXahrend der s()g. "Immarchi.schen ReStaut'ati(m" th I8-5 vverden eine
Reihe Noll katalanischen lnstituti(men gegrhndet, die regitmalistische Interessen
verteidigen. AN 18,9 - 1880 manitestiert sick cler "pt !itische Katalanismus" mit
einem t( (ler,tlistischen Prugr,unm, das auch die Sl)I'achdehatte entscheidend
mithr;igt.

Der vvirtschaftliche Bereich ist insges,unt dutch vveitere Ezhansionen ge-
kennzeichnet: Grundung and Aushau Heuer lndustriezvVeige im Bereich der \le-
talIVer,ufieitung, Alaschinenhau, Berghau etc. im Zusamnunhang der Etweite-
rung des Fisenhahnnetzes. Der heherrschende IndustriezvVeig hleiht die Teztil-
industriC'" vvt)hei die u'Ollindustrie in den 00er Jahren vr;ihrend des Sezes-
sit mskrieges in Amerika ( 18(2 - 18(») einen gevv issen Aufschvv ring erleht.

W;ihrend die katalanische BOUrt;et)isie -- VO1' allem die 'I'eztiIht)ut,t;et)isie -
zunachst liherale, ja "lnt^t ressistische" P()sitiunen Vertritt rind die Regentin \ I,uria
Cristina /,ugest;indnisse macht, gevvinnen ah 183• endgOltig ah 18A3, die "\()de-
rad()s" ("Gem;il5igten") die Oherhand. Mich den sozialen t'nruhen (KI()sterhluii-
derungen, 1lasrhinenstiirmereien l835, A()lksaufst;inden ) setzt rich die
genrihigte Linie gegen die :Anh;inger des Ahs()Iutismus einerseits rind gegen re-
v()lutitm;ire Bevv'egungen ,uxlererseits dutch:

"La hu),tesia vulia el huder politic 1 ..1 suhusav:) rant Ill return de
L,thsulutisme runs al dun regim d'anaryuia al caner (VICFy,\1v Es 1958:
231).

In den l"1111-en der Lihertlisierung,th 1833 Hach der s()g. "ddcada )min()sa"
18?3 - 1833 ) vv;ihrend (lei- Reft)rmheriOde von \lendiz,ih,tl his turn Fnde des 1.

Karlistenkrieges erscheinen im Zusammenhang der Furmierung \'(m "hrtgresis-
tas" rind "Ill )deradus" suvv ie der KOnu'uv'erse um die V'erf,tssung von 183- One
Reihe vOn liheral engagierten Zeitschriften: Ad \;thur,,EI NuevoV'ah<rr" (22.3.1833
- I83,) rind "El Prulrtgad<n de la I.ihertad" (I83> - 1838). 1)ie Ivxu n,tlisten die-
ser Zeitschrittell vv:u'en hereits h'iiher AS ezpunierte Liherale in Erscheinung ge-
treten. Als Redakteure von "EI \Iywr" arheiten u.a. Lu1^ez Soler his zu seiner Emi-
gration n,tc h Frankreich, Pere Maul, der 183- ehenfalls nach Frankreich emi-
griert, Jlanuel \lil;t v Ftmt,utals, der iiher semen Bruder, den N1,tler Pau \lila Kon-
takte nach Italien kniihft rind rich den historisch orientierten Ro)mantikern, Alt-
hhil()Itogen rind Gm':izisten (OVerheck, A.AV'. Schlegel, Pau Piferrer, Bet;gnes de las
Casts) allschlieht. (It i/FrsCIKE 195-+a:43--+,). Als Direktt)r des wohl radik,tlsten
Blattes der liheralen Romiantik "El Pr()hagad)r de la Lihertad" fungiert Andrea
Ftmtcuhert,t mit deco Decknamen Covertspring, Auto- von I)ramen im Stile der
franzosischen Romantik, ehemaliger Direktt)r des "Teatre de la Santa Creu"

58 \ s 195 ??5-22r B i o i i.i.,, A '19,9: -18 il li A 19-2: W2-108 1)
A 19'3 Ili- IlL
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(1836 / 183- ), L iteraturtheoretiker and Mltglled von Akademien in Frankreich

and Spanien (JORBA 1983: 133 ff.).
Die Zeitschrift "El Vapor" hat gegenuher "El Europeo" eine stark historische

and wirtschaftspolitische Ausrichtung."'
Zur historisch-katalanischen Linie des El Vapor k6nnen Artikelserien gerech-

net werden, die in der Tradition Capmanvs iiber die Geschichte katalanischer

Selbstverwaltungsorgane informieren -,so etwa die Serie Ober die "Cones de Cata-

luna" in den Nummern 8/11/14-1834 oder Ober die katalanische Industrie ('Indus-

tria catalana" 3.2.1834). "El Vapor" ist wegen der Publikation des Gedichtes von B.C.

Arihau 'A la Patria. Tropes" (24.8.1833) hekannt geworden. In der Ausgahe vom

18.8.1833 erscheint die erste Folge einer Artikelserie "El patriotismo en ciencias v

artes", der sich wie ein Pladover fur dots "Vaterland der Gehildeten" liest.

Drei Jahre spater erscheint von Pere MATA "Lo Vot Cumplert" (2771836: 11

ff.) mit einem Kommentar and einer Kritik zur Sprache von Arihau. Damit hat P.

Mata eine Kontroverse ausgel6st, die fur das 19. Jh. bestimmend sein sollte: die

Anhanger des sog. "catala clue ara es parla" gegen die Vertreter des "catalu litera-
ri".ta

1835 wurde die "Junta Auxiliar Consultativa" zur Wiedereinfi-ihrung der

"ConstituciOn de Cadiz" gegrundet, in der auch die Redakteure der Zeitschrift

"El Vapor" and "El Propagador de la Libertad" aktiv waren.`i1
Die 'Junta" bezog vor allem gegen die geplante Einteilung Kataloniens in

Provinzen nach dem franz6sischen Vorbild der "departements" Stellung.
Sie favorisierte die Zentralisierung Kataloniens in den Grenzen des alten

aragonesischen Konigreiches, weil sic befurchtete, eine von dem Zentralstaat

Madrid durchgefuhrte Verwaltungs- and Territorialreform k6nnte zu einer Spal-

tung, vielleicht auch Feindschaft der " Paisos Catalans" untereinander fuhren.

Demgegenuber favorisierte die `Junta" Plane zur Schaffung einer Einheit and

Zentralisierung Kataloniens in den Grenzen des alten aragonesischen Kilnigrei-

ches. Die Vertreter des jakobinisch katalanischen Flugels Bingen sugar so weit,

die Unahhiingigkeit Kataloniens als eigene Republik and darnit die Heraushi-

sung aus dem spanischen Staat zu propagieren.`'-

Nach der militarischen Niederlage der Progressiven ab 1837 setzte eine
Emigrationswelle ein. Die Verfassung von 1837," die his 1869 in Kraft hlieb, stellt
den Versuch dar, in Spanien eine konstitutionelle Monarchic zu etablieren.

59. Ein Vergleich zwischen heiden Zeitschriften findet sich hei Molas, J. 1961: 255-262.

60. VgI. Kap. V2.4. and 111, FN 118, siehe auch: SEGARRA, M. 1985 a: 130-148; 22'-260.

61. Zur Zielsetzung der ".Junta Auxiliar" s.: CARRERA I PupAI., J. VII/1958: 105. Auf die Existenz

des "liberalen" Zweigs der Romantik in Barcelona weist,J1'RETSC11KE, 11. 195-+ h hin and erwahnt

hesonders "El Propagador de la Lihertat" als Puhlikationsorgan der Progres.siven (p.6+ ): siehe

auch: JrRET>CPKE, H. 195+ a: -F1; +3--+' JORNA, H. 1983: 133 ff.

62. C1 (J RP LL, F. 11/19,5: 31, Dokumententeil: 8'-100; BAt.CEI.I.s, A. 219,9: 13-4-136.

63. So1.E-Tt RAJ. / AIA, E. '1982: 33-35; BRI NS, G. 19-8 a: 286 Zur Kontroverse iiber die V'erfas-

sung s. auch: 1 VSON DE taRA, M. '' 1981: 90-139
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In (len iOcr Jahren (I8ii ISi-) kulmiI I ieren (lie i(le( l( )gischen I )itferen-
zen zvv ischen clen °I i Ogressiv cn" " Genr,ilaigten" un(I "K:u'listcn" '" I )ie Karlisten
Limhftcn [Cur (lie /icle "Ileligi6 i Carles V" im sl ^. "ersten K:irliatenkrieg" 1833
- I8-+0. I)arcucn vertraten die "I'rlwresiste,", anti-klcrikalc, katalaiikch-icnu'ali-
stische. rclxihlikanische Pusitinmen. I )w Ileter+>901e Gruhhierung (](!I- m;iltiig
ten" vvelltc the vvirtschaftIidle untl suiiale St:thiIit;_it gevrahrt vvissen. lti Bing
die Regentin .Alaria Cristin:t ins Fvil. Fparted). der in Katalunien (Barcelona ) As
SvMIN )Itigur einer ft 'Imerischrn. nicht ieiit iIst:iatlichen P()litik gefeiert vvur-
dc. uhern:thm his 18 43 (lie RegentschaR:

"13:u'irluna celehra ailurlla 1Uv .1 r(m1 un triunii I)n)l)i. I)rryuc, cra Ia
intat Li (lac tluia 1?sl)artrru a \Ia1lrid WIII a rrgrnt i ret^nn+a^l^^r dcl

Ixus
-

( \ 1( 1:\• \ n t, 19^8: ' +91

I )cr Kunflikt Barcellma - Madrid erreichte jc(k)ch einen ncuen I loliehunkt,
al", F.sparter() reren (lie hrl>tektiln)istischen lu teressen ties katakiiiischcn I3iirrz,er-
tums eine Freihan(Ielshulitil: clurchsetmen vv+)IItc"` Dies I()ste v()I- allem im
Princihat uncl im Lmhurtla ('inc NIissenhevvc9ung gtOen d,i' I gime F:'sparter()
tu.ti.

Ah(I+"6 'I'crrades "" wattle mum V "^)Ilshcl(len tl's huliti ,, chen \\ i(lerstancles ge-
gcn Altmarchisten rind / iitralisten . Sein Lied .Vlril It hider C(1114-(j de /(/ paclIq
anti 111 C(/)cnlcl \\ U- in den -+Ocr Ix)hular.

\iri\ it

\luri I':+ritiiU (racia,

h1-<)n n) al rns ha fct ill

El h()hIr (Dl srr 11 11(.

V i\3 1)On yue ho,

(In: It 1(1 viz 19-' 9 _1)

I)ic I3esrhiekung V( )l 13:u'reluna ant 3.12.18+ 2 untl (lie Rehressalien gegen
(lie A'ulkshcvvegung fhhren mu einem :illgemeinen:Aufstancl IS +i uncl All' "lam ur
eta", mar RC\()lie (ICI--lrmstell, (lie Imch (ter Zigeuncrshrache ..jamar" = men ja r
henannt ist:

Die Regentscliaft von Isabel II (I8-+i - 1809) Latin inges:iini As cin \ icrteljahr-
Iiun(lert rekitiver Stahilit:it L 1 1 1d F(!stigung tier Staatsahharatc (lurch tic( Aufhan
eines autln'it;iren, technukratischen Hcresrhattssvstcros im Stil de", "Sea)nd Finpi-
re" in Frankrcich angeschen vrer(len,( ) I)\\ ohl aucli cliese 2^ )afire eine Scrie von
Aufsrincien, Staat.e,eu'eichen (°hrlmunriamentus°), suzialen I nruhen and \Iarht-
kanipfen zvrischen den Pr()gressiv'en. Gem;ilaigten mid K:u'listen (lurchzieht.

186•+ - 18-+9 versrh;irfen such (lie I'nruhen mu cinem Btirgerkrieg." (lei- ue

0-4

o5.

00

\l(i I \ n r.,J 1)55 2 3 5-238.
hllRr Inti)rn)ati)n hicrzu hei: l+v(rrr^, A.2t9-9_ 39.
C\k\ \),:\. 190 io-+0.

ill Ili,. :A 19-9 ISi-N , Ci F II 19 " I1
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rra dell nlatine rs" (2. Karlistenkrieg), in dens Karlisten and Repuhlikaner im

"Principal" gemeinsanl Umpften.

W ihrend die Karlisten fiir die 1, nahh:ingigkeit des \aterlandes" zur u'ieder-

herstellung der nlittelalterlichen Rechte and Werte fochten, traten die anti-kleri-

kalen, \-()ill Friihsozialisnuts franzbsischer Pr:igung heeinflul5ten Deniokraten

and Repuhlikaner fiir eine "eriinderung der politischen and sozialen ^'erh;ilmi-

se auf der Basis sozialrevolution irer Theorien ein. Karlisten and Progressive tt'ef-

fen rich in anti-zentralstaatlichen, gegen Madrid gerichteten Forderungen.

Die Kontroverse zwischen den Progressiven and Genlal5igten flamnlt 185-+

dutch den Aufstand der "progresistes" erneut auf.

In der Phase des sog. "Bienio Progresista" (18:-1 - 1856) werden eine Reihe

von Gesetzen erlassen, die Investitionen von ausLindischem Kapital (vor allenl

aus Frankreich) sullen.`,"

Zentraler Punkt der Auseinandersetzungen zwischen dem katalanischen

Biirgertum and dens Zentralstaat, z vischen den Progressiven and Gemii15igten

ist die Zollfrage, die 1850 zur "katalanischen Frage"°"' wird. W;ihrend die V'ertre-

ter der Schutzzollpolitik fiir die eigene Industrie and gegen den Freihandel Stel-

lung heziehen, der eine Bedrohung der katalanischen Textilindustrie hedeuten

wiirde, hetreihen die "progresistes" eine Politik des Wirtschaftsliheralismus:

"Der Protcktionisnu( s war die politische and ide (l()gische Plattfurm

des katalanischen Biirgertums (... ). Nicht nur das; es gelang ihm auch, das

Anliegen der Schutzzi Ile zu dem Anliegen ganz Kataloniens zu machen,

organisatorisch erfolgreich die lindlichen Grundhesitzer and ouch die

Arheiterschaft als politische Bundesgenossen zu gewinnen." (BR(sy

19'8a: 288).

Die Forderung Hach Schutzu)llen von seiten katalanischer Industrieller

(Giiell, Ferrer, Bosch i Lahrus etc.) hat also nicht nur eine vvirtschaftspolitische

Seite fiir Spezialisten, sondern ouch eine populare.

Da15 der " Protektionisnlus" nicht trait einer spanienfeindlichen, regionalisti-

schen Haltung identisch sein mu13 , darauf hat SoL -Tt'RA 2197,4: 36 ausdriicklich

hingewiesen, wenn er die anihivalente Politik des katalanischen Biirgertums

zum Zentralstaat zvvischen Paktieren and Opposition hervorheht:

"En los temas de la polemica proteccionismo-lihrecambisnio se

anuncian va muchos de k>.s elementos fundamentales del catalanismo po-

litico. En dicha polemica se encuentra, sohre todo, el comienzo de L•(

identificaci6n de los intereses de una clase social hegenuinica - la hur-

guesia - con los de toda la sociedad catalana : Ia hurguesia catalana em-

pieza hahlando en nomhre de la industria v termina hahlando en hom-

bre de Catalu(ia. Tamhien se encuentran en ella muchos de los elemen-

tos de fuerza v dehilidad de esta hurguesia , la amhiguedad de sus relacio-

68. T19yIUIE, E- / BFOI>EH, A. / CIfA,TAGyARET, G. 1982: 69; A LIAR, P. I/ 1962: ('-69.

69. 1('T(;L R, A. 19'"2: 139-142; Srn,fi-T('Rn, J. 21974: 35-34; BRI \\, G. 19'8 a: 288 if.
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nes con el poder central, la tendencia de annpromiso con Ia oIigarqufa
cuando se siente amenazada por el mnvimiento ohrero V artesano...

Die Auseinandersetzungen zwi.schen den BefUrwortern einer Freihandels-
politik versus SChutzziille nahmen w;ihrend rind nach der 08er Revolution his
einschlieltilich der 1. spanischen Republik (11.2.18'3 - 12.2,187-4 ) eine neue Di-
mension stn: enter dem liheralen Wirtschaftsminister Liurea Figuerola (von Haus
aus Katalane) setzen rich die Vertreter einer Freihandelspolitk durch. Diese Poli-
tik der Offnung von MEirkten fiihrte - zumindest in der Beurteilung von VIC.ENs
VIVts 1958 rind seiner Schule,- zu einem wirtschaftlichen Aufschwung, der
erst in den Jahren 18,6 - 1880 ("fehre de l'or") zum Tragen kam.

Fur die Heraushildung des politischen Katalanismus wares die revolutionai-
ren Jahre 1868 - 187-4 von grOf5ter Bedeutung.

WLlirend der I. spanischen Republik fand nicht nor eine hreite Beteili-
gung von Katalanen an der Zentralregierung rind ihren Institutionen statt, ' he-
reits hei den Wahlen zur verfassungsgehenden V'ersammlung 1869 konnten die
katalanischen F(ideralisten enter Pi i Margal1 rind V Alnlirall-' einen grof,en Er-
folg verzeichnen.

Der "Paste de Tortosa" von 1869 erkkirt die Allianz rind Einheit von Katalo-
nien, Aragon, Valencia and Mallorca ,its Basis eines fi)deralistisch aufgehauten
Spanien. Das Ate katalanisch-aragonesische Reich diem zur Grundlage regiona-
listischer Programme.

Der republikanische F6deralismus stellt die erste katalanische Massenorga-
nisation end -bewegung dar, deren Ziele sowohl Arheiter, ` st:idtische Handwer-
ker, KleinhOrgertum rind Teile der katalanischen Bourgeoisie eint. 18,3 kommt
es zur Ausrufung eines katalanischen Staates im Rahmen einer Bundesrepublik,
was jedoch nicht verwirklicht werden konnte. '

Der Konflikt - ouch innerhalb Kataloniens - z«'ischen Stadt rind Land, Ka-
tholizismus rind Litizismus, FWeralismus rind Foralismus (Wiedereinfuhrung
der "furs") kulminiert im dritten Karlistenkrieg 18,2 - 18,5.

Die Phase der Restauration der hourhonischen Monarchic ( 18,5 - 1885 Al-
fons XII, anschlief5end Regentschaft von Marfa Cristina his 1902 ) ist die -belle
epoque' der spanischen Bourgeoisie, die wie die westeuropiiische einen Hiihe-
pulkt der Machtentfaltung erleht" (111NA 1978: 138).

Die jahre 18-5 - 1882 zeichnen rich lurch einen rasanten Wirtschaftsauf-
schwung, durch Grundung never Banken. ElektrizitLitsgesellschaften etc. sowie

,(). 1'gI anCh: GONZAL.EZ C.v.yvov>v, J.A. 19'-+: 92 Crcrkrrr, F. II/19-5 3-+--41: 139 ff
-I Vicrys iA'ni', I. 1958: 3-5 ff.
,3. Kurier Cherhlick hei: 1 1i,hILti, A. 219,9: 5-
18-1 ist die "Internationale" gegen die Stimmen der Fiuleralisten eon den Cortcs fill- illegal

erklart Aorden.

'3 Ronk%i A'tkiat.i, A. 1836 / 21983: 30/31.
,-+. Irrc^i_ak. A. 19,2: 200-206

64



SPKACII- 1 .VI) ,AAT/O,VA/BBIX'1:.SSZS67,V IN KATALO,vYE,v 65

durch vermehrte Investitionen aus deco Ausland in Spanien aus. Die Weltausstel-

lung 1888 in Barcelona dokumentiert these Offnung wahrend des "fehre de

l'or". 5
Der Konzentrationsproze[ innerhalb der katalanischen Industrie markiert

einerseits eine neue Etappe der kapitalistischen Entwwicklung, fiihrt andererseits

konsequenterweise zur Heraushildung eines Industriehurgertums ("alta burge-

sia"), das nach Machtsicherung in den Staatsapparaten strebt:

"La concentraci6 industrial (...) anava produint un efecte logic i bus-

cat, com es el de la concentraci6 de poder economic, la qual comportava

(...) la recerca del maxim poder politic (...) el capitalisme catala (...) pac-

tara amh les forces privilegiades de la Peninsula.- (JI'T(-,lAR 19,2: 20,).

Der politische Ausdruck dieser Machtausweitung der neuen Bourgeoisie ist

die Etablierung von "Lokalfursten" - "caciques", die auf der Basis der neuen Ver-

fassung von 1876-6 ihre Machthereiche auf lokaler and nationaler Ehene absi-

cherten.
Weil sich eine Oligarchic aus Gro1 grundbesitzern and Heuer Bourgeoisie

formiert, wachst im katalanischen Kleinhurgertum (Handwerker, Mittelstand)

and in der Arbeiterschaft eine Opposition gegen die oligarchische Herrschaft

der Madrider Restauration.
Die katalanische Bewegung reagiert in doppelter Hinsicht auf die politisch-

soziale Konstellation wahrend der Restauration:

- Einerseits erfi.hrt der Katalanismus eine theoretische and institutionelle

Fundierung; es finden in den Zeitungen zahlreiche Ausseinandersetzungen

and Polemiken statt, die dem Katalanismus als Theorie and politischem Pro-

gramm ein neues Profit geben. Die unterschiedlichen Positionen zwischen

"Fbderalismus" and konservativem "Regionalismus" werden dargelegt: wdh-

rend der Foderalismus ein stadtisches, antizentralstaatliches, laizistisches,

zukunftsorientiertes Burgertum and Intellektuelle anspricht, wendet sich

der konservative, katholische Regionalismus mit seinen Vorstellungen

von einer organischen "Gesellschaft" (s.u.) an die traditionsgehundene
Kleinhourgeoisie and die z.T. karlistisch orientierte LandbevOlkerung.

- Andererseits hat die Welle der Institutionalisierungen auch den Katalanis-

mus erfa&: es werden katalanische Organisationen, Presse, Vereine etc. ge-

grundet, die zu einer effektiveren Katalanisierung Kataloniens fuhren sol-

len: Realpolitik statt Renaixenca.
Die Durchsetzung einer Politik der Institutionalisierung hedeutet eine

Absage an alle romantisch-historisierenden Konzepte. Die romantische Pha-

75. Zum "febre de I'or" in Katalonien: TcNON DE LAaA, F. III/"1981: 35-53. TEMIME, E. / BRODER,

A. / CHASIAGNARET, G. 1982: 146-165. BRUNN, G. 1978 a: 292-294: 491-497 JUTGIAR, A. 1972: 207-212.

VI( FNS I VIAE5, J. 1958: 284-289.

-'6. Soil-Tum, J. / AIA, E. L)1982: 68/9.
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se der Renaixenca ist mit I)urchsetzung des "caciyuisme' in der Rc taura-
tionsphase endgiiltig I iidet. Die Renaixenca wire Ohne clan neue Funda-
ment des Katalanismus in ihrenl rumantischen Impetus steckengehliehen.

3. Ult{ \I:IZ^CIIII:Uf:,A'h:.A P1I.AsE\ I)ER ^:AI'10\1:^'1SILUl \G

\V'enn man akzeptiert, dais' die -Renaixcnca" Glen Zeitraum 1833 - 1891, also
dcii /eitraum von (lei- Puhlikatioln des Gedichts:1 La P«t;*i h-obes von C.R. Arihau
his zur Sprachkampagne der ersten `nunlernistischen' Zeitschritt "IAvens"--
umtaht, lasses rich zwei Phases cleutlich voneinander untcrscheiden:

- die `t mantische Renaixen4a'C, die sich rum einen im «achsenden Intel-
es-se an der eigenen Geschichte duf,,ert, rum a11deren in der Puhlikatio n r1)-
mantischer Lvrik in einen archaisierenden Literatursprache "Katalanisch

- die Phase positiv zukunttsorientierter Katalanisierung, die mit (lei-
Clung M11 Institutionen, Presse and KOngressen einhergeht. Die icteOlt>gi-
schen K1>nflikte innerhalh des K:ualanisnuls, die hereits in der r)mantischen
Phase virulent vvaren, tiihren Ai KOntroveisen, Gruppierungen and Ahspal-
tungen von Otganisatil)nen. I)ie Kluft zvvischen dem "Fi>der,llisnuts" and
dem konservativen " Regk)nalisnuts" ihOt unterschiedliche Gesellschattsklin-
zepte cleutlich "el-den: die Phase der theOretischen Fundierung des Katala-
nismus and der V'ersuche, lurch Institutionalisierung konkrete Politik Al
machen, heginnt in den Revolutionsjahren 1868 - 187-4, koninit aher erst in
der /tit tier Restauratilm, hesonders ah 18-9 and in den 80er_)ahren, xum
Tragen. .

Die Wiedergriindung der Zeitschrift "IAvens" 1889, deren Redakteure
f6deralistischen Zielen verpflichtet rind, fhhrt Al einen i'henv indung " re-
naixentistischer" POsitionen, die in der Sprachdehatte noch in den 80er lah-
ren vertreten worden warm. Die Sprachkampagne 1891 - 1892 stellt einen
Fckpfeiler auf dem Weg der Entstehung and Durchsetzung der katala-
nischen Literatursprache dar.

RRt N 19,8a: 294 hat vorgeschlagen, enter dem Gesichtspunkt der " NatiOnenhil-
dung" AS PerkOdisierungsgCl-0st fir den Katalanismus einen dreistufigen Ent-
wicklungsgang anzunehmen:

Zun:ichst, in der "Phase A', Mitten sich "gelehrte Oder kulturelle EinzelpersO-

__
Der crate Iahrgang der 7.eirschrift L\vens' erschien 1881, drei wcitere 0Igten This

188-+) Die Redakteure v CI-Standen sich als lachtolger der Tage,zeitung El I)iari Catak , die 1881
ihr Etscheinen eingestellt hatte.

\Iitarheiter von "I:Aven,' waxen : Eduald Canihcll. Conrad Roure. I eliu i Codina. Alolas I Ca-
,a,, t lerausgeher laume Atassd I Torrents. A'gI. Kap 11.3?.

I )ie Zcit,chritt ist 1889-1893 wieder er,chienen and war dIs wichtigste Spraehrohr des "\lo-

dernismu,'. I)ic Sprachkampagne 1890-1893 hat wesentlich zut' Standardisierung des Katalani-
sehen heigenragen. S. speziell zur Sprachkampagne: Pt_o i Akxe, R 19,-4 : 398-4(, ouch St (,\R RA.
\I 1985 a: 259-28-
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nen" mit der nationalen Tradition hescNiftigt, w;ihrend sich erst in der "Phase
I3" der Katalanismus als politische Kraft organisiert hahe. Erst in der "Phase C"
hahe sich der Katalanisinus als %lasSenhewegung eiwiesen.

Die zeitliche Fixierung dieses Schemas erg;ihe folgende Skizze:

PHASE A PHASE B PHASE C

1833 1880 1901 1939

"Oda a la Patria" 1. Katalanistenkongrel5 Tetlnahme an Frankismus

Wahlkampagne

Die " Renaixenca" ire also die Phase intensiver I3esch;iftigung mit der eige-

nen Geschichte, die hereits Ende des 18. Jh. hegonnen hatte. Dar- her hinaus

fand als Novum eine "Wiederbelehung" der katalanischen Literatursprache in

der Lvrik start.

Die "Wiedergehurt" = "Renaixenca" umfaf t den Prozelti der Identitiitsfin-
dung also zundchst Ober die Glorifizierung der ruhmreichen Vergangenheit. Zu-
dem erfihrt die mittelalterliche Sprache Entlehnungen and wird zum identitiits-
tragenden Symbol wLi.hrend der romantischen Phase der Renaixen4a in den 30er
and 40er Jahren.

Die L'herhohung der eigenen Vergangenheit in der Lvrik geniigt jedoch
nicht mehr. Die Suche nach der Identit<i.t impliziert Ahgrenzungen.

Es manifestiert sich ein Bewu1 tsein von "gutem" and "schlechtem" Sprach-
gehrauch. Die Schriftsprache avanciert zum sinnfilligen Zeichen von Distinktion
"nach au1 en" gegenuher anderen rornanischen Sprachen, "nach inner" gegenuber
dem "V'ulgdren".

Zun'ichst unterliegt die Literatur der als "decadencia" bezeichneten Jahr-
hunderte einem strengen V'erdikt, dann kristallisiert sich ein Be vul tsein von der
Notwendigkeit heraus, die katalanische Schriftsprache zu kodifizieren and zu
standardisieren. Einen wesentlichen Beitrag hierzu dOrften die "Blumenspiele"
geleistet hahen; dean zum ersten Mal eroffnet die Flut der eingesandten \lanu-
skripte die \loglichkeit, ja Notwwendigkeit, den chaotischen Zustand des Katalani-
schen als Schriftsprache zur Kenntnis zu nehmen (s. Kap. 11.4.1).

In dem Mafge, wie rich ein katalanisches Burgertum heraushildet, wird die
Schriftsprache zum Aushangeschild einer nationalen Identitat. Sie avanciert zum
Garanten eines "hon usage" (vgl. Kip. V2.).

Erst wahrend der "Phase B" tritt die Frage nach einer w-irksamen Sprachpo-
litik in den Vordergrund.

1879 grundet der Theoretiker des Foderalismus die erste katalanische Ta-
geszeitung "El Diari Catala". Auf dem ersten Katalanistenkongref3 1880 werden
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11ai nahlllell A i r V'e rhreltting des Katalanlschell als eine r "o f iziellen" Sprache
getroffen.

In der "Phase B" gehoren Diskussionen iiher sprachpolitische Forderungen
im Rahnlen umfassender Programme zur Sicherung von Atltononlierechten fast
schon All- Tagespolitik.

Ein Sprachenstreit hricht aus; dean Kodifizierung und Standardisierung hil-
den die Voraussetzung einer erfolgreichen flherwindung der Oiglossiesituation,
was nun ins BewuStsein der "Katalanisten" riickt. Die zweij;ihrige Kampagne von
"l:Avens" ah Ende 1890 triigt Entscheidendes zur L(sung der Kontroverse hei.

Zu einer endgiiltigen Normierung komnlt es allerdings erst w;ihrend der
"Phase C" - Normierung, die durchgesetzt and (Hach heftigen Polerniken Lind
Anti-Kampagnen) auch allgemein ikzeptiert wird.

1901 vvird auf Betreihen von E. Prat de la Riha die "Lliga Regionalista" ge-
griindet, eine vom katalanischen GroIShiirgertunl getragene Partei, deren erfolg-
reiche Teilnahnle an Wahlkanlpagnen 13Rt NN 19,8a: 29-1 als Beginn der Phase C
ansieht.

"Der von Prat de la Riha gefiihrte Katakulismus derlahrhundertvycnde
it von der Idee der Konzentration aller katalanischen Krifte heherrscht
(I l I NA 19,8: 224).

Einen gewissen Erfolg erreicht die Liga, indem sie fur die vier Provinzen
des Principat die "Mancomunitat", eine Art katalanischer "hone rule", durchsetzt.
Die Mancomunitat der katalanischen Pr(n'inziallandtage stellt einen V'ersuch zur
V'erwaltungsdezentralisation in eingeschranktenl l'nlfang Liar.

Fur die Standardisierung and Kodifizierung des Katalanischen ist die Arheit
der " Manconlunitat" von grol&ter Wichtigkeit:

190- griindet Prat tie la Riba das Institut d'Estudis Catalans, dessen Sprach-
sektion enter Leitung von Ponlpeu Fahra Orthographieregeln fixiert, die 1913 als
Names Ortogr«fiques ver6ffentlicht werden. Es folgen ein Diccionari Ortogrrr-
fic (191') and 1918 die Gramatica Catalana' - Werke, die heute Hoch AS ver-
hindlich gelten.

Erst die Phase C schafft also die politischen, ideologischen and institutionel-
len V'oraussetzungen einer wirksamen Standardisierung.

Dieser lange Prozels der Standardisicrung weist auf die Notwendigkeit hin,
die Funktion der katalanischen Sprache in den verschiedenen Phasen der Natio-
nenhildung n;iher zu hestimmen: inwieweit ist Sprache wahrend der Fri.ihphase
der Renaixenca der Kulnlinationspunkt einer historisierenden Identitatsfin-
dung?

-.8 Z.u den 'Normes nrtugratiyues IiA )I:v I Al.AkcaRI I, A. 19,- ---94.
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3.1. Die Renaixenca als "Phase A" der Nationenhildung

Eine Antwort auf these Frage kann in viererlei Hinsicht gegeben werden:

1. Die Institutionen, Trager and Medien der fruhen Renaixenca, bilden zwar

eine wichtige Voraussetzung fur deren Entstehung and Verbreitung, doch

haben sie noch nicht die politische Durchsetzungskraft wie wahrend der

Phase B.

2. Die Evozierung and Glorifizierung der mittelalterlichen Geschichte des ka-
talanisch-aragonesischen Mittelmeerimperiurns dient zur Bildung einer ka-
talanischen Identitat.

3. Die Literatur and die Reflexion fiber die Literatur wahrend der fruhen Re-
naixenca tragt Zuge einer "idealisierenden Kompensation".

4. Es fehlen gesellschafts- and staatstheoretisch untermauerte Konzepte.

Im folgenden sollen zunachst einige Informationen zu den Institutionen,
Medien and Tragern der Renaixenca gegeben werden, urn darn des weiteren
auf die Punkte 2 bis 4 unter deco Stichpunkt der "Renaixenca als Kompensation"
einzugehen.

3.1.1. Institutionen, Medien, Trager der Renaixenca

Mit zunehmender Industrialisierung and Herausbildung eines katalani-
schen Burgertums sind eine Reihe von Institutionen gegrundet warden, die zwar
prim it wirtschaftliche and politische Ziele verfolgten, aber auch fur die kulturel-
le Renaixenca wichtige Foren darstellten.

Zwischen deco kulturellen and wirtschaftlichen Autbruch hesteht eine direk-

te Verhindung, was sich an der Arbeit der Gremien erkennen L&. In der 'Junta

de Fahricas", einer Organisation, die 1848 durch das "Institut Industrial de Cata-

lunya" ersetzt wurde, arbeiten Juristen, Schriftsteller and Redakteure (z.B. Victor Ba-

laguer), wahrend katalanische Industrielle die Renaixenca z.B. dadurch f6rder-

ten, daft sie einem ihrer Gremien 1854 zur Zeit des "Bienni Progresista" de-

monstrativ den Namen "La Corona de Aragon" gaben.'9

Das "Institut Industrial de Catalunya" unter Leitung von Joan Guell I Ferrer
war eine wichtige Plattform zur Verfechtung protektionistischer Interessen. Aus
folgendern Zitat wird deutlich, daf3 in diesem Institut als einer der zentralen Or-
ganisationen zur Zeit der romantischen Renaixenca auch Dichter mitarbeiteten:

Thome que en dirigi les campanves fou Joan Gi ell i Ferrer, seguit

per un estol depoetes i economistes, con Soli Padris, el seu amic i apode-

rat. [Institut, representant de la generacio burgesa romantica, visque

preocupat per temes economics i industrials." 1958: 135).

(Hervorhebung, INA).

79. 7.u den Institutionen and zum kulturellen Lehen vgl .: VICENS i VIVES, J. 1958: 133- 145. It'i-

oiAR, A. 1972: 130- 165. Hier : BAI.cw.s , A. 21979: 89.
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13es(mders vvirksam warm die KulllXlgnen All- V"erteidigung k,ual.mischer
Interessen des "Foment do la Pr()Iucci6 Nacional' (gegrandet 1869), (lie Al .Ala,s-
sendemOiistrui(men heitrugen. I)er' Fm)ment" fungierte AS Opp(Sitionelle Orga-
nisation (ter katalanisrhen Protektionisten gegen die Freihandclslx)litik von Lau-
rea Figucn I i wahrend der revO utionaren Phase. A\4ts die Aktivitaten des °F(1
meat" auszrichnet, ist del- V'(21-such, ein Prot;ramm sozialer /usammenarhe it auf
der Basis einer gemeinsamen katalanisrhen Familie gesellschattstheoretisch zu
fundieren.""

Al einer' del' vvichtigsten lnstitutionen vvurde Wahl-end (let' Restaut'atiOns-
zeit der `Foment del "I'rehall Nacional" (ah 1889), der aus einer Fusion VOn dem
"Foment do la Producci6 N'acional" mit dew "Institut Industrial de CataIunva"
icn-Orging.

Der effektiven POlitik dieses "Foment" als der Plattfkn'm der k.ualanischen
Grofshout'ge()isie ist es mit zu verdanken, dais 1891 pi )tektionistische Alaltinah-
men durclvgesetzt werden, (lie 1900, 8 Jahre nach (Iem V'erlust der letzten Kolo-
nien and (let- anschliets'enden vv irtschaftlichen and politischen Katastrophe, in
einem entsprechenden Gesetz ihre V'erankerung finder.

All diese lnstitutionen and Gremien rind zvvtu' Interessenv'ertretungen (let-
katalanischern Industri(!, (loch rind sie nicht sprzifisch "renaizentistisch" in dem
Sinn, dal die F(rderung der katalanisrhen S1^rarhe im Zenn'um ihrer Aktiv'it;iti n
gestanden h;itte.

I)ennOCh hilden sic die V'Oraussetzung fiir die Entstehung des Katalani.smus
AS ldcOI(><gie and R(tsis fiir eine ,A1assenhewegung, zu det- in der ?. I liilfte des
19. Jh. ehenfalls (fie FOrderung Hach I)urchsetzung der katalanisrhen Sprache
gehort.

Venn auch die Renaixenca, die \V`iederhelehung der katalanischen Litera-
tursprache, zun:ichst das Werk einiger Literaten vvar, so tritit dies nicht mehr fiir

die zxveite I hilfte des 19. ih. seit der SeptemherrevolutiOn 1808 and den Massen-
demOnstratiOnen 1869 zu:

"Que la Reltaix n1.'a no se redujese a folklore v recunstrucci6n ar-

yueukSgica v a evucacilin ronrintica Kara use eXclusiVO Cie Lill j)o!(jLICFI()
r6(le) de estudiust)5 - (lire Jusep Puntana-, slim yue se c(mvil-tiese (Al till
nu)v'imientl) cultural pujante C Vivo, annpartido per Ias maws popul:u•es

- c()ntrariamente a ICS tine ucurrim) en Prtnenra-. hay yue Itrihuirlt, justa-
mente al hechl) de yue resptmdia a Ias preocupariunes c()lectivas dE It1s
catalanes del ,iglu XIX.- (13.tLcen_s' 19,9: 89 ).

Ru 18'0 kam es zu einer Ahspaltung enter Leitung ern Busch i Lahrus mind Letaniendi
\11r:ys I A1v es, J. 1958, 135.

Die \eryuickung can Inclustrie and RenaisenSa wilt rich saran, d:mR Letamenrli Prasirlent

der loc(h)s Plurals IR"2 war.

Dies stcllt keinesveegs cute Ausnahnmc dar, im GegentciI Die moisten Priisidcnten cier Blu-
mcnspielc vvlren hekann(c Inrlustrielle Kaialuniens . S Much (;A,-,s-vs i Iw)rkr, I 19-8.
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Eine der wichtigsten Voraussetzungen fur die Entstehung and Durchset-
zung der Renaixenca war die Verlegung der Universittit von Cervera nach Barce-
lona 1835,"I was zur Herausbildung des intellektuellen and kulturellen Zen-
trums Barcelona beitrug.

Die Hauptstadt Kataloniens trat in Konkurrenz zur Hauptstadt Spaniens.'2

Allerdings blieb Madrid in Kreisen liheraler, republikanisch orientierter Intellek-

tueller das bevorzugte Zentrutri. Dazu gehorten vor allem Arzte and Juristen.

Urn einige Namen zu nennen: Pere Mata (Mediziner) lehrte an der Madrider me-

dizinischen Fakultat; von einer repuhlikanisch-jakohinischen Haltung (vgl. Kap.

1I1.3.4. and Kap. V2.4.) aus argumentiert er gegen die Ziele der Renaixenca and

exponiert sich als Gegner der Wiederherstellung einer Literatursprache mit ar-

chaischen Ankhingen, indem er das tats ichlich gesprochene vom Kastilischen

heeinflu1 to Katalanisch and den mUndlichen Sprachgehrauch zur Grundlage

des Katalanischen machen will: er verteidigt das "catala que ara es parla" gegen

das "catala literari" (vgl. Kap. 11.4.2. and Kap. V2.4.).

Zu den Wahlmadridern gehorte auch der Mediziner Pere Felip Monlau, der
- wie alle spanischen and katalanischen Jakobiner, der franzosischen Tradition
(des 18 u. 19. Jh.) hesonders verpflichtet war, was deutlich in seinen Beitriigen
zum Thema "Neologismus""i zum Ausdruck kommt. Auch F Pi i Margall, Theore-
tiker eines Republikanismus franzosischer friihsozialistischer Pragung and Pre-
mierminister Spaniens wahrend der 1. Republik,` hatte seinen Aktionsradius
ebenso in Madrid wie der Freihandelstheoretiker and Wirtschaftsminister nach
der Septemberrevolution, Lauren Figuerola.

Dagegen formierte sich in Barcelona an der Universitat eine Philologen-
und Rechtsschule, die zu den wichtigsten Tragern der Renaixenca and des "Pro-
vinzialismus" (s.u.) wurde.

Unter den Philologen seien besonders M. Mila i Fontanals erwahnt,"s der
seit 1847 als Professor in Barcelona lehrt, and J. Rubio i Ors," der 1858 (nach

81. Die Universitat von Barcelona wurde 1716 nach Cervera verlegt. Hinweise zur Bedeu-

tung der UniversitJt in Barcelona fiir die "Renaixenca" (u.a.) bei: VICENS I VIVES, 1. 1958: 19, ff.

BRCNN, G. 1978 a: 290.

82. Die Bedeutung der Hauptstadt Barcelona schlagt sich auch in der Dehatte urn die Stan-

dardisierung des Katalanischen nieder. Es mehren rich in der 2. Halfte des 19jh. die Stimmen,

die das Katalanische von Barcelona, das "catala central" (- das zum Ostkatalanischen gehOrt -)

zur Grundlage der Standardisierung erheben wollen. Allerdings sind es zunachst vor allern die

"F6deralisten", die der Hauptstadt Kataloniens and ihrer Sprache die zentrale Stellung zuerken-

nen. (Vgl. Kap. 113.2. and V2.1.).

83. VICENS I V1VES, J. 1958: 131 zu Monlau: MotRELLE-LEMA, M. 1968: 266-771.

84. Kurzbiographie bei: LLORENS, M. 1958: 389-396.

85. Bibliographische Hinweise bei:
JI'RETSCIIKE, H. 1974; MONTOLIU, M. de 1962: 113-141. MIRACLE, J. 1960; GARCIA VENERO, M. 1944: 1

ff.; RtBiO I ORS, J. 1887; Moos, J. / MASSOT I MUNTANER, J. 1979: 465-466.

86. GARCIA VENERO, M. 1944: 63 ff. zu J. RUBIO I ORS: Miracle, J. 1960; Pi de Cabanves, 0.

1979: 75-90; MOLAS, I. / MASSOT I MUNTANER, J. 1979: 640-641.
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elf Iahren ' I';itigkeit in Valladolid) einen Lehrstuhl in Geschichte ehenfalls an der

BarcelO ileser I'iiiv'ersltat erhalt.

Weitere, an der metasprachlichen and sprachlichen " Renaixen4a " heteiligte
Professoren , rind der Grazist Beit;nes de las Casas, Marti d'Eixala ( Sekret:ir der
I'niv-elsitat ) etc.

Mit (let- Bildung intellektueller and politischer Zirkel enfaltet rich eine rei-
che V 'ereins- and Kaffeehauskultur . In den Gesprachsrunden (°tertulias" )" vv'er
den auch Orthographieprohleme diskutiert."

Prototvp des Politikers and Literaten ist Victor Balaguer," der (mit Ruhit i
Ors, Mika i Fontanals u.a. ) aktiv die Wiedereinfuhrung der "lochs Florals de Bar-
celona " hetriehen hat.

W;ihrend seiner Exilzeit in Siidhankreich hatte er F. Mistral and die "idee
latine" der Felihrige-Bewegung kennengelernt , hher die er mehrfach herichtet
hat. Wahrend der progressiven Regierungsjahre ah 1868 hekleidete er mehrEtch
( iffentliche ( Minister-) Amer.

Er nimmt deshalh eine Sonderstellung innerhalh der Renaixenca ein, veil
Cr zum einen die Fiirderung der historisierenden Literatursprache im Sinne der
Renaixenca unterstutzt , andererseits aher in kritischen Stellungnahmen eine kon-
serv 'ativ- ruckvv ';irtsgewancite Erstarrung hrandmarkt : so opponiert er z.13. gegen
den Renaixentisten Antoni Bofarull i de Broca ,' 0 der seit 18-4 6 As Archivar im 'Ar-
xiu de Ia COMM[ drag()- arheitet , indem er dessen Anthologie zu Autoren der
Renaixenca ( Los troba(lors noes) durch den Band Los trobadars moderns er-
g;inzt.

Wenn man enter " Renaixenca " in einem engeren Sinn die Einheit der Be-

sch:ittigung mit der eigenen Geschichte , Sprache, Kultur enter dem Blickvv'inkel

eines neuen Bevv'u&seins von Katalanit;it `) 1 and die A'em-endung des Katalani-

schen als Schriftsprache in der Lyrik versteht , Bann rind die Initiatoren der ro-

mantischen Renaixenca vor allem I'nivversitatspipfessoren.

Giht es nun in der Phase der romantischen Renaixen4a vriihrend (let- ersten

Hilfte des 19. ]h. hereits Institutionen and Medien, die enter dem Blickvcinkel

politischer Forderungen fur Katalonien eine Wiederhelehung der katalanischen

Sprache alistrehen?

8,. 1i.v..o,i I Ii, A. 1897 184-186: IrA. 19,2: 153 If: Bkr\,,. G 19,8 a 340-3-4-
88. 7..1i (I as vicIheachIetc Prohlem der SchreiMreiSete n)inin II ii r:iI ail "-as" Oder '-cs (^-

hap- V2 2 3.I

89. GAR( IAV'EvERO, M. 11944 82 If. (I)ie zwcite Autlage Yon (uo IA\h:S@RO ist gegeniiher der

ersten encchlich ceriindert).

AIO>i.A',, I / JI:vs'oT I M1t',NTAxE.R, I. 19-9 09/'0: BARTHE, R. 1902: 54+-,0. Victor BALAGi F:k ist der

"Renaixcntist", der am kritischsten die romantische Renaixenca der lOOrs Florals and den Katala-

nismus kritisiert Vg]. seine Rude in den ',lies Florals de Saragossa- 1900 - Textauszug and Kom-

mentar in NILw,vi . F 1982: 00.

90. l iih Iiographische Ilinweise hci: GkA, I FI.IAS, F. 1909: 5^-01: Aloi.^s, I. ; Nicol i NO \.,I R,
1. 19,9: 9-

91 Pi tit: (m.vy1'FS. O. 19,9: --12 diskutiert den Begriff der "Renaixen5a .
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Oder sind die beiden Faktoren derart getrennt, daf3 einige Literaten die ka-

talanische Sprache im esoterischen Bereich der Lyrik auferstehen lassen , anson-

sten aber eher die Muttersprache auf der Meta-Ebene Basis einer katalanischen

Ideologie wird?

Kurzum : ist die "Wiedergeburt des Katalanischen " die Angelegenheit eini-
ger Renaixentisten?

Zur Beantwortung dieser Fragen sei grundsatzlich auf folgendes Verh:iltnis
von Sprachgebrauch , Sprachhewul5tsein and "Bewuf6tsein von Katalanit'it" hin-
gewiesen:

Das Katalanische hat als tats ichlich gesprochene Volkssprache nie aufgehiirt

zu existieren . 92 In den liheral-progressiven Phasen 1820 -1823 , ("Trienni Consti-

tutional "), 1833 - 1840 ( mit Unterbrechungen ) and 1854 - 1856 ("Bienni Progre-

sista ") sowie wahrend der Septemberrevolution entstanden eine Reihe von popu-

laren Liedern , Pamphleten and Theaterstucken (Robrenvo, Terrades etc.) auf Ka-

talanisch, ohne daI allerdings eine Erneuerung der Literatursprache im Vorder-

grund gestanden hdtte . In den dreil5iger and vierziger Jahren wurden andrer-

seits die ersten romantisch inspirierten , in einer teilweise archaisierenden Lite-

ratursprache verfaf3ten Gedichte publiziert . ( Arihau : La Pdtria . T^obes: 1839 -

1841 Lo Garter del Llobrefat , Artikelserie im "Diario de Barcelona " von J. Ru-

hio i Ors etc.).93
Sie vereinen spracherneuernde Intentionen mit der Glorifizierung der Wer-

te, die ab 1859 zum Leitfaden der Blumenspiele wurden : "Vaterland , Glauhe, Lie-
be" (" patria, fe , amor").

Gerade in den revolutionaren Phasen der 30er and 40er jahre dominieren
in Barcelona kastilischsprachige Zeitschriften wie "El Vapor " ( vgl. Kap . 1V3.3. )
" El Propagador de la Libertad ", " El Catalan", "El Guardia Nacional" etc.

In den Jahren 1845 his 1870 bricht eine wahre Grundungseuphorie fiir kata-
lanischsprachige Zeitschriften, Almanache and Kalendarien ("calendaris") acs,
die entweder als rein humoristische Presse der Bogen . " xaronistischen " ( xar6 =
volkstumlich , grob , humoristisch ) burlesken Volksliteratur zuzurechnen rind,
Oder als fruhe Versuche angesehen werden konnen, die "renaixentistischen"
Ideale in einer eigenen Presse zu verwirklichen . 9-' Da allerdings noch keine spe-

92. Zur Sprachsituation in hatalonien im 19_Jh. vgl . VALLvF.RDL' , F. 219-9, speziell zum Punk(
"Weiterleben des Katalanischen als Volkssprache" p.59 ff.
Vgl. auch V.ALIA ERot , E 1981.

93. Eisen Cberhlick zur Literatur tier Renaixen4a gehen u . a.: BoFARC tat. i DE BROCA, A. de 185,

1858 and 186-1; BAIAGI'ER, V 1866; blocs, 1. 1961; EVENS I V1% ES, J. 1958: 189-203, dort auch ein

" Generationenmodell "; POB1.ET, J.M. 1969; HOSLE, J. 1982.

Eine wahre "Fundgrube " an Hinweisen and Zitaten von Quellen rind auch CARRERA I Pi,iAr, J.

V11/1958 and TtBlNo, F.M . 1880. Auch im damaligen Deutschland land die katalanische Renaissan-
cebewegung einige Beachtung . 1881 erscheint von LArSEH , W eine Artikelserie unter dieser l`ber-
schrift in der Zeitschrift " Die Gegenwart".

94. Ausfuhrlicher tJberblick zur katalanischen and spanischen Presse der "Renaixenca"

bei: TORRENT, J. / TAsis, R. 1/1966: 1'-336.
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zifisch katalanischen Institutionen hestehen, die fiir die kontinuierliche Puhlika-
tion der Zeitschrift sorgen wiirden ( dies ist erst in der Phase B der Fall ), hleiht
es hei kutrfl-istigen Initiatives. Als Beispiel set die Zeitschrift "Lo Verdader Cata-
lit: Revista religiosa, politica, cientifica, industrial v literaria" erwahnt, die lediglich
vom 15.3.-31.5. 18-13 (also w:ihrend des Aufstands der Jamancia" ) erscheint",
and gleichermalsen spracherneuernde w ie "pat riot ische" Zielsetzungen ver-
folgt. In der ersten Nunune- etrgeht ein Aufruf gegen den Sprachemvechsel zum
Kastilischen and fiir die Verwendung des Katalanischen. Als Begriindung diem
eine theoretische Reflexion zum I'nterschied von "Nation" and "V'aterland":

" Som espanvols se dirt: is hen cent, per-6 Ia circutnstancia de ser es-
hanvOIs no hriva yue Siam verdaders catalans. Espanva es Ia nostra naci6;
hero Catalunva e, la nostra Patric(... )(zitiert Hach 'I'okkFyr%"GvSts 1/1960:
S^ )Q0

I)iese tvpisch romantische I"nterscheidung zwischen der "spanischen Na-
tion" and dem auf ethnischen wie sprachlichen Gemeinsamkeiten hasierenden
"V'uerland" taucht als Topos wahrend der gesamten Renaixenca (s.u.) immer
wieder auf.

"Lo V'erdader Catala" scheint die Amhitionen der 1859 wiedereingefiihrtet)
" Blumenspiele" vorwegzunehmen and bildet in der Komhination von Artikeln
zur Sprache (z.B. rur "Verteidigung" des Katalanischen), L'herlegungen zum Sta-
tus von Katalonien im V'erhhiltnis zum Gesamtstaat and einer katalanischen Ro-
manze zum Ahschied an die Leser eher eine Ausnahme. Denn in den a0er and
50er Jahren des 19. Jh. erscheinen im allgemeinen entweder revolutionare Texte
oder renaixentistische Gedichte auf Katalanisch. Beide hahen zunhichst nichts
miteinander zu tun: in der Friihphase der Renaixen4a hesteht eine "Zweitei-
lung.

Mit der Bewegung der "Renaixenca" verhinden sick konservative Werte:

"En ctmjunt el Romanticisme ca/a/a es conservado'. T"m Milo com
Ions i Gallarza, tans Ruhi6 com Llorente, se sitnren digs lesposicions ideo-
lugiques »nes reaccionaries. Catolics, conservadors en politica, propug-
nen I'historicisme de Walter Scott i de Nlanzoni, el moralisme mes tan-
cat." (Motas 1/1961: 263). (Hervorhehung IN.S).

In dem Malse, wie eine "renaixentistiche", am ,Mittelalter orientierte Litera-
tur puhliziert wird, die gerade zu der populdiren Volksliteratur eine "rupture"
darstellen soil, kristallisieren sich zwei Pole her<tus: auf der einen Seite die "xa-
ronistische" V'olksliteratur, die der Tradition der sog. "Decadencia" verpflichtet
ist, im 19. ]h. in Zeiten politischer Auseinandersetzungen and Aufstande auf lihe-
ral-repuhlikanischer Seite entsteht and zunhchst an orale V'ermittlungsformen

9i 'rORR(\T, I. /R. 1/1966: 5-+-59.

96. Agl \ IIAR, P. 1/1962: 14, le rrxnantisme regionaliste catalan, depuis plus dun demi-sie-
cle, avail seulement din et repetc 'Espana es la naci6n, Cataluna es la patria"'. Erst Ende des 19,Ih.
koninit das schlagw.ort von der "naci66 catalana" auf.
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(Lied, Vortrag, Theater) gehunden ist; auf der anderen Seite die konservativ ro-

mantisch inspirierte, in archaischem Katalanisch ahgefal5te Literatur der Renai-

xenca, die vor allem auf dem Forum der jocs Florals verhreitet wird.

Diesen beiden Polen - oder, wie CARM10NA 1967 polemisch zuspitzt, heiden

Kulturen, der "xaronistischen" wie der "jocfloralesken"-, entsprechen ein

jeweils diametral engegengesetzter TTpus von Autor, unterschiedliche Institutionen,

ein spezifisches Publikum and Sprachhev-ulstsein:

- zum einen der politisch engagierte popukire Schriftsteller, der "home del

barri", der von der Hand in den Mund leht. dessert Lehen von Exil and

Gefingnis gepragt ist; Robrenyo, Terrades, Robert, der Musiker Lind Begronder

des katalanischen Chorwesens A. Clave;

- sum anderen die konservativen, religios ausgerichteten Universit'itsprofes-

soren, Akaderniker, Archivare etc. (Mila i Fontanals, Rubi6 i Ors, Bofarull,

Agui16 i Fuster etc.).

Was die katalanische Presse angeht, so steht der humoristisch - satirischen,

"xaronistischen" Presse, die vor allem in der 2. HiIfte des 19. Jh. quantitativ zu-

nimmt, jedoch oft nur kurze Zeit erscheint (u.a. "Lo Pare Arcangel" 1841, "La

Campana de Gracia" 1865, "Un Tros de Paper" 1865, "La Rambla" 1867, "Lo Soma-

tent" 1868 and vor allem "LEsquella de la Torratxa" 1872) die renaixentistische

entgegen, vor allem "La Rena(i)xensa" 1871, ab 1881 als Tageszeitung.

Fine klare Zweiteilung zeigt sich im Bereich des Theaters: so sind die bei-

den Theater "Romea" and "Liceo" (ab 1847)'" den, wie E. VOGEL 1886:155

schreiht, "gebildeten and kritischen Standen" vorbehalten, wahrend "Odeon"

and "Olympia" Volkstheater sind:

"(...) das Odeon in Barcelona, ein nur sonntags ge6ffnetes and von

der (...) Arbeiterbevolkerung besuchtes Theater... Die mehr gebildeten

and kritischen Stande blieben mit Geringschatzung dieser Volksbuhne

fern."

Im Liceo wurden allerdings auch politische Satiren von Autoren gezeigt, die

eher der "xaronistischen° Richtung zuzurechnen waren als der "jocsflorales-

ken". So waren etwa 1859 - 1860, dem Jahr des in den Jocs Florals verherrlichten

Afrikafeldzuges, die Satiren 'A LAfizca, minions.'', "Ja hi ran a 1 frica", Minions

ja hi som!", `ja tornen!" von A. FERRER I FERNANDEZ sowie von F. SOLER (auch un-

ter dem Pseudonym E PITARRA hekannt) "La botifarra de la llibertat", "Les pindo-

les de Hollu'al' o lapau d'Espanha" auf dem Programm des Liceo. Die Populari-

tat dieser Literatur (Satiren, Komodien etc.) durfte allgemein gewesen sein, was

die Behauptung von der "Zweiteilung Kataloniens" fur die 2. HJIfte des 19. J11.

relativiert.

9' Zur Vorgeschichte and Bedeutung des "Liceu" vgl. VICENS i VivES, 1958: 13' "Al Liceu es

produi un cert contacte entre 1'economia i la cultura de Barcelona".

Zuni Theater im 19_Ih. vgl: FABREGAS, X. 1969, 19-5, 19'8.
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Wichtigstes Medium des konservativen, auf ethnischen, religiosen, sprachli-

chen Werten basierenden Regionalismus ist der "Diario de Barcelona" unter

dem leitenden Redakteur Mane i Flaquer. Wahrend des "Bienni progressista" er-

scheinen ab 1854 gegen den "centralisme cesarista" der "progressistischen" Ma-

drider Regierung (unter dem General O'Donnell) eine Reihe von Artikeln im

Diario de Barcelona,'00 die fur eine autonome Provinzialverwaltung eintreten.

Wahrend in den 30er and 40er Jahren der politische "Provinzialismus" sowohl

von den Karlisten wie von jakohinischen Republikanern propagiert wurde, mani-

festiert sich eine Opposition zum "Bienni progressista" in "regionalistischen"

Programmen.10'
Mit dem "Regionalismus" ist seit 1855 eine Ideologie auf den Plan getreten,

die nicht nur die Vergangenheit als Legitimation fur politische Programme der

Zukunft evoziert, sondern auch die eigene (Mutter-) Sprache and Literatur zum

integralen Wert eines Volkes werden lafst:

"(...) Espana es un conjunto, una federaci(m de razas distintas y muv
pronunciados caracteres; (...) } como la lengua de cada pueblo es un ins-

trumento apropriado a su genio, a su caracter, y al estado de sus semi-
mientos e ideas, de aqui que el catalan encuentre en la suva los medios

de traducir sus pensamientos que no sabe hallar en las otras, aoll clue
estas tengan cualidades de que carezca la suva."1' 1 FlAQt ER 1860:

1923).

"Sprache" ruckt in den Mittelpunkt einer nationalen - "regionalistischen" -

Ideologie and wird zum hevorzugten Untersuchungsgegenstand. Die Puhlikatio-

nen im "Diario de Barcelona" 103 sind ein beredtes Zeugnis hierfur. In dem Ma15e,

wie "Sprache" zum Distinktionsmerkmal wird, stellt sich eine doppelte Aufgabe:

100. Besonders wichtig ist der Artikel von Duran i Bas 1855: "Catalanismo no es provincia-

lismo", Januar 1855; vgl. CARRERA i Pt jAi., J. VII/1958: 169.

Auf folgende weitere Schriften sei hingewiesen: MANE i FEAQtER, J. (1855 / 1891 ); CoRl'A0A, J.

(1834 / 1965).

101. VICENS I VivE9, J. 1958: 243-245; 267-2-1. FERRER, M. 19?5; GonzAi.EZ CASANO%A, J.A. 1974:

'2 ff.

102. Es wird immer wieder auf den Einflul3 deutscher Philosophen and Romantiker wie

Herder, Fichte etc. auf den Katalanismus hingewiesen, wenn es um den Zusammenhang von Spra-

che - Kultur - Volk - Nation geht (vgL L,.oBERA, J.R. 1983).

Es clurfte aber mindestens ebenso der franzosische Strang des "Sensualismus" (18./fri hes

19. Jh.) pr: sent sein. Vgl. hierzu vor allem Kap. IVI.4.
103. Einige Beispiele seien erwahnt: Der Artikel eines unbekannten Autors mit den Initia-

len B.I.B. "Estudios histGricos. La lengua catalana" 1854; ein Gro6teil der Artikel von MBA i FoNTA-

NrU.S in den 50er Jahren werden im "Diario de Barcelona" publiziert. S. auch BOFARI'rt., A. de (185-

1858).

Das Interesse an der Sprachgeschichte hat auch noch einen anderen Grund As die Einhin-

dungvon Sprache in den "Regionalismus";AGt,u.O i FlS1ER, M. (s.D. )weist mehrfach darauf hin, da81852

im repuhlikanischen Frankreich ein Erlaf3 verahschiedet wurde, Volksliteratur zu sannneln and

zu publizieren.
Dieses Dekret hat offensichtlich auch Auswirkungen auf Katalonien gehaht.
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rum einen in histurisrher Uimc°nsiun glen titan^lort ales hatalanisnc^°i^ lurch :1h-
^renrun^ iu :uuleren rum:u^ischen tihrarhen 1 heson^lers nom Okzit.u^isrhen )
ru hestinu»en (<<^l. hah. 1[1.+. ), zum an^ieren erhiilt Sias Pruhlem ^1er tiru^^iar^li-
sierun^ eine neue Uringli^hkeit.

V'ur Clem Hintei^^;run^1 ales 13e^^uhtseins ^^on "hatalanirit", clan im °Re^iona-
lisnurs° rum ,1us^lruck kunun[, ist Elie ^k'ie^lereinfiihrung ^1er historisihen "131u-
nu^nshiele'^ ('oo(h)s FknaLs") nor k^^n,^c°yu^^n[.

tiie «^erclen zu dent Durum, cl.^s alle Asl^ekte ^ler °Renai^en^a'^ ^^ereinC
Uie F^^n-clerung cler tihrarhe, in^lem ru einem Uichtei^^^etthe^^^erh auf^eru-
t^°n ^^ ir^l; zu^lem ^^^er^len Elie Re^len ^1er Pr:isi^lenten - namh,ifte Persiiniirh-
keiten ales ^iffentlirhen Lehens - auf katalanisrh gehalten.

- Uie V^erhreitung katal,tnistisrh^'r For^lerun^;en in ^1en Re^len.
- Uie P('^r^lerun^; ^ler k.u.^lanisrhen Literatur.

Uafti Elie °lc>rs Flor,^ls" cien t^us;i^lllirhen tiln;irhgehraurh ales hat:^lanischen
in ^^i'ort uncl Srhrift an^;eregt hahen, steht guiltier Fr,^^;c (s.u.l."'' Fiir ^1ie ^^erhrei-
tuns; ales K.u^ilanisrhen soi^^;te allergylints aurh cler Behr huhul^ire ^1'uhlt:iti^;keits-
uncl Karne^^als^^erein "Sorie^la^l r:u-ne^:^lesra ^lel Burn" ^";

Uie "Iors Plurals" ^^^er^len iur ^^^irks:unsten Institution ^1er °Ilenaisen4a". Sie•
^;ehen auih ^1er '^ca^iemia ^1e l3uen;^s Len:^s ale l3;urelun:^" n^°uen :^ufu^i^•h, Elie
herei[s I^ f I - allerdings ohne ^^iel Kesonanr. - zu einem Uichtei^^^etthe^rerl^ auf-
^;erufen hatte."", '^arh Glen Aufst^in^len ^•un (N(,9 uncl lti,l) ^^^ihren^l ^1er "re^^olu-
tiuniiren Phase" ^^^ur^len erste ^'ereine mit umf;issen^len I:atal:u^istisrhen'"- I,ie-
le n (auf ,1nre^;un^ ^^on tichriftstellern un^l Re^lakt^°uren) neu ^^;^riin^let,r..13. "L,i
Io^^e Catalum^a" mit ^1en hei^len Puhlikatiunsui;^anen "l.a Gr:unalla" un^l "La Re-
naizensa". 11it cler Institu[ionalisierun^ ales hatalanisnnis zeiihnet sirh eine
neue Dimension innerhalh pier Kenaisen^a alp, Elie sirh in ^ler ..Phase l3" ^lurch-
selzl.

HW VW i B d I Rule ad kuhmwli % ()it wt It cu (Ic 1:1 NN \()I (I C I' 11CL I I I I() Agt woh (It,
Ma I I I (."^ I a [I I I LO, 1881, 1 ^ p^ I r I c I I I, f I I I a I I I I c I I( c I I ^I. I)('I (I li^^ I IJ 1101LM]a (I kill C^s IA

kh' (^'^ o)III Ij scu allima"

I \L%i , -1, 195K 200: \ , 1; 219-9: SS
105 Na(h D mv), F.M. 1880: -133 " ^ (.()111() 1()S S()( j" pol. "(.I (k. I'l cla'^c ilWilsli ial ^ al-Ic"alla

ciisia nia^orfa hahlahan am pwkmwo catal", 0 Nw"m dO Mwn m) "Wktha m" Womia
(ILIC CI Ilhik I(Illos, IlItIM CIRIO Chl'COAHICIM' C11 la ^ (!It la 111(jora CIL-] calakill
CIIII-C. la'^ Clase." 1)(yulares". VgI Chl-l aLICI)AI)gJhCII AIIII 1800 gcg'IuIWL'I('II Atolo),

100, ZLIL GCSCIliChte &F ACAICII)ld LIC BILICIMS LCIIAS tIC Bark-clona \gl, G)\L\,' A, 1904
12.1- 1 40, MIR I I 191--1920^ M()] 1\1 I I il^ \,I,, F. 1933

10- /Lim Bcgriff Llc,^ KataIanISIIILIs xgl Up, 11 3^2^
F-^ ^Iel- Fl-dge HaChAIL"Chell, Iliskwi'Nchc ALgIAII)CII(all(Mell all(Il IICLII(- 110(11

hci ticii I inilitanten ) Katalanv,][Cll I)L^kellt SIIItI, ZLIIII SI)LAC11CIPSU-Cit Als tICL SICIlt (Icr Katalanislen
I)CLItC %g I I iiLnm [I. G 1980: 1 hx i %I\\\, C 1980 1) \,I', I, aLICII tICII Fol-SCI ILI I lgs N! LAC I I I I i I F RBV 11, C

I I ^I^ I \1 \% \. C 1980
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3.1.2. Die Renaixenca als "Phase der Kompensation"

Inwieweit ist es gerechtfertigt, die Renaixen4a auch als eine Phase der

" Kompensation" anzusehen?
Der sozialpsychologisch fundierte Begriff10s kann insofern mit einiger Berech-

tigung auf die katalanische Renaixen4a angewandt werden, als ja gerade die

katalanische Romantik - der deutschen vergleichhar - aus den Spannungsfeld

der "verz gerten hurgerlichen Revolution", ohrigkeitsstaatlichen Strukturen

and verhinderter Nationenbildung entstand.

"Nationale Identitat - als kollekti(e ldentitdtsfigur - scheint zumin-

clest im friihen XIX. Jahrhundert - zu heruhen auf der E7fabr(nrg gesell-

sch(!ftlicbferner ('M:irchen') and bistorisch ferner ('Mittelalter') kulturel-

ler l'ormen , die man als Objektivationen des eigenen ( holkes) identi/fi-

ziert." (G1 y1BRECIIT. H.-U. 1983:18) (Hervorhebung INA).

Wenn man das Beispiel fiir "gesellschaftlich ferne Formen° - "Marchen" -

durch "Trohadors" ersetzt, trifft das auf die deutsche Romantik gemiinzte Zitat

genau auf die katalanische " Renaixen4a" zu.

Die Ideologie von der "Muttersprache" and vorn "y'aterland" stellt eine

" Kompensation gleichsam 'traumatischer' Erfahrungen mit der politischen Ge-
schichte" dar.1)9 Der Begriff der "Kompensation" sollte jedoch nicht den Blick fiir

das sozialgeschichtlich-politische Fundament triiben: die " Kornpensation" ist das

Ergehnis der Sonderstellung der katalanischen Bourgeoisie, die zwischen den

Polen " Protektionismus" and "Paktismus" operiert. Wenn man die "Kompensa-

tion" auch als Resultat einer "verhinderten Staatenbildung " tt° hegreift , kennzeich-

net sie nicht nur die ldentitatsfindung, den "Totalitatshorizont" wahrend der

Romantik, sondern auch die katalanische Ideologie des "Regionalismus" and
"Nationalismus" in der 2. Hlilfte des 19. Jh.:

"(...) la hurguesfa catalana pasd, de la virtualidad de reiv-indicar v

conseguir al estilo liberal una posible naci6n catalana , a renunciar a Ia

vocaci6n de bacer la nacion para caer en el mito, mas c6modo, de un

nacionalismo, concehido al propio tiempo Como evasi6n y espejisnu).

Se trata, sin duda, de una fenomenologfa complicada, cuva rafz dehe hus-

carse en la gesti6n econ6mica de las hurguesias perifericas - especial-

mente de ]a catalana (...) - y en su posici6n frente al Estado." (It'TG.AR

11/ 19,1: 171).

Die "Kompensation" wire demnach die Flucht ins Fiktive, Riick-wartsge-

108. Bibliographische Hinweise zum Begriff der " Kompensation " als sozialwissenschaftli-

che Kategorie bei: Gt MBRECHT, H.-tI. / SaNCHEZ, J_l. 1983.

109. GusmRECnT H.-C. / SAsciEZ, J.J. 1983: 339 in bezug auf den " Sonderstatus hispanistischer

Iiteraturgeschichtlicher Forschung and Darstellung".

110. Auf die katalanische Ideologie in hezug auf Konzepte zu Vaterland , Nation and Staat

geht sehr ausfUhrlich GONZALEZ CASANOv'A, I.A. 1974 ein.
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wandte and Pha)tastische'.. nit den Ziel, den alts real hestehenden \lachtver-
h:iltnissen resultierenden Grundsatzkontlikt ideell auszugleichen:

-(... ) Ayuest tenomcn ideologic tenia arrels en lus cons aldiccions de
la prohia huigesia cuaI ni c Tal volta. s'itlcalitzava el hassat her poi de
plantar Cara aI present i Al futur? (C.vxvu)v:v 1967 85).

Zu der nationalistischen, auf protektionistischen u'irtschatftsinteressen ha-
sierenden Ideologie des ztugleich nach Madrid - wie nach Barcelona - orientier-
ten Burgertums geho>rt der Ruckzug auf die eigene Sprache als Konstitutions-
merkmal einer Nation. u'enn auch diese Ideologic das neue SClhsthewuhtsein
einer Teich gewurdenen Bourgeoisie ausdrdckt, so hat sic durchaus traditionelle
Ziige; der Z.usammenhang von Shrache and Nation (Inherium) ist verst:irkt seit
der Renaissance inner wieder hetont wo rden. Insofern erw eisen rich die Renai-
xentisten als wenig originell. Auf diese Tatsache wweist u.a. CAKyiON:A 196, hill, der
daruher hinaus gerade in diesem Punkt einen w'ichti,en t'nterschied zwischen
den V"ertretern heider Kulturen (loctloralescos \arons) sieht, Zw ischen den
Zusammenhang von Shrache and Nation, den der "Hofgranunatiker•• der Katho-
lischen Kiinige, A. de Nehrija, hergestellt hake, data ndimlich "Shrache and Imhe-
rium eine Einheit" hildeten, and deco Leitshruch der katalanischen Zeitschrift
"Calenda ri cataki'' "Qui llengua te, a Roma v'a'• (1865) sieht er die gleiche nationa-
listische Anhindung v'on "Shrache° an "Inherium":

"l.a Ilengua, aisi, era per als joct1oralescos la rota de la capital de
I'Imperi. Sens tluhte, a tota reivindicacio nacional stir necessaris els Ga-
mins de la politica. No es igual, pcra. tie veure en el puller politic ton fi
cn ell mateis. Ayuesta, precisament, a,senvala al si dci joclioralisme win
remvrahle diterencia respecte a I'altra CatalunVa, popula ista e frater-
nal." (C.vRyu)y.v 196,: ,6).

Der Begriff der " Kompensation•" erh;ilt in seiner Anwendung ant den histo-
rischen Prozel5 der Nationenhildung eine neue Pershektiee, wenn man ihn en-
ter hsychoanalv'tischem Blick-winkel in Anlehnung an DELEt zF / Gi :crr:AKi 19-5:
305 ft. im Shannungsfeld von "Triehstruktur•" rind "Klasseninteressen" ansiedelt.
Die •"Konhensation" wire dann ndimlich nicht mehr nor Austlruck einer Flucht
angesichts hlockierter realer Aktionsmoglichkeiten (an der staatlichen Neuot-t;a-
nisation etwa), sondern auch Austlruck unhewut;ter kollektiv-er Vi'Unsche rind

Ill \sgl. fur Beschreihung tier ' Kunyx•nsation' ai, fikticc t lnkt•hr einer I)iglu,sie,itu.itiou
Ni,wt^re,, U.I. 19,2: 58-6 , ( siehe Kap A'?.i. ,

Der Aspckt ties Fiktiv Phantastischen komnit auch hei del) histtn'isicrcnWen , itlcalisiertcn
sitt(:ngem : ildcn dci Aianuskripte tier ' loci h )s Flor : 11s" ium Austlruck

F.in gates Bcispicl t111* tie Itlentitii[shihlun9 dutch Fco,ierung tier \r'l'gangcnhcit (inriet sic h
hei A1F ii. 18 ti a: i(i.

i)iuhcn yue nu es Ilcngua du iota una n:tcid, sine tlc una pruclilt ia sul.l Fs mult:t ccrit.tt av(.
cuntretantnw, As temp, actu:tls, Peru remuntemnu, .1 sigles pass:us . rcnunitenux), .1 d(IM-1k
temps glurius)s tlels Cumptes tic Barcelona*
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Angste, die hei der Bildung einer modernen Staatsorganisation in) Rahmen des

Kapitalismus freigesetzt werden.
Die emotionale Besetzung traditionell-konservativer Werte wire nach DE-

LEUZE / GUATTARI 1975, die sich in diesem Punkt auf Wilhelm Reich heziehen, der

- man k6nnte erganzen "kompensatorische" - Ausdruck der Fixierung auf tradi-

tionelle Werte, die selhst Resultat der modernen Staatenhildung sei. Zitat:
"Les societes modernes civilisees se definissent par des proces de

decodage et de deterritorialisation. Mais, ce qu'elles deterritorialisent

d'un cote, elles le re-territorialisent de I'autre. Ces neo-territorializes sons

souvent artificielles. residuelles, archaiques: seulement, ce soul des ar-

chaismes a fonction parfaitement actuelle. (...) neo-archaismes. Elles

sont extremement complexes et variees, ces territorialites modernes.-

(DELEUZE / GI ATTARI 1975: 306) (Hervorhehungen INA).

Wenn man these psychoanalytische Betrachtungsweise auf die Einteilung

der Nationenhildung in drei Phasen anwendet, Bann I'i& sich die romantische

Phase der Renaixenca als Phase der reaktionaren Fixierung auf traditionelle Wer-

th auf der Grundlage der burgerlichen Revolution in Katalonien einerseits and

verhinderter Machtheteiligung an den Staatsapparaten andererseits interpretie-

ren.

Allerdings sollte die Tatsache, daf3 sich zweifellos Zuge einer "idealisieren-
den Kompensation" nachweisen lassen, nicht den Blick fur sozialgeschichtliche
Realitaten verstellen.

An folgenden drei Punkten soil auf die Spuren einer Kompensation, aher
auch auf sozialgeschichtliche Faktoren hingewiesen werden:

1. an der Funktion der Beschaftigung mit Geschichte;

2. an der Literatur der romantischen "Renaixenca";

3. an den Konzepten von "Vaterland", "Nation" and "Muttersprache".

ad. 1. Argument gegen die "Kompensation":
Im Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen um die Erarbeitung and

Durchsetzung der ersten spanischen Verfassung (1814) entstanden historiogra-
phische Werke zunachst mit den Schwerpunkten Wirtschafts-, Verwaltungs-,
Rechtsgeschichte, wobei die Autoren der ersten Arbeiten (Capmanv, Llatzer de
Dou, Puighlanch, u.a.) aus Kreisen des liheralen, °aufgeklarten", fur die Prinzipien
der Verfassung engagierten Burgertums stammen.

In der Tradition dieser auf Institutionenkunde zentrierter Geschichtsschrei-
hung steht der "Renaixentist" Victor BALAGUER, Vertreter der liberal-gemaf5igten
Richtung, mit seiner finfbandigen Historia de Cataluna 1' de la Corona deAra-
gon (1860 - 1863).

Als der Hauptvertreter einer anderen Art von Geschichtsschreihung kOnnen
die Veroffentlichungen von Antoni de B0FARI LI. I DE BROCA angesehen werden:
Historia critica (civil eclesicistica) de Cataluna (1876 - 1878), sowie die Histo-
ria critica de la guerra de la Independencia en Cataluna (1886 - 1887). Dem
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is Vieler I lin,icht unnachgiehigsten Ihst(^riker, Gramnltiker, Literates and P( )C-
tell der " Renaizen4a" geht es offensichtlich Vorrangig um die I)at:stellung KatalO-
niens als Repr:isentanten von Werten, die rum Leitmotiv der " Blumenspiele" von
Barcelona ah 1859 erkl:irt vverden: "Patria, Fides, Amor"n'( lat. ).

VV'eitere Beispiele fiir eine nati(male Geschichtsschreihung rind die find(!
Los Condes (le 13cu-celonel rirulicudos Von Proper de 13o11vRt,l.I. ( 1836) and
Recuerdos v hellezr s de la[pun(1 Von Pau I i ERI (ah 1839).

In dem V1a1^e, wie die K(mtroveisen um dieV'erfassung, ProVinzia1einteilung
and allgemein um ZentraIi.sierung,11 1',1hmen aktuell rind. Verhilft der Riick-
griff auf die eigene Geschichte in Alrt;umenten gegen rentralsta,uliche llalanah-
men.

I)ie Be,chaftigung mit (let- eigenen Geschichte hat Bann weniger klompensa-
turischen al, V'orhildcharakter Oder auch Appell- usd Signalfunkti()n. Dafiir
,pricht ouch die Tatsache, dal vor allem an der t'niversitat von Barcelona eine
hist(niisch orientierte Rechts,chule entstand, die gegen die V'ereinheitlichung
des hurgerlichen Rechts and die Auff(')sung regionaler Rechstsstrukturen k:impf-

112te.
Die Beschaftigung mit der eigenen Geschichte hat iiher die "kompensato-

rische" Funkti()n Ilinaus auch den Aktualitatshezug im K(mfikt Katalonien - Ka-
stilien, der lurch eine Reihe von Zest alisierungsm,tltinahmen inuner vvieder
neu aufhricht:'"

1822 Aulserkrtftsetzen des katalanischen Strafrechts.
1829 Einfuhrung des spanischen Handelskodex each franzosischem v'orhild.
183-4 Aufli)sung der selhstandigen Gerichtsharkeit.
184-+ Einfiihrung der "Guardia Civil".
184 Schaffung der Vier V'el-waltungspr(ovinzen Girona, Lleida, "1Iii-rg(>na, Barce-

lona.

1881 Plane zur V'ereinheitlichung des Zivilrechts.
Es ist keineswegs Zufallig, welche Epoche des Nlittelalters in den iiffentli-

chen Reden hesonders erwahnt wind. Der Rekurs auf Geschichte hat natulich
auch Ahjel- nrul Signalfirnktion. Dies zeigt rich hesonders in den Roden der Pr:i
sidenten der "lochs Florals". Hierzu ein Beispiel:

Der (zu seiner Zeit scho n heruhmte) Schriftsteller Musses Jacint V'erdaguer,
Autos der Standardwerke Idil-lis i runts mLctics and LAtl^ ntida, das 1881 hereits
ins Kastilische iihersetzt worden war and zu Beginn des 20j h. in franz6sischer,
deutscher and italienischer Version hekannt wurde, pr:isidierte 1881 die "BIu-
menspiele". lm t'nterschied zu fr0heren Reden der Prasidentell hei den lochs
Florals", die eher die Kulturleistung Kataluniens inl Mittelalter aushreiten, stellt
V'erdaguer die Griindung des katalanisch-aragonesischen Imperiu ns lurch Jau-
me 1 "El Conqueridor" in der ersten Halfte des 13. Jh. in den Nlittelpunkt. In sei-

11 2. Bw,v, G. 19-8 a: 290-331.
113. Beres. G. 19,8 a: 285. Pi uECABA,y)F , 0. I9'9: 29.
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ner Rede feiert er ihn als Begrunder des katalanischen Mittellneerinperiurns, AS

Staatsmann, Verfasser von Handelsgesetzen (die sp'iter irn Gesetzeskodex Con-

solat de .11ar erweitert wurden), Richter (Libre dels felts, Llibre de la Sa, ies(i)

and Verfasser einer Chronik:

"Los poetes vos dir:in clue era tot aixa ; los historiadors de dintre v

de fora casa vos confessar:in clue ell es lo geni de nostra nacionalitat v

son retrat de seixanta an \s la temporada mes gloriosa, per no dir to segle

d'or de nostra historia; v los lingiiistas afegiran que fou ensenps que'I

seu mes gran propagaclor, to Dante de nostra llengua." (VEi i ;t ER 1881:

2')

J. Verdaguer hebt auch die Trafwweite der Begrundung Kataloniens im Hin-

blick auf die Verschiehung des literarischen Zentrums von Sudfrankreich nach

Katalonien hen-or: der in jeder Hinsicht tatkriftigen Nation Katalonien stellt er

die agonisierende "provenzalische Literatur" gegenuber. Damit verweist Verda-

guer auf den Beginn der eigentlich katalanischen Blhtezeit and ninunt auch ge-

gen alle Behauptungen Stellung, die katalanische Literatur des Mittelalters sei im

Sog der Trobadorlvrik entstanden. Dieser Protest ist auch As eine Uherwindung

der Glorifizierung alles Trohadoresken in der Fruhphase der Romantik zu ver-

stehen. Mit seinern Schluf wort "Catalunya viu encara, Don jaume no es pas

mort!" (p.36) signalisiert er die Aktualitit eines geeinten Katalonien: "Katalonien

ist eine Nation". Genau in dieser Aussage hesteht die Appellfunktion der Rede

von J. Verdaguer.
ad. Z. Argument fur die Kompensation:

Als ein Argument dafur, daf5 der Ruckzug auf Literatur and Geschichte Behr

wohl den Aspekt einer Kompensation fur fehlenden politischen Handlungsspiel-

raum darstellt, kann das Vomort Lo Garter del Llobregat von Ruhi6 i Ors-' 1858

gelten.
Es handelt sich um die Veroffentlichung einer Gedichtserie (1839 - 1841)

in Buchform, wohei das Vorwort von 1858 fur die Renaixentisten eine Art Mani-

fest darstellte."-4
Was in dem Vorwort zum Ausdruck kommt, ist eine Absage an alle Vorstel-

lungen , Katalonien k<nne ein eigener, unahhangiger Nationalstaat werden. Ent-

sprechende Vorstellungen scheinen allerdings weniger tatsachlich von katalani-

scher Seite vorhanden gewesen zu sein; vielmehr wird in den Polemiken and

Vorwvrfen der Madrider Regierung den anti-zentralstaatlich argurnentierenden

Katalanen immer wieder unterstellt , "Regionalismus " and "Provinzialismus" ent-

hielten separatistische Tendenzen . Demgegenuber betont RubiO i Ors, keinerlei

politische, sondern die sprachliche and kulturelle Unahhangigkeit sei das Ziel

der " Renaixenca", als deren Garant er die Institution der 'Jots Florals" ansieht:

"Catalunva pot aspirar encara a la independencia, no a la politica,

puix pensa molt poch en comparacio de las demes nations ; (...) pero si

11+ Ausfiihrlicher Kommentar hei: AMADE , I. 192-+: 460-490.
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i/ lu 1/Nera/ l f1' l lius ci !c/ y//nl rho s'ester / rli se pot ecteradrer lu /)olilka del
eyullihri.

CatalUnva It le per espav (le d( )s segles la nl'st'a en Ilet ras dc I's (le-
mes phles ; (... ) Peryu^ no put restahlir sus lochs jlorc/ls sa academia
del Gall ' .l

ab(,),
( ... 1% Rt no I ORS' Xi "` (I Ien urh(2hung I\ v ).

Der Ch:nikte' cler "Kumhensatiun ° ieigt sick in der Rt)lle, (lie Ruhici i 01-S,
ouch genannt " Lu Gatvter clef I ii hregat ", clef- Liter atur heimiht.
eul. ). Fill- (lie Kunlhensatio n:

Es ist ouch ( leshalh gerec htfertigt, den Begriff (let- " Kumhensatiun " aut die
Renaisen4a : 111Zuvve n ( 1en, Weil (lie emutiunshehafteten Begriffe cles ^'ateri:uuis..

I I^ I III cin en Fin(lruck con die sel- Puesie to s ehen, Seim einige Aerse, (lie si(h All Spra-
hc hcziehen , n:tchtt>lgcn ( I ccie(Ictgehen:

Tu, yue fins lu (luIs d iunla.
En yue Is truha (lut-s (antaren
1 en yue to, , I is parLurn

A Ilurs princeps c 5 Ilur Dell,
Has liensspreat , 511,1 ngrala,
Cum memsprea MIA (IInselLI

Lu rich sel, yue segues ella,
No cau he a S011 Coll (IC 1ICLI

'I'll, yue has sufert Sens yueiz:u'te
Que alguns tills hastarts, li) IL I,
Per cnmilirte e insulrtrte.

En Shah hura al nxm ( ingots.
Lus sam, nlarhres nussejaren

1)els sepulcres (le to, omlptes.
l al vrnt Is cen(ir:ts Ilansassen,

I)e to)" Jaunles nlal cencuts'
.Aunt sun clefs nustres acis
Lu pauni :nor, la nuhle I))talcsa%

Ahunt sun cu(lichs sahis

AN yue. yuant principesa,

\les puhles anuluist:ues yue ah nil )lrs'

Que has let, seguna R(ma,

I)e tuts hl:ISsull .ti, tus It'SetlaI.s, tas flistas'

Que has let (IC tun i(fiutna,

Tus juchs tlorals , has juntas'.

(RI Bin v (SRS '1955x91
In (licsen atruph (• n sin(I (lie wichtigsten Ge(lanken tier rumantis c ben Renaixenca enthalten:

- this Lemusinische / Rartlanische N ir(I As "(Iola i(liunla', als :1Stethisch angenehnle Sprache
hezeichnet:

- (den Iiezug zu (fen 'Jruuha (fuurs un(I /Al (fen Al)r):itern 'axis' (cir(1 hergestclIt,
-this hatalanische it (lie Sprache (her Fiirsten, (her Pre(ligt:
- sie I1 ir ( I alit einer Muse ( bier `(Iunsella ' ) verglichen;
- (has Ratalanische hefin(let si(h in emenl heklagenscccrten Zust,Ind,
- hesungen ccer(Icn:

- (lie \'Itcrlan (isliehe "patt'i anlur-

- (lie alien katalanischen Selhstcenss diungsre ( hte 'en ( lichs sahis-
- (lie lochs Plurals "()Ile 1 5v ie ( lereingetiihrt wer(len_
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and der "Muttersprache" die Grundlage des konservativen Katalanismus hilden.

Die Sprache wird ebenso wie die Rasse and der Nationalcharakter zum di-

stinktiven Merkmal"". Der "Provinzialismus", eine intensive gefiihlsmJlsige Bin-

dung an die Region Katalonien, an vertraute Sitten, Br'iuche, historische Traditio-

nen enter dem Signum des hJufig zitierten Mottos:

"Wer seine Provinz nicht lieht, kann sein Vaterland nicht lichen"

(BRt'NN 19'8a: 330)

hildet in diesen Punkten die Basis des "Regionalismus". WJhrend der "Provinzia-

lismus" eine Art Sammelbezeichnung fir die prokatalanischen, anti-zentralstaat-

lichen Positionen wahrend der 30er and 40er Jhre, der Zeit der Verfassungs-

und Territorialdebatten zur Einteilung in Provinzen (departements) darstellt,

sind unter "Regionalismus" Modelle der Barceloneser Rechtsschule zur Erweite-

rung der katalanischen Autonomierechte innerhalh des spanischen Staats, aher

gegen den Zentralismus zu verstehen. (VICENS I VIVES 1958: 22-4 and 267 ff.).

Sein theoretisches Fundament erMlt der Regionalismus in den 80er Jahren.

Besonders aufschluf3reich hierfur rind die Artikel in der Zeitschrift "Revista La

Espana Regional" (Romani i Puigdengolas, Pella i Forgas etc. )."In einem Artikel

von TORROIA 1886 mit dem Titel Ni exclusivistas ni separatistas hegriindet der Au-

-tor Vorschlage fir MafSnahmen im Sinne des Regionalismus mit der Sonderstel-

lung Kataloniens in wirtschaftlicher Hinsicht and fordert die Einfuhrung der

"oficialitat" des Katalanischen. Ms Ziele des "Regionalismus" nennt er:

"Los catalanistas somas partidarios v defensores del regionalismo,

en oposici6n al centralizador unitarismo; (.. .) (p.323) (...) Cataluna es

nuestro hogar, nuestra Casa paterna, y es sentimiento natural en el hom-

hre de favorecer en primer termino a su propia familia (...)." (p.326).

Die Vorstellungen von einem "organischen" Familienmodell als Grundlage

des Gesellschafts- and Staatsaufbaus umfassen eine Gesamtschau, die sentimen-

tale Elemente ("Vaterlandsliebe" Z.B. VEI.ASCO 1887) ebenso enthLilt wie die im-

mer wieder dargelegte Versicherung, Spanien sei die "Nation" (auch "patria

gran"), Katalonien die Region/Provinz (auch "pittria chica").

Jaume Balmes, einer der wichtigsten Theoretiker des "Regionalismus",

umreifst als Ziel

"(...) un cierto provincialisnu> legitimo, prudence, juicioso, concilia-
ble con los grandes intereses de la naci6n (...)" (BALME5 1886:3'5).

Unter dem Aspekt der hOrgerlichen Revolution and der gesamtspanischen

116. Ausfiihrliche Analyse hierzu ill: MERCADt, F. 1982: -0 ff; siehe auch: Oui RA, B. / AIERCAn€,

F. / HERN,ANDEZ, E 1981: 28 ff; Zu den "Nationalen Ideologien": BR ,N, G. 19-8 a: 329-340.

11' Zu den Zielen des "Regionalismus" and zur Auseinandersetzung mit den "zentralisti-

schen" Thesen von Nunez de Arce vgl.: RONIANf I PUIC;OENGOL s, E 1886 a.h.; Die ersten jahrgange

der "Revista La Espana Regional" sind eine wahre Fundgruhe, wenn es darum geht, Naheres fiber

die Ahgrenzung von "fuerisnio", "regionalismo" etc. zu erfahren.
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Ausrichtung der katalanischen Grolsbourgeoisie zur Zeit der " Restauration"
(speziell der Aufscii ungsphase " fehre stellt der auf Tradition and Spra-
che hasierende " Regionalisnuts" " die ldeologie des katalanischen Biirgertums
dar'' I)er konservative Katalanismus enthiilt aher auch - im Gegensatz zum
"l Oderalismus" Ziil;e traditionaiistischer, LLindlicher u'ertvorstellungen, die zu-
n:ichst dem " Karlisnms- eigen Avaren and die vor allem im Kleinhiirgertum -
IlandAAerker, KleinNindler, etc. -Widerhall fanden. Der katalanische Konser vati-
vismus (\I,tne i Fladuer. Balmes, Torras i Bages etc. ) Avird mahgehlich den Begriff
der organisch gewachsenen "Nation" pr:igen, vie ihn der Katalanismus enter
Prat de in Riha Ende des R . 111. Anfang des 20j h. vertritt,''" and den Vii_vR 1/1902:
14- 'Alf foigenden Nenller hringt:

I.a Catalogue est la Nation. ITEspagne est ITEstat...

3.1.3. Zuni Selbst- tad Gesclricbtsterstrindnrc der I i?r-heter der Renait-eni;a

Im folgenden soil es darum gehen, dal renaixentistische Selhst- and Ge-
schichtsheAvui tsein naher zu hestimmen.

Dal,") die Vertreter der " Renaixenca", (inshesondere die dem katholischett,
vaterlandischen and konservativ-romantischeI I Ideal verhafteten Organisatoren
der "lochs Fiords") ihre Literatur and pro-katalauische T;itigkeit als Beginn einer
neuen Ara verstehen, geht aus den "Nlanifesten" (Avie dem V'orwort zu LO Garter
del Llvbreeat S.O. ), aher auch aus den Sprachgeschichten (z.B. Boi ni 1.1, 155- /
1558), Reden, Zeitungsartikeln hervor.

Der katalanische Begriff der " Renaixenr;a", der in der heutigen Geschichts-
schreihung selhstverstindlich ist, hat sich bereits im 19. 1h. durchgesetzt.

Eine hreitere Offentlichkeit erhielt er dadurch, dais 18-1 (enter Leitung von
A. Guimera, sp;iter Aidavert) eine 1.1 t:igig erscheinende Zeitschrift mit dem Titel

118. 7.ur Einhindung von "Sprache- in the Ideologic des °Regionalisnnas": °l.a unidad de la
naciain espanola se sostiene sohre la variedad de las regiones Clue la I<a-man, coda una de las cua-
les tiene su fisonomia propia, su caracter peculiar, sus costumhres, su historia particular, c pasta
sus level, su lengua, y sus iustituciones. Este carJicter privativo de caLa una de las grandes regio-
nes que Forman nuestra peninsula tiene su origen y fundamento en fenOmenos dinicos anti(1u1

I
si-

111)5, en c usas historical de la mayor importancia (.. )". A'ri..ssco, E. de 1886: 226.
Zur Funktion von Sprache als Basis des Regionalismus S. (A.Mii'io , A. 1887 Auch in der Zeitschrift
"La Renaixensa" sverden entsprechende Thesen vertreten. A'gl. 13RI V,, G. 19-8 a: 330 It

119. Zur Ideologie des " Ratalanismus" als Ausdruck der Interessen der katalanischen Bour-
geoisie egl. MBR(ADf., F 1982: 65 ff.

Zur Funktion der Intellektuellen im Rahmen der nationalen Ideologies vgl. Mrio Ai)E, E
1982. 85-11-; dort auch ausfuhrliche Diskussion der theoretischen Ansiitze hierzu in der Soziolo-
gie, hesonders der Thesen von GRAstSCI zum "historischen Block".

120. These von Sot.E-Ti RA, 21974, speziell: 55-94; BRI NN, G. 19-8 a: 331.
Speziell zur Frage der Sozialstruktur der fr0hen katalanischen Beaegung S.: BHI'xN, G. 19,8 h.
(Auswertung vor Mitgliederlisten in den A'ereinen, Ahonnementslisten von katalanischen

Zeitschriften etc.).
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"La Renaxensa", ah 1876 mit veranderter Orthographic "La Renaixensa" erschien;

ah 1881 wurde sic As katalanische Tageszeitung puhliziert, die immerhin his

1905 hestand, was auf ein hreites Puhlikumsinteresse schliefien hiu t.

In den spanischsprachigen Puhlikationen katalanischer Autoren ist von Re-

nacimiento die Rede, so hei Rt m I ORS 187 dessen Titel allein schon hezeich-

nend ist:

"Breve resena del actual renacinriertto de la Iengua V liter tuna cata-
lanas".

An anderer Stelle ist der Terminus "despertamiento literario" zu lesen - so
etVa hei BALAGIER 1875:7:

'Al fijar la atenci6n en el despertctntierlto literario de Cataluna (... )"
(Ilervorhehung IyA).

Auch der Begriff der Decadencia stammt (ehenso wie entsprechende Um-
schreihungen) von den Renaixentisten selhst.

Auch die Opposition "Decadencia/Renaixenca" ist nicht das Ergehnis einer
historischen Rekonstruktionsarheit, sondern ein Wesensmerkmal renaixentisti-
schen Selhsthewufstseins, das in Grammatiken, Reden, Zeitungsartikeln etc. zum
Ausdruck kommt.

Erwahnt sei eine Stelle aus der Rede des Sekret;irs der "Blumenspiele" von
1860, Adolfo BIANCH I CORTADA:

"(...) la poesia catalana, en lo gorch oscur ssim de son Will r de sa
imptrresa desaparegue pera brollar despres de ties seggles fcdagrrera. ci

la Hum de un nou jorn, que la aurora ha de esser de sa regeneracio."

(BLANCH I CORTADA 1860:38) (Hervorhehung INA).

In der Rede des Sekrerirs der "Blumenspiele" 1865 (Victor GEitiARUT) ist
zu lesen:

"(...) ]a institucic (dell jochs Florals) (...) ha fet clue'I Ilenguatge que
quatre milions de espanvols parlem encara, comenses .i sortir del gorch
impur (...) v tomes a caminar cap al perfecionament (...)" (GEBHARDT

1865:40) .

Der Begriff der "Wiedergehurt" impliziert also auch den Willen, mit der
"Dekadenz" einen Bruch herbeizufuhren, in dem an das glorreiche 1\littelalter
angekniipft wird.

Als Beleg fur die Aufforderung, mit der " Bliitezeit" eine 'Ankniipfung" her-
zustellen, sei aus der Rede des Prasidenten der Blumenspiele 1871 - Estanislau
REQt ALS i RABASSA - zitiert:

Jo crech que la renaxenca dels Jochs florals es la continuacio de
t'interrornpuda historia de les modernes gents, qual vera fesomia, si no
m'engan, es I'amor a sa terra y a sa Ilihertat: la patria v la naci6: la comu-
nitat politica per abdues V per la fe, (...)

Eva, donchs, poetes, escriptors, catalans, puix tenim Ilengua, serves-
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ca per to yue sun fetes (...) Ilav (WS sia nusu,t Ilengua de tuts v her a tuts.
r:ot.vs I Rv4 v ss_v I8,l : 31) anti 39) (I1ervurhehung Iyv).

l` her die katahtnische Shrache, uher die Institutioll ihrer N\ iederhersteIIung
and \erhreitun ); A S "KUltur.sprache " (- Iochs Florals) soil die Kontinuitiit rum
\1ittelalter vv iederlier(esteIit vv erden.

Bei UOF. i t 11. 180+ ist in hezug auf die " 1)ecad^° ncia' (and Glen Schriftsteller
"-Rector de N;tllft >gon,t") Al Iesen:

"(...) la 3p ca de Aalltigona ( ...) huede Ilamarse de despedida de /as
autiguas lelras calalemas- para entrar luego en on-o period() de uhvido
de ignuranri , t, yue solo lnidiera suhlirse con la actual re Iaur(cidlr (..) .
(1'930)

1)urante tal decaclencia (...) (1)35) (1ler^orhehungen Is ).

F's vrird eine Bliitezeit angenommen , auf die tine Epoche des V'erfalls Iolgt.
I)as \Iitt(!l;tlter wird als "Bldtezeit " des kat , tlanisrh aragonesischen Iml)eriums
and AT l . iteratur angesehen , das 16./17/18. Ih. wird als -Decadenci a " hezeichnet,
(Us 19 . als das lahrhundert der .'Renaixen4a", das an die hrestigereiche'I'radition
des Nlittelaltets ankntlpft.

I )er Begriff der "Renaixenca " erhdilt erst im Kontrast mit der "1)ecad6ncia"'
seine voile Bedeutung : " 1)ecad&ncia " and "Renaixenca" rind Korrelationshegrif-
fe. Ohne die "Renaixen4a ", die I letstellung einer Ankniihfung zvv-ischen Mittelal-
ter and Neuzeit , wUrde die "I)ecadencia " das Ende einer eigenstiindig katalani-
schen Kultur heckuten.

Gr,thhisch I :iht rich dies folgenderm ,tlen v'erdeutlichen:

V'iederanknuhfen an die glorreiche A'ergangenheit

Lf
NII.ITElAIJER I "RENAIXENcA'

-'DECADENCIx'

Gleichsam "nathrliches" Durchsetzen historisch
determinierter (ethnischer, nun'alischer) \\'erte.

p-

Die Periodisierung in "1)ecadencia" and " Renaixen4a" Lilt eine I'aralleli.sie-
rung vvn National- and Sprachgeschichte erkennen. Das Mittelalter (his Mitte
des 16. )h. ) wind his zur endgiiltigen Auflosung des katalanisch-,u-,igonesischen
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Reiches als wirtschaftliche and sprachliche " Blutezeit" angesehen, die zweite

Halfte des 16. Jh. his zum 18. als "Dekadenz" des Konigreichs. Ohwohl enter real-

geschichtlichen Aspekten eine "Dekadenz" tats<ichlich existierte,121 hedeutet das

nicht, daf die Sprache tatsichlich aufgehbrt hxitte zu hestehen. Der realgeschicht-

liche Aspekt der "Decadencia" sollte namlich nicht fiber die ideologischen Kon-

notationen der Einteilung in "Decadencia° rind "Renaixenca" himvegtauschen.

In der "Decadencia" gab es sehr wohl eine reich gefJcherte Literatur - reli-

gi6se Sonette, Sprichworter, Theaterstucke.

Ein Autor wie der beruhmte Garcia, der "Rector de Vallfogona", war noch
im 19. Jh. sehr popular. Zahlreiche Auflagen, Kommentare and die llanuskripte
der 'Jtchs Florals" zeugen davon. Es giht also eine renaixentistischc Sicht der I)e-

cadencia. Kritisiert wird ein mangelndes Geschichts-, Sprach- rind Nationalhe-
wufstsein der Autoren zur Zeit der "Dekadenz" (vgl. Kap. V.21).

Inwieweit ist es gerechtfertigt, im Ruckgriff auf die Terminologie des fran-
zi sischen Strukturalismus von einer "rupture", sogar von einer "rupture episte-
mologigue", von einem erkenntnistheoretischen Bruch also, zwischen der "De-
cadencia" and "Renaixenca" zu sprechen?

Von der Gegehenheit einer "rupture" gent namlich H1:1A 19'9a: 285 aus,
wens er feststellt:

"Efectivamente, hay yue partir de una ruptura comparahle a Ia r((p-
tura epistemologica que Louis Althusser ha investigado en Marx: una rup-
tura a partir de la cual se constituye la moderna literature catalana."

Abgesehen davon, dal der zunachst nur fur eine "neue Lekture" von Marx

entwickelte Begriff der "rupture epistemologique" in seiner Anwendung auf die

"katalanische" Literaturgeschichte zu spezifizieren wire, mute geklart werden,

welche verschiedenen Tvpen von Literatur in der "Decadencia" rind "Renaixen-

ca" neheneinander her bestanden, um Bann genauer zu klaren, in welcher Hin-

sicht uberhaript eine "rupture" festzustellen ist. Denn gerade auch im 19. Jh. gab

es eine sehr populare Volksliteratur auf Katalanisch, die zweifellos eher eine

Kontinuitdit zur sog. "Dekadenz" darstellt denn eine "rupture"; es sei an die Thea-

terstucke eines A. Terrades, Seraff Pitarra etc. erinnert, die zudem nicht nur im

"tatsdichlich gesprochenen" Katalanisch schrieben, sondern dieses Katalanisch

(" catala que ara es parla") auch nachdrucklich verteidigten. Naturlich haben die

Vertreter der "hohen Literatur" these Richtung in ihren Kommentaren zur Renai-

xenca kaum erwahnt, wiirde dies loch ihre Bedeutung als Erneuerer der katala-

nischen Literatur and Sprache schmilern. Es sollte deshalh zwischen dem

"Selbsthewuf3tsein der Renaixentisten" and der Analyse des Historikers von

heute aus" unterschieden werden, weil zwischen deren Selbstverstdindnis As Re-
naixentisten and der tatsachlichen Wirkungsweise ihrer Literatur keine Deek-

kungsgleichheit besteht.

121. Al den realgeschichtlichen Aspekten der "Dekadenz." vgl. CoSi:Ss, A. 1986: unter sprach-

geschichtlichem uncl politischem Aspekt: AALUFRIA, F. 1981: 46 ff.
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['11 di es zum AtuShc-Lick ztl h rlllgell, SChelllt es allgemesseller A l semi), die
Zi else tztlllg Clef' Renaixelltisten ;11s "volonte de rupture" zu ke llllzeichllell: volt

ihrer Intention her strehen sic eine "rupture" mit der " Decadencia" an.
Die "niedrige" (yolks-) Literatur soil lurch eine "hohe" verdr;ingt werden.

Die Ankniipfung an die III ittelalterliche Trouhadourlv'rik soil daze heitragen. Der
Begriff der "Renaisenca" sagt also nichts iiher den tatsClchlicheu SPI-aci ,'ebrauch
des Katalanischen atls; er impliziert keille AltsSage ztllll "language mailltellance".

Es giht inl Gegenteil nlehrere Anzeichen, die vernluten lasses, da1S' eine ge-
wvisse Bedrohung des Katalanischen inl "Principat" gerade w ;ihrend der Renai-
xenc,l gegehen war (zumindest in der ..Phase A').

Folgende Faktoren lasses darauf schlielsen:

- der ProzeIJ der hiirgerlichen Revolution w-irkt rich in der 1. 1 hilfte des 19.
ih. geradezu stahilisierend auf die Diglolssiesituation aus: in den \1a1tie, wie
die Industrialisierung soziale \V'andlungspr(zesse Hach rich zieht (landflucht,
Konsolidierung der kleinen Lind nlittleren Bourgeoisie, A'ergri>Itierung der
Stadte, Proletarisierung etc. ) gewinnt das Kastilische its "Sprache des
sozialen Aufstiegs" and der "Stadt" an Bedeutung.

Das Katalanische w-ird in den Status einer familhiren, vorwiegend gesprochenen
Sprache B verwiesen. Das Kastilische hleiht weiterhin offizielle Lind Schriftspra-
che:

"Se generalize, hues, Lin hi!ingiiisnu) Cligkisico, donde el castell:ux)

^a ahsorhiendo past) a peso) today Las funciones de Ia IenguaA, mientras

cI catal:in reduce ias sines a lengua B, proc(!so yue fayo)rece aI hn)pio

tiempo las tendencies dialectalizadoras." (VALI.^liltnl 1981: 53).

At) 185-+ werden "regionalistische" Positionen laut, doch erst in der 2. 11 ilfte
des 19. ]h. erkihrt das Katalanische eine Funktionserweiterung als Schrift- Lind
Kultursprache.

- Eine Reihe von 7entralisierungsma1 nahmen w irken rich zugunsten des
Kastili sche n arIS:

1844 die Einftihrung der .'Guardia Civil`, von der V'ICENs VIv ES 1958:259
feststellt:

"La Guardia Civil fou a Catalumva Lin element de caste11anitzaci6.

185- Gesetz zur allgenleinen Schulpflicht. d.h.: Kastilisch soil zur Illeini-

gen Lnterrichssprache werden.
186, Erla1 zum V"erhot von Dranlen, die in einenl " Provinzialdialekt" ahge-
fa15t sind:

°(...1 Para yue se genera!ice el use de la lengua national, Ia Reina

(r .D.g.) ha tenido a hien disponer yue en adelante no se adnlitan a Ia

Censure okras dranriticas yue ester ezclusiv-amente escritas en cualyuie-

ra de los dialectos de las provincias de Espana." (zit. nach V'AI.U ERIN 1981:

2).
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Die Bezeichnung der " Renaixenca" fur einen Zeitraum, der unterm Aspekt

des tatsichlichen Sprachverhaltens (auch der Renaixentisten selbst) keine allge-

meine "Wiedergeburt" erkennen hi14, verweist auf das Weiterleben cities tradi-

tionellen Wissensbestands: auf die Periodisierung von Geschichte in 'Auf- und

Niedergang". Es kommt eine bestimmte Konzeption von Geschichte zum Aus-

druck, die man als "Zv'klustheorie" 17 oder - wie BALINER 1956: 48 - als "Kreis-

lauftheorie" (s. Kap. 111.1.2.1.) bezeichnen konnte und die - wie etwa FREt'ND

1984 umft ssend nachweist - als geschichLsphilosophisches Konzept von der Anti-

ke his heute immer wieder anzutreffen ist. Als ein Beispiel dafiir, daf auch zeit-

genossische Autoren durchaus dieser Tradition verhaftet sein konnen, sei RIQt'ER

III / 1964: 574 zitiert:

"I cal afirmar, ahans de tot, que sortosament en podem dir 'decaden-

cia' i en som conscients, car, si no hagues estat per la romantica Kenaixen-

ca i per la conservaci6 i acreixement de les sever conquestes fins As nos-

tres dies, aquell fenomen portaria el none d'acabament o esgotament

final."

Fur das 18. Jh. hat AI.0NSO 21949: 106 clarauf hingewiesen, dal,", in Frankreich,

Italien und Spanien vor allem an den Sprachakademien die allgemeine Meinung

vorherrschte, das 18. Jh. befinde sich in einer "Dekadenz" und Aufkisung, wes-

halh nur der Ruckgriff auf Autoren des jeweiligen "goldenen Zeitulters" die Sprach-

perfektionierung gewahrleisten konne.

Als Grund fur den sprachlichen Zerfall wird "Korruption durch vulg'iren

Sprachgebrauch" angegeben:

"La teoria ortodoxa academica (...) en el siglo XVIII (...) la mantiene

en todas partes un sentimiento actual de la decadencia de la lengua - so-

bre la cual insisten por igual en ese siglo franceses, italianos y espano-

les-, o sea, la convicci6n de que la lengua alcanz6 su perfecci6n en el

pasado (...): las lenguas alcanzan en un momento de su historia la perfec-

ci6n v luego el vulgo las corrompe; la Academia Espanola formula esta

actitud en muchos pasajes y hasta en la Aprobaci6n al Diccionario de Au-

toridades (...)."

Angesichts der in Spanien verbreiteten Vorstellung im 18. Jh., das Kastilische

befande sich im Zustand der "Dekadenz", drangt sich der Verdacht auf, daf5 die

Renaixentisten im fruhen 19. Jh. die Vorstellung von der sprachlichen Korrup-

tion als traditionellen Wissensbestand ubernommen und auf das Katalanische

ubertragen haben. Die Argumente zur Wiederbelelebung des Katalanischen

(und die literarischen Produktionen wahrend der romantischen Phase der Re-

naixenca) waren demnach vorwiegend traditionell gepragt - was im Kapitel

Ober die Bedeutung der Lehre von der Elocuencia in Katalonien erhartet

werden kann (Kap. W3.4.).

122. Zur Tradition dieser Vorstellung s. Kap. 111.3.1.3. Die Geschichtsauffassung wahrend

der katalanischen und okzitanischen Renaixenca thematisiert SCHLIEBEN-LANGE, B. 1985.
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I)ie hercits von den V"ertretern der Rcnaixen4a Vorgenonunenc Periudisic-
rung in 1 ecaddnc is and " Renaixenca" hilt also eine '1'radicrung v ()II \V'i„cns-
hcstiinden erkennen, denen ge,chicht,philosophische Annahmcs and kein Rea-
litaNhezug zugrunde Iiegt: dens enter dem Gesicht,punkt des tatsikhlichen
Sprachgchrauch, i,t diese Epocheneinteilung geraclezu 1Xuradox: walirend der
nog. "I)ecaelencia" gah es eine vieltaltige (\'olks-) Literatur, das Katalanische war
allgemeine t'mg.uugssprache in Katakmien. Erst vviihrend der ti iihen Phase A clot'
Renaixen4a war das Katalanische zun;ichst Bedrohungen ausgesetzt, (lie his in
den mimdlichcn Bereich des Sprachgehrauchs hineinreichten. Allgemein ver-
hreitete Sdu'ift,prache auch enter den Katalanen war das Kastilische.

Erst mit Aulkommen des "politischen Katalanismus", mit dem die Sprach-
realitat al, eigener Faktor in den Blickpunkt Iles Interesses riickt, vverden Pro-
gramme All' V'erhreitung des Katalanischen im 1Iiindlichen and Schriftlichen cnt-
wickelt, cis Heuer I'mgang mit der Zweisprachigkeit Kataloniens gelordert, Zei-
tung(!n gegrundet Z.B.(Tageszeitung "El Di^u'i Cataht") and der Sprachgchrauch
kommentiert. t'm nor Cin Rei,piel Al err ihnen: die Akten Iles "Congresu regio-
nal del Partidu Federal" 1883 rind auf Katalanisch redigiert, nachdem es hier-
iiher mit den rentralistischen F6deralisten" einc Auseinandersetmung gegehen
hatter

En ci Cungrcmo se pl:mteb el terra Cie si cl catalin dchia ser la 1(!n-
gum oficial del mi,nu^... cl hecho e, (Iuc muchU)s congresistas utilizar nt
cl iatalan v en la ectici6n de sus trah;y^^, toxins lus discur,^i> v textua
aduptaCl^^s se clan en catalan C Castellano, excepto las ,etas (Iue s6k) se
Clan en el printer^>." (TR1.vs VFlFRA.xo 19,5: 308 9).

Ill) Rahmen des politischen Katalanismus vv;ihrend (lei- "Phase 13" der Renai-
xenca steht nicht meter nur die \V"iederhelehung der Kultursprache "Katalanisch"
in V'ordetgrund, sunders die Fon'derung des tatsdchlichen Sprachgchrauch, in
alley Kummunikationssituatiunen.

Die Sprachpl,tnung vrird Al einem Programm des politischen Katalanismus.
I licrauf soil im nachsten Kapitel ausfiihrlicher eingegangen werdcn.

-3.2. Der pulitische Katalanismus: "Phase B" der Nationenhildung and
der Renaixcn4a

I )er Regriff des "Katalanismus" taucht mum et;,ten Mal Lill) 1800 ant and he-
zeichnete his is (lie achziger Jahre (lie hesondere Beziehung zu der Region. "Ka-
talanismus ist die kindliche Liehe mum Mutterland Katalonien" hiet," es 1882 is
der Zeitung "La Renaixenca" (6.71882:-i9,2), usd der Direktor des "Diario de
Barcelona", Ahuid v Flayuer, sehrieh, "Katalanismus ist die Liehe zu usseren Ruh-
mestaten, zu unseren Traditionen, mu unseren Briiuchen, At usscrer Arheit,liehe
1... )" (1381 X,X 19-8a: 330) .

Nach kosserv-ativ'-k.uholischem V"erstandnis umt;tlat der Katalasismu, eine
gef0hlsmiil5ige Bindung an die eigese "Provinm an das "V"aterland". I)er Priester
home Collell primisiert dies, indem Cl- aster dem "Katalanismus" (lie "Liehe mu
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der katalanischen Sprache and zu den katalanischen Angelegenheiten" versteht
(CARRERA Pt7AL VII / 1958: 312). Nach dieser Definition ist der Katalanismus das,
was Joseph de Letamendi in seiner Rede als President der Blumenspiele 18-'2 als
"Esperit provincial" bezeichnet:

"I:esperit provincial es un afecte gran, pur, sa, discret sere, fecundo

(...) (LETAMENDI 1872: 35).

Sterkster Ausdruck dieser Liebe sei die Sprache:

"La llengua mare es colcom de mes que la mera expressi() de las

ideas: la llengua mare es l'ale de l'anima, es l'expressi6 sintetica del nos-

tre genial ." (LET.AMEND1 1872: 38).

Dieser sentimentale Katalanismus bildete die Grundlage fur den "Regiona-
lismus" and "Nationalismus", wie er exemplarisch von ToRRAS I RAGES 1892 dar-
gelegt wird. In ihnen lebt die romantische Konzeption von "Vaterlandsliehe"
and "Muttersprache" weiter, auch wens sie der konservative Katalanismus in ge-
sellschaftspolitische and juristische Grundlagen einspannt.

"Inhalt dieses konservativen Katalanismus ist (...) die heftige Ahleh-
nung des auf individueller Freiheit aufgebauten Parlamentarismus, die
Verklarung von patriarchalischer Familie and korporativen Gliederun-
gen als von Gott gegehenen naturlichen Bausteinen der Gesellschaft, die
Bindung an das Land, die Reduzierung der Essenz der Gesellschaft auf
den Dreiklang von Religion, Eigentum, Familie." (BRI'NN 19-8a: 331 ).

Die Zeit der Revolution 1868''3, die Erfahrungen wehrend der 1. spanischen

Republik 1873/4 stollen wichtige Etappen auf deco Weg der Formierung eines

"politischen Katalanismus" Bar, der im ideologischen Bereich Burch eine ge-

wisse Polarisierung zwischen " FWeralisten" and "Regionalisten" sowie im poli-

tischen durch die Grundung katalanischer Institutionen gekennzeichnet ist.

Nach deco Generationenmodell von VICENS I VIVES 1958 hahen die revolutio-

neren Jahre 1868 - 1874 zur Formierung einer neuen Generation von Renaixen-

tisten gefuhrt, fur die nicht mehr nur die literarische "Wiedergehurt" des Katala-

nischen entscheidend war, sondern die Realisierung katalanistischer Forderun-

gen in staatsorganisatorischer, wirtschaftlicher, sozialer, politischer and kulturel-

1er Hinsicht.
Mit deco "politischen Katalanismus" verbunden ist die Durchsetzung eines

" FOderalismus" ("federalisme") katalanistischer Pregung durch Valenti Almirall,

123 V'gl autobilgraphische Kommentare , z.B. B,v.A1 rt, V 1800: AI.v11KAn., V 190-4

Lektiirehinwcise zum 'politischen Katalanimus OI:ntA, B. / NI RI vIII, F. / IIF:Ry:yyIIFZ, F. 1981;

Btu NS, G. 19,8 a,b; (heide Werke enthalten eine ausfiihrliche Bihliographie zu diesem Theme),

THI,e' V't;lrkA' o, J,J. 19'5; GONZ,G.EZ C.AsANOAA, ).A. 19'4; CARHFKA I P1 1958; GAW IA Vr,AFKU,

V1 1911.
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der sick 1881 v-on d(!m dutch Francesc Pi i ^l:u't;,tll I)rol)agierten Fdderalismus
ahsetzte.

I )arch die Aktiv it:iten von V Almirall and seines katalanistischen Fliigels, der
188? the hereits fruher gel)lante Griindung ties "Centre CataEi" verwirklichte, er-
hielt die "Renisenca` tine neue Pr;is_;ung:

7.ukunftsurientierung statt Gkn ifizierung der A'ergangenheit.
Si)rachl)olitik and svstematische l) u'chsetzung tier 7vveisl)rachigkeit in Ka
talonien (Princil)at) statt F(h'derung einet' archaischen. v'on den SI)rachreali
taten entfernten I-iter.utirsl)rache.

- gesellschattliche, l)hill)sul)hische and I)()litische Programme zur "I)ezenh-a-
lisierung.. Slauliens.

Auf die yeuorientierung.der Renaixenca mit Autkommen ties Iwlitischen
Katalanismus Wild Fiideralismus) ah 1880, also auf den l`hergang von "Phase A
Al "Phase B" (s. Kip. 113 ) vvweist TRI:vs V1 IERAyo 19_5: 1,8 his, v ens Cl- schre iht:

"Almirall insutla en su federalisnul el es1)iritu tie la Reucu:ven(a, to
yue no runstituve la regl:l entee Ios federales catalanes. si hies, a diferen-
cia de las Corrientes mamritarias en la Renaizen4a. cla a ista tut senticlo
lu)litico I'l)rol^ectiro, .I, no nterantente literario r nosail^ico. - (Ilerv orhe-
hung INA).

\k'as aus diesem Zitat Curb hervorgeht, 1st der WechseIprozel zvv ischen "Re-
naizen4a" and "l'(deralismus": wens einerseits die "Renaixen4a" Burch die Be-
wegung Iles politischen Katalanismus, der zumindest in den 80er lahren mit
Clem "Fi^tleraIiSill us" verknhl)ft ist, einen' 'andel erfahren hat, so gilt dies ande-
rerseits ouch fill' den F(deralismus, der in Katalonien ehen mit V Almirall ein
"katalanistisches" Fundament erhalten hat.

Auf folgende drei Fragen soll im weiteren n:iher eingegangen werden:
1. as ist genau enter "1)olitischem Katalanismus", tinter hiideralismus" zu

verstehen?

2. Invv ieweit and in welcher Iiinsicht hat Cl- auf die Konzel)tion von "u'ieder-
helehung" des Katalanischen verandernd eingevv irkt?

3. uelches neue SI)rachhewultitsein kommt in der "Phase B" der Renaisenca
zunl Ausdruck, wirkt auf Bas A'erhaltnis zur SI)rachrealit:it ein and 1st selhst
hevvuIitseinshildend?

Ad. 1: Zun i `J)olitisc'1)etl h"atalanisinls"
Uer "Ff(.leralismus", von dem der Haul)timl)uls zum "l)olitischen Katalanis-

nuts" ausging, war von Anfang an keine in sich homogene Bewegung.
\V':ihrend zun:ichst internationalistische, anarchistische and s-ndikalistische

12 1. I laupmerkc rim t: Pi i Alargall : l.ci leaccuin 1' In 1crodret6n . Aladrid 1851, Las nuciona-
Iulrules. Madrid I8 7.us; unment:lssung tier Theses o )n Pi c AI.irgall hei 011 R,\, [ i \1rer:wt:, F.

111:11^:^surz, F. 1 9 8 1 : I?--1+9; Tiav,A'rarat.-vy0, t I I9,5: 29- it.
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Tendenzen dominieren, stellt sich Ende der 'Oer, Anfang der 80er iahre die Re-
gionalismusfrage mit neuer Dringlichkeit: die spanische Regierung streht eine
Vereinheitlichung and Zentralisierung des Zivilrechts auf der Basis des kastili-
schen, also die Abschaffung des katalanischen Zivilrechtes an.''S Ein entsprechen-
der Erla13 ergeht am 2.2.188012 and lost eine allgemeine Welle des Protests aus.

Wenn dies auch wohl nicht der einzige Grund fiir die Konstituierung des po-

litischen Katalanimus gewesen sein durfte, so hahen die Zentralisierungshesn-e-

hungen wahrend der "Restaurationsphase" bei den Katalanen doch Zu einer Prii-

zisierung ihrer regionalistischen Forderungen im Hinhlick auf Katalonien gefuhrt.

Als Grundpositionen lassen sich "Regionalismus" and "FOderalismus" vonein-
ander unterscheiden. Die beiden Begriffe umfassen jedoch durchaus kein ex-
klusives and eindeutig voneinander ahzugrenzendes Programm: denn einerseits
hezeichnet V A1.:vtiit ,u, 1887 selbst sein Programm als "catalanisme regionalis-
ta",''" andererseits giht es innerhalh des sog. "Fioderalismus" - vor allem auch
von karlistischer Seite - Konzeptionen,''S die zwar z.T. enter deco selhst gewJhl-
ten Namen "Mderalismus" firmieren, nit den von Almirall vertretenen fOderali-
stischen Vorstellungen jedoch nur punktuell ubereinstimmen.

Als ein Vertreter des historisierend- konservativen, auf einer katholischen
Soziallehre hasierenden sog. "F6deralismus" kann Romani i Puigdengolas gel-
ten. Offensichtlich hat der sog. "Fuerismus", der die Wiedereinfiihrung der
mittelalterlichen Freiheitsrechte Kataloniens ("furs") vertritt and hereits Ende
der 20er Jahre mit dem Aufkommen des "Karlismus" eine eigene ideologische
Ausformung bekam, diesen " FOderalismus" gepragt (auf den jedoch nicht nhiher
eingegangen werden soll).

Nach der Formierung des republikanischen, anti-katholischen "FWeralis-
mus" unter V. Almirall macht sich in den 80er Jahren eine Tendenz zur Polarisie-
rung and Ahgrenzung untereinander hemerkbar.

Es wird zwischen "Fuerimus, Regionalismus and Foderalismus" unterschie-

125. Die rechtliche Verankerung des katalanischen Zivilrechts war eine der wichtigsten For-
derungen nach dem Frankismus (ab 1976). Es ist in dem 'Autonomiestatut' von Katalonien 1982,
das lurch die spanische Verfassung von 1978 mi)glich geworden war, garantiert.

Im Paragr. 9.2, Abschnitt I "Zust:indigkeiten der Generalitat" heilst es On der von der "Gene-
ralitat de Catalunva" edierten deutschen 1`hersetzung): "Paragraph 9. Die Generalitat ist allein-
zustandig fiir folgende Gegenstiinde:(...1."

2. Erhaltung, Anderung and Weiterentwicklung des katalanischen Burgerrrechts".
126. RoniA I VIRGII.1, A. 1936 / 21983: 41.
12'. Vgl. den ersten Ted seines 1886 erschienenen Hauptwerkes "Lo Catalanisme":
"Part primera: Modus del nostre catalanisme regionalista', in: At.M1wA1.L, V. 1886 / 1979: 21.

S. auch: ROVIRA I VIRGILI, A. 1936 / 21983: 38.
128, tlinweise zum "Karlismus" hei: TRIAS VEJERANO, J. 1975: F"3, 213 ff., 281 ff; C! a Rri.i., F.

lll/19'S: 26 f. and 114-185, "Projecte d'Estatut d'Autonomia de Cataluna, aprovat pel partit carli"
von 1899, das fiber die auch schon in den 70er and 80er Jahren hestehenden Konzeptionen der
Karlisten informiert.
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den, W01116 " Fueri,nius" and " Regionalismus" (hei alien Differenzen in staats-
theoretischer I Iinsicht ) als Einheit angesehen vverden k6lineI I .' "'

°Foderali,mu,' and "Regionalismus" zeichnen rich dadurch aus, dal' sic
vVeit meter a1, nur Programme zur Dezentralisierung SBaniens zugun,ten climes
"Bundesstaate, «'enn nicht .StaatenhundeS- (Konfoderation) darstellen: jecle,
ist fiir rich gem)mmen gleichsam ein Amalgam hhilosohhisch-soziol()gischer,

staatstheoretischer sovv ie wirtschaftspolitischer Annahmen and Forderungen.

Der rehuhlikanische " I`6derali,mus" umfaltit ein komhlexes Gedankenge-
hiiude, das ehenso Elemente aus dem deut,chen Idealismu, (I leiel, Fcuerhach,

Kraus(!) Wit! au, denim franzosischen Fruhsozialismus (Proudh )n ) and Positi-

v'ismus (Comte) enth;ilt. Als unantasthares Grundrecht xvird die Freiheit and
Selhsthe,timmung des Indiv'iduums angeSehen, als deren Garant die Schaffung
vin (sozialen, kommunalen, nationalen etc.) auton(men Einheiten auf der

Grundlage von Chereinkommen Lund Pakten dienen soil. Dem Etziehungssv--

stem kommt insofern eine zentrale Bedeutung zu, ats es die V'ernLill fthegahung

der IndiViduen and soziale Gerechtigkeit genviihrleisten soil, die ihrerseits die

GrundhgC der Ge,elischaftsv'ertr:ige bilden.

Der "Internationalist" Pi i Margall lehnt metaphv'sische AI'gumentationen
zur Begriindung des Eigencharakters von Regionen, Nationalit:iten and Natio-
nen ate; « eder deren Geschichte, nosh deren Sprache, Ethnic Oder "Geist" Ial't
er als identitiitshildende Faktoren gelten.130

In genau diesem Punkt hesteht der Unterschied zum holitischen Katalanis-
mus f6deralistischer Pr:igung, vie ihn V Almirall vertritt.

Aus seiner Programmer geht here )r, dal' Cl- enter "Fi deralismu," die

Schaffung and Bestdtigung gleichsam "organischer" Regionen versteht, deren

Einheit aus histurischen, sprachlichen and kulturellen Gegehenheiten resultiert.

Der ausgehrigte Figencharakter K tak)niens ist Gegenstand zahlreicher Zeitungs-

artikel, der "Escr/tos catalanistas" von 18-8 Lund "Lo catalanisme" v'on 1880.

Akzehtierung and V'erhreitung des "Katalanismus" k6nne, so Almirill, zur

129. Fur die idcologischen Kontrocersen sehr aufschlulucich Sind die Artikcl im' I'l F,tado

caual:in and "hi rliari car,tlit ( fiocralistische Positioneu ) and ' L3 Ren;uxensa' ' IA \cu do Montse-

rrat- ( regionalistische Positionen, konservam er Katalanismus I soxie die schon mehrfach ziticrte

"Rev Isla La Espana Regional dic Hach dem "Memorial do grcuges" 1883 eon Acrtrctcrn des kon-

sercativell, katholischen Regionalisnnus (Pella i Forgas, Romani i Puigdengolas, Fuschi Ghell I Ba-

cigalupi ) gegriindet wurde.

lilt 7.u den untcrschicdiichen Konzeptionen (on Pi i Macgall und:Vmirall gl Orr rv, It

MI :R( iur. F. i Ilt:k^Asntz, F. 1981 I2'-1-4-+.

7.um °Krausismo", der in Spauien vor allem in der zociteu I liilftc ces 19. Ili tint vcicIII igc Rolic

gcspielt tear I)ie Lehrer des dcutschen Prnatdozentell (and Kant-Apologcten) KC F Krause

1-81-I832 1 hahen in Spanien late I8-i3 ) nicht nur cicl Bcachtung gc uudeu, sic ,ind ouch the

GrundIagc dc, sig. "Krausismo" auti der piidagogischen Bcooegung dci iu,tinicion Lihrc do E:n-

scn:uva' iur FI'll cucrung spanien, uhcr den Bildungsscktor wcahrcnd der Rc,taurationvcit

zu den cer,chicdcncn Ph:ucn des "Krausismo- and den ,ozialge,chichtiichen Bedingungen

seiner Bedeutung in ,panien cgl GP yiiskr_r1u. It -1'. 19 6:A in_(itruer(B(^^^^, F 1080 1 t-5_': 01-4
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" Regenerlerung" ("regeneracionismo ) and zurn Fortschritt Spaniens heitragen:

-(...) somos partidarios del catalanism o, porclue opinamos yue pue-
de ser origen de mejora v de progreso (...) (AI.mipk I. 18871 in: C(( I Il i.i.
Ill / 19,5: 55).

In der Forderung, dais die historisch gewachsenen Regionen die Grundlage
eines dezentralisierten Staatsautbaus hilden sollten, trifft sich der Fikleralismus
von V Almirall mit dens sog. "Regionalismus", wie er von Autoren wie 1. Mane i
Flacluer, Romani i Puigdengolas etc. vertreten wird. Der entscheidende ['nter-
schied zwischen den beiden Ideologien besteht in den gesellschafts-, sozial- and
staatspolitisch relevanten Grundannahmen, deren Oppositionen sich auf den
Nenner "Freiheit des Individuums and freier Zusarnmenschluf3 zu Organisatio-
nen" (F6deralismus) versus "organische Einheit der Familie" (Regionalismus)
sowie "liberal anti-klerikale Tendenz zum Repuhlikanismus" (Ff)deralismus)
(hei tiller realpolitischen Erwagung ffir den Fall Spanien), versus "christliche Ethik
and katholische Kirche" (Regionalismus) als Grundlagen des Staates and der Na-
tionen bringen lassen.

Konseyuenterweise wird im FOderalismus zwischen " Staat" and "Nation"
(hzw. "Nationalitiiten") unterschieden: die Diversitiit innerhalh des spanischen
Staats soil in einem "plurinational" strukturierten Gesellschafts- and Staatssvtenl
garantiert werden.

Darnit hat der Katalanismus von V
'
Almirall eine Neufassung des "Nationen"

-Begriffs vorgegeben, von dem wesentliche Allst6& zur \erbreitung eines kata-
lanischen NationalhewuI tseins ausgehen, das in der Phase C zu Beginn des 20.
Jh. in dem populkiren Slogan zum Ausdruck kommt: "Som una nacio".

Der Begriff der "Nation", den zu Beginn des 20. Jh. Prat de la Riha aushaut,
ist nicht mehr nur Synonym fbr "Staat" and "Land"; vielmehr konne es auch in-
nerhalh eines Staates historisch gewachsene "Nationen" gehen. Allmirall formu-
liert these Konzeption folgendermaI en:

"Espana es una naci(in especial, o mejor un agregado de naciones."
(ALA1IRALI. in einer Rede 1881, zit. nach; TRIASVEJERANO 19-5: 2,31 ).

Die Neufassung der Konzeption von "Nation"im Rahmen des Rderalismus
impliziert die Notwendigkeit, die katalanischen Institutionen zu schaffen, die in
einem "plurinationalen" Spanien die Aufrechterhaltung and Entfaltung des "na-
tionalen" (katalanischen) Eigencharakters in Wirtschaft, Verwaltung Lind Sprache
gewahrleisten.

Das emotionale Bekenntsnis zum "Vaterland" (oft hei gleichzeitiger Versi-
cherung, Spanien sei die "Nation"), das etwa die Pr:isidenten der "Blumenspie-
Ie" in ihren Reden ahgegehen batten, genugt nicht mehr.

Der Katalanismus soil zur "Regenerierung" Kataloniens, dari her hinaus
ganz Spaniens heitragen. Dies sew die Realisierung eines Gesanltprogramms in
die Praxis zur Wahrung and Forderung der "nationalen" (katalanischen) Eigen-
heiten voraus. Eine ihrer tragenden Siulen ist die eigene Sprache.
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Der gemeinsamen Sprache Nvird also (im I nterschied zun1 " FOderalisnuts"
eines Pi i Margall ) eine zentrale Rolle zum Authau einer nationalen ldentitat and
eine,s fi>derativen Sta;ttsnesens heigemessen. Damit aWanciert sic zum Gegen-
stand holitischer and juristischer Planung.

*1 .Im- Fiialerln1L ties Katalaniscben im 111sanvuenbang ties politiscben
Kaualanisnurc

In zahlreichen Zeitungsartikeln hat rich V Almirall its Hist()riograph and
K)iilmentator der ' Renaixenca" - Oft enter dem Pseudonvni' .7, " "Z.- Oder
"Amic de coda Festa" - einen Namen gemacht.

VV'ie schon bei den Renaixentisten Ruhi( i Ors, BOfarull i de Ui'oca, Mila i
F(ntanals etc., in den Grammatiken, Reden, Artikeln seit den 50er Jahren, ist die
"Renaixen4a" selhst Gegenstand st:indiger Auseinandersetzungen (<<gl. Kap.

11.3.1.3. ). In den 60er Jahren wvird ein gewisser Vi'andel in Beurteilung and Ziel-

setzung der " Renaixenca" deutlich, der in den Hoer Jahren in der Kritik von V

Almirall an der friihen "Renaixenca" (an der "Phase A') kulminiert.

I)ieser Wandel, der sich hei den Renaixentisten der ersten Stunde selhst he-

merkbar macht, hetrifft das V'erh;iltnis zur eigenen Geschichte, Sprache and Lite-

ratur: dieselhen Autoren, die in den 30er and 40er Jahren die trouhadoureske

Lvrik des "Lemosinischen" (vgl. Kap. III.) Nvieder auflehen lasses vvollten, distan-

zierten rich von den historisierenden Anleihen (vgl. Kap. 111.3 . ).
V Almirall gibt der Renaixen4a insofern eine neue Ausrichtung, als er die

Funktion von "Sprache" in ein Geriist zukunftsOrientierterV-otschliige zur Siche-
rung des "materiellen anti moralischen" Fortschritts einspannt."

Das Erziehungs>,'esen insgesamt, Sprachpolitik and Standardisierung des
Katalanischen treten in den 131ickpunkt des Interesses.

Wenn wahrend der fr6hen Phase A der Renaixen4a eine Zweiteilung in

"hope Literatur" (Lvrik) and "V'olksliteratur" hestand, ist eine solche Polarisie-

rung «'dihrend der Phase B nicht mehr vorhanden (zumindest nicht int A'erstiind-

ni.s der Fiideralisten). So wird z.B. der hekannte Autor katalanischen V'olksthea-

ters, "Serafi Pitarra" alias Frederic Soler 113£32 sum Pr;isidenten des "Centre C:ua-

Iit" ernannt, V Almirall sum V'ize-Priisidenten.l3
Die Schriftsteller der "Phase I3" sind in katalanischen Institutionen, Thea-

tern, Zeitschriften engagiert: A. Guimerht z.13. gehoirte zu der eher konservativen

lugendorganisation "La Jove Catalum-a", war einer der Nlithegriinder der Zeit-

131. AI.yiR.A! , A'. I886 / 19,9: _G ft.

vgl auch das Autonomieslatut, das 1883 cons "Congreso regional del P:u'tido Federal en Cataluna,

cerahschiedet wurde: "Constituci< her a I'F,stat Catala", "text i n : C t ( t mi_r, F I I I I i : -I It

132. G.uu I Vl:yr:eo. AI 19-1-1: 186: dart auch austuhrliche ISeschreihung der katalanischen

Kongresse and I nst it Ut ii lne ii

i)er Schrihsteller 'Serafi Pitarra" (Federic Soler) stellt tkshalh einen inR•ressanten Fill dar.

aril er sowNohl als Autor wlkstumlicher Sti cke hekannt war al" auch As Autor ' holler Literatur

fur the cr IH-S gum "Consistori" der 'acts Florals` die Auszeichnung -\lesur en Gai Saher' he

kommen hatte.
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schrift "La Renaixensa" and ab 1874 deren Direktor. Ehenso wie J. Verdaguer war

er an der i`herreichung des "Memorial de greuges" heteiligt. Bei diesem "Me-

morial" handelt es sich urn ein 1885 dem KOnig Alfonso XII uherreichtes Menu)-

randum - "Memoria en defensa de Los intereses morales v materiales de Catalu-

na"'33, das zwar von V Almirall redigiert ist, zu dern aher Vertreter der vvichtig-

sten katalanischen Institutionen von katholischen Verh inden, locs Florals, Wirt-

schafts- and Arheitervereinen his zu katalanischen Schriftstellern aufgefordert

batten. Dargelegt werden als Dokumentation einer gerneinsamen Solidaritiitsak-

tion tiller engagierten Katalanen die Grundlagen eines plurinationalen Stoats So-

wie die protektionistischen Wirtschaftsinteressen Kataloniens.

Bereits zwei Jahre nach dieser gemeinsamen Aktion hrechen die ideologi-

schen Konflikte auf. Es kommt zu Ahspaltungen and zur Grundung never Organi-

sationen mit regionalistischen Programmen: 1886 des "Centre Escolar Catalanis-

ta" zur Effektivierung des katalanischen Bildungssvstems, 1887 der konservati-

ven "Lliga de Catalunva", zu deren Hauptorgan "La Renaixensa" wird.'i'

Der von der "Lliga" vertretene Katalanismus erhalt durch Prat de la Riha

sein theoretisches Fundament and wird zur dominierenden Ideologic.
Ad _3: Zion Sprachbeu'ufftsein u'dhrend der "Phase B" der Renaiten^a

In den 80erJahren fanden eine Reihe von Kongressen start, die einen neuen

Zugriff auf die Sprachrealit it erkennen lassen.

In dern ersten, von V Almirall angeregten "Congres Catalanista" 1880 wird

die Grundung einer Sprachakademie zur Standardisierung and Kodifizierung

des Katalanischen beschlossen. Mitglieder der Akademie sind die hekannten Re-

naixentisten Ruhi6 i Ors, Boflrull, Aguil6, Cutchet, Blanch (u.a.), weiterhin die

Schriftsteller A. Guimera and F Soler. Die "Academia de la Llengua Catalana" hat

auch das "Memorial de greuges" mit angeregt. Sic hat allerdings nie tatskhlich

gearheitet and wurde als Autoriti t auch nicht anerkannt . Der Hauptgrund hier-

fiir ist in den ideologischen Flugelkampfen zu suchen: wahrend die Fi deralisten

sprachpolitische Forderungen wie "Katalanisch als Amtssprache in Katalonien"

and "Katalanisch in die Schulen" vertreten, lassen die konservativen Katalanisten

ouch in den 80er Jahren ein eher kulturalistisch-romantisches Konzept der "Wie-

derhelehung " erkennen , was Fragen der Standardisierung angeht.

Es soil den Schriftstellern vorbehalten sein , sprachsch6pferisch zu wirken.
Die Sprachkreativitat und -vielfalt soil nicht durch Normierung und Kodifizie-
rung eingeengt werden (vgl. Kap. V.2.5.).

Die sprachpolitische Ausrichtung der Foderalisten zeigt sich in den Versu-

chen, das Katalanische als offizielle Amtssprache in Katalonien zu institutionali-

sieren.
In einem Bericht zur Grundung der Sprachakadernie irn "Diari Catala" vorn

133. (BAR( iA VENERO, M. 1944; 188 ff.; GONZALEZ CASANOvAJ.A. 19'4: 153 ff.; TRIAS v'EIERANO, I_J.

1975: 328 ff.

134. Kurzer Abri8 der Instituti, > nen bei : RIQI ER , B. de 19'9: 18 ff.
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2.1.1881 n+it der I herscliritt "COnstitUCiO detinitiva de Lt Academia de la l.lengua
Catalana" heiftit es:

"Lo catalanisme, clonchs, ha slat ja Lill pas mes. La Constituciti Clefiniti-
va de la -Academia, de la musts Ilengua es Lill nou acre possessori de Ia
v italitat ctrl unsure renaixement.'llu t de hti yue Ioogri omplir to seu ohjec-
te, yue tendeix directainent a finnentar to progres v la millora de Ia terra
coal:ma! "Pant de ht) yue, declcaada co-oliicial del listat, Coal desitxem
tots los Catalans, cuntrihueihxi a yue Ia rostra honica v cnet,gict Ilengua
sigui respectada Considerada Corn se mereix!` (Il(!rvorhehungen Iy.v).

Auf Clem zvv'eiten "katalanistischen Kongrefti" 1883, auf Clem der EntsrhluFF
Eillt, kein Katalane solle in den zentralspanischen Parteien .Ater i hernehmen
(( ARCLAVI?NFKO 194-t: 18,), legt Clas "Centre Catala" AS Programm folgende For-
derung v'or:

''3r - A yue la Ilengua eatalana sign drel.u-ada (tidal esp:mv Lila al
igual V al niveII de Ias demos clue's p:ulan en Ia nano." (CvylNta.I 188-+:
hi) ).

Ai.AIIR.Al.t. 188, hilt die vertassungsnrihige Festlegung von der Existent
zvveier gleichherechtigter Amtssprachen in Katalonien, die sog. "co-oficiali-
Clad"'° fiir die einzig nu>gliche 1_iisung in einem modernen, demokratisch aus-
gerichteten Sta,tt:

"La co-oficialielad es la unica soluci(h+ liberal at prohlen+a, yue se
presenta en codas las nacicnes yue tienen lenguas variadas, v par media

de Lt co-oficialidad to luau resuelto codas los pueblos lihres." (AL'niu. iI
188,: 30 ).

Dies setzt logischerweise v'oraus, dais' es eine allgemein akzeptierte katala-
nisChe Schrift- Lind Kultutsprache sovv-ie eine Akademie All- giht.
Prohleme der regionalen Lind sozialen V'arietiiten miissen geli st vv-erden.

Einen Beitrag hierzu vv-ollen die fOderalistischen Zeitschriften vv ie Z.B.
El Diari Catala" Lind "Lo V'elC grafo" leisten, die in ihren et,sten Nummern klare
Richtlinien hekannt gehen:

fur das Katalanische des "Principat", der iiltesten katalanischen Grafschaft;
gegen die "Dialekte des Katalanischen" ( Balearen, Valencia etc. );

- fiir ein modernes "Catala literari", das einen Kompromifa zvv ischen dem 'ca-
tttla quo ara es parla", der tatsiichlich gesprochenen Sprache, Lind dem
"Catala literari" darstellen soil - vgl. Kap. V2.+.

135 lu clrn Ko nzehtcn oticialiciacl uncl coruticialidacl
i)ie Ii i'derung naet "uticialOat- streht an, Chas Katal:u Iisthc sidle die einzige :Anttsspxarhe K:ICIIn-
niens scin. `cirotiCialidad" Ineint chic GIeichherechtigung des Katalanischen als .Anuslxarhe nc-
hen clcm Kastilischcn.

Nach Clem Frankismus Lind in der.Antangszcit der t herg:ulgst)h:ue ah 19-o sincl hcicle Kun-
zehte'i'hema zahlrcicher 1)iskussionen: sic' stehen in Itanypenlicht Cher Oltentlichkcit AgI hti iiis:v it,
Ch. , ILuoIyt,vss, C Ni'.', t. 19,,: Kkr:yitinz, G. t9,9. 'i_
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Angestreht vv'ird eine Sprache mit folgenden Eigenschaften:

"(...) cla V correcte v lo mes aproximat clue's pugui al clue actualment
es parla en Ia generalitat de Catalunv-a." (Diari Catala n." 1, !.5.18,9)

Noch deutlicher ,iufsert sich die Redaktion im "Lo V'elt grafo":

"No admetrem cap trevall en dialecte mallorqui, Ili v'alenCia, esigint-

se tots en lo vverdader idioma y ah la mateixa ortografia Clue hav-em adop-

tat per ser la mes usual, declarantnos acerrims contraris clefs arcaistas."
( Lo A'el6grafo n." 1, 3.1.1881).

Die Verankerung des Katalanischen As "co-offizieller" Arntssprache wird
also von den F )cleralisten ehenso angestreht wie die \erhreitung einer moder-
nen, auf der V'arietat des Principat basierenden Schriftsprache.

Die ideologischen Kontroversen in den 80er Jahren zeigen sich jedoch

auch in der Sprachenfrage, so dal3 die foderalistische Zielsetzung durchaus nicht

Unumstritten ist.

Es liiNt sich mimlich nicht nur ein gewisser Widerstand gegen die Institutio-
nalisierung des Katalanischen erkennen, sondern auch Tendenzen, die Rov'IRA I
V'IRGILI 1936 / 21983: 49 als "Espanyolisme" kennzeichnet, weil in ihnen fast eine
"Sorge" urn die spanische Einheit and um die spanische Sprache zum Ausdruck
kommt.

Sprachrohr dieser Stellungnahme fiir das Kastilische and fiir eine vorsichti-

ge Zweisprachigkeit ist die Zeitschrift "Revista la Espana Regional", ohwohl eini-

ge dart puhlizierte Artikel durchaus einen engagiert katalanischen Grundtenor

enthalten. (BIJARI IJovA.NY 1886, GENfS 1886).

Die Verhreitung des Katalanischen wird auch von seiten der Regionalisten
hefurwortet.

Als Beispiel sei MANE I FLAQt ER 1887:119 zitiert; er fordert in der Antwort-

schrift auf die Rede von Nunez de Arce (die auch ALoIRAI.I. 1887 and RoyIANI I
Pt1IGDENGOLAS 1886 h zu Repliken veranlalk hahen):

"Renuncien V'ds. a implanter en Cataluna el castellano cones lengua
familiar."

Als Begriindung fiir these Aufforderung gibt er allerdings weniger politi-

sche dens "naturgegehene" Fakktoren and praktische Erwagungen an (Benachtei-

ligung der Katalanen heim Erlernen des Kastilischen, Mangel an geeigneten Leh-
rern etc.).

Erst mit dem Wiedererscheinen der progressiven Zeitschrift "I-Avens" and
deren Sprachkarnpagnen 1891 - 1892 wird der V'ersuch intensiviert, in (sprach-)

politischer Ahsicht das Katalanische zu normieren.
Die Ausrichtung der Gruppe ist eher fi)deralistisch als regionalistisch - was

etwa in den Angriffen gegen Mane i Flaquer in den Nurnmern 9 vom 15. Mai

1893: 143 f. and 13/14 vom 15. - 31. Juli 1893: 220 f. zum Ausdruck kommt.

Das Anliegen der Gruppe "LAvens" besteht darin, einen konkreten Beitrag
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/III- Sprachenh-age and d:u»it zum politischen Kata1anisnnIS Al Icisten - v',ut'auf
Foltltt^I T vsls 1/19( :199-209 hinv~,cisen, and was PIA I AIZxt 19,-1 ausfOhrlich
th enlati ,iert.

Die Gruppe von lAvenm, die 1889 (in 2. Scrie, 1. Serie: 1881 - 1884) his 1893
ant Initiative von \lXss0 t Toait:N rs erschien. versteht ihre Zcitschrift als eistes
moderni.Stisches Puhlikations(i an in Anlehnuns; an avantgardistische Sorial-

und I.iteraturtheorien in England and Frankreich. Aufgrund ihres politischen En-
gagements gcricten einige Journalisten in V'erdacht, mit a narrhi.Stischen Grub
pen an dem Bomhenattentat ant das Renommicrtheater "Licco" hetciligt gcw',r-
sen mu Sein - wwcshalh die Zeitschrift 1893 ihr Erscheinen cinstellte.

Die Bedcutung der Zcitschritt liegt vor allem in der dezidierten Stcllung-
nahme der Redakteurc gcgen die Renaixcnca, gegcn die romantische Konzep-

tion der \luttersprachc, sowwcit sic in Opposition Al StandardisierungShestichun-

gen steht ( vgl. Kap. V2. I. ), and gegen den konsen:ui^ reaktion:iren, katholischen

KatalaniSmus (etwwa eines TORRI:s I B:v(,t:s). A\ is der t'ntertitcl hereits hesagt, lie-

ges die Schw cipunkte auf den Bereichen Liter:uur, Kunst. A\ issenschaft: "Liter"tri

- Artistic - Cientific - Re`,ista NIensual Illustrada."

Scharfe Kritiken gegen hekannic V'ertreter dcr Renaixenca wie gege n .I. RI -

uiI I ORs ("Lo Gavter del Llohregat" ) z.B. in der Av ens vom 25.1.188-t: 114-1 h der

Artikel .Spleen: " Ruhil i Ors no es an sahi... no es an pocta' ( p.I I-+), lasses den

AhgrenzungS\v illen von der Rcnaixcn4a erkennen

Die Zeitschrift hat rich als Puhlikationsol;ian der Nv ichtii. ten katalanischen

Schriftsteller des 19. 11. einen Nanien gemacht.
1890 hegann C,;vSAS-CARuO mit del' VCr6ffentlichung cine r Artikelserie "Estu-

dis sohre Ia Ilengua catalana", auf die 1891 and 1892 eine Kamhagne zur Ortho-
graphiereform des Katalanischen tolgte: Fragen der Akzcnlsetzung warden
ehenso cntschicden Xvic die Schreihv',cise der his dahin untstrittenen Prohleme,

Z.B. anlautendes "h" and Stimnlloses "S" .
Die erste Nummet' 1891 erschien in der scum Schreihvwci,se: IAVEN4, wo-

hei die Entschcidung fOr "4" eine Ahgrcnzwng zum Kastilischen augenscheinlich

machen soil.

Iill Rahmcn der Sprachkampagne erschienen ouch eine Reihe von Artikeln

mum literarischen Katalanisch, das Hach der V'orstellung von I:Avcn4 auf dem Ka-

talanischen von Barcelona herulit.

Einen Ted der Artikel hat Pompeu F.vuIt.v verf,iltit, der Al Beginn des 20. Jh.

im Rahmen des 190' gegrOndeten "Institut d'Estudis Catalans" eine endgiiltigc

Normierung ^ornahm.

t'nter dem Gesichtspunkt der Sprachdehatten stellt die Kampagne ein No-

yum dar: mum ei:Sten Mal wind der V'crsuch unternommen, eine Litcratursprache

svstematisch mu kodifizieren.

Dies setzt eine Ahl(sung von der romantischen Konzeption der \luttei:Spra

che and damit von der Renaixenca insgesamt voraus.

W;ihrend die Ff deralisten'or allem sprachpolitische Programme entwar-
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fen and rich die konservativen Katalanisten Ober Dctailprohleme Avie the

Schreihweise des femininen Plurals auf -as oder -es stritten (vgl. Kap. V2.2.3. ),

er(ffnete die Gruppe LAvens/4 eine neue Linie: die Beschaftigung mit Fragen der

Kodifizierung sollte nicht linger dem (kleinkarierten) Streit der "Archaisten",

"Reformisten" and 'ihnlich akrihischen Griffelspitzern i herlassen werden

(vgl. Kap. V1.3.4.), sondern im Sinne des politischen Katalanismus pragmatische

Ausrichtungen erfahren. Denn sprachpolitische Forderungen lasses rich nur

Bann rechtfertigen - so die Position der Gruppe -, wean eine kodifizierte and

Burch Offentlichkeitsarheit (auch einer Akademie) standardisierte Literaturspra-

che vorhanden ist; and genau dies war ja noch nicht der Fall. Dazu mu&en el-St

all die Renaixentisten zu einer neuen Konzeption von Sprache als etwas zu Pla-

nendes uherzeugt werden, die hartn'ickig an der folklorisierenden V'orstellung

von der "Muttersprache" festhalten wollten. Diese Konzeption von Sprache hat

exemplarisch die Institution der loc(h)s Florals" (IF = Blumenspiele) vertreten,

ohwohl es auch gerade these Institution war, die erste Schritte Al deren ('her-

windung ausgekast hat.

Daruher mehr im nachfolgenden Kapitel.

4. DIE INSTITt'TION DER'JOC(H)S FLORALS" (JF)

Der Dichterwetthewerh der °Blumenspiele" (Joc(h )s Florals" )' i° war die
wichtigste Einrichtung der " Renaixenca".

Nach jahrelangen Kampagnen zur Wiedereinfuhrung der auf Bas Mittelalter
zurtickreichenden Institution fand 1859 die feierliche Eroffnung der `loc(h)s
Florals de Barcelona" statt,'3" die von diesem Zeitpunkt an jedes Jahr zelehriert
warden. Die "Blumenspiele° hestanden auch im 20. Jh. (mit Unterhrechungen
and z.T. im Exil) and werden auch heute noch - allerdings mit weniger Pomp
and in verandertem Rahmen - durchgefuhrt.

Die "Blumenspiele" stellen welt mehr als nur einen einfachen "Dichterwett-
bewerb" Bar.

Sie rind eine Institution mit den Gremien des "Consistori" and der "Mante-
nedors", die als Organisatoren, Jury° and Herausgeher der jahrlich erscheinen-
den Puhlikationen der Reden and preisgekronten Einsendungen fungieren.

Sie sind als Fest ein gesellschaftliches Ereignis der Reden, Preisverleihung
and Ehrung der " Festkonigin" - Ereignis, Bas jeden ersten Sonntag im Mai in)
historischen "Salo de Cent" Oder in der "Sala de Llotja"'3M mit grol em Aufwand
begangen wurde.

Im Unterschied zu dem 1841 intendierten Wetthewerh der "Academia de
Bones Lletres de Barcelona" ist als einzige Sprache fur die Einsendungen and

136. Nachfolgende Ausfuhrungen heziehen rich auf die Blumenspiele von Barcelona. Die
Orthographic '.lochs Florals" ist tvpisch fir das 19. J h. "_Jocs" 1st die moderne Schreihw-eise.

13-1 VgI . MIRACLE, J. 1960.

138. VgI . die Archivhilder in Net'-ALTFNHFIMER , 1. 1983 a.
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die Redcn der Pri'tsidenten, Sckret:irc and cities flitglieds der "flantenidors" das
Katalani,sche zugclassen.

I)aruher hinaus vcrstehen sick die "aoc(h)s Flortls` als Wiedercinfiihrung
einer 1393 in 13tu-celona iiach dem fluster der siidfranziisischen Institution der
`(,Java Scicntia" gegrundeten Akademie mit sprtchnormativ'er Ahsicht.

Die Blumenspicle wares abcr ouch ein vvichtiges politisches Forum.
Fur die Pr;isidenten and Sckret;irc - namhafte Pcrs(nlichkeiten aus I'olitik, In-

dustric, Kultur - stelIten die I3lumenspiele eine zentrale Plattform zur Definition
der "Rcnaixcn4a fiir politische Forderungen, ErklJrungen and Positionsahgren-
zungcn tar.

Fur den I listoriker hcute pr;isentieren sick die enter dcm Titel "loc( h )s Flo-
rals" puhlizierten B;inde als ein w crtvolles zcitgeschichtliches Dokument. Die
Bcsondenccit dieser Quenon Iiegt zum einer in der Ilomogenitait des QucIlenty-
pus and rum anderen in der Kontinuit:it der Puhlikationen, so dal; gerade die
Roden differenzierte Aufschliisse fiber die Geschichte der Renaixen4,t von der
Phase A All- Phase 13 gehen k6nnen.""'

Wcnn die I3lumenspiele auch rur Forderung der "paper" Sprache and Lite-
ruur gegriindet v',urden, so entfalten sic doch im Laufe ihres Bestehens auch
eine Eigendvnamik: erstmalig sahen sich die flitglieder des "Consistori" and der

Fi rderkreis ("flantenidols") torch die grope Zahl der eingesandten flanuskrip-

te mit der Rcalirit der Katalanischkenntnisse der Autoren konfrontiert. Dies mu1S'
Nvic ein Schock gewvirkt haben. Die Notwendigkeit der Standat'disiet'ung des Ka-
talanischen tritt mit Heuer Dringlichkeit ins BcXX'ul)tsein. Insofern tragen die IF
rur IIcraushildung cities neuen Sprachhewtifstseins bei ( vgl. Kap. 11.4.1.).

Die IF rind jedoch selhst auch Ausdruck einer verinderten Sprachhe

v', ultitscins.

Zun:ichst schienen die Positionen der Anhanger des "catala clue art es par-

Ia" and der "locfloralescos" unvers6hnlich einander gegeniihcr mu stehen. Die

13efhrcorter des "tats chlich gesprochenen katalanisch" Nvollten eine Einheit

Von gesprochener and geschriehener Sprache. Eine Literatursprache, die Hach

dem Kriterium der "Genuinit;it" von °rtstellanismes" odes "vulgarismes" Al "rei-

nigen" wire, Iehlen sic ah. Dagegen strehen die orthodoxen Anh:inger (lei- "Re-

(lie Durchsetzung einer archaisierenden, nach mittelalterlichem V'or-
hild kodifizicrten, genuin katalanischen Schriftsprache an.

Nach der Revolution von 1868, in noch st;irkerem flal`,e each der 1. Repu-
blik IS-'3 - 18-4 lassen die IF eine Ann:iherung z w'ischen heiden Positionen er-
kennen (in den Roden, dem Preisverleih etc.). (vgl. Kap. 11.4.2. ).

Ein neuen V'erstdindnis dawn, wie eine "Wiederhelehung" der katalanischen
Sprache and Literatur zu erreichen sei, konmit in den Kritiken an den IF mum
Ausdruck; in ihnen zcigt rich zugleich sehr deutlich, w clche Funktion "Sprache"
and "Kultur" 0herhaupt heigemessen a°ird.

139, 1 herhlick Sher die Redell hei I'oiu.r--i, I.M. 1969 and \kxnf I ISio^I , F. 1913
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Die Kritik an den JF lLifst einerseits die zwei Phasen A und B erkennen, er-

lauht aher andererseits gewisse Nuancierungen , die den allmahlichen Chergang

von der einen in die andere Phase augenscheinlich machen , auch wens erst im

Rahmen des "FWeralismus " ( vgl. Kap . I1.3.2.) den JF eine grundlegende Kritik

zuteil wird. (vgl . Kap. II .4.3.).

4.1. Die Bedeutung der JF fur die Heraushildung eines neuen

Sprachhewufstseins

Welches waren die Intentionen und Zielsetzungen der JF im Hinhlick al-If

die FOrderung der katalanischen Literatursprache?
Inwiefern hahen die JF zur Heraushildung eines neuen Sprachhewulstseins

heigetragen?
Die Wiedereinfuhrung der JF 1859 geschah mit dem Ziel, zur Wiederentdek-

kung der eigenen literarischen und sprachlichen Tradition anzuregen.

In den Statuten von 1862 "Estatuts per lo hon regiment del Consistori del

jochs Florals de Barcelona" ist unter Punkt 1, Ahschnitt 2 "Objecte del Consisto-

ri" als Ziel der JF festgelegt:

"Mourer la juventut estudiosa a clue cultive la literatura v llengua Ca-

talanes pera ecluivar lo ahandonament de una v alma, y fer un henefici .i

la literatura general."

Diese Zielsetzung wird in den Statuten von 1874 "Estatuts dell Jochs Florals

de la Llengua Catalana" durch Festlegung und Erlauterung des Mottos " P^ttria, Fi-

des, Amor" ("Vaterland, Glauhe, Liebe") im Sinne des konservativen, katholi-

schen Katalanismus untermauert.

Die sprachpuristische und -konservierende Ausrichtung der JF geht aus

dern Rundhrief zur Einherufung des "Consistori" 1859 hervor:

"Desitjant los clue suhscriuhen fer renaixer las antiguas glorias poe-

ticas de nostre pais y contrihuir a restaurar y conservar mes pura la llen-

gua catalana, han cregut Clue lo medi mes eficas v tal vegada a tots mes

agradable de alcansarho, era restablir los ceruimens poetichs clue to
Constistori de la Gava Ciencia foren creats en la ciutat de Tolosa en lo

any de 1323, v de alli aportats a la nostra per D. Joan, lo amador de genti-
lesa, en 1391."

' (Jocns FI.oRAi,s: AN.vs DEL CONSISTORI 1859, o.S. )

Allerdings ist in den Annalen auch festgehalten , dais die Wiederentdeckung

der Trouhadourdichtung nicht unbedingt mit einer F(rderung der Koine der

Troubadours gleichzusetzen sei; seit dern 13. Jh. wurde die Koine namlich als

"Lernosinisch " hezeichnet ( vgl. Kap . 111.2.). Die Frage , oh sich these BezeiChIlUng

(zurnindest hei den sudfranzOsischen und italienischen " Provenzalisten ") deswe-

gen durchgesetzt habe , weil in der Trouhadoursprache tatsichlich die Zuge des

"Lemosinischen ", des nordokzitanischen Dialektes also , dominierten , odor oh es

sich nicht vielmehr um die Bezeichnung einer literarischen Koine handle, die
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Cher sozi.tlgeschichtlich zu erkliiren sei, hat in der europatischen Philologie
Elide des 19. .Ili. / Anfang des 20jh. eine intensive Kontroverse ausgeliist (MORF
1912).

Die Bezeichnung "Lemosinisch" ist in der katalanischen Philologie des 19.
Ih. in dem 11a15e zu einem Thema geworden, wie Lvriker der Renaixenca in der
lruhen Phase A das " Len'msinische" its Synonym for " Katalanisch" hesingen. B.C.
Arihau Z.B. ruhmt in seinem Sonett, das enter dem Titel Oda a la P&I-ia he-
ruhmt geworden ist. das "Lenulsinische":

"En llenlosi Bona 10 men primer 1agit..... (ARIBA in. N110t IT I V't:ltct?s

(ed. )' 19,9: 5,) (1:81. hap. 111?.3.2. )

Auch Autoren wie I. Ruhiti i Ot-s and A. de Botaruil i de Broca hahen in den
-40er, Anfang der 50er lahre in ilu-en Gedichten and Reden selhst noch die "Wie-
detgehurt" des "Lenulsinischen" gepriesen, hevor rich eine kritische Distanzie-
rung in der svnonvmen Verwendung heider Termini einstellte (vgl. Kap. 1I1.3.3.).

"Lemosinisch" and "Kataianisch" sollten nicht miteinandervet-wechseltwer-
den. Die Gefahr, dal,, aus dem Katalanischen per Analogie mum "Lenulsinischen..
ein " Dialekt" (wovon ouch immer) werden kiinnte - eine Argumentation, die von
zentralspanisch orientierten Gergnern der " Renaisenca" durchaus vorgehracht
wird -, fiihrt hei den katalanischen Philologer Al einer Kritik an der Synonymic
von "Lemosinisch" and "Katalanisch".

' 'elche Position hilt sich in den Dokumenten der " 13lumenspiele" erken-
nen? u'ie deutlich ist die Kritik dem "Lemosinischen" gegen0her?

In den Annalen wird hetont, dal; nur \lanuski-il)te angenommen werden
sollten, die in " rcinem Katalanisch", in "alter" "Oder" "never" Version, ahgehtI t seien.
Akzeptiert wiirden ouch M1.untskripte in den "Dialckten S(idfrankreichs", aher
nur, wens sic als "Provenzalisch" Oder "literarisches Katalanisch" identifizierhar
seien.

Zitat aus den A,NALS 1859:

No se permitir.in s ino Ias poesias escritas en per catala, ja sia fu an-
tich, o ja lo liter:uri nuxiern : escepte las lue se presenten en los dialectes
(ICI mitjorn cle la 11-ansa, ah tal lee Il1Il Altors procurer clon:n•los una
forma aprozimada al prolensal 1i al catala liter:lri...

Aus dieser Festlegung ist in erkennen , dal z",war einerseits das "Katalani-
sche " als Literatursprache entwickelt Nverden soil, andererseits aher noch keine
Ahgrenzung in den "Dialekten Siidfrankreichs - ( hesonders mum "Lemosini-
schen ") yorgenommen wird.

Die historisierende Ausrichtung der IF hat cinerseits eine gewisse Identifi-
zierung mit der "Trouhadoursprache " and damit auch mit dem "Lemosinischen"
hewirkt , ohwohl in Grammatiken and Reden schon im 18 . jh. die Eigensrindig-
keit des Katalanischen hetont wurde ( vgl. Kap . 111.3. ). Andererseits soil aher gera-
de die katalanische Literatursprache eine gezielte Forderung in ihrer Genuinit:it
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und "Reinheit" erfahren - ein Konflikt, der in der vagen Formulierung in den

Annalen durchscheint.
In zahlreichen vert ffentlichten und unveroffentlichten Manuskripten wird

das "Lemosinische" geruhnu, vor allem in den Anfangsjahren der JF, z.T aher

auch dann noch, als die katalanischen Phllologen die svnonvme Verwendung AS

"falsch" kritisiert hatter.
Angesichts der tatsachlichen Bedeutung der JF als die Institution, die zur

Bildung einer eigenst"'indigen katalanischen Literatur und -sprache beigetragen

hat, erscheint die Frage nach der Bezeichnung "lemosinisch oder katalanisch?"

zweitrangig - auch wenn die Tttsache, da15 andernorts (in Reden, Gramnuitiken,

Rezensionen etc.) die synonyme Verwendung von "lemosinisch" und "katalanisch"

verworfen wurde, ein wichtiger Schritt im Bewu&seinswandel darstellt: wah-

rend zunichst hei der prestigereichen Literatur des Mittelalters Anleihen gemacht

wurden, erhalt die Bildung einer eigenen, modernen Literatursprache Vor-

rang. Eine VerLinderung der Sprach real itit gehiirt in den 80er Jahren Al den wich-

tigsten Forderungen im Rahmen des politischen Katalanismus, nachdem in den

70er Jahren Organisationen wie "La Jove Catalunya"'40 (Grundung: 1870) und die

Gruppe der Zeitschrift "La Renaixensa", Sprachrohr dieser Jugendorganisation,

auf die Notwendigkeit spracherneuernder MaI nehmen hingewiesen hatten (z.B.

PL IGGARi 1875, UBACH I VINVETA 1875) (vgl. Kap. V2.1.).

Die Bedeutung der JF fur die Forderung der katalanischen Literatur ist unii-

hersehhar: die bekanntesten Schriftsteller aus der 2. Halfte des 19. Jh. waren

Preistrager hei den JF, z.B.: A.Guimera erhielt 1877 den Titel eines "Mestre en gai

saber", der nach den Statuten von 1874 (ESTATUTS 1874), Kapitel III, den Autoren

verliehen wird, die dreimal einen der von den JF vergebenen Preise gewonnen

hahen; Jacint Verdaguer wurde 1877 fur sein Epos LAtl rntida ausgezeichnet.'-'

Wenn also die "Blumenspiele" zunachst in romantischer Absicht restauriert
wurden, so nehmen sie loch im Laufe ihres Bestehens eine wichtige Funktion
zur Forderung der katalanischen Literatur insgesamt ein. Diese beschrankte rich
zunachst inshesondere auf den Bereich der Lyrik, umfaf3te aher vor allem in der
2. Halfte des 19. Jh. Theaterstucke, Prosa und Fachtexte, z.B.: die Abhandlung
ubers Theater von IXART 1879 und den Programmentwurf "Concepte del Regio-
nalisme dintre de la unitat de la patria" von MASFERRER I ARCHIMBA[' 1888.

Daruber hinaus waren die JF ein Forum katalanischer Einsprachigkeit, weil

die offiziellen Reden auf Katalanisch gehalten wurden und alle Einsendungen

auf Katalanisch abgefaf3t sein mu1 ten.

Dies widerlegte zum einen die Kritiker, die dem Katalanischen die hegrenz-
te Ausdrucksfihigkeit eines "patois" zuschreiben wollten (vg. Kap. 111.3.4.), und

1.10. Die ".love Catalunva" (Motto: "Poch a poch se va Ilunv") hat sich insofern an den JF

heteiligt, als sic einen eigenen Preis (Olivenzweig) verliehen hahen. VgI. den Brief der "Jove Ca-

talunva" an das "Consistori" der JF, in: La Renaxensa 3, 1.3.18'1: 38/9.

1-41. VgI. Pi I)E CABAN ES, O. 19'9: '8.
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m:tchte rum tnderen die Katalanen damit Vern-Alt, auch in eine' offiziellen Si-
tuation eine Shrache Al Vetwenden, die vvcitgehend dem 13ereich des F:nili:i-
ren v urhehalten war.

Wic hefremdend offizielle Roden auf Katalanisch gevv irks hahen miissen,
zeigt die Bemerkung VOI1 M. Alilkt i FOntanals an1al iich der ersten I31umenspiele,
dais man °drei Stund(!n 'Alf Katakinisch geredet and niemand gelacht babe..'

i:t p:u'lat tres hures en catala i ningu nu hav is rigut.")'''
\lan ki'mnte deshalh die Jocs Florals als Plattfurm exemplarischer i`hervv in-

clung (let- diglossischen Funktionsteilung zvv ischen Katalanisch and Kastilisch he-
zeichnen. I):ts Kat:tlanische «urde - zumindest in diesem Rahmen - zur A-Spra-
chc.

Invv ieweit ist es gcrechttertigt anzunehmen, die IF h;itten aktiv rut' I leraus-
hildung eines neuen Sprachh(!XVul",tscins heigetragen?

Z.vvci Faktoren gehen Anla1,)) Al dieser Bebauptung:

es rind zahlreiche Zeitungsartikel erschienen. die den "schlechten Sprach-
zustand" des Katalanischen kritisieren:

- das wichtigste Gremium der IF, das "Consistori", hat cine Reihe von Ortbo-
graphietraktaten angeregt: (lies kit darauf schliel5en, dal der Fcstlegung
der Schriftsprache eine Schliisselstellung cingeraumt vvurde.

u';ihrend die katalanischsprachjgen Puhlikationen - Bucher, Presse etc. -
zvvar nicht Hach einem einlicit Iichen Orthographiesystem, vvohl ,her Hach he-
stimmten, moist im V'orwort Oder Kummentar (let- I. Ausgahe der Zeitung darge-
lcgten Kriterien redigiert vvurden, liefcn die allj:ihrlich einges:tndten, v-allig un-
korrigierten 11:tnuskrihte das Ausmalti des schrittsprachlichen Chaos erkennen.
I)a in mancben Iahr(2n IIundertc von Einsendungen cingingen, mu1S) rich den
\litgliedern des "Consistori" geradezu ein erschreckendes 13ild dargehoten ha-
hen: regionale V'arietiiten, kastilische Former, "phantasiereiche° Orthographic:

"Se descuhre... en algunos tomos (le l(), luegos Morales m:is yue Lin
sistema Lill, ficcitin 6 tendencia:i desvirtuar cl pensunient 1 yue IUV'ie'un
Ios fundadures Cie IA instituci<in, pues Iejos (1e pacer una Icngua hicil, uni-
da v Iiteraria, se Ia pace ininteligihlc. multiple e inc( rred, " (Rai si 1.
1 IS(,: 825-4).

°(...) creenios yue ha Ilegado Ia epora de yue los jucgos tlurales to
mes utru rumba..." (F: xu t C.vRRiO 18 - 2a: 1 I5 )

Der Ruf Hach neuen Grammatiken Lind Winterhiichern wind Iaut. SO ist in
einem Artikel von 18-9 in der in Buenos Aires erschcinenden /citschrift "[Aure-
neta" mit dem hezeichnenden 'I'itel "Qtre font higendes Al lesen:

"Tots cump'engueren yue fins ar:t I:I Icnaiyen,a de his Ilenas catala-
na. no hahia tet cap cosy do profit (... I ac ('()n\ ingue dunes (...) dotar :i
Host', Ilcngua de dos ohms capitals: Lill di(cionari v una gr:unatict...
(;1tiONl ,^1 I8,9: 529).

I < ' V de I i O f , I r u l l , / 1 1 iiach \Iiio i i . Iv(,n 25') S auch \Io of ivl i 13i<oi 1. I . i )I i '?
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Die Feststellung, dais eine Grammatik fehle, ist durchaus erstaunlich, vveil

zum Zeitpunkt des Artikels bereits mehrere katalanische Graunmatiken vorlie-

gen (s. Kap. V.1.3.). Sie kann ein Hinweis darauf sein, wic wenig die Granunati-

ken hekannt and akzeptiert waren.
Die Forderung nach einern Wbrterhuch macht dagegen auf einen "Not-

stand" aufinerksam: es hestehen nur mehrsprachige Nachschlagevverke (katala-

nisch-kastilisch-latein z,B.) (vgl. Kap. V11.).

Was als "fehlend" heklagt wird, rind Handhucher, die in Fragen regionaler,

stilistischer and asthetischer Unsicherheit Auskunft gehen - von der Vereinheitli-

chung der Orthographic als vordringlichster Aufgabe ganz zu schweigen.

Der mangelhafte Sprachzustand wird nicht nur in Zeitungsartikeln verur-

teilt; er gibt auch Anlaf3 zu den hesonderen Aktivit'iten der Gremien der JF. Wohl

auch unter dern Eindruck der Konfrontation mit den Manuskripten konzentriert

sich die Aufinerksamkeit des "Consistori" auf die L6sung von Orthographiepro-

hlemen.
1861 wird eine Orthographiekommission einherufen, deren Mitglieder rich

aber nicht einigen konnten. Die Kontroversen waren eher grundlegender Natur

als technischer - odor, wie MIRACLE 1968:145 meint, " patriotischer":

"(...) han semhlat mes d'ordre patriotic yue no pas d'ordre tecniC."

In den 70er Jahren folgen weitere Initiativen zur Orthographiereform, die

zur Publikation von Orthographietraktaten and Grammatiken f6hren (CONSIS-

TORI DELS JOCHS FLORALS 1863; BOFARUI.I. / BI.Aw11 1867; BAIARI I Jov'ANY /

BLANCH / AULESTIA I PIJOAN 1879/1884; REALACAI)EMIIA DE Bt'ENAS LETRAS DE BARCELONA

1884) (vgl. Kap. V1.3.5. and V2.2.).

4.2. Die Anndherung " jocfloralesker " and "xaronistischer " Positionen

Die These von der "Zweiteilung Kataloniens" zumindest wahrend der " Pha-

se A' der Renaixenca hahen Mot.As 1961 and noch ausfuhrlicher CAR,,IONA 1967

hegriindet ( s. Kap . 11.3.1-1.).
Sie geht jedoch hereits aus den Kommentaren zur "Renaixenca " (" renaixe-

ment") aus fbderalistischer Perspektive hervor.
AL:vuRALL 1886/1979 z.B. unterscheidet zwischen zwei Stromungen des "re-

naixament literari":
"Van passar alguns anus ahans de clue el Renaixement prengues la

volada que es va mostrar mes tard en la fundacio del jocs Florals, per un
costar , i del Teatre i del Cant popular, per I'altre.- ( ALa11RALI. IH86/19'9:

Was die beiden Richtungen hauptsichlich voneinander unterscheidet, sind

zwei vollig verschiedene Vorstellungen von "Literatur ": auf der einen Seite das

politisch engagierte Volkstheater , zumeist Satiren and Korn dies, auf der ande-

ren Seite der Versuch , eine klassische Literatur entstehen zu lassen.

Inwieweit es angemessen ist, eine Zuordnung von "xaronistischem" Thea-
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ter and :An)cite rkultur einersc1ts suvv ie "jocfloralescos" and hiir,t;erIicher Kultur
aI Iel'er,eit,,, zvvischen In'( ),9ressiv anti konservatiV r'caktionar vt)rzunehmen.
wale im einzelnen noch zu khiren. 7,umindest weist die Tatsache, da15 die Olu-
n)enshiele so eifrig in der satirischen Press(: karikiert vv'urden, auf ein xaronisti-
sches Interesse an den ^\ iederhelehungsversurhen des Katalanischen bin.

\\eiterhin ist dayon auszugehen, dais - vvie Rossimoi. 19-4:198/9 ausfiihrt
gel-ad(: auch in der Phase A der Renaixenca der Protest gegen fehlende katalani-
sche Institutionen anti gegen die vvachsenden Zentralisierungshcsh-ehungen
sick As Identituitsgefuhl in der Pflege katalanischer Traditionen (der Sardatia

ausdruckt: daze gehi)rt vv()Ill auch eine aligemein v'erhreitetc 1k) Ul:u'itat
des V'()Ikstheatcrs and der -feste. 1)ie Solidaritat im Protest gegen den Zenu-al-
staat hcschrankt rich jedoch keineslalls All die FrOllphasc der Renaixcn4a; v-icl-
mehr 1st sic ehenso zu I3eginn des 20. , 111., also in der Phase C, vorhanden land
hat ,ich zviceifellos auch ill) Kabmen der I)enu)kratisierung Hach 19Th manifes-
ticrt 1.

In lnlehnung an neucre IlistI)riugrahhische Forschungen geht NOssiNMt.
N_.4:3 10 s()gar so vv-eit, fur den lieginn des 20. lh. anti-zentralistische Positu)nen
eine 51)Iche Bedeutung hcizuniessen, dais sic klassenuhergreifend gewesen
seien, also Arheitcrhevvegung and Katalanismus Vereint batten:

l:antagonisn)e des deuy cl;tsses nest has ouhlie, mail levant Ic v id".
et I"incoherence de la lxllitiyue ntadrili'ne ils const.ttent (]Lie les huts yue
INuursuiv-ent Ic muuv en)ent ouv rier et IC nu)uvement catalaniste sont oh-
icctiv-ement lies se n)hlahles. Ainsi Ic rahhellent Castellet et Alulas, 'Ic sen-
timent et Ia conduite du hrulctariat Iihertaire et de la huul;geoisic catala-
liste it I"egard de la police, de Ia gv'dc ciVile, de l"armee. des trihunaux,
etaient ahhruximativement Imes Humes lau-CC rue l'un et I'aun-e se sen-
laient en guerre, an mains morale, centre I Etas .

lnvv ievv-eit anti ah warm hei Clem Katalanismus klasseni hergreifende ZOt;e
dominieren. ware - auch enter Einheziehung der Diskussionen in der ersten
and zvreiten Internationale - eingebender zu untersuchen (s. JAI REGI I I3t:rtt:-
(1iArtrt 198t)).

Selhst vvenn man dawn aLIsgelit, data es herechtigt ist, \,()n zvrei Kulturen
im 19. lh. auszugehen, hedeutet dies nicht, dal5 zvv ischen heiden keine lie-
zichungen hestanden 14atten: die Renaixentisten waren nib der- V'olkskultur v'cr-
traut, vv-e1111 nicht saga- von ihr inspiriert. Andererseits haste auch die Renaixenca
eine gcvVisse Pohuhu-itat, and sei es in der Karikatur.

l114 metashrachlichen Ucreich huISert rich die Kontrov°er:se zv,ischen heiden
Striin)ungen als Streit der Anbanger des archaisicrenden "literarischen Katalanisch"
gegen die Anhanger des "tatsachlich geshrochenen Katalanisch":

(...) lo Ilenguatge se'ns mostra dividit en dos estats of hrassos I'nn,
to vulgar, molt usat Cn las ciutats de mes traferh (...): l'altrc, lu Iiterari,
aryuitectonicament construhut v sahiament dehurat, scgons lo geni del
pus hosat en relaciu ah la sua elwra. Feuv-os, donchs, carrech de yuel

•
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'nostre amist6s consell no preten que canteu en catal.i literari del qu'ara
s'parta, sing en cataki literari del qu'ara s'deu parlar." (Ilia IF:y1I 18,2:
-40).

In der Rede hei den Blumenspielen kontrastiert der President 182, Leta-
mendi, das "gereinigte, modernisierte literarische Katalanisch" mit dem "vulgJ-
ren", gleichsam nati rlichen gesprochenen, das nicht die Grundlage der Schrift-
sprache werden durfe.

Gegen archaisierende Tendenzen ninunt Gt'lMFa A 1878 in seiner Rede als
Sekret;ir der JF Stellung, wenn er sagt:

"(...) aquest idioma (...) no ha d'esser tat com to partan nostres axis
en sas crdnicas..." (GI'IMER:v 18,8: 40).

Bereits einige Jahre spater hahen rich jedoch einige Schriftsteller vor dem
"Consistori" der JF durchgesetzt, die seine Konsolidierung zwischen dem "catala
Clue ara es parla" Und dem "catala literari" anstrehen.

Als Beispiel sei erw<ihnt, daf der populare Schriftsteller Frederic Soler, Ver-
treter der Volkssprache Katalanisch, hei den JF 1875 mit seinem Gedicht "La can-
46 dels aucells" einen Preis gewonnen and 1882 als President eine Rede gehal-
ten hat.

Selhst wean F Soler vom "xaronistischen" zum "jocfloralesken" Schriftstel-
1er geworden ist - als "xaronistischer" Schriftsteller puhliziert er unter dem Na-
men "Serafi Pitarra"-, hedeutet die Akzeptierung dieses Autors hei den JF eine
Annaherung zwischen heiden Richtungen in doppelter Hinsicht: zum einen von
seiten der JF, zurn anderen von seiten der Schriftsteller, fir die das "cataLt Clue
ara es parla" zu einem integralen Bestandteil des "catala literari" wird.

Auf die Akzeptierung in doppelter Hinsicht - Preisverleih der JF an Schrift-
steller, deren Literatursprache Elemente des tatsechlich gesprochenen Katalanisch
integriert zum einen, and Annaherung an Normen des literarischen Katalanisch
auf seiten der Schriftsteller zum anderen - macht MOLIN>~ i BRASS 1913: 47
aufinerksam, wens er in bezug auf den Autor Apeles Mestres schreibt:

"(...) La cigala P laformiga, guanvadora de la for natural, escrita per
I'Apeles Mestres, es la consagraci< literaria del catala vulgar all despreo-
cupacions arcaiques v per tant sense la classica concisioi de la Ilengua es-
tudiada, reactiva, erudita;

(...) to catala qu'ara's parla queda ennoblit o redimit en aquesta poe-
sia de l Apeles Mestres..."

Gut 25 Jahre nach Grundung der JF wird also eine Literatur akzeptiert, die
rich der polarisierenden Zuordnung in "jocfloralesk" and "xaronistisch" ent-
zieht.
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-+.^. Uie reitgeniissisrhe hri[ik stn den IF

Grundsiitzlich sin^l ^Irei Amen v^^m hritik ru untel^^chei^len:

- die in der hunun-istischen Presse, clie eher k^u^ikiert als kritisch klnnmen-
tie rt:

- ^1ie v^un einer Senn-.11st:1.ulich-j,lkuhinisrhen Pershektiv^e .u1s:

- clie Kritik v^un der Pl.utflrrm Iles h^ltalanismus uncl Fi'^clerllismus aus.

I)ie P111^u1,u^it:it ^Ier 1F -falls ^l^n^<m iiherhauht die Recle rein k^u1n - h,t^iert
v^1>r ahem auf glen harikaturen, tiatiren, 7_eichnun^;^°n in ^ler hunu>ristischen Pre.^-
se (°Iayuella de la '1'rn^ratsa", °Lu yanyuet", "Cu-Cut'" "F.I Rert^>r de ^"allfugl ma..

etc. ).

[)er Sh1xt richtete rich gegen die hisun-isieren^le, re.lktilm^ire and reli^;ii>^^°
Ausrichtung tier IF un^l ^leren Kealit^itsferne, gegen Elie ^'erleihung der Preise
uncl Titel, ^;e^;en ^1ie Or^;anisatilm Iles Festes, gegen clie kleinhiil^^;erlichen
Amhitilmen der Einsencler v1m ^lanuskripten un^l schlief5lich ^;e^;en die L^irher-
lirhkeit cler neuen °Tr^>hacl^ns".

I lierru einige l3eishiele: aus 13t^ai'rlt^ti i PI)c^:^^, LI. III / 19?6: ^??, ^?+; I^^ /

19?(i: ?39:

E;ritik am °anachr<mistisrhen" Charakter der lt^

Las tl^ir. ^1e E^auia. ^Ie fe
^^ ^1r arum, tutas E^Irg:l^laa,
I^^., I^^r^ Flural> las m;uuenen
en un p^^t ^1e aigua cle mal^^;u

(I^e L^^ Xanguet ^^rr a I`.u1v Iti,! )

Q FESIA DE NAS
1 1) pwt^l (Itic mmllLl
wmv^ en MIKA Fkm&

DTA Rcc l()l dc %Alfogolm, I Iii'lig, 1902

))2
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Kritik an der Preisverleihung

Fent plomas a las gacelas
ya se mestre en gay sabe;
y en set tomos, escrigue
Una Historia de novelas.
Brut de gloria }' net de pelas
pensa en la butxaca sua;
ya dona fil a Ia grua
y ah pastels, logra arribar
a ministre de Ultramar
- F3sinli un nus a 1,1 cu!
(De Lo Xanguet per As anus 18- , ) i 18 4 )

Die ernsthafte - and darum auch weniger vergnugliche - Kritik an den JF

kommt von zwei Seiten: "extern" von Vertretern einer jakohinischen, pro-kasti-
lischen Richtung and "intern" vom der Plattform des Katalanismus aus.

Die Befurworter einer zentralstaatlich-jakobinischen Sprachpolitik verurtei-
len die Wiederbelebungsversuche eines "Dialekts".

Ehenso wie ABBE; GREo0IRE 1794 in seiner beruhmten Rede "patois" and

"Feudalismus" gleichgesetzt hat, sieht MATA 1861/1862: 241/2, Fu1Snote I in den

"Blumenspielen" das Symbol des ruckstandigen, reaktionaren "Provinzialismus":

"Sobre desenvolverse un provincialismo funesto (...) hay una marca-
da tendencia a resucitar el estudio de la lengua lemosina, que, hacidndo-
se exclusiva, no puede producir nada bueno ni para el pail en general,
ni para los mismos catalanes.

Entre otros hechos de ese espiritu retrogrado que pudieramos citar,

estan los fuegos Florales, establecidos con el exclusivismo objeto de pre-

miar poesias catalanas, lo cual no puede menos que aumentar el descui-

do que harto generalmente se nota en Cataluna respecto al estudio del

idioma national." (Hervorhehung INA) (vgl. Kap. 111.3.4.).

Die Institution der JF wird als Bedrohung for die Nationalsprache Spanisch
angesehen.

Was die Kritik an den JF von seiten der Katalanen selbst angeht, so konnen
vor allem drei Striinge unterschieden werden:

1. Die Kritik an der sprachlichen and literarischen Qualit<it derJF, die biswei-
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ten in den Reden der Sekret:ire der IF rum Ausdruck konmmt, die den Preis-
cerleih hegriinden.

2. Die hritik an der historisierenden, vvirklichkeitsfernen Ausrichtung der In-
stitution, (lie auf deren Ineffektivit;it and mangelnde hompetenz ahzielt.
Als Beispiel wire et va dot- Artikel von Manel ANr;rI.oy in der " Renaxensa"
Vom 15.10.18'4 zu erw ihnen, der die Diffusit:it and Esoterik der Themenge-
hiete hem;ingelt and grunds:itzlich die Zielsetzung der Wicderhelehung ei-
ner mittelalterlichen Literatur fir fragwiirdig hilt. Er pl;idiert fiir die Griin-
dung einer katalanischen Sprachakademie nach dem Muster der spani-
schen, die eine allgemein akzeptierhare Literatursprache erarheiten solle,
die einen E;ompromilti zvv'ischen dem "jocfloralesken" and "xaronistischen..

Katalanisch darzustellen h:itte.

3. Es giht aher noch eine grundsditzlichere Kritik an den IF die nicht nur den
\orwurf ' mangeinder Effektivit;it" umfaltit, sondern die in den IF gefi rderte
Literatur insgesanit fiir fragviirdig halt. Diese Kritik hat vor allem V Bala-
guer fo)rmulicrt, vvahrend V Almirall von der \V'artc des "Fiideralismus" aus
die ideologischen S:iulen '•Patria, Fides, Amor des konserv-ativ-en Katalanis-
mus angreift (Al-mipu-I. 188.4)143 (v-gl. hap. 11.3?.).

BAJACt FK 1866 hat der neugegriindcten "Bihlioteca Catalan, d'Autors
Antics i Moderns" als eisten Band eine in hatalanisch vcrfai;te Atuohiogra-
phie enter dem Titel EE,perances i records v-orangestellt. Dort vv irft er der ka-
talanischen Literatur des 19. Jh. insgesamt v or, folklorisierend, realit:itsfern,
konfus rind (im Unterschied zur franzi sischen) nicht sc bete nhildend in
sein. Im hap. VII, das den JF gewidmet it. stellt er dies, konzeptionslose
Literatur - die sog. "escola de literature inocent" - der seg. "literature naCio-
nal" gegen0her. Offensichtlich in Anvv'endung positiv istischer Sozialtheo-
rien franz(isischer Prov-enienz spricht er der akademischen vvie volkstii-
melnden "escola de literati, inocent" dots politischc wic sozialtheoretische
Fundament ah, das ni)tig vv'dire, um die Literatur zu ,room so/Lad vv'irksamen
Faktor Lind \X'erkzeug des Fortschritts in machen. Die "literature national"
dagegen hitte von dem taskhlichen, "pulsierenden" Lehen tines V-olkes
auszugehen Lind dar0her hinaus utopische Moment, in Zukunftsprojekuo-
nen (Iloffnungen, Ideate) im Rahmen einer Ennv'urfs einer national gepr:ig-
ten Kollektiv-itiit in enthaltell:

-( ... ) escola de /iteratura inocent._ pertenv en (. ) lo, yue s'han pru-

posat Clue ,I pohle canto pet-u yue ntl hens,. lu, yue nu vul,n yuC Li pue-

143. A MIKA.1. 188-1: 19-4 pOlemisiert gegen this reaktiIm:ire \luni) ''Glauhe. Lirhr. \':uer

land ''I-a patria, la fe, I'anwr: yuins trey tomes, Ilurs miseries, her Lin putt, yue estigui A falter,

dels temps!

Bereits I5--4 hat er den rir'k^^:irt.<ge^^;uulten Ch;u'akier der IF kritisicrt ''ins luegOs Flurale,

se dirigian a las closes cunservacluras c yuerian infiln':u'les sus terukncias per el reiuerdu c el

ejemplo de tiempus mejures Para Cataluna".

(Al.A11RAI.1., A'. (A.Z. ) 1868: 8. zitiert Hach P1_A I Ak\E, R 19Th: -409).
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sia tinga influencia social (...) los que representan in indiferentisme en
politica que es la vida de la nacioi (...). Eixa escola to en contra la que jo

no duhto pas en denominar literatura nacional (... ) pertanyen 10s que
se inspiran ab la vida v ab las ideas del segle (...), los que viuhen (...) de
his generacions modernas (...) 10s que en (... ) to recort d'epocas pasadas
trovan 1'aspiracio y la esperanza de millors temps venidors." (BALAGi'ER
1866: '9/80).

Die "literatura nacional" wiirde sich also dadurch auszeichnen, da15 aus der
nationalen Vergangenheit Schlufsfolgerungen in prospektiver Absicht gezogen
werden - ein Gedanke, der 25 Jahre sp^iter ein wichtiger Bestandteil der als -'re-
volutionair" verstandenen modernistischen Kunst- and Sozialtheorie werden
wird.

Besonders deutlich findet er sich in dem Artikel von BROSSA ROGER 1892
Viure del Passat in der Avenc", der im Zusammenhang einer Artikelserie ver-
schiedener Autoren fiber die Stellung Kataloniens in Spanien, Ober "Katalanis-
mus" and "Kunsttheorie" steht.

Die Renaixenca and die JF werden einer Kritik unterzogen: die katalanische
Sprache and Literatur der Renaixenca lief en noch keinen Katalonien gem:iI en
Eigencharakter erkennen, was erst eine "modernistische" Grundkonzeption in-
dern kOnne. Hierzu wiirde die Standardisierung der Literatursprache ehenso
heitragen wie die Aushreitung positiver, zukunftsgewandter kollektiver Werte.

Hierzu folgendes Zitat (in der neuen Schreibweise von "I:Avenc"):

"L'excessiu culte al passat que s'apodera del regionalisme esterilisa
Iota concepcio moderna (...)

L'estudi de les nostres lletres desde la restauracio dels jocs Florals
en to d'ensenyar molt (...)

Les anteriors generacions , qu'ens deixen en la literatura catalana? un
lema mort, que no diu res a l'imaginacio popular; (...)

(...) la reforma lingiiistica (...) ha d'acahar am 1'anarquia gramatical
qu'ha estat imperant en el camp literari.

Conseg6encia d'aquest trehall seria que s ' esta portant a cap auria
d'esser l 'establiment d'una metrica catalana que fes valerl 'immensa ri-
quesa qu 'en fonetica , morfologia i sintaxis to la nostra llengua.

Ademes, s'auria de procurar fer lo que no ha pogut efectuar-se am
cinquanta anys de soi disant renaixenca , aixi> es, la creaci( ) d'un centre
de cultura propi (...) marcant hen he la diferenciacio existent entre la
nostra estructura moral i intellectual i la dels demes pobles qu'ens Molten

(...) que es necessita?
Principalment , un plan de vida collectiva qu ' auria de formular

l'avant -guarda dels partidaris del modernisme ." ( BROSSA ROGER 1892:

261) (Hervorhehungen INA).

Aus diesem Artikel wird deutlich , daI. eine radikale Abrechnung mit den
ersten 50 Jahren der "Renaixen4a" and der JF, die aber mit dem Versuch verbun-
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den ist, an der Entstehung einer eigenst:indigen katalanischen Kultur and Shrt-
chc aktiv' and konkret mitzuanc(2itcil (durCh die Sprachkampagne /,.B. I, erst im
Rahmen einer -III OdeI'll istischen" SI)zial-. Kunst- and Kulturthcoric WCS "lu-
gendstils" I erfo>lgt.

\or den/ Hintelrgrund der I:ntvv icklung der Ren,tixenc,t and des Katalanis-
nlus erscheint der "nx>dernisme" vv'ie eine Sv'nthese aus Fii(Ieralisnws, scum
:isthetischen Theories and pragmatischen Ervviigungen.

5. 1)IF l 1\l:ROl Fl TLICII'I'E1' \IA\tSKRII''rE I)ER IF :AI5 SERIFS\l.AttiiG ERSCI II.IEIi19ARE

QI l:I.LF: FIR I)IE [\I'I:RSI slit \(;\().\ SPKACHHE\CI SSTSF:IS

Uiihrend die IF im 19. Ill. als die Institution (ler konservativ'cn Renaixen4a
immer vvieder v-iei kommentiert, kritisiert and karikiert vv'urden, kiinnen v\,ir
von heutc aus mit der Enthindung von I huldlungsnonv'endigkeiten in den ideo-
logischen Kontroversen die 11' and deren schriftliche tl erlieferung als Quellen-
material heranziehen.

I)ie \lanuskripte der "BIunlenspiele" stellen den unsch;itzh,uren V'orteil dar,
cis homogener, serienmaisig v'orh,tndener Quellentv'pus in sein. Sic hieten die
\liiglichkeit, A'er:inderungen in) Sprachhevv n1 Twin Al erfassen.

I )ic \lanuskripte eignen rich fiir clue I'ntersuchung folgender Frigen:
w'elche Konzeption von ° 'iedelgehurt" des Katalanischen lassen rich den

Schriftetl elltllehlllen?
Welche Enr<iicklungen kiinnen festgestellt vv'erden%
Invvievv'eit lasses rich P,u'allelen in der Phasierung der Renaixenca in eine

runlantische un(I eine eher politische Phase ziehen - vv'ohei keinest;tlls hehaup-
tet vv'erden soil, es sei eine "7vv'eiteilung" der Renaixen4,t v'orhanden%

I'll/ gleich eine Vorlaufige Antwort zu gehen:
An den unv-eriiffentlichten Finsendungen htssen sich die Tendenzcn, Gi'dndun-
gen von Institutionen un(I dcren Motto sovric in Form VIIn Imitation der jevv'eili-
gen katalanischen Literatur die geschichtlichen Striinlungen ,thlesen, die inl 19.
Jh. gerade aktuell wares.

I)ie Art der Einsendungen giht direkten Aufschlui.S' 01her den Stand der Re-
naixen4a.

W ihrend in den ersten zehn J,thren cuphorisch-romantische Einsendungen
zumindest in Form von Lvrik zur Gk)rifizierung Kataloniens dominierten, zeigi
rich in den ,0er, deutlicher nosh in den 80cr hthren eine gewisse I)istanzicrung
VI)n der unreflektierten Identifikation. I)ie historisieren(1e Betrachtung vv'eicht
einer zukunftsorientierten. Auch in hezug auf die Sprache ist eine Entvvicklung
festzustellen: vv-enn zun:ichst die Sprache AS "Huse" glorifiziert vv urdc. vv eisen
Einsendungen in den ,0er and Hoer ]ahren auf einer Bevvul;tseinsvvandcl his:
"Sprache" vrird kommentiert, Sprachverhalten heohachtet.

I)ie "Blunlenspiele" sollen deshalh AS Fallstudie herangezl>gcn vvcrdcn,,tn
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I)icsc EinsciiduiI. (2n] h tetelI 'A S lyeltgchen(l Ilich IIICht ausge\yel'tetes AI,Ite-

ri,tl die Cl ance. Aul.kChliisse Ober die 2. Halite des 19. Jh. in gehen.
I )ic l)urchsicht (let- \Ianuskripte 1859 - 1891 hat gezeigt, dal nicht nur Ent-

NyickIungstendenzen yon der "Renaixen4,t" rum °\lodernisme" festzustellcn
rind. sondern dal", durchaus nicht nur joctloraleske Einsendungen yorliege n.

Venn ouch duantitatiy die dens Motto "V"aterl,tnd, Glauhc, l.iehe" zugeordnete I.y-

rik iiherwiegt, so finden rich ah den ,Oer Jahren doll auch Einsendungen, die

eher zur "Volksliteratur" in "tats:ichlich gesprochenem K,Ital,ulisch" ziihlen:

Spottyel-se, 'I'heaterstiitcke, kritische Texte and Naturheschrcihungen, suwie

Volkshr:iuchc.

In zahlreichen \lanuskripten glorifizicren die Autoren die katalanische
Sprache, treffen Aussagen and \ernultungen, die hcute als Quellen daze dienen
k6 mien, "Sprachhewul5tsein" in untersuchen.

Gegeniiher den iiffentlichen Reden der Pr:isidenten, Sekret:ire and \I,Inte-

nedors hahen sic den Vorteil, dais ihnen nicht der Charakter einen von jeweili-

gen politischen Konstellationen ,Ihh:ingigen °iiffentlichen Redo" einen ist.

I)ie unyeri>ffentlichen Nlanuskripte der .IF hieten ein hrcit gestrcutes, se-
riennl:iltiig yorhandenes Spekn'unl zur Rekonstruktion yon Sprachhewuhtsein.

Nachfolgende Ausfiihrungen kdnnen sick kcincsf lis auch nun tllsatzweise

As eine ['ntersuchung inl Sinne der " histoire surielle" ( vgl. Kap. 1?.-u. ) pr:isentie-.

ren. 1),i/,u wire die Erstellung einen yuantitatiy ahgesicherten Korpus niitig, wo-

hei nlethodische Prohleme vie das Verh:iltnis yon "Rephisentatiyit:it" and

Quantit:it" zu kl:iren w:iren.

Als eine zentrale Allregung der "histoire serielle" (v gl. Kip. 1.1.2.4.) ist -.11s

Leitidee festzuhalten, dais

- die Erschlielsung hislang vyenig heaclueter Quellen wyichtige Beiu-:ige in ei-

nen Sozialgeschichte Iiefern kann;

- da15 rich iiher einen langen Zeitraum erh,tltene, nldglichst homogene I)o-

kumente hesonders gut daze eignen.

Als Quellenserie hieten sic rich fur intensive I'ntersuchungen in zweierlei

linsicht an:

zunl einen ki'mnen hestimntte, stereotype Redewendungen, immer «vieder-

kehrende Frlgen odes Fornwlierungen extrapoliert werden, evwa: die Era-

ge, oh das Katalanische cine Sprache oder ein I)ialekt sei, cine tote oiler

lehende Sprache etc. wind immer wieder im wahrsten Sinne des Wortes dis-

kutiert, dens die moisten Einsendungen hestehen zum Groltiteil aus I)ialo-

gen in Gedichtfornl oder Prosa;

- mum anderen kann auch die Tatsache aufschluhreich Will, d,11", enter yielen

Einsendungen ein hestinunter, aul5ergew6hnlicher Text zu finden ist.

Wens also ein \lanuskript each Thema, Form and ['mfang einmalig ist and

aus clem Rahmen fillt, so kann es als "Vorhote" Indic fOr allgemeinere Ver-

anderungen sein; Beispiel: der Text Estisolzulas (1881), der in t'mfang (ca.
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50 Seiten ), Form ( Abhandlung ) and Thenia ( Beohachtung ) nicht mit den

anderen zu vergleichen ist, kann ,its Ilinweis darauf verstanden werden,

dais die katalanische Sprache nicht mehr nur AS Mittel zur FOrderung einer

eigenen nationalen Identit<t angesehen wird, sondern As etwas zu Beohach-

tendes, in ihrer realen Situation Bedrohtes ( s.u.). Ein solcher Text kann den

Uhergang von der " Phase A ' zur "Phase I3" signalisieren.

Ich nu )chte nachfolgend zunachst einen L`herhlick aher die Manuskripte

gehen , um darn speziell die Einsendungen zur Sprache As Quellenserie enter

diesen heiden Gesichtspunkten auszuwerten.
Die Manuskripte sind alle mehr oder minder leserlich , z.T. kalligraphisch

handgeschriehen. Kunstvolle Dekorationen umrahmen einige Texte . Der Unr
fang reicht von einigen Zeilen his zu mehreren Seiten.

Jede Einsendung ist nit einem Thema Oherschriehen , deco meistens auch

ein Motto zugeordnet ist, z.B . ein literarisches Zitat aus der katalanischen, fran-

z< sischen oder deutschen Literatur ( Goethe , Heine , Lamartine etc .). Das Motto

giht aher auch oft an, its was sich die Einsendung versteht : als Sittengem:ilde

oder als Glauhens-, Werturteils- and Gefuhlshekenntnis ('Av qu'es trist mirar to

passat " 1862), das auch den Losungen des politischen Katalanismus entsprechen

kann : " Lo Progres- Avant! " ( 1891). Das Motto kann auch ein Spottvers sein: "Tot

es per to - de hoig y de poeta , tothom ne to una miqueta " ( 1880).

GruI adressen an die Poeten des Felibrige rind vor allem in den 60er Jahren

hJufig."`)

Die Texte Sind in unterschiedlicher literarischer Form abgefafst , als "Roman-

zen" prasentieren die Autoren ihre Beitrage vor allem damn , wean es ihnen um

die Darstellung historischer Ereignisse ( durchaus auch als " Klatschgeschichte" )

geht. Danehen finden sich auch "Legenden ". Als "Hymne " sind vor allem die Bei-

trage zum Motto "Vaterland , Glaube , Liebe" abgefa& , wahrend die Gedichte

uber die Liebe oft in Form von "Sonetten " oder auch als "Balladen " komponiert

sind. Als Beitrage zu einer (oft regionalen) Volkskultur verstehen rich or allem

Einsendungen mit dem Motto "Kanzone" , " Rondo".

Theaterstucke bilden eher eine Ausnahme - zwei Beispiele seien erwahnt:
Lo Marques del Capcigranl' : Comedia en un acte , escrita en vers cataki per...
( 1863); Misteris de la vida.: drama en un acte (1869).

Prosatexte , die enter dem Stichpunkt "kritische Reflexion" Oder Ausbrei-

tung von Wissen " eingeordnet werden konnen , linden sich seltener, rind aher

wegen ihres Reflexionsstandes besonders aufschlufgreich - so etwa der Text Lo

Parnas Catald (1868, n.° 304 ), der schon als kurze Literaturgeschichte anzu-

sehen ist.
Kritische Uberlegungen werden auch in Form von Gedichten angestellt, so

etwa in dern Gedicht Lo que m'agrada ( 1868, n ." 125):

149. Zu den Beziehungen zwischen " Felibre " and Jocs Florals" s. BLADE I DEst yIv [A, A. 1961.
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Rccordas 1() tr(A)'Idol.

yue canta en ^atal.i ^^^II
I.1 rusa de sun senv^ur

yue s'uhrira ^i la v^espra^la?
- [hms nu m'a^;ra^Ll

^'In^ allem mit Auftamul^en ties plllitischen Katalanismus in ^1en HOer ^ahren
v^erinclert sirh ^ler Charakter ^ler :^lanuskripte: die Aut^^ren thematisieren die Re-
naisen4a and gehen als 1kxt1^ h^iufi^; Leitspriiche, ^iie auf ^1en ersten karilanisti-
srhen Kun^;rei^, Mann auch auf Sias °Centre C^tta(^I° ("Catalum^a i avant!") himrei-
5en.

Es reichnet sirh ein neueti ^'ectit:indnis v^cm ":^atiun" ah, indem zusehen^ls
v^^m ^ler "katal^tnischen :^ati^m" ^1ie R«1e ist 1 z.13. in der Einsendung Him»le a l^^
rurci6 u^tcrluna 1HK0).

Aurh an ^1er "I'henlatik ^Ier um-er^iffentlichten 1lanusl:ripte l^if^t rich ^1er I3e-
ginn pier "Phase I3" der Renaizen4a mit I)urchsetrung ^1es pulitischen hatalanis-
nnls 1t;^0 erkennnen.

5.1. [>ie katalanische Sprache als 'I'henul in Glen Manuskri^ten

Fine Uurchsicht ^1er llanuskripte l^ii5t erkennen, d^d5 in^mer vv^ieder ^1rei
^fel'eUIV'pen anflallchen:

- das hatalanische hat eine ruhml-eiche Tra^litiun, es ist Elie Sprache ^ler
"G rl IItiv°^iter" ,

- es ist eine "lehen^le" and keine "t<xe" Sprache:
- es ist eine Sprache uncl kein I)ialekt.

Iieispiel:
"Lu ale cle Cataluma" (69/?91/]t^6?):

^.Ju v^ull av^uv^ c:un:u- :ih Ilengua ^1els meus av^is
Las glurias de la PaU'ia c1^1 ^x^hle mrs ^^alent;
(... ^„

[)ie rlmlantisd^e Uherh(>hunl; ties hatalanischen als "llengua dels avis", als
"Ilen^;ua de sa^^is, de stints ale gapes i ^Ie rein", Brie Costs 190:16-?? pr^izisiert,
he^leutet nicht, d^>15 es als °axe" Sprache angesehen ^^ir^l, im Gegenteil: es erfihrt
eine ^'iirciigung als °leben^le", rltsichlirh gespn>chene Sprache.

5.1.1. l )cis /^"atcalunische: Eire Lehen^% .Spruc^l.^e

Seit cler Gramnrltik v un F3.^LLO^r' IH13 «^er^ien immer n-ieder ^^strengungen
untern<nnmen nachzu^^^eisen, ^-ie sehr ^1ie katalanische Sprache leht and eine
eigene, r^nnanische Sprache (und kein °).u^glm" Ixler "Dialekt") is[.
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In der Tradition der "Verteidigung des Katalanischen" (Kap. V.1.3.2.) steht nach-
folgendes Gedicht, das in Auszugen wiedergegeben werden soil:

"Ma professi6 de fe" (1861) (n." 153)
Natural de Barcelona
pera mi jamav hi haura
un altre llengua mes bona
clue la que en son temps parla
to rector de Vallfogona.

No falta algun taramhana,
que ja no sah to que s'diu,
ha pretes, v aixi ho escriu,
que la llengua catalana
fa m6lt temps ja que no viu.

Y tambe hi ha qui ademes
de negarhi ]a existencia,
diu que may ha valgut res
]a Ilengua clue no ha entes
per la sua negligencia.

Altres ja sens cap respecte,
demonstrant son poch afecte
a la clue deuhen amar,
diuhen que l'nostre parlar
es la gerga d'un dialecte.

Que Ii falta per ser viu
pels Catalans at llenguatge?
Mentres ni haja un petit nin,
6 una mica de paratge
hont se parle, sempre viu.

no tenim, si se m'apura,
de mil reglas to conjunt
per darli bona estructura?

Y no tenim un Ballot
clue ns' senvala ab son bon compas
to cami de anar per tot,
afide clue niunmatpas
donen en parlant qualsevol mot?

No tenim un diccionari
per la academia aprohat,
pera que si es necessari
Bona a tot home lletrat
to recurs que va a huscarhi?
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1' en est caa, Clue podra set
sine Ilengua. \ de ealia.
tat cum hu es lo gas saher%

Pus ast") mateix Bich ju

de la Ilengua catalana,

Clue j3111,1% ell I)CI-ICCCIC)
ceclira a la castelianu,

Ili :i Ia de cap mss nacio">.

In et,', Ia heriuosa a qni ju adur,

RI la Clue SUSR'ns ma fe,

I'atecte unich de num cot',

per Clue tan sits niurire

en las arcs del aluor.

Aus diesenl Gedicht gcht het or, vrarum der Actor das Katalanische fir eine
eigenc Sprarhe halt and vvelchen Gefi hlsvvert el' ihr heinlill"t:

- sic hat eine eigene Grammatik and ein u'Orterhuch;
- sic v'erfdgt uher eine schriftliche Tradition; hesonders ervv;ihnt vvird der

sehr popuhire "Rector de Vallfogona" , den BoFARLLI. I I)E BROCA 18h4: 31 -3,
vv egen seiner " ungepflegten Sprache" kritisiert;

- sic leht, svcil sic Hoch gesprochcn vvird;
- sic hat eine eigenc A thetik: Srhi>nheit, F,net^gie and Harmonic;
- ,sic 1st die tiprache des Het'zens and des Gefiihls;
- acs all diesen GrOnden kann es kein "I)ialekt", sunders nur eine Sprarhe

st ill.

Ganz ahnlich argumentiert der Actor der Einsendung La Ilengua catalana (32/
2^8/ 1th 2 ):

"No es pas nun-ta, n6, la clue tants curs atenta:
may morira la Ilengua catalana

Lus funerals del mart shah turnat en festa,

qu'el sort no es mart, pus Clue respira c parla

(... I

In manchen historisierenden Einsendungen scheint die Erit;c Hach "Lehen"

Oder "Tod" keine zu sein , sveil die moisten Autoren in ihren I landlungsdialogen
die Aktcure untercinander in der "dol4a llengua" dialogisieren Iassen.

In dem Jlaltie , pie allgemein die Vorstellung die Oherhand gewinnt, dah
das Katalanische eine Iehende Sprache sei, scheint rich ouch die Bezeichnung
"catala " oder cinfach " la parla " gegeniiher "lemosf " durchgesetzt Al hahen. Ill)
Zuge zunehnlendcn kulturellen Selhsthea 'ulstseins. and der Ahgrenzung gegen-
iher anderen rumanischen Sprachen , vor allem dem Prov-enzalischen Is. Kap.
H1 . 4 - 3.), unterliegt die Synonymic einem strengen Verdikt.

Die katalanische Sprache als etwas Lehendiges , die ill alien Situationen des
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Lehens selhsn-erstandlich ^°ern^endet ^^^ird - diesel Bild ergiht rich aus der Lek-

ture der hlanuskripte all durchg^ingige Wunsch^^orstellung, so da1^ der Schlulti

nahe liegt: die Wiederhelehung des katalanischen all Sprache geschieht nur d;1-

durch, da(5 die Sprecher in der Sprache handeln. Sie wird zur A4ai^^it^it, rur "Ener-

geia°, i;u

Zwischen dem Prozel5 des Aussterhens einer Sprache and dem der ^'ieder-

helebung scheint eine Parallelit^it ru bestehen: in dem ^laftie, ^^^ie die Sprarhen

erstarren and keine heterogenen Funlaionen mehr «^ahrnehmen, also einem I)i-

glossieprozef5 unterliegen, sind lie vom Aussterben hedroht. In der Phase des

^k'iederauflehens einer Sprache - «-ie in der Renairen4a -gird die Spr,lche da-

durch zum identiritshildenden ^knnent, da15 die Sprecher (real oiler fikti^^) in

ihr handeln.
Sprache leht Bann, wean ein BewulStsein ^^on Sprache all T^iti^;keit ^^orhan-

den ist. Es scheint, all lei ein traditionelles, hisa>risches ^'issen ^'oraussetzun^;

fiir theses Bewutstsein, dal lurch den I)ichtern^etthe^^erh her^;estellt ^rerden

soil.

Zur 13edeutun^ des "histurischen Wissens" schreiht CosFKn^ `19^H: 61:

"Finalmente, en cuanto saber cornrin de 1•ari^>s <, de nuichus hahlan-
tes, el saber linguistia> es interirtdu^idu^! ^> soci^rl; ^^ en cuanto saber h•rl-

clicional (...) es un saher {^istorico : Por elk1, precisamentr, el panto de

1•ista hisuirico puede adoptarse sin contradiccibn tamhien am respecto

a la lengua sinrr^nlica : (...) " ( S. Kap . ^'.1.^.).

Originalheispiel fur Einsendungen:

^L°Q'y` Zi C^-LPL ^a

[G/lam , /1Lt ^ LL! ^ U/ L/, _-

Z,ue ns es tY'mqqua_, 0$ ,m2 cz dir:^
9Iee CO^1 AZl1c' T

^
M.^

u,e szo 12021',e
^

Ir , ^
,c abamor Pa conservem,

c^[ if ^ ^^ !^1(!!t -G^Cc.^ ^G+ G^C'l Z`^

^`ttc rnvl'f nur-^ ^c^

20\nix,j ~m dzbarmrs;
cq'̂Mn,0r-^zse n le' ^myrz1s
c/lT.r,5cn^^ tF^zvr rcehi,

150. Co, rkn^, F.. ;19'£i: ^5 ff.
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Z,,i,,,lmgren n.vZZFn csc,zt',

4XP ÔM.^0S >u'$1^m ricRs
cI^I^i_, ur73 a:''mte.ninw

^
,^

'rrz -^m ,,0s834s en^michs;
4n nu,ixo' Tam 6!^ m erreu :
Germnmi,r1i lt1'<xi7150 mtZe,

c c^',,m ron, cmsGXnr: h, K~wci;
^7Ne.s,nziracq,.c m sm smZ3
c%cercanrnos, aR tFovai.ns
SZcprecis Hcm di. t-pZ,

5.1.?. Asthetische Qrualitaten des Katalullisc{_len

Als positive Eigenschaften des hatalanischen v,^erden vor ahem die "I^iirre"
(yu^ilitatic aufflllendes ^^^rhandensein .'on Einsilbern) and die "Elpressi^^itiit" Bo-
wie Aufi-ichtigkeit' des Karilanischen hetont. Auf die Tradition dieser Qualifizie-
rung ^°eist Co^t.^s 196% in seiner Kapiteln "llengua asps" wId "llenl;ua rurta"
bin. Hierru eini^e Beispiele aus den Manuskripten:
Clar i' catalk (102/1H91)
A la parla catcslana (149/1H91)

1. Ta p^irla hrau carlla
Es la mes franca del nuns;
Es la mes noble yue hi ha
Es la parla yu'el a>r d<Sn;
(...)

Darla yuin luau accent
(... )
no's ransa d'escoltar;

2. Ho Bich respectuosamenc
Per sempre't sabre estimar.
Ets la parla yu'eterneis
La de dols y' arnuinich s6 ;
(... )
Ei1eCQ ir1, molt valent
(Her^^orhehung INA)
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Das Katalanische als die "Sprache des Herzens" ist "harmonisch, energisch

and lieblich".
Zunachst ist auffallend, dais these dem Katalanischen zugeschriebenen Ei-

genschaften mit den Qualitaten identisch sind, die in der Lehre von der "Elo-

quencia" festgelegt sind. Dari her hinaus scheinen sie zu dem allgemeinen Re-

pertoire zu gehoren, mit dem die romanischen "Vulgiirsprachen" gegen das La-

tein verteidigt wurden.
Die Wissenstradition der "Eloquencia" and ihre Bedeutung in der Sprach-

debatte der Renaixenca steht im Mittelpunkt von Kap. R3.

5.1.3. Sprache als Soziale Abgrenzung

Unter dem Stichpunkt "Sprache als soziale Abgrenzung" ist die Einsendung 25/

404/1863, eine Komodie mit dern Titel Lo Marques del Capcigranl', der Beach-

tung wert.

Der Marques redet ein von "castellanismes" durchsetztes Katalanisch, fiber

das sich die Katalanin Xaviera lustig macht, and das ihr sogar als V'orwand fiir

eine Ablehnung des Heiratsantrages des Marquis dient. Xaviera hedient sich der

hekannten Argumente, um dern unwissenden Marquis eine Lektion in Sachen

Katalanisch zu erteilen. AuSerdem korrigiert sie semen Sprachgehrauch. Mogli-

cherweise entspricht das Katalanisch des "Marquis" durchaus einer Sprachreali-

tat des 19 Jh., denn in einigen Karikaturen wird das Sprachverhalten des MOchte-
gern-Stadters and Petit-bourgeois mit sozialen Aufstiegsarnhitionen verspottet.

Nachfolgend ein Auszug aus dieser Komodie von 1863:

Marques: Encara que aixi m'parleu,
jo no cedesch la partida,

que algun dia ma querida

vos mateixa ser voldreu.

Xaviera: Mala esperansa teniu,
que res de mi pot lograr
qui encara no sab parlar.

Marques: M'ofeneu?
Xaviera: No, si advertiu

que habeu dit una expressic

clue per cert no es catalana.

Marques: En tal cas es castellana

que ja lo mateix te.

Xaviera: Bo!

si d'est modo anau pensant,

no hi ha mes que harrejeu

las dos llenguas v tindreu

una gerga en un instant.

Marques: Sin-embargo..
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Xavier:: Iieus ayui

Lill aitra expres sit hollica
Ia saheu lUe 5igniflea?

Xaviera: Pent cum (ILIC p:u'lam ara
la Ilengua CIe nostres avis.
110 entench peryue en yustres Il:this
tal ignurancia s'repara.

AIaryues:,\1'apar yue tenint intent
de :i costas mev as hut'larvw'.

Xaviera: No; tan sins \ Lill ensem-,Urvvs
yui°parlau molt mal:unellt

Marques Me senthla yue parlu ju
cum fa la alta societat .

Xaviera: En efecte: es veritat

la gent paria cum vvs feu;
v' es Veritat yue n'lo dia
tan extravagant mania
fa se exten per tut arreu.
La nteu do Ios ens dill hen,
quallt uncle deurian dir:
y Clue Yvan a recihir
altres per rehrer escriuhen
No falta yui fueros digit
Ili yui 1'atencio Ilamar,
Ili per voierse espiicar,
yui Gums v h_u_enu escriga.
Coln a passeig Cos aneu
Si Veheu no lion Vestit,
V yuiu tragel tot seguit.

Y Vus dire, per final,
yue s'despedeix en dos,
Lin y altre s"diuhen: adios!
pasta a dem:i, amich coral.

Y clue no es ratio prow bona
pera yue v,us barrejeu
en' nostra Ilengua Una Veu
clue Cie cap modo hi consona.
(...) Ia Ilengua de Castella
ho es Cie tota la naci(,
no disputant ara aiXo;
mes Si yuant no fern us d'ella
hi to sas v'eus harregadas,
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Marques: Pus entonces que voleu?

Que es to que vos desitjau?

Xaviera: Dali! altra volta hi tornau.

Perque Donchs nt^ me diheu?

Marques: (Malviatge ella ab sa llengua

que ja acaha d'enfadarme!

--- Hervorhehungen im Text
Hervorhebungen INA)

12-

Xaviera gibt deco Marquis nicht nur eine praktische Unterweisung in korrek-
tem Katalanisch, sondern teilt ihm fast nehenhei Grundpositionen des "Provin-
zialisnlus" and "Regionalismus" Al Beginn der 60er jahre mit: das Kastilische
ist die Sprache der "Nation", das Katalanische die der "Provinz".

Die von ihr kritisierten "castellanismes" stammen aus deco Bereich der

Mode. Dies deutet sicher auf einen tatsachlichen Sprachgebrauch der Stiidter
hin, dean dieses Motiv findet sich auch in anderen (karikierenden) Gespr'ichs-
wiedergaben (vgl. Kap. V2.3. and V2.4.). Mehr noch fuhrt sie aher Beispiele von
Partikeln and Prapositionen aus der Alltagskonversation an (bueno, adios, basta,
entonces etc.), die aus deco Kastilischen stammen. Offensichtlich eignen sich
P6positionen and Partikel besonders dazu, Gruppenidentititen zu schaffen: dots
gilt sowohl fur deren demonstrative Ubernahme aus der prestigereichen A-Spra-
che (hier: des Kastilischen), als auch umgekehrt fur die svmbolische Identifika-
tion mit einem Dialekt bzw. Soziolekt.'5'

5.1.4. Beobachtung ton Sprachverhalten

Die Gedichte odor Prosatexte, die das "reale Sprachverhalten" zum Gegen-
stand hahen.sind besonders aufschlu1 reich.

In oben zitiertem Theaterstiick Lo Marques del Capcigranl, diem es als
AnlafS zur sozialen Ahgrenzung gegeniiber dem Aufsteiger, dem "Marques".

Urn die Idealisierung des authentischen, seiner Muttersprache treuen
Bauern geht es in der EinsendungAlspagesos, der im Gegensatz zu den St'idtern
die Sprachreinheit and Unverderhtheit gewahrleistet:

Als pagesos (421/1868)
(... )

Vosaltres parleu la llengua catalana;
no us tie doneu vergonva d'aqueix bonich parla:
no sou com eix' altiva ciutadana

151. Bei der Verwendung des kastilischen Form "bueno", "entonces" etc. scheint das zuzu-
treffen, was SCHLIEBEN-LANGE, B. 1979 h: 308 in hezug auf Partikel feststellt, dab sie nimlich "(...)
in grof,,em Austiia1 dazu dienen and dazu verwendet werden, Gruppenkohdrenz zu demonstrie-
ren and AuI enabgrenzung einer kulturellen oder sozialen Gruppe zu bewirken".
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yue henna yu"s rehaixa Ixu'Lint en catal5.

La parla enu-e vosalu-es cunservas rica v para.
jama perd sa hravcsa Ili sos dictats flies horns.
la Santa liar clefs a is enn-e \0',aln-es data,
v soil I'urna sagrada de vo.stres tra(.1icions.

I )ieser Text steht im Gegensatz zu den idealisierenden A'erherrilchungen

der lndustrialisierung, da er die Folgen der V"crst:idterung fiir das tatsdchliche

SprachverhaItell erwdhnt. Soziale A'er:inderungen st6ren die Identifikation mit

der eigenen Sprache, fiihren zu kultureller Entfremdung and (partieller) Sprach-

aufgahe zugunsten der A-Sprache.

Fast xvie One Erl:iuterung von "language shift" hest rich die etwx-a -10 Seiten
starke Einsendung Estisoraclas ( 13-/1881 ), die in mehrere Kapitel unterghedert
ist. Der erste Teil, L'ergull. enthdilt cine Kritik am Hochmut der " Katalanisten".

In einem zweiten Til heschreiht der Autor das Sprachverhalten von eini-

gen jungen Leuten in einem Cafe. Er heohachtet, wie der zu Reichtum gekom-

mene Bauer Nlanolo, der all armer Bauer selhstvet;st'indlich nor katalanisch

gesprochen hat, nun auch mit semen katalanischen Freunden nor Hoch in der

Prestigesprache der Sridter (kastilisch) Konversation hetreihen will and dies

auch ( mehr schlecht als recht) tut.
Weiterhin giht uns der Autor die Ergehnisse seiner kritischen Beohachtun-

gen in Form einer umfangreichen Kommentacs auch zum Sprachverhalten in an-

deren Bereichen, wie der Familie z.B. Unter dem Stichpunkt Lo parlor en caste-

11u heschreiht and kritisiert er die Aufgahe der "Muttersprache", die zu ciner

doppelten kulturellen Entfremdung fiihrt: die eigene Shrache wind zum einer

ails Prestigegriinden aufgegehen, zum anderen erfolgt deshalh aher noch lange

keine Aufnahme in die Gruppe der Kastilischsprechenden, im Gegenteil. Der

identitaitslose nicht-mehr Katalane rind dock-nicht-Kastilier wind zur Zielscheihe

des Spottes.

Nachfolgend ein Textauszug O her das Sprachverhalten von Mlanolo, der auf-

grund einer giinstigen Heirat zur "Creme der guten Barceloneser Gesellschaft"

geh(irt.

"No to altre defecte, es precis ferli ayuesta justicia, yue Ia falta era de

voler parlar en castelii , solsament peryue Ii semhla yue fa mes honich v

peryue eeu yue moltas de las personas final ( ... ) ah yues tracta enraho-

nan en ayuella llengua, paean, peryue'Is hi sigue natural v la major part

perclue's fan ilusioi de yue'ls revesteix de certa noblesa . A'oleu cosy mes

ridicuIa , antip:itica y repugnant . (...) ".

Was der Autor bier heschreiht rind negativ hewertet, ist das V'orhandensein

einer "kulturellen Entfremdung": die Muttersprache "Katalanisch" wind ails Pre-

stigegriinden zugunsten des miihsam erlernten "Kastilisch" aufgegehen. "Spra-

che" client zum Mittel der Ahgrenzung gegen0her der eigenen sozialen 1 lerkunft
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and soil die Zugehorigkeit zu einer anderen, sozial h6herstehenden Gruppe
signalisieren, ohne dais aher die Aufnahme in these Gruppe erfolgt ist.

Von heute aus liegt bei den Sprechern im Cafehaus das vor, was NIVI'OLES
1972: 123 als "falsches Sprachhewufstsein" bezeichnet. Er fafst das statusorientier-
te Sprachhewu(stsein als Teil einer gesamtgesellschaftlichen Ideologie im mar-
xistischen Sinn auf: das Individuum wird von seiner eigenen kulturellen and
sozialen Gruppe, ja Masse entfremdet. Die Folgen dessen sind soziale und sprach-
liche Anpassung an eine herrschende Ideologie bei zunehmender Selbstent-

fremdung, die his zum Selbsthafs fuhren kann.
"Sprache" wird zum Statussvmbol.
"Kastilisch", das ist die Sprache der Stadter,
"Katalanisch" die der Landbevolkerung - tatsachlich and im Bewufstsein

der Sprecher.
Land versus Stadt.
Authentizitat versus Fortschritt.
Von den Grofsvatern tradierte Werte versus Statusdenken.
Wird hier eine neue Dimension erkennhar, die fur all diejenigen eine Her-

ausforderung darstellt, denen die Konsolidierung der katalanischen Sprache
and Kultur am Herzen liegt?

Der Text verdient auch enter dem Gesichtspunkt der Ennvicklung der Re-
naixenca grofse Beachtung.

Die katalanische Sprache, das war hisher in den Manuskripten der _IF ein
Stuck Identitat, eine Muse, eine verehrungswurdige Gottin, ein Gedicht.

In Estisoradas ist Sprache etwas Beobachthares, zu Kritisierendes, an die
Sprecher Gehundenes.

Es zeigt sich eine Distanz, ein reflektiertes Verh^iltnis.
"Sprache" wird zum empirisch interessanten Gegenstand, die Ergehnisse

verlangen einen Kommentar.
Der Text entstand 1881.

Es scheint der Moment gekommen zu sein, an dem sich eine Ver'inderung
im Sprachhewu&sein vollzogen hahen konnte.

5.2. Zusammenfassung

Die unveroffentlichten Manuskripte unbekannter Autoren, speziell die Tex-
te zur Sprache, konnen als serienm<il3ig auswertbare Quellen dienen.

Wahrend die "Muttersprache Katalanisch" zunachst ausschliefslich als Muse,
als dem Alltagslehen entrOcktes Symbol verherrlicht wird, zeigt sich mit Beginn
des politischen Katalanismus eine neue Dimension: die Sprachrealirit.

Aufgrund ihrer historisierenden Intention sollte zunachst eine archaisieren-
de Literatursprache gefordert werden, was aher ab Mitte der 70er Jahre zuneh-
mend einer internen Kritik unterlag. Auf3erdem verlieh das Konsistorium der
Blumenspiele Preise auch an Autoren, die in Opposition zur archaisierenden Rich-
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tong st:trke Anlcilien heim tats:ichlich gesprochenen Katalanisch gemacht hahen.
I)ie Staxlardisierung des K atalanischen rucks in Glen Nlittelpunkt des Interes-

ses. Die identifikatorische S\-nommie von " Ienuosinisch" Lind "k talanisch" unter-
Iiegt cinem V'erdikt, was auf eine Ahk sung von der r(mantischen U'herhohung
des \littelalters zugunsten der U)sung praktischer Aufgahen hinweist.

Gleichzeitig gehen die I3emdhungen in der katalanischen PIiilologie dahin,
den Figencharakter der katalanischen Sprache in diachronischer and sVnchro-
nischer Hinsicht nachzuvreisen.

I )ic immer wieder geiulserte Bes:itigung, es sei eine "lehende" Lind keine
"tote" Sprache, gehilrt einerseits cur traditionellen V'erteidigung des Katalani-
schen, l:Ust aher andererseits im Rahmen des politischen Katalanismus einen st:ir-
keren Zugriff auf Sprachrealit:it erkennen.

I )ie 1F rind der Ort, an dem traditionelle Lind neue 'ertsvsteme aufeinan-
dertreffen.

Sic rind zugleich Ausdruck Lind Motor von Sprachhe\\ltltitsein.
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III

"DAS KATALANISCHE - FINE EIGENE ROMANISCHE
SPRACHE" - THEORIEN ZUM URSPRUNG UND ZUR

ABGRENZUNG DES KATALANISCHEN VOM LEMOSINISCHEN

Die Iieraushildung eines katalanischen Burgertums, das zwar einerseits ge-
gen die Madrider Zentralregierung opponierte, andererseits aher eine Machthe-
teiligung an den Staatsapparaten anstrehte, hildet die Grundlage fiir die Renai-
xen4a.

Die romantische Phase zeichnet sich durch eine idealisierende Kompensa-
tion auf der Basis wirtschaftlicher and politischer Forderungen aus. Die Glorifi-
zierung der eigenen nationalen Vergangenheit soil identiritshildend nach innen
wirken and each aufsen Zeichen fiir die Berechtigung einer eigenen (z.B. Wirt-
schafts-) Politik setzen. Eine effektivere Politik der Katalanisierung wird erst im
Rahmen des Regionalismus and politischen Katalanismus thematisiert. In dem
Ma(se, wie zukunftsorientierte Marnahmen durchgesetzt werden sollen, wei-
chen kompensatorische Argumente realpolitischen.

Wenn zu Beginn der Renaixenca die Identifikation mit der eigenen Vergan-
genheit Burch die Verherrlichung des "Lemosinischen" symholisiert werden soil-
te, unterliegt die Gleichsetzung von "lemosinisch" and "katalanisch" mehr and
mehr einer distanzierenden Kritik. Dieselben Renaixentisten, die in der Fri h-
phase der Renaixenca Gedichte auf das "Lemosinische" verfa1 t hatter, fuhrten in
den 60er and 70er Jahren Argumente gegen these Synonymie an. Gleichzeitig
galten ihre Bemuhungen dem Nachweis, dafI die katalanische Sprache eine eige-
ne romanische Sprache (und weder ein Dialekt noch gar ein Patois) sei. Die
Beschaftigung mit der eigenen Sprachgeschichte steht unter diesem Vorzeichen.

Ehenso wie sich hei den unverbffentlichten Manuskripten der "Blumenspie-
Ie" ein Wandel im Sprachhewuf4sein erkennen la&, zeigt sich an der Beschafti-
gung mit dem "Lemosinischen" eine Entwicklung, die eine wissenschaftliche Aus-
einandersetzung mit dem Katalanischen voraussetzt.

Die Theorie von dem Katalanischen als "Bruckensprache" ("liengua pont")
von M. Mila i Fontanals ist als erster Versuch zu werten, eine Standorthestim-
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mung des Katalanischen zWischen Clem Okzitanischen and Sp,unischen vorzu-
nehmen, was die Synonymic As "falsch" nachweist.

\\ihrend der Renaizenca geh(irte also die Frage nach Ursprung and Ah-
grenmung des Katalanischen von anderen romanischen Sprachen zu den z(!ntra-
len Themen in den Grammatiken, Reden, Zeitungsartikeln. Ellie hesondere Be-
deutung hat dahei die Auseinandersetzung mit der "proyenzalisch lenu>sini
schen" Ursprungsannahme eingenommen, die "Provenzalisten" in Italien and
Sudfrankreich seit der Renaissance immer wieder vertreten hatten. Zu Beginn
des 19. Jahrhunderts stand diese Ursprungstheorie mit den Schriften von R-^)'-
col :vtn 1810, 1821 ill) yIittelpunkt der Auseinandersetzungen innerhalb der rich
konstituierenden "romanischen Philologie" (Kap.

I)er Begriff des "Lemosinischen" als Synonym fiir "Sprache der Trohadol,s..
"Provenzalisch" ), dann fiir "Katalanisch" wird im 19. Jahrhundert von den Philo-
logen der " Renaixen4a" einer umfassenden Analyse unterzogen. Die textkriti-
schen Ausgahen zu den Trohadors and in der :iltesten katalanischen Literatur n a
gen zu einer zunehmenden Ahlehnung des Terminus "lemosinisch" als Syno-
nym fur °proyenzalisch° and "katalanisch" hei.

Die Kritik an der Gleichsetzung von "lemosinisch" and "katalanisch" wen-

(let rich nicht nor gegen eine mangelnde Differenzierung in sprach- Lind liter'.1turm
geschichtlicher Dimension, sondern ouch gegen die zeitgeni)ssischen Autoren
renaixentistischer Lvrik, die das "Lemosinische° als ihre Muttersprache hesingen
(Kap. 111.2.). Die Ahgrenzung des Katalanischen gegen das "Lemosinische"
u111fa1Jt zwel Dimensional:
- mum einen die historische - gegen die "provenzalisc h-lemosinische Ur-

sprungstheorie",

- mum anderen eine aktuelle - gegen die "synonyme \elwendung der Bezeich-

nungen "katalanisch" and " lenwsinisch".

Die zweite Dimension dr;ingt sich deshalh whihrend des 19. Iahrhunderts in
den V'ordergrund, well rich mit dem "Lemosinischen" im Zuge der jakohini-
schen Sprtchlxllitik in Frankreich die Bezeichnung "Iemosinisch" zusehends mit

"patois" verhindet. Kapitel 111.3. wird die Geschichte des "Protestes gegen die
provernzalisch-lemosinische Ursprungstheorie" and gegen die "synonyme
V"ewendung von katalanisch and lemosinisch" darlegen.

Es liil))t sich aher nicht nor eine negative "Geschichte des Protestes" aus den
philologischen Aktivitaten des 19. Jahrhunderts herauskristallisieren, sondern
auch eine positive "Geschichte der Differenzierungen" zur ldentitat/Nicht-ldenti-
t:it von "lemosinisch" and "katalanisch".

Die V'ersuche, die Bedeutung des Katalanischen im V'erhhltnis mum "Proven-
zalisch-Lemosinischen" hervormuheben, reichen von historisch-politischen Argu-
menten (Vereinigung der Grafschaften Barcelona and Provence im 13. Iahrhun-
dert) zu sprachwissenschaftlichen (Mika i Fontanals) ( Kap. I11. +. ).

Im folgenden sullen die Theorien mum Ursprung and zur Ahgrenzung des
"Katalanischen" vom "Lemosinischen" dargestellt werden.
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1. URSPRCNGSTHEORIEN ZCM KATAIANISCHEN

Im 18. and 19. Jahrhundert nahm - ebenso wie in anderen romanischsprachi-
gen Uindern - die Frage nach deco Ursprung des Katalanischen in den Gramma-
tiken, Reden and Zeitungsartikeln einen breiten Raurn ein.

Der Nachweis gilt im 18. and 19. Jahrhundert hauptsichlich dem lateinischen
Ursprung des Katalanischen. Es sollen im folgenden kurz die wichtigsten Ur-
sprungsthesen skizziert werden.

I.I. Die urkatalanische Ursprungstheorie

Neben der lateinischen Ursprungstheorie giht es im 18. Jahrhundert eine an-
' Jere, die in Analogie zur sogenannten "urkastilischen" Theorie' als "urkatalani-
sche" 7heorie hezeichnet werden kiinnte. Kernstiick dieser Ursprungsthese ist die
Annahme, daft nach dern Sundenfall and der Strafe Gottes fur des Menschen Hoch-
mut durch Stiftung der "hahvlonischen Sprachverwirrung" die Geschichte
der spanischen - analog dazu der katalanischen - Sprache mit der Besiedlung
der Pvrenaenhalbinsel durch Tuhal and die Seinen heginne - eine Ursprungs-
these, die etwa in dem Text Controt'ersia sobre la perfeccio de I'Idioma Catalai
nachzuzulesen ist.

In der Sekundarliteratur wird im Anschluf5 an CASACUBERTA (ed.) 1925: 473-

476 allgemein BASTERO DE LLED6, der die Crusca Prot 'enzale (1,24) ahgefal3t hat,

als Autor des Textes angegehen, ohwohl die in der Crusca Proi'enzale and der

Controversia ausgefuhrte Ursprungstheorie geradezu diametral entgegengesetzt

ist. Es handle sich, so die einhellige Meinung, hei der Controt'ersia um einen

fruheren Text Basteros, lessen Crusca erst durch den Kontakt mit den provenza-

lischen and italfenischen Argumentationsrichtungen entstanden sei. Inzwischen

giht es jedoch Zweifel an der Autorenschaft von Bastero: PRATS 1974 versucht mo-

saiksteinhaft nachzuweisen, daf5 der Autor nicht Bastero sein konne, sondern der

Geistliche Augusti Eura. Die Thesen von M. Prats sind hislang noch weitgehend

undiskutiert geblieben.

In der Schrift Controversia... wird nicht nur der Ursprung des Katalanischen
thematisiert, sondern auch die Folgen der romischen Besatzung. Der Autor

nimmt an, daf3 die von Tubal vorgenommene sprachliche Gliederung spater
durch die r6mische Einteilung in die Provinzen "Hispania Citerior" and "Ulte-
rior" besiegelt worden sei:

Cap. sete: De l'origen de 1'Idioma Catal:a.-...

1. VgI. Bnuyt:k, W 1956: 66
2. Die Annahme der "bab\ lonischen Shrachverti irrung" ist geradezu c111 TOI) x urn I8. Jahr-

hundert.

3 . Siehe: CA,ACt l3ERTA, J.5I. de (ed. ) ; homunentar hei: MiQi i i. i VERGE', J.Ai. 1938 435 Ft.; I I I\ A,

H. 1978: 48; COMA,, A. 1964: 1-3.
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La Ilengua Catalina no to son origen o principi de I'lichrea Ili de Ia Gre-
ga_
NI tamhoc nl acontenta yue la I.lengua Catalina tinga origen del hohle slit
Llenuxins (... )
(...) resole corn a nu', vero„imil (]lie I'Idioma Catala &S till d"All-lell." -2
yue 1)eu Ntre. Senvor in,titui despue, (lei I)iluvi i yue de I)eu immediata-
ment to son hrincihi i origen... peryue Tuhal ahorta a Catalunva rich)
Ilengua. (...) i en tat cas fos dividida I'Espanva en Citerior I I'Iterior se-
gos, Ies clues Ilengiies i families o nacions yue piigue ahortat-hi Tu-
hal. (C S.vl liFIi t v (ed.) 19? :-181 2 )

I)ie Eigenstandigkeit der katalanischen Sprache hegriindet der Autor also
mit einem giittlichen and deshalh nicht anzuzweifelnden Akt. Fine solche Argu-
mentation kIi^t Hierarchisierungen nicht zu, keine Shrache ist die "Mutter", keine
die lbchter". A'ohl giht es V'erwandtschaften zwischen den Shrachen, doch kei-
ne genealogischen Kausalheziehunten:

"Nero altra Cosa es proporcio i altra clerivaci("(. i enc.ua yue tinga gran
hroporci() o,li1lh (o) lisacio amh Ia l.latina no prova chic tinga fiesta ,on

principi i origen".'

Aus der Annahme der "hahvloil ischen Sprachvelivirrung" folgt nicht, ^lah
die religiils motivierte "urkatalanische 't'hese" mit der "lateinischen" unverein-
har ist. In der Grammatik von t'LLvsrR-1 1'43/1980 (Anguera, M. Ed. 1980) etwa
wind eine chronologische Ahfolge angenommen, sodalti heide t'tsprungsannah-

men miteinander komhiniert hestehen: die "urkatalanische" These hezieht sick
auf die vorromische Zeit, die " lateinische" auf die Phase der "l.atinisierung
gemal^ der schon hei Nehrija hesonders ausgefdhrten Verknupfung von Shrache
and Nation (s.o.) nimmt ouch t`llastra' an, dais rich das Lateinische w;ihrend des
Bestehens des r(mischen Imperiums als eine "llengua viva" gegenuher den vor-

her gesprochenen Shrachen (vor allem Aramiiisch, Griechisch Lind Hehr;iisch)
durchgesetzt hat. Die "lateinische" and die "urkatalanische" These erganzen
rich nicht nor, sie hahen auch cities gemeinsam: den Nachweis der Bedeutung
des Katalanischen als einer gegenuher anderen romanischen Shrachen gleichhe-
rechtigten Shrache. (VgI. Nap. VI.3.1.).

Aus der Annahme der hahvlonischen Sprachverwirrung folgt allerdings
nicht unhedingt die "urkatalanische" Theorie, vielmehr client sie auch als Be-
giundung der religiiis motivierten hebra,scbe,t t' tsprungstheorie.

Das Katalanische wind vor allem in Bereich der Lexik auf das Hehraische
AS universeller L`rsprache zuruckgefuhrt. Im 19. laht-hundert finder rich zahlrei-
che Schriften and Artikel fast ausschlieE'lich von katalanischen Geistlichen, die
entweder die "hehrhische I. rsprungstheorie" vertreten oder den Einfluf5 des lie-

-I Ccs(( iieirr5, . 1 M. Lie (e(i ) 1925: -+82, Inieressant wr;ire eine umtasscnde E,inor(Inung in
sprachwi,senschattliche Studies Lies 18. 1h

5. 1'1LA,IRA, I. t,-i3 1980: 25 'Sempre la mutaci( (Ic Governs ha portat I alteraci)) cle as
Ileitguas en los Reines".
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hraischen auf das Katalanische in etvmologischen Studien nachweisen Nvollen -

es seien erwahnt:
GRA.NDIA. M. (1901): Gramatica etimologica Catalan, Barcelona; ALAIDERN, J.

(1906): Los misteris de la llengua catalana esprimats: Estudis filologichs sobre

l'origen, formacio y signficacio d'algunes par-mules i' frases fins aruty ineiplica-

des, Barcelona.

Es mag rein, dafs fur die Verhreitung dieser hehr:iischen Ursprungsannah-

me zumindest auch das Weiterlehen der italienischen Tradition seit Dante ver-

antwortlich gemacht werden kann. DANTE 130S/3193' sah namlich das He

hr:iische als die erste auf der Welt vorhandene Sprache an, "Il primo idioma,

l'ehraico" (p. 30-3?).

"Fruit ergo hebraicum vdioma illud good primi loquentis hahia fa-

hricarunt". (p.36).

Diese Ursprungsannahme ist allerdings iiher die italienische Tradition
hinaus die his ins 16./12 Jh. allgemein vorherrschende.

1.2. Die lateinische Ursprungstheorie

Die Ende des 18. and im 19. Jahrhundert in Spanien and Katalonien am

haufigsten vertretene Ursprungstheorie ist die "lateinische". Zwei unterschiedli-

che StrLinge lassen sich innerhalb der "lateinischen Ursprungsthese" unterschei-

den:

1. die sogenannte °Korruptionstheorie" l;
2. die Vulgarlateintheorie.

1.2.1. Die Korruptionstheorie

Diese Theorie geht davon aus, daf3 sich die lateinische Sprache mit Ausdeh-

nung des romischen Imperiums verbreitet hat and erst durch Veranderung der

politischen Verhaltnisse (Zusammenhruch des romischen Reiches, Germanen-

einfalle) seit der Errichtung des Westgotenreiches im Kontakt mit germanischen

Volksstammen korrumpiert worden sei.

Die "Korruptionstheorie", die zunachst in Rahmen der "questione delta lin-

gua" von italienischen Vulgarhumanisten diskutiert wurde, war in den wichtig-

sten spanischen Grammatiken seit Nebrija vertreten - die entsprechende Text-

stelle hei NEBRIJA 1492/1980:109 lautet:

"(...) los godos (...) no solamente acabaron de corromper el Latin )'
la lengua romana, que is con las muchas guerras avfa comencado a des-

fallecer, mas aun torcieron las figural v tracos de ]as letras antiguas, intro-

6. BAINER, W 1956: 35-54; 78-98 untersucht ausfuhrlich die Werke der Vertreter der "Kor-

ruptionstheorie" in Spanien (16./1Z Jhd.).

Einen tlherblick uher die "Korruptionstheorie" auch im 18. Jh. giht Monte, F. 1951.
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duzjendu v n ezClandu Iati suia,, C1.1342, I;L, vent(', esCripta, en IO, lihru,
(]Lie ,e e,Criv'iertn Cu ayuellt, ciento v' v'eiente ant., (Ill(! Espana Cats'()

dehaso de Its 1-Cie, god()."; (...)" (liervorhehung INA).

Nehen der `Korrttptionstheorie" giht uns diese Textstelle ouch ndihere Aus-
kunft Ober den "Sprachentod". Wesn ouch cine Sprache (vcie dos Latein) auf-
grund des politischen Niedergangs ihre Funktion As "Sprache des Imperiums"
Verliert and im Kontakt mit der Sprache der Eroherer korrumpiert w°ird," so
vrirkt sic doch prdigend hei der Entstehung einer neuen, eigenen Sprache. InsO-
fern giht es keinen definitiven "Sprachentod" - ein Gedanke, der auch im 18.
lahrhundert in Spanien pr;isent ist and den im 19. Jahrhundert gerade die katala-
nischen Renaixentisten immer vrieder v orhringen.

Uie KtrruptiOnsthcOrie implizierte aher nicht nor diese Konzeption der
"I.'nsterhlichkeit der Sprachen", sunders insgesamt eine hestimmte Geschichts-
auffassung, die BANNER 1956" als "Kreislauftheorie" hezeichnet hat. In Reminis-
zenz an das stoische Welthild w•ird der geschichtliche Prozeh ,its Naturprozel5
vin "Verdes and V'ergehes" angenommen; auf die "BlOtezeit" des Imperiums
li>Igen "Katastn)phen", wic die Germaneneinfille.

Audi AU.l)RETE 1606 etwv°eist rich As Vertreter der "Korruptionstheorie",
wesn er schreiht:

"Conmmmente e tide, yue el Romance, yue aura usamt,, i en yue
esto se escriv-e, Sc clerk-6 de la lengua Latina, i) Romano, i dell, Iuv'O ,u
principlo, i nomhre (... ). (...) macho, ants en Espana foe vulgar Ia Iengua
Latina.

Con la v'enida de lo, A'andalo,, i GOdos conu) se undo el imherio
tamhien la Iengua, pert no del todt, sine sacando delta la vulgar, yue

usanu)s v'ariandOSSC Con Its tiemp )s." (ALlmi'ir, A. de 1606/19,2:0).

ISO Jahre spbiter schreiht der V-11enci:mer MAYANS I SICAR 1/1,3,/1981:45:

"I)e,pue, de Its Romano, v'inicrun a Espana Its Gods, i otras Na-
cjones Setentionales, lax yuales Begun Ia extension, I duracitn de ,u I)O-
minio, intr(dugeron ,us Lenguas; pert no Cie manera Clue ab1lessen el

Finurdnung and allgcrneiner Kununentar zu den I rsprungsthcorien

Al I)ante and zur -yuestiune delta lingo:[ Bois i, A. II, "Fell 2. 1960: 869-8-,

zu Italics and Spanien ion 15. Mid 16. Ih.: Bo^R,r, A. III,Teil It 1960: 1101-1119; Ili-t-1150

8 7.u111 Begritt der "Korruption" siehe die Austiihrungen eine, unhekannten Autors aus

dem 18. Jahrhundert mit deco Titel: "Sohre Ia Ilengua :uagunesa vgl. AIovuF, E. 1909 Ispezicll S.

l3viiy1 K, AV 1956: t8: ' Im allgemcinen wird der gcschichtliChe Prozeli in der (;c 01lhi'-

autt:u,ung der Renaissance all Kreislaut, AIs ein Aic'den and \crgchen hett'achtet. Mier lieges

Reminiszenzcn au, Clem stuischen Geschichtshild cur, d:u den Kreis der Entvcicklung inuner

durch eine :Art A\cItenhr:uul schliettien lief;-. Agl, :ouch 1)(111111W\ -L:eo,[, B. 198-+ :r FUI>nntc 31 In

jiin,g,ter 7.eit i,t die Kunzeptiun cum '.-lulstieg and N edet, :mt in der Geschiehisschreihung vcie

der ycr,t,irkt in den Blickpunkt geschichtstheuretischer Retlexiunen gel-Men. Besunder, out-

,chluhreich hierzu: Kont:u.i i ic, R. 1980. Er giht eincn :Ahrih der Konzeptiotn von 'Aulstieg and Niedier-

gang cum Alittelalter his turn 18. lahrhundert, S auch Fiert,n, I 198-+: vgI. Kap 11 3 1
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Lenguage Romano, clue va se usava generalemente en toda Espana (... )
introdugeron en Espana muchissimas voces, que aun hoi perseveran......

Die seit der "Renaissance" auch in Spanien vertretene "Korruptionstheorie"

ist also nicht nur eine Ursprungstheorie zum Spanischen; sic umfa1 t vielmehr -

sicher in der Tradition von Aristoteles und der scholastischen Philosophic des

Mittelalters - eine Kreislauftheorie der geschichtlichen Entwicklung und damit

auch eine bestimmte Konzeption von "Sprachentod" auf der Basis der Unter-

scheidung zwischen "Materie" und "Form". Die Annahme der Existenz eines

"Sprachgeistes" ("Genio"), der auch in Dekadenzzeiten nie ganz aufhort zu he-

stehen, fordert zu sprachnormierenden und sprachpflegerischen Tatigkeiten her-

aus.
Die "Korruptionstheorie" ist im 19. Jahrhundert in Katalonien prhsent: Sie

wird von deco Katalanen BALLOT I TORRES in seiner Grammatik (' 1813) vertreten,

mit der sich alle katalanischen "Philologen" des 19. Jahrhunderts hefafst hahen.

Ballot geht es vor allem um den lexikalischen Nachweis, daf auch dem Katalani-

schen der Status einer vom Lateinischen abgeleiteten Sprache zukomme; das Kata-

lanische wird als °filla del Ilati" angesehen, das Lateinische als die "mare Ilatina".

In seinen sprachgeschichtlichen Ausfiihrungen geht er naher auf die Entwick-

lung des Lateins ein und vertritt insofern die Korruptionstheorie, als er den Ein-

flu13 germanischer Sprachen (des Gotischen) fiir Sprachv andel veranm-ortlich

macht:

"(...) los godos (...) mudaren algunas personas de la activa, alteraren

las terminacions, v tambe la pronunciacio v ortografia, )y guedd in

llengua Ilatina desfigurada perdent cada dia mes 1' Lnes de son origen.

(BALLOT),ToRRes'1813: XXIV). (Hervorhebung INA).

Den Einfluls des Arahischen halt er fiir Bering und allenfalls noch im lexika-
lischen Bereich fiir prasent; das Katalanische wird zur "Sprache der Christen" sti-
lisiert. Es folgen Beispiele fir die Dekadenz des Lateinischen und die Heraushil-
dung des Katalanischen.

Auch das Konzept der Sprachentwicklung als Transformation (und nicht als
"Tod") findet rich bei dem Katalanen Ballot:

"(..) v adquirent nostra llengua cada dia Woos vocables, ha arrihat al

nostre temps del modo que nosaltres ara la parlarn." (BALLOT I TORRES'

1813: XXVI ):

Nicht nur die "Korruptionstheorie" selhst, sondern auch die dal-nit verhun-
dene Vorstellung von Geschichte als einem Aufstieg und Niedergang, Bowie die
Konzeption von der "Unsterhlichkeit der Sprachen" findet sich hei den katala-

lu. Zu Italien und Spanien im 17 und 18. Ih. sidle: 11(m"], A. III, Tcil 21 1900: ISO-- IS2ft

16?1-1629.
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nisc hen Autt)ren des 19. Jahrhunderts. Die Periudisierung clot' Geschichte in "I )e-
cadcncia' and "Renaixen^a" ge11611 rum S(2lhstVCl'standnis der Renaixentisten.

1.2.2. I )le r ulgcirlotc'hrische (i /)rtntgstbeor is
Seit dem 18. Jahrhundert fund in Katalonien die "Vulg:irlateinische" I'r-

til)r(IllgstheOri(. Eingang.
I )ie v On L ..xo CAItRETF:K 19-49 and \1Oyrl: 1951, 1969 getl'offene Differen-

zierung v'On "KOrruptionsthern'i(!" and "v'ulg:irlateinischer Theurie" scheint vol.
allem clans herechtigt, wens es durum geht, Glen Beitiag der Katalanen ,its V'erh'e-
ter Iles Vulg:irl:tteinischen TraditiOnsstrangcs aus Italien herv-Orzuhehen. Der I'n-
terschied All- .KOrrul)tiOnstheurie" ist nur ein gradueller: w:ihrend die "KOrrul)-
tionstheurie" cinc KOrrumpierung des Lateinischen "v-On auISen" Burch die Gcr-
m,tneneinfiille and Sprachvcrmischung annimmt, geht die Theorie Iles "V'ulg:ir-
latein"'' AS Ilrsl)rung der ronanischen Sprachen von der Existenz Iles "V'ulg:Lrla-
tcins" hereits vor den Germaneneinf:illen aus. Del' Begl-iff &S
entstand im 15. Jahrhundert i ` in Italien and war Gegenstand kontroverser Ausein-
andetsetrungen im Rahmen der "questiOne Bella lingua". Bestndere Bedeu-
tung kam hierhei dem "Ercolano" von \ARCii1 15,0/1804 in, der eine Polemik
(Castelvetro, Trissino, Muzio) iiher Entstehung, Merkmale and Verhreitung des
"V'ulg:irlateins" ausk'ste. Autoren vie Benho, Gr:nvina, Alaffei'' and im 18. Jahr-
hundert \IuratoI-i rind in diesem Zusanunenhang hesonders Al etw:ihnen.

Bei den katalanischen AutOren im 18. lahrimndert find seit del- I'Uhlikation
von BASTERO La Crusca pr'oren.zale ( 1-2.4) eine verst'irkte Ausein:tndetisetzung
mit den italienischen V°ulg:irhumanisten, speziell nit den " Provenzalisten" statt.
Bet der V'erhreitung der "v'ulg'irlateinischen Thesen" kan der 'Academia de Bue-
nas Letras de Barcelona" eine hesondere Rolle in (\'Ortrag des Marques de Lli6°
iiher da " rt )mant t vulgar.. 1,56, ouch etw-:ilhnt ,its V'ortrag des -Conde de Crexel l- "' ).

1-86 puhliziert A. cfe Capnanv ein Traktat 1)el ori'en,I' /ocnrachin de la len-
gua castellana' ; die Sondetstellung katalanischer Autoren als V'ermittler der ita-

I I \ gl. hieriu hap_ 11.3 L3 un(I V2.1,
S^ iu n iir-.v LAyct, B 1985 tei;gleicht (lie Periurlisierungen in Oktit:mien un(I Katalunien
Zur Gr:unmatik tun Iiuurri 4'URHEs '1813 (,gl. Kap, VI 3,2.

12 IU dell terschie(lenen Inhalten des h:iufig mit unterschie(Ilichen hriterien helasteten
Ilegritts "V'ulgiirlatein" vgl. (Iell grun(Ilegen(Ien Artikel ton (,(),ii , F 19,8_

13 Pincn kurten t'herhliek iiher (lie Entstehung der Theories gilt F: i i Ni o it. IA.R t. 1911,.
I)er :Aufsatz giht vteiterhin eine Zus:urimcmil tssung (let- Bcuhfittigung nit (lets \ ulg;irlatcin inner-
halh der rom:misehen 1'hilulogie des 19. lahrhun(Icrt scit I. Diet.

I t \ gl. L:v. (iti C' Vtirrt:a. E. 19-+9 hO ff.
IS .Ausfuhrliehe Intin'mationen hiertu hei: COMAS, A. 1904: WI, i'8;'I'cyta1Iszug der He&

des Marques (IC 1,116 in Crct arts, E. 1/ 19-'S: 3O9.
10. Ilimteis hei TORRFSA>1mr, F. 1830 XXV

F Siehe \ IN E, M. (e(1 ) 1955: 90. Ikn't linden rich :much umfasseti de Intn'natiune) Mid
Ilihlingraphien tuff Ileraushil(lung einer rumanisehen Spraehuti.ssenschaft in Italien. Frankreich,
Spanien suutie in der curopaischen Philulogie des 19 lahrhun(Ierts

138



1PR:ICH- 1'.Vl) .AA'IIONAl.BE\C I iS/ EI.A' /.A' lA'/ALo.AIrV 139

l ienische n Tradition der Beschaft lgllllg Inlt delis "Vulgarlatein heht MoyGE l9l1

hervor, indem er zwischen der in Spanien seit Nehrija allgeniein verhreiteten

" Korruptionstheorie" and der "^'ulg:irlatein Thel^rie" unterscheidet:

"El latin corrompido es, pues, el origen asignado a Ia longue eshan^^

la de un mo do casi un:nime. Lo corriente era desconocer la exicteucia

de an latln r'nlgar conx> fuente directa de los romances. Esta idea. de

amplia difusion en Italia, solo encuentra eco en los fildlogos catalaues

(Bastero, .tlargnes de Hi(j) mail en contacto con las doctrines europeas".

(fiervurhehung 1NA) (MoyCE: 1951: 98/99).

Im 19. Iahrhundert Avird in Katalonien Aviihrend der " Renaixenca" die "V'u1-

garlatein-Theorie" Aveiter diffenziert, woran die Auseinandersetzung mit der eu-

ropaiischen romanischen Philologie (Ra}nouard, Diez, Schlegel, etc.) einen we-

sentlichen Anteil hat. Da1S " Korruptions-" and "Vulgdirlatein-Theorie" einander

nicht ausschlie1Sen, sondern sich ergdinzen k(innen, wird an dem V'orwort von

TORRES Amm' 1836 deutlich, der im Kapitel Apuntes Para una disertacion sohre

la Iengua Y' poesia catalana" zundchst zwischen drei Stufen des Latein unterschei-

det and dann die klassische "Korruptionstheorie" vertritt. Als Kriterium der Dif-

ferenzierung fuhrt er Schriftlichkeidh1iindlichkeit sowie geographische and soziale

Faktoren (Sonderstellung der Hauptstadt Roth) an. TORRESA.AIAI' untelscheidet
in Anlehnung an Autoren wie Cicero, Quintilianus and italienische V'ulg:irhuma-
nisten ):

- literarisches Latein (" Latino peculiar de Los literates").
- Vulgiirlatein ("romano vtdgar", " latfn corrompido", "rustico", " barbaro" ).
- Muttersprache ("nativo"), (regionaler Aspekt).

(TORRES A.AIAT 1836: XXVI).

Aus dem "korrumpierten Latein" habe rich zunkhst in Rom das "romano
vulgar" entwickelt, das clamp im gesamten Imperium verhreitet worden sei. Erst

die Korrumpierung des "romano vulgar" - in Spanien durch die Goten - habe

die Ausgliederung der romanischen Sprachen bewirkt:

"(...) Vinieron depues los Godos, V con frases y voces de estos nueva-

mente adoptadas, v1 pronunciation diferente acaho de corromperse el

Ienguaje romano vulgar". (TORRES A.vIAT 1836: XX11).

Zwischen dem Latein and der Entstehung der romanischen Sprachen wird

in der "vulgarlateinischen" Tradition die Existenz einer Gemeinsprache "vulgar

romano angenommen:

"(...) el lenguaje vulgar romano (...) fue el idioma vulgar en las pro-
vincias sujetas al Imperio."
"(...) Capmanv viene A rohustecer nuestro fundado aserto; eso es, Clue en

un principio el romano vulgar formaba una sole raina lingiiistica." (To-

RRES A,AtAT 1836: XXIX)
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I)ie Erf(irschung des V-ulg:irlateins in diatopischer, diaphrlsischer and di,1-
strati.scher Hinsicht 5Owie die genaue Beschreihung der Entstehung des Kat,thtni-
schen ist eines der zentralen Themen der Besch:iftigung mit dcm Kat,danischen
im 19. hthrhundert.

In meth()dologischer Hinsicht neue Impulse zur Frage des ['rsprungs der
romanischen Sprachen hat yi.Mil;t i FOntanals gegehen, der 1858 im "Diario de
Barcelona"- zwei Artikel "Origen de las lengu,ts neo-latinas" puhliziert. In Anwen-
dung °pOSitiv istischer" V'erfahrensweisen zur Rekonstruktion der t'rsprungs-
sprache's mit Hilfe eines Korpus von Quellentexten' kommt er zu folgendem
Ergehnis: Die "neo-lateinischen" Sprachen, die wissenschaftliche Bezeichnung
fir °r>manische Sprachen'" h:itten rich ,tus dem Vulg:irlatein entwickelt. Ester-
nen Faktoren wie der Koriuption des Lateins auf der iherischen Halhinsel durch
die Goten miltit er im 1.'nterschied zu V'ertretern der Korruptionstheo rie eine
geringe Bedeutung hei. Seine Quellenstudien Mitten die "theOretisch deduzierten"
Ergehnisse hest:itigt:

LOS dates escasos e ill terrumpidos (...) confirman histtiricamente lu
(inc te(irirunente henuts dcducido,'t saher, yue lac lenguas rom,mces
prov ienen de an latin mal hahlado C pear pronunciado, 1110difiCA10 Coll
el tiempo v ;1 efecto de causal diversas, v. yue fue admitiendo algunos es-
iranos, mas ("I mends cunsiderahles, per() no escenciales". (M [[,.\ I FoyI.y-
N,v.s 1858: 1 1-t ).

I)ieses Ergehnis ist die Zusammenfassung einer B(2schreihung der Zdge des
"^'ulg:irhueins" ("lengu,l del Lacio") im \erh:iltnis zum "klassischen Latein" (pe-
riphrtstische Verhformen mit dem sum I lilfsverh gewordenen \erh " hahere",
Reduzierung des Kasussv'stems etc.) and den sick formierenden romanischen
Sprachen.

Als Fakto ren der I leraushildung der romanischen Sprlchen wind die Aut-
nahme von nicht-lateinischen "W(irtertr'' ins V'ulg:irlatein sOwie die Beeinflus-
sung der Aussprache durch die Suhstratsprachen" untel- Betonung des diaChru-
nischen Aspekts genannt.

IS. Ec Hare interessant, die Hcraushildung einer pusitis stisch cmpirisrhen Mo.-OW de All
Rckunstruktion con I' rsprungssprachen gen:wcr zu hesehrcihen.

In Frankreich z.B. hat (lie "Ideologic positive' in der Fri rschung des Indu-Furup:ii.schcn
Eingang getunden. I)ies gclidrt vcrn)utlirh into Selhstvcrst;indnis der Kumparativistcn

19. -El natural intends yue a pesar de la ariclez de sus into, trae el pnAhlema para cuantu,
hahlan unu do estus idiomas, (...) nus roues en a resumir (...) el estndio (_ ) de ctm(wimicntus
positives lingui sticos, hcchu en vista de dates hastante num(!rosus "01uA I Fo,Nr.y"vt.,. M. l858:
103 )'.

?tl. ) las nuodernas lenguas n)eridiunalcs ( ) se suelen Haman lieu-lattiias c yue per
una den)III inacioin menus eientitica (. I pedriamoS :Ipellidar 'Icnguas rumanes

(.A1 nA I Fw, I v,v vI.,, M. 1858: 103 ).

21 V'ernuulich argunumticrt t1. Atila i Fontanals ill (let- TI'AlitiOll del
hcn Suhstan, and

2 2 In neuerer Tern)ini logic kiinnten die Ausfiihrungen X01) M. Mile i Funt:mals als Aersuch
gcwertet cecrden, nicht-lateinische "Suh-, Super- uder Adstrate" in hestimmen-
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1.2.3. Die provenzalisch-lemosinische Ursprungstheorie

Es giht noch einen dritten Strang in der Tradition der " l'rsprungstheorien",

der im VerNiltnis zur "VulgJrlatein"- Theorie nur eine Variante darstellt.

Vor allem italienische "Provenzalisten" der Renaissance and s6dfranz6siche

Autoren nehmen als Entwicklungsstufe zwischen dem Latein and den romani-

schen Sprachen die literarische Koine der Troubadours an: das "Provenzalische"

- auch mit dem Synonym "Lemosinische" hezeichnet - wird zur universellen Ge-

meinsprache erkl irt23, aus der sich dann die einzelnen romanischen Sprachen

entwickelt Nitten.
In welchem Verhaltnis nun Latein, "Provenzalisch" and "romanische Spra-

che"'c zueinander stehen, ware im einzelnen zu khiren. Es scheint, all vviirden

die Autoren, die dem Provenzalischen den Status einer Koine enter Iiterarischen

and sprachgeschichtlichem Gesichtspunkt heimessen, davon ausgehen, dal5 die

"Vulgarsprache" eine eigene Sprache sei: AAARCH1 II/1570/180-4 z.B. nimmt in Be-

zug auf das Italienische ("Volgare") folgende Zuordnung an:

Dunque Ia lingua Latina, e la Volgare non sono una, ma due lingua,

una mezza viva, perche se scrive, e non si favella, e I'altra viva affatto, per-

che si scrive, e si favella naturalmente". (VARCIII I1/1S,0/18U-+: 3-).

Das "Volgare" sei, so Varchi, eine eigene Sprache gegeniiher dem Latein. Als
Begrundung diem ihm ihre jeweils unterschiedliche Funktion als nur-geschrie-
hene (Latein) versus geschriehene UND gesprochene Sprache (Volgare).

Nach SOLL 1966: 253 ist die Bezeichnung "volgare" fur die "Volkssprache"

traditionell vor allem in Italien gehrauchlich - irn Unterschied zu "romanus", das

sich eher in Frankreich durchgesetzt hat:

23. Es w:iren die Begrundungen der italienischen and sUdfranz6sischen Autoren von 16.-

19. Jahrhundert zu heleuchten, die das "Provenzalische" AS "langue mere" hzw. "Iangue sneer"

der anderen romanischen Sprachen angesehen halm. (Aspekt der fruhen I leraushildung des Pro-

venzalischen, Versuch, die "Straltihurger Eide" als Bewcis fur die "Provenzalisch I'heorie auszu-

werten. Allgemeine Verbreitung des Provenzalischen durch die Troubadours; V'erha!tnis von "Lm-

gue romane° end -proven4al" I.

Auch der Terminus "universell" wire zu differenzieren. Auf die Tatsache, dais' sudfranzosi-

sche Autoren diese These vom 16.-19. Jahrhundert (Ravnouard) kontinuiertich vertreten. weist

Scet.lrIirv-Lv (;F:. B. 198-4 a hin. Im Vtittelpunkt diesel Aufsatzes steht die Frage nach den Argumen-

tationen in den VV(irterhtichern end Schriften zum "Provenzalischen" (Achard. Papon, Bouche)

and zum hesonderen Status des Provenzalischen. Die Analyse ergibt, dafs sowohl die provenzali-

sche sprachursprungsthese als auch die der provenzalischen Sprache zugeschriehenen :istheti-

schen Qualitiiten (im Sinne der "eloquencia") zur Differenzierung des 'Provenzalischen` im Ver-

hiiltnis z.u anderen Sprachen dienen. Bei SCHLIEIIEN-LANCr, B. 198-4 a linden rich auch xahIreiche

Quellenzitate and eine ausfi hrliche Bibliographic zur "provenzalischcn I rsprungstherie, Ver-

gleich zwischen okzitanischen and katalanischen Philologer des IS . Jh_ /ur I r,prungstrage hei:

NH -Ai:rl'NIIEIyMER, 1. / SCIILIEIIEN-LSNGE, B. 1986.

2-4 Auch der Terminus 1u1garlatein' ware n: her zu bestinuncn Die \ulg:trhum:misten ha-

hen rich etwa daruher gestritten, oh das Vulg:irlatein gegenuhcr dem Lucie eine eigene Sprache

sei Oder nicht.
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In Italien hieii die Aolkeprache seit alterer Zeit linglia rtrlgaris.
clans leu,gtra iolguu'e odor kurz Fol,i,'cu-e. l'0/ ar'e entspricht semantisch
(... I rtrstictts. rtrstica, vertritt aher iiherhaupt (],Is in Italien nicht gehrauch-
liche ronunrttsirontruurirorruutlce.°

\\,is das'I'tc.skanische angeht, setze sich ddas "V'(ilgare st> A"archi in kritischer
Anspielung Alf Bemho, aus zvv'ci Sprachen zusammen, namlich aus (Icm Latein
and dem Pr(nvenzalischen:

(...) clitenii di 1uante, e ciuali Iingue eni }sensate the sia principal
merle compost, Ia A'olga e. Di clue, (Tell, Latina, e delta ProVenzale." (Va-

l l 11 15,0 180-+ : 0-).

Als Begrundung hierfhr «'ird clue large Liste prov'enzalischer \\Yirter ange-
fiihrt. An anderer Stelle fiihrt V'archi aus, dos Latein sei die "Mutter des T()skani-
schen, dos Pr(ivenzalisclie derV"ater"Zn

untersuchen wire die Frage, invv'ievv'eit das "Provenzalische" mit der "lin-
gua rOmana' , "argue romane" oder dem "n man" identisch ist.2 lessen Exi-
stent die "Pr(ivenzalisten" immer vv ieder propagieren. Seit der Renaissance vv'ird
dem "Pr(nenzalischen der Shrache der 'IY(nthadouts, der Rang einer literari-
schen I' niv'ersalsprache heigemessen. t'nter sprachgenetischem Gesichtspunkt
gilt sic hei den "Provenzalisten" als "longue mere" („lingua mare") der r(nnani-
schen Sprachen. -

I)iese These fand eine Xeuauflage bei R-vv xot.Agn 1816, 1821 (etc.), der die
Identitat von "longue romane° - f6r deren friihestes Zeugnis cr (lie "Stia1 burger
Eide" halt - and der Troubadour Spr,lche pr()pagierr der "Tr(nlha(lour Sprache"
(leshalh, veil sic die "longue r(nnane" perfektioniert and v'erhreitet hattc. RAv -
Not ARn 1816 v'erfolgt dar0herhinaus (lie Absicht, die "longue romane" als t'niver-
salsprache zu heschreihen, aus der sick die anderen r(rmanischen Splaches Eu-
ropas entvv ickelt batten - Oder umgekehrt: auf die sic rich zuriickf0hren lichen:

25. I linvvc•is het Ir.vyarn, A. 1931: 132. Fu6note 2, cr liefert ouch eine Finoretnung von Aarchi
in (lie zcitgeniissisrhe italicnische niskussion

26 \crgleichc zu ciic , cr Fragc Sort , L 1966 : 251, (der Al dent llegriff clef' "lingua roman,
sell (tell S11*a6hu1Igcr Fi(len un ( I seiner \'enrcn(lung in ( tell friihestes v ulgiitsprachliches Q ucllen
schreiht schillert noch Ltnge der Begritf linguel roman ,. Ein(Ieutig ist zunachst nor rusildUS
rtistica , day dent in Italien spater iihliclien rrrll;aris hive : iolzare ent .spricht . tlxt aher (lie itrucke
von rustictrs multi sick vcohl die Fntvv icklung aon r•oma ors "!atcinisch -- > "lomanisch- v ollzogen
hahen'

Zur Acrvvendung der liegriffe " l imigue mmane' "rigman" 'pri venSal'' vgl. die Qucllenzitate
hci Srta.-vsisi, 1. 1969: 2-f •+- 238.

Schr liilh-eich ist zur Kliirusg diesel- Frage CiABANI. :v I'. C. 18 - 9: 159.
Roman etait ( lone le nom (]Lie nos pores (...) dosnaient (t lour longue Trois aun'es ont eu

tours pour la designer prur'err(al . Ilmousirr. Ian,gia' d'oc .
Auf (tic Ilezcichnung ' longue (I 0C soil an dieser Stelle nicht nahcr cingegangen werden.
2, F.inen l'hcrhlick aher die Geschichtc der "provenzalischen t'rsprungstheoric " giht SIF

\\n], I 191,9 . 73_-27
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'Ainsi, lorsqu'on aura ctmnaissance de ce type primitif. dont sous les

idiomes de l'Europe latine ont re4u I'empreinte qu'ils ont plus on 1x1)105

conserves clans leers variations successives, it en resultera une plus gran-

de facilite pour expliquer et le mecanisme de ces idiomes. et lours re-

gles, et Ieurs exceptions". ( R'iyot A i) 1816: 11112 )

Im Anschluf5 an die Thesen von Ravnouaurd zur intermediiiren Stellung der

"langue romane" zwischen Latein und romanischen Sprachen sowie Zur Identitat
yon "langue romane" und "provenzalisch'-5 land eine Diskussion im Rahmen
der europaiischen Philologie statt. "'

Auch in Katalonien ,vurde den Arheiten von Ravnouard eine hesondere, Zu-
naichst durchaus positive Resonanz Zuteil.

In der ersten Phase der Entstehung einer "liheralen Romantik" in Katalonien
wurde die These von der "langue romane" hesonders hearheitet und hefiitAvor-
tet. In der Zeitschrift "El Europeo" von August 1823 fanden umfassende Ausein-
andersetzungen mit Ravnouard, Schlegel, Sismondi, Manzoni staff. Besonders
erwaihnt sei der AufsatZ von Luiggi MONTEGGIA (25/10/1823) F.1 romantiCistno en-
ter dem Stichwort "Literatura - Romanticimo", der die "langue romane" und die
in ihr verfafiten Texte als \brhild fiir die "modernen" Romantiker entdeckt. Die
Besch;iftigung mit den Troubadours diem der Ableitung einer neuen "ea-iture"
und fiihrt zur " yuerelle des anciens et des modernes":

"La lengua romanza (que es la clue se hahlaha en Europa mientras
se iha perdiento el use de la latina, y fornnindose las modernas) fue la
clue dio nomhre ai las poesias que se llamaron romanticas. La esencia del
romanticismo no consiste sin emhargo en la tal lengua de que ha deriva-
do el nomhre, sino en los elementos poeticos clue componen el estilo, en
la elecci6n de los argumentos. (MONTEGGIA 1823: 48).

In der fruhen Romantik gilt also das Interesse nicht nur der "langue roma-
ne", sondern der Poetologie der "Troubadours" insgesamt. Deshalb wird in "El

28. Die Regrundung zur Identitat von "Roman" und "Provencal" umfal3t im we,entlichen
folgcnde Punkte:

-,praclikonservierende und -perfektionierende Tiitigkeit der Trouhadour,: 1C, 1110111
ment, yu'offrent differents siecles et divers pays, demontrent avec la meme evidence que
I'idiome primitif,'est conserve et perfectionne dans les ecrits des troubadour,, et Bans le
langage des peuples qui hahiterent le midi de la France". (Rvvot.AHD, M. 1816: XXV').

- universelle b'erbreitung der Sprache und Poesie der Troubadours.
29. Zur Diskussion im Rahmen der europaiischen Philologie vg]. STORO,T, I. 1981, ouch V"Ak-

cAHo, A. 1968: 19-50.

Es scheint, als liege bei Ravnouard eine Starke Vereinfachung von "langue romane" und "Pro-
venzalisch" (Trouhadoursprache) im V'erhiiltnis zu den differenzierten Auseinandersetzungen in
diesem Punkt seit der Renaissance vor. Zur Auseinandersetzung okzitanischer Autoren nit Ray-
nouard S. LAroNT, R. 1982 h: 46-48. Zur Tradition der Argumentation von Ravnouard, der die
"Stra6burger Eide" als Beweis fur die Theorie von der "langue romane" heranzieht, ,. S r )ko,r, I.
1981: 92-9i Zur V'erhreitung der Diskussion um die "Stra6hurger Eide" in Katalonien vgl. JA' ER,
F 1862:196/19'
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Europeo " (lie " langUe roinane mit der Asthetik der Romantlk in Bezlchuilg ge-

hracht, der A.spekt der "longue romane" als Gemeinsprache tritt demgegenuher

in den Hintergrund. (\'gl. Kap. IV3.3. ).

Die Thesen von Rannouard stellten jedoch zusehends eine Herausforde-

rung d,u'. Proteste warden lout.

Die Behauptung von der intermedEiren, genealogisch relevanten Stellung

der sog. "longue romane" war in den funfziger and sechziger lahren des vorigen

Jahrhunderts Zielscheihe der Renaixentisten, denen der sprachhistorische Nach-

weis von der Eigenst'indigkcit des Katalanischen hauptsiichlich in hezug auf das

Provenzalische geradezu am Herzen lag.

Die Kontrovelse vairdc zu einer (iffentlichen Angelegenheit.

W ihrend katalanische Philologen wie Milo i Fontanals Al einer wti issenschaft-

lichen Kl:irung des V'erh:iltnisses von Katalanisch and Provenzalisch als Ant-wort

auf die Thesen Ravnouards heigetragen hahen (s. hap. I1I.3.1. and 1I1.-i.3. ), steht

hei anderen Autoren das Bemuhen im V'ordergrund, die friihe Eigenst;indigkeit

and die hesonderen Qualit'iten des Katalanischen nachzuweisen. I)iesen Auto-

ren gcht es weniger um einer Beitrag im Rahmen der europaiischen Philologic

AS um die Vereinnahmung sprachwissenschaftlichen and tradtitionellen \X'issens

in eine Ideologic von Katalanitat.
Die Darstellung von " t'rsprungstheorien" ist deshalh vor allem in der Pres-

se an cinen ideologischen Diskurs gekoppelt, dem die Annahmen zum 1'r-

sprung des Katalanischen untergeordnet sind.

1.3. Zur Darstellung der t'rsprungstheorien in der Presse w;ihrcnd der

Renaixen4a

Venn einerseits die tiahe zu der Schrift - and Literatursprache "Latein" als

Garant fiir das Prestige einer Sprache herangezogen wird, die damn dem Zugriff

der diglossischen Ideologie enthohen werclen soil, so verptlichtet andererseits

die Betonung des Gemeinsamen unter nationalem Blickwinkel ouch zur Darle-

gung des Differentiellen. In den Aufsl'itzen zum t'isprung des Katalanischen lin-

den rich deshalh immer Ausfuhrungen rum hesonderen Charakter clieser roma-

nischen Sprache, die zunkhst eher in der Tradition der "Vcrteidigung" des Kata-

lanischen stehen; mit zunehmendem Stand.u'disierungshewul5tsein nimmt aher

das Bestrehen zu, sich vom "Provenzalischen" and "Spanischen" ahzugrenzen.

\bm "Provenzalischen" deshalb, Weil in der Tradition der in Italien, S(ldfrankreich,

Katalonien vertretenen "Provenzalistik" (s.u.) immer wieder die Identit:it von

"Katalanisch" and "Provenzalisch" hehauptet wurde. Das Ziel, sich vom "Spani-

schen" a)zugrenzen, kam erst im Rahmen eines hewul5teren Katalanismus auf,

als dessen Symbol die Grundung der Zeitschrift "La Renaixensa" - ah 19,6 in

Heuer Orthographie, vorher "La Renaxensa" - gelten kann.

Die Frage nach dem 1 rsprung des Katalanischen ist ouch immer zugleich
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eine Frage nach den historischen, grammatischen and konstitutiven Spezifika
des Katalanischen.

Nachfolgend seien einige Artikel enter dem Blickwinkel des Verhaltnisses

von "Geschichtshetrachtung" zum Ursprung des Katalanischen and 'Ahgren-

zungsstrategien" vorgestellt, wohei drei Diskurstvpen zu unterscheiden sind:

1. Der Tvpus des traditionell-ideologischen Diskurses, der (gemessen an den
hereits bestehenden "wissenschaftlichen" Diskussionen) z.T. die ZOge eines
"Phantasiediskurses" tragt.

Seine Merkmale hestehen darin, dafs traditionelle Ursprungsannah-
men miteinander komhiniert and auf die Geschichte des Katalanischen an-
gewendet werden.

Dieser Diskurstyp scheint mehr oder minder unahh;ingig von den Er-
gehnissen der europaischen and katalanischen Philologie (vertreten vor
alien durch Mila i Fontanals) entstanden zu sein.

2. Die Auseinandersetzung mit hestehenden Ursprungstheorien - speziell mit
der "provenzalisch-lemosinischen" These - geschieht in Anlehnung an Ray-
nouard and die Diskussion im Rahmen der europaischen Philologie. Katala-
nische Autoren tragen entweder zur Verhreitung oder zur Differenzierung
dieser Thesen hei.

Man k<nnte diesen Diskurstyp als "informativ" hezeichnen. Der Nach-
weis von der Eigenstandigkeit des Katalanischen geschieht meist mit tradi-
tionellen Argumenten.

Den Typus des "wissenschaftlichen Diskurses" vertritt M. M1Ln 1 FONTA-
NALS etwa mil seiner Artikelserie zum "Ursprung der romanischen Spra-
chen, speziell des Provenzalischen" (1858).

3. Als ein dritter, erst gegen Ende des 19th. hervorgetretener Diskurstyp kon-
nen die " Foi schungsherichte" gelten, die einen kommentierenden L?ber-
blick zu den hestehenden Theorien and Kontroversen vermitteln.

Die drei Diskurstypen im einzelnen:
ad 1: Der "traditionell-ideologische" Diskurs:
Beispiele fOr die Behauptung, das Katalanische sei vor der Kolonialisierung

durch die Romer hereits vorhanden gewesen: PERS 1 RAMONA 1862: "Origen de la
lengua catalana".

Zun'ichst einmal ist Magin Pers i Ramona ein gutes Beispiel fiir einen Autor,
der sich autodidaktisch Kenntnisse in Sprachgeschichte and Literatur des Katala-
nischen angeeignet hat. Von Beruf Schneider, kehrte er, reich geworden, von
Cuba nach Katalonien zuriick and verfaf3t 1847 eine Granuitica catalana-castella-
na, 1850 Bosquejo historico de la lengua 1' literatura catalana desde su origen
pasta nuestros dias, Barcelona, sowie 1857 Historia de la lengua 1, de la literatu-
ra catalana desde su origen pasta nuestros dias, Barcelona. Trotz seines "unge-
schulten Dilettantismus"30 sind seine Schriften aufschluhreich, Weil sie Ober die

30. VOGEL, E. 1886: 12.
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U'issenshestande end -vorrate Auskunft gehen. A1'enn et- Z.B. im katakmischen
Sprachscliatz keltische, keltoschottische etc. W61-ter nachweist, clans entspricht
dies der "Kelto manie" im 1i. unci 17. iahrhundert. M. Pers i Ramona erweist sich
auch in diesem Aufsatz als ein Autor, der V 'issenstaditionen erkennen lai^t. Sein
Artikel ist natdrlich outer wissenschaftlichen Gesichtspunkten falsch - er giht
aher sehr gut bher die V"orstellung Von " Sprachgenie" and ' Sprachwandel" Aus-
kunft. Oh es gerechtfertigt ist, mit I TINA 19,8: 125 Pecs i Ramona As "Vorreiter"
fiir die U'iedereinfiihrung des Begriffs der "katalanischen Nation" anzufiihren,
diirfte frtglich sein; es kann sich n:imlich ehenso um eine unreflektierte l`her
nahme des Nationen-Begriffs aus dem 18. Ili. handeln.

In o.e. Aufsatz giht M. Peis i Ramona einen C`herhlick zum nicht-Iateini-
schen and lateinischen ['I-sprung des Katalunischen unci hetont dessen Eigenst:in-
digkeit, indem er von der Existenz eines "Sprachgeistes" ("genio") ausgeht, der
sich im Kontakt der Sprachen yor allem der Griechen, Kelten, Romer and Ger-
manen herausgehildet hahe. Nehen dem Latein, der "offiziellen" Shrache," hahe
die ausschlieiS'lich gesprochene \ulgarsprache hestanden, ein Ergehnis der
SprachVermischung auf der Grundlage des hereits herausgehildeten "genie".
Wenn es allerdings darum geht, den t'1-sprung des "genio" zu hestimmen, greift
M. Pers i Ramona auf eine Voluntaristische Setzung zurtick, die w ie eine histori-
sierende Sakularisierutng der "urkatalanischen These" :uunutet . Er hehaupter niinr
lick, die katalanische Sprache sci im miindlichen Bereich schon zu Zeiten Casars
vorhanden gewesen; As erstes schriftliches Zeugnis des Katalanischen enVahnt
er - offensichtlich in Ahvvandlung der These von RaVnouard - die "Stral hutger
Eide".

Als Konsecluenz aus der Zuschreihung eines 'genio original" ergiht sich die
SchluI folgerung Von der geraclezu "natunv'iichsigen" Integrierung alles Frem-
den in die Sprache.

Das Problem der "Sprachreinigung" stellt sich fiir ihn nicht y-ie fiir andere
Renaixentisten (etwa A. de 13ofarull V de Rroca), da er Von der Existenz eines
"genio original" des Katalanischen ausgeht, der eine lntegrierung Von Fremd-
wirtern ins Katalanische hevvirke:

°(..) lets roues gtre tomamos de las lengtras e.vtrangeras, (Ias henios
ao modad11 i mess, lengua) dciudoles tnta,%Jsonomia enterantente Ca-

talcnla. (...) SIrn1 las palahras pcnr Ventura las yue constituven v' caracteri

Z,111 las lenguas, v' las yue las destruVen principalmente? No per ciertt),

sill() su genio OP'igill(d. ylre es el glre alas grle todo las bace desemeja/Ne
entre Si. (Pi;ns I R-VNI )NA 1862: 338)

Gerade Weil eine den romanischen Sprachen gemeinsame Koine als histo-

31 7.um Terminus °uffiriell' 7.uniichst gehrauchen ihn die Renaisentisten in hezug ;nif das

Latcinische - wie hier M. Per" i Ramona - suit dem erstes Katalanistenkongref8 188) findet er

ouch Amwendung in hezug auf das Katalanische: es %%ird die -oficialitat" des Katalanischen getnr-

dert. ( Kap. 11 i?. ).
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rlsche StUle in der Entwic kl UrIg vcm Latein angenommen Avird, I1E111111Ch daS Vul-
g;irlatein, hetonen die Autoren der "Renaixenca" (wie Pers i Ramna) die Beson-
derheit des Katalanischen.

Es scheint, als wurde Pers i Ramona zwv'ei Faktoren miteinander komhinie-
ren: den "genio original-3' und den hei italienischen Ranaissance-Philologer
wie Varchi verhreiteten Gedanken, dal5 die lautliche Seite das t'nterschiede mar-
kierende Merkmal sei.

Die schon hei VVRCHI 15-0/1804 festgestellte Einteilung in "natura" - gespro-

chene Sprache und "ars" - geschriehene Sprache taucht in der Konzeption des

"genio" wieder auf, der als "Natur" den unzerstiirharen Charakter einer Sprache

repriisentiert.

Wahrend M. Pers i Ramona die Existenz eines genuinen "genic" annimnlt
und daraus die Vorstellung von der Integrierung der Sprachen im Kontakt aus-
geht, leitet der Autor 'Al. v B." 1853, von den nur die Initialen hekannt sind,

in seinem Artikel "Resena histcrica de la lengua catalana" gerade die Notwen-
digkeit sprachpflegerischer Mal5nahmen aus seiner Geschichte des Katalani-
schen ah. Er legt zuniichst die Etappen der Heraushildung des Katalanischen dar,
ohne zwischen " Katalanisch" und "Provenzalisch" zu unterscheiden:

- "romano vulgar" - ,.romance" (his zum 9. Jh. )
- Entstehung des "Provenzalischen" mit Vereinigung der beiden Grafschaften

( 1112 Heirat Dolse de Provenco mit Raimon Berenguer III).

- 13. und 14. Ili.: Ausgrenzung des Katalanischen gegenuber dens "Okzitani-
schen".

- ah 15. Jh.: " Decadencia".

Aus dieser "Dekadenz" folge der Verlust der positiven Eigenschaften.
Wenn Nl. i B. die AuflOsung der Sprachstruktur fiir weniger gravierend halt als

32. Z.um Begriff des "genie", 'genie de Is langue Fiir die franzasische Tradition des 16.

und 1- . 111. hat CiiktsrSiANN, I1.-H. 19'0: 69 nachgewiesen, dal, man unter "genie de la killgLIC" (lie

-besonderen Eigenschaften einer Einzelsprache (und des V'olkes) falste .
Die Personifizierung der Sprache und die Zuschreihung einer "menschlichen" Eigenschaft

versveist Sprache in den 13ereich der "Natur". Am "genie' haften :isthetische Qualitiiten, die die

"Vtuttersprache" As "Iehend" ausweisen.

Fs wire von hilchstem Interesse, den Begriff des "genie" mit der Lehre der "Eloyuencia in

V'erhindung zu bringer - dies schon deshalb, Weil Hoch zu Beginn des 18. Jahrhunderts der Be-

griff "cloyuence" snonvm fiir " Iangue" verwendet wurde.

Ciktsnt,wv, I1.-H. 19,,: 93 weist allgemein ant die Bedeutung der Renaissance Philologer fiir

die Entwicklung des Begriffs "analogie" und "genie" in Rhetoriken und Poetiktraktaten him. Inter

zeichentheoretischen V'orzeichen findet im 18. Jahrhundert hei Condillac tine Neuinterpretation

des "genie"-Begriffs start. Als "genie" wird die Fahigkeit des Zeichensvstems "Sprache" zur Analo-

giehildung bezeichnet.

Wie CIIRISTy1.vNv, H.H. 19Th, 19„ zeigt, umfal5t der Begriff des "genie" auch allgemein "Cha-

rakter eines V'olkes", im lti. Jahrhundert auch einer "Nation".

In der spanisch/katalanischen Tradition hesteht seit NEtskp.s 1.193 eine Kontinuitat in der argu-

mentativen Gleichsetzung von "Zustand der Sprache" und "wirtschaftlichem Entwicklungsstand

eines V'olkes/einer Nation".

147



1 48 IR.IIELA. \'EI -ailE\•II//IILY

die Kurrumpierung Bier "nn)eurs" ("hahito' ), des 'Akzents"" (also der lautIichen
Seite ). Mann kommt dicse Beurteilung einem'1'odesurteil iiher das Katslanischc
als einer lehenden Sprache gleich.

Der Autor Ittestiert dem Katalanischen den Verlust seines Eigencharakters,
seines "genic er kommt im V'ergleich zu dem Aufsatz von M. Pers i Ramona le-
diglich zu einer anderen Sch1u15folgerung, argumentiert aher such von der Basis
der Existenz eines "genic" sus, wens Cr schreiht:

"Wive sun Lt lengua ratalana, (... ) vemus degeneradus sus m0nlismcIS,
si dura v' aspera hiere Ios uidus ac(>stumhrados i Ia snavidad de la lengua
de Cervantes, nose acbagrre ct la intpelfecciou de ail estrllcllllYl..duo ci an
bcibito 1' ci tnt acceltto riciosos cond•aidos con el it isrurs(, de los ands,
digna Iruta de una desidia impe-donahle v de on descuidu yue nu mere-
cia una len ura, gyre estudiada, huhiera pudido prestat' a Lt' lenguas del
Vledn dia cle Europa en su adulescencia tan dtiles servicius cumo lea
presto en su cuna." (tit. NB. I853: 2) (Ilervurhehung 1NA)

I)er Artikel Cher den geschichtlichen Ahri15 schliels)t also mit einem Appell zur
Wiederherstellung der asthetischen Qualit:iten des Katalanischen ,ils einer le-
henden, tatsdchlich gesprochenen Sprache.

Inter der i'herschrift "Formaci6n de Ia lengua catalana" erschcint 1883 im
"Clamor del (Magisterio" - Periodico de primera ensenanzs" cine Artikelse'ic
von I. Farce i Carri(), der ehenso Wie M. Pers i Ramona das Katalanische als eine
hereits vor der ri mischen Besi(2dlung ausgehildete Sprache snsieht, ohne aller-
dings mit dem Begriff des "genio" zu operieren. Er hezeichnet sic (p. 3-i) als
"lengua Thera caualana" und halt sic - dem Entw icklungsstamd der V'iilker gemdli
- fiir rudimenrir cntwickelt. Die Kolonialisierung lurch die Runner babe such
zu einer Romanisierung der Sprache gefiihrt, zunachst aher nor im lexikalischen
Bereich. Erst dem Einflufs der (gesprochenen) V'olkssprache schreiht I. Farce i
Carri6 a) einen Lautwandel des Lateinischen zu und h) dessen Durcbsetzung,
wohei er die Art des Wandels mit dem Okonomieprinzip erkliirt (\ereinfachun-
gen im Flexionssvstem z.B. ). Die katalanische Phonologic hatte also das Lateini-
sche verandert, und damit die "wesentlichen Zuge" des Katalanischen ("rasgos
esenciales de su fisonomia") - eine Imschreihung fur den Terminus "t;enio" -
in I'mformung des Lateinischen durchgesetzt: die lateinischen V'okaheln (die
'Alaterie", "Essenz") in die katalanische "Form" dherfuhrt:

"(...) la palahra latina lo era el su esencia, en su raiz a radical, pero n(

en su forma (...). Por la modificacion fonol(igica ad iuirian las palahras

carts de naturaleza catalana (... )."( F-\Kid, I CAKKI( 183 h: 105).

Ganz cindeutig in der Tradition der Enzyclopdidie ( und dariiher hinaus ei-
nes allgemeinen Topos im 18. Jh.) argumentiert Farce i Carri(), wenn er dem Ka-
talanischen hescheinigt, eine "analytische" und damit hesonders logische Spra-

ii Es schcint fast. As kiimc in cliescr Argumentation die Auffasaung vnfl Lehen 'i d einer
Sprache zum Vol-schein, wic sic such hci V'nn III, B. 15,0 11H(W zu linden ist. (\:gL bah. IV I.5.I.
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the zu sein (S. 106)3'. Als Hauptargument fiihrt er die deco Katalanischen eigene

Syntax an. Ahschlief5end beschreiht er die mit anderen romanischen Sprachen

gemeinsamen and sie unterscheidenden Merkmale mit Hilfe der "Lautgesetze";

z.B.: lat innervokalisches "u" > o- irn Kat., Kast., It., aber > on im Frz.: lat. lap-us

= kat. flop, kast. lob-o, it. lope, frz. loup. (FARRE i CARRIO 1883 h: 106).

Der Artikel von Farre i CarriO kann - wie seine gesamten Anah:sen zum Ka-
talanischen - als besonders gates Beispiel fiir die Kreuzung von Wissenstraditio-

nen and zeitgenossischer Sprachwissenschaft zurn einen sowie von 1'herfuhren
dieses Wissens in einen ideologischen Diskurs zurn anderen gewertet werden.

ad 2: "Informativer" and "wissenschaftlicher" Diskurs zur "vulg;irlateini-
schen" and "provenzalisch-lemosinischen" Ursprungstheorie

Auch dieser Diskurstvp laf3t eine Parteinahme fiir das Katalanische erken-
nen - and zwar eine Parteinahme im Sinne der "defense et illustration".

AS exemplarisches Beispiel dessen kann die Artikelserie von JANER 1862
"Prosistas v poetas catalanes antiguos v modernos" gelten, die each den ilntersu-
chungen von MiiA i FONTANALS 1861 mum Provenzalischem and Katalanischen
and im selben Jahr wie dessert Artikel "Bastero, fik>Iogo catakin" erschien (Mu.A
I FONTANAI.S 1862).

In Anlehnung an die Grammatik von BALLOT i TORRES 21813 fiihrt JANER 1862
ein viol zitiertes Charakteristikum des Katalanischen im Verhaltnis zu anderen roma-

nischen Sprachen an, nachdem er Einzelheiten der "Vulgklatein-Theorie" darge-
legt hat: er geht auf den Wegfall der Endsilhen Beim Katalanischen im Vergleich
mum Kastilischen sowie auf die Silhenki rze im Katalanischen ein and giht fol-
gende Beispiele:

Kast. Katal.
ciudadano ciutada
hombre hom
mundo mon
mesquino mesquf

JANER 1862: 415

3-4. In der Enzvklopadie wird zwischen °analetischen °transpositiven" (and "analogen' ).
Sprachen unterschieden, wohei die "anal}vtischen" Sprachen aufgrund der strengen Syntaxregeln
in hesonderem MaSe Logik and Klarheit repriisentieren (I3r::ui zFr 1-51-1,80: 5,-4 If.).

Der Bereich der "Syntax" gilt Hoch his rum Anfang un.seres lahrhunderts als Argument zur
Diskriminierung hzw. zum Nachweis der Eigenstandigkeit des Katalanischen.

Mosses Anton' M. Alcover (Mallorca) halt auf dem 1. internationalen Kongrels zur katal:mi-
schen Sprache einen A'ortrag mit dem'I'itel "La llengua catalana to sintacsis propia" - One Antwort
auf die 1886 von Pere Galdi s in "l.a Prensa" (Buenos Aires) :nufgestellte Behauptung, da.s Katala-
nische hesitze kettle cigene Syntax "El. catalan nu tiene cvntstruccioil propia. I.a sintaxis es la cas-
tellana v silo varian las voces".

At( )v ER, AM. 1906 / 1908: 350.

SoI,ER i Roca, 1884: 298 nimmt in seinem Artikel " Importancia hi.st<n ica de la lengua catalana" eine
Zuordnung des Katalanischen zur Gruppe der "Ilexihlen Sprachen" vor.
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Er zieht daraus (lie SchIu1,461gerung vont "energischen" and "klaren" Cha-
rakter des hatalanischen.

laver ervv'eist sich in dieser Art der "V'erteidigunt;" Lies Katakinischen, die

auf eine entww'icklungsgescltichtliche Rechtfertigung des 11o110svllahismus hin-

auskiutt, als dem traditionellen Argumentationsmuster ^erptlichtet.

D ,I er nehen wi rtlichen 7.itaten aus der Grammatik von BALLOT I TORRES

'I813 ouch aus dem 1. Band der 'Academia de Buenas Letris de Barcelona" zi-

tiert, diirhe der Aufsatz einer V"erhreitung der Argumente zur "Vel-WidigUlIg" Lies
Katalanischen eh(2nso vie zu einer Belehung der Diskussion um die "longue ro-

mane talonien heigetragen hahen. Dies umso mehr, AS der Aufsatz den" in K,
fiir den Nachmeis der Provenzalentheorie so wwichtigen 't'ext del- -,Stl_',lI11')bLll_gel_

Fide" mit der entsprechenden spanischen f'hersetzung wiedergiht.

I)en eher "wissenschaftlichen" I)iskurstvp vertritt 1111A I Fo'IANALs, der sick

in einer 1858 puhlizierten Artikelserie mit dem `t'rsprung del- 1-0111',IlliSCIlell

Sprachen". speziell des Provenzalischen, heschJftigt hat.

Nehen den Intormationen zum lateinischen l`csprung der romanischen

Sprachen erfihrt der heutige Leser ouch einiges dher dos I'mfeld der Auseinan-

deisetzungen, die vielleicht sugar zur Ahfassung des Artikels Anla1^ gegehen ha-

hen. Allerdings rind die Stellungnahmen and Anspielungen von heute aus oft

nur m6lisam zu rekonstruieren and erfordern ein IextvergleichenLies V'orgehen.

Die Arikelserie stellt vor allem eine kritische Ausein.mdersetzung mit den The-

ses V011 Ravnouard dar.

Auch hei einem Autor wie Milli i Eontanals, der hei allem Engagement fiir

katalanische Positionen' in semen sprach - and literatul-\w'issenschaftlichen t'r-

teilen eher ausgewogene, un) V'issenschaftlichkeit hemiihte Stellungnahmen er-

kennen 1:i1,',t, Nvird eine deutliche Ahgrenzung gegen Distinktionen nivellierende

t'isprungsthesen hemerkhar.

Als ein Seitenhieh auf die Thesen von Ravnouard k6nnten seine Bemerkun-

gen zu Gemeinsamkeiten and I'nteischieden hei der Entstehung der romani-

schen Sprachen gelten: die gemeinsamen Merkmale in I'rsache, Ahlauf and Cha-

rakteristika des Entstehungsprozesses babe Al einer Reihe "dihnlicher E.rgehnis-

se" gefuhrt.
Die AIinliclikeiten, Analogien eor allem zvv'ischen den i'omanischen Spra-

chen des Mittelmeerraumes diirften jedoch nicht Al der Annahme verfhhren,

man k6nne eine romanische Sprache (die der "Trouha(Iouis", «;ire zu erg:i.nzen )

als tatsachlich gesprochene "Koine" annehmen, um Bann fiir die anderen roma-

35. Ema in der Rede zu den "_h>ls 1=10rals 1859, dim Gr(indungsjahr. tine licurteilung

zum ''katal:mistischen" Engagement Lim Milo i Fontana Is giht Rt HIM OH?. I. 188- 138 ft. 1)as Ge-

sanit erk ales Au[()[-.S J1ila I Fontanals ( Philol)ge, Renaizentist and Auttn-zahlreicher Zeitungsarti-

kel) licst sich uic Lin Kuimmentar zu den jewweiligen aktuell -n Au.sein;mdersetzungen wr;ihrencl

der katalanischen Renaixen4a.

Eine umt,mgrciche Einordnung in the Renaixenca nimmt i(mm, Al 198 i'tur.

150



VI'K.1(,//- I , %/) A17O.A:ALB/ \V 1 11IA/il.A L V k:)'I,[LO .A71i.A ist

nischen Sprachen hieraus ein geneologisches Ahh;ingigkeitsv-erh;iltnis zu dedu
Zieren (was RAl'N'01 ARD 1816, 1821 getan hatte ).

I)a1S diese Bermerkullg ein Argument gegen die TheOrie v'oil RaAllOtlard

dai-stellt, denlgemiif die "langue romane" (cis " Prov-enzalische") ein internle-

di:ires, genealogisch wirkendes Stadium hei der Entvvicklung der romanischen

Sprachen von (\'ulg:ir-) Litein zu Hirer jeweiligen Ausglie(.ierung darstellt, gent

aus folgender Aussage von M. Alilft i Fontanals in seiner LaudatiO des Katalanen

BASTFRO (La Crusca Prorenzale, 1-2-4) hervor. Den t"nterschied der Ergehnisse

der heiden "Provenzalisten" Bastert) and Raynouard kennzeichnet er tOIgender-

nriltien:
I-lev-adu nuestri) auti)r P ( )l- el misnx) sentitnientO yue Ral nt)uard, es

d(:cir. por un entusiasnu) excesivo a f:ivOr de Ia lengua Clue estudiaha. IIe-
g(') a una C(mclusitin enteramente Opuesta. Cuandu Baste-0 vela una pala-
hra prt)venzal en of a lengua, era i sus olds un plagio hechu por Ios escri-
tin-es de la ultima; :i i Coln) en igual circumstanria halLi Ravnou;u-d una
prueha Cie yue las dos lenguas fueron en sit origen una sofa. Para Baste-
ti do es imitacion literaria, Para Ravnouard todlo identidad o: iginaria".`°

Bastero werte, so M. Mihi i F(mtanals, das V'(n-handensein pr(n'enzalischer

WC)-ter in anderen Sprachen (v-or allem dens Toskanischen ) ,its " l`hernahme",

vviihrend Rav'nouard hieraus genealogische Identitat ableite.
Zuriick Al dem Aufsatz uher "tlrsprung der romanischen Sprachen" v,un Milli

i Fontanals 1858. An einer Stelle (p. 112 in der Gesanltausga)e) scheint er inlpli-

zit auf die ohige Differenzierung alit unuherhorharer Kritik an Ravnt)uau-d hin-

zuvvweisen, wens er namlich die Notwendigkeit anfiihrt, zwischen "Schriftlichkeit"

and "\liindlichkeit" zu unterscheiden: es kfnnten im Bereich der "gesprochenen

Sprache" (angst Differenzierungen eingetreten sein, die sich in der retardierend

wirkenden Schrift nicht unhedingt niedergeschlagen h:itten. ` Da t'rsprungs-

theorien notgedrungen auf schriftIlichen Texten hasierten, sei deshalh hesondere

V'orsicht gehocen.

ad 3. Der Diskurstyp " Forschungshericht"
Wbihrend die Ursprungstheorien zum Katalanischen zunachst in einer ideo-

logischen Diskurs eingehunden waren, schdlte sich gegen Ende des 19. mit
zunehmender Aufnahme der europaischen Philologie ein Heuer Typus der Be-

36. MIA I FO,'i-, : L , M. 1802. -+-i5. Die Textstelle ird auch Zitiert hei: Ri IM) I OR,, . [ 189-+.

36; AlorRELLE -I.t:yi:v. M. 1966 109/11(1.

3, \IiiA I l o\rv,. LS, M. 1858 : 112. Im Anschlu6 an die Artikelseric on ALsin, I.B. 18"2-18"T

puhliziert Mill i Fontanals 18,6 einige fr (ihe Dokumen(e run) Katalanischen I Mi i Fovrav : I.s, M.

18-0).

Als 13estimn ) ung des ( hergangs eom Vulgarkitein in den r0m+anischen Sprachen w ird clan 8.

Iahrhundert eiw'ahnt, ohne daS allerding Haber Alf die friiheren 7.eugnisse des Katalanischen

eingegangen wiirde. t"ntersuchungen turn \'ulg;irlatein and /u den fruhesten Zeugnissen des Ka-
talanischen h_i BOR:Vn . I Dr: Boos s. A. de 186 +: 3-16: cgI . auch \ouri . F. 1886: 15. es finder such
dart Angahen zu den I lerausgebertatigkeiten von Bofarull . Zu den iiltesten katalanischen Zeug-
nissen vgl . Pi:ks I R:v surv.a , M. 185"': 9-60.
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schiittigung mit Sprlchgeschichte heraus: der Forschungshericht. Er vermittelt ei-
nen 1.'herhlick zu den hestehenden Debatten, Kontrov-ersen and Argumentatio-
nen, (-lie aIlerdings Oft nur auf dem I lintergrund der inner-katalanischen Ausein-
andersetzungen verstiindlich rind.

Wie hereits im "ideok)gischen" and " informativen" DiskurstVp festgestellt,
!risen auch die "Fo1:SChungsherichte" die Zielsetzung erkennen, den F.igencha-
rakter des Katalanischen auszuhreiten. Dies geschieht - zumindest im 19. Jh. -
mit traditionellen A-gumenten: historischen, :isthetischen and sprachspezifi-
schen, etvva des "\101105 -Ilahismus".

Eire Ltnl(isung v-om Tvpus Clef- "Verteidigung des Katalanischen" hei gleich-
zeitig verstarkter Rezeption der deutschen Romanistik zeigt rich erst Anttng des
20. Ih.

Nachfolgend einige Beispiele:
\Vie ein F0I_,SChungshet'icht liest rich (lie Vortrags- and Artikelserie von Rt,-

BIO I Ltt C11, A. (... I sohre'1 y passat present da la 1iengua catalana'' von 1889.3'

Der Autor u)ernimmt zunachst die Thesen von \11A I FoN I'AN.•v s 1861 (vg l.

Kap. 111.-f.3. ), um Bann dezidiert gegen die Degradierung des Katalanischen in

einem °Dialekt" Stellung in heziehen:

"En suma, Cl catal,i, ni per ,a derivaciCO, ni per la tiriginalitat y 1s res-

ouarts caracteristichs de sa fesomLi, mereix to nom de dialecte.- (Ri lilts

I Lt.[ cii 1889:9).

In der 2. Fortsetzungsfolge geht es um die Spezifika des Katalanischen (\kr

nosVllahismuS, fehlender arahischer Einfluh Nvie die phonetische Entwicklung
von - f( lat.) > -I1, Z .B.: hit. filius > hijo, > cat, fill).

Im weiteren steht die Frage each der Griindung des katalanischen Impe-

riums and der parallel erfolgenden Heraushildung des Katalanischen zur "offi-

ziellen" Sprache im V'ordergrund. Ein Ahrif.5 iiher "Dialekte im Katalanischen"

zeugt von der zunehmenden Beschaiftigung mit den V'arieriten/Dialekten des Ka-

talanischen3`' im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts; nehen der Beschreihung

der Dialekte stellt sick auch die Frage, vv'ie enter sprachpuristischen V'orzeichen

mit dell dialektalen, z.T. vom Kastlllschen stark geprhgten "\arianten" (etwa des

"V'alenzianisc hen" ) umzugehen sei.

Einen unifangreichen sv-stematischen ForrSChungshericht enter Einhe-

ziehung der philologischen Arheiten vor allem in Deutschland (Schlegel, Diez,

Meyer-Luhke) and Frankreich (u.a. Du Cange, Meyer) giht \loI.1NI. I BRASIS 1911,

der von \lov'rol.Ii' 1912 in zahlreichen Punkten kritisiert, kommentiert, ergiinzt

and erweitert wird.

19i

38 Pane umt;is,ende Analc,e der t nter,uchungen cnn A Kuhidi c LIuch het G i ini i yi". R

39. Auch in die,cnl Bereich hat Jlila i Fontana!, Pinmieranccit gclcistet, nanllich ntit sciner

I Iltcrsuchung La Icngua catalana a Sardenva'.. Jllia I Fo^vIv,-v,, M. I8n9.
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2. Zt'R GESCtIICIITE DER BEZEICHNILNG "LENtosiNtscti" AI-S SYNONYM VON

"PROVENZALISCH" t'ND "KATALANISCII'

I n folgenden soil es darum gehen, die Geschichte der Bezeichnung "Lenxr
sinisch" als Synonym fur "Provenzalisch" and "Katalanisch" zu rekonstruieren. Der
thematische Zusammenhang zu den Renaixentisten ist insofern gegehen, als die
historische Erforschung der eigenen Sprache and Literatur nehen den Bestre-
hungen zur Standardisierung des Katalanischen wahrend der Renaixen4a im
Zentrum Standen. Unter deco V'orzeichen nationalen Selhsthewufst,,eins hat die
Frage der Bezeichnung des Katalanischen den Stellenwert eines SN mbols ange-
nommen: die Philologen der Renaixen4a (vor allem: M. i^lila i Fontanals, V Bala-
guer, J. Rubin i Ors, A. de Bofarull i de Broca) hekiimpfen in der 2. ftilfte des
19. Jahrhunderts geradezu den Terminus "Lemosinisch" its Synonym fiir Katala-
nisch in historischer and aktueller Dimension. Sie wenden sick damit gegen die
z.T auch eigene Lvrik der Romantik, die in trobadoresker Ahsicht das "Lemosini-
sche" verherrlicht hatte. Als Beispiel fur den "Sinneswandel" and "Protest" gegen
die Bezeichnung "Lemosinisch" hei gleichzeitigem Pladover fur den Terminus
"Katalanisch" sei ein Textahschnitt aus BoFARtIl-I. I DE BROGA 1864: 10/11 zitiert:

"(... ) el nombre de Lemosina (... ) no puede aplicarse ci la catalana,
ni confundirse con ella, cuando se encuentra nuestra lengua, enter:nen-
te emancipada de sus hermanas extrangeras, con fisonum is propia v con
un nomhre geogr,,ifica (...) que con esta denominacion la pavan hautiza-
do Ios cataloguistas, v que, guiados por este error, la havan apellidO algu-
nos modernos, entre los cuales confieso francamente que me cons' por
algun tiemp>". (Ilervorhehung INA)

Fur die Sprache "Katalanisch" wird der Eigenname reklamiert. Aus dem Zi-
tat geht aher auch hervor, dad,), these kritische Einstellung zur s-nonvmen Bezeich-
nung von "Lemosinisch" and "Katalanisch" von Seiten engagierter Vertreter
der "Ranaixenca" eine Uherwindung der fruhen Phase der "Renaixen4a" darstellt.
Die Bezeichnungsfrage ist also nicht nur Teil der historischen Forschungen, son-
dern auch des aktuellen Engagements; der Protest gegen den Terminus "Lemo-
sinisch" statt "Katalanisch" ist auch Ausdruck einer LTherwindung der "romanti-
schen" Phase der Renaixen4a in den drei1 iger and vierziger lahren. Die Philolo-
gen der Renaixen4a starten geradezu eine Au&larungskampagne i.d. Presse,
Burch Reden etc. zur Differenzierung von "Lemosinisch" and "Katalanisch". Dar-
uberhinaus gehbrt die Beschaftgung mit dem "Lemosinischen" auch zur allge-
meinen Auseinandersetzung mit den Ursprungstheorien, insbesondere nit der
"provenzalischen" Ursprungstheorie von RAYNOUARD 1816, 1821, lie in Katalo-
nien (ehenso wie vorher schon in der romanischen Philologie in Deutschland
and Frankreich) auf reges Interesse gesto1 en war. Die These von der Identit:it
der "langue romane" mit dem "Provenzalischen" hat die katalanischen Philolo-
gen auf den Plan gerufen: einmal, weil sie its Kenner der "provenzalischen Tra-
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diti(In" ininier sch(In Glen Arheiten zanl Pl-0V(2nz,tlischen hesonderc Beachtung
muk( amen lielsen, mum anderell, vteil es - sp:itestens seit BASrFRO 1,2-1 - den
V'ersuch g,th, die Identit:it von "Po)v-enrali,sch" and °Katalanisch" nachzuweisen.

I)ie Bezcichnung fiir die gleichernl,dsen literarisch and sprachhiStol-isch
hegriindete Koine war nicht einheitlich: sic wurde AS " langue ronlane` V(r

,tllem in franz(sischen Quellen hezeichnet, als "Provencal "' / "proven/ale",
aher ,tech als "lem(>sinisch" (" linuxLSin "lemosin" /" IlemOSIf /"IeniOsI )''. Die Be-
meichnung "lenu)Sinisch" hat mulliichst in Arag()n ( 15. Ih. ). sp:iter in Valencia (1(,.

.Ih. ) and schlielilich im "Principat de C,atalunv'a" im 18. and 19. lahrhundert Ein-

gang gefund(2n. I )er Autor, der die Auseinandersetzungen in Italien im 15. and
lu..l,thrhundert um die zentrale Stellung des PrOvenzalischen ( n.a. im Verh:iltnis

mum "TOskanischen" Anfang des 18. aufgreift, ist der Katalane A.

de B,s i Ii). dessen Critsca /'roren^^tle 1-2-i Vcriiffentlicht and ranch Verhreitet
v\'ird °.

Bel dleseni hekannten \X'erk handelt es s1Ch LIM dell CI-Steil Band elllel'
geplanten dreih:indigen Ausgah(-' mu den TrOUhadOUI,S; Band 2 and 3 rind jedoch

nie erschienen. I)er erste Band. Ergehnis einer Stadiums von Quellentesten in

der Bihli(thek des Vatikans v'Oil ROM, enth:ilt n.a. zahlreiche Zitate aus Quellen,
« eshalh er im IS. and 19. lahrhundert mu einem h:iufig mitierten Nachschlage-
« erk "Ili-de. Er propagiert die Identit:it v,Oil "Katalanisch" and "PIuv-enzalisch",
yVOhei Cl- daVOn ausgeht, dais das Katalanische cfurch Er\Veiterung des 1lachtl)e-

reichs der katalanischen Grafen in S(ldfrankreich das Okzitanische heeinflulit

babe, nod nicllt umgekehrt.

I)iese Annahme wird im 18. and 19. lahrhundert immer wieder diskutiert

nod differenziert (s.u.).

In den Schriften zur Auseinandel:Setzung alit dens Katalanischen wird seit
dem 18. iahrhundert immer wieder gegen die hehauptete Stellung des "Lenl(ni-
nischen" AS einer- Stufe zwischen dem Latein and dem Katalanischen argunlen-
tiert. Die seit der "duestiOne cfella lingua" in Italien and in Frankreich h:iufig Ver-
tretene "These von der Existenz einer Koine stellte fiir die Katalanen in dens Mo-
ment eine hesondere IlerausfOrderung dar, als es darum Bing, den Charakter
des Katalanischen als ciner eigenen, romanischen Sprache nachzuwcisen, vv'OZu

+u. mu den cec,rhiedenen Bedeulungen \'()nPro enzali,srli s Soli, I. 1900: 2 9.
Genueint i,t Ill dicsem 7.usa111menhang (der °t rsprt+ng,the^+rirn dcr ronnani,rhen Shrachen I
die shrachc der Tnnlhad()llrs"- Fin IIimaeis: 'Tmhad+ns- ist die kataIani.,chc, -'IYuuhaduurs' die
tranzosi,ch ' tichreih^^ else.

+ 1 . Dine ,ehr inti^rn+atiec Zusanunenfa,.sung hei Mta t i < , P I I ti9. Ir:(^Iun, A 1931
12. I lieraul vc('is( hesondre,- Mul I At 1802: -+A+ hill

^13. S hierzu Ri BUS) OR,, J. 189-4. 1)er fast -0 Seiten lange hummentar zu Ilsn.m() 12.4 ent-
h:ilt rahln•iche Ilinsceise run Finurdnung in die it+lienische I)ehatte vc:ihrend der Renaissance
sowic einen I kritishen l A'ergleich mit den Theorien der " Provenzalisten- and irouhad< Alrhir-
schern des 19.,lahrhunderts. ISismomdi, Racni+uard, Rochegu(Ie, Fauriel, Taste, A.A. Schlegel, I)ier,
Bartsch, Delius, Mahn, Mili+ i Fi+ntanals, Balaguer).
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ouch die historischen Forschungen uher die tinge Verhindung zvVischen der

Grafschaft Barcelona and der Provence gehi'>ren.
In Anlehnung an die beruhmte italienische "questione Bella lingua" k(mnte

man den Prozels' der Selhstfindung and Ahgrenzung, so vv-ie er in Katalonien v-or

allem im 19. lahrhundert stattgefunden hat, als "questione delta denominazione

delta lingua" hezeichnen.- Die Kontrov-erSC um die Bezeichnung des Katalani-

schen giht ehenso Aufschlusse uher den Zusanunenhang v"on "Sprachhe-

NVL11, tsein" and "nationaler Identit:it" vie die Auseinandersetzung vr:ihrend der

italienischen Renaissance. Im folgenden soil deshalh im Sinne eines Beitrags zur

Begriffsgeschichte' der Bezeichnung "Lemosinisch"- als Synonym fur "-Prov"enza-

lisch" einerseits and "Katalanisch" andererseits nachgegangen vverden, um dann

die "Proteste" katalanischer Autoren aus der "Principat de Catalunva' darzulegen.

Im folgenden soil also die Geschichte der Bezeichnung "Len,osinisch" re-

konstruiert werden. Dazu geh(irt einerseits die Darstellung von lessen 1.'r-

sprung and V'erhreitung, andererseits der Protest and die Differenzierungen von

seiten katalanischer Philologen der Renaixenca.
Als Material wurden sowohl die Schriften der Renaixentisten als auch neue-

re Arheiten zu diesem Thema herangezogen, um ein rn(iglichst genaues Bild von
der Geschichte der Bezeichnung "Lemosinisch" gehen zu k(nnen; dat- herhin-
aus soil der Beitrag der Katalanen zur Begriffsgeschichte deutlich yverden.

2.1 Ursprung and Verhreitung der Bezeichnung "Lemosinisch"
im 13. Jh.

Der erste Autor, der die Troubadour-Sprache als "Lemosinisch" hezeichnete

and ihr den Status einer analog dem Latein standardisierten Sprache zuerkann-

te, war R. Vidal de Besalu (Bezaudun) in semen Traktat Ravos (le trobar um

1240."
Wiihrend er die "parladura francesa" fiir "Romano" and "Pastorellen" als

geeignet sieht, halt er die "lengua lemosina" fiir die Lv-rik am angemessensten:
Zitat aus der Handsch rift B:'-

"La parladura francesca ual mail et plus auinenz a far romanz et pastu-
rellas, mas cella de lemosin ual mail per far uers et es cannons et seruen-
tes, et per totas Las terras de nostre lengage son de maior autoritat Ii can-
tar de la lenga lemosina que de neguna antra parladura, (... )".
(STESCEI. (ed.) 18"8: ,0)

A4. A'gl. Sht1., L . 1966: 250.

S. Zur Diskussion um -Begriffsgeschichte ° and "Sozialgeschichte " s.: Ko,ratecK. R. (ed.)

19'8, vor allem GtmmrCair, II.-U. 19'8.

-+6. M11..y i Fo ,y1'.A',A1s, M. 1861 : 395-29'; -+ 61; 46'; -+81.

-+? Nach SrESGEI ., E. (ed.) 18'8 : -0. Wir verwenden die Ausgabe von F. Srengel Lind nicht

die von Marshall , well uns hesonders die Kommentare eines Autors aus dem 19. lahrhundert in-

teressiert hahen.

S. auch die Ausfuhrungen hierzu in : M1a.A i FovT,. si . s, M. 1853 , s. auch GoyrRo1, G. 1980.
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Den Vorhildcharakte' des Lemosinischen als lehende, gesprochene (Mut-
ter-) Sprlche ( natura) mit einer eigenen Grunmatik (gramatica) rind Lexik
( motz) heht R. Vidal de Bezalu folgendermal5en hervor:

Per yieu rips dic ye tot/. hum yi uuella truhar u-oh;ur ni entendre
den auer tort hriuada la parladura Lie lenuo,in et ahre.^ deu saber alye,
de Ia Harris de gr matica Si tort hrimamenz udl u-uhar Ili entendre, car

tota la harladura de lenu)svn ,e Karla naturalmenz et her ca, et her get)-
re, et per temp, et per persona, et per motz, nisi Corn 1)()I-et/ auzir aissi,
,i hen o escouta,". (S i i ;ii. (ed ). 18'S: '1 ).

I)alti der Begriff des `Lemosinischen" nicht nor den nord-okzitanischen Dia-
Iekt umfd",t, sondern die Koine der Troubadours (analog zum " Prov'enzalischen..
eVentuell ouch zur "longue romane"), geht aus folgendem Ahschnitt hervor:

"( ... I ieu rips dic ye yuant ren parlarai de lenwsv ye rotas estas terras
entendas et total lot' uezina, et tutor cellar ye son cone ellas." (STEN'GEI.
(ed.) 18- 8: '0).

Die Fl-age, w,u-um iiherhaupt rind inwieweit die Bezeichnung "Lemosinisch"
all "pars pro toto" Iufzutassen sei, wurde im Rahmen der Forschungen AIM
Ur-sprung der proVenz,tlischen Schriftsprache immer vvieder aufgeworfen.

Mt)ii 1912 halt als Ergehnis seiner Untersuchungen drei Punkte felt:
Die I3ezeichnung " Lemosinisch " umfasse die "Dichtung rind Sprarhe der
sudfranz ( isischen Troubadours uherhaupt " (MOT 1912: 1022).
Die Bezeichnung " Lemosinisch " beinhalte nicht , dal' dos Lemosinische, der
nord -okzitanische Dialekt , immer als hesonders v'orhildlich gegolten
bake . " Dienes " \ 1i15v°erstandnis " sei erst lurch spatere , die "rasps" Wc iter-
fbhrende Schriften (-lofre de Foix ,i, Lev's (TAinors etc.) v'erhreitet warden.
Ausschlaggehend fiir die Bezeichnung "Lemosinisch " sei das Prestige der
drei "houhadours Guiraut de Borneil , Bertran de Born rind Gaucelm Faidit
gewesen.

In zahlreichen Untet-,uchungen ist dos Problem der Bezeichnung "Lemosi-
nisch" noch differenziert worden:"' So weisen u.a. AxiiAt'SEN 193? rind PFISTER
19,0 auf die Bedeutung des Klosters St. Alartial in Limoges 'ls musikalisches
Zentrum bin, in dem die 'Adaptation rind Umsetzung lateinischer Hvnnen in

die Volkssprtche" stattfand (PFISTER 19"0: 314).;"

-1N Mum, H. 1913 untersucht de,halh die I rteile on K. A idol in hrstimmien Spr iclitornxen
-i9 Fine sehr genaue Einteilung in Schuler" giht i(sni[r. F. IRS, in seinem

"tableau de, 1pri1lcip,tles caller des Iruuhadour,--
511 u'ritertiihrende Ilimvrisr rind I.iteratur Eei Svyvr, l 195+. Oki. I. 1957 KEMirt. R 19,11.
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Die "rasps de trobar" warden geradezu zu einem Bestseller: "man i.ihersetz-

te, hearheitete, henutzte sie"1 - and dos in Spanien5', Italien, Frankreich."i
In den vor der 1323 gegri.indeten "Sobregava Companhia" herausgehrach-

ten Leis dAntors - ein Traktat zur Prosodic, Metrik, Grammatik and Rhetorik -
wird das Lemosinische, hesonders dos Verh - and Deklinationssv-slem als vor-

hildhaft dargestellt,5-' w:ihrend die weiteren,;5 im Rahmen dieser Institution v-er-

faf5ten Schriften zu Poetik and Grammatik, den Normcharakter des Lemosini-

schen in Frage stellen.
Die Bezeichnung "Lemosinisch" As Synonym fiir " provenzaliscl-1" verhreite-

te rich: im katalanisch - aragonesischen Reich bestand der Terminus "LwnOsinisch"
nehen "aragones" im aragonesischen Sprachraum, neben "valencia" in Valen-
cia,"' bestand nehen "catalanesc" and "pla" im Principat5" AS Zeichen einer di-
glossischen Funktionsteilung: Prosatexte wurden auf Katalanisch15 v-erfal5t. Isrik
auf Provenzalisch.

Als Beispiel hierfUr sei LLt is DE AVERcO zitiert, der in seinen-1 Torcimanv

(um 1400) die Abfassung seines Werkes auf Katalanisch folgendermai en hegriin-

det:

`io no'rn servesch en la present okra, per duns raons, dell lenguatges
clue los trohadors en lurs okras se servexen: la primera es con prosaicha-
ment lo present libre jo pos, e en to posarprosaic/i no ha n cesitat a ser-
vir-se dels Ienguatges ja ditz per tal con no son diputatz de servir en obras
compassadas; l'altra raho es clue si jo'm servia d'altre Ienguatge sin(i del
catala Clue es mon lenguatge propri (... )"
(LLo'Is DE AyERc6 1400/1956: 1-)

51. ;Mow, If. 1912: 1025.

52. z.B. "EI arte de trobar" von Enrique de V'illena; eine Schrift, die erst der \alencianer

I Suc:sk, G. (ed.) 1,3- / 1981 in seinern 13d. 11 in gedruckter Form veriiffentlicht hat.NIA) A '

Enrique de Villena ('Amador de la gentileza" ) gehort zu den Grundern des "Consistoriu podia['

von Barcelona 132-i.
53. I'mfassende Informationen in den Traktaten and Grammatiken nach de i "Rasp, de tro-

bar" bei 1 ir:vER, P. 18", 18'9, 1880 (Artikelserie).

lIst si, R. 19,1 stellt einen Forschungsbericht zur Geschichte der Beschiiftigung mit den "Proven-

zalischen" dar. Dort auch ausfuhrliche Bibliographic. t'mfassende t'ntersuchung turn Verhaltnis

von Lemosinisch and Okzitanisch bei: Coro.,,, G. 19'8 b: 39-59.

Si. Naheres hierzu bei: SAtsAT, J. 195-1. A'gl. unter den Gesichtspunkt der Bedeutung der

"Lees" als Dokument eines neuen Sprachhewul3tseins L.srosT, R 1906.

55. t'herblick bei: A1ii.. t FONTANALS, M. 1861: 44, 4-8 ff.; BA..v<a Ik. V 18,5.

56. Zur Begriffsgeschichte "valencia" versus "Ilemosi" in Valencia im \littelalter his Antang

16J I1 s.: FIRRAvIto I FRA,NCrs, A. 1980, speziell ,1-,5. Coto,,, G. 19,8 a and 19'8 b. 60--1

5, Ilinweise hierzu hei: Gi'iLLErslAS, R. 195Th 11-33; dort auch allgemeine Angaben zur Stel-

lung des Katalanischen im Mittelalter. Eine Wurdigung dieser Arbeit bet FERka`lto I Five Is A.

1980: 3-18, Vorwort.

58. Fine quantitative Analyse der Bezeichnung "lemosi" AS Synonym fiir "provensal . "len-

ga d'oc" in den verschiedenen okzitanischen and katalanischen Grammatiken bei: GoyiRos, G.

1980.
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Z.wci Griinde giht der Autor dafiir an, dais er sein u"erk auf "Kartl,tnisch° ah
gctiIat babe und nicht in der Sprache der Trouhad(urs, deren Grammatik sich
Hach dem " parlar Iemosi" richte:

- er v-erfasse cin Prosawerk und kelne Lvrik:
- das Katalanische sei seine \Iutt(2rsprache, "longuatge prupri, (...) del meu"
R0,S OF A\ FR4O 1400 / 1956: 195) ^,)

L..A^er4(i reserviert die Bezeichnung "lone)sinisch" fiir die Lvrik derTrouha-
dours. Er dokumentiert damit eine Funktionstcilung zw',ischen dem "Leniosini-
schen ' Literatursprtche mit eigener - lemosinischer - Grammatik) versus
dem "Katalanischen", der lehenden, fiir Prosatexte geeigneten Muttersprache.

Der fur die Akademie des "Gay' Saber" verfal te'1'orcimanv farad chenso wie
die iihrigen Traktate der Akademic'" in Aragon am artgonesischen Hof eine
besondere A'erhreitung, sodaly sich der Terminus "Lemosinisch" als Bezeichnung
fiir "Iiterarisches Katalanisch" zun;ichst in Aragon durchsetztc:

''Ent(nces se emple( cull predileccit n el nimhre de lenu)sin Clad)
bur R. Vidal .i Lt lengua clasica yue Se ht'ururaha imit:u' hien recur-
dal, (... )." ( \111.: I Foy v .vI > 1801: 481 2)

In dem Maf5e, wie das "Katalanische" als die tatsbchlich gesprochene Spra-
che einem Diglossieprozefi untorworfen war, setzte sick die Bezoichnung "Lcnx)-
sinisch" fiir "Literttursprache Katalanisch" allgemein durch.

Dies war zunbchst im Kiinigreich Valencia der Fall, etas gegeniiber dem "Prin-
cipat Cie Catalumva" deutlich fr6her dem kastilischen Einflufi erlag.

Ah dem 16. Jh., Clem Jahrhundert politischer V'erinderungen und des Re-
ginns der "I )ecad ncia",1<if^t sich eine Zweitcilung der Traditionsstringe feststellen:
auf der einen Seite ist svnom-me Verwendung von "Lemosinisch" und "altem Ka-
talanisch" zunbchst in Aragon, dann in starkerem Ausmafs in Valencia nachweishal
auf der anderen Seite wird veiterhin vor allem in Italien`" Und Katalonien`' («'e-

>9. S hierzu inch Coup. G. 19 - 8 a: 196: dorm auch eine doer uchung von Quellenteyten

und Ahgrennmg von '1lenxos( und anderen Bezeichnungen (" Icngua maternaiplaivolgar; ru-

man5/cartlane ch/lengua catalana' e(c. ).
60. Pine Be'prechung der i'raktate hei: Mn.A I Ii)i1 NA.!,, V. 1801: -+„--491

01. S vor allen) den ("herhlick von Drltr enern, S. 1930.

I)ehenedetti veryveist auf die Bedeutung der hatalanen und Italiencr fiir die Erfurschung der

l'ruubadoursprache und -literatur vom 16. - 18. Jahrhundert. Besonders erw)hnt wind die V'er-

hindung zwischen hatalanen (Bacelonesern) und imalienern, z B. das' erk -Lihro liniosino von

dem Barceloneser Benedetto Gareth (Anhanger von Petrarca) und rein Eintluli in Italien (p. 1-40).
62. S. BAI >I, K. 19,1: 280: "[heritage proven4al est reste vivant en Camalugne et ce sont des

Catalans, Benedetto Gareth et Bartolomeo Cassagia. yui suseiterunt Pinter@t des savants italiens

pour la poesie des moubadours".

Einen ausgezeichneten lherhlick fiber die Namensfrage sowie fiber die Forschungen zur

"I'rouhaduursprache von seiten sOdfranziisischer und italienischer Autoren giht JE,wtzov, A. 1931
I)er Aufsatz enthalt auch eine Zusammenfassung der hommentare zu den entsprechenden Puhli-

kationen im 19. Jarhundert.
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niger in Frankreich) der'1'erminus "Lemusinisch" - nehen der iihlirhen I3ezeich-

nun^ "Pru^^enzalisch" als S^^nurn•m fiir ""IYuuhadour-S^rache"- ^•ern^endet and in

met^tshrachlichen Ausein^uxlersetzun^;en erforscht. Es entsteht eine "hru^^enzali-

sche Philuk^gie" avant ^tl lettre.`'j

Es e»^eist rich als n^itig, die beiden Traditiunssn-^in^e getrennt darnistellen.
Es roll zun^ichst der ^"er`^^endung des Terminus "Lemusinisch" in Valencia and
skater in den s^anischen Grammatiken (Aldrete, lla^^ans) nach^eg^m^;en ^^^erden,
um darn den andern 7.^^^ei^ der phik>lu^ischen Studies im 18. and 19 Ih. darzu-
stellen.

Fulgendes Schem^i sell die Be^riffsgeschichte zum "I,emosinischen" deudich
machen:

Schema zum C'rsprung and zur^'erhreitun^ der I3ezeichnung "lenu^sinisch"

als S^^nuny^m fiir "}^ruvenz<<lisch" and "katalanisch"

"LE:^10S1:^ ISCH":
surd-ol:zit^tnischer Dialekt

mo.j

^
7:^^^:
^

1H. Jh.: A. de
Bastero, 1?24

13. Jh.: huine der Truhadurs
(Vidal de Bezalu )
°Rasos de truhar"

15. / 16. Jh.

h<)nigreich
Valencia

S^-nurn^m fiir
"alter Katalanisch".

- 19. Jh. im °Principat":
Glorifizierung des
"Lemosinischen"
(Aribau etc. )

PROTEST

19. Jh . Renaixentsa:
"Ratalanische Philologie"
(avant la lettre):
Mila i Fontanals

Rubit> i Ors
Balaguer
etc.

63. ti. cur ahem Bri^^^, k. 19'1.

1$9

Diglussische
Ideologic
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2.2.13ezeich11ung yon "Lemosinisch" fur "Katalanisch" als Indikator fiir
einen I)iglossieprozeh in Valencia im 16.

['ns interessiert fill folgenden die Bezeichnung "Lenuninisch" AS Synonym
fur "Katalanisch". Zwei Griinde werden im wesentlichen fiir diese Svnonvme an-
gegehen:'",

1. ein ereignisgeschichtlichet
zum Kampf gegen die Archer seien im S. Jahrhundert u.a. aus dens Sprach-
gehiet des "Limousin" Alemannen, Franzosen etc. "enter Leitung van Otger
Catalan (Gotland)" in dos (;ehiet des heutigen "Principat" vorgedrungen,
haitten rich dart niedergelassen, sich selhst als "Katalanen" and ihre Spra-
che als "Lemosinisch" hezeichnm°',

2. ein funktionaler;
nach der "I3lutezeit" der okzitanischen Troubadours sei nit Griindung der
Akademie des "Gai-Saber" each dem Vorhild der Akademie von Toulouse
and der "Jochs Florals" in Barcelona eine "poesia vulgar" ' im katalanisch-
aragonesischen Kiinigreich entstanden, die in Analogie zur Sprache der
Trouhadourlyrik and in Abgrenzung zur Prow AS "Lenuosinisch" hezeich-
net worden sei.

Eine neue Dimension erhtilt die Bezeichnung " lemosinisch" im ersten Drit-
tel des 16. Jh. «-:ihrend der "valencianischen" Phase der katalanischen Dichter-
schule Ausias March"), clie nun als Synonym fiir "Sprache des Vaterlandes" einer-
seits and "antiyuiertes katalanisch" indererseits auftaucht.

Eine solche Verwendung lLi.lst sich zunachst in Valencia nachweisen, wo

nach Einfiihrung des Buchdrucks kommentierte Neuausgahen hekannter katala-

nischer Autoren des Mittelalters erscheinen; so 1ki15t Joan Bonllavi 1521 in Valen-

cia Blanquerna von Ramon Llull drucken.t'" Im Jahre 1531 erscheint in gedruck-

ter Form L'b pill von Jaume Roig, ein bereits im Jahre 1460 verfalstes Werk mit

einem Vrn-wort, in dem ein unhekannter Autor die Puhlikation eines Bucher auf

"Lemosinisch" nit folgendem Gedicht hegrundet:"')

"Griot en la patria
yue es die llemosiua
no Vol ayuest Ilihre
niudar stn Ilenguatgc:

6-4. S. hierru vor allem'I'ORRESA.MAr, F. 1836: XL ft., ouch PENS I RAau),NA, M. 185: 66.

65. 'IORRI:' AuAr, F 1836: X1.111, vgl. auch t't.usrtcs, 1. F-43 / 1980 27

66. Die Ftvnx)logie von "Katalonien" heschiiftigt xahlreiche Auiorr'n im 19. unto 20. lahr-

hundert. Die Ahleitung °Rataltmien- von "Gotland" ( 'Land tier Goten' 1 iSt allerding, unmtritten,

6- Tomo ,-VmAT: F. 1836: XI..

68. Corati, G. 19'8 a: 198/9.

69. Ahdruck des Gedichtes in: PITARCII, V. 19'2: 36: s ouch FI RRANUU I FRANcrs, A. 1980: ,5

Die ycrwcndung des Terminus "llemosi" hei j. Roig haste hereits Mn..v i Fosrv,y.vs 1861: 481,

Fulsnute 15 hervorgehuhen S. ouch Rt ts10 I OR', 1 18,9 1882 13
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de vena tan fertil
es nat i tan fina,
que dell hrolla aigua
excelsa i divina
i els veus dels ingenis

molt dol4 cotllpanatge

...) Portant en sa iiengua
tan gran elegancia.
segons in trobarem
volguerem deixar-lo,
puix fora dificil
i gran arrogancia

pin4ar talc conceptes.

mudant la suhstancia,

i vici i gran culpa

en res alterar-lo".

Die Begrundung fiir den Druck eines auf "Lemosinisch" verfaf5ten Werkes
basiert auf sprachhistorischen and 'isthetischen Argumenten, die im 19. Jh. wie-
der aktuell werden.

Die Tatsache, daf3 1531 uberhaupt eine Begrundung fur den Druck eines in
"Lemosinisch" (1460) verfaf3ten Werkes fur notig angesehen wird, verweist auf
die Durchsetzung eines Diglossieprozesses zwischen 1460 and 1531 in Valencia.

Die Bezeichnung der "lengua lemosina" erhalt die Bedeutung einer "ar-
chaischen Literatursprache" vor allem in den Kommentaren gedruckter Ausga-
hen on Ausias March, der "Petrarca valentino". °

Juan de VALDEs bezeichnet 1536 das "Lemosinische" als die "alte Bezeich-
nung" fiir "Katalanisch":

"La Lengua Catalana dizque era antiguamente lemosina (...)".^'

Die neue Dimension der Bezeichnung "Lemosinisch" wiirde also einen Pro-
zef3 der Diglossie erkennen lassen, der sich in zweifacher Hinsicht du&rt:

- als nostalgische Identifizierung mit einer prestigereichen Sprache and Lite-
ratur, um die eigene "Sprache des Vaterlandes" zu hezeichnen;

- als Verwendung des Terminus "Lemosinisch" fur "altes Katalanisch" (Valen-
cianisch"2), was sich im 16. and 17Jahrhundert in Valencia allgemein durch-
setzt. i

-0. Einen Uherhlick hierzu hei: BAI.AGI ER, V. 18'S: 14.

,1. J. de Valdes 1536: "Diilogo de as l.enguas", in: h1A)Ans I-SIXAR, G. (ed.) 1981: 29.
Die Auffassung, "Lemosinisch" sei die "alte Bezeichnung fiir Katalanisch" findet sich auch

u.a. hei Onofre Manescal in seiner "Serm6" von 1602.
Ausfuhrlichere Besprechung hei: RVBIO I BAIAGI ER, J. IV/1953: 49' ff. A'gl. auch: 111/1953: 886-

892

,2. Auf die Geschichte des Begriffs "Valenzianisch " soil im Rahmen dieser Arheit nicht
nahereingegangen werden.

'3. S. Ri tnO I BAAGI ER , 1. 1953.
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In dell Moment, in dem d,ts "Lemo)sinischc', die hrestigercicheVariante des
K,tt,tlanisc'hen;V',tlen^i,tnischen wird, erh:ilt das K-,itiliiiiscliV"Itleiici,,iiliscil(: dell
Status einer Variante B. Die Bezeichnung vetwweist also) auf eine neuc Funkti(ms-
vertcilung: clan "Lcmosinische" wire zur Variantc A der Shrachc B; dies geschieht
Burch Ancrkennung einer hOsitiven Vrertes (..Sprache des V'aterl,tndes.. ) (xler ci-
nes affektiv Cher negatives VV'ertes als toter, Clem Latein v'crgleichharen Shrache.

I)cn in der scuts V'etwendung der Bezeichnung "Lemo)sinisch" erkennha-
rcn I )iglOssichrOzcii k6h iicn vv'ir wic fo)lgt skizzicrcn:-'

Shrache A Shrache B

Vari(!tdt .A Latein Lenwsinisch

Varict:it B Kastilisrh K,ualanisch

I)ie nust,tlgisrhe I(lentifizierung mit Clem "Ilemosi" zu einer Zcit, vvahrend
der sick hereits Bic " Decadencia" ,thzeichnete ( 10. Jh. ), stellt den V421-such ear,
eine shrachliche Koine Al ide,tlisieren, die niuht nnehr hestelit: es hahen inner-
hall) des katalanisch-aragonesichcn Reiches Differcnzicrungen nach den Kiinigs-
h:iuscrn and Grafschaften stattgclunden; von "c talancsc" inn Sinne einer "Llen-
gua cttalana" ist hereits Ende Iles 13. Jahrhundcrts die Rede (Muntaner, Jofre de
Fois,i, im 1-4. Jhd. Lluis de Av°er4O). Im Ki nigreich Valencia rekl,unieren Auto l,cn
des 1,1., Anfang des 15: Jahrhunderts (B.A. Canals) die Bezcichnung "Lengua Va-
lenciana " auf den Balcaren k(nnmt gut ein Jahrhundcrt sh:itcr die Bezeich-
nung "malk)rdui', vulgar malloryuina" auf Weiterhin ist die Funktio nsteilung
in "Lenu)sinisch" and "Katalanisch" / "V,tlencianisch (lie im I(,, lahrhundert in
Valencia heginnt, Ausdruck einer DiglOssiehruzesses infulge zunehnnender Ka-
stellanisierung. Als Griinde hierfiir rind lx)litische Aer:inderungen ehenso Al nen-
en vvic die Einfiihrung des Buchdruckes in Valencia. Die shrachliche Vereinheit-
lichung hat eine t' niversalisierung des Kastilischen s hei gleichzeitiger Suhstitu-
tio n des Katalanischen (Valencianischen) zunnindest als gedruckte Schriftshra-
che zur FOlge.

,-t Zu der neucn Brdeutung con 'Lemu,ini,ch al, Indikator ldr tines I)igl^i„iepmzclti

in Valencia riche dic AusthIirungen wn NiNiotr.,, K. 11 19-2 : 112 -

5. S. lu diescn) Ashekt den Autsatz von B.LB- 185-1: dart Ahrils zur Begriftsgeschichte Lc-

nil L ini,ch .

,b. Grirrr:r)(A,, K. 195-: 31;22.
__

NIAv sol i'11 NlINER I. 19,3: 15 ff.

I)ic Erage nach dem Aufkommen der Bezeichnung 'aragimesisch' loll im Kahmen dieser Arheit

ausgeklammert hleihen.

,8. Es wire autschluisreich, den Pruzels der I)ig1o,siehildung ill) Zusammenhang mit der

Eintulirung des Buchdrucks n:iher zu heschreihen: COMM[nin Ilinhlick aut "Shrachvereinhcitli-

chung" zum anderen Alf °Sprachheaultit,ein° 1ArgumentationssurategienI
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2.3. Verhreitung der Bezeichnung im 18. and 19. lh.

2.3.1.1)as Kaialattiscbe; F,in "1)ialekt" des Lentosiltischen (.11ctlans i SLccai: 18. lb.)

Im 18. lahrhundert verhreitet der Valenciancr G. MAvANS I SISCAR 1-3-/ 1981:

55 in seinem Band I der Origertes de la lengtrct esparwla die Auffassung, das

"Lem(tsinische" sei die Gelehrtensprache im dittelalter:

La Lengua Lehitiro, fue Ia lengua erudita en tiempos passados. (... )

Los Poetcts Proiinciales esa-i('ieron en esta Lengua. ( ... ) Aun hoi se (we

con v eneracion el n(nnhre de A((suts March, Principe de los Poetas Leino-

sines. i gloria inunurtal de la Ciudad de Valencia, que fue su Patna verda-

dera ( ... )(1lerv'orhehungen INA I

hlavans erweist rich aher auch As Kenner der von italienischen and siid-
fi-anzosischen " Pro venzalisten" vertretenen I. rsprungstheo rie-' and dariiherhin-

aus As uherzeugter Valencianer, wenn er schreiht:

"Is)s DialectOs de Ia Lengua Lemosina son, la Catalina, Valenciana, i
\tallorquina. La Citalana ha recihido muchos \ocahlos de Ia Francesa: la
Valencia na de la Castellana: ti Mallorquina se Ilega mas a la Catalina,

co mo hija delta. I)e todas Las trey la mas suave, i agraciada, es la Valencia-
na, i no me to hate decir la passion". (MtAYAN5 I SISCAR 1/1'3-/1981:
58).H()

In semen Ausfuhrungen zur Bezeichnung "Lenxosinisch" definiert G. Ma-

vans i Siscar die heiden Traditionsstr'inge: den "valencianischen" and den "pro-

venzalischen", insofern mimlich, As er die "lengua lenxtsina" As die "Gelehr-

tensprache vergangener Jahrhunderte" hezeichnet ("valenzianischer Strang")

and daruherhinaus (den "provenzalischen Strang" gemiifti) annimrt, daf5 die

"lengua lem(>sina" eine Gemeinsprache war, deren jeweiliger "Dialekt, Katalanisch,

Valencianisch, ,Malktrquinisch".s" unterschiedliche Auspr:igungen hat. Auch

wenn er die Bezeichnung noch nicht wie im 19. Jahrhundert (im Anschluf5 an

die Franz6sische Revolution and die Degradierung des Katalanischen zur "pa-

totis", s.u.) eine negative Konnotation hat, so ki& sich hieraus loch eine genealo-

"9. Auch die Tatsache, dal Niavaiis i Siscar im Band II seiner "Origenes_ " (1,3-)'I'exte wie

den von der italienischen Diskussion inspirierten "Dialogo de las lenguas- and "El Arte de tro-

har" von Enrique de villena erstmalig puhliziert, weist ihn As Kenner der italienischen und sud-

tranzdsischen Tradition sus.

110. Das "Katalanische" im "Principat de Catalunva" kennzeichnet hereits der 'doctor B. AI-

drete" in seinem 1606 in Rom erschienenen Buch "Del orlgen t' principio cle la lertguu castellatta

o romance que of se usa en Espana" 1 19'2: 165 als stark vom " Ianguedocschen" beCillftf,4: "Ell

Cataluna (...) el Romance se mesclO con la Iengua Francesa, de que result( a quella lengua mui

semejante...

81. Zum Begriff des "Dialekts": Es ware genauer zu untersuchen, oh hei G. Mayans i Siscar

die negative Konnotation vorliegt, die man angesichts der Proteste in katalanischen Quellen ge-
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gisch hegriindete I lierarchie erkennen. Die 13ezeichnung "Lemosinisch" fiir al-
tes KatalanischAalencianisch" kam also zunachst in Valencia auf, wurde d,mi)
aher generalisiert Lill(] AS S}-nom'm fiir -Kam lanisch" verw'endet - dies vor allem
in den Teilen des ehemaligen kttalanisch-aragonesischen Ki nigreiches, in denen
hereits im 16. )ahrhundert (^^'enn nicht Hoch friiher) ein Diglossiepr(lzei", statttauld
- WiC in Valencia Und Aragon.' 2

2.3.2. Die Rezeichnung "Lemosinisch" in der 1_l'rik der Renai en(a

Die Glorifizierung der "Muttersprache" verhindet rich in der friihen Lv rik
der " Renaixen4a" mit dem "Lemosinischen Das in Alexandrinerversen verfal,te
Gedicht von Arihau A La P«tria. Ti-obes ("El Vapor" 24. 8. 1833) verw'eist hereits
im'l'itel auf die Technik der "Trohadors" (Trohes), was lurch die Identifizierung
mit dem "Lenuosinischen° noch unterstrichen wird. Die entsprechenden Stellen
aus dem spiiter AS "Ode" puhlizierten Gedichts' seien nachfolgend zitiert:

"Que vat yue m'haja net una engam(>s;t sort
a Peace de nuts prop les torres de Castella
Si el cant dels trohadors no sent la mia orella
Ili desperta en num pit un generos record?
En va a mon dol4 pals en ales jo em transport
e veig del l.lohregat la platja serpentina
Clue, fora de Cantu' en llengncr lenrosina,
no enu yueda nits plaer, no tine altre conhort.

Plan-me encara parlay L.I. Ilengua U'ayuells s,n'is
yue onuptiren 1'univers de Ilurs costums e Ileis,
la Ilengua d'ayuells forts clue acataren lo, reis,
defengueren hors dress, venjaren hors agravis.

Moira, muira I'ingrat Clue, at sonar en sos IIavis
per estranra regio /'accent nadue, no plora,
yue, at pensar en sos liars, no es consum Ili s'envora
Ili cull del mur sagrat la lira dell seas iris.

En llemosi Bona to meu primer v agit
yuan del mtrgro matern la dolt;a /let bey ia.
en llemosi al Senior pregara coda dia
e cantics Ilenuosins sonu)iava calla nit.

Ken die "lemosinische I'rsprungstheoric " vernmuten kimntc . ' ahrscheinlich grenzt Mav:ms die

friiher hestehende ° t'niversalsprache ' der Troubadours " Leniosinisch - gegen etas " Partikulare'

- die jetzt hestehenden " t)ialekte' - ah. Sein eigenes pru ealenzianisches SprachhewuGtsein

konunt in der Wertung des V°alenzianischen al" de, ''weichsten and angenehmsten" Dialekts i.um

Ausdruck.

Kontrastive Studien zum Begriff des ''1)ialekts'' and zur Kl;irung der Frage, inwieweit mu "Uia-

lekt" schon eiwas anklingt wit "usages suhalternes , egalement legitimes (.. )" in hezug Alit' tine

"langue" (" langue rationale") wliren von groisem Interesse . ( BEAT /ll 1,51-1-80: S•t8).

82. Entsprechende Bemerkungen hei MONGE, F. 1951: 111.

83 , ARIBAI, B.C 1833 : "A la Pat r ia. Trohes" , in: MIQ1 Ea I VERC,I S, LM (ed .) '19-9 55-56.
bier: 57
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Si, quail me trobie sol, parl ah num esperit,
en llemosi Ii parl, gyre llengua altni no sent:
e ma hoca Ilavors no sap mentir ni ment,
puix surten mes raons del centre de Winn pit.
(...)" (Hervorhebungen INA)

Die Verherrlichung des "Lemosinischen" triigt durchaus die Ziige einer
"idealisierenden Kompensation" (NINYOLES 1972: 62 ff). Die "idealisierende

Kompensation" ist nach Ninvoles ein Verfahren zur Bewaltigung einer Diglossie-

situation, die sich auf der individuellen Ehene in Minderw'ertigkeitskomplexen

and Selhsthaf3 auf5ert. Das Korrelat zur "idealisierenden Kompensation" wiire

die feindliche Haltung his zur Diskriminierung gegen6her Randgruppen (z.B.

Antisemitismus), die "kompensatorische Diskriminierung / Ahwertung" ("suhva-

loracion compensatoria").

Ein Beispiel f6r die "kompensatorische Ahwertung" k6nnte die negative
Beurteilung des "Katalanischen" von seiten aragonesischer Autoren seit dem 16.
Jahrhundert sein. Als Beispiel sei erwahnt: Der Bischof 13, Gomez Miedes
schreiht im 16, Jh.:

°(...) lengua Catalana, o Limosina, tan obscura v grosera". (MONGE
1951: 111, Fuf3note 1)

Der sozialpsychologisch fundierte Begriff der "idealisierenden Kompensa-
tion" eignet sich besonders darn zur Beschreihung der renaixentistischen Lyrik,
wenn man der friihen Renaixenca insgesamt den Charakter einer " Kompensa-
tion" zuerkennt. Der Begriff der "Kompensation" ware darn niimlich nicht mehr
nur sozialpsychologisch als "Gruppenphanomen" hegriindet, sondern historich
and ideologisch: "Muttersprache", "Vaterland" and die Wiederentdeckung der
eigenen Geschichte werden zu den Kernpunkten einer kulturellen Erneu-
rungshewegung, die ihrerseits ein Bestandteil des "Provenzalismus" and yorphase
einer katalanischen "Nationenhildung" (Prat de la Riha) darstellt.

Es soil im folgenden versucht werden, mit dem Begriff der "idealisierenden
Kompensation" die Verwendung des Terminus "Lemosinisch" in der katalani-
schen Renaixenca des "Principal" zu untersuchen. Das Gedicht von Arihau dient
dahei als Leitfaden.

In dem Gedicht A La Patric. 7kobes wird das Lemosinische direkt mit dem
"Gesang der Trohadors" in Verhindung gehracht. Zum Assoziationsfeld geh6rt
die emotionale Verwurzelung mit der Natur (Landschaft) and Kindheit. Die
"Muttersprache" ist ein hiologisch determinierter Faktor: sie wird mit der "Mut-
termilch" in eigem urspr6nglichen Aneignungsprozef3 aufgenommen. ° Diesem

Bekannt wurde "A la Patria" vor allem dutch die sehr positive Korn tile ntierung im W'iirterbuch
von TORRES AMAT, F 1836, der auch den Titel zu "Oda a la Patria" ahanderte. Zum Briefweclisel
zwischen F Torres Arnat and B.C. Arihau s.: SOBERANAS, A.J. 1982.

84. NINYOLES, 19'2: 162 ff., 194-198 analvsiert die sozial-psvchologische Tragweite des Ter-
minus "Muttersprache" zur sexuellen Svmholik der dem "Valencianischen" zugesprochenen Ei-
genschaften.
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der \luttersl)rache inh:irentem vyeihlichen Prinzil) entshreclicn (lie Eigenschaf-
ten "sd1;" / ..Ilengua... mes dol4a (Iuc la mel") and "unschuldig / aufrichtig" ( "nO
soh nlentir Ili ment").

Die "\luttershrache" als die \erk6rperung der unyerLilsehten "rotor" ist
der Garant des "V'Olksgeistes", ein Gedanke, der rich in fast alien Reden der
"J(>chs Fl(rals" ehenso nachlesen kiltit wie in den konservativen, religi6s gehrig-
ten, cinenl In't;anischen F,uniliennx>dcll huldigenden Schriften Zum "Kegitma(is
mus"''^ Oder All- "katalanisch(2n -haditiOll. I Iierzu ein Beisl)iel:

Que mes hrohi hero cantor Lil l I)ONe /(I suo t hclhla/ yue la sua l/eu-
glia mare, yu'es la de sa terra, I'aroma de sas trios, 1(1 t(i y Ia 1111111
de sin cell La llengua mare diheit La /leugtra utarc' (IS 1'a/(" de
rs I'expressi6 siI Itetica dcl uosh'e /,,euial" ( LETAyIE:yDI l8,2: 38 ) (I Iet.'Or-
hehungen INA).

Dem \Olksgeist entshricht als sein a idqu;ttester Ausdruck die "\tuttershra
che", die allein cine sp )ntane Entaultierung ( °harlar naturalmcnt "esclat natura-
lissinl de son real set'''s ) Zuhi1St. Weil sic As eine lehende Sprache (im t'nter-
chied zur tOten ) ouch gesl)rochen wird, yersetzt ihr Kiang in Emotionen. I)ie ge-
nealogische Frage Hach deco Shrachurshrung hat nicht nur eine "Wissenschaftli-
che" Seite, sondern ouch eine mcthOIOgische: sic signalisiert die Sehnsucht Hach
dcr Wiederherstellung einer (adamitischen ) I 'niv'crsalsprachc vol. deco Siinden-
fall. Anders f)l'muliert: Die Beschw' rung der "llngua mare der gemcins,unen
\luttetshrarhe" " hditte ouch zum Ziel, die t'niyelsalshrache, -lingua matrix",

die " I'r-Shrachc" Al rekonstruieren, um darn im Zeichen einer natn)nalen (1)a-
triotischen ) Identitatsfindung die "lingua matrix" mit der "lingua delta ctisa"s"' Al

Z.um liegritl Clef' "Vluttet^sprache and seiner [Mthulogischen Konnut tionen s, t RBAll. 1, - l).
1982: 34-26, speziell Kap. 5: "Longue maternelIc derives, r6es & realalites.. Es sei auf die ii aditiun
der Svmholik con ''\luttrr Sprache" and ''\lilch" in den miuelalterlichen Schriften (z.B von Au-
gu.stinus) l1ingewiesen S. hierzu SPTIZER, I.. 1948. Z.um Begriff der "\luttersprache" allgemein:
Ill Ii:cc.nt;t, 0. 1929.

85 Bextmders aufschlul8reich rind die Artikel (-scrien) in ''La Espana Regional' 1886 his
1887 DON ouch die Ausei nandersetzungen mit Nutiei de Arce. Beispiel Riot x\! i PI a i)I,vGUI.:vx
1880 a, h.

86, -l.a i adicid cttalana- Titel des 1892 in Buchfornt puhlizierten' 'erkes von Torras v Ba-
gel, des Ilaupivertreters dieses konservatiaen hataLmismus.

87 Zur t'nterscheidung con "natura'' versus ' irs" - 'longues mantes: langues mortes' -
von "Rhetin'ik' versus ''Eloyuencia cgl. Kapitel V

88 , Zur t'nterscheidung \ oil "yluttersprache" im Sinne der "longue cic:mte" and "ylutter-
sprache" als -Gemeinsprache" (gemeinsame Sprache der romanischen Sprachen) kontrastiert
I'RR.4IN, 1982: 19-2-4 (lie "lingua Bella Casa" mit der "lingua matrix" (Kap. IV': "Retuurs a la
mere: lingua delta Casa et lingua matrix" I.

89 , Terminus zitiert nach t'RBAIv, L-1) 1982: 19, der sick auf YA(A ELM, M. 19-8: -41 hezieht
Zitat von laguello: "La longue de la maison ou lingua Beth Casa est avant tout Celle de la mere,
Celle des femmes, vest aeritahlement Ia longue maternelle

Der V'erherrlichung der "lingua della Casa" im poetischen Bereich entspricht die V'erherrli-
chung der Fran als Zentrum der Familie im Gesellschaftspolitischen. V'gI. hierzu die Rede von '1'O.
Rkoi.x, B. 1886 vor der -Associaci() Catalanista de Reus".
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versohnen. Die Ri ckvvendung in (lie eigene V'erg'.u)genheit transponiert die

"Muttersprlche" auftierhalh des Allt:iglichen an (lie Quelle moralischer, religiO-
ser,:isthetischer \V'erte, die Bas "Lemosinische" svmholisiert:

Cant:iu, donch,, trovad r,. en I1engua Ilenunina. Lt, fiestas dcls no,-

tres avis, la fe del vo,tre pit, Li p:u-ella hernu>sura de la dunseIla av-
IlMda (...)" (LE1A..IENDl 18-'2: 39)

(...) llengua (lels nustres avis, (...) de nt lstras mares, (...) de nt s-
tra infantesa".

D,LS hiologistische Bild vom "StammhauIll" fin(Iet rich in zahlreichen Gedich-
ten auch der Jochs Florals. In einem unveri)ffentlichten Gedicht von 1891 Pobra
llengual stellt ein unhekannter Autor den A'ergleich V'olk/Sprache mit Baum/
Zustand des Baumes her:

Peryuc'I puhle iue'I Ilenguatgc

Pert, e.s arhre sell"', full:im...

I )as "Lemt)sinische " its die gemeinsame Koine der romanischen %'(ilker der

"iherischen Sprachenfamilie " reprLisentiert die literarischen , nun-alischen un(I

aisthetischen Traditionen . Diese nostalgische Ri ckhesinnung auf (lie eigenen

\Verte als I Ivpostasierung des V 'ergangenen kennzeichnet nicht nor katalanische

"Renaixentisten ", sondern auch okzitanische Autoren des 19. l.thl-hunderts. In

seiner Analyse zur Konzeption der "Muttersprache " hei Fahre d'Olivet konunt

GARDy 1981 zu (lem Ergehnis , ( lal5 die Identifikation mit der "'^'rouhadour Spry

the Lemo sinisch " diese zur glorifizierten "Muttersprache" vverden Liht, (lie in

doppelter Hinsicht aufierhalb der Allt'iglichkeit steht:

"(...) it s'agit de placer la langue maternelle au-des, is des autres hm-

gues, puisyu ' elIe est tout a la fuis Ia langue de la ,116V el Ia Mere (ill lan-

gage ( ... )" ( Hervurhehung INA) (GARDY 1981: 18)

Audi nach Fahre d ' Olivet vvke also die " Muttersprache " zugleich " lingua
Bella cast" ("langue de la mere ") and "lingua matrix " (Mere du langage), um in
open henutzter Terminologie ( URBAIN 1982) zu hleihen.

Die Glorifizierung der "Muttersprache " w-iirde demnach einen doppelten

Aspekt heinhalten : d ie Idealisierung als "natura " sovvie ihre Transformation ins

M)stisch-M}thologische zur vorhah}'lonischen , unhefleckten " lingua matrix".

Die "Muttersprache " hatte mit den Niederungen des Alltags nichts zu tun. In Be-

zug auf Fahre d'Olivet formuliert GARDI ' 1981: 81:

°Cecriture de la langue maternelle , clans ces conditions, dolt en-e
consideree comme un phenomene hors du common , (Inc sorte de pos-

90. Die Rolle Rataloniens im Mittelalter als con den Mauren nicht hesetztes Gehiert xvird

im 19. lahrhundert haufig henvorgehohen, Bas Katalanische als °Sprache der Christen", als "Ilen-

gua de la religici cristiana" hvpostasiert. (Bnot i TORRES, P. '1813: XVIII).

91. Discurs del President dell jocs Florals 1859, Miu I FONTANAts 1859h: 25.
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,C5,iuh yui II In. Porte IC Io-'"- hors (IC la v is yuotidicnne Ellc repusc.
,ur I'esistcncc d'uhc Complicitc hrrsyuC surnaturelle Chile I'ihdiv i(lu et
Ia lamguc, Ia ,erundc , emharant du premier ct Ic metatwrplio nt. pal-
IC hiai, (IC ce nu)uvemett rcnvgrade ver, Ic pas,e yui (.tit retruuvcr au
l)r;te I'icliume de, I]-uuha(lours ( ... )

'each G.um) 1981 nimmt Fahi-e d'Olivet .In, dads die "\lutteesprache" fiir den
I)ichtcr der Rcnaixcnca cinc AIctaun)rphtise in die Ienu)sinische Vergangenhcit
der 'Lr)uhadouls ermi>glicht. Sol;lllgc sic derart in cine idealisiene \ergangenlicit
transzendicrt wird, hleiht dic Frage Hach sprachpolitischen \l"11 nahmen fiir das
Katalanische auherhalh des Blickfeldes - weshalh es herechtigt scin diirfte, die
an den 13egriff des "l.em)sinisrhen" gehetteten \\erte als eine "idealisierende
K )rnlicnsati)n Al hezclchlletl.

1)ic rtmuantischc V)rstcllung von der \luttelsprachc findet sick in der k)n-
servativen, "organischen", 'Alf der Familie atthauenden Ideologic des °Kegitma-
Iismu.5" vvieder (vgl. Kap. 23?. ).

\\cnn sich die k)nservativc Rtmiantik dadurch auszeichnet, einc "Spachfa-
milie" zu idealisiel'en, giht es auch Alt' witch der liheralen Romantik Besn'ehun-
gen, die katalanisch .u ag)nesische Einheit wens nicht wieder helrustellen, so
d)ch As eine Art "Staatenhund" in konstituieren. Im Rahmen der erneut getiihr-
ten Auseinandersetzungen um (lie sl)anische V'erfassung enter der Regentschaft
von Maria Christina ti>rmieren rich 1835 in Barcelona Vertreter (lei- neuen 13our-
gcoisie, l.iherale and Kcvolution:ire in einer eigenen Platform, der 'junta Ausi-

C)nsultativa" mit dem 7.icl. eine liherale V'erfassung gegen die "Kiiniglichen
Statutcn" v)n 183--i durchzusetzen. Al dieser Gruppe gehi)ren auch Iuurnalisten

V011 "El Vapor" and ''El Po)pagador de la Lihertad" ( F)ncuherta, Rih)t, Alata etc. ).
Gegen die verwaltungsgem^iiae Auftcilung Kataloniens in Provinzen lautet

cincr (ICI_ Grundsiitzc diesel' "junta" folgendermaI en:

°(...1 la divisi61l p)litic, (le la, provincial, (IC Cataluna none, janri,

(Icrruit'a uuesn'o, ttCcto, e intere,es. CataIahe,. uni(ih v liherta(I". (VI

1A,, I Vn is 1958: 23 4

I)ie Finheit des alten katalanisch-,.iiag)ncsischcn Kiinigrcichcs sollte als Be-

weis fiir erweiterte Aut)nomierechte wieder hergestellt werden, vveshalh in Za-
ragoza and Valencia ehenfalls ".Juntas" gegriindet wurden:

Es tractava (IC ccnu;tlit/ar I')pini() (IC Catalunva I (le restaurar. 'uni-

tirmitzant-la', I'.mtiga Corona (I Arag^"^, ja yue taut a V'alcncia Coll) a tiara-

gossa ,'havien cot,tituit lunte. eh CI matrix ,chtit quc a 13arcclona (V1-

( ty, IVnt:, 1958: ?3-4)

Ill Rahmen des "repuhlikanischen F(fdertlisnws" entstanden Projekte fiir
cinen to(1eralistischen Staatsauthau. Im \lai 1869 (also kurz Hach der Septemher-
revolution 1868) schlossen die verschiedenen Komitees von Katalonien-Princi-

92 \ ti aurh CVIHPR.A I Pt I:v, 1, All 19;5 10S,
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pat, den Balearen, Valencia and Aragon einen Pakt (`pacte de Tortola"), der ei-
nen f6deralistischen Aufhau des .spanischen Staates vorschlug, innerhalh dessen
die Einheit des ehemaligen katalanisch-.u-agonesischen K6nigreiches wieder
hergestellt werden

sollte."Wahrend
die "idealisierende Kompensation" konservativcr Romantiker rich

durch eine Flucht ins Emotional -Mv-stische auszeichnet, geht es den liheral-pro-
gressiv ausgerichteten Romantikern um die Begrundung politischer Ziele aus
der eigenen Geschichte. Fur die Liheralen steht der pankatalanische Einheitsge-
danke im Rahmen einer spanischen Nation im Zusammenhang mit staatsorgani-
satorischen C herlegungen ; demgegenuher spielt die emotionale Bindung an die
"Muttersprache" keine Rolle.

Auch wens rich in den euphorisch-romantischen Schriften der Lcrik mit
dem Terminus "Lemosinisch" kein politisches Progranun verhindet, so haftet
dem "Lemosinischen" loch die Aura des "Pankatalanischen" (respektive "Pan-
Iherischen") an. Die Bezeichnung "Lemosinisch" als Synonym fin- "Katalanisch"
findet sich nicht in den Schriften, die zur Begrundung "regionalistischer" Pro-
gramme dienen. In dem MafSe, wie die 'lochs Florals" als Institution der Ideali-
sierung des "Lemosinischen" einer internen Kritik unterliegen, formiert sich (in
den fianfziger jahren des 19. Jahrhunderts) der "Regionalismus" all politisches
Programm and Ideologie.

Wenn auch in der romantischen Phase der " Renaixen4a" das "Lem )sinische"
als Synonym fiir Katalanisch hesungen wird, kritisieren andererseits die katala-
nischen Philologen die svnonvme Verwendung des Terminus "Lemosinisch" fiir
"Katalanisch". Ihre Kritik richtet sich nicht mehr nur gegen die provenzalisch-
lemosinische Ursprungstheorie, sondern auch gegen alle Bestrehungen, das
Katalanische zu einem "Dialekt" Oder "patois- analog dem "patois lim(usin° in
degradieren.

Im folgenden geht es darum, den "Protest" der katalanischen Historiker and
Philologen gegen die'svnonyme Bezeichnung "Katalanisch° and "Lemosinisch"
zu skizzieren.

3. Zt,Ji PROTEST GEGE" DIE PKOv'EN7.,i.15CiI-LE,\MOS1NISCHE URSPKt\GSTHEOKIE I NI)

GE(',EN DIE SYNONYME VEKIX"ENDI"NG VON "LESIOSINISCH" U NI) °KA'1'AIANISCII"

Die Geschichte des "Protestes" gegen die Hierarchisierung zwischen "l.e-
mosinisch" and "Katalanisch" Bowie gegen die svnonyme Verwendung der Be-
zeichnung "Lemosinisch" and "Katalanisch" hif&t rich in drei chronologi.sche Pha-
sen einteilen:

- im 18. Jahrhundert richtet sich der Protest gegen die "lemosinisch-proven-
zalische Ursprungstheorie", der gemafs das Katalanische ein "Dialekt" des
Lemosinischen sei;

93. A'KI. IIALCEEIs, A. 1/219'9: 57
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die I) uchsetzung der jakohinischen Sprachpolitik in Frankreich vv;ihrend
der I ranziisischen Revolution hat eine Gleichsetzung von "Lemosinisch"
mit ''patois' hevvirkt: zvvar tiittt die Kategorisierung in "patois' auch das
( Nord-)Katalanische, doch v erhindet sick mit "Lemosinisch" im t'nterschied
zu ''Katalanisch" kein Iiistorisch fundiertes Natlonalhewulstsein:
der Protest gegen die liezeichnung "Lemo sinisch" fiir " Katalanisch" richtet
sich "Coen die Festschreihling des Katalanischen als eindimensionale 'tihra-
che der Poesie'. Scn1,11a t:,\-L NGE 19-a: 38-1 hat darauf hingewiesen, dais die
\V'iederhelehunsversurhe mit I filfe einer archaischen Poesie den Status der
B-Sprache in der I)iglossie verliarren lalst:

"( es moueements traditiomialistes tie rendent pas v'ivante la lans;ue

nuUur:mte en Lempl(w:mt d:ms plus de I )lfCtiuns: ils I'immohilisent en rc-

pct:uu CC yui a clejit etc dit et accomplissent de cette f;tcon I'eloignement

dcs prod's yuoti(I iens . to I. hap. A.1.^. ).

In dem \lalse, wie die "It>chs Florals" ulld die archaisierenden Tendenzen in

einem Prozels der Selhstretlexion auch von den Initiatoren der "Blumenspiele..

fill- untauglich erkkirt vverden, eine tats:ichliche V'er;inderung der Funktionsauf

teilung,von `Katalanisch" and "Kastilisch" in hevvirken, nimmt auch (lie Kritik

an der Bezeichnung "Lemosinisch° fiir "Katalanisc11" Al.
I)er Protest gegen die Gleichsetzung eon "Lemosinisch" and "Katalanisch..

kann As I linweis dafur gelten, dals rich ein Bevv-ulstsein von der Notvvencligkeit

herausgehildet hat, den Prozels der \V'iederhelehung des Katalanischen As einer

lehenden, multifunktional verwendharen Sprache Al effektivieren. Der Protest

gegen den Terminus "Lemosinisch" fiir " Katalanisch" lkifst also audi die I feraus-

hildung cities Bevvufstseins daruber erkennen, vvelche Mal nahmen geeignet

rind, den Nlechanismus des "Sprachentods" aufzuhalten.
Im f<lgenden sullen die Stadien der Geschichte des ohen erw;ihnten Prote-

stes, die rich schematisch folgendermaI en darstellen lassen, niiher heschriehen

werden.

Zum Protest gegen (lie "prov^enzalisch-lemosinische t't,sprungstheorie" and
gegen die svnonvme A'etlvendung v-on "Lemosinisch and "KartLmisch

1?l. II '
PROTEST GEGEN

PROV'EN7.AISCI I-
Pre Renaisenca LEMOSINISCHE"

URSPRI 'NGSTHEORIE

Frz. Revol. I)EG1^1[)IERt'NG Zt'\1

19. .Ill. PATOIS"

Letztes I)rittel Z-1 am- FESTSCHREIBUNG DER
19J I1. I)IGLOSSIESITI'ATION
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3.1. Der Protest gegen die pro\enzatlisch - lenn>sinische I' rsprungstheorie

Bereits im 18. Jahrhundert wurde ein Protest gegen die "provenzalisch-lemo-
sinische 1 ' rsprungstlleorie " laut, die hesagt , dais' die Sprache der Trouhadours

auch in genealogischer Hinsicht eine " Koine " zwischen dem Latein (\'ulgarla-

tein) and den romanischen Sprachen darstelit . Diesel- These halten katalanische

Autoren von Schriften zur Sprache ( Ahhandlungen , Grammatiken I die direkte

Ahstanunung des Katalanischen vonl Latein entgegen . Die Ainlahnle von der

"Zvvischensprache " "Lenlosinisch " wird desvvegen ahgelehnt , vveil das Katalani-

sche zu einenl " Dialekt " vom "Dialekt Lenlosinisch " degradiert wiirde, soda1

z@vischen "Lemosinisch " and "Katalanisch " ein Hierarchieverhaltnis hestiinde.

Denlgegeniiher wird hetont, das Katalanische sei ehenso eine rechtnliif^ige Toch-

ter des Lateinischen" wie die anderen romanischen Sprachen - so Pere \l :^x I II
ANGLES in seinem Pronluurio oribologi grupbico h -ilingiie ( ... ) ( 1 73 ); Al Iti'LI. I
V Ei oEs 1938: 2,1 fafst die Ausfiihrungen von P \Iartir Angles folgendermal en

ztuSatlltlletl:

"En parlor Lie Ia Ilengua catalana (...) Cal consider r-Ia corn a tilla Ie-

gitinla de Ia Ilatina . i no val a dir tampoc que l idionl(t cab /a nel:v (le In

11engue t llenlosina, perque (questa . Coil) la castellana i Ia catalana, to el

seer origen Ilati." (Ifervorhehungen INA)

In Clem Manuskript La Controt'ersia sobre la pelfecciu de 17diollw Colada
(fri.ihes 18. Jh.) (CASACt RERTA ( ed.) 1925 and PiATs 1974) vvird zvvischen dens "Le-
mosinischen ", der "alten " Bezeichnung fiir "Katalanisch ", and dens Hord -okzita-
nischen Dialekt ( neuere Terminologie ) unterschieden ; weiterhin lehnt er die sv-
nonvnle Bezeichnung Lenlosinisch = Katalanisch mit dens Argument des Einflus-
ses voni Katalanischen auf das Provenzalische at):

"Ni tampoc m'acontenta clue la Llengua Catalina tinga urigen del po-
Me dit Llemosins , vei dell Catalans d'Aquitaniat , per dir- se to llenguatge
CatalLt antiganlent Ilernosi: I perque la confrontacio del none a voltes es
acas i no cfeliheracit >; 2 perque nles v-ero s sinlil es clue 1 ' ldionla Catala pas-
sas de Catalunva a aquell pohle que no d'aquell pohle a Catalunva, pees
als idionles los t ransporta to poder i la nlultitud (...1" (CASACttirkr:v (ed.
1925: -481).

Auch der Autor der ersten katalanischen Grammatik des "Principat", der
Grununatica Catbalana, die erst 1980 mit einem textkritischen Konlnlentar in
gedruckter Form verbffentlicht wurde,`)' argumentiert gegen die "lenlosinische

9-i. Linen kurzen Ahri8 der genealogischen Argumentation , die rich auf die Prestige-Spra-
che Latein heruft, giht Com.s, A. 1907 23-30, Kapitel III " La primogenita de les Ilengiies net -l Liii-
nes".

95. EuAS ur: Morns, A. 1901 f[ihrt diese Grammatik noch in seiner Liste der "unver o ffentlich-
ten katalanischen Grammatiken des 18 . jahrhunderts" an. Zur Grammatik vgl. Kap . IV L3.1.
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I" rsprungstheorie", indem Cl- zvvischen Clem "Lemt>sinischen" als Svnonvm fOr
katalanisch and dem "Lenu)sinischen" :1Ls Dialekt des Franz(isischen unterscheidet:

"(...) ha est:it Lill eztr,a (]Lie dins de la Franca se parhiva en I'A0uiti-
nia i Occitania i, segos, vales algim.s Autors Espantils,'u,ava en matesa
Cori del Rei de Franca i v'ui en Ilia se mante en los Comt.ids Cie Ros,eII " i
Cerdaila en nosua Provincia de Cataluna, en to Reine de Aalencia i en las
Islas cle yiallorca, ,Uenurca c Ivi„a: en total Ias luals P:urtfdas, n'ohst:int
las differencias ace identils ate cyue s'parla. es un sol Diall cto de la llengua
LI:Itfna I no Suhdialecto de Ia llengua Llemosina yue ,'parla en la Franca,
miscuIda de Lt Ilengua France,a.- (I'll. ,'IRA 1,-43 1980: 2,).

Aus zvv'ei Griinden vird die Bezeichnung "Lemosinisch" fiir "Katalanisch"
ahgelchnt:

- nit dem "Lem)sinischen" verhindet rich eine I' rsprungstheorie, die das K:I-
talanische zu einer nicht direkt vom Lateinischen stammenden Sprache de-
gradiert (genealogisches Argument);

- der Terminus "Lemosinisch" gilt fiir den nordokzitanischen Dialekt and
vvurde "von spanischen Autoren°`"' ouch all Synonym fiir "Katalanisch" ein-
gefiihrt. Er lhf5t keine eigene katalanische Identitht erkennen, die angesichts
der politischen V'erhaltnisse ( Stichpunkt: Ramon Berenguer III) tatsachlich
gerechtfertigt gevvesen vviire I historisches Argument ).

Deshalh w'ird die Bezeichnung "Lemosinisch" fur "Katalanisch" ahgelehnt.
Beide Argumente spielen auch im 19. Jahrhundert in der katalanischen Philolo-
gie eine zentrale Rolle.

3.2 I)er Protest gegen die svnonv'me Bezeichnung von "Lemosinisch..
and "Katalanisch" w-ahrend der Pre-Renaixenca

Ende des 18. jahrhunderts erhalt das genealogische Argument Hoch einen
anderen Stellenwert: es diem zum Nachweis vom Charakter des Katalanischen
als einer eigenen Sprache. Der "Protest" katalanischer Autoren richtet sick nun
nicht meter nur gegen die "lemosinische Ursprungstheorie", sondern gegen die
Behauptung von kastilischen Autoren, das Katalanische sei keine Sprache, hesitzc
w'eder eine eigene Geschichte noch Grammatik.

Gegen solche Aorwiirfe wendet sich F. de Tt nO in einer Rede 1,92 vor der
'Academia Cie Buenas Letras de Barcelona" an1a15lich des V'orhahens der Akade-
mie, ein dreisprachiges, katalanisch-spanisch-lateinisches Wi rterhuch heraus-
zugehen:

"(...) es la nue^ a okra del diccionario trilingde (... ) tan importante a
nuestra nacitin (...) por la esaltacit n del nuesn-o al con oCilniento Cie Lt

90. S. auch T21RRES Am .-v, F. I83n XL, Fu6S11o1c 2: "( ..) Iennua Ie1110 , ina (_, ) A,i hall llamado
los espatioles a la lengua romana primitica . ` Gemeint ist die Scnoncmie von " langue romane
and "Lemo s inisch die von spanischen Autoren eingetiihrt warden ,ei
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mayor parte de los sujetos yue, olvidando el car:icter v progresos de 6I,
IC han reputado con el mayor desprecio, Como gill rigal, o, per mejor de-
cir, on conjwito de voces ntal enlazadas, Sill pl-ilrcipiO Ili reglcu, de yue
con-,tan todos k)s demos (... )

Me lleno de horror v de vergiienza al oh- semejantes (licterios, Cuan-
do es notoria la legitin/idad de mrestra lengua de la madre conuiu, la
Latina (...)" (COMAS (ed.) 1963-1968: 46/-1') (fiervorhehung INA)

Wenn auch F. de Tudti nicht die Autoren nennt, die dem Katalanischen den
Status einer Sprache aberkennen,`' so hi13t sich doch vermuten, dads' die Kritiker
des Worterbuchprojekas gegen die Gleichstellung von I4itein-K^'>stilisch-Kaualanisch
polemisieren. Als Schlu1 folgerung aus der Diskriminierung des Katalanischen
halt der Autor dessert "Verteidigung" ("defensarla v- manifestar la grandeza de
ella"') fiir unahdingbar. Unter dern Eindruck der Angriffe auf das Katalanische
lLtI t er sogar die Bezeichnung "Lemosinisch" als Synovm von Katalanisch zu,
weil zumindest die Ahstammung des °Lemosinischen vow Latein wohl nicht
hestritten werden konne, was fiir das Katalanische im Rahmen der Diskriminie-
rung zu einem "patois" sehr wohl der Fall war. Ah P96 wird in der Verteidigung
des Katalanischen gegen die Diskriminierung zurn patois deutlich, (laf5 die jako-
hinische Sprachpolitik wahrend der Franzosischen Revolution auch Auswirkun-
gen in Spanien hatte. Der Protest der Katalanen richtet sich gegen alle jakohini-
schen Bestrehungen, das Katalanische zu einem "patois" zu degradieren, was der

ABBE GREGORIE in seiner her6hwten, im Konvent diskutierten and richer ouch

in Katalonien hekannten'9 Rede..sur la necessite et les mo)'ens d'aneantir lespa-
tois et d'unit'ersaliser l'usage de la longuefrancaise vow 16 prairial an 11 tut. Er
erwLhnt das "Katalanische" als "patois". Auch Wenn er damit den nord-katalani-
schen Sprachraum in Frankreich meint, so haftet doch dew "Katalanischen"
ehenso wie derv "Lemosinischen" fortan das Attrihut "patois" an:101

"Noun n'avons plus de provinces, et nous avons encore environ tren-
tepatois qui en rappellent les noms.
Peut-titre nest-il pas inutile d'en faire l'enumeration.
(...) le lirnousin (...1 Ie procencal (...) le catalan."

Mit der Einstufung zum "patois" werden auch dew Katalanischen (und Le-
mosinischen) folgende Defizite zugewiesen:

9'' Es ware aufschluRRreich, entsprechende antikatalanische Dokumente ( Roden in 7.ei(un-
Ken aus dem 18, jh. ) auszuwertcn.' eiterhin m61,'te anhand von Quellenstudien untersuchI wer-
den, inwieweit in Spanien Dokumente zur Qualifizierung des Katalanischen As 'patois" in lin-
den rind.

98. CoytAs, A. (ed.) 1963-1968: -+6/-+r Die Tradition der "Verteidigung" des Katalanischen
setzt fast 20 Jahre spaiter BALLOT t ToRRES, P. '1813 fort.

99. Zum Einflul3 der Franzosischen Revolution in Katalonien vgl : A IsoE, J. 192-i. 130-150.
100. Eine ausfiihrliche Begriffsanaivse zu "patois- ("longue", "langage "parler" etc.) will

16.-I8. Jahrhundert in Frankreich bci: SCHERFEtt, P. 1983: 200-2,2.
101. ABBE GHFGOIRE 1-91 / 19,-+: 200. Ellie ausfiihrliche Analyse dieser Redo hei Si.m.uatir:v-

LANGE, B 19-6 h.
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- kcin difterenziertes V'Okahukur:
- keine testgelegte Sv ntax. die hiirhste Stute der 'ars
- ii Lil elhafte :isthetische Quatlitditen (Grohheit ...

Gegen diese Degradierung des Katalanischen ° wehren sick katalani.sche
Autoicn - So etvva "\losen Bo tall"' (= I.P. Ballot i 1orres,l" in der POlemik iiher
Ordi(>graphieprohleme des Katalanischen, die 1-9() in Form von Leserhriefen im
"I hario de Barcelona" aus9etr,1g(!n vv urde. "\IOsen Botall" kontert ironisch die
Attacken gegen das Katalanische and deutet die N )twendigkeit an, die Behaup-
tungen Vt)m Charakter des Katalanischen als "p,1tois' (lurch V'erf,tssung einer
Grammatik in entkraftcn:

_( ..) ct'mlu pu(Ird pruhar yue nueStra Lengua cartlana es v er(laderu
I(Iiulu(l, toms) (lire Ad., v nu un patois o un /erlgurnje 1oSLo 1' grocero,
rumu yuieren utru.s, ,i nu tengo la EtimoI <,gia, Analt,gia, SY'ntaxi.s N Prosu-
dia, Para evidenciar lu Contrat'iu: En efecto vu nu ,e yue responder en
esa)s ct,o,. hut t"nice, lie cncuju de Iii)mhros, haxo Ia caheza, v digu: Si
Senores, nuestra lengua es patois;

(...) v yuedcse el eatalan. geringonza, patois. o lu (1ue se lucre. 1 ... 1
yuiren (Ie,lu,nar, v aun negar la existencia de nue,tra Lengua...

( )Iv.-PI.:yI,v ( eel. 1 1933: 198 199)

\as aus den kritisch-his.sigen Benierkungen hervorgeht. ist eine scharfe Zu-
riickvveisung (lei Behauhtung, das Katalanische sei keine eigene Sprache.

Die jak(ihinischen V'orsdhhige Zur Sprachpolitik, die in v ielen Punkten eine
I'nisetiung vor ahem der sensualistischen SpracliphilOSOphie des 18. Ih. in I land-
lungsanvwweisungen d,trstellen,lu; prov'OZieren also auf seiten der Katalanen eine
Starke Reaktion, die auch den Protest gegen die " lenu)sinische I'rsprungstheo-
rie" betrifft: dieser Protest wird Teil einer umfassenderen a1-gume11tatiVen Ahvrehr
der Diskreditierung des Katalanischen Zu einem "patois".

Dies wind heson(IeI's deutlich in der ersten, mit I Bile der 'Academia de Bue-

1u' Hine Anahse der \lerknttle, die :Misr Glum liar 1,9 i den "Iruuis' /uschreiht. vviire in \er-
bindung III it der "HlOyucnCia" aufschlul..Sreich

IO' Fine genaue t'nterSucItung daruhcr, invcievvcit and enter wclchen Aurzeichen die I;r
kohinische Sprachp(litik in Spanicn zur Begriinclung del' I)urchsetzung des spanischen gegen
die pan is L:ing:u)g gelunden hat, vc;ire anhand can /.eitung,artikcIn, Rcden etc. zu klaren.

Vermutli( l) warden auch ,Chun vor der I'raII/6,lscl)en Revolution en(sprecl)ende Angriftc
gegen das Katalanixhe Wild Baskische) /u linden will 1)ic vor gcschlagenc Politik gegen die `pa-
tOis' vv;n' aurh in Frankreich ideologisch vorhereitet: so heiltit es em a ill) Artikel "Langue'' der
"Fncvclopedie . (._ ) patois (...I ahandunne a la populace des provinces. & diaque prrnince a IC
,icn (.. )." Br:vrzr:e I,SI-1,80: 5-19.

10-i. Zum Pseuduncttt "\kxen Boron" IOki;v, AI. 19-9 3(1 I, dolt ouch Ausvicertung der I)chat-
te; Co.vt:vs. A 190+ 182,

105. Scnt.teltex-1_vxce, B 1981 geht der sprachge,chichtlichen and sprachvcissen,chaftsge
schichtlichen Frage nach, invcievvcit in den Bercichen Sprachpu1itik, Sprachbeschreihung and -
theoric die Franziusi.sche Revolution als "Bruck' Oder "Kuntinni0it" ,,u bewerten ist. AgI spezieiI
zur Sprachpolitik der Franzosischen Revolution: Scuutas::y-L.Ur,E 198(1 a
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nas Letras de Barcelona" '1813 gedruckten Grammatik des Geistlichen 11. Ballot

v- Torres:

"(...) alguns han dit, yue Ii Ilengua catalana es Lill rlicrleclo del pro-

v-ensal 6 Ilenu,si (...): ales, attics ignorant", v- desviats de la veritat. hall

PruPossat en dir, yue no es Ilengua, sill() una ge-ga, (]Lie nu Put suhject:u--

se a reglas (... 1"."" (BALLOT) TORRFS '1813: 2650( " '

!Slit seiner Grunmatik verfolgt er deshalh eine doppelte Zielsetzung: den
Nachvv-eis,
- daf' die "llengua mare" des Katalanischen das Latein ist; rum "Lemosini-

schen° hAt er fest:

-No hi ha duhte yue It Ilengua cathalana to semhlansa ah Ia del LIe-

nu>si C cie la 1'10\-ensa, flues per4o no hi ha nuttiu pera dir, yue nustra llen-

gua es Ia Ilenu>sina ti prov-ensal. Se Put dir solament. yue rotas tres (Ieri-

van cie la Ilatina". (B:V.i.oI- i T0IIRES '1813: XXX):

- dal' die katalanische Sprache fiber eine eigene Grammatik in alien Teilen

verfugt, die den Status AS Sprache rechtfertigen: Analogic, Syntax, Ortho-

graphie, Prosodie.

Die Ahlehnung der Bezeichnung "Lemosinisch" als Synonym fir "Katalanisch"

and die Ahlehnung der "lemosinischen C'rsprungstheorie" kommen auch in ei-

nem demonstrativen Aka zum Ausdruck: P. Ballot i Torres hedient rich des V'or-

vrortes zur gedruckten Ausgahe von Espill des Valencianets J. Roig ( 1531 ) and
ersetzt " patria...llenx>sina" durch " patria que es diu Cathalunv-a":

"Criat en la Patria (]Lie es dill CItIl',tILIII\-,I,
No vol ayuest llihre mudar son Ilenguatge".'°

Diese Zeilen rind gleichsam ein Bekenntnis zur "patria...Cathalunv'a", zur
RealitCit des Jetzt gegen die Glorifizierung des Lemosinischen.

Die "Verteidigung des Katalanischen" richtete sick gegen dessen Ahstempe-
lung zu einem "patois". Es soil dem Prozei' einer " Patoisierung" entgegenge-
vrirkt a°erden; die Argumente der Diskriminierung zum "patois" umreilst L. FONT
19'6: 12 folgendermaf'en:

"Les 'patois' n'ont pas cie grammaire; les 'patois' tie Peuv-ent Pas tout

dire; les 'patois' sont des formes abatardies ( ... ) d'autres langues. (...)

Nous noun trouv-ons devant le complexe ideologique sdcrdtd par

one situation de soumission linguistique, culturelle, Politique, sociale".

An das "Lemosinische" haften sich zusehends die Merkmale eines "patois".
Die "Verteidigung des Katalanischen" umfal't den Protest gegen die svnonyme

106. Auch l'u ssrRA F-0 / 1980: 3 bezeichnet das Katalanische als ' Dialekt" ("nostre dialec-

to" ), Hobei aber klar ist, dal er das Katalanische fur einen °Dialekt" des l reins hilt. Offensichtlich

erhihrt der Begriff des "Dialekts" im t'mfeld des Begriffs "patois" and im Zus:unmenhang mit

der jakohinischen Sprachpolitik einen endgultigen Wandel ins Pejorative.

10" Litiert nach: SoLm:v iu, F Ill/-'1962: 1300
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\ervVendung von "Lenu )sinisch " and Katalanisch Die Zuriickvv -eisung de- Bezeich-
nung " Lemosinisch " stellt den V '121-such dar, rich gegen die "diglossische Ideolo-
gie" zu vvehren , die darin hesteht , das Katalanische einem Prozel' der "Patoisie-
rung " auszusetzen . Dies soil nachfolgend ausfiihrlicher behandelt vverden.

3.3. Der Protest gegen die sVII011 Ilie Bezeichnung von "Lemosinisch..
and "Katalanisch" w ihrend der Renaixen4a

Die l"01-schungen zur Sprachgeschichte des Katalanischen sovv ie zu Litera-
tur and Sprache der Troubadours w:ihrend der Renaixenca fiihren in einer Diffe-
renzierung in onomastischer Hinsicht. Es wird nicht nLIr die in der Lv'rik der "Re-
naixenr;a" iihliche Bezeichnung " Lemosinisch" als Synonym fiir "Katalanisch" :Ib-
gelehnt, sondern auch die Inadayuatheit diesel- Bezeichnung 1`01- die LitCrAtUr
and Sprache des Jlittelalters. Die Ahlehnung richtet rich gegen die "pars pro
toto" Bezeichnung "Lemosinisch", wVohei its Begriandung hiesru die Distanzie-
rung von dem "patois limousin° zu entnehmen ist. Besonders deutlich vcird dies
in den p(lemisch zugespitzten Bemerkungen von BoFARt I.I. i I)l,' BRoc.y 185-
1858: 2S:

"En hues htna los franceses hahlen de lemt)sin, al nicer Li compa-
racicin respectiv-a de Las lenguas, dialect is a patois yue se hablan en Fran-
cia: per(), en Esp:uia, aura cuand<) nuestra lengua fuese Li misma del 1-i-
1110usin, es tan ridiculo v-alerse de este Hombre, Como si Ilam:isemos len-
gua gihraltarina aI castellano, 1)()I-clue los ingleses huhiesen hautizado asi
Cl esp:uiol de la Ciudad yue poseen en Li Peninsula

Weiterhin vvird hetont, da15 es rich um eine Bezeichnung von auhen handle.
['rater Berufung auf TORREs Amxi, 1836: XL stelit PERS I R.kviotiv 1857 66 folgendes
test:

"(...) lengua Ienu)sina (...) Asi hall Ilamado lo, eshanoles a 1:1 lengua

ronlana primitive".

"El Sr. Mile advierte yue el Hombre de leulus/ foe m:is usado hrn- las

provincias no catalanas. (...)" (R('IUC I OHS 18,9/1882: 13)

M. htiht i Fontanals ist es auch, der hei einem V'ortrag v(r der "Real Acade-

mia de Buenas Letras" 185-1 gegen die svnonv-me V'erwendung von "Katalanisch"

and "Lenx)sinisch" protestiert. Der Protokollant hemerkt: 10"

"Se lee en el trahajo de 1). Manuel \lila sohre los dialectos de la len-

gua de oc b galo-meridional v del Catalan, estudiando Ia cuesti611 de 1)01

108. AIiRFi 1 I. 191,-192(1: 320.

N 1 11A I Eosr, NALS, A1. 1853 hat hereits in seiner Artikelserie in der "Gacet a de BM-celon,I in einer
Differenzierung con "Lemosinisch - and "Procenzalisch" heigetragen.

Fur die historisch and geographisch gerechtfertigte ner.eichnung " Katalanisch gegen "Le-
mosinisch " pLidiert auch RI isio i La.t cii A. 1889 99. vicenn er schreiht -Si pensassen i) sahessen
los yue ah tall cnfasis corn igno rancia la anomenan 1/emosi ) m, (... ) pork darian . ti catala tan mo-
dest v ex0' anv origen, podentli trohar altre mes noble v ni(`' sir casta'-

176



SPRAC11 (.I'll .V',g170.A'A/.RED FS^TSE/.^' /.A' KATILO.VII V' F-

iue el habla de una parte de Francia v el de una parte de Espana on
dialectos de una misma lengua (... ) acaba protestando de la denomina-
ci in de lemosin dodo al catalfin". (1lervorhehung INA).

Im Rahmen der Forschungen zu Literatur and Sprache der Trouhadours
wird darauf hingewiesen, daf5 der Terminus "Lemosinisch" fiir "Trouhadourspra-
che" eine von R. Vidal eingefiihrte Bezeichnung ist. Milo i Fontanals macht auf
die Gefahr aufinerksam, die Herkunftsregion der Sanger Al einem Gattungsbe-
griff zu generalisieren; so warden in Nordfrankreich die Trouhadoursanger "can-
tores gascones" nach der Herkunft des 1. Troubadoursangers Guillem de Poi-
tiers genannt.109

Den Namen "Lemosinisch" fur "Provenzalisch" hei R. Vidal de Bezalu hilt
er Nit- einen Protest gegen die Bezeichnung "Provenzalisch":

"(...) R. Vidal, aunque forastero, dehiti ser eca) de una 0p0sici6ll Ie-

mosina al nomhre de provenzal. De el past a los ttatados hechos 6 com-

pilados en Espana". (Mit.;A I FONTAvALS 1861: 1-i, Ful3note 12)

Al der Namensgebung des "Sprachgehietes sudlich der Loire" (MIA I FON-
TANAIS 1861: 11) macht er folgende Bemerkungen:

Die in den Les dAmors verwendete Bezeichnung "roman- sei die urspriing-
liche gewesen; mit der wachsenden Absicht, rich voneinander ahzugrenzen,
batten sich Einzelhezeichnungen durchgesetzt; zunachst die des "Provenzalischen"
- eine Bezeichnung, die dann vor allem in Italien verbreitet worden sei:

"La de provenzal (...) parece la mas antigun }- ha sido la mas durade-
ra, acaso por haherla adoptado, los italianos mas proximos a la Proven-

za." (NIILA I FoNTANALS 1861: 13)

Aus diesen Ausf6hrungen geht hervor, daf3 der Name "Lemosinisch" erst
sp'iter (R. Vidal de Bezalu) fiir "Provenzalisch" eingefuhrt and verbreitet wurde.
Eine Stellungnahme in der "questione della denorninazione della lingua" giht
Milo i Fontanals insofern, als er die Bezeichnung "lengua de oc" als die "unica
bastante extensa }' exacta" (p.14) ansieht and damit in der heute noch aktuellen
Frage "Provenzalisch oder Okzitanisch?" 110 als Vorstreiter fiir die Bezeichnung
"Okzitanisch" gelten kamn'll. Milo i Fontanals weist aber auch der Bezeichnung
"Lemosinisch" ihren historischen Standort zu.

Die von Mila i Fontanals 1861 vorgenommene onomastische Differenzie-
rung in chronologischer Hinsicht greift BALAGIBR 18-5 in seiner Rede vor der
"Real Academia" in Madrid auf and tragt damit zur Offentlichkeitsarheit in dieser

109. MuA i FoN rAti u.s, N1. 1853, 119.

110. S. hierzu SAI.XAT 1951.

Eine historische and s}tematische Begrundung fur die Bezeichnung "Ilengua d'oc" giht 13eryei I
BELLET, J. 188' in einer Fortsetzungsserie in "La RenaixenSa" mit dcm Titel: "Per quc s diu Ilengua

d'oc?"111.
MOI'RELLE-LEMA, M. 1966: 186 kommentiert Mn i FoNIANALS 1853, 1861; dort ouch ausfiihr-

liche Bibliographic.
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Frage hci. Er nimmt eind(!uti) gegen die I zeiChnung "Lenxtsinisch" als SvnO
nvm fur "I'rovenzalisch" and °K,ttalttnisrh' StelIuii :

ermre, l (_.) unu rle lo., ma, v ulg:ure, es Cl yuc to d(),', CUn1CtClI o1,
mUChU, al mrnu, heniu, COmeticio. Ilamanclu a It literature clel I'rinri

paclo unit, v oCC, 1C/llOSilhi \ uua, prurtu^n/. Cumu ,i no, cle,denar:unu,

dc Ilamat-la Iiteratura Catalina. yuc c, cl sombre propio. tcCniCO, origi-

nal, (...) (13_u_u,I rr 15-;: 10).

Es fioIgt dash fiir die kataktnisehe I.iteratur die Eisteilung in drei Phases: die
pi-m civalische - katalulische - v;Ilenzianische I)iChtetsChule.'

In seiner Jlosographie dher Ausi;ts \larch "Petrn'Ca Valentino" anl:if IiCll
der ' IOC, Florais" von Valencia vv ird Rt B1O I ORs 18-9 noch deutlicher: Ihm geht
es unM den Na'_hweis, Clalti Cs Ai keiner Zeit eine "lemosinisehe I )ichtet'schule"
gegehen babe:

No bubo jan1a ninguna c,CUCIa 1)()'0C,1 propia v esrlu,iv:unentc Ic-

nutsina. (...) rechacenuos, limit.inclono, :II ,ujeto yue no, ocupa, Ia Califi-

c.Iritin do clialcrtt ^, dada al Catalan v v;tlcnciant t". (RI l/Il) i OR, 18-8/1882: 1-1 ).

I)er Protest gegen die Rezeichnung "I.emo sinisch" fiir "Katalanisch" ist
umso nachdt'ucklicher, As er in kOnunentierung mimes AutOts ge:iultiert vvird,
dessen Sprache in den V'orvv Orton Al gedruckten V'otworten im 10.11). gerade ajs
" lenu tsinisch" hezeichnet vvorden war (s. bah. 111??. ).

Insofern kommt ouch der 13etonung VOi Rt B16 1016 18,9./1882: 1-I in der

\lOnt>t r,Iphie in Ausiit, March, er hahe an Winer Stolle Glen 'Terminus "hemosi-

nisch" v'erwendet, eine hesonclere liedeutung zu:

°(...) ha lido nue,U-o animo (... I ,alir al encuennno a lo, yue cxi ranascn
yuc nu designaramos jctmus (...) coil tl nomhre de lemosiu urrtstro idlO-

llla (...) (Here orhehung INA)

Der Protest von seiten katalanischer Philologer scheint jedoch im Rahmen
der europ:iischen Philol)gie v.eniger Eindruck gemacht Al babes; die v'or alleni

dorCh CIIABANE:At 18-6, 18,9, 1891 vertretene These von der zentralen Stellung

des " Lemo sinischen" As Trouhadoursprache laht dies zumindest Vermuten. 18,6
puhliziert er One Grammatik des Lemosinischen.'' Das hesondere Interesse am
Lena tsinischen hegrdndet er einerseits historisch mit lessen Vorhildcharak-ter AS
grammatischer Norm fiir die TrouhadOursprache, anderetseits nit der 7.uge116-
rigkeit des aktuellen Lenu)sinischen zu einem "genre den, la fatmille naturelle

Iles Tangoes romanes" (CiIAI3ANEAt' 18,6: 2). CIIABANEAt' 18,9 pr:izisiert and

erweitert die Forschungen zum "Lemosinischen" als Trouhadourspracme rind
kommt zu folgendem Ergehnis:

112 Am,u)(K ur ro, KIu,, 1. 15-i erg:inzt die RFCle con B:v-n),rria, A. 15 5 LIurch zahlt'eiche
historische Details in seinem °di,cur,u ale contestaciun" 5 auch RI BIb I O u, l 18-8,' i59 : 5-i-93, der
clie,elhe Eintcilung fiir die mittelalterliche Literates' VIr,chliigt.

113 Line kritische Besprechung dieser Grammatik ouch unto meth Id010gischem Aspekt
hci, Akntr, II. 1912: 1027
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"C'est dome au di^tlecte Limousin olUe revient 1'homneur d'avoir ^ti

au 111Men-age Ia Iangue Iitt6raire du midi de la France (... )." (C,11.w:vyF:v1

1H-9: 16-i ).

1891 untermauert ec dieses Ergehnis Hoch lurch zahlreiche Einzelheiten

and Quellenangahel.

1)ie Ansicht vOn der zeitlichen and yualitativ-en Prio rit:it des "Lemo sini-

schen" als Trouhadoursprache scheint rich in der rt)manischen Philologie der 2.

I Eilfte des 19, lahrhunderts allgemein durchzusetzen. So schreiht etvva Schultz-

Go)ra in der ersten Ausgahe von 1900: 9 des Prorenzalischen Llementarhiiches

(Heidelberg ):

"tio) dart man dens mit gro)sserem Rechte annehmen, Bass die 7i-oba-

clorsp -ache allf Clem Lenrosiniscben beruht ( ... 1 "4

Auf dem Hintergrund der Durchsetzung and Verhreitung dieser Annahme

vv-erden Zeitpunkt and Tragw'eite des Vo rtrats \-()n Mom: 1912 mit dem Titel U)m

I )-sprtvtg cler piol'enzalischen Schr-iftsprache verstandlich : H. Morf zeigt durch

eine genaue Lcktiire der K«vos de trohar vom R . Vidal de Bezalu , dais es sick hei

dem Terminus Lemosinisch eher um eine "Pars pro Uxo " - Bezeichung handelt

als um das I fervo rhehen einer Region als Lehenszentrum and Sprache der Trou-

hadonu-s"'. Moir 1912 hat damit eine Diskussion ausgel6,St , die im Rahmen der

romanischen Phi1O10gie his heute anhdlt.

Es ist hisher nur selten zur Kenntnis genommen werden , dais fast 50 Iahre
vo rher der katalanische Philologe M . Mi1a i Fontanals im Rahmen der Ftn-schun-
gen zur Entstehung der romanischen Sprachen sowie zur Literatur and Sp]-ache
der Tro ) uhadours Differenzierungen zunl IJrsprung des Terminus "Leni osinisch-
hereits v-orgeno )mmen hatte.

Auch die (z.T polemischen ) Proteste der Renaisentisten gegen die Glorifi-

zierung des "Lemosinischen " zuungunsten des Katalanischen ( A. de Bofarull i de
Broca , 1. Ruhi6 i Ors, V Balaguer ) rind weitgehend unbeachtet gehliehen . t'nter

dem Blickpunkt des "Sprachhewufstseins " rind sie hesonders aufschlulsreich:

Sie lassen die Eigenst:indigkeit einer "katalanischen Philologie " avant la lettre

deutlich werden.

111. 7itiert nach ORR,.1 195 : 506. Dort auch weitere Angahen zu der l'bernahme der The-
se von der "Prioritat des Lemosinischen " in Werken romanischer Philologen pie Chahaneau.
d'Ovidio, Morel-Fatio, Gaston Paris , Schulte - Gora , Anglade , Mever-Liihke etc

Fine kritische Zusammenfassung auch hei ROHR , R. 19,0.
115. Fine Kritik an MORn, ti: 1912 and an lessen regionaler Lokalisierung des Zentrums der

Trouhadours hei dem kulturellen Mittelpunkt Narbonne , vgl. ROHR ; R. 19'0: 250. Eine Kritik an
MORI, H. 1912, die implizit den Vorwurf enthiilt , der "Philologe " Morf sei kein guter ""Linguist",
findet rich bei RON IAt, J. (1918-20).
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3.i. Der Protest gegen die I3ezeichnung "Leniosinisch" fiir "Katala-
nisch" As Protest gegen die diglossische Ideologie

Der Protest gegen die svnonvme V"etwendung von "Lemosinisch" rind "Kata-
lanisch" kann als ein Protest gegen die "diglossische Ideologie" gewertet vver-
den; enter "diglossischer Ideologic" vv;ire die Gesanitheit der Arguments mit
dens Ziel der Diskriniinierung des Katalanischen in den Status sines "patois" Al
verstehen.

Diese Frage ist in heantvvorten, wenn elan sich die Argumente der '_lakohi-
net'' I I'' in hezug auf die Durchsetzung der Nationalsprache gegen die "Patois"
vergegenw irtigt. Auf zw'ei Argunientationsstl-;inge sei hingew'iesen: den inner-
sprachlichen rind den sprachpolitischen.

- die "innersprachlichen Arguniente zielen darauf ah, deni "Patois" eine
vollstandige, eigene Gramniatik, differenzierte Lexik rind :isthetische \V`erte
ahzusprechen. Die \orw'iirfe gegen das Katalanische fat der Autor (P.R. I P
18-13 in "Lo V'erdader Catala" n." 1 vom \I;irz 18-i3 folgendermals'en zusanl-
111eI1:

°(... ) to Ilenguatge catala cs tingut per molts per un dialecto insult
harharo, sense t'eglas, iii gramdtica (... ) " (P.R. 1 P. 18-13: 1i )

- Das sprachpolitische Argument hesteht in der Forderung, die "Nationalspra-
che" gegen die "Patois" durchsetzen, indent die Nationalsprache mit ' fort-
schrittlich" rind "autkliirerisch" rind die "patois" mit "reaktion:ir" gleichge-
setzt w'erden.

Auch in Katalonien gap es vor allem in der ersten Milfte des 19. Jahrhun-
derts eine jakohinische Richtung der Sprachpolitik, deren Anh:inger in Zeiten
der V"orhert:schaft der "progressistes" hesonders an die Offentlichkeit traten. "Ia-
kohinische" rind "provinzialistische" Forderungen standen einander - wie IoRBA
1983: 132-139 nachweist -, diamentral entgegen.' I

1861, in deniselhen.jtthr, in Beni M. Mila i Fontanals I)e los7i'otmloresen lar)a-
iia veroffentlichte, nahm P Mata1°t - in jakohinischer Tradition - eine strong anti-
katalanische Haltung ein:

I IL. I)tes tut auch der ABItE'. ("R0,01Rh 1-9-4 in seiner her 111111 n Rede "Rapport Sur Ia nr-

cessitc et Ics moyens d'andantir Ics patois et d'unicersaliscr I'usage de Ia I;tngue fran4aise
It- All. Zeit der A'erfassungsdiskussionen 1811 1812 nahmen Vol' allem die "exaltados",

engagierte l iherate, jakobinische Positionen ein. Die entsprechende Presse ist schon vom 'ritel
her cis sagend, z.B : "El Robespierre Espanol..." Ein t'herhlick hei: CR1 Z SP.oASr:, .tit. 19-7 4S if

118. Angaben zur Person con P. Nlata bet: Gt:Vs I ELI.ss, F 1909 3-+-5I ah 18-43 Professor der
\Iedizin an der "Central" in Barcelona, Actor zahlreicher Fachartikel, Abgeordneter Pei den ''Cor-
tes", Biirgermeister con Reus, "'ihrend der septemberrecolutton 1868 Chefredakteur der'I'ages-
zeitung -El t"nicer.sal" and Rektor der t'nicersitat con Aladrid.
Actor con 'rheaterstOcken im "catalA quo ara es parla'' - etwa des Gedichts record de Li pittria".
das auch in der Anthologic con A. de BO t"11-1.111 Los li-ohadors rots ( 1858) aufgcnonunen ist.
Alitarheiter hci der Anthologie Los h-Ohadors Moderns can A'. HaLtguer 1859.
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"l' si hav en Espana alguna provincia (...), que tienda a reproducir

espiritus provinciales funestos, l renovar sentimientos pasados v a culti-

var Ienguas o dialectos reducidos a pequenos territories con detrimento

de la unidad del lenguaje nacional (...) es necessario ( ... ) comhatir ese

espiritu de mezquino provincialismo (...)". (MATA 1861/1862: ?-+l )

Im Namen der Nationalsprache Spanisch verurteilt P Mata den " reaktiomaren
Provinzialismus " and die joc-floralesken Versuche, das "Lemosinische" Nvieder-
zuhelehen. Er phidiert fur den "Fortschritt", fur dessen Garanten er die Sprachver-
einheitlichung halt. Allerdings hiSt er die "patois" durchaus zu; aher ehen nur in
ihrer Funktion als "patois".

In soziolinguistischer Terminologie kOnnte man seine sprachpolitischen
Forderungen als 'Aufrechterhaltung der Diglossie-Situation" kennzeichnen. In
ihrem Protest gegen die Bezeichnung des Katalanischen als "Lemosinisch" weh-
ren rich die Renaixentisten gegen jede Reduzierung auf den Namen eines nord-
okzitanischen "patois", mit deco keine nationale Erneuerungshewegung verhun-
den ist wie in Katalonien.

4. DIFFERENZIERt'NGEN Zt'R BEZEICHNI'NGSFRAGE IM 18. I'ND 19 111,

Die genaue Bestimmung des Verhaltnisses von "provenzalisch/lemosinisch"
and "katalanisch" hat im 18. and 19. Jahrhundert katalanische Autoren immer
wieder heschLiftigt. Folgende Strange lassen sich unterscheiden:

- eine eher historische Argumentation, deren Vertreter die Ausbreitung des
Katalanischen in der Provence aufgrund politischer Ereignisse anfuhren;
der geschichtliche Blickwinkel wird lurch eine

- literarhistorisch differenzierte Argumentation erganzt: die Literatur des Mit-

telalters wird in verschiedene "Phases" eingeteilt, die Bezeichnung "Lemo-

sinisch" auch als Bezeichnung fur die "Literatur der Trobadors" nicht mehr

akzeptiert;

- eine svnchronische Beschreihung des Katalanischen im Verhaltnis zum Ok-
zitanischen unternimmt M. ilila i Fontanals, der damit den Charakter des
Katalanischen als einer romanischen Sprache philologisch untermauert.

4.1. Die These vorn Einfluf5 des Katalanischen auf das Provenzalische

Mit den Thesen italienischer and s6dfranz6sischer Provenzalisten zur Exi-
stenz einer "langue romane" ("provencal" - "provenzalisch"/"linwusin" etc.) ha-
hen Bich im 18. and 19. Jahrhundert katalanische Autoren des "Principat" ausein-
andergesetzt . Ihnen ging es jedoch nicht nur um die Teilnahme an dieser Dis-
kussion, sondern auch um die Standortbestimmung des "Katalanischen" in) Ver-
Niltnis zu der Trouhadoursprache. Im Mittelpunkt der historischen, quellenkri-
tischen and literarischen Forschungen steht die Frage nach t Irsprung and Entwick-
lung einer eigenstandigen katalanischen Sprache and Literatur im Mittelalter.
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"Y si hay en Espana alguna provincia (...), que tienda a reproducir

espiritus provinciales funestos, a renovar sentirnientos pasados v a culti-

var lenguas 6 dialectos reducidos a pequenos territorios con detrimento

de la unidad del lenguaje nacional (...) es necessario (...) combatir ese

espiritu de mezquino provincialismo (...)". (MATA 1861/1862: 241)

Im Namen der Nationalsprache Spanisch verurteilt P Mata den " reaktionken
Provinzialismus" and die joc-floralesken Versuche, das "Lemosinische" wieder-
zubeleben. Er pladiert fiir den "Fortschritt", fur dessen Garanten er die Sprachver-
einheitlichung halt. Allerdings laf3t er die "patois" durchaus zu; aher eben nur in
ihrer Funktion als "patois".

In soziolinguistischer Terminologie kOnnte man seine sprachpolitischen
Forderungen als Aufrechterhaltung der Diglossie-Situation" kennzeichnen. In
ihrem Protest gegen die Bezeichnung des Katalanischen als "Lemosinisch" weh-
ren sick die Renaixentisten gegen jede Reduzierung auf den Namen eines nord-
okzitanischen "patois", mit dem keine nationale Erneuerungsbewegung verhun-
den ist wie in Katalonien.

4. DIFFERENZIERUNGEN ZUR BEZEICHNUNGSFRAGF. IM 18. UND 19. JH.

Die genaue Bestimmung des Verhaltnisses von "provenzalisch/lemosinisch"
and "katalanisch" hat im 18. and 19. Jahrhundert katalanische Autoren immer
wieder beschaftigt. Folgende Strange lassen rich unterscheiden:

- eine eher historische Argumentation, deren Vertreter die Ausbreitung des
Katalanischen in der Provence aufgrund politischer Ereignisse anfuhren;
der geschichtliche Blickwinkel wird durch eine

- literarhistorisch differenzierte Argumentation erganzt: die Literatur des Mit-

telalters wird in verschiedene "Phasen" eingeteilt, die Bezeichnung "Lemo-

sinisch" auch als Bezeichnung fur die "Literatur der Trohadors" nicht mehr

akzeptiert;

- eine svnchronische Beschreibung des Katalanischen im Verhaltnis zum Ok-
zitanischen unternimmt M. Mila i Fontanals, der damit den Charakter des
Katalanischen als einer romanischen Sprache philologisch untermauert.

4.1. Die These vom EinfluL des Katalanischen auf das Provenzalische

Mit den Thesen italienischer and sudfranzosischer Provenzalisten zur Exi-
stenz einer "langue romane" ("provencal" - "provenzalisch"/"limousin" etc.) ha-
ben sick im 18. and 19. Jahrhundert katalanische Autoren des "Principat" ausein-
andergesetzt. Ihnen ging es jedoch nicht nur um die Teilnahme an dieser Dis-
kussion, sondern auch um die Standortbestimmung des "Katalanischen" im Ver-
haltnis zu der Troubadoursprache. Im Mittelpunkt der historischen, quellenkri-
tischen and literarischen Forschungen steht die Frage nach Ursprung and Entwick-
lung einer eigenstandigen katalanischen Sprache and Literatur im Mittelalter.
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im 18. and 19. Jahrhundert immer wieder von katalanischen Autoren vertreten.

Bei CAMPANY I MONTPALAU 1779 ist im "Appendice" Num. V: 6 zu lesen:

"El idioma Provenzal fue desde principios del siglo XII la lengua de
los Eruditos y de los Poetas, y la que enriquecio a la Italiana, segun con-
fiesan los mismos escritores de Italia de primera nota. Vease al VARCnt
Dial. I'Ercol.; BENMBO Delle Prose Lib. I.; FONTANINI Lib. I, Cap. 10 y 13. (...)

Pero ignoraron aquellos autores que este lenguage fue accidental-
mente la lengua Catalana, Ilevada a Provenza por los Condes de Barcelo-
na; la qual alli se pulio con la mezcla de algunas voces y frases mas dul-
ces, propias de aquella Provincia".

Wie BASTERO 1724 behauptet auch Capmay, das Provenzalische sei durch das
Katalanische beeinfluSt, betont aber den fiir das Katalanische positiven Effekt.
Noch weiter geht TORRES AMAT 1836, der unter Berufung auf italienische (Varchi,
Bembo, Gravina u.a.) and franzosische Autoren (Nostradamus, Ducange u.a.)
these These unterstreicht and die Hof- and Troubadoursprache (unter Berufung
auf Nostradamus) als "catalano-provenzal" bezeichnet (TORRES AMAT 1836:
XXXIV-XXXVIII).

4.2. Differenzierungen zur Bezeichnung "lemosinische Literatur" wah-
rend der Renaixenca

Wahrend die Autoren des 18. and friihen 19. Jahrhunderts den EinfluL des Kata-
lanischen auf das Provenzalische nachweisen wollen, findet wahrend der "Renai-
xenca" eine Differenzierung bei der Einteilung der Literatur des Mittelalters
statt.

Victor BALAGUER 1875 kritisiert in seiner Rede fiber die katalanische Litera-
tur den Terminus des "catalano-provenzal" mit dem Hinweis, das Provenzalische
sei alter als das Katalanische. Er gibt BASTERO 1724 and TORRES AMAT 1836 aber
insofern recht, als er eine Beeinflussung aus dem katalanischen Sprachraum des
Grafen Berenguer auf das Provenzalische annimmt, weshalb er vor allem eine
(erst 1841 von Gatien Arnoult, in Toulouse publizierte) Schrift der `Academia del
Gay Saber" (14. Jh.) anfiihrt:

No sere yo quien hoy diga con Torres Amat que el catalan fue el pri-
mer idioma que se formo y que fue Nevado a Provenza por los Barcelone-
ses cuando el casamiento de su Conde Ramon Berenguer III con Dulce,
heredera de aquel pals y de aquel condado, dando origen y nacimiento a
la lengua de los trovadores: no, no llegare hoy por cierto a decir esto,
pues aparece claramente formada la lengua romana antes de este enlace,
y existen composiciones en esta lengua antes de aquel suceso; pero si
me atrevo a decir que Ramon Berenguer III y los catalanes que con el
fueron a Provenza, hubieron de ejercer gran influencia en la lengua; y
que desde entonces comienzan a prevalecer en ella ciertos giros y ciertas
locuciones propias de Cataluna, que ya jamas habian de borrarse y que

183



SPRACII- I VI),VAT/ON ILBF.'WC.S'S7SF_LV IN KA7i1LO.VIF,V I85

client als Argument gegen die ursprungliche Identitat von " Provenzalisch" and
" Katalanisch " ( vgl. die Argumentation von Mila i Fontanals s.o.).

A. de Bofarull i de Broca weist also auf die Notwendigkeit hin, die Unter-
schiede zwischen einer " naturlichen " and "kunstlichen ", weil an bestimmte
Entstehungszusammenhange gebundenen Sprache irn Auge zu behalten.

Die Troubadoursprache enthalte insofern "kunstliche " Momente , als sie als
gesungene Poesie fur ein hofisches Publikum entstanden sei, wahrend sich eine
authentisch katalanische Schriftsprache in Prosatexten ( Chroniken , Gesetzestexten

etc.) erst nach Beendigung der Hochphase der Troubadourdichtung auch in

der Poesie nachweisen lasse . Das Studium der Troubadourdichtung scheint ihm
deshalb fur die Findung von Uosungen sprachnormativer Probleme ungeeignet,
soda1 er im Streit um die Standardisierung des Katalanischen eine dezidiert
anti-archaisierende Haltung einnimmt ( vgl. Kap . V1.3.4.).

4.3. Die Klassifizierung des Katalanischen als "Llengua pont" (Mila i
Fontanals)

Im folgenden geht es darum festzuhalten, daf3 die Frage der Klassifikation
des Katalanischen im Verhaltnis zu anderen romanischen Sprachen in der Sprach-
debatte wahrend der Renaixenca keinen AnlaI zu direkten Kontroversen ge-
geben hat, weil diese Frage wohl im Zusammenhang der Standardisierung, nicht
aber per se (wie in der vergleichenden Sprachwissenschaft) diskutiert wurde.
Die historisch-vergleichende Philologie (Hauptvertreter F Diez) blieb zunachst
auI erhalb des Blickfeldes der katalanischen "Philologen".

Andere Wissenstraditionen and - bestande als die der in Deutschland ent-
standenen romanischen Philologie bestimmten die Auseinandersetzungen. Der

katalanische Autor, der Klassifikationsversuche unternommen hat, war M. Mila i
Fontanals. Es soil deshalb im Weiteren auf die Klassifikationsversuche von MILA
i FONTANALS 1861 eingegangen werden.

Fur den Zusammenhang unserer Fragestellung sei auf die Notwendigkeit
hingewiesen, innerhalb der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft zwei
Strange zu unterscheiden:

1. Die historisch-deskriptive Vorgehensweise vor allem von Seiten der sudfran-
zosischen and italienischen Provenzalisten; deren Hauptziel besteht in dem
Nachweis von der Existenz einer romanischen Universalsprache, die zugleich
als Koine der Troubadours historisch existent and genealogisch relevant ge-
wesen sein soil. Hauptvertreter dieser Richtung ist im 19. Jahrhundert RAY=
NOUARD 1816, 1821.

"Historisch-deskriptiv" sind seine Arheiten insofern, als er fruhere
Sprachzustande synchronisch darstelt:. - genau diese Ausrichtung wird ihm
vorgeworfen:

"(...) sie enthehrte des diachronischen Elementes, des Entwickiungs-
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der erste Band seiner Grammatik der romanischen Sprachen, 1856 die zwei-

te, neu vefafste Ausgabe; eine dritte, "neu bearbeitete and vermehrte Auflage"

wird 1870 publiziert.

Wie MULLER 1983: 400/401 nachweist, erkennt F Diez das Katalanische im

Grunde nicht als eine eigene Sprache an, obwohl zwischen der ersten and

dritten Auflage ein entscheidender Unterschied in der Qualifizierung des Ka-

talanischen besteht: wahrend Diez in der ersten Auflage der Grammatik

(1836-1844) das Katalanische als "eine der drei Hauptmundarten" Spaniens

einstuft (DIEZ 1/1836-43: 71), ist in der dritten Auflage (DIEZ 31870: 112) von

der "katalanischen Sprache" die Rede. Zu dem im Einleitungskapitel des er-

sten Bandes als besonders erforschungswurdig eingestuften romanischen

Sprachen gehort das Katalanische allerdings nach wie vor nicht.

Es scheint, als sei die diachronisch orientierte, historisch-vergleichende
Methode in Katalonien wenig zur Kenntnis genommen worden - vor allem
die Arbeiten von E Diez durften weitgehend unbekannt geblieben sein. Als
Indikation hierfur kann eine Aussage von Mila i Fontanals gelten: in der 1853
in der "Gaceta de Barcelona" erschienen Serie Estudios sobre los origenes y
formation de las lenguas romances y especialmente de la Provenzal er-
wahnt er die Absicht, eine vergleichende Grammatik der romanischen Spra-
chen erstellen zu wollen, ohne die Grammatik von Diez zu erwahnen. Erst
die Herausgeber der Gesamtausgabe von Mila i Fontanals, die 1892 er-
scheint,121 weisen auf die 1836-1844 erschienene Grammatik der romani-
schen Sprachen hin.

Dagegen setzten sich die katalanischen Renaixentisten mit den zeitge-

nossischen franzosischen Philologen sowie mit der "provenzalischen", italie-
nischen and spanischen Tradition auseinander. Auf these Einseitigkeit der Wis-

senstradierung: fehlende Rezeption derArbeiten deutscher Philologen,125 da-
fur intensive Wissenserweiterung and Auseinandersetzung mit Wissenstradi-
tionen im Bereich der "Provenzalistik , weist MOURELLE-LEMA 1968: 189 hin,

Uber die Auseinandersetzung zwischen Raynouard and Diez informiert RETTIG, W 1976. Vgl. auch
BANNER , W 1983, der vor allem auf den wissenschaftstheoretischen Aspekt eingeht.

124. Der Text lautet : "Estas 6 semejantes consideraciones podrian extenderse hasta Ilegar
a formar una gramatica comparada de las lenguas neo - latines. (1)".

Fu1 note 1: "Esta aspiraci6n de Mila fue admirablemente realizada por Federico Diez". MILA

I FONTANALS 1853: 79, vgl. auch MOURELLE-LEMA, M. 1968: 187

125. Dies ware im einzelnen zu uberprufen. Hinweise auf die Lesegewohnheiten, Briefwech-
sel, Auseinandersetzungen mit Autoren finden sich bei: RUB16 I ORS, J. 1887: 16/17, der darauf
hinweist, dal3 Mila i Fontanals sich fur die deutsche Literatur Behr wohl interessierte, als Antipode
zu dem franzosischen " Pseudo - Klassizismus " sogar dafur begeisterte . Die asthetische Theorie
von Lessing, Schlegel, Tieck, Schiller, Goethe wurde generell in Katalonien hoch geschatzt. Auf-
schlusse konnte auch der von Nicolau d 'Olwer zusammengestellte Briefwechsel geben. In den
Briefen werden (Bd. 1: 105/106) immerhin einige deutsche Zeitschriften (`Heidelberger Jahr-
bucher", "Deutsche Mythologie" u.a.) erwahnt.

(MILA I FONTANALS, M. 1922: 105/106). VgI. auch JURETSCHKE, H. 1974.
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Im folgenden interessieren uns hauptsachlich die klassifikatorischen Versu-

che von Musa I FONTANALS 1861.

In dem Kapitel I "De la lengua y poesia provenzales", Punkt 1, " Formaci6n

de las lenguas romances" beschaftigt sich Mila i Fontanals zunachst mit dem Ur-

sprung der romanischen Sprachen, indem er auf die "Vulgarlatein-Theorie" ein-

geht and (die in einem neueren Terminus) "Substratforschungen" zum Katala-

nischen (vor allem der Hellenisten) vorstellt. Die "provenzalisch-lemosinische"

Ursprungstheorie wird Burch die Feststellung abgelehnt, die romanischen Spra-

chen Mitteleuropas seien "rechtma1 ige Tochter des Lateinischen" ("hijas legfti-

mas de la latina", S. 1).129
In einem weiteren Kapitel "2. Lengua de oc: variedad galo-meridional" legt

er die historischen Grunde fur eine Zweiteilung des gallo-romanischen Sprach-

raumes in Bas "galo-romanico septentrional" and die "lengua de oc: variedad

galo-meridional" dar,130 um sich Bann der Troubadoursprache "Okzitanisch"'3'

zu widmen. Als ursprungliche geographische Begrenzung des Okzitanischen

nennt er Bas Gebiet zwischen "Loire and Ebro" (p.8), sodaf3 er den katalani-

schen Sprachraum der Lehn - and Grafschaft Barcelona zum gallo-romanischen

Sprachraum zahlt.

Wahrend er zunachst day Okzitanische als "gallo-meridionaleVarietat" bezeich-

net, steht im Kapitel IV "Influencia provenzal en Espana" 132 die Frage nach dem

Verhaltnis von Katalanisch and Okzitanisch im Vordergrund, wobei er das Kata-

lanische als eine "Variedad catalana de la lengua de oc" bezeichnet. Gleich zu Be-

ginn seiner Ausfuhrungen halt er fest, daf3 sich trotz der ursprunglichen Einheit

des gallo-romanischen Sprachraums zwischen den Varietaten "diesseits and jen-

seits der Pyrenaen" in den fruhen sprachlichen Dokumenten eine Reihe von

sprachlichen Unterschieden feststellen liegen:

"Las estrechas relaciones entre este pais v el mediodia de Francia,
produjeron la unidad general de la lengua, pero esta unidad que no se

ponia en los paises transpirinaicos a ciertas modificaciones secundarias,

no obsto tampoco para que en Cataluna se formase una variedad muv

marcada, que por la vida propia que alcanzd mas tarde, ha podido con-

siderarse como una nueva lengua. "(MiLn i FONTANALS 1861: 453/454).

Wenn auch Bas Katalanische ursprunglich als "Varietat des Okzitanischen"
anzusehen sei, so habe es sich (im Zusammenhang mit politischen Faktoren) zu
einer eigenstandigen, neuen Sprache entwickelt. Nach dieser Textstelle scheint

129. Ausfuhrlicher s. Miu i FONTANALS, M. 1861: 55 ff.

130. Die verschiedenen Bezeichungen des "Okzitanischen" werden S. 10-16 diskutiert.

131. Bemerkungen zum "Okzitanischen" im Verhaltnis in dialektalen Unterschieden and

zurn Lateinischen s.S. 15.

132. Autoren wie Bastero, Capmany, Torres Arnat u.a. gehen vielnuhr von cincr Beeintlus-

sung des Provenzalischen durch das Katalanische aus. Mila i FonLanals ninunt in dieser Frage eine

vermittelnde Position ein.
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gallo romanico

variedad septentrional

syntaktische Verwandtschaft

variedad meridional

lengua de oc

Mittlerstellung vom Vokalsystem her

italo-romanisch
(Toskanisch)

ibero-romanisch
(Spanisch)

ad b) Das Okzitanische seinerseits ist nur ein Sammelbegriff fur verschiedene
"Dialekte" and "Varietaten". In bezug auf Epos and Troubadourlyrik halt er fol-
gendes felt:

"Tal era Cataluna donde se hablaba una variedad de la lengua de oc.
Esta lengua (..) tuvo diferentes dialectos, y como los paises que la

hablaron no llegaron a constituir un solo estado, y como ninguna de sus
modificaciones fue tenida por modelo de todo genero de escritos. ni es
possible en ella un tipo 6nico, ni se halla una denominacion universal-

mente aceptada que la designe. Cabe reducir sin embargo sus numerosas

variedades a dos tipos principales: el galo-meridional, que segl n el use
com6n, aunque poco fundado, suele llamarse y llamamos provenzal, fija-

do y depurado en el habla de los trovadores, y el catalan comunicado
desde nuestra provincia a otros puntos de dentro y fuera de Espana, y
que en medio de sus modificaciones de tiempo y de lugar conserva una
fisonomfa asaz constante". (MILA i FONTANALS 1861: 51/52)

Obwohl Mila i Fontanals das Katalanische als eine "Varietat des Okzitani-
schen", das selbst nicht naher bestimmte "Dialekte" umfagt, bezeichnet, macht
er auf die Sonderstellung der "katalanischen Varietat" aufinerksam. Es ist offensicht-
lich, daft er den ideologiebelasteten Begriff des "Dialekts" in bezug auf das
Katalanische vermeiden will, urn damit (auch wenn es um die Klassifikation in
historischer Dimension geht), den Argumentationen zentralspanisch orientier-
ter Autoren, die das Katalanische zu einem "Dialekt des Spanischen" 134 erklaren,

134. Wie dem Aufsatz von HAARMANN, H. 1976 zu entnehmen ist, gilt das Katalanische in den

Werken der "Komparativisten" Rudiger Hervas and Pallas im 18. Jahrhundert als "Dialekt" des

Spanischen. Auch im "Mithridates" (LUDTKE, J. (ed.) 1978: Zusammenfassung S. 39/40) gilt es als
11
spanische Mundart" in dem von J.S. Vater fortgefiihrten 2. Teil, dann als "Sprache". S. hierzu auch:

HULLER, B. 1983: 398.
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Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts hat von seiten der europaischen
and katalanischen Philologie eine genaue Klassifizierung des Katalanischen im
Verhaltnis zum Okzitanischen and Spanischen stattgefunden.13S Es wurde das
Schlagwort vom Katalanischen als einer "lengua puenta/llengua pont" zwischen
gallo - and ibero-romanischem Sprachraum gepragt.13`, Als einer der "Vorlaufer"
dieser These gilt Mila i Fontanals,13' der sich allerdings auf die Klassifizierung
des Katalanischen im Verhaltnis zum Okzitanischen konzentriert. Dies mag zum
einen an der Tatsache liegen, daI seine Reflexionen im Rahmen der Erforschung
der Trobadors entstanden sind; zum anderen durfen seine Klassifikationsversu-
che auch als Auseinandersetzung mit den Thesen von Ravnouard gelten, mit de-
nen er sich besonders intensiv beschaftigt hat.138

Ihre volle Bedeutung erhalten seine Studien erst im Umfeld der katalani-
schen Renaixenca: sie Sind als ein Versuch zu werten, die Stellung des Katalani-
schen als einer eigenen romanischen Sprache wissenschaftlich zu begrunden.
Die Zuordnung des Katalanischen zum gallo-romanischen Sprachraum unter
historischen, sprachhistorischen and sprachwissenschaftlichen Verwandtschafts-
kriterien erhalt ihre Brisanz erst dann, wenn man sich die Auseinandersetzun-
gen zwischen den katalanischen "Provenzalisten" and "Zentralisten" ebenso ver-
gegenwartigt wie die Versuche der Degradierung des Katalanischen zu einem
"spanischen Dialekt". Sein Klassifikationsversuch ist deutlich von einem renai-
xentistischen Sprachbewuf&tsein getragen.

135. RUBIO i LLUCH, A. 1889 hat sicher zur Verbreitung der Thesen von Mila i Fontanals beige-

tragen; er hat ihn insofern auch erganzt, als er ausdriicklich die vergleichende Grammatik der

romanischen Sprachen von Diez erwahnt and das Katalanische auch gegen das Spanische ab-

grenzt. RLB16 i LLUCH, A. 1889: 10.

136. Zusammenfassung dieser Diskussion bei: SCHLIEBEN-LANGE, B. 1971 b: 16-23. Darlegung

der sprachwissenschaftlichen Merkmale des Katalanischen unter diesem Gesichtspunkt bei BADIA

I MARGARIT, A.M. 51977: 11-73. Ausfuhrliche sprachwissenschaftliche Diskussion der Frage - phone-

tische, morphologische, syntaktische Aspekte- bei: ALONSO, A. 11974, Kap. I: "La subagrupacit n ro-

manica del catalan": 11-105.

137 Vgl. KREMNITZ, G. 1976; dort auch ein historischer and aktueller Vergleich zwischen

dem Katalanischen and dem Okzitanischen.
138. Hinweise hierauf bei RUB16 I ORS, J. 1887: 82 ff.; MOURELLE-LEMA, M. 1966: 101 zitiert ei-

nen Artikel des katalanischen Schriftstellers COLL I VEHI, J. 1861, wonach u.a. die Bande von

Bastero and Ravnouard in der "Academia de Buenas Letras de Barcelona" (ebenso wie in der Pri-

vatbibliothek von P. Piferrer) zu finden waren; Mila i Fontanals wird als eifriger Leser dieser Ban-

de erwahnt.
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IV

"DAS KATALANISCHE - EINE TOTE ODER LEBENDE
SPRACHE?"

ZU DEN WISSENSTRADITIONEN IN DER RENAIXEN^A

Nachdem es im vorigen Kapitel darum ging, der Geschichte der Bezeich-
nung des Katalanischen nachzugehen, soil in diesem Kapitel eine weitere
"Quaestio" der Renaixenca ausgeleuchtet werden.

Dem wissenssoziologischen Ansatz gem;,i(s soil der Frage nach dem Leben

oder Tod einer Sprache in ihrer historischen Dimension nachgegangen werden.

Es bleibt in einem weiteren Schritt zu klaren, inwieweit es sich urn eine Tradie-

rung von Wissen handelt oder um eine Uberfuhrung von Wissen in ein Argu-
ment (s. Kap. 1.2.). Im Mittelpunkt nachfolgender Ausfuhrungen steht also nicht

die Frage, ob die Klassifikation des Katalanischen als "tot", gemessen an der rea-

len Verwendung des Katalanischen als Schriftsprache, angemessen ist oder nicht,
sondern die Argumentationsfuhrung von Capmany, die auf bestimmte Traditions-
zusammenhange verweist.

Die Klassifikation von Sprachen in "lebende" and "tote" hat eine Tradition,
die sich in ihrer Zielrichtung gegen das Latein bis auf die italienische Renaissan-
ce zuruckverfolgen l uI t.

Sie ist auch die Grundlage fur die Unterscheidung zweier Lehren: die Rhe-
torik, die Stil - and Uberzeugungslehre fur die klassischen Sprachen Latein and
Griechisch, and die Lehre von der Beredsamkeit (Elocuencia/Eloquencia), die
"Rhetorik der Vulgarsprachen". Als Argumente fur die Uberlegenheit der roma-
nischen Volkssprachen gegenuber dem "toten Latein" werden die positiven
Merkmale einer Muttersprache angefiihrt: emotionale Bindung, Lebendigkeit,
Uberzeugungskraft and Bindung an die Natur.

Gerade these positiven Eigenschaften werden im 19. Jh. wahrend der "Re-
naixenca" dem Katalanischen zugeschrieben. Die Lyrik in der romantischen Pha-
se machte hieraus einen Kult; aber auch in der Phase des politischen Katalanis-

mus gait das Konzept von der "Muttersprache" noch. Wahrend im katalanischen

Foderalismus trotzdem (oder gerade deshalb) sprachpolitische Mai nahmen
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bereits BALLOT i TORRES 21813 in seiner Grammatik - die wirtschaftliche Sonder-
entwicklung Kataloniens als Legitimation fur die Abfassung einer Grammatik
oder fur die Beschaftigung mit dem Katalanischen im allgemeinen an (Vgl. Kap.
V.1 ).

Capmany hezeichnet das Katalanische als "tote" Schriftsprache des Mittelal-

ters; fur die Renaixentisten ist es dagegen eine "lebende", weil fur alle Funktio-
nen geeignete Sprache.

Es scheint also, als wurde - zumindest in gewissern Umfang - eine Wissens-
tradierung in der Umkehrung vorliegen. Die Umkehrung selbst verweist freilich
auf deren sozialgeschichtliche Fundierung: der Sonderentwicklung Kataloniens
innerhalh Spaniens. Dieselbe Begrundung, mit der Capmany Ende des 18. Jh.
das Katalanische fur "tot" erklart hatte, halt im 19. Jh. fur den Diskurs uber ihr
"Leben" her. Die Beschaftigung mit den Argumenten fur das "Leben" des Katala-
nischen erfordert deshalb eine Analyse der Argumente fur seinen "Tod".

Ziel des folgenden Kapitels ist es zu zeigen, daI die Frage nach Leben oder
Tod einer Sprache in mehrfacher Hinsicht helastet ist. Es scheinen namlich in
den Begrundungen des Verdikts von A. Capmany sowohl Einflusse aus der Gram-
maire generale and der Encyclopedic als auch aus der spanischen and italieni-
schen Tradition der Renaissance (Bembo, Varchi) erkennbar zu werden. Die Be-
zuge zur Grammaire generale and zur Encyclopedie sowie zur spanischen Tradi-
tion durften rich durch Hinweise von Capmany selbst ebenso erschlieL en lassen
wie die Verbindungslinie zu den italienischen Philologen der Renaissance. An-
haltspunkte hierfur bieten zunachst Hinweise von Capmany in anderen Zusam-
menhangen, dann aber auch die Rekonstruktion paralleler Argumentationen.
Besonders aufschlufgreich sind etwa seine Ausfuhrungen zur Verwandtschaft von
Katalanisch and Provenzalisch, da er italienische Philologen der Renaissance
(Varchi, Bembo, Castelvetro, Crescimbeni) als Gewahrsautoren fur die herausra-
gende Stellung des Provenzalischen im Mittelalter zitiert. Diese Angabe von Au-
toren lafst auf eine genaue Kenntnis der italienischen Tradition schliefgen. Wenn
sich nun zeigen lalgt, dafg gerade bei den von Capmany erwahnten italienischen
Autoren die Klassifikation in "lebende" and "tote" Sprachen eine zentrale Stel-
lung einnimmt, dann liegt der Schlufg nahe, daI Capmany mit seinern Verdikt
auf these Wissenstradition verweist.1

Kapitel N.I. ist einer Analyse des Verdikts gewidmet, indem es in das Be-
ziehungsnetz der Wissenstraditionen eingeordnet wird.

Die Fortfuhrung der Klassifikation in "tote" and "lebende" Sprachen im 19.
Jh. steht im Mittelpunkt des Interesses von Kap. IV.2., aus dem das Spezifische
der Argumente fur das Okzitanische bei Fabre d'Olivet and fur das Katalanische
bei den Renaixentisten deutlich werden soil.

Fabre d'Olivet halt ein Pladoyer fur die Kennzeichnung des Okzitanischen

1. Die Prasenz der italienischen Tradition zeigt sich zudem noch in anderen Bereichen,

z.B. der Ursprungstheorie des Katalanischen. Vgl. Kap. I11.1.2.3
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A. de Capmany i de Montpalau ist als Historiker, Wirtschaftsexperte and Phi-
lologe auch deshalb von so grofsem Interesse , weil er die neue , an Europa orien-
tierte , stidtische Bourgeoisie repr,"isentiert.

Dazu zahlt JtTGLA.R 1973 in Anlehnung an VICENs I VIVES 1958 die auf interna-
tionalen Handel ausgerichtete Bourgeoisie sowie eine neue "Agrarbourgeosie",
die sich mit anderen sozialen Gruppen zu einer gemeinsamen Plattform der
"Real Companfa de Barcelona" (1756) zusammengefunden haben:

"Muy pronto, los importantes heneficios del comercio internacional
(con pafses extranjeros , trafico ilicito con las colonial espanoles de Ameri-
ca etc.), los derivados de la pesca salada, winos, aguardiente v productos
coloniales, condujeron a la formacion de un potente grupo social de
grandes comerciantes en Barcelona.

Manifestando claramente su orientacion europea , en dicho grupo
participan activamente nobles y caballeros, patricios urbanos de rancio
aholengo y nuevos armadores, junto con extranjeros. La mas Clara expre-
sion de ello se concret6 en la Real Compania de Barcelona, creada en
1756 (...)" (JL'TGIAR 1973: 73).

Auf these nach dem Generationenmodell von VICENS I VIVES and (seinem
Schuler) JUTGLAR erste Generation einer neuen Bourgeoisie folgt im Zuge der
Industrialisierung eine neue, zweite Generation der Textilfabrikanten ("fabrican-
tes de indianas ") and "fabricantes estampados ", ( Plattform : Compania de Hila-
dos de Algodon 1772) sowie die auf den Amerikahandel ausgerichtete Handels-
bourgeoisie ("comerciantes comerciales").

Die sogenannte dritte Generation ab 1799 ist each VlvEsiluTGLAR bereits deut-
lich eine Generation von Fabrikanten mit einer durchsetzungsfahigen Organisa-
tion, dem °Cuerpo de Fabricas de Tejidos e Hilados de Algodon" QtTGIAR 1973:
59).

Dieses Drei -Generationenmodell gilt vorwiegend fiir Barcelona , allenfalls
noch fur das Hinterland.

Die "neue Bourgeoisie", deren Formationsprozel3 im 19. Jahrhundert auf-
grund politischer Ereignisse gebremst werden sollte , bestand also bereits gegen
Ende des 18. Jahrhunderts speziell in Barcelona.

'Al finalizar el siglo, coexiste en Barcelona una importante burguesia
de comerciantes coloniales y de grandes fabricantes de estampados con
un ya relativamente numeroso nucleo de pequenos fabricantes textiles.
Todos ellos constitufan la plataforma de la burguesia nueva ". (JITGIAR
1973: 75).

In dem Mace, wie Bich eine neue Bourgeoisie formierte , bildete sich auch
eine intellektuelle Elite, die GIRALT 1965 : 6 einer.

"diaspora d'intel-lectuals catalans - metges, botanics , naturalistes, ff-
sics, homes de Iletres"

nennt (vgl. Kap . 1I.1.).
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Das 1'rteil gegen das Katalanische ist klar:

- es handelt rich urn eine regional hegrenzt gebliehene Sprache ("idiorna an-

tigun provincial");

- sie ist nicht mehr die prestigereiche Schriftsprache der Gebildeten and des-
hall) dem europiiischen Standard nicht angemessen ( "muerto hoy Para la
Republica de las letras, v desconocido del resto de Europa");

- fiir den universal ausgerichteten, aufgekl<irten Leser ist deshalh eine L`ber-
setzung in die spanische Sprache nOtig; (..."monumento vertiendolo en len-
gua Castellana para universal inteligencia de los lectores").

Die 13ezeichnung des Katalanischen als einer "toter Sprache°' meint nicht,

da15 es ,its tatsichlich gesprochene Sprache nicht mehr existiere; der Zusatz

"muerto ( ... ) para la Republica de las letras" pry zisiert, fiir wen sie nach Capmanv

nicht mehr als lebend anzusehen sei: fur die universalsprachlich, supranational

ausgerichtete, humanistisch gel) ildete-"Gemeinschaft der Literaten". Das auf die

Renaissance zuriickreichende Konzept der "Republica literaria" (vor allern: Cer-

vantes de Saavedra) ist mit der Idee einer "Universalsprache" direkt verbunden;

these Universalsprache wird entweder ,its logisch zu konstruierende5 ange-

sehen, odes- es wird einer Nationalsprache der Rang universeller Gultigkeit zu-

gesprochen.' Die Suche each der "Universalsprache" fiir die Gemeinschaft der

Wissenden wird umso brisanter, je mehr dern Latein die Funktion der Gelehr-

tensprache zugunsten der Nationalsprachen streitig gemacht wird.

Die Klassifikation in "tote" and "lebende" Sprachen richtet sich vorrangig
gegen das Latein and ist fiir das Kastilische. In Spanien haben Autoren wie Cap-
manv, and Jovellanos gefordert, die Vorherrschaft des Lateins and der klassi-
schen Rhetorik als Lehrfach an den Universitaten zugunsten der " Nluttersprache"
(Kastilisch) ("Lengua materna" s.u. Capmany) oder der "romance" (s.u. Capma-
nv) hzw. der "lenguas vulgares" (s.u. jovellanos) abzuschaffen.

6. Es sei auf die Vorstellung von "Sprache als einem Organismus" hingewiesen, die in der

Beurteilung von "tot" odor "Iehending" turn Ausdruck kommt.

Diese organische Konzeption von Sprache ist auch im 19. Jh. wahrend der Renaixen4a anzu-

treffen: die "Muttersprache Katalanisch" wird zutn Sinnhild der mutterlich-weiblichen "Natur" -

vgl. Kap. 111?.3.2.

Dieses L'rteil ist im 19. Jh. dahingehend uminterpretiert worden, As hake Capmanv das
Katalanische generell als "tot" angesehen and nicht our ais "tot fiir die Gelehrtenrepublik".

8. Vgl. I.wARO CARRETER, F 1949: 113-11, Kap. "La lengua general) la Repdhlica literaria".

9. Ausfiihrliche Beschreibung der verschiedenen Versuche bei: Cot T'iAT. L. / I-EM, L. 1907

Es scheint, als hiitte es wahrend der Aufklarung auch in Spanien zwei Strange von "1'ni-

versalsprachen" - Theorien gegehen: zunn einen die Theorie zur Konstruktion einer Kunstspra-

che (etwa hei P. Sarmiento, vgl. L1z,sROCARRETER, F. 1949: 115-124) and turn anderen die Bemiihun-

gen, einer Nationalsprache universellen Status zuzuweisell. Die Argumente hierfur kiinnen un-

terschiedlich sein: entweder wird "Sprache" and "7mperiu111" aus nationalstaatlicher Sicht As

eine Einheit angesehen oder es werden - wie z.B. bei Condorcet - autkliirerisch-soziale Griinde

gegen das Latein and fur das Franzdsisch angefuhrt. VgI. hierzu DROIxnE. D. 19'8: 36-+-366.
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Argumente fur die Klassifikation in "tote" Sprachen sind allerdings nicht identisch:

das Latein ist "tot", weil es nicht mehr gesprochen wird, wohl aber standardisiert

ist; das Katalanische dagegen wird noch gesprochen, ist aher nicht (einheitlich)

standardisiert and genugt daher den Kriterien einer Literatursprache nicht.

Folgendes Schema soil das Verhaltnis von Latein, Katalanisch and Spanisch

verdeutlichen:

LATEIN KATALANISCH SPANISCH

- nicht mehr gespro- - wohl noch gespro- - gesprochen and

chen, nur geschr. chen, nicht mehr geschrieben.

- keinen Veranderun- geschr. - kontrollierte Ver-

ger unterworfen - unkontrollierten anderungen
Veranderungen un-
terworfen

- einheitliche, stand. - keine Lit. sprache, - standardisierte Lit.

Lit. sprache uneinheitlich sprache, einheitlich

-kalt, gefuhllos, aus- - harmonisch, ele-

drucksarm gant, reich

Gerade weil Capmany das Katalanische im 18. Jh . - wenn auch aus anderen

Grunden - fur ebenso tot halt wie das Latein, scheinen ihm Kommentare zur ka-

talanischen Sprache zwecks besserem Verstandnis der (von ihm nicht ubersetz-

ten) Quellentexte notig zu sein.
Auch weil er sprachliches, metasprachliches and historisches Wissen zum

Katalanischen nicht mehr als selbstverstandlich ansieht , verfaf3t er Kommentare,

fast Pionierarbeiten zur katalanischen Philologie . An philologischen Untersu-
chungen sind vor allem zu erwahnen : das "Diccionario de las voces catalanes
mas dificiles o antiquadas , para inteligencia de los instrumentos vulgares de la

presente Coleccion " als Annex zu seinem Werk Memorias historicas ... (CAPMANN,

1779) and eine umfangreichere lexikographische Arbeit : "Vocabulario de las pa-

labras catalanas mas dificiles del libro del Consulado " als Annex zu seinem Buch
Codigo de las Costumbres Maritimas de Barcelona , hasta aqui eulgarmente Ila-
mado libro del Consulado (1791)."

Das Lexikon verfolgt zweifellos praktische Zwecke.

and Gemeinsamkeiten AufschluS geben. Es ware weiterhin zu untersuchen, inwieweit die Oppo-

sition "tot" vs. "lebendig" der Einteilung von Dante ("De vulgari eloquentia-) in Latein and Grie-

chisch als grammatische Schriftsprachen einerseits and der gesprochenen vulgarsprachen ande-

rerseits entspricht. Informativ hierzu: VITALE, M. (ed.) 1955: 7-20.

11. Kommentar bei: MIQCEL I VERG>a, J.M. 1938: 282.

203



1l'RAC/I- 1'.VD .tiAl'IONAl,136WFSSl'.5'F'IN LN KA7ALO.NIfi/V 205

wuf5tseinsbildend zu wirken . Von heute aus gesehen ist Caprnany Sprachrohr

and Mitinitiator eines neuen katalanischen Selbstbewufstseins . Als Intention sei-

ner historischen Forschungen giht er an:

°(...) dar a conocer el grande pueblo barcelones de la Edad Media,

cuva robusta organisaci6n , cuva independencia democratica , cuyo_ carac-

ter de recio temple , inquehrantable firmeza v genio lahorioso y empren-

dedor le hicierion capaz de rivalizar en opulencia v poderio , con las re-

publicas mas pujantes del Mediterraneo". (CAPMUNY 1-9 : 35).''

Der Gedanke des "genio laborioso" der Barceloneser spielt auch im 19. Jahr-

hundert eine grofse Rolle and ist Teil der Auseinandersetzung Madrid-Barcelona.

Es manifestiert sich das SelbstbewuStsein des industrialisierten Kataloniens

gegen das agrarisch - feudale "Restspanien". So schreibt etwa gut hundert Jahre

nach Capmany der bekannte katalanische Theologe , Schriftsteller and Historiker

Jaume Balmes:

"Hay en el oriente de Espana una provincia, celebre por su gloriosa

historia, (...) nombrada en todas epocas por ]a infatigable laboriosidad

de sus habitantes". (Hervorhehung INA) (BATyIES 1886: 3,0)

In dieselbe Richtung weist die Argumentation des Juristen and Okonomen

ROMANI I PVIGDENGOIAS 1886 b: 112/113, der in einem Artikel mit der Uberschrift

La diversidad Regional es caracteristica de Espana Katalonien folgendermaf3en

charakterisiert:

"Cataluna , Aragon 1 , Baleares . - Juntos catalanes y aragoneses die-

ron muestras de su valor v actividad en los pasados siglos , (...) v en todo

el Mediterraneo fue poderosa su influencia , extenso su comercio , (...).

No es mucho que de tantos hechos her6icos y del pasado tan glorioso,

provengan (...) amor a la patria , apego al trabajo, genio emprendedor

(... ), por eso Cataluna sobresale en industria v trafico; por eso Barcelona

(...) aventaja boy en muchas cosas a la capital de la monarquia (...)".

Gut hundert Jahre nach den Intentionserklarungen von A. de Capmany i de

Montpalau dienen historische Vorbilder zur Legitimation regionalistischer Pro-

gramme : aus der retrospektiven Betrachtung folgen prospektive Handlungsan-

weisungen.

1.4. Das Verdikt gegen das Katalanische im Argumentationszusammen-

hang der "Grammaire generale" and der "Encyclopedia"

Im folgenden soil naher auf die Zitatstelle eingegangen werden, in der Cap-
many auf die "Grammaire generale" verweist. Im Zusammenhang mit der C her-

setzung katalanischer Quellentexte ins Kastilische betont er folgenden Grund-

satz:

15. Auch in : COMAS, A. 1964: 157 Kommentar bei: Gimx, E. 1965: 32-38.
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phologischer und orthographischer Hinsicht auseinanderentwickelt; es gebe
deshalb keine einheitlichen Regelsysteme.

Das Urteil der "lokalen Begrenzung" und "mangeinden Allgemeinverst<ind-
lichkeit" kann noch eine andere Dimension erhalten, wenn man die auch Cap-
many zweifellos bekannten Kriterien zur Definition von Wortern (in der Gram-
maire generale) und Sprache insgesamt (gemafg der Encyclopedia) heranzieht.
Vor allem die Feststellung, ein Grofgteil der Worter und Redewendungen seien
veraltet, kommt allein schon einem Todesurteil des Katalanischen von der Basis
der Grammaire generale und der Encyclopedia gleich. Die Zeichentheorie der
Grammaire generale impliziert, dafg die Worter (mots) Zeichen und damit Tr^i-
ger von Denken (pensees/idees) rind.'" Hierzu ein Zitat aus der Grammaire ge-
nerale:

"Ainsi l'on peut definir les plots, des sons distincts & articules, dont

les hoinmes ont fait des signes pour signifier leu s pensees." (Hervorhe-

bung INA (ARNAULD/LANCELOT 11676/1966: 2'))

Der Umkehrschlufg liegt nahe: wenn die Zeichen nicht mehr vorhanden, ver-
altet, unverst^indlich rind, weil sie einem historisch bedingten Verfallsprozels'
ausgesetzt waren, dann ist these Sprache auch nicht mehr geeignet, differenziertes
Denken auszudrucken. In dieser Argumentation wird ihr der Status einer "lan-
gue" aberkannt; denn mit dem Begriff der "langue" ist auch (und gerade) im 18.
Jh., wie SCHERFER 1983: 249/250 speziell fur die Autoren der Encyclopedia nach-
weist, der Anspruch der universellen Gultigkeit verbunden.

Indem nun Capmany dem Katalanischen des 18. Jahrhunderts bescheinigt,
kein in sich koharentes, per Konvention festgelegtes Zeichensvstem mehr zu ha-
hen, Weil die wichtigsten Elemente (Worter, Laute, Bedeutungen) nicht mehr
stimmig rind, spricht er diesem Katalanisch auch die Eignung ab, differenziertes
Denken auszudrucken: es genugt dem Anspruch der Universalitat nicht (so auch

CAPMANY 1786-1794/1848: CXXXVII). Wahrend nun die Zeichentheorie in der
"Grammaire generale" anthropologisch fundiert wird, dienen zeichentheoreti-
sche Argumente im Artikel "Langue" in der Encyclopedie-0 der Herausgeber Di-

18. Coro L1Ac, E. B. de 1775/an8 geht sogar so weit, die "Kunst des Sprechens, Schreibens,

Rasonnierens, Denkens" als eine Einheit zu erklaren: "Au reste, Part de parler, fart d'ecrire, fart

de raisonner et Part de penser, ne sont, au fond, qu'un seul et meme art. En effet, quand on salt

penser on Bait raisonner, et it ne reste plus, pour bier parler et pour bien ecrire, qu'1 parler corn-

me on pense, et 1 ecrire comme on parle".
(CONDILLAC, E.B. de 1775/an 8, Bd. I: 34).

19. Es Ia13t sich eine Hierarchisierung zwischen 'Ausdrucksseite" und "lnhaltsseite" feststel-
len: wenn es keine wohlunterschiedenen Laute mehr gibs, ist die betreffende Sprache endgultig
"tot". Deshalb versteht rich die "Grammaire generale" vorrangig als 'Art de parler" (ARNAIILD / LAN-
CELOT 31676 / 1966: 5).

Vgl. auch die Zuordnung von VARCHI, B. 1570 / 1804 der "Muttersprache" und der lautlichen

Seite zur "Natura", zurn unverfalschten Eigencharakter einer Sprache (Kap. IV1.5. dieser Arbeit).

20. Der Artikel ist mit B.E.R.M. = BEAUZEE gezeichnet. Vgl. zu dem (den) Autor(en) des Ein-

trags SCHERFER, P. 1983: 246, Ful3note 278.
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Auch in der zentralen Stellung, die der "Muttersprache" (ebenso wie der

" Nationalsprache") beigemessen wird, lasses sich Parallelen zwischen deco in

der "Encyclopedic" dargelegten Zusammenhang and den sprachpolitischen For-
derungen Capmanys nachweisen: aus der Feststellung der Prioritat des Bedurf-
nisses nach "nationaler Kommunikation in der Muttersprache" ergibt sich fast
zwangslaufig die Forderung nach Aufwertung der Nationalsprachen: Autoren
wie Capmany phidieren fiir die "lebenden ;Nationalsprachen", fur das Kastilische
and gegen die "toter" Sprachen: hierzu zahlt Capmany ebenso das Latein wie
das Katalanische. Implizit attestiert Capmany dem Katalanischen, ein Dialekt zu
sein. Er trI*igt damit zu einern Trauma hei, mit dessen Bewi ltigung engagierte ka-
talanische Autoren wLihrend der gesamten Pre-Renaixen4a and Renaisenca be-
schLiftigt sind (s. Kap. III.3.).

1.5. Zur Klassifikation in "tote" and "lebende" Sprachen in der italie-
nischen Tradition der Renaissance (Varchi)

Wenn auf der einen Seite der Einfluls der "Encyclopedic" auf oben zitiertes

Urteil von Capmany nicht zu ubersehen ist, so la& sich auf der anderen Seite

die Prasenz eines weiteren Traditionsstranges aufspiiren: den der italienischen

Renaissance.

Vor allem in den Werken der italienischen "Provenzalisten" sind Uherle-
gungen zu den Spezifika der "Vulgarsprachen" im Verhaltnis zum Latein and
zum Provenzalischen zu finden, die zu den Auseinandersetzungen um die "ques-
tione Bella lingua" 22 gehoren. Es hat eine umfangreiche Diskussion Ober Ur-
sprung, Bezeichnung and Klassifikation der Vulgarsprachen stattgefunden: im
wahrsten Sinn "Diskussion", dean die meisten Abhandlungen rind in Dialog-
form abgefaSt. Es seien einige der Streitschriften oder in Briefform abgedruckte
DiskussionsheitrIge Ober these Thematik erwahnt:

- BEMBO, P. (1525/1880): Prose della Volgar Lingua, libro I, II, III, kommentiert

and erweitert durch: CASTELVETRO, L.: Giunte alle Prose di M. Pietro Bemho,

- VARCIII, B. (1570/1804): L'Ercolano: Dialogo net quale si ragiona delle lin-

gue, ed in particolare delta toscana e delta fiorentina.23

Die italienische Tradition erlebte im 18. Jahrhundert in Katalonien eine Re-
naissance. Ein Grund hierfur durfte in der Auseinandersetzung mit dem Proven-
zalischen ("Lemosinischen") and provenzalistischen Ursprungstheorien liegen,
die sich auch bei Capmany nachweisen lassen. Eine wichtige Rolle als Initiator
dieser Diskussion in Katalonien kommt dem Katalanen BASTERO zu, der in Rom
auf Italienisch die Crusca Proi'enzale 1794 publiziert, eine Mischung aus Litera-

22. Zur ' Questione Bella lingua": grundlegende Informationen auch zu den einzelnen Au-

toren hei: VnALL:, M. `'1978.

23. Das Werk wurde 1560-1565 verfal3t and erst 15-0 posthum veroffentlicht.
VgI. Viisu.E, M. 19'8: 92 ff. Und Izzo, H.J. 1976; dort zu den Auseinandersetzung-

en zwischen den einzelnen Autoren and zur Position Varchis in der "questione della lingua".
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diskutiert beides, and zwar in den Kapiteln "Che coca sia lingua" and 'A que si
conoscano le lingue".

Die bei Varchi dargelegte Sprachauffassung last erkennen, wie Behr der
"Philologe" Capmany der italienischen Tradition der Provenzalisten, besonders
Varchi, verpflichtet ist; dariiberhinaus sind hei Varchi Prinzipien dargelegt, die -
wenn auch z.T. in modifizierter Form and in anderen Zusammenhangen - in der
"Grammaire generale" and in der Sprachphilosophie der Encyclopedia im 18.
Jahrhundert in Frankreich prasent sind:

- die Definition von Sprache als einem Zeichensystem;
- die Einheit von Sprache and Denken;
- die Unterscheidung in "Sprechen" and "Sprache" ("lingua"/" inguaggio",

"favellare");
- Uberlegungen zum Wesen (Substanz) von Sprache/Sprechen and den

jeweiligen Konstitutionsmerkmalen von Mundlichkeit and Schriftlichkeit.

Varchi definiert "Sprache" als das einer Sprachgemeinschaft gemeinsame
"Sprechen", wohei sich die Sprecher "zum Ausdruck ihrer Gedanken derselben
Wtrter (Vokabeln) mit derselben Bedeutung and derselben Betonung" hedie-
nen.

Es mug innerhalb einer Sprachgemeinschaft eine Ubereinkunft zwischen
den Sprechern bestehen, damit das von ihnen zur Kommunikation verwendete
Zeichensystem, and zwar die Ausdrucks- wie die Inhaltsseite gleichermafsen, als

"Sprache" bezeichnet werden kann. Wir zitieren:

"V. Lingua, ovvero Linguaggio, non e altro the un favellare d'uno, o
piu popoli, it quale, o i quali usano, nello sprimere i loro concetti, i me-
desimi vocaboli nelle medesime significazioni, e co'medisimi accidents".

Es werden die einzelnen Teile dieser Definition von "Sprache" in einem

Dialog erlautert. Wir zitieren die fur unseren Zusammenhang wichtigsten Passa-

gen: "C. Perche ditte voi 'd'un popolo?
V Perche, se parecchi amici, o una compagnia, quantunche grande,

ordinassero un modo di favellare tra loro, it quale non fosse inteso ne

usato, se non da se medesimi, questo non si chiamerebbe lingua, ma ger-

go, o in alcuno altro modo, come le cifere non sono propiamente scrittu-

re, ma scritture in cifera".
(VARCHI 1/1570/1804: 196/197)

"Sprache" wird gegen 'Jargon" ("gergo") abgegrenzt. Als Kriterium der Un-
terscheidung gilt der Allgemeinheitsgrad von Sprachgebrauch and Verstandnis.
Die Privatsprache einer Gruppe ware demgegenuber als `Jargon" ("gergo") zu
bezeichnen. Zum Zusammenhang von "Sprache and Denken" fuhrt Varchi aus:

N. Perche v'aggiugnete voi nello sprimere i concetti loro?

C. Per ricordarvi, the it fine del favellare e sprimere i suoi concetti mediante le

parole".
(VARCHI 1/1570/1804: 197)
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nel tempo presente solamente, dove lo scrivere si distende e a'lontani, a
nel tempo avvenire, e anco a un sordo si pus) utilmente scrivere, ma non

gia favellare, dico de'sordi non da natura, ma per accidente; e se le lettere
fossono necessarie, la diffinizione della lingua approvata di sopra da voi,

sarebbe manchevole, e imperfetta, e conseguentemente non buona, e ne
seguirebbe, the cosi to scrivere fosse naturale all'uomo, come e it parla-
re; la qual cosa e falsissima". (Hervorhebung INA) (p. 203)

Varchi ordnet Schriftlichkeit/Schrift25 in den Bereich der Kunst ("arte"), das
Sprechen in den Bereich der "Natur", so daf3 die Trennungslinien zwischen "na-

tura° and "arse" hei alien Sprachen zwischen "Mundlichkeit" and "Schriftlich-

keit" verlauft.

natura arte

favellare scribere

Irn Verlauf der weiteren Argumentation lehnt er folgerichtig die von Castel-
vetro getroffene Unterscheidung von "kunstlichen" and "naturlichen" Sprachen
ab: es handelt sich nach Varchi um Konstitutionsmerkmale von "Sprache" and
nicht urn Unterscheidungskriterien von Einzelsprachen2`'.

Der Renaissance-Philologe Varchi schlagt - als Kontrahent Castelvetros - im
weiteren Verlauf seiner Erorterung von Problemen zur "questione della lingua"
irn darauffolgenden Kapitel "divisione, e dichiarazione delle lingue" zur Typolo-
gisierung der Sprachen die Klassifikation in "tote" and "lebendige" Sprachen
vor, die allerdings nur ein Teil eines umfangreicheren Klassifikationsschemas ist:

- Identitat/Nicht-Identitat des Ursprungsortes mit der geographischen Aus-

dehnung (" lingue originals"/"non originali")

- Sprachen mit/ohne Schriftsystem ("lingue articolate/non articolate"):

"Lingue articolate si chiamano tutte quelle, the scrivere si possono,
le quali sono infinite: inarticolate quelle, le quali scrivere non si posso-
no (...)" (p. 209)

- tote and lebende Sprachen ("vive/non vive") (VARCHI, B. 1/1570/1804: 207-

224)
Varchi trifft in Bezug auf "Lehen oder Tod" der Sprachen folgende Unter-

scheidungen:
- lebende Sprachen
- nicht lebende Sprachen

25. Die Frage nach der Bedeutung von "Schrift" als Konstitutivum des menschlichen Zei-

chensystems heschaftigt im 18. Jh. in Frankreich nahezu alle sensualistischen Auikl'irungsphilo-

sophen (Condillac, etc.).
26. Argumentation gegen L. Castelvetro.
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Versuch, auf dem Hintergrund wachsenden Nationalbewu1 tseins ihre "lebende"

Sprache zu verteidigen.

KLASSIFIKATIONSSCHEMA DER SPRACHEN NACH VARCHI (1/1570/1804: 214)

Originali Non originali morte

le lin- Articolate Non articolate affatto

gue Vive Non vive - - - -

Sono Nobili Non nobili
mezze

0 Natie, o proprie, Non natie, e alie-
vive

o nostrali ne, o forestiere.

I I

Altre Diverse

Semplicemen- Non semplice- Diverse Diverse dis-
te altre mente altre eguali eguali

1.6 Das Verdikt gegen das Katalanische als Uberfuhren von Wissen in
Argument

Das Urteil Capmanys gegen das Katalanische durfte angesichts des philolo-
gischen Wissens im 18. Jahrhundert anders rezipiert worden sein als heute, zu-
mal der heutige Leser Capmany meistens auf dem Hintergrund der Bemuhun-
gen wahrend der "Renaixenca" interpretiert, den Charakter des Katalanischen
als einer °lebenden Sprache" zu beweisen. Das Urteil hat vor dem Hintergrund
der Dominanz der "Grammaire generale", der "Encyclopedia" and der italieni-
schen Tradition nichts Erstaunliches, wie Cotv1AS 1967 meint.2- Zu interpretie-
ren ist vielmehr das Verfahren von Capmany, das man als "Uberfuhrung von
Wissen in ein Argument"" bezeichnen konnte: deshalb namlich, weil er eine
bekannte Klassifikation ("klassische" versus "Vulgarsprachen") in einen neuen
Verwendungszusammenhang bringt.

Die Bezeichnung "tot" dient in diesem Verdikt gegen das Katalanische nicht
als (bewertendes) Unterscheidungsmerkmal zur Abgrenzung gegen das Latein,
sondern zur Herstellung einer Hierarchie innerhalb der romanischen Sprachen

27 'Aquests judicis freds i despectius sobre la nostra llengua sorprenen en boca d ' un filoleg
de la talla de Capmany ". (COMAS, A. 1967: 12).

28. Naturlich ware gerade an dieser Stelle die Frage aufzuwerfen , ob das, was als "Wissen"
tradiert wurde , nicht urspriinglich in der Renaissancephilologie auch als Argument gegen das La-
tein entfaltet wurde.

Zur Unterscheidung von "Wissen " and "Argument " sind die Finalitaten and SchluI. folgerung-
en aus dem Gesagten zu untersuchen.

215



SPKACII- ( \'I) NA770NAIBE'X'1'S.1'I EIV IN ti I7ll.O.VIL:^'

WISSENSTRADITIONEN

Klassifikation in
"tote" and "lehende"
Sprachen in der ita- N jovellanos
lienischen Renaissance
(Varchi , Bemho,...)

Spanische Tradition
- politisch-okono-

mischer Zusammen-
hang von "Sprache"
and "Nation"

- Idee der "Republica
Literaria") siglo de
oro)

Zeichentheoretische Be-
grundung des Zusammen-
hangs von "Sprache" and
"Denken" in der "Grammaire
generale", von "Sprache and
Nation" in der "Encyclopedic"

ARGUMENTE

GEGEN IATEIN; FCR
KASTILISCH; GEGEN
RHETORIK, FUR ELO-

QUENCIA

,1_

URTEIL VON CAPMANY:

"DAS KATALANISCHE DES

18. JHD.:

EINE FL`R DIE GELEHRTEN-

REPUBLIK TOTE SPRACHE"

2. ZUR FORTFIII (RUNG DER KLASSIFIKATION IN "TOTE" tTND "LEBENDF," SPRACHEN Ih1 19. .Ili.

Die Frage nach deco "Lehen" oder "Tod" des Katalanischen stellt in-1 19. Jahr-
hundert weit mehr als nur ein Klassifikationsproblem dar: es ist der Angelpunkt
der katalanischen Renaixenca uberhaupt.

In vielen Reden and Schriften ist geradezu beteuert warden, das Katalani-
sche sei "lehend" oder "tot-lebend" ("llengua morta-viva").

Die Qualifizierung als "tot-lebende" Sprache erinnert an die Einteilung von
B. Varchi in "tote", "halbtote" (hzw. "halblebende") and "lehende" Sprachen.

Dieser Traditionsstrang ist offensichtlich auch von sudfranzisischen Proven-
zalisten 29 weitergefuhrt warden: Antoine Fabre d'Olivet kennzeichnet Anfang
des 19. Jahrhunderts das Provenzalische als eine "langue morte-vivante". Gut ein
halbes Jahrhundert spater ist dann im "Principat" die Rede vom Katalanischen

29. Inwieweit sich bei Autoren des 17 and 18. jh. eine Kontinuitiit in dieser Frage nachwei-
sen Iaf8t, wire im einzelnen zu klaren.
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schiedenheit hewahrt hake. Er kontrastiert den "kunstlichen Charakter" des

Franz6sischen and die nach Regeln der Kunst ("ars") konstruierte franzbsische

Sprache snit dem Provenzalischen, der naturwuchsigen Sprache ("nature"). "Ars"

versus "natura" - ein Gegensatz, den hereits V'archi fur die "Mutiersprache" als

Konstitutionsmerkmal von "Mundlichkeit" and "Schriftlichkeit" ansah and der

fur die Eloquencia konstitutiv ist.

Nach Fabre d'Olivet hat die QualitCit der "Naturlichkeit" des Okzitanischen
mit dessert Funktionsverlust als Schriftsprache zu tun. Die Qualitaten des Okzi-
tanischen als einer aus sick selbst heraus, den Regeln der "Natur" gehorchenden
Sprache heschreiht Fabre d'Olivet in seinem V'orwort Avant-Propos" - zu La Lan-
gue d'Oc retablie (...) folgenderma1 en:

"(...) j'etais conduit a penser que la langue d'Oc devait principal-

ment ses formes grammaticales a la nature qui les await developpees tou-

te seule; tandis que la langue d'Oui, ou la Fran4aise, avait re4u les sien-

nes de fart, posterieurement et par imitation, en sorte que les formes na-
turelles et endemiques dans la premier, soot daps la seconde artificie-

lles et exotiques. Ce qui me confirmait daps cette pensee, c'est qua l'epo-
que o6 la langue d'Oc cessa d'etre cultivee, 06 les Troubadours disparu-
rent, o6 les liens politiques qui tendaient a reunir les contrees meridio-
nales de la France, en un seul tout que j'appelle Occitanie, se hriserent,
it v a environ cinq siecles; cette langue n'etait point encore formee, ainsi
qu'on peut s'en convaincre, en parcourant les ouvrages authentiques qui
nous restent du XIII et du XIII`' siecles, outrages generalement ecrits
sans aucune ntethode, sans aucun svsteme fixe de st'ntaxe ni mere d'or-
thographe. Or, puisqu'il resulte des faits que j'ai rapportes que la langue
d'Oc, conservee parmi Ies habitants des montagnes de Cevennes, proce-
de aujourd'hui selon des regles grammaticales invariables, observees par

ceux qui la parlent avec la plus grande exactitude, sans v songe, sans

meme les connaitre; et que, d'un autre cote, it est ocnstant qu'au moment

o6 elle cessa d'etre decrite, elle n'avait point encore acquis tous ses deve-

loppements, et qu'elle etait, pour ainsi dire, daps son enfance; it faut
done qu'elle se snit developpee, toute seule, en silence, par la seule for-
ce des choses, et conformement a une loi de la nature. (...).

Je pris alors la resolution de proceder au retahlissement de la Gram-
maire de la langue d'Oc, (...) et d'elever ainsi on nouveau jalon daps la
carriere des philologues, pour les conduire au but si desire de la con-
naissance de l'origine de la Parole".

(Hervorhehung INA) (Auch in: AautAS 1982: 60/61).

Das Okzitanische sei als Schriftsprache noch vor einer Standardisierung auf-
gegeben worden, babe also nicht die praskriptiv-normativen Eingriffe erfahren
wie das Franzosische. Seine Grammatik sei nicht aus dem Stadium der "Natur"
in das der Ars" uberfuhrt worden wie das Franzosische.

Dennoch bestunden heute feste Regeln and ein einheitlicher Sprachge-
brauch (zumindest in den "Cevennes"). Also - so folgert Fabre d'Olivet - masse
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cc qui analyse leurs principes constitutifs, et qui fournit a 1'esprit les nu)v-

ens de penetrer jusqu'au genie particulier qui a preside a leur forma-

tion.
Quoique la langue d'Oc ne soit point, a proprement parler, une lan-

gue ancienne, puisqu'elle est encore usitee daps quelques contrees de

la France, elle peut neanmoins titre consideree comme telle sous plu-
sieurs rapports: '

premierement sous le rapport de son anciennete relative a 1'egard

de tous les idiomes modernes qui se sont formes en Europe depuis la

chute de !'Empire Romain; secondement sous celui de son extinction po-
litique et litteraire, qui date de plus de quatres siecles.

C'est precisement cette position extraordionaire et qui permet de

considerer a la foil cette langue comme morte et comme vivante, comme

ancienne et comme moderne, qui ma engage a enfaire !'objet d'un tra-

rail grammatical. Elle a cet avantage singulier de touter les langues an-

ciennes ou modernes que je connais, de pouvoir, quoique vivante, four-
nir des exemples tires dune litterature eteinte; et quoique eteinte, de
pouvoir dormer des appuis dans un langage encore vivant."
(Hervorhebungen INA) (ohne Paginierung)

Aus dem Doppelcharakter des Okzitanischen als einer "langue morte-vivan-

te", als "ancienne-moderne" leitet Fabre d'Olivet ein doppeltes Forschungspro-
gramm ab: im Okzitanischen als "langue morte" sieht er den geeigneten Unter-
suchungsgegenstand fur Studien zum Sprachursprung, das Okzitanische als "lan-

gue vivante" eigne sich fur Forschungen zum Sprachwandel sowie zu kompara-

tiven Studien:
"C'est done sous le double rapport de langue ancienne et moderne

queje vais parler de la langue d'Oc: comme langue ancienne j'examine-

rai son origine et ses principes, comme moderne je montrerai sesformes
grammaticales et ses developpements. C'est aux langues circonvoisines,
Espagnole, Italienne et Francaise, qui sort ses soeurs cadettes et dons le
marche s'est reglee sur la sienne." (Hervorhehung INA)

Wie aus dem Zitat des Manuskripts hervorgeht, sind es drei Grande, die das
Okzitanische zu einer besonderen Sprache machen:

- das Okzitanische (Provenzalische) ist eine "langue ancienne", die Koine der
Troubadours (vgl. die Klassifikation bei B. Varchi, s.o.);

- es nimmt im Verhaltnis zu anderen romanischen Sprachen als Koine im Ent-
wicklungsprozef3 der romanischen Sprachen vom Latein zu den Vulg:irspra-
chen eine Sonderstellung ein;

- es ist eine noch lebende Sprache.

Die Sonderstellung des Provenzalischen ab dem XII. jh. als die Sprache der

"Gebildeten" and "Poeten", als die Sprache der "Republica literaria" also, hebt
auch Capmany hervor, wenn er festhalt:
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immer wieder betont, daf3 das Katalanische eine "lebende" Sprache sei.3-'Als Ar-
gument diem hJufig (in Anlehnung an die Grammaire generale?) eine allge-
mein anthropologische Feststellung, dergemafs "Sprache" als das Spezifikum der
Menschheit nicht aussterben konne:

"(...) las lenguas no mueren sing cuando desaparece la humanidad

Clue las habla." (PERS I RAMONA 185': 280)

"(...) las lenguas jamas mueren (...)" (BOFARI LL I DE BROCA 185758

1).

Selhst politische Veriinderungen konnten keinen Sprachtod bewirken:

"Los pueblos viven con sus lenguas y aunque estos pueden alguna
vez dividirse, fraccionarse 6 modificarse, su lengua recta viva y como in-
tacta."

(PERS t RAMtoNA 1850: huroducci6n, o.S.)

Diese Begrundung von der "Unsterblichkeit der Sprachen" beinhaltet -abge-

sehen von einer gewissen Rechtfertigung fiir die Besch iftigung mit dem Katala-

nischen- auch eine bestimmte Optik von Sprachwandel and Sprachgeschichte.

BOFARULL I DE BROCA 1857/1858 weist namlich darauf hin, daf5 eine Sprache zwar

verdrangt werden konne (etwa nach Eroberungen), im miindlichen Sprachge-

hrauch aher zunachst weiter bestehe and rich allm;.ihlich wit der Sprache der
Eroberer zu einer Synthese, zu einer neuen dritten Sprache vermische. Er halt

anwendbar,zwar these allgemeinen Uherlegungen auf das Katalanische nicht fiir,
weist aber (p. 13) auf die Notwendigkeit hin, beim Funktionsverlust der Schrift-
sprache sich Ober die Auswirkungen der "Korruption durch Vulgarisierung" im
klaren zu sefn (Sprachzersplitterung etc.).

Das Weiterleben der Sprachen hange von der (grammatischen, syntakti-

schen, asthetischen) Perfektion sowie von ihrer Verbreitung als Kultursprache

ab; was weiterlebe, sei der durch die Sprache reprasentierte Geist ("espiritu",

auch "genio").
Zum "Sprachentod" and zur "Sprachvermischung" schreiht A. de Borafull:

"(...) no puede suceder asi con aquellas lenguas forntadas ya, coil
cardcter i' fisonomia particular, y al propio tiempo ricas. sonoras tr ma-
nejables. No podia suceder esa muerte estripitosa con el cataldn, que
guardaba monumentos perenes de su valor y de su dominio: que (...) tine

.1' z iz'ird en el espiritu que jamas dej6 de alentar a los hijos de este suelo,
por mas que parezca lengua corrompida en el use comun, y por mas que
hava diferencias locales, no dialectos, entre Cataluna, Mallorca, Valencia
v Rosell6n." (BoFARIlL I DE BROCA 1857/1858: 9) (Hervorhebungen INA).

Was bei dieser Auffassung vom "Weiterleben der Sprachen" zum Ausdruck
kommt, ist eine romantische Uberhohung des an die Sprache gebundenen
"Volksgeistes"; der Gedanke des unzerstorbaren "Geistes" (des "genio") kam

34. VgI. HINA, H. 1978: 122-125.
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kennen,3 die auch in den Ausfuhrungen katalanischer Renaixentisten zurn
Sprachentod augenscheinlich wird.38

In den Bemerkungen zurn "Sprachentod", die in den Grammatiken,
Zeitungsartikeln and Reden zur katalanischen Sprache im 19. Jh. zu finden
sind (z.B. bei Bofarull, Pers i Ramona, Balaguer) wird dem "genio" eine ihm
eigene Durchsetzungskraft heigemessen.

3. Die Bestimmung des "genio" einer Sprache verlangtAnalysen and ein "klar-
distinktes" Wissen von Sprache - ein Gedanke, dem auch in der katalani-
schen Renaixenca eine zentrale Bedeutung heikommt.

Wenn sich auch bei den Ausfuhrungen zum "Sprachentod" wahrend der Re-
naixenca traditionelle Begrundungsmuster erkennen lassen, so geht es doch vor
allem in den Reden darum, der Offentlichkeit das Katalanische als eine lebende,
fur alle Funktionen schriftlicher and mundlicher Kommunikation geeignete
Sprache darzustellen.

Die Verbindung von "tot" and "katalanisch" wird im 19. Jh. zunachst vermie-
den.

Erst in der zweiten Halfte des 19. Jh. bringt Victor Balaguer - zweifellos in
Kenntnis der okzitanischen Diskussion - den Terminus der "llengua morta-viva"
auch fir das Katalanische auf.

Diese Kennzeichnung wird dann von dem mallorquiner Autor Aguil6 i Fos-
ter aufgegriffen, der in seiner Rede bei den Jochs Florals de Barcelona" 1867
folgendes ausruft:

"(...) no voldria per cap de les maneres enfosquirne I'alegria
d'aquesta diada parlantvos sols de la morta-vita... (...) la llengua nostra
materna (...), lo cant popular (...) no sols allunva tota idea de mort, sino
que demostra la de jovenesa, la d'esperanca (...)."

► FtSTER 1867: 32/33)

Auch in Valencia hat die Kennzeichnung des "Lemosinischen" im 19. Jh. als
"morta-viva" Eingang gefunden (LLOMBART 1879/1883), and zwar ebenfalls fiber
die Jocs Florals".

Wdhrend vor allem im Kontext rhetorischer Selbstbestatigungen das Katala-
nische als eine "lehende" Sprache dargestellt wird, ruckt Ende des 19. Jh. die Fra-
ge nach den realer Sprachbedrohungen in den Vordergrund.

3' o CARRETER, F. 19-i9: 109/10 weist hei dem Kommentar des Manuskripts zum Arago-
nesischen detailliert nach, dab der aristotelisch-scholastische "Form"-Begriff insofern eine Erwei-
terung erfahren hat, als urspriinglich der grammatisch-syntaktische Aspekt nicht darunter suhsu-
miert wurde.

38. Eine genauere Analyse dieses Traditionsstranges ware aufschlu8reich. Ohre an dieser
Stelle eine allzu geradlinige Kontinuitat aufbauen zu wollen, sei auf diese Tradition hingewiesen.

Es ware der Frage nachzugehen, inwieweit these aristotelische Tradition nicht auch hei Sprach-
wissenschaftlern wie W Humboldt prasent ist - vor allem, was die Untersheidung von "inne-
rer" and "au8erer" Sprachform angeht.
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der Kunst des Uberzeugens.4° Hierzu gehort die Vermittlung der Fahigkeit, sein
Anliegen sprachlich klar4' zu formulieren; daruber hinaus muff der Redner
auch durch die Kunst des Vortragens den Affektbereich seiner Zuhorer anspre-
chen;-,' und dies kann er umso mehr, wenn er in seiner Muttersprache (und
nicht in der "toter" Sprache Latein) spricht.13

Die "eloquencia" richtet sich insofern gegen das Latein, als bewiesen wer-

den soil, dal5 die jeweilige "Muttersprache" Ober die grammatischen, istheti-
schen, kommunikativen und diskursiven Eigenschaften verfugt wie das Latein.
Sie stellt aber nicht nur eine "Verteidigung" der Muttersprache dar, sondern
auch eine Lehre in padagogischer, sprachkorrigierender und normativer Absicht.i4

Als "Kunst des Redens und Uberzeugens" legt sie die Kriterien dar, um das
"Vulgare", die ungepflegte gesprochene Sprache, "el habla del vulgo", von der

"Kunst des Redens" - "el arse de hablar" -'' abzugrenzen.

40. In den Klassischen Rhetoriklehren ist die "elocutio" neben der "inventio" und "dispo-
sitio" ein Teilbereich der Rhetorik.

41. Der Gedanke der "clarte" findet sich vor allem in der franzosischen Tradition wieder.

Vgl. dazu den Artikel "Eloquence" in der Enctvclopedie:
"La clarte, qui est la Ioi fondamentale du discours oratoire, & en general de quelque discours

que cc soft, consiste non seulement a se faire entendre, mais a se faire entendre sans peine"

dFALEMBERi, J. 1-51-1-80: 142.

Zuni Gedanken der "clarte", der mit der Idee des "ordre naturel" (sic!) verbunden ist, vgl. RICK.
EN, U. 1978.

Es ware ein eigenes Thema, die wahrscheinlich zentrale Bedeutung der "Rhetorik" und "Elo-
quence" nachzuweisen (etwa in der Tradition der "defense et illustration du francais").

Auch die Vorstellung von der Existenz eines "genie de la langue" als der "Natur" der Spra-
chen und Volker diirfte in direktem Zusammenhang mit der "eloquence" stehen.

Zur Bedeutung der "clarte" als Kriterium bei der Standardisierung des Katalanischen von sei-

ten der Gruppe "I:Aven4" vgl. Hinweise im Kap. V.2.2. und V.2.3.

42. Die "eloquence" gehort als Affektenlehre in den Bereich der "natura", wahrend die
"Rhetorik" der "ars" zugerechnet wird. Vgl. hierzu sowohl die Ausfuhrungen in den Artikeln "elo-
quence" und "elocution" in der " Encylopedie" als auch bei Capmany in den folgenden Kapiteln.

43. Vgl. zum Konzept der "Muttersprache" bei Capmanv Kap. IVI.2.
44. Vgl. hierzu CAPMANV, A. de 1777 / 21812.
Zuni Bereich der Rhetorik-Eloquencia und der Padagogik: SERMAIN, J.-P. 1983 hat fiir den Zeit-

raum 1685-1720 in Frankreich nachgewiesen, dal, es eine Mille von Sprachlehrwerken zur Vermit-
tlung von Schreib-, Lese-, Rede-und Konversationsfahigkeiten auf der Basis der "Rhetorik" bzw.
"Eloquencia" gibt. Um nur einen Titel zu nennen (p.2): " Rhetorique francaise trey propre a parler
et ecrire avec politesse" von Leven de Templery (1668).

Die "eloquence" als "Didaktik des Redens" - diesen Aspekt betont im 18. Jh. CoNDILLLC, E.B.
de 1775/an 8, wenn er in seinem "Cours d'etude pour ]'instruction du prince de Parme" im Kap.
IV "de ]'eloquence" (p. 156) die Einstellung auf das Publikum als eine wichtige Voraussetzung fiir
den Erfolg der Rede ("Uberzeugen und begeistern"/"persuader et emouvoir") halt.

Zur Auseinandersetzung um die Bedeutung der Rhetorik / Eloquencia wahrend der Franzo-
sischen Revolution als umstrittenes Mittel der Aufklarung und Volkserziehung vgl. SERMAIN, J.-P.
1986.

45. Vgl. hierzu ALONso, A. 21949: 67-89.
Ein Vergleich der sprachnormativen Richtungen in Frankreich und Spanien auf deco Hinter-
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Es ist nicht erstaunlich, dais die "eloquencia" als "Kunst des Redens" den

Bereich des Mundlichen derart betont: in der gesprochenen Sprache zeigt sich
der Eigencharakter, die "Natur" einer Sprache - ein Gedanke, den wir auch in
der italienischen Tradition bei Varchi im Ercolano nachweisen konnten.

3.2. Rhetorik and Eloquencia im 18 Jh.

3.2.1. Zum Unterschied ton Rhetorik and Eloquencia

Urn den Unterschied zwischen den Lehren von der "Rhetorik" and "Bered-
samkeit" deutlich werden zu lassen, ist es hilfreich, die entsprechenden Artikel
aus der auch in Spanien - zumindest in Kreisen der "Afrancesados " - bekannten
Encvclopedie der Herausgeber DIDEROT/DALEMBERT 1751-1780 heranzuziehen.

Folgende Artikel sind von besonderem Interesse:
Artikel "rhetorique" (Autor DIDEROT)
sowie die beiden Artikel "elocution" and eloquence"
von d'Alembert and Voltaire.

Wie in dem Artikel "rhetorique" ausgefuhrt wird, entspricht das Verhaltnis
von "Rhetorik " zu "Beredsamkeit " dem Verhaltnis von "Theorie " zu "Praxis"
Oder auch von "Poetiklehren" zu "Poesie":

"La rhetorique est a ('eloquence ce que la theorie est a la pratique,
ou comme la poetique est a la poesie . Le rheteur prescrit des regles
d'eloquence, I'orateur ou l'homme eloquent fait usage de ces regles
pour Bien parler (...)"

(DIDEROT 1751-1780: 138)

Aus diesem Zitat konnte man den Eindruck gewinnen , als ware die "Bered-
samkeit " die praktische Umsetzung des theoretischen Lehrwerks der "Rhetorik".

In der Tat ist die "elocution" primar die Fahigkeit, den Zuhorer emotional

anzusprechen and zu uberzeugen ("persuader "); dies konne -so der Artikel

"elocution "- nur dadurch geschehen , dal3 der Redner Emotionen wecke and

den Zuhorer nicht "kalt and uninteressiert" ("froid & tranquille ", p.138 ) lasse.
Insofern ist die "Beredsamkeit " auch mehr als nur die einfache Umsetzung

der "Rhetorik"; sie ist namlich auch eine Begabung, ein "Geschenk der Natur":

"J'ai appelle ]'eloquence un talent , & non pas an art (...); car ('art

s'acquiert par ]'etude & 1'exercice , & ]'eloquence est un don de la nature.

Les regles ne rendront jamais un ouvrage ou un discours eloquent; elles

servent seulement a empecher que les endroits vraiment eloquens & dic-

tes par la nature, ne soient defigures & depares par d ' autres, fruits de la
neglicence ou du mauvais gout." (p. 138)

"Ars" versus " natura".

"Totes and kaltes Regelgebaude" versus " Fahigkeit , Emotionen zu erwek-

ken".
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Die "wahrhafte Beredsamkeit " wird der "falschen " gegenubergestellt.
Diese Unterscheidung findet sich hereits bei MAYANS i SiscAR 1/1737/1981,

der in seinem noch vor der Encyclopedie (1751-1780) publizierten Aufsatz
Oration en que se exhorta a seguir la L'erdadera idea de la eloquencia espanola
in vielen Punkten Thesen vertritt , die mit denjenigen der Enchclopedie uber-
einstimmen , obwohl er sich nahezu ausschliefglich (neben der Tradition der
klassischen Rhetorik) auf spanische Autoren seit der Renaissance bezieht.

Dies weist auf die Parallelitat des Traditionsstranges der "Eloquencia" in
Frankreich and Spanien hin.

3.2.2. Mai'ans 1, Siscar

In seinem Aufsatz Oracion en que se exhorta a seguir la I 'erdadera idea de

la eloquencia espanola bezieht MmANs ^' SiscAR 1737 gegen die spanischen "Gal-
lizisten" Stellung, indem er auf die spanische Tradition des 16. Jh. (Fray Luis de
Granada, E de Quevedo, Cervantes Saavedra) verweist.

Der "falschen Beredsamkeit" der Gallizisten stellt er die "wahre", von spa-
nischen Rhetorikern vertretene "Beredsamkeit" gegenuber.

Eine ausfiihrliche 2-Nindige Geschichte der Rhetorik erscheint 20 Jahre
spater."

Worin hesteht nun der Unterschied von "falscher" and "wahrer" Beredsam-
keit (Eloquencia)?

Mayans y Siscar beginnt semen Aufsatz mit der Feststellung, es bestehe ein
Unterschied zwischen den perfektionierten Sprachen Europas and der "dege-
nerierten" Zustand des Spanischen als einer gesprochenen, lebenden Sprache.
Diese Dekadenz wiege umso schwerer, als die Sprachen Werkzeug einer Gesell-
schaft and Gradmesser fur Aufklarung seien:

"(...) lenguas (...) siendo estas los principales instrumentos de la socie-
clad humana, i pruevas incontestables de estar la Razon mas, o menos
ilustrada."

(MAYANS I SiscAR 1/1737/1981: 200)

48. Zu diesem Aufsatz and zur "Rhetorik" schreibt Bot'TERWEK, F. 1804-1819: 577, G. Mayans
y Siscar habe das Verdienst, "(...) durch hiographische, litterarische and rhetorische Schriften zur
Autklarung der Geschichte der spanischen Poesie and Beredsamkeit manche nuzliche Notiz zu
machen and manchen guten Gedanken beizutragen. In seiner Sammlung zerstreuter Schriften
zur Geschichte der spanischen Sprache (...) kommt mehr vor, als der Titel verspricht, u.a. eine recht

gate Ermunterung, der wahren idee der spanischen Beredsamkeit zu folgen, in der Form einer

Rede. Aber seine ausfiihrliche Rhetorik, die er zwanzing jahre spater herausgab (Rhetorica de
Don G. Mayans v Siscar, Valencia 1752, 2 Octavbande), ist eine steife Kompilation aristotelischer
and moderner Gedanken and Notizen. Es konnte auch ebenso fiiglich Poetik heissen. Lange

Beispiele sind aus Dichtern gewahlt".

Der Autor dieses Kommentars, F Bouterwek, and seine 12-h indigo Geschichte der Bered-
sarnkeit in Europa bleibt noch im Zusammenhang von Untersuchungen zur Bedeutung der -Be-
redsamkeit" in Deutschland in der 1. Halfte des 19. Jh, wiederzuentdecken. Vgl. zu Bouterwek
JURETSCHKE 1954 a: 13 ff.
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Durch die Einhaltung der Prinzipien der "Beredsamkeit" sollen these Eigen-
schaften zur Geltung kommen. Die "eloquencia wird aher auch zum Gradmesser
des Prestiges and der Perfektion einer Nationa sprcacbe:

°(...) procurenu>s lograrla, assi por la propia estimacion, cone) por no
passar por la ignorancia de ser inferiores en tan excelente calidad a las Na-
ciones estranas (... Ua nuestra ller a una gran i entajca ca todas las Etaropeas,
pares siendo igual en abundancia a la masfecunda: es superior a qualgatie-
r-a en la magni/iciencia de sus oces. " (p. 21,) (Hervorhehung INA)

Die Gleichwertigkeit hzw Uherlegenheit des Spanischen gegenuher anderen
Sprachen wird mit dem "Llherfluf3" an sprachlichen Zeichen and del-ell ^is-
thetischen Qualitiiten hegrundet.

32.3. Capmani' i de'[lontpalau

Diese Argumentation brut CA.VIP;ViANY I DE MoNTPAIA' 1777/2 1812'2 noch aus.

Die Gemeinsamkeiten Al den entsprechenden Artikeln in der Encyclopedie

(DIDERO'r/D'AI.ENllwRT(eds.) 1-51 -1"80) gehen his zu identischen Formulierungen.

In seinem \orwort ("Pr6logo") priizisiert Capmany, dab die "Kunst des gu-
ten Redens", "el arte de hahlar hien" aus philosophischer Sicht auf den Berei-
chen der "elocuci6n" and "pronunciaci611" hasiere, was nur durch metasprachli-
che Forschung zum genuinen Charakter des Spanischen moglich sei. Eine Lehre
von der Beredsamkeit des Spanischen erfordere deshalh ein Studium der klas-
sischen spanischen Autoren als Vorbilder, um den negativen Einflussen des
Franz sischen in Aussprache and Stil'3 entgegenzuwirken.

Die "Eloquencia" impliziert eine sprachpuristische, anti-franzosische
Stol3richtung:

"(...) propieclad de las palabras (..) tarnbirn se v.i perdiendo, v solo

la lectura de maestros autores antiguospuede reparar tanto daiao. Nues-

tra preciosa lengua debia haber lido analizada en sus vocahlos, yen los

varios ligados que se forman con ellos, por un musico filosofo, ti por un

filosofo musico." (p. XVI) (Hervorhehung INA).

"Musiker and Philosophen" sollten an der Analyse der Sprache heteiligt
sein, um lurch die "eloquencia" den genuinen Zeichenvorrat des Spanischen

S2. Die Ausgabe von 1812 (London) ist im Vergleich zur ersten von I--- sprachpuristischer

gegen das Franzosische. Vgl. zum Sprachpurismus von Capmany auch BRINoT, F. 196: 64 ff.; CRI z

SEOANE, M. 19,7 '1.

53. C:V'stANV, A. de 1 / :1812: XV: "Si en los exemplos que aqui presento de autores espa-

tioles del tiempo en que no estaha la naci6n contaminada con lecturas ni traducciones francesas

se aprendera no solo la eloquencia, sino tambien la buena (rase castellana N, la indole de la len-

gua, que, por desgracia nnestra, iha tomando la dureza y desnudez de la francesa con las otras

traducidas".
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3.3. Zur Fortf0hrung des Traditionsstranges der Eloquencia bei den "li-

beralen Romantikern" in Katalonien

Der Traditionsstrang der "Eloquencia" ist auch im 19. Jh. prasent.

Dies soil an zwei Punkten deutlich gernacht werden:

1. Bei den Vertretern der "liberalen Rornantik" in den 20er and 30er jahren

des 19. Jh. waren die Werke von Capmanv geradezu popular.

Die Thesen der "Romantiker" gegen die "Klassiker" tragen deutlich

Ziige der "Eloquencia".

2. Die Vorstellungen, die wJhrend der Renaixenca zur Wiederbelebung des

Katalanischen als Literatursprache laut wurden, lasses auf ein Weiterleben

dieses Traditionsstranges schlie1 en.

Im Folgenden geht es um den Nachweis, dal die Lehre der Beredsamkeit

ehenso bei den universalsprachlich ausgerichteten Artikeln der Vertreter einer

gegen die Klassik ausgerichteten Romantik wie bei den Argumenten der Renai-

xentisten zur Verteidigung and Aufwertung des Katalanischen vorhanden ist.

Es sollen deshalb zunachst die Artikel von Vertretern der liberalen Roman-

tik herangezogen werden, die in den Zeitschriften "El Europeo" and "El Vapor"

publiziert wurden, urn darn im Kap. W3.2.2. auf die Argumente der Renaixenti-

sten einzugehen.

Zu den Artikeln in der Zeitschrift "El Europeo"
Die in Barcelona edierte Zeitschrift "El Europeo", deren 1. Nummer am

18.10.1823 erschien and ausschlief3lich kastilischsprachige Beitrage enthielt, hat

in der jungeren and alteren Sekundarliteratur vor allem als eines der ersten

Organe zur Darlegung "romantischer" Positionen in Spanien Beachtung gefunden.

Wie Titel and Untertitel der Zeitschrift (" Periodico de ciencias, artes v litera-

tura") prazisieren, handelt es sich um eine Zeitschrift, die auf europa[schem

Niveau in den Bereichen Wissenschaft, Kunst and Literaur zur information des

Publikums beitragen and Kenntnisse vermitteln will, die fiir alle Nationen and

Altersstufen niitzlich sind:

"...conocimientos... utiles }' aplicables a todas las naciones y a todas

las edades".

"El Europeo" ist eine Zeitschrift, die sich laut Vorwort der ist 1. Nummer an
freie Menschen wendet:55

"...nos propusimos comunicarlas (las ciencias, artes v literatura, INA)

al publico con franqueza de hombres libres }- amantes del genero huma-

no. De lo que cada cual de nosotros debia a su patria hicimos una mesa

comun."

Mit dieser Zielrichtung erweist sich "El Europeo" als den liberalen Grund-

55. "Prospecto" zur Nummer 1 vom 18.10.1823.

235



SI'RACII- ('.^'/) :V1710.VA/13F.'lr'('SS'TSFI.V LV KATAIOx1E.v 23'

gen" " aus Frankreich erkennen: so enthalt die erste Nummer (18.10.1823) einen

Beitrag mit der Uberschrift "Ideologia: Reflexiones sobre el modo practico de

juzgar", in deco es um die ideologic als Kombination von Sensationen ("combi-

nacion de sensaciones") geht. Auch in den Artikeln zu den Rubriken Naturwis-
senschaft/Medizin, Erziehung, Geschichte, Moral, Recht geht es urn die Anwen-
dung exakter wissenschaftlicher Methoden and um Klassifikationen.

Von besonderem Interesse sind fur den Zusammenhang dieser Arbeit die
folgenden Artikel (in chronologischer Reihenfolge):

El Europeo 2 (25.10.1823):L.M. (Luigi Monteggia):

"Romanticismo"

El Europeo 4 ( 8.11.1823):A. (Aribau):

"De la lengua"

El Europeo 5 (15.11.1823):A. (Aribau):

"Ventajas e incont'enientes que ban resultado a
las ciencias 1' a la humanidad del oh'ido de la
lengua latina".

El Europeo 7 (29.11.1823):L.S. (Lopez Soler):

El Europeo 8 ( 6.12.1823): Analisis de la cuestion agitada entre romanti-
cos 1, clasicistas".

In dem Aufsatz Romanticismo verweist L.M. gleich zu Beginn auf die Kon-

troversen innerhalb der "Republica literaria" uber die Rornantik (romanticis-

mo) and erwahnt die "lengua romanza" als gemeinsamen Ausgangspunkt der

romantischen Dichtung (vgl. Kap. 111.1.2.3.).

Das Anliegen der Romantiker bestehe darin, so L.M., die literarischen Nor-
men der Klassik durch eine eigene "romantische", Ober Nationengrenzen hin-
ausreichende ksthetik zu ersetzen. Bezugspersonen for die "modernos" sind
die Gebruder Schlegel, Sismondi and Manzoni.

Es scheint, als sei die Kontroverse zwischen den "clasicistas" and den "mo-
dernos" im wesentlichen ein Streit fur oder gegen die lateinischen und griechi-
schen Vorbilder, fur oder gegen das Tote, for oder gegen das Lehendige; auch
wenn das Gegensatzpaar "tot/lebendig" nicht zum Vokabular des "El Europeo"
gehOrt, so ist dock genau these Opposition gemeint - so z.B. wenn L.M. die "ar-
gumentos antiguos" mit dem "interes tan inmediato" kontrastiert - Zitat:

61. Diesem Strang im 19. Jh . in Katalonien nachzugehen ware sicher lohnend.
Zu untersuchen ware vor allem das vierbandige Werk des Theologen and Philosopher Jau-

me Balmes "Curso de Filosofia Elemental ", Madrid 1847, vor allem der Band "Metafisica ", der ein
Kapitel uber die "Ideologia pura " and die " Gramatica general ", " Filosofia del lenguaje " enthdlt.

Hinweise zur Auseinandersetzung mit der franzosischen Tradition durfte auch der "Corso
de lengua universal " von MATA i FONTANET, P. 1861 / 1962 geben (vgl. Kap . V3.4.).

Sein Anliegen ist es, durch Verknupfung der "Grammaire g6nerale" mit zeichentheoretischen
and sensualistichen Elementen die Universalsprache philosophisch zu untermauern: "La lengua

universal, filos6ficamente formada , restablecera la armonfa entre la gramatica general }- la realiza-
ci6n por signor del pensamiento".

( Zit. nach MOURELLE - LEMA, M. 1968: 130).
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Strang nininit A. de Capmany ein, der bel den liberalen Romantikern der Barcelo-

neser Gruppe wegen seines Engagements als Ahgeordneter der "Corte de Ca-
diz-`3 hesonderes Ansehen geniefst.

EXKURS:

ZUR FORTFUHRUNG DES UNIVERSALSPRACHLICHEN STRANGS

Die Artikel in "El Europeo" lassen nicht nur die Tradierung des Strangs der

"Eloquencia" erkennen, sondern auch die universalsprachliche Ausrichtung, wie

sie von Capmany vertreten wurde.
Die Frage nach der fur die "Gelehrtenrepublik" geeigneten Koine beschJf-

tigt auch die Redakteure des "El Europeo", insbesondere Aribau, den man gut

10 Jahre spater wegen seines Gedichtes A la Panzer: Trobes als Begriinder der "Re-

naixenca" feiern wird. In seinem Aufsatz Ventajas e inconvenientes que ban re-

sultado a las ciencias 1' t la humanidad del ok'ido de la lengua latina, gibt

ARn3A[ 18231) folgende Antworten auf dieses Problem:
Wie Capmany bindet Aribau Durchsetzung and Verschwinden des Lateins

an Aufstieg and Fall des romischen Imperiums. Er beschreibt den Proze1 der
Diglossiebildung zwischen Latein and den °Vulgarsprachen". Wahrend das
Schriftlatein als Koine heibehalten worden sei, hatten sich verschiedene mundlich

verwendete "Dialekte" (des Lateins) herausgebildet, wobei sich aus der "babvlo-

nischen Sprachverwirrung" allmahlich jeweils ein Dialekt als neue Nationalspra-

che -auch als Schriftsprache- durchgesetzt hake. In der Tradition sensuali-

stischer Fragestellungen erwahnt er dann als Faktoren, die zum "Vergessen" des

Lateins and zur Verbreitung der Vulgarsprachen beigetragen haben, Schriftstel-

ler (wie Dante and Petrarca) sowie den Buchdruck; die durch den Buchdruck
bewirkten qualitativen Veranderungen beschreibt er wie folgt:

- Zunahme der "Halbgebildeten" bei gleichzeitiger Abnahme der Gelehrten;

- quantitative Buchexplosion, dadurch Verlust an Qualitat;
- Identit,,it von Schriftsprache and gesprochener Sprache.

Als Nachteil nennt er vor allem die sprachliche Zersplitterung der " republi-
ca de las letras" durch den Verlust der Koine Latein:

-(...) pero desde clue cada uno se expresa en su lengua nativa, la re-
p6blica de las letras se ha dividido, las relaciones se han cortado con no-
table desventaja de las ciencias y de la humanidad." (ARIBAs' 1823b: 160)

Wie schon Jovellanos and Capmany beantwortet Aribau die Frage, welcher
Stellenwert dem Latein in Schulen and Universitaten zuzuordnen sei, eindeutig
gegen das Latein, gegen die tote Sprache and fur die lebenden Sprachen. Passive
Kenntnisse des Lateins geni.igten.

Wahrend nun die Befurworter einer "eloquencia castelllana" (u.a. Mayans,

Capmany) dem Spanischen den Rang einer Sprache fur die "Republica literaria"

63. Zu A. de Capmany im liberalen Lager vgl. CRUZ SFOANF , M. 19',: 103 ff.
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Die Zeitschrift "El Europeo" gibt also nicht nur Aufschlusse Ober die litera-

risch-;isthetischen Polemiken, sondern auch i-iher die spezifisch katalanische,

durch A. de Capmanv repr;isentierte Tradition, die zur Bedeutung der Tradi-

tionsstrange "Eloquencia" and "universalsprachliche Argumentation" fuhrt.

Die BescNiftigung mit Universalsprachen find im gesamten 19. Jh. unter

verschiedenem Blickwinkel -dem philosophischen, sprachpolitischen etc.- statt.
In Madrid wurde 1860 die "Sociedad de la lengua universal""" gegrundet,

der es parallel zu der europaweiten Technisierung (Eisenhahn, Licht, Elektrizi-

t;it) um die Ausarbeitung and Verhreitung einer Universalsprache geht, wobei

verschiedene Konzepte ("a-priori" Grammatik, die von den hestehenden Spra-
chen ahstrahiert; "a-posteriori" System, eine neue Sprache auf der Basis der na-
tiirlichen Sprachen) miteinander konkurrieren.

Im Rahmen der Grundung dieser Gesellschaft halt P. MATA 1861 eine Vor-
tragsreihe im 'Ateneo Cientifico v Literario de Madrid" mit dem Titel Curso de
lengua universal, in dem er jakohinische, anti-katalanische Positionen vertritt
(vg1. Kap. II1-3.4).')

Das Vorhahen, eine Universalsprache auszuarbeiten and zu verbreiten, fin-

det hei den Renaixentisten keine Zustimmung. MILA I FONTANALS 1860: 181 Mint LI.a.

den Versuch deshalh ah, eine algebraische a-priori-Sprache zu konstruieren,

weil sic (wieder) eine "tote" Sprache sein wurde:

"Lengua universal significa lengua inalterable, lo clue equivale :i de-
cir: lengua muerta."

Dieser "toten" Sprache stellt er die "lenguas positivas" gegenuber, zu der
auch das Katalanische gehort.

Nach diesem Exkurs zur Weiterfuhrung des "universalsprachlichen" Strangs
zurOck zur Bedeutung der "Eloquencia° in Katalonien im 19. jh.

I)ie Prinzipien der °Beredsamkeit" sind offensichtlich in die dsthetischen

Theorien der Romantik eingegangen.

Sie rind aher auch in den Schriften zur "Verteidigung" des Katalanischen
prasent - wie im nachsten Kapitel zu zeigen sein wird.

Renaixen4a diskutiert - z.B. von J. Balmes and M. Mila i Fontanals. Letzterer geht sogar so weit,

den Terminus " ronlanticO" in vermeiden and "romanesco" zu verwenden - . 11 HETScI IKE, I L 1954 a:

3,/38. Zur Ahlehnung diesel Gegensatzes durch Schriftsteller wie Byron, Blanco, Mora, Galiano

etc. ygl. LLoRENS CASTILLo, V 1954: 35, ff.

66. Also noch vor Erscheinen des Vorschlags zum "Volapuk" durch Schlever.

6' Kommentare in t'niversalsprachen-Projekten in Spanien hei:MOtRELLE-LEMMA, M. 1968:

111-150; LTZAHO-CIRRETER, F. 1949: 114-124.

Eine Bibliographic in t'niversalsprachen in Europa im 19. Jh. giht POHSET, Ch. 19-9.
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Wenn man davon ausgeht, daf3 die "Beredsamkeit" wohl eine eigene Lehre

ist, rich aber in ihrer Abgrenzung auf die "Rhetorik" bezieht, dann bilden "Be-

redsamkeit" und "Rhetorik" eine Einheit in der Differenz.
Gerade die Autoren, die sich im 19. Jh. mit der katalanischen Sprache befa1 t

und sie verteidigt haben, waren entweder Rhetoriklehrer, Geistliche oder Uni-

versit2itsprofessoren, zu deren Grundaushildung und -lehre ohnehin die "Rhetb-

rik" gehorte. Es ist also anzunehmen, daf3 "Rhetorik" und "Eloquencia" zurn tra-

ditionellen Wissensbestand der katalanischen Philologen des 19. Jh. gehorte.

Wenn nun auf die Aktualitit diesel Wissenshestandes im 19. Jh. von heutiger

Sicht aus hingewiesen werden soil, Bann bedeutet dies nicht, daft die Sprachde-
batten wahrend des 19. Jh. hierauf reduzierhar waren. Unter dem Blickpunkt der
Untersuchung von "SprachbewuStsein" kann uns die Frage nach der Traditiona-
litat von Argumenten Aufschlusse fiber das Verhaltnis von Tradition und Innova-
tion geben.

Es IJ&t sich n,,imlich eine Entwicklung feststellen:
wahrend in der Fruhphase der Renaixenca in den Reden, Zeitungsartikeln

etc. Argumente zur Verteidigung des Katalanischen im Sinn der "Beredsamkeit"
uberwiegen, wird ab 1870 die Notwendigkeit zu sprachplanerischen Mafsnah-
men laut. Es wird also zu uberprufen sein, of) die Wissenstradierung und warn

in Innovation umschligt oder zumindest relativiert wird.
Der gesamte Prozef5 der Herausbildung eines Standardisierungsbe-

wu1 tseins kann als eine Befolgung des Programms der "Eloquencia" angesehen
werden.

Zunachst steht die Verteidigung des Katalanischen mit asthetischen, gram-

matischen und historischen Argumenten nach auf3en im Vordergrund, dann die

Differenzierung gegen "das Vulgare" nach innen (vgl. Kap. V2.3). Das Katalanische

ist sowohl "Muttersprache" (natura) als auch "ars". Die Uberfuhrung von "na-

tura" in "ars" verlangt die Erkenntnis des sprachlich Genuinen Burch Studium der

katalanischen Autoren des Mittelalters. Die Konflikte, die der Ruckgriff auf das

"alte Katalanisch" mit rich bringt, drehen sich um Fragen der Verschriftlichung

in regionaler und sozialer Hinsicht.

Das Argument, das im 18. und 19. Jh. in nahezu alien Schriften, Artikeln und
Reden zum Katalanischen immer wieder vorgebracht wird, ist das asthetische.
Unter dem Blickpunkt der "eloquencia" erstaunt dies nicht. Einer Sprache ihre
asthetischen Merkmale absprechen zu wollen, kommt einem Todesurteil gleich,
well die "Kunst des Redens" und die "Kunst des Denkens" untrennbar miteinan-
der verhunden sind. Wenn deshalb die Qualitaten einer Sprache hervorgehoben
werden sollen, um den Charakter als Sprache (und nicht als Dialekt) zu sichern,
dann sind dies vor allem asthetische.

Die "Natur" des Katalanischen als einer wohlklingenden, monosyllabischen
Sprache wird immer wieder betont.68

68. Vg1. hierzu das Kapitel VIII und IX bei : Comm, A. 1967: 49-55.
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Zur Verteidigung des Katalanischen wird ein zugleich sprachvergleichendes

wie etymologisches Argument herangezogen; namlich Lexik and Aussprache des

Lateinischen:

"Diuhen alguns, que nostra llengua es aspre y dura, y titan per ax()

la pronunciacio de algunas paraulas, tom: fruvt, trull, foch, cap, tros, trau,

Iletg, front, creu, que per no tenirlas acostumadas to seu oido encontran
en ellas alguna duresa. Pero ^qui dira que es dur y aspre lo llati per la
pronunciacio de estas semblants veus: frux, crux, traps, frons, syrinx, ha-
lee, bogud, haud, torquis, frit, git y altras? Ning6 ha acusat de tal vici a la
llengua llatina, ans be tothom confessa que es dolca, luau y culta."
(p. XI I )

Euphorisch mif3t Ballot dem Katalanischen folgende Qualitaten bei:

-0 Ilengua digna de la major estimaci6, y de que nos preciem de ella

per sa suacitat, dul0ura, agudesa, gracia, taarietat y abundancia!" (p.

270) (Hervorhehung INA)

Die Zielsetzung des WI)rterbuches SOCIETAT DE CATALANS 1/1839 wird im Vor-

wort (p. 3) folgendermaf3en umrissen:

",Qui, al veurer la falta de Diccionaris de aquesta Ilengua, no creu-
ria que ella, lluny de ser sensilla, clara, concisa. precisa, exacta, enelgi-
ca, numerosa v fluida, es una gerga de provincia barbara, destitu'ida de
Heys y de lletras (...)" (Hervorhebung INA)."

In einem Uberblicksartikel Ober die katalanische Sprache (De la lengua ca-
talana) zum Vokalsystem, den Dialekten and poetischen Eigenschaften des Kata-
lanischen schreibt Braulio Foz 1862 unter dem Stichpunkt "energfa":

'Abundan muchos los rnonosilabos y dan una espresion mu), rica,
llena y Rasta a las ideas, las cuales se aglorneran de un modo mui' facil
y llenan al lector de satisfaction P gusto ". (Foz 1862:403)

Aus einem Artikel zur Sprachgeschichte von 1884 von SoLER I ROCA 1884 sei
folgende Bemerkung zitiert:

"Entrando en el examen de sus caracteres vemos que nos presenta
como cosa particular la brevedad y la concision" (p. 298).

Als Beispiele fur den monosyllabischen Charakter des Katalanischen im
Verhaltnis zum Kastilischen werden erwahnt:

Kastilisch Katalanisch
ffsico fisic
humano huma
despecho despit etc.

69. Zit. nach JoRBA, M. 1983: 135.
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No nega clue J pesar de ser catalans tenim clue veneer algunes difi-
cultats pera poder versificar en nostre llengua, pero si que sian aqueixas
motius suficient pera escusarnos de cantar en ella. No la coneixen a fon-
don los que la troban aspre, pohre v- poch apte per la poesia. Lo catala
es dots a pesar de la paraulas exoticas que se ban introduit en ell 1, de
to molt que se ha corromput per nostre deixarnent 1' abandono: es rich
tart coat gtralserol altra de la llenguas fillas de la Ilatina, entre las quals
ton la primogenita; y se adapta a la iervificacio tant o rues tal t'egada que
las altres (...) perque conserva encara moltas de las trasposicions de la

Ilatina, v per lo gran ntirnero gtre compta de monossilabos, que la fan
elastica, concisa, energica J' armoniosa.
(... )

,-perque puix no pot deixar de fer to humillant paper de deixeble o
imitadora, creantse ttna lliteratura propia r apart de la castellana? , Per-
que no pot restablir sos jochsflorals v' sa academia del gal' saber, V tornar-
a sorprendrer at mon ab sas tenons, sos cants de amor, sos sirventesos
v sas auhadas?" (Hervorhehungen INA) (RI-BIO I ORS `1858: IX/X, XI/
XII).

Die Jochs Florals" sollen demnach die asthetischen Qualitaten des Katala-
nischen in dreifacher Hinsicht der Offentlichkeit sinnfaliig werden lassen:

- das Katalanische entspricht den Anforderungen der Metrik and der "Elo-

quencia";

- es verfi.igt Ober eine literarische Tradition im Mittelalter, die Burch die
"Jochs Florals" wiederbelebt werden soil. Die Wiederbelebung der Litera-
tur each mittelalterlichem Vorbild beinhaltet eine Ahgrenzung gegen jede
Art von "Volksliteratur" im Stile des "Rector de Vallfogona".

Der unter Kapitel 11.2. dargelegte Verdacht, daft die " Renaixenca" mehr eine
"volonte de rupture" als eine tatsachliche "rupture" erkennen huI t, laISt sich noch
prazisieren: es soil mit den traditionellen Argumenten der "Eloquencia" die Kul-
tursprache Katalanisch neu geschaffen werden.

72. Es sei darauf hingewiesen, dais gemaf3 der "Beredsamkeit" die Poesie einerseits Einge-

hung and nat6rliches Talent erfordert, andererseits wie kein anderes sprachliches Zeugnis die

Seele des Zuhiirers ansprechen kann. Die Poesie ist daher der hochste Ausdruck von Beredsam-

keit. Vgl. dazu den Artikel "dloquence" in der Encyclopedic, VOLTAIRE, J.B. P51-1780: 155-156:

155-156:

"(...) poesie (...) I'art de la seduction, Part de (rapper fame du cote sensible (...). Alors la
poesie nest que ]'eloquence meme dins toute sa force & avec tons les artifices". (Vgl Kap .
IV.3.2.1.).

Genau these Tradition kommt in der Begrundung von J. Rubio i Ors zum Vorschein: die Poe-

sie als "Beredsamkeit" and "ars".
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"B\ Contrast with natural, oral speech, writing is completely artifi-
cial. There is no way to write 'naturally'. (... )

The process of hutting spoken language into writing is governed by
Consciously conn'iyed. articulahle rules (... )''
(ONG, W.J. 1982: 82)

In dem Moment, in dem durch die Thitigkeit von Philologen die Grammatik
festgelegt warden soil, entsteht eine Kluft zwischen "gesprochener" and "ge-
schriehener" Sprache. Ist der Sprachgehrauch als Mafs'stah far Entscheidungen
ausschlaggehend, sind gesprochene and geschriehene Sprache in einem Konti-
nuum. Sohald aher andere Faktoren Me V'ereinheitlichung des Schriftsvstems,
rationales Prestige, Vergleichharkeit mit anderen Sprachen etc. intervenieren,
hricht ein Grahen auf: Schrift wird min Symbol nationaler Identitat and zum Ga
ranten fiir den Charakter der Sprache als "ars". Die Schrift soil gegeniiher der
gesprochenen Sprache eine Differenz markieren.

Inwieweit ist es nun herechtigt, eine ungebrochene Tradierung der "Ek)-
CluenCla" anzunehmen?

Zwei Aspekte sind zur Beanrwortung der Frage von Bedeutung:

1. whihrend die Wiedereinfiihrung der "Blumenspiele" 1859 noch die \erbun-

denheit mit diesem Traditionsstrang and eine historisierende Orientierung
insgesamt erkennen liil5t, findet ah 1870, deutlicher noch ah 1880 (erster Ka-
talanistenkongre1) eine Ahkisung von dieser romantischen Phase hei gleich-

zeitiger Ausrichtung in die Zukunft statt.
Selhst wean rich Elemente der "Eloquencia" auch dann noch nachwei-

sen lassen warden, wLiren sie nicht mehr so dominierend vie in der "Phase
A' (vgl. Kap I1.3.), Nitten also insgesamt einen anderen Stellenwert.

In der Tat verNi.lt es sich so: in dieser Phase heginnen \rschliige zur
Standardisierung, die eine Ahkisung von den Strategien der "Verteidigung"
zugunsten von Beschaftigung mit Prohlemen der Verschriftlichung, "Sprach-
reinigung" etc. notig machen.

2. Ohwohl rich auch in der "Phase IF das Forthestehen dieser Wissenstradi-
tion erkennen hi.l5t, ist dies doch nicht mehr in dem gleichen t`mfang wie
whihrend der "romantischen Phase" der Fall.

Die Ahgrenzung Hach aul3en" geschieht nhimlich nicht mehr vorrangig
nor Burch die Aushreitung der Qualititen des Katalanischen, sondern auch
lurch V'orschlaige zur Verbesserung des geschriehenen and gesprochenen

Katalanisch in Ahgrenzung zum Kastilischen.
Sprachrealitat rackt ins Blickfeld, es wird nicht mehr ausschlielslich

Sprachidealsierung betrieben.
Solange pr-imM- die asthetischen and gef6hlsm:il5igen Werte hervor-

gehoben werden, die an Sprache haften, hat eine I'het'fiihrung von "natura"
in "ars" (noch) nicht stattgefunden. Die real hestehende Funktionsteilung
wird sogar noch glorifiziert:
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ZUR BESCHAFTIGUNG MIT DEM KATALANISCHEN

WAHREND DER RENAIXENCA

Rekapitulieren wir kurz, in welcher chronologischen Reihenfolge welche

Themenbereiche wahrend der Renaixenca im Vordergrund standen (vgl. Kap.

1.2.3.):
Die Katalanische Lyrik wahrend der Fruhphase der Renaixenca (1. Hiilfte

des 19. Jh.) sollte zugleich eine emotionale Bindung an das "Vaterland" zum Aus-

druck bringers and mit der ruhmreichen Vergangenheit des "Lemosinischen"

eine Identifikation herstellen wie, die Ausdrucksfahigkeit des Katalanischen he-

weisen.

"Das Katalanische - eine lebende and keine tote Sprache" - auf die De-

monstration dessen kam es den Renaixentisten an. Die Hochachtung der Lyrik

kommt nicht von ungefahr: nach der Lehre von der "Eloquencia" (vgl. Kap P3.)
vereinigt sich in ihr der hochste Ausdruck der asthetischen and stilistischen Qua-

litaten einer Sprache. Die fruhen Renaxientisten stehen noch ganz in dieser Tra-

dition.
Anfang der 60er Jahre werden kritische Distanzierungen laut: in sprachhi-

storischen Ausfuhrungen finders Abgrenzungen vom "Lemosinischen" and "Kata-

lanischen" start (MILA i FONTANALS 1861). BoFARULL 1864 polemisiert gegen die

"falsche" Synonymie and stellt als einer der ersten die Effektivitat der "Blumen-

spiele" fur die Herausbildung einer Literatursprache in Frage (Kap V1.3.4). Da-

mit zeichnet sich ein Umbruch ab: die Kodifizierung, nicht mehr die Lyrik soil

das "Leben" des Katalanischen garantieren.

Inwieweit Mt sich dieser Umbruch in den sprachwissenschaftlichen Aktivi-

taten selbst nachweisen?
Wie soil bewiesen werden, daf3 das Katalanische lebt? Soil es dies 6ber-

haupt dutch sprachwissenschaftliche Aktivitaten?
Diese Fragen zielen darauf ab, Wissenstraditionen nachzugehen. Dies ist
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Anschlief3end soil es darum gehen, die Beschaftigung mit deco Katalani-

schen enter deco Gesichtspunkt des "Sprachbewul tseins" als "Vorschlige zur

Wiederhelebung der eigenen Sprache" zu werten. (Kap. V1.4)

I.I. Lexikographische Aktivitaten

fin 18. Jh . and im ersten Drittel des 19. jh. wurden zahlreiche mehrsprachi-

ge lateinische , meist katalanisch -lateinisch -kastilische Worterbiicher verfa1 t.
Ab der Mitte des 19 . Jh. dominieren zweisprachig katalanisch -kastilische

Worterbiicher , die sich meistens als Nachschlagewerke zur korrekten Verwen-

cfung des Kastilischen fiir Katalanen verstehen . Ziel der Worterbiicher im 18. Jh.

ist zumeist die Vermittlung von Latein-, dann verstarkt auch von Spanischkennt-

nissen fur die Katalanen , so dais es sich im wesentlichen entweder um zweispra-

chige lateinisch -katalanische , ja sogar um viersprachige - lateinisch-kastilisch-ka-

talanisch-franzosischsprachige handelt.

Als Beispiele3 im 18 Jh . popularer Worterbiicher seien erwahnt:

Pere TORRA (1726 ): Dictionariurn seu thesaurus catalano-latinus !'erborum

ac phrasium, Vic;
Josep BROCH (1771): Promtuario trilingue, "en el que se manifiestan con

toda claridad todas las votes que generalmente sirven para el Comercio politico

v sociable en los trey idiomas , cathalan , castellano v frances , a fin de que los

poco instruidos en algunos de los dos primeros entren con menos dificultad a

la inteligencia del tercero ", Barcelona.'
Wie dem langen Titel zu entnehmen ist, handelt es sich urn ein Speziallexi-

kon, das der Notwendigkeit Rechnung tragt , bei einer Ausdehnung der Handels-

kontakte auch die Fremdsprachenkenntnisse zu erweitern.
Ein unveroffentlichtes Speziallexikon mit stilistischen and gesellschaftspoli-

tischen Amhitionen aus dern 18 . Jh. ist : Felix FARRAs (o.D.): Discursos en carta a

la moda, "version a cinco idiornas , catalan , frances , italiano, castellano v latino,

con reflexiones polfticas v morales ". (COLON/SOBERANAS 1986: 162)
Eher zu den Ausnahmen gehoren Worterbiicher wie das von Josep MARTf

(o.D.): Diccionari de termes barbars o antiquats de la llengua catalana5 and

das unvollendet gebliebene , einsprachige Worterbuch von Albert VIRAL.

Der Aspekt der "Sprachbewahrung " gewinnt ab 1768 neben dern p,,idagogi-

schen an Bedeutung , and zwar als Reaktion auf den antilateinischen " Lind antika-

3. COMAS, A. 1964: 178; dort ausfiihrliche Angaben aller bisher hekannten Arbeiten ( den ge-

druckten ebenso wie den Manuskripten in Archivbestanden ). Eine noch vollst: indigere Geschich-

te der lexikographischen Werke auf Katalanisch vom Mittelaltar his in P Iabra bei: COLON, G./

SOBERANAS , A.J. 1986.

4. MIQ[ EL I VERGES, J.M. 1938: 280. Besprechung bei: Colon, G. / SOBERANAS , A. 1. 1986: 120-

121
5. MiQt EL I VERGES, l.M. 1938: 281-282; s. auch COLON, G. / SOBERASA',, A.-J. 1986: 137

6. CostAS, A. 1967: 40.
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Implizites Ziel dieses W(irterbuches ist der Nachweis vom eigenstandigen

Charakter des Katalanischen als einer Sprache, deren lexikalischer Vorrat mit

dem des Lateinischen and Spanischen kongruiert. Laut Vbrwort besteht die In-

tention der Autoren in der Vermittlung von Spanischkenntnissen, damit die Kata-

lanen in offiziellen Situationen (Gericht, Schule) sprachlich and stilistisch kor-

rekter Ausdrucksweise im mundlichen and schriftlichen Sprachgebrauch fiihig

sein sollten.

Die °lengua de la Corte" (Spanisch) and das Latein werden mit dem "idio-
nia provincial- (katalanisch) kontrastiert:

"Por ser el idioma castellano el de la Corte de Espana VV de casi todo
el reino, c por ser en Cataluna mismo iuclispensahle en los tribunales,
en las aulas y academias, v connin en los pulpitos, v en los asuntos de
comercio, de literature v en casi todos los de alguna gravedad, se ven los
cttalanes con tanta frecuencia en la precision de producirse en castella-
no, ya de palabra, ya por escrito, no solo en sus via es v en sus relaciones
con la corte demas provincias, sin6 tambien sin salir de sus cases v en
el trato con sus propias gentes, que no es de admirar que lean tan gene-
rales los deseos cle on diccionario, en que por order alfahetico de las
voces v frases del idionia provincial se encuentran las castellanas Clue les
corresponden..'

In Bezug auf das Latein:"... como en las escuelas p6blicas de gramati-
ca latina se ensena en castellano, y muchas veces los Winos tienen tanta
dificultad como en la correspondencia castellana en la latina, hemos ana-
dido tambien esta, con lo que sera nuestro diccionario muy particular-
mente dtil a las escuelas."'l

In der Tradition der mehrsprachigen W6rterbucher erscheint im Jahre 1839
das Worterbuch "Diccionari catala - castella - Ilatf - frances - italic" von einer
Autorengruppe °SOCIETAT DE CATALANS" (nach SEGARRA 1985 a: 144 M. A. Marti, L.

Bordis and Joan Cortada. Nach COLON/SOBERANAS 1986: 162 S. Estrada, A. Mata-
mala, F. Patxot, J. Cortada and L. Bordas), das auch als "dicccionari quintilingue"
bekannt wird and das offensichtlich - wie COLON/SOBERANAS 1986: 162 nachwei-
sen - dem Modell des W6rterbuchs der "Real Academia Espanola" folgt. Die Ortho-
graphic heruht auf den Regeln des Worterbuchs von FERRER 1836.

Das richer bedeutendste Worterbuch des 19. Jh. erscheint 1839-1840, namlich
von Pere LABERNIA das Diccionari de la llengua catalana ab la correspondencia
caszellana 1' llatina, Barcelona, 2 Bande. Der zweite Band enthalt eine Ahhandlung
zur Orthographic des Katalanischen15, die - wie SEGARRA 1985 a: 143-149 nachweist -
his auf einige Ausnahmen - den Orthographievorschlagen von BALLOT 21813 folgt.
Dieser Anhang weist darauf hin, daf3 mit einsetzender (wenn auch bescheidener)

14. ESTERS, J. / BEL.LVITCE,, J. / Jtta.r, A. 1803: Diccionari catala - castella - Ilati, Pr6logo. At.
nach Costar, A. 1964: 17'/'8.

15. Anhang zum 2 . Band : 1-8, "Ortografia ". Dort Regeln zur Prosodic, Orthographic and
zum Gebrauch des Apostroph.
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lich in der Tradition von A. Capmany de Montpalau - die Notwendigkeit der
l'hersetzung "toter" katalanischer Ausdrucke hetont:

°(...) la necesidad de terser ql/e entender J' trasladar al castellano
mochas de aquellas roses qne nu rieron con nulestros abttelos. "-'" (Her-
vorhehungenINA)

Auch das 1839 in Barcelona puhlizierte Worterbuch Diccionario catalcin-

castellano von FM.EI? (Fray Magin Ferrer) and M.M. 1 geht von einem ungleichen

Zeichenvorrat des Spanisches and Katalanischen aus, weshalb die Autoren auf
l'hersetzungsprohleme hinweisen:

"C^mio el idiouna castellano posee tal abundancia de i oces, que casi

puede decirse que tiene tuna para coda idea. v aun tiene nwchisimas

que expresan un conjuntO de ideas; f iltando en el catalcin este surtido

de palabras, se ba preferldo, en los casos en qure la palabra castellano

no estd todaria adnuitida en el idionta cataldn. traducirla por nuedio de

unla clara v sucinta definicion." (FERRER 1839: VI) (Hervorhehung INA)

In der Argumentation zur I'herlegenheit des Kastilischen zeigt sich der Ein-
fluf5 der zeichentheoretisch orientierten Sprachtheorie in der Tradition der
"Gr mmarire generale"" von der eindeutigen Zuordnung zwischen Wort and
Idee (Kap. IVi.4). Dies wird in ohigem Zitat dem Kastilischen hescheinigt, nicht
aher dem Katalanischen, dem es an Worten zum Ausdruck von Gedanken fehle.

Zu einem anderen Schluf5, namlich der Entsprechung des Zeichenvorrates
heider Sprachen, gelangt knapp 20 jahre sp<iter der Autor eines "Diccionari .11a-
nual catalci - castelld", Tomas GoRcils, das als Fortsetzungsserie in der "Gaceta
de Barcelona- 1853 erscheint:

"(...) pera la major part de las veus castellanas hi ha la sua correspon-

dencia propia catalana (... ) Cuand una veu encara que tinga niOltas accep-

cions to Ia matexa correspondencia en castellii, no la continuam mes que
una vegada; pera si varia de correspondencia repetim la dita veu, indi-

cand hreument Ia diferencia de significat, ah la sua correspondencia pro-

pia." (GORCHS, -+.11. 1853: 8/9)

Wiihrend Autoren von zweisprachigen katalanisch-kastilischen W^irterbu-
chern, wie RoCA I CERDA 1806 and Fray Magin FERRER 1836 von einem ungleichen
Zeichenvorrat ausgehen, hehauptet Golzcl is 1853, heide Sprlchen seien pauallelisierbar.
Es scheint allerdings, als wi-irden den beiden Typen von Grundannahmen nicht
zwei methodisch unterschiedliche Tvpen von W6rterhuchern entsprechen. Es

20. Zitiert nach MiwacLE, J. 1968: 131.

21. Zuerst erschienen aus: Diccionario manual castellano -catalcin 1836 , Reus. Zsveitauflage
I85- enter dem Titel °Diccionario catalcin -castellano con una coleccion de 16 '0 )e^unes. Por el

P.;M. Frac Magin Ferrer de la Orden de Ia Merced-, Barcelona. Kommentar bei: C.ouzy, G. / So .KA-

NAS, A.-l . 1986: 152-153.

22. Die Bedeutung zeichenthe)retischer Argumentationen im Zusammenhang der Qualifi-
zierung einer Sprache aus "tot" 1st Thema von Kap. lV dieser .Abe it.
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Padagogik von Port-Roval'' for das Katalanische nutzhar gemacht hat. Diese
Padagogik hasiert auf der vorrangigen Vermittlung von Kenntnissen der Mut-
tersprache.

Fur den Erfolg des Buches auch noch im 19. jh. sprechen die hohen Aufla-
genzahlen,2 so dafs es als ein "Standardwerk" der katalanischen Padagogik
gelten kann.

- Danehen giht es aher auch Publikationen, deren Intention in der Verhesse-
rung von Kenntnissen des Kastilischen liegt. Die Autoren dieser Kompendien,
Grammatiken, Methodenlehren beklagen entweder mangelnde Fertigkeiten
im Kastilischen and deshalb starke Interferenzen zwischen Katalanisch and
Kastilisch oder mangelnde Kenntnisse in beiden Sprachen.

Eine solche Schrift soil nachfolgend kurz vorgestellt werden: Als ein allgemei-
nes Lehrwerk mit praktischen Beispielen versteht sich das Cornpendio de los mo-
res que incurren los catalanes al hablar 1' escribir la lengua castellana, von T.M. I
Ll. (es sind nur die Initialen angegeben), Barcelona 1863.
In seinem Vorwort schreibt der Autor:

"Doy a luz el presente Compedio sin pretensiones de ninguna clase.
Fruto de algunas observaciones hechas en nuestra sociedad, sazonada por
la experiencia, se limita a consignar los errores en que incurrimos con rnas
frecuencia los catalanes al hablar y escribir la hermosa lengua castellana.
Mis deseos quedaran satisfechos, y recompensado mi trahajo, si logro pres-
tar con el alguna utilidad a mis paisanos."
U.M. i U. 1863: 4)

Die Fehlersammlung versteht sich als ein Beitrag zur Verhesserung der Kennt-
nisse des Spanischen. Der Autor hat aufgrund von Beobachtungen svntaktische,
morphologische, lexikalische and prosodische Interferenzen aus Allstagsdialogen
zusammengestellt and kommentiert.

In die Gruppe der "Schriften zur Verhesserung der Spanischkenntnisse fur Ka-
talanen" Lift sich auch die zweisprachige Grammatik von PERS I RAMONA 18472- ein-
ordnen, deren Titel folgenderma1 en lautet:

"Gramatica catalana - castellana, adornada ab exemples de bons au-
tors, alguns dialogos familiars ab la correspondencia de las frases mes difi-

25. Die Bedeutung der Padagogik von Port-Royal weist auch ANGI ERA, M. 1980: 28 nach (S.

ULLASTRA 1-53 / 1980).

26. In einem Artikel zum zweihundertsten Todestag von Baldiri RExAcH beziffert GOM1ZALEZ-

AGAPITO, J. 1981 die Zahl der Editionen auf zwolf.

Eine ausfuhrliche Analyse des Werkes bietet Rii s, A. 1886; hierzu eine Rezension in "El Cla-
mor del Magisterio" vom 21.7 1886: 232-233.

Die aus der Padagogik von "Port-Royal" stammende Argumentation, die (meta-)sprachliche

Kenntnis seiner Muttersprache sei eine Voraussetzung fur das Erlernen von Fremdsprachen, fin-

der Bich auch hei FARRE I CARRI6, J. 1886 a.
27 Anmerkungen zum Autor in Kap. I11.1.3.
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niSmltS- Und Schuipolitik auch padagogische Grunds'itze xvie "Lo metodo ha

d'esser senzill v facil."j0
Als ein Pkidover fur die "Katalanisierung" der Schulen bei gleichzeitiger Wall-

rung der Prioriti t des Kastilischen Best sich der Artikel von Ro i. i Y' Pt IGI)EN-
GoIAS 1886a Consideraciones sobre el use de la lengua castellana en Cataluna.
Der Autor verficht letzten Endes eine voile Zweisprachigkeit in Katalonien.

Eine neue Dimension erreichen die Vorschliige Lind AuseinandersetAlligen
wahrend des Padagogikkongresses ("Congreso nacional pedagogico"), der 1888
in Barcelona stattfindet.

Wahrend FERRER I CARR16 in seiner Er6ffnungsrede3' eher gemalsigte For-
derungen im Hinblick auf die Einfiihrung des Katalanischen ,its Unterrichtsspra-
che in den Grundschulen stellt, wurde auf dem Kongrefs die Forderung nach
einsprachigem Unterricht auf Katalanisch laut.32 Neben sprachpolitischen Di-
mensionen (s.o. Kap. I1.3,2.) kommen bei diesem Kongref5 auch methodische
Reflexionen and Forderungen zur Sprachvermittlung Zuni Tragen.

In einer Art "Gesamtschau" zu den hestehenden Methoden unterscheidet
FERRER I CARRIO 1888 in seiner Rede mit diem Titel "En las provincial del norte v
del este de Espana donde no es la nativa la lengua castellana - yue procedi-
mientos deben emplearse para ensenarla a los ninos?", die er auf dem Padago-
genkongrels gehalten hat, drei Strange:

1. Vermittlung von Kenntnissen durch Vorgabe von Regeln analog sum Lltein -

und Griechischunterricht. Es werde nicht zwischen der Lehre "toter" and

"lebender" Sprachen unterschieden, so daI die aktiven Kenntnisse im miind-

lichen Bereich zu wunschen uhrig lief en. (FERRER I CARRtb 1888: 203ff.)
2. Die rein auf praktische Belange ausgerichtete Methode erffille mar dell

Zweck, zum Sprachgehrauch im alltiglichen Bereich zu befahigen, lasse
aher die Weitergahe eines Regelwissens vermissen:

"(...) lo clue convenia principalmente era saber hablar en la lengua extra-
na, V esto solo se lograba con tai procedimiento." (FERRER I CARRIO 1888:
204)

3. Von der Anwendung einer dritten Methode - "metodo teorico-practico" -
herichtet I. Ferrer. Diese Methode, die er fur die beste hilt, gent (in Anleh-
nung an die Padagogik von Port Royal) von der Wichtigkeit der Vermittlung
muttersprachlicher Kenntnisse in praktischer and systematischer Hinsicht
aus. Sie impliziert auch eine Lernprogression vow "Bekannten" sum "Unhe-
kannten".

30. Die paidagogischen Tendenzen stehen naturlich nicht nur im Zusammenhang zum Kata-
lanismus, sondern auch zur Richtung der "Instituci6n Libre de Enseiianza" in Spanien, die ihrer-
seits vorn "Krausismo" inspiriert ist. Vgl. hierzu Kap. 11.3.2. and Ful3note 130.

31. FERRER I CARRIO, J. 1888.

32. RocA NARCts, J. 1888 a, 1888 h.
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matisierung erfuhr: die Frage der regionalen Variet.iten, die these Zeitschrift mit
einer klaren Entscheidung zugunsten des Ostkatalanischen, genauer: des Katala-
nisch von Barcelona, beantwortete (vgl. auch Kap. 1-3).

Die Bejahung fiir die Sprache der Hauptstadt, die lange von puristischer Sei-
te mit dem Argument "mangelnder Sprachreinheit" in der Grog stadt Barcelona
angefeindet wurde, bedeutet eine endgiiltige Aussohnung mit den Vertretern
des "tatsachlich gesprochenen Katalanisch" (z.B. PAHISSA i Rims 1873), die schon
immer fiir eine Standardisierung auf der Grundlage des Katalanisch von Barcelo-
na pladiert hatten.

Die Grammatik von FABRA 1891 weicht in diesem Punkt nicht von der Posi-
tion von "I:Avenc" ab. Ebenfalls in Ubereinstimmung mit der Sprachkampagne
dieser Zeitschrift geht aus der Grammatik klar hervor, daf3 die tatsichlich gespro-
chene Sprache nur als Grundlage, nicht als Vorbild fir die Literatursprache die-
nen loll, was die Vertreter des "catala que ara es parla" jedoch propagieren.

Die Grammatiken der Renaixenca sind dagegen von dem Wunsch getragen,

in Anlehnung an die grope Vergangenheit eine Literatursprache zu kodifizieren,

die sich von dern tatsachlichen Sprachgebrauch gerade unterscheidet. Die

Grammatik von BALLOT I TORRES 21813 heruft sich auf Autoren des 16. and 17 Jh.,

die wahrend der Renaixenca (z.B. von BOFARUULL 1864) als der "Dekadenz" zu-

gehorig einem strengen Verdikt unterliegen. (Vgl. Kap. II.3.1.3).
Die Renaixentisten berufen sich deshalb entweder auf mittelalterliche Auto-

ren - was z.B. der Mallorquiner M. Aguilo i Fuster tut - and werden von ihren
Gegnern als Archaisten" angefeindet (z.B. von BOFARULL 1864).

Dagegen versuchen Autoren wie BOFARULL and FARRE I CARR16, zwischen hi-
storischen Vorbildern, der zeitgenossischen Literatursprache sowie zwischen etv-
mologischen and phonologischen Argumenten zu vermitteln. Ein Autor wie Bo-
FARULL z.B. favorisiert bereits das Katalanisch von Barcelona, ohne darauf n iher
einzugehen. Diese Position ist vielmehr seinen kritischen Bemerkungen Ober

BALLOT I TORRES 21813 zu entnehmen.
Die nachfolgend zusammengestellten Grammatiken sollen unter folgenden

Gesichtspunkten ausgewertet werden:

- Aussagen zum Adressatenkreis and zu den Intentionen;
- Zusammenhang von "Sprache" and "Nation", der stereotyp oder innovato-

risch gemeint sein kann;
- Hinweise auf die idealiter anzustrebende Literatursprache.

Die Grammatiken enthalten nicht unbedingt zu diesen Punkten klare Stel-
lungnahmen. Vor allem fiber die Grundlagen der anvisierten Literatursprache
fehlen oft Informationen -sei es, weil die Grammatiker selbst kein klares Kon-
zept befolgen, sei es, weil ihr Wissen implizit bleibt.

In den weiteren Kapiteln sollen die Grammatiken unter diesen Fragestel-
lungen vorgestellt werden.
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I)ie Liisung der Orthographieprohleme erfordert svsternatische, historische
and kontrastive Untersuchungen.

Als ein Beispiel dafiir, dafs' die "Orthographie" als ein Teilhereich der Gram-
matik im 18. Jh. fin Vordergrund steht, kann folgende, erst 1980 gedruckte and
textkritisch edierte Grammatik gelten:

"Granrnlaitica Cathallrua emhellida ah dos orthographias extensa i
ah apostrophe per a correctament parlar i escriurer en eXtens i apostropha-

da a Ia Llengua Cathalana. Ohra que dedica als Zeladors del lustre de la
Nacio lo Nev. Joseph Ullastra en Snta. Theologia Doctor Prehere i I)omer

Cut-ad de I, Iglesia Parrochial de St. Marti de la Vila de PereLida. Exa ni-

nador Svnodal i oriundO de la Vila de Banolas, del Bisbad de Gerona."

Autor der Grammatik ist der Geistliche Josep ULI.ASTRA.

A. ELIAS DI'. Mot-INS erwdhnt sie nosh 1901 als unver6ffentlicht;36 es ist aher

inzwischen mit Montserrat ANGt ERA 1980 als Herausgeberin eine textkritische

Edition erschienen.j

Dem Titel gem<if5 handelt es rich um eine Gesamtheschreihung des Katala-
nischen, deren Schwerpunkt im Bereich der Orthographic liegt, obwohl alle Tei-
le der Grammatik hehandelt werden: Wortarten, Verbsystem, grammatische Ei-
genheiten des Katalanischen, Genus and Numerus, Syntax, zwei Kapitel Zur Or-
thographie, Sprachlehre.

Im folgenden soil zunachst das Vorwort untersucht werden, Bann die Vor-
schlage zur Orthographie.

Die fast 40 Seiten Starke Einleitung umfaI t drei Teile:

1. eine Erklhirung an die Mitburger

2. Ausfuhrungen At Nutzlichkeit and Ziel der Grammatik
3. Bernerkungen zur Sprachgeschichte des Katalanischen im "Principat"

Bereits Zu Anfang seiner Dedicatoria a tot Patrici benet'olo entfaltet er die
Stellung der Muttersprache3" im Beziehungsnetz von Nation, Natur, Gott and
Wissenschaft:

"Tan connatural es a quiscun National 1'estimacio de sa propria Llen-
gua con lo mater- natural Aliment, pues to Clue fa ayuest en orde al Cos
fa aquella en orde a I'Anima. Ah ella nos acarician, a] matey temps yue
n's alimentan ah sa propria sang, las Mares, i, ah sas amorosas vets, co-

36. VgI.: COMMAS, A. 1964: 183 ff. MlQUEL I VERGES, J.M. 1938: 2"4-280.

3- Dort auch eine Zusammenstellung der his 1-59 erschienenen Schriften zum Katalani-

schen: Quatre segles de filologia catalana 13-1-1-59": XXXyl-LI.

38. Zur historischen Dimension des Begriffs der "Muttersprache": C.ASAc BERIA, JAI. de

(ed.) 192S weist auf die Bedeutung der "Muttersprache Katalanisch" hill and zitiert als GeN:ihrs-

mann u.a. den mittelalterlichen Chronisten Jeroni PI .MOSS.

(...) quart mal m'estaria, sent jo barcelones i havent animal a altres admirar a Puhlico Lici-

nio, si deixada la Ilengua materna que los antichs ab sentenciosos documents i menxxables fets

m'han ensenvada, en cosa de nostra casa antis a huscar Ies altres nations". (CASA(.i REELS, J.M. de

(ed.) 1925: -83).
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strophierten Schreihweise bestehen - wobei in Anlehnung an die antike Rhetorik

vor allern die "Synalophe" and die "Synkope" thernatisiert werden.

Ganz frei ist die Wahl aber nicht, dens Ullastra nimmt auch eine soziale

Zuordnung vor: die ausgeschriebene Orthographic sei eher fur das Volk geeig-

net ("adaptable als menos liter its i plebeos"), wahrend die apostrophierte

Schreihweise ein differenziertes Regelwissen voraussetze, also den "Gehildeten"

angemessen sei ("per los Erudits, Estudiosos i Poetas") (p. 8).

Nach Ullastra macht die Vereinheitlichung des Katalanischen ein doppeltes

Vorgehen notwendig:

1. die in "Dekadenz" befindliche katalanische Sprache systernatisch zu he-
schreihen and zu normieren:

"Tan necessaria coin util consideraren la Grammatica i Diccioniri,

per la Reforrnacio d'aquella Ilengua descaiguda de sa proprietad per

l'invasi6 de differents Nacibns que la dominaren. I per semblants motius

(...) tenim en nostra Proz'incia de reparkr i perficionkr nostra Ilengua,

no havent tingut fins vui qui de positiu, principalment en quart a la Ortho-
graphia, haja ciudit de son poliment i cult6ra.

Esta, pues, comiina necessitdd m'ha servit de motiu per a donar al

Public aquesta Grammatica; (...)" (p. 12) (Hervorhebung INA)

2. metasprachliche Kenntnisse Ober die eigene Muttersprache zu vermitteln,

deren Bedeutung beirn Erwerb von Frerndsprachen Ullastra hervorhebt:

"(...) la propria Ilengua Vulgar (...) aprenentla ab Reglas (els minons)
s'habituaran a parlar he la sua Ilengua Natural (...) entraran ab una gran
facilitad al us de la llengua Llatina, Castellana (...)" (p. 12/13)

Offensichtlich hat Ullastra - ebenso wie B. Rexach - these didaktische Emp-

fehlung von der Padagogik um Port - Royal-' ubernommen, aus der auch die
Auffassung von Muttersprache deutlich wird: Sie ist etwas zu Bewahrendes and
erleichtert das Erlernen anderer Sprachen. Indem der Grammatiker ein mutter-
sprachliches Regelwissen vermittelt, befahigt er die Sprecher des Katalanischen,
rich im Bewufstsein der Moglichkeiten frei fur die eine oder andere (orthogra-
phische) Version zu entscheiden: deshalb stellen die Regeln einerseits eine Be-
grenzung dar, andererseits sind sic aber auch Basis fur die Entscheidungsfreiheit
der Sprecher.

Die Kenntnis der Grammatik der eigenen Sprache befahigt zum freien Urn
gang and zur Ubertragbarkeit des Wissens im Prozefs des Spracherlernens.

41. Vgl. ULLASTRA, J. 1743 / 1980: 12/13, Fu(3note 36-48: Zitat aus LANCELOT, 1644, Grammaire

latine, Preface: 2-3: Lancelot begrundet die Bedeutung der "langue maternelle" als Voraussetzung

fur den Zugang zu Fremdsprachen: "Puisque le seul sens commun nous apprend qu'il fact tou-

jours commencer par les choses les plus faciles et que ce que nous savons dej3 doit noun servir

comme dune lumiere pour eclairer ce que nous ne savons pas, it est visible que Woos Woos de-

vons servir de notre langue maternelle comme d'un moven pour entrer dans les langues qui

nous sont etrangeres et inconnues".
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do, por lo mismo, de cuantos parcialmente 6 en conjunto han seguido

las huellas de aquel respetahle doctor." (BOFARULL 1864: 68)

Neben seiner Bedeutung als Autor der ersten auch veroffentlichten Gram-

matik des Katalanischen betonen die Renaixentisten seine Einbindung in these

politische Situation Kataloniens:
wahrend der Besatzungszeit durch das napoleonische Frankreich wurde un-

ter dem Marechal Augereau,44 dem "Govern de Cataluna", durch Erlafs das Kata-

lanische zur offiziellen Sprache im Prinzipat von Katalonien, was sprachdidakti-

sche Aufgaben ebenso dringlich werden lie13 wie die Notwendigkeit einer Ortho-

graphiereform.
Vorubergehend erschien der "Diario de Barcelona" als "Diari del Govern

de Cataluna y de Barcelona" zweisprachig Franz )sisch/Katalanisch.4s

Im Zusammenhag mit den politischen Diskussionen zur Verabschiedung

der "Verfassung von 1812" durch die "Cortes von Cadiz"" nd der Debatte um

die Einfuhrung einer ins Katalanische ubersetzten Version des "Code Napo-

leon"' Ereignisse die zur damaligen Tagespolitik gehorten and deshalb in den

Reden der Renaixentisten nur angedeutet werden - stellte sich die Notwendig-

keit von Standardisierung and Normierung als vordringliche Aufgabe dar. Auf

diesen Zusammenhang weisen die Renaixentisten hin, wean sie wie PERS I RA.1o-

NA schreiben:

"(...) es mas que probable que sin la Constituci6n del ano 12, el se-

nor Ballot no se hubiera animado a publicar en 1814 su Gramatica de la

lengua catalana."
(PERS I RAMONA 1857: 220)

Allerdings ist dieser Praxisbezug, den Ballot selbst in seinem Vorwort zum

Ausdruck bringt, AnlaJ fur eine Kritik, die sich auf den Nenner "Fehlen hoherer

Ziele" bringen la&:

°(..) no guiaba al autor de tan esforzado trabajo la esperanza tan si-

quiera de que, facilitando el medio de poderse escribir gramaticalmente

la lengua catalana, pudieran aparecer nuevos escritores en ella, (...) que

la emplearan para cantar las glorias de su patria 6 expresar nobles y deli-

cados sentimientos: su objeto era solo facilitar al estrangero y al comer-

ciante el conocimiento practico de una lengua que no se sabia hablar ni

escribir porque no se ensenaba 6 carecia de metodo para ser ensenada."

(BOFARULL 1864: 45)

A. de BOFARULL wirft BALLOT- bei allem Respekt fur seine Systematisierungs-
arbeit-mangelndes Sprach-, National- and Methodenbewu1 tsein vor - and gibt

44. S. hierzu: MERCADER 1 RIBA, J. 1978: 79-108.

45. TORRENT, J. / TASIS, R. 1/1966: 32.

46. Zu den "Cortes von Cadiz": Kurze Zusammenfassungen: TYSON DE LARA, ,M.1. / "1981: 38 ff.

TEMISIE, E. / BRODER, A. / CHASTAGNARET, G. 1982: 28 ff.

47 Speziell hierzu: MERCADER I RIBA, J. 1978: 22-242; TORRENT, I. / TASIS, R. 1/1966: 32.
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teidigung" ('Apologia") der katalanischen Sprache im Sinne einer "Eloquencia".
Diese bereits im Titel zum Ausdruck gebrachte Absichtserklarung ist neu:

sie 1a13t eine Verankerung in der sprachwissenschaftlichen Diskussion des 18. Jh.
erkennen - dies umso mehr, als ebenfalls Ende des 18. Jh. bereits eine 'Apolo-
gia" erschienen war: die `Apologia de l'idioma catala cindicant-lo de les impos-
tures d'alguns estrangers que lo acusen d'aspre, incult i escas", von Ignasi FERRE-
RES.52 Die Zielgruppe der 'Auslander" scheint bei BALLOT also nicht nur aus sprach-
politisch aktuellen Griinden Erwahnung zu finden, sondern auch aus traditione-
lien. 5i

Zu Beginn seines "Prefaci" baut er einen doppelten Argumentationsstrang
auf: einen historischen, dessen Schwerpunkt auf dem Nachweis der Eigenstan-
digkeit des Katalanischen als einer romanischen Sprache liegen soil, and einen
aktuellen, zukunftsweisenden, bei dem es um die Perfektionierung des Katala-
nischen geht:

Aisi, donchs, manifestare dos cosaS: la primera es lo origen v descen-
dencia de dita llengua; v la segona, que esta subjecta, com altras, a las re-
glas del art." (p. XIII)54

Wir systematisieren nach der von BALLOT vorgegebenen Zweiteilung:

1. Die Absicht der sprachgeschichtlichen Beschaftigung mit dem Katalanischen
geht dahin, es als eine eigene, vom Latein abgeleitete "neo-lateinische"
Sprache vorzustellen, als "filla llegitima de la patina" (p. X?X); dieses Vorha-
ben zieht neben dem positiven Nachweis der Strukturahnlichkeiten von La-
tein and Katalanisch in alien vier Teilen der Grammatik auch eine Abgren-
zung gegen "provenzalistische" Ursprungstheorien nach sich, die das Kata-
lanische als Dialekt vom "Lemosinischen" oder "Provenzalischen" ableiten
wollen.

Die Abgrenzung richtet sich auch gegen jeden Versuch, dem Katalani-
schen den Status eines "patois" oder einer "gerga" ohne Regelsystem zuzu-
schreiben.

2. Der zweite Teil der Absichtserklarung, namlich der Nachweis t'om Slstem-
charakter des Katalanischen, erhalt seine Brisanz durch die erklarte Dop-
pelfunktion der Sprache:
a) als Muttersprache
b) als multifunktionales Kommunikationsmittel

Zu a) Als Begrundung fiir die Beschdftigung mit dem Katalanischen wird
wie bei ULLASTRA die Bedeutung der Muttersprache angefiihrt. Im Unterschied
zu ULLASTRA trifft BALLOT jedoch die staatstheoretisch untermauerte Unterschei-

52. COMAS, A. 1964: 184-187; COMAS, A. 1967: 9-55, hier: 51.
Weitere Apologien erwahnt bei: MIQUEL i VERGES, J.M. 1938: 269-270.
53. Sie findet sich z.B. auch bei ULIASTRA, J. 1743 / 1980: 5.
54. Kommentar bei: AMADE, J. 1924: 292-304.
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Der Zusammenhang von "Sprache" and "Entwicklungsstand einer Nation„
Nvird als direkt angesehen: je industrialisisierter and reicher eine Nation ist, umso
differenzierter die Lexikti0:

"Quant mes industriosa es una naci6, mes rica es en paraulas v ex-

pressions." (BALLOT I TORRES 21813: 2.1)

Es besteht nicht nur eine enge Beziehung zwischen Sprache and wirtschaft-
lichem Reichtum einer Nation, sondern auch - wie schon bei ULLASTRA auffillig -
zwischen den anthropologischen Faktoren "Sprache" and "Seele":

"La llengua es la porta de nostra anima; si ella no es neta v Ilimpia,
Bona a coneixer la porqueria }' brossa de dins de la casa. (p. XIII)

Die Auffassung von Sprache als einem Gradmesser fur den anthropologi-
schen and nationalen Entwicklungsstand der Sprachgemeinschaft impliziert
zweierlei:

- zurn einen die Annahme einer ontologischen Verknupfung des Fortschritts
von Menschheit, Nation and Sprache;

- zum anderen die Zuweisung einer zentralen Rolle fur den Granlnlatiker als
aktivern Teilhaher am Prozeis der Perfektionierung.

Der arts der spanischen Tradition bekannte Gedanke der Verhindung von
Aufstieg and Fall der spanische Sprache mit dem Imperium (NEBRI.IA, spanische
Renaissance, A. de CAPNIANY) findet sich auch insofern in der Grammatik BALLOTS
wieder, als der Entwicklungsvorsprung des industrialisierten Katalonien zum Ar-
gument dafur herangezogen wird, die katalanische Sprache aus dem Zustand
der Dekadenz in den Zustand grofserer Perfektion uberfuhren zu wollen.

Der allgemeine wirtschafliche Aufschwung wirkt sich, so BALLOT, nicht nur
positiv auf Kultur and Muttersprache aus; vieltnehr entsprachen Sprachpflege
and Sprachnormierung auch den Erfordernissen einer dern technischen Entwick-
lungsstand angemessenen Sprache. So schreibt BALLOT I TORRES in seinem Brief
an die 'A la Real Junta de Gohern del Corners de Cathalunva" in bezug auf die
"llengua cathalana":

"Accepte, donchs, VS. apaciblement esta ruda v tosca proclucci6 mia,
coma primera materia, pera emplearla 6 convertirla en altra mes perfec-
ta; y sapia lo univers, que no sols los artistas, los inventors de instruments
v maquinas, la industria v manufacturas, experimentan In influxo> N. favor
de VS., sino que se exten tambe son poder6s estimulo A las Iletras v a la
llengua nativa.""

60. Ein Gedanke, der rich hei Tt 1)6 findet; s. nehen dem Text von TudG auch den Kommen-

tar des Herausgebers COMA', A. (ed.) 1963-1968: 38.
61. Abgedruckt in BALLOT i TORRF.S, P. 21813:4, s. hierzu auch die Rede von F de Tudti, in: CosiAS,

A. (ed.) 1963-1968: -19:

(...) estamos enlazados con las potencias cultas; v esta misma causa nos obliga a usar aiguna
vez de sus voces, no por la necesidad del idioma, sino para adaptar sus inventos en todo genero
de artefactos".
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Wenn BALLOT die Autoren des 17 Jh. (wie z.B. den sehr popularen V. GARCfA,

der noch im 19. Jh. zu den meistgelesenen katalanischen Autoren gehorte) als

Grundlage fiar seine Kodifizierungsvorschlage geeignet findet, so zeigt dies, daf3

er these Autoren nicht - wie spater etwa BoF.ARt''LL I DE BROCA 1857 - negativ

sanktioniert.
Die eigentliche Dekadenz sieht BALLOT in der Abschaffung der autonomen

Verwaltungsgremien (Cortes) and im Funktionsverlust des Katalanischen. Die

fiir die " Renaixenca" typische negative Bewertung von "Decadencia" klingt bei

BALLOT noch nicht an.
Insgesamt ist die erste gedruckte Grammatik des Katalanischen sicher eher

eine "gemaf3igte Apologie",C4 die deutlich in der Tradition der "Eloquencia" and

der "Dekadenzthese" steht65 and vor allem far die Friihphase der Renaixenca66

bedentsam war:

- das Katalanische ist eine eigene romanische, vom Latein abgeleitete Spra-

che (historisches Argument);
- es erfullt die asthetischen and lexikalischen Voraussetzungen, eine Sprache

zu sein (zeichentheoretisch fundiertes Argument);

- es eignet sich fur alle Kommunikationsabsichten (interaktives Argument).

Adressat seiner "Verteidigung" sind alle jakobinisch ausgerichteten Vertreter

einer zentralstaatlichen Sprachpolitik, fi5r die das Katalanische nur ein "patois"

ist (vgl. Kap.V3).
Von besonderer Bedeutung ist die Tatsache, daf3 BALLOT die traditionellen

Argumente der Einheit von Nation and Sprache, die asthetischen Werte des Kata-

lanischen, sowie den historischen and systematischen Nachweis von der Eigen-

standigkeit des Katalanischen als einer romanischen Sprache in eigem Aufruf an

alle "Mitburger", an die "Amats Compatricis", gipfeln laf5t:

"A vosaltres toca, amats compatricis, sabis y literats! A vosaltres toca
adornarla ab puresa y proprietat. A vosaltres toca pulirla y elevarla a sa
major perfeccio." (p. 272)

Er dokumentiert also nicht nur die Qualitaten des Katalanischen, sondern

gibt Handlungsanweisungen an alle Mitglieder der Sprachgemeinschaft in Form

eines Appells zur Mitarbeit an der Perfektionierung des Katalanischen.
Wenn auch die Entscheidung fiir die "ejemplariedad linguistica" and die

Erstellung von Regeln Aufgabe der Linguisten bleibt, so soil durch eine aktive

64. H I NA, H. 1978: 54-56.
65. Vgl. die Intentionserkkirungen von F. de Tr no) 1792, in: COMA',, A. (ed.) 1963-1968: 50,

der in bezug auf das Katalanische sagt: "aplique todas this pequenas fuerzas pars defenderla, pro-

curando, con la mayor energia , manifestar al mundo la grandeza de ells , emparentada con las

principales vivas de Europa (...). "(Hervorheb. INA), Ein Vergleich der Argumente mit Schriften

aus der Tradition der "defense et illustration" des Franzosischen ware interessant.

66. In der ersten fast schon "katalanistischen" Zeitschrift "Lo Verdader Catala" 1843 er-

scheint der Artikel von M.R.B. 1843 a, eine fast wiirtliche Wiedergahe von BALLOT i TORREs 21813.
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In den "nociones preliminares" legt er den Unterschied in Aussprache and
Orthographie zwischen Katalanisch and Kastilisch dar.

Ein praktischer Libungsteil folgt.
Bei der Grammatik handelt es sich insgesarnt urn ein ausfuhrliches, auf Ka-

stilisch abgefaStes Werk, das each dem Vorhild der kastilichen Grammatiken in

der Tradition von NEBRUA 1492/1980 and ALDRETE 1606/1972 ein kanonisches Wis-

sen ausbreitet, was ihr den Charakter eines in sich ahgeschlossenen, endguiti-

gen Werks verleiht:

No era, doncs, un canemas coin en el cas de Ballot, rind una obra
amb caracter definitiu; la primera okra amb caracter definitiu que es pro-
duia en el camp de la grainatica catalana i en el segle XIX. (MIRACLE 1968:
138)

Die Grammatik versteht sich ebenso als praktisches Nachschlagewerk for
Leute, die als "MilitJr, Angestellte, Geschaftsmann oder Reisende" Katalanisch-
kenntnisse brauchen (S. 2 irn Vorwort) wie als Bestandsaufnahme tradierten and
aktuellen Wissens.

Inwieweit thematisiert der Autor die Frage, auf welcher Grundlage Ent-
scheidungen fur die Normierung der "Literatursprache Katalanisch° zu treffen
seien? Welche Prioritaten setzt er?

In seinem Vorwort legt er fest, daf3 er "klare and einfache Regeln zurn Spre-
chen and Schreiben" des Katalanischen geben solle, wie es °heute allgemein ge-
sprochen werde":

"(...) me he decidido a dar a luz el fruto de mis aridas tareas, creven-
do que con el pago un tributo de amor a mi pais natal }' ofrezco un he-
neficio a mis compatricios, presentandoles reglas claras )' sencillas para
hablar y escribir con alguna mayor correction sit lengua nati(a, tad
Como boy generalmente se habla, facilitandoles al propio tiempo un me-
dio de adquirir el conocimiento de las demas."
(Hervorhehung INA)
(ESTORCH I SIQL'ES 1857: Vorwort, p.2)

MIRACLE 1968: 138 weist darauf hin, daft die Orientierung am "tatsachlich
gesprochenen Katalanisch" wohl nicht wortlich zu nehmen sei; der Autor wolle
sich damit keineswegs als Anhanger des "catala que ara es parla" ausweisen wie
Seraff Pitarra, Pere Mata u.a. -, die sich ausdrucklich von der Thematik und Asthe-
tik der Renaixentisten abgrenzen. Vielmehr sei dies als Versuch zu verstehen,
eine "moderne Literatursprache" zu schaffen. Mir scheint es allerdings wahr-
scheinlicher, daf3 Estorch i Siques vor allem die didaktische Zielsetzung vor Au-
gen hatte. Es wird namlich an keiner Stelle die Notwendigkeit thematisiert, das
Katalanische zu normieren, also Entscheidungen im Hinblick auf die diaphasi-

schen, diatopischen and diastratischen Varietaten zu treffen. Dieses Bewu1 tsein

kommt erst wesentlich spater auf (vgl. kap. V.2.1).
Die Gebundenheit an traditionelles Wissen kommt in der insgesamt archai-
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Die dezidierten Stellungnahmen gegen die "falsche" Svnonvmie von "lemo-

sinisch" and "katalanisch" (vgl. Kap. 1II.3.3) zeugen von einer Distanzierung gegen-

uher der identifikatorisch-euphorischen Fruhphase der Renaixenca. BOFARt-Li.

1864: 13 greift die Differenzierungen von INMA i FONTANALS 1861 auf (vgl. Kap.

111.4.3), erweitert and spitzt sie in polemischen Formulierungen zu.

Die Abgrenzung des °Katalanischen" vom "Lemosinischen" durfte auch als

eine Reaktion auf die Einsendungen At dem seit 1859 jJhrlich stattfindenden Dich-

terwetthewerh der "Blumenspiele" (vgl. Kap. 11.4) zu verstehen sein, weil these

die Dringlichkeit der Kodifizierung einer modernen katalanischen Literaturspra-

che augenscheinlich werden 1ie15en.
An zwei Punkten 1a1 t rich die hereits in Kap 11.4.1 vorgetragene These erhar-

ten, da13 die Erfahrungen mit den "Blumenspielen" einen wichtigen Faktor fiir

die Ilerausbildung eines neuen Sprachbewu tseins darstellen:

1. durch einen Vergleich mit fruheren Grammatiken;
2. lurch die Bedeutung der Blumenspiele.

I. Bei der vor der Wiedereinfuhrung der Jochs Florals" publizierten Gram-

matik von ESTORCH i SIQuEs 1857 ist die Auseinandersetzung mit dem "Le-

mosinischen" noch weniger Thema als bei BALLOT i TORRES '1813, der we-

nigstens in bezug auf die provenzalisch-lemosinische Ursprungstheorie

eine Ahgrenzung vorgenommen hatte. (Vgl. Kap. 111.3.1).
2. Wie wichtig die mit "Sprache" gemachten Erfahrungen anlafMich der Blu-

menspiele fur die katalanischen Philologen waren, zeigen Kommentare bei

BOFARULL 1864: 58 ff. Aus ihnen spricht ehenso eine Kritik an der Konzep-

tion der JF wie an ihrem Ergebnis: er kritisiert den der Lvrik eingeraumten

Vorrang, der Kriterien wie der "grammatischen Korrektheit" einen sekun-
daren Platz zuwies:

"Vodremos decir que se ha satisfecho este anhelo con Ios juegos
florales, de modo que se han verificado hasta ahora? No tal.

(...) establecieron (...) los fundadores el premio hist6rico, coil la
idea de conservar el espiritu hist6rico y de inclinar al cultivo del roman-
ce, y por esto tamhien dijeron (...) que premiahan a los que mejor troba-
sen en catalan. ,Pero debia entenderse por esto que habia de darse pre-
ferencia a la condici6n poetica antes que a la linguistica?

(...) los juegos florales catalanes, nacidos solo por razon de la lengua
catalana, nada han hecho para ella ni en beneficio Suyo."

(BOFARt'LL 1864: 60)

Das Ergebnis der Vernachlassigung sprachnormativer Tatigkeiten hilt er fiir
katastrophal. Die chaotische Rechtschreibung der Einsendungen sei ein beredtes
Zeugnis fur die Setzung falscher Prioritaten der JF:

"(...) ofrecen las paginas de sus volumenes la mayor anarquia por to
que toca a la manera de escribir de cada poeta 6 mantenedor, y hasta a
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con las palahras importadas, no se desdenaron de recojer los autores de
cierto diccionario(...) "

(BOFAkut.t. 186-1: 33)

Bei alter Kritik an den Blumenspielen sieht er deren Wert doch in der Schaf-
fung eines neuen Sprach- and Stilhewuf5tseins, das in der Abgrenzung vom Ka-
stilischen deutlich werde. Dies sei der Fall, weil eine Ahlosung von der Schule
des "Rector de Vallfogona" stattgefunden hake:

°(...) pues notable es el ahandono de la escuela de Vallfogona por
parte (IC todos los nuevos poetas (...)"

(BOFAl1.L 186-i: 59)

BoFARUi.t.1864 nimmt also sowohl gegen die Philologen Stellung, die mittel-
alterliche Texte zur Grundlage einer modernen Literatursprache machen wollen,
als auch gegen die Anhanger des "Rector de Vallfogona"; letztereln wirft er vor,
mit den Archaisten" die unreflektierte historisierende Ausrichtung gernein zu
haben. Beide warden dem Sprachwandel nicht Rechnung tragen Lind durch
ihren Ruckgriff auf ein "totes Katalanisch dieses noch murnifizieren" (p. 64). Die
Anhiinger des "Vallfogonisme" batten aber auch Gemeinsamkeiten mit den Ver-
tretern des "catala que ara es parla" (Kap. 11.4.2, Kap. V.2.4), dean beide wollten
den tatsachlichen Sprachgebrauch zur Basis ihrer Literatursprache machen. Bo-
ftrull bezeichnet sie deshalb veriichtlich als "usistas".

Gleich, ob sie den Rector de Vallfogona zum Vorbild nehmen oder sogar
frei von jeglicher historischen Textvorlage das tatsachlich gesprochene Katalanisch
des 19. jh. getreu verschriftlichen wollen, BOFARGLL 1864: 63 kritisiert ihr man-
gelndes Bemuhen um eine "Reform der Grammatik":

"el usista, no atendiendo a la variabilidad e incultura antigua de la
lengua v a la falta de reglas de los escritores posteriores al siglo XV, no
ve mas norma para su opinion que el uso, v vacila ante la reforma grama-
tical."

BOFARULL 1864 wendet sich also gegen jeden Versuch, nicht mehr gebrauch-

liche Formen and Worter wieder einfuhren oder durch Analogiebildung erfin-

den zu wollen; dies sei hesonders dann zu vermeiden, wenn noch ubliche, ge-

nuin katalanische Formen vorhanden seien (s.u.). Er wendet sich aber auch da-

gegen, den Sprachgebrauch zur allgemeinen Schriftnorm zu erhehen.

BOFARUt.1.1864: 63/4 verteilt noch mehr Kritik:
Den "Etymologisten" halt er entgegen , dais eine Latinisierung um jeden

Preis so verfremdend wirken konne, dais' entsprechende Formen weder in den
Sprachgehrauch ubergingen noch als Schriftsprache akzeptiert warden. Auch
das Vorhaben der sog . " Reformisten " findet keineswegs seine Zustimmung. Sie
warden namlich versuchen, sich das Sprachsystem des Katalanischen (aus Gram-
matiken, alien Texten) unter Abstraktion vom tatsachlichen Gebrauch zu rekon-
struieren . Das Vorhaben der "Reformisten", so wie es Bofarull beschreibt, kann
(in Anlehnung an die Terminologie von COSERIV 21971) wie folgt skizziert
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Abstrakte
Regeln

Latein
Mittel - Vallfo-
alter I I

Bona

Konkrete Re-

alisierung
Norm Sprachsystem

etimologistas

usistas

1

I
arcaistas

reformistas

BOFARULL

f

Folgende Zielsetzungen nennt er zumindest programmatisch:

- Akzeptieren katalanischer Formen, die noch ublich sind bei gleichzeitiger

Ablehnung der Wiedereinfuhrung antiquierter;
- Beschreiben von and besonderer Hinweis auf Formen, die einen kastilischen

Einfluf5 erkennen lassen: der "genuin katalanischen Form" ist \orrang ein-

zuraumen;

- gezielte Kampagnen zur "Sprachreinigung", also Einfluf3nahme auf den
Sprachgebrauch.

Zitat:

"Cuando hay dos 6 mas palabras deun mismo significado y de igual

antiguedad, la una desaparecida, v la otra conservada y continuada, usese

la ultima y no la primera: digamos tornar, Rorer y no digamos retre 11or;

cuando hay una palabra que ha sido transformada por una influencia es-

trana a la lengua, usese la verdadera t' genuina, por mas que haya desa-

parecido del lenguaje hablado y comun: digamos espero, embat 6 venti-

jol, guaspa, almugaver, y no digamos espuela, brisa, contera, ahnogk-

var: de este modo el lenguaje se irapurificando sin hacerse ininteligible:

de este modo haremos adelantar la lengua, en vez de hacerla retroceder

a todos los siglos pasados." (BoFARL'LL 1864: 67)
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1.3.5. Antoni de Bofarull i de Brock/Adolf Blanch (1867)

Die auf Spanisch verfaf5te "Gramatica de la lengua catalana" entstand im Zu-

sammenhang der Auseinandersetzungen um die von den Initiatoren der 'lochs

Florals" angestrebte Orthographiereform.'3 Sie gibt aher nicht nur iiher die Or-

thographiefragen Auskunft, sondern generell fiber die Sprachkontroversen in

der zweiten Halfte des vorigen Jahrhunderts.

In der Einleitung wird an zentraler Stelle die svnonyme Verwendung von

"Lemosinisch" und "Katalanisch" (in der katalanischen Lyrik der Renaixenca) kri-

tisiert und gleichzeitig das Alter der Kultursprache Katalanisch hervorgehoben:

"De todas las lenguas neo-latinas es sin duda la catalana, -que algu-

nos erradamente confunden con el dialecto lemosin- la que mayor anti-

guedad cuenta, pues data cuando menos del siglo IX 6 X." (p. 5)

Als Absichtserklarung heben die Autoren ihr Anliegen hervor, zur Wieder-

helebung des Katalanischen beizutragen:

"(...) no nos tomamos el trabajo de escribir una gramatica mas para

un dialecto de ninguna importancia, lino que nos gloriamos de colaho-

rar (...) a la bella y provechosa obra de la restauracion del idioma catalan

(...)." (p. 5/6)

Die Grammatik ist insgesamt nur etwa ein Drittel so umfassend wie die von

ESTORCH I SIQuEs, der den Bereich der Wortbildung und -zusammensetzung

wesentlich ausfiihrlicher behandelt.
Sie ist eher als ein handliches Nachschlagewerk zur Abhilfe angesichts der

chaotischen Schreibweise der Einsendungen bei den "Blumenspielen" zu ver-

stehen denn als Versuch, Probleme der Kodifizierung endgOltig zu liosen.

1.3.6. Pau Pahissa i Ribas (1873)

Urn einen ganz anderen Typus von Grammatik als die vorher dargestellten

handelt es sich bei dem in "reformiertem Katalanisch" verfa8ten Compendi de

gramatica catalana acomodada al llenguatge del dia des Volksschullehrers Pau

PAHISSA I RIaAS. Seine Grammatik versteht sich als ein Beitrag zurn "catala que

ara es parla", zur Verschriftlichung des Katalanischen gemii dem Sprachgebrauch,

gegen die BoFARULL 1864 so polemisiert. Sein radikales "Ja" ausschlieslich zum

Kriterium der Aussprache begriindet er damit, dal "Sprachwandel" gerade le-
bende Sprachen kennzeichne, und sich dies auch in der Orthographie nieder-

schlagen solle.
Weiterhin fundiert er seine Orthographic ausschlief3lich auf der in Barcelo-

na gesprochenen Varietal:

"La llengua catalana es llengua viva, y per to matex esta subjecte a

73. AusfUhrliche Darstellung bei: MIRACLE, J. 1964 und MIRACLE., J. 1968: 119-186.
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geht er hesonders auf die Kontroverse urn die Pluralbildung weiblicher Endun-

gen auf "-as" oder "-es" ein (vgl. Kap. V.2.2.3.).
FARRE diirfte der erste Autor einer Grammatik des Katalanischen sein, der

Vokale and Konsonanten each den Kriterien der artikulatorischen Phonetik klas-

sifiziert (p. 10):

VOKALE

U

i

0

KONSONANTEN: Einteilung each Artikulationsarten

Gutturale G

Palatale C

Dentale D, T, S, Z

Labiale B, M, P

Linguale L, LI

Guttural-Palatale J
Lahio-Dentale F, V

Lingua-Palatale R, Rr, N, NV

Lingua-Dentale X

Das Neue seiner Grammatik besteht in der Beschreibung von Artikulations-

ort and - art der Vokale and Konsonanten des Katalanischen.'S
In dem Vorwort and in den °allgemeinen Bemerkungen" legt er sein Vorha-

hen dar: es geht ihrn darum, zunachst die materielle, also lautliche Seite (zu

beschreiben and zu klassifizieren, um dann ihre Kombination zurn Ausdruck
des Denkens in der Syntax darzulegen. Sein Vorhaben steht ganz offensichtlich

in der Tradition des franzosischen Sensualismus (Condillac). Die Anlehnung an

die franziisische Wissenstradition erklart den Aufbau seiner Grammatik, der sich

von dem der arlderen cufflllend unterscheidet: im ersten Kapitel "Prosodie" legt

er die phonetischen and phonologischen Merkmale des Katalanischen dar, im

letzten Kapitel "Syntax" deren Kombinierbarkeit.
FARRE i CARR16 durfte als Autor zahlreicher Zeitungsartikel zumindest in Fach-

kreisen hereits vor Erscheinen seiner Grammatik bekannt gewesen sein. Be-

reits 1872 erscheint im "Clamor del Magisterio" eine Fortsetzungsfolge zur Pho-

netik des Katalanischen unter der Uberschrift Estudios sobre la palabra oral P

escrita. Lengua catalana.'' Die Iautgesetze sind Thema einer Artikelserie "De la

palabra foneticamente considerada" in "El Clamor del Magisterio" von 1881. FA-

RRE ist auch Autor einer vergleichenden historischen Grammatik Gramktica his-

torica de las lenguas castellana 1, catalana (1884b)." Zum Bereich der Sprach-

7S. Rezensionen der Grammatik : J. F i 1. 1874, in: "La Renaxensa" 15.3.1814: 407 and in: "El

Clamor del Magisterio " 11.3.1874: 75.

76. Vgl. auch zur Phonetik des Katalanischen den Artikel von FARR€ I CARRIO 1881 h.

'7 Kurze Rezensionen in: 1884 "El Clamor del Magisterio", 9 . 8.1884 : 252/253; 1885 "El Cla-

mor del Magisterio ". 8.7 1885 : 232/233.
Ausfuhrliche Besprechung : LOPEZ Osis, LI . 1884 vgl. auch MOURELILE-LESMA, M. 1968: 183.
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Der Ensaro giht nicht nur Regeln in den strittigen Fragen, sondern stellt

auch eine knappe, nicht polemische Bestandsaufnahme der Kontroversen in den

siehziger and achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts dar. Er zeichnet sich ge-

genuher den vorigen Grammatiken auch Burch Bas vollige Fehlen eines "patrio-

tischen" Vorwortes mit den stereotvpen Intentionserklarungen aus.

FABRA erhiutert stattdessen seine Gliederung in zwei Teilen, indern er seine

Ahsicht darlegt, Bas tats;ichlich gesprochene Katalanisch von Barcelona zu he-

schreihen and zur Grundlage der Kodifizierung zu machen (Teil I), sowie Streit-

fragen zutn "akademischen Katalanisch" im Hinblick auf L'nterschiede im Wind-

lichen and Schriftlichen zu klaren (Teil II):

" He dividit aquet travail en dugas parts; en la primes estudio el sis-

tema gramatical del catala de Barcelona , qu'es elparlat , amb petitas mo-

dificacions, en tot Catalunpa, excepte en algwns comarcas de las provin-

cias de Llevda V Tarragona; p' en la segona, tracto de donar una idea de

corn s'escriu actualment la Ilengua catalana. Tasca dificil per la confusi6

que hi ha en ortografia }- sobre tot perque el catala escrit no es un (...1"

(FABRA, P. 1891: Vorwort) (Hervorhebungen INA)

Die primare Stellung der Gro1 stadt Barcelona als Zentrum and Hauptstadt

Kataloniens wird bejaht. Dies bedeutet auch eine Absage an alle archaisieren dell

and sprachpuristischen Bestrebungen, soweit sie mit Tendenzen verhunden wa-

ren, Bas Katalanisch auf deco Land als "rein " zu idealisieren and das der Stadt als

"korrumpiert" ahzulehnen. Insofern hat mit der Grammatik von FAI3RA 1891, die

im Zusammenhang der Sprachkampagne von "I:Avenc" steht, eine endgultige

L'herwindung der ruckwartsgewandten, "die Natur" verherrlichenden Renairen-

4a stattgefunden.

Da FABRA 1891 das Ergehnis der "modernistischen" Amhitionen der Grup-

pe "Vorwarts" ist, die in manchen Punkten in ihrem Ahgrenzungswillen gegen

archaisierende Renaixentisten weitreichende Entscheidungen getroffen hat,

nimmt Fabra selhst in spateren Publikationen im Rahmen der 1907 gegrundeten

Sprachakademie einige Revidierungen vor.

Das "Institut d'Estudis Catalans" gibt 1913 die von P. Fabra erarbeiteten Nor-

mes ortografiques heraus. Sie rind heute noch verbindlich."

1.4. Die Grammatiken in Vergleich

Was die Intentionserkhirungen angeht, lassen sick in den Grammatiken von

ULIASTRA 1743/1980, BALLOT I TORRES 218 13, ESTORCH I SIQCES 18571 BOFARt 'I.L I DE

BROCA 1864 Lind BOFARt'LI- I DE BROCA / BLANCH 1867 folgende Stereot}pen

nachweisen:

1. Die Notwendigkeit einer Grammatik wird mit dem Zusammenhang von

"Sprache" and wirtschaftlichem Entwicklungsstand Kataloniens gerechtfer-

8i. Nach ihrem Erscheinen setzte em geradez u leidenschaftlich gefuhrter Streit zx ischen

"Normistes" and "Antinormistes" ein. VgL: MIRACLE, J. 1968: -0'-S26.
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rungen mit den "Blumenspielen" gepr<igt, die zur Heraushildung eines neuen
Sprachhewu&seins heigetragen hahen.

Wie notig es ist, bei der Beurteilung der Frage nach "Bruch oder Kontinui-

tat" die Wissenstradition(en) mitzuberucksichtigen, zeigt das Beispiel von FARRE

i CARRiO 1874, Er unterscheidet sich vor allem deshalb von den anderen Autoren,

weil er einer von ihnen unterschiedlichen, eigenen Wissenstradition verptlichtet

ist. Oh dies wiederum als Signal fur einen "Bruch" gewertet werden kann, wire

im einzelnen noch zu uberprufen.
Klarer liegt der Fall hei FAI3RA 1891, der erklartermagen zur Verbreitung der

von ihm and der Gruppe °L'Avenc" kodifizierten, modernen katalanischen Litera-

tursprache heitragen will. Schon von der Intention her stellt FABRA 1891 einen
Bruch mit den renaixentischen Grammatiken dar - and irn Unterschied zu den
Renaixentisten klafft bei den Modernisten die Selhst- and Fremdeinschatzung
nicht auseinander.

1.5. Zur Konzeption der Wiederhelebung des Katalanischen wahrend

der Renaixenca

Es sei im folgenden der Frage nachgegangen, welche Argumente and Prio-

ritaten die Worterbucher, Lehrwerke, Sprachtraktate and Grammatiken zur Wie-

derbelebung des Katalanischen erkennen lassen.

SCHLIEBEN - LANGE 1977a hat eine Tvpologie der Merkmale erstellt, die "ster-

benden" Sprachen gemeinsarn ist. Das "Verschwinden" einer Sprache lai3t sich

am Verlust sprachlicher Qualitaten and am Fehlen eines gemeinsamen Sprach-

bewuf3tseins erkennen.

Giht es nun analog zu den Merkmalen einer "sterhenden" Sprache auch

Merkmale ihres "Lebens"? Sind die Prioritaten, welche die Philologen einer wie-

der zu belehenden Sprache setzen, identisch mit den Faktoren, die ihren "Tod"

kennzeichnen?
Zur Beantwortung dieser Frage seien zunachst die den sterhenden Spra-

chen gemeinsamen Merkmale vorgestellt (nach SCHLIE13EN - LANGE 1977a: 382):

1. Der Verlust produktiver Verfabren

In der Wortbildung and in der Assimilierung fremder Lexeme;
2. Die Dominanz eines Stils ("monostylisme"); die Sprecher verfugen nicht

mehr uber genugend Register, um die "sterbende" Sprache in allen Kom-
munikationssituationen zu verwenden;

3. Die Pollsemie (Vagheit der Bedeutungen);
4. Der Verlust des Bewufitseins von der sprachlichen Einheit.

Urn die Antwort schon vorwegzunehmen: die Merkmale, die das "Sterben"
einer Sprache anzeigen, sind dieselben, denen im Prozef5 der Wiederbelehung
einer Sprache besondere Aufmerksarnkeit zuteil wird. In den Aktivitaten zur
Sprachbelebung sind folgende positive Merkmalzuschreihungen erkennhar:
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damit Stilehene des Katalanischen an." Eine "cognitio Clara - distincta" soli in
dreierlei Hinsicht vermittelt werden:'9

im Hinblick auf:

SPRECHEN SPRACHE TEXT

Sprachgebrauch Grammatik Stil, Register
(in einem weit

(Kriterien der Beurteilung): gefafsten Sinn)

koharent korrekt adaquat

Was die " Renaixenca" auszeichnet, ist der Versuch, auf alien drei Ebenen
normativ - praskriptiv einzugreifen. Wenn vor der "Renaixenca" im 18. and zu
)3eginn des 19. Jh. der Schwerpunkt der Beschiftigung mit dem Katalanischen
auf dem padagogischen Sektor lag, sind wahrend der " Renaixenca" Probleme
der Standardisierung and Kodifizierung in den Vordergrund geruckt. Es hat eine
Verlagerung des Schwerpunktes von der "correcci6n idiomatica" zur "ejempla-
riedad linguistica" stattgefunden.

Da die Suche nach der exemplarischen Varietat einen Prozef3 der Differen-

zierung im Hinblick auf diatopische, diastratische and diaphrasische Faktoren990

impliziert, sind Vorhahen der Standardisierung mit umfangreichen historischen
Untersuchungen zu "Norm"91 and "System" der entsprechenden Sprache -
hier: des Katalanischen - verbunden. In dem Mafge, wie Entscheidungen fur be-
stimmte Normen anstehen, werden Gesamtbeschreibungen notig: die "correc-
ci6n idiomatica" genugt nicht mehr. System and Norm der Sprache rucken in
den Blickpunkt des Interesses. Es ist deshalb auch nicht erstaunlich, dal Gesamt-
heschreibungen des Katalanischen im Principat erst im 18. Jh. verfa& wurden -
zumindest nach dem Stand der heutigen Quellenkenntnis.

Die Grammatiken des 16. and 17 Jh. sind namlich zum einen rein didakti-
scher Natur and zum anderen zumeist nur katalanische Ubersetzungen lateini-
scher Grammatiken, also keine "katalanischen Grammatiken", auch wean sie die-
sen Titel tragen. Auf these Tatsache macht NADA1.1983: 121 aufmerksam, wens er
fur diesen Zeitraum festhalt:

Als Paisos Catalans no es va escriure, en aquesta epoca, cap gramati-
ca catalana."

88. BOFARL tt.1 nE BROCA, A. de 1864, 1867, 1874 a, b. Das Sprachbewut tsein der " Renaixenca"

1st durch ein differenziertes BewuI tsein auf den drei Ebenen von Sprache gekennzeichnet.
89. Zur t'nterscheidung von "ejemplariedad linguistica" / "correcci6n idiomatica" and zum

Schema vgl.: COSEHn', E. 1980 a: 50/52; 1980 b: 41; COSERnu, E. 1981: 14, 23.
90 , Vgl. SCnLIEREN-LANGE, B. 21978: 72-76.

91. Zuni Begriff der "Norm": er kann hier sowohl im Sinne von normativ-vorschreihend,

As auch im Sinne von COSERn, E. 1975: 11-81 als Mittler von "parole" and "langue" verstan-

den werden.
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rat and die lexikalische Differenzierungsflihigkeit des Katalanischen zur Gel-

tung zu bringen. Zudem tragen eine Reihe von etvmologischen and vergleichen-

den Untersuchungen zu Differenzierungen in semantischer Hinsicht bei. (BAL.ARI

l Jo\ANI' 1885 z.B.)

Es besteht also eine klare Tendenz, Polvsemien entgegenzuwirken.

Zu Punkt 4: Bewufstwerdung von der sprachlichen Einheit

Dafs es ein Bewufstsein von der sprachlichen Einheit Katalonien and des

ehemaligen katalanisch-aragonesischen Konigreiches gibt, zeigen die Graminati-

ken von ULLASTRA 1743/1980 and BALLOT V TORRES 21813.

Wahrend der Renaixenca rind zwei Tendenzen zu heohachten: in der Lyrik
wird einerseits das "Lemosinische" als Synonym for das "Katalanische" besun-
gen. Finer der Grunde hierfOr ist die durch die Bezeichnung svmbolisierte Evo-

zierung einer sprachlichen wid politischen Einheit. Andererseits tragen Autoren
wie J. Rubio i Ors, M. Mila i Fontanals, A. de Bofarull etc. inehr and mehr zur
Untersuchung der Varietaten des Katalanischen hei.9'

In der Orthographiedebatte bildete die Frage nach dem Umgang snit den
Varietiten den meisten Zundstoff, his die Gruppe "IAvenc", zu der auch P. Fabra

gehorte, and Anfang unseres jahrhunderts das "Institut d'Estudis Catalans" der

Variet,:it von Barcelona als Grundlage der Orthographic and Morphologic (vor

allem im Bereich der Verhformen) die Prioritat gaben.
Ergebnis:
Der Prozefs der Wiederbelebung einer Sprache, der zunachst von einigen

wenigen ausgeht, kann als Umkehrung der Merkmale heschrieben werden, die
"Sprachentod" kennzeichnen. Die wiederzubelebende Sprache mufs fiber ein-
deutig beschreibbare grammatische Regeln and uber produktive Verfahren ver-
fugen. Dies kommt deutlich in einem Aufsatz in "LAvens" zum Ausdruck, dessen
Actor MONER 1882: 52 den Charakter des Katalanischen (in Anlehnung an die
"Rhetorik") folgendermafsen kennzeichnet:

"(...) invencio, derivacio, composicio v traduccio son las funcions de
totas las ]lenguas; Lidioma catala to cada una d'aquestas funcions (...)".

Das Vorhandensein von eindeutigen grammatischen Regeln and von meh-

reren Registern impliziert Abgrenzungen: von "richtig and "falsch", von "schrift-
lich" and "mundlich", "vulgar" and "gebildet".

Zur Wiederbelebung gehort aber noch ein wesentlicher Faktor: der gesell-
schaftliche, rechtliche and politische Status der Sprache. Die katalanische "Renai-
xenca" ist nicht wie die okzitanische "Felibre"-Bewegung95 bei der mehr oder
weniger esoterischen Produktion einer Dichtersprache stehengeblieben. Bereits
im letzten Drittel des vorigen Jahrhunderts hat sich die Erkenntnis durchgesetzt,

94. Zur Erforschung von Einzelaspekten zu den "Dialekten- and "Varietaten" des Katalani-

schen vgl. vor allem: Mu.A i FONTANALS, M. 1875.

95. Zur "Felihre"-Bewegung siehe: GARAVINI, F. 1967
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2.1. Zur Herausbildung eines Standardisierungsbewufstseins in Katalo-

nien

"Das Katalanische ist weder ein Dialekt noch ein Jargon." Diese Kernaussa-

ge trifft BALLOT I TORRES 21813.

Das hindert einige Autoren der fruhen Renaixenca (30er und 40er Jahre)

keineswegs daran, vom "katalanischen Dialekt" zu reden. So ubersetzt z.B. Joan

CORTADA ein Gedicht aus dem "Milanesischen" des Italieners Tomasso Grossi in

den "katalanischen Dialekt" - der Titel lautet: "La Noya Fugitiva. Romans. Escrit

en Dialecte milanes y en Octavas reals per Tomas Grossi v traduhit en lo mateix

metro y en Dialecte catala per Joan Cortada."

Der Terminus "katalanischer Dialekt" wird in diesem Fall wohl eher in Ana-

logie zum "milanesischen Dialekt" verwendet.
CORTADA ubersetzt jedoch nicht einfach, sondern ubertragt die milanesische

Metrik in eine analoge katalanische - worauf HINA 1979a: 292 hinweist. Der Nach-

weis vom Prestige des Katalanischen erfolgt uber die Demonstration von zwei

Faktoren: zum einen der asthetischen Eigenschaften des Katalanischen, zum an-

deren der Disposition, den Regeln der Metrik angepa& zu werden.

Die Traditionsverbundenheit der Renaixentisten zeigt sich ehenso daran,

daft sie auch noch in den 40er Jahren haufig vom "katalanischen Dialekt" reden.

Zweifellos verwenden sie ihn gemaf3 der Bedeutung im 18. Jh. als "Dialekt vom

Latein" (wie etwa ULLASTRA 1743/1980) (vgl. Kap. V.1.3.1).

In den 60er Jahren beginnt die Phase der Abgrenzungen: gegen die Synonv-

mie von "lemosinisch" und "katalanisch" (Kap. III.3.3). Gegen die Literatur der

"Dekadenzphase", namentlich gegen den "Rector de Vallfogona" (vgl. Kap. II.3.1,

V..1.3.4), den BOFARULL 1864 und RUBIO I ORS 1877:15/16 wegen seiner kastili-

schen (und franzosischen) Einflusse Scharf kritisieren. °Vallfagonear", das Kopie-

ren des "Rector de Vallfogona" und "gongorejar"/"quevedajar", das Kopieren von

Gongora und Quevedo (RGBIO I ORS 1877:14) sind die verachtlichen Bezeichnun-

gen der Renaixentisten gegenuber Autoren der "Decadencia" und den Vertre-

tern des °catala que ara es parla". Durch ihre Periodisierung in Dekadenz und

Renaixenca schaffen sie einen Abstand. Autoren der Dekadenz unterliegen ei-

nem Verdikt.
Die Charakterisierung von BOURDIEU 1982: 50 trifft genau auf die Tatigkeit

der Renaixentisten zu:

"Le travail qui s'accomplit Bans le champ litteraire produit des appa-
rences dune langue originale en procedant a un ensemble de deriva-
tions qui ont pour principe un ecart par rapport aux usages les plus fre-
quents, c'est-a-dire 'communs', 'ordinaires', 'vulgaires"'.

In dem Maf3e, wie der tatsachliche Zustand der katalanischen Sprache zur
Kenntnis genommen und als veranderungsbedurftig angesehen wird, treten in-
nersprachliche Kriterien zur Abgrenzung in den Vordergrund. In der Orthogra-
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Die Diskussion entzundete sich zunachst an den Punkten, die sick in alien
romanischen Sprachen96 als zentrale Probleme erwiesen hatten, u.a.:

etymologisches h am Wortanfang (Home z.B.)
- stimmloses and stimmhaftes s (Kennzeichnung durch Verdoppelung? In

welchen Fallen?)
- palatalisiertes, stimmhaftes/stimmloses s (der Streit urn den Buchstahen

Der Streit dreht sich neben diesen Problemen in der zweiten Halfte des 19.
Jh. auch um die Frage, die bereits in den Schriften im Rahmen der 'Academia de
la Gaya Sciencia" im 14. and 15. Jh. aufgetaucht war, and die im Rahmen der Wie-
derbelebung der mittelalterlichen Institutionen wieder aktuell wurde: rrimlich
diejenige nach den femininen Pluralendungen -as oder -es.

Diese Kontroverse drohte, die Jochs Florals zu sprengen. Von der Intensitat
der Auseinandersetzungen - besonders wahrend der siehziger Jahre des 19. Jh.
- zeugen Zeitungsartikel ebenso wie die Entstehung von folgenden drei Schrif-
ten zur Orthographic:

1. einer knapp zehnseitigen Anleitung Ensaig de Ortografia catalana - estarn-
pat per manament del Consistori dels Jochs Florals en lo present any de
Gracia 1863, Barcelona;

2. der umfangreichen, von der Akademie ("Reial Academia de Bones Lletres
de Barcelona") angenommenen Publikation Prolecto de ortografia catala-
na con tin estudio de susfundamentosfilologicos - leido en la sesi8n cele-
brada por la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona el 29 de noviembre
de 1879", die jedoch erst 1884 veroffentlicht wurde and deren Autoren BALARI
I JovANY/BLANCH/AULESTIA I PgoAN 9' sind.

Unter den "fundamentos filologicos" werden etymologische Studien
verstanden, die dann als Leitfaden herhalten sollen, wenn regional beding-
te, uneinheitliche and "vulgare" Schreibweisen fur Verwirrung sorgen:

"La razon etimologica (...) puede (...) contribuir a regularizar el
idioma (...) evitando las variedades (...). Sin esta luminosa guia el escri-
tor dejandose llevar del habla vulgar de una comarca escribiria p. ej.
para, mara, conforme a la pronunciacion de Barcelona, o pari, marl, se-
gun se dice en Urgel, en vez de pare, mare, que es como debe escribirse
y como constantemente se ha hecho atendida la etimologia pa-t-rem, ma-
t-rem, en que se elide la t (...)" (p. 4/5) (Hervorhebung INA)

Uber den Gesichtspunkt der Etymologie hinaus sollen Phonetik and
(allerdings in eingeschranktem Mage) der Sprachgebrauch Entscheidungs-
hilfen geben. Das im Ensaig dargelegte, von der Akademie empfohlene

96. Knapper Uberblick zu den Orthographieproblemen der wichtigsten romanischen Spra-

chen (au(3er dem Franzosischen) bei VILDE-LoT, J. 1972.
97 Rezension des umhekannten Autors R. 1880: "Projecte de una ortografia catalana". In: "La

Veu del Montserrat", 31.1.1880: 35.
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2. Konservierung des ursprunglichen, aus deco Griechischen and Lateini-

schen stammenden Wertes als palatal-velare, stimmlose Affrikate [ks[ oder

als stimmhafte Affrikate [gz] in einigen gelehrten Wortern wie: examen,
complex, paradoxa, expressi6100, wobei in diesen Eillen ein stimmhaftes
oder stimmloses -s folgt.

Das Problem der unterschiedlichen Wertigkeit des x hat bereits den
Autor der ersten gedruckten katalanischen Grammatik, BALLOT I TORRES
21813, beschLiftigt'01.

Er schlagt folgende Differenzierung vor (p. 267):

- fiir den palatal-dorsalen Frikativ [s] am Wortanfang x, z.B. "xerigot".

- durch Hinzufugen von is Zeichen fur stimmhafte Aussprache "aixemplar",
"calaix";

- Kennzeichnung der Aussprache als stimmhafter/stimmloser palatalvelarer

Explosiv durch "accento circunflejo" auf nachfolgendem Vokal: "examen,

exercit, eximir.102

Diesen Vorschlag hat BoFARt'LL zuniichst kritisiert. In seiner Ausgabe Els tro-
badors noun von 1858 (sowie in einer weiteren Novelle) hat er fur das lateini-
sche x die Schreibweise cs vorgeschlagen, weil er meinte, das x musse fur die
sog. "xeix catalana" reserviert bleiben (vgl. BOFARULL 1864: 134-137).

BoFARULL 1864 korrigiert sich selbst and legt felt, dai auch die Affrikate [ksj
[gz] als -x geschrieben werden solle: examen z.B. Im Unterschied zu BALLOT '1813
halt er jedoch einen "accento circunflejo" fur uberflussig.

Intervokalisches [s] soil - wie bei BALLOT - durch die Schreibweise -ix ge-
kennzeichnet werden: caixa, queixa etc.

BoFARVLLBLaNC11 1867: 98/99 enthalten dieselben [osungsvorschlage wie Bo-
FARULL 1864. Die beiden Grammatiken sind noch in einem weiteren Punkt iden-
tisch: der Akzent soil bei ihnen keine Aussprache kennzeichnen, sondern - ana-
log zum Spanischen - die Betonung. Sie schreiben deshalb: examen. Die Frage,
ob die Akzentregeln im Katalanischen dem franzosischen oder spanischen Mu-
ster folgen sollen, gehort zu einer der kontroversesten Streitfragen.

Der Vorschlag von BoFARULL 1864 and BOFAULLBLANCH 1867 findet sich auch
in dem Ensaig von 1863: 6 and bei Mica, I FONTANALS 1915: 27, der allerdings den
Akzent als Zeichen der Betonung in Wortern wie "examen" fur uberflussig halt
and deshalb wegglaf3t.

Zum auslautenden [s] fuhrt BoFARULL 1864 eine Differenzierung unter Be-
rucksichtigung von etvmologischen and morpho-phonologischen Aspekten ein
(p. 128-130). -tx im Katalanischen (-ch im Katalanischen) soil durch -ig wiederge-

100. VgI. die Ausfuhrungen zum "x" von FABRA, P. 1980: 112.

101. In der Grammatik von ULLAYIRA, J. 1743 / 1980 wird auslautendes x hesonders behan-

delt. ULLASTRA 17,+3 / 1980: 282-286 schlagt etvmologische L6sungen vor.

102. Diesen Vorschlag iibernimmt ESTORCH i SiQt ts, P. 1857: 16. Zum Vorschlag von BALLOT

I TORRES 21813 vgl. CONIAS, A. 1968: 3=17/348.
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tut d'Estudis Catalans" (1913) vor.105 Der Autor, Pompeu Fabra, legt folgendes
felt:
- palataldorsaler Frikativ IxI: kat. "xeix" im Anlaut, -ix im Inlaut undAuslaut

vor a, e, i, o, u. Beispiel:
xarop, xerigot, nauxer;
caixa, hoix, gruix etc.

x als Reprasentant fiir die Affrikate in der Aussprache [cs] oder [gz]:
ebenfalls Schreibweise x. Beispiel: ortodox, bxid, complexio (wie im
Kastilischen). Ausnahmen (und gleichzeitig Unterschied zum Kastilischen):
estendre , estranv, estranger.

Einige WOrter werden mit auslautendern -tx geschrieben: despatx z.B.

Der Streit urn die Schreibweise "x", der vor allem im Rahmen der Ortho-

graphiedebatten in den ersten zwei Jahrzehnten der JF wieder entflammt ist,

steht deshalb auch im Zusammenhang mit deco Nationalhewuf&tsein, weil es im

Spanischen kein Phonem /s/ gibt. Der Streit urn die Schreibweise dieses Pho-

nerns entzundet sich deshalb auch an der Frage, inwieweit das "x" nicht zu ei-

nem Merkmal des Katalanischen werden soil . Als Distinktionsmerkmal gegen-

oher deco Spanischen eignet es sich aber weniger als das %-, das im Unterschied

zum "x" Anfang des 19. Jh. ganzlich aus der spanischen Graphie des 19. Jh. ver-

schwunden ist (IAPESA 1959: 276).

2.2.2. Der Buchstabe 'c'

Um die Verschriftlichung des alveolaren Frikativs [s] (geschrieben als -s
oder -ss oder im Altkatalanischen -c) sowie des palatal-velaren Explosivs [k]
(geschrieben als c vor a, o, u und Vokalen, als qu vor e, i) gab es wahrend der
"Renaixenca " keine vergleichsweise Kontroverse in einer der bekannten Zeitungen,
obwohl auch dieses Orthographieproblem seit dem 18. Jh. immer, wieder Autoren
heschaftigte.106

In den Grammatiken werden unterschiedliche Ltisungen vorgeschlagen.
Das Graphem -c wird in alien Grammatiken der Prerenaixenca und Renaixenca
als "antiquiert " abgelehnt.

105. Die Orthographieregeln des "Institut " rind heute noch g6ltig. Zu den Regeln vgl. FA-

ms, P. '19'8: 36-38; 47.
106. Irn 18 . jh. erschien eine ganze Reihe von Orthographietraktaten . Besonders erwahnt

sei von Pere ,' IARTI/? ANGLES (1743): " Prontuario orthologi -graphico trilingue ... en que se ensefla a

pronunciar, escribir y letrear correctamente en latin , castellano v catalan , con una idia-graphia

o arte de escribir en secreto o con Have idia -graphica . Su autor el R.P. Lector Fr. Pedro Martir

Angles de la Sagrada Religi6n de Predicadores . Con licencia v privilegio, Barcelona".

P Martir Angles, Bibliothekar des Klosters Santa Catherina , Barcelona , war einer der Mitstrei-

ter der Debatte im "Diario de Barcelona " 1796, die DIAZ-PIMA , G. 1925 : 29 als einen "Eckpfeiler

der "Pre-Renaixen4a " ansiehtt . Fiir die Schreibweise von intervokalischem -s unterscheidet er -ss

( stimmlos) und -s (stimmhaft ) - eine Lasung , die auch BALLOT I TORRES 21813 vorschlagt.
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Dieser Artikel erscheint in der ersten, 1879 von V. Almirall gegrundeten ka-

talanischen Tageszeitung "Diari Catala".
1880 findet der erste, ebenfalls von V. Almirall initiierte "katalanische Kon-

gref3" start, der sich auch mit der Sprachenfrage hefaSt (vgl. Kap. 11.3.2.).
Die Uberlegungen zur Wiedereinfuhrung des Graphems c kamen also in

dem Augenblick auf, als sick der politische Katalanismus zu organisieren begann

(1879/1880).
Die endgultige Aufnahme des c in das "moderne Katalanisch" durch die

Gruppe "LAvens", deren Zeitschrift ab 1891 demonstrativ den Titel "I.Avenc" in

der Schreibweise c tragt, wurde durch die etymologischen Untersuchungen von

FARRE 1 CARR16 1880a,b and von BALARI/BLANCH/At'LESTIA 1879/1884: 7 vorbereitet.

Die Autoren des Proyecto de ortografia catalana con an estilo de susfun-

damentosfilologicos geben Beispiele fur die etymologisch begrundete Schreib-

weise des alveolaren, stimmlosen [s] im Altkalanischen:

1. Palataler Frikativ s, bzw alveodentale Affrikate t' im Lateinischen > alveolarem

c im Katal.
lat. for-ti-a > kat. for-c-a (Im Inlaut)
lat. gla-ci-em > kat. glac (Im Auslaut)

fa-ci-em > kat. fa-c
2. Velares k im Lateinischen > alveolares [s], Graphie c im Katalanischen:

bra-chi-um > kat. bra-c (Im Auslaut)
tor-yue -re > kat. tor-c-er (Im Inlaut)
vin-ce-re > kat. ven -c-er
(BALARI/BLANCH/AtILESTIA 1879/1884: 19/20)

Die Autoren empfehlen allerdings fur das Neukatalanische eine Ersetzung
von c durch s oder ss. (p. 20)

FABRA 1891:117/118 ist es, der die etymologischen Uberlegungen fur so wich-
tig halt, daf3 er die Wiedereinfuhrung des Graphems c (aufger vor e, i) nahelegt,
ja fordert.

In seinem Vortrag u.a. "La lletra c" auf dem ersten internationalen Kongref3

Ober die katalanische Sprache 1906 in Barcelona ("Primer Congres International de

la Llengua Catalana") gibt FABRA 1906/19081013 einen kurzen Abrif3 der Argumente,
die fur oder gegen eine Wiedereinfuhrung des c vorgetragen warden: etymolo-
gische Grande dafur vs. sprachpraktische und -vereinfachende dagegen. Auf3er-
dem vergleicht er die Losungen in anderen romanischen Sprachen zu diesem
Punkt and kommt zu der Schluf. folgerung, daf3 die Zulassung des Graphems c
im Katalanischen zur Beseitigung noch bestehender orthographischer Inkoha-
renzen beitragen wurde.

In seinem Vortrag 1906 bestatigt and untermauert Fabra aus wissenschaftli-

cher Perspektive die Entscheidung von FABRA 1891 sowie der Gruppe "LAven4".

Denn erst durch die Sprachkampagne der "Campanya lingufstica de l'Aven4"

108. FAHRA, P 1906 / 1908 ; auch in : FABRA , P. 1980 : 63-69.
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- Bezug auf die altesten katalanischen Texte, die durch die sog. "valenzia-

nische" Schreibweise charakterisiert sind (es);

- Bezug auf Texte ab dem 15. Jh., die jedoch aufgrund der offenen Aus-

sprache des unbentonten Vokals -a and aufgrund ver Verschriftlichung

nach dem "Sprachgebrauch" unterschiedliche Schreibweisen aufwei-

sen, vorwiegend jedoch den Plural -as;
- Pladoyer fur eine etymologische, am Vergleich mit dem Provenzalischen

orientierte Verschriftlichung -es;

2. Die Befurworter des "catala que ara es parla" engagieren sich fur eine pho-

netische Schreibweise des Pluralmorphems:
sie rind fur die -as.

Der Streit um die weibliche Pluralendung -as oder -es wird also mit Argu-

menten gefuhrt, die fur die gesamte Debatte urn die Standardisierung des Katala-

nischen kennzeichnend rind. An dem einem Punkt entzundet sich die Skala der

Uneinigkeiten.
Die Pluralendung wird zum Prufstein der spaten Renaixenca.

Der Streit zwischen den beiden Lagern zieht weite Kreise.

So hat P. Briz, Herausgeber der Zeitschrift "Calendari Catala", nur Artikel mit

den Pluralendungen -as angenommen, wahrend der Herausgeber des 'Anuari

Catala" - F. Matheu - die Schreibweise -es verfocht.
Es bildeten sich Fraktionen zu diesem Streitpunkt. 1871 konstituierte sich

eine Gruppe zum sog. "Eixam ortografic", die sich regelmaf3ig im "Cafe Suizo"

traf (MIRACLE 1968: 168).

An dem Problem der Verschriftlichung weiblicher Pluralendungen entzun-

den Bich zwei grundsatzliche Streitfragen:

- soil nach phonetischen, etymologischen oder textempirischen Kriterien

verschriftlicht werden?
- wie ist mit den beiden Hauptvarietaten des Katalanischen - dem "Westkata-

lanischen" and dem "Ostkatalanischen" - umzugehen?

Diese Streitfragen stehen im Zentrum der Kontroversen zwischen den Ar-

chaisten" and den Vertretern des "catala que ara es parla", die BoFARULL 1864 aus-

fuhrlich kommentiert (vgl. Kap. V..1.3.4).
Vertreter der Endung -es sind nach MILA I FONTANALS 1874: 561, FARRE I CARRIO

1875 sowie BOSCH DE LA TRINXERIA 1889 hauptsachlich die "Archaisten", die fur

eine Orientierung an den mittelalterlichen Quellentexten (Chroniken, Roman-

ceros, Troubadourlyrik) pladieren. Das Engagement fur die Endung -es ist auch

als ein Votum gegen die kastilische Pluralbildung auf -as zu interpretieren.

Dagegen sind all die Autoren fur die Schreibweise -as, die eine archaisieren-

de Normierung ablehnen and fur "moderne" Losungen eintreten. Dazu gehoren

Philologen wie BOFARULL, der in BOFARULUBLANCH 1867: 13 fur die Losung -as ein-

tritt and rich mit seinem Artikel "La desinencia del plural femeni" in der Zeit-

schrift "La Renaxensa" 1874 zum wichtigsten Fursprecher dieser Pluralendung
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Das gesprochene Katalanisch soil zurn Ausgangspunkt der Normierungen

werden. Dies hedeutet jedoch kein Pladoyer fur eine Verschriftlichung nach

dem "catala que ara es parla". Die Unklarheiten im Sprachgehrauch sollen viel-

mehr gezielte Losungen zugunsten katalanischer Formen erfahren.
Bei der endultigen Entscheidung in dern Streit urn die weibliche Pluralen-

dung -as/-es gewinnt noch eine andere Liberlegung die Oberhand: die Abgren-

zung vom Kastilischen.
Die Normes Ortogrdfzques des "Institut d'Estudis Catalans" von Pompeu Fa-

bra legen das weibliche Pluralmorphem auf -es felt."3 Damit ist einAbstand zum

Kastilischen markiert.

2.3. Abgrenzung des Katalanischen nach aufsen and nach innen

Im folgenden soil es darurn gehen, die Ahgrenzung des Katalanischen ge-

gen andere romanische Sprachen ("nach auI en") and innerhalb des Katala-

nischen gegen soziale and regionale Varietaten ("nach inner") zu skizzieren.

Ein Bewuf3tsein von der Notwendigkeit der Standardisierung Lind darnit
von der externen and internen Abgrenzung kommt erst in der zweiten Halfte des
vorigen Jahrhunderts auf.

Wahrend zunachst die Kontroversen zwischen den Befurwortern and Geg-
nern der Wiedereinfuhrung eines archaischen Katalanisch, den Jocfloralescos"

and den Anhingern des "catala que ara es parla", keine AnnIherung zuzulassen

schienen, ruckten mit zunehmender Dringlichkeit praktikabler Losungen neue
Fragen in den Blickpunkt.

Die Fruhphase der 'Jochs Florals" war von dern Bemuhen getragen, dern
Katalanischen als Schriftsprache Prestige zu verschaffen. Mit Beginn des politi-

schen Katalanismus wird die "jocloraleske" Phase uberwunden. Es dorniniert nun

nicht mehr das Bestrehen, das Katalanische primar als Dichtersprache wiederauf

leben zu lassen. Vielmehr werden Ziele wie die Institutionalisierung und Ver-

breitung (durch Schule, Offentlichkeitsarbeit usw.) des Katalanischen vorrangig.

In dern Mal e, wie der ProzeI der Standardisierung als zentral erscheint,

nimmt die Differenzierung des Katalanischen an Bedeutung zu.
Die grammatischen Formen, die besonders deutlich eine Verwandtschaft

mit anderen romanischen Sprachen erkennen lassen, erfahren besondere Auf-

merksamkeit. Urn nur einige Beispiele zu erwahnen: das Possessivpronomen 3.

Person sg. kat. "llur", frz. "leur" wird sprachvergleichend and etymologisch

ehenso untersucht wie das Pronomen "hi/li", das franzosische "v"."' Gleichzeitig

nimmt das Interesse an der Erforschung genuin katalanischer, etvmologisch ab-

gesicherter Formen zu. Die Suche nach Authentizitat geht soweit, dais lateinische

113. Vgl. hierzu FARKA, P. 191' "L'anarquia i la unificacio ortographiques", in: FABKA, P. 1980:

108-109. Finen Lherblick zu den "Normes ortographiques" (1913) gibt BAUTA I MAKCAKIT, A. de

s19". -94.
114. Vgl. hierzu FAKKE I CARRIO, 1872/1873, 1873 a: GENTS, S. 1873 a.
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"(...) principal ohjeto de la restauracicin (...) uniformidad, claridad

I pin•ificaci(jn de la lengiia." (HervtI'll ehung INA)

BDFARt LL 1878 hringt die Notwendigkeit der Spracheinheit mit der Konso-
lidierung der katalanischen "Nationalitat" in Verhindung. An den Begriff der
"Nationalitat° ist das politische Programm eines f(ideralistischen Staatsaufl aus
geknupft.

Die Idee der "Sprachreinigung" umfa1yt das Programm, "Barharismen" and

"Vulgarismen" als solche zu erkennen and durch Offentlichkeitsarbeit zu ahn-

den. Unter "Barharismen" sind Ihernahmen aus anderen (meist romanischen)

Sprachen zu verstehen. Zun<ichst werden - noch in Tradition des 18./fruhen 19.

jh. - "Gallizismen" negativ hewertet, Bann zunehmend (im letzten Drittel des 19.

Jh.) "Kastellanismen". Unter "Vulgarismen" werden ehenso der "vulg'ire", volks-

tumliche Sprachgehrauch wie regionale (implizit: landliche) Formen verstan-

den.Il^
\bkahellisten werden ver(iffentlicht:
"Barharismen v vulgarismes clue malmeten la llengua catalana" von CARETA

I VIRAL 1886; derselhe Autor hatte bereits 1880 in einer Artikelserie "Porgaduras
del idioma" zur "Sprachreinigung" aufgerufen.

Dem \erst;1indnis der sprachpuristisch orientierten Philologen gemal3 fallt
ihnen selhst die Aufgahe zu, unter Ahwagung etvmologischer, sprachvereinheitli-
chender and praktischer Kriterien das Katalanische zu standardisieren. Genuin
katalanische Formen sullen durch Ausgrenzungen von "Barharismen" and "Vul-

garismen" gefunden werden.
Grammatiker, Schriftsteller, Politiker and Verlage sollen zur Verhreitung

der Literatursprache heitragen, was zu einer Verhesserung des tatsichlich ge-
sprochenen Katalanisch fuhren wurde.

ad 2) Zum anderen halten Philologen wie. M. MiLA 1 FoNTANAts eine Funk-

tionsteilung des Katalanischen nach verschiedenen Registern fur unumganglich.

Es steht nicht die sprachpuristische "Reinigung" des tatsichlich gesprochenen

Katalanisch irn Vordergrund, sondern zunachst die Wiederherstellung and Be-

schreihung der katalanischen Literatursprache.

Nach MII.A I FONTANALS sollen im wesentlichen zwei Ehenen unterschieden
werden: die Literatursprache and die mundliche, in Alltagssituationen verwen-
dete Sprache:

"Pensam que hi hauria de haver dues menes de llenguatje: 1.' Una
literaria general (v si no's vol dir catalana nos diga de cap manera Ilemo-
sina, lino catalano-valentino-balearica), la qual es en substancia, la clue,
com havem dit, ha sigut derrerarnent restahlerta (... )
2.° Un altre llengua particular v variable, es a dir molts dialectes diferents

117 Dies geht deutlich aus dem Artikel " La puresa del llenguatge " von VAns I Viers, ).M
1883 hervor.
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CASTELIANISMES DE LA

PREMPSA CATALANA

angustiosa

composar
hasta
jusgat
laudable
(...)

COM SEN DIU EN

CATALA USUAL

anguniosa
compondre

fins

jutjat
lloahle

(CANIBELL 1890a: 159. Auswahl aus der Liste)

hn Unterschied zu CARETA I VIDAI. 1886 stellt CA.NII3Eu.1890 a die -castellani-

smes" aus der Presse zusammen, sodag die Liste von "castellanismes" his auf we-

nige Ausnahmen unterschiedlich ist.

CANIBELI. 1890a gibt weiterhin "kastellanisierte" Redewendungen mit ent-
sprechenden korrekten katalanischen Versionen an. z.B.:

GIROS CASTELLANS COM SE DIRIA EN CATALA USUAL

a la cuenta a la trassa

ha d'arribar en breu plasso arribara abiat (...) (p. 160)

"Castellanismes" unterliegen einem strengen Verdikt.

CANIBELL 1890h stellt als Erganzung zu seinem o.e.Artikel ein Dreipunkte-

programm zur Standardisierung des Katalanischen auf, das sick wie eine Grund-
satzerkliirung zur "Campanva lingufstica" von "1'Avens/Avenc" liest:

1. Losung de Orthographieprobleme; die katalanische Schriftsprache hake

so lange kein Prestige, wie uneinheitliche Schreibweisen vorherrschten.

2. Keine Trennung von "kultivierter Schriftsprache" fur den offiziellen Bereich

and "vernachlassigter Schriftsprache" fur den privaten; vielmehr soil eine

katalanische Schriftsprache als allgemeinverbindlich gelten and in Schulen

gelehrt werden.

3. Eine Kampagne zur "Katalanisierung" des Sprachgebrauchs auf allen Ehe-
nen: in der privaten and offentlichen Kommunikation. Der Autor schliigt zu-

dem eine Reihe vom Maf3nahmen vor, z.B. die Anbringung von StraI en-
schildern auf Katalanisch, Umtaufen von Cafes ("Al Rinc6n" sollte zu "Beco

del Rec6" werden) etc. (p. 189).

Zur Verwirklichung seiner Vorschlage schlagt er folgendes Vorgehen vor:

"Comensem per modificar la ortografia v poseur to Ilenguatge escrit

d'acort ab to llenguatje parlat , es a dir posem in renaixement literari en
condicions de popularisarse."
(CANIBELI. 1980b: 190)

Die Verbreitung einer Literatursprache soil popular werden.

Das Sprachenproblem wird zu einer offentlichen Angelegenheit.
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A (Iue la t del cent (...)? Las Ictras yue no se pronuncian, no sirven

sirven solamente para (...) el estudio del idiom,[, v sohre todo convicnc

no echar en olvido Clue la escritura es tan solo la tra(Iuccitin literal de la

vu7. articulada." (11ArA I FoNtANFr 1836: 13).

Wdihrend sich in der ersten Hilfte des 19. Jh. die Vertreter des -cataLl clue

ara es parla" gegen die romantischen "Renaixentisten" abgrenzen, ziehen sie in

der zweiten Halfte des 19. Jh. dire Daseinsberechtigung nicht meta- nur aus ihrer

Rolle als Opponenten gegen die "Jocfloralesken": vielmehr tragen sie dem Pro-

zef5 der Sprachaufgabe oder Sprachmischung im Zuge wachsender Verst;idte-

rung and sozialer Umstrukturierung Rechnung.
Das Katalanische wird entweder aufgegeben (language shift) - vor alleni

von der in die Stadt ziehenden Landhevolkerung - oder es findet eine Sprach-

mischung (code switching) 120 statt.

Vor allem im lexikalischen Bereich nehmen die "castellanismes" in. Be-

stimmte Nlodeworter aus dem politischen, sozialen Bereich werden ehenso w. ie

besonders giingige Verhen and Partikel aus dem Spanischen ins Katalanische

uhernommen.
Hierzu ein anschauliches Textheispiel aus der anarchistischen Zeitschrift

"La Tramontana, Periodich politich vermell" - ein Spottgedicht auf den Sprach-

gehrauch des hourgeoisen Stdidters von "CANDOR SAI.ANIC':

"-;Nola! ;cap' hont va, don Pere?
-;A passeja un xich, don Joan (... )

- Va voste a dar un passevo per distreure 'Is ma!-de caps yue l on horn

sempre l'agobian v s'encuentra i cada pas un ohrer clue lo sea traje v ah

un bon puro fumant, derrotxant a troche 1' nocbe to fan yuedarlo parat,

plies no' Is empeta la hasa qualsevulga senvor;is." (Hervorhehungen im

Original) (S.v.AytE 1891:4)

Die hloderworter sind nicht unhedingt nur dem Kastilischen entlehnt, son-

dern atlch dem Franzosischen and Englischen, wie der Unhekannte Autor trait

den Initialen S.T. in einem Artikel "Eldioma Universal" in der Zeitschrift "La Pubi-

Ila" vom 2.2.1868 auf der Titelseite feststellt:

"matinee, merci, spleen, beef-steak, junta, meeting (...)."
Auch zweisprachige Spottgedichte zeugen von "code switching".

Inwieweit sie allerdings auf realem Sprachgebrauch hasieren, hleibt dahingellt.

Ein Beispiel:

120. VgI. zu den Bedingungen von language maintenance" and "language shift": Fisnstcc,

1. 1964, 19-21).

W'ahrend es die Erforschung der "language maintenance/ language shift" mit der Tatstche

der Substitution einer Sprache durch eine andere zu tun hat, geht es bei den Analvsen zum "code

switching" um die interferenzen innerhalb einer Redesituation. Vgl. FIsnsIAN, 1. 19-2 h:
__

and

109.
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2.5. Die Kontroverse um die Grundung einer Sprachakadernie

Mit der Gruppe "IAven4" hat nicht nur eine endgultige Aussohnung zwi-

schen deco "catala que ara es parla" and deco "catala literari" der Archaisten statt-

gefunden. Es hat sich auch der praiskriptiv-normative Argumentationsstrang durch-

gesetzt. Damit sind alle die Renaixentisten in die Schranken verwiesen, die

eine Konsolidierung der Literatursprache nur durch die Ausschopfung der Viel-

falt sprachlicher Formen fur moglich hielten. Sie vertraten die Auffassung, das

Leben einer Sprache zeige sich gerade im Vorhandensein produktiver Verfahren
and im Formenreichtum.

Es ist deshalb nur konsequent, daf3 die 1870 von Pelai BRiz vorgeschlagene
Grundung einer Sprachakademie auf vehemente Ablehnung'" and auf eine
entsprechende Kritik stOSt:

"En lo camp de una literatura, hi to de haver (...) endrets hont hi crei-

xen fruvts v Hors de cambiats matisos: ha de esser corn lo de Ia naturale-

sa, que aprop del blat hi posy Ia rosella, Ia etzavara (...). Eixa varietat,

eixa riquesa la to Ia rostra literatura. " (ANONVM 18"8e: 9') (Hervorhe-

burg INA).

Der unbekannte Autor erweist sich als noch ganz der Tradition der "Elo-
quencia" verpflichtet: die Vielfalt einer Sprache ist ein Beweis fur ihr Leben. Die
Sprache lebt so lange, wie sie Formenreichtum qua natura hervorbringt; eine
Uberfuhrung in ars wurde einern Absterben kreativer Moglichkeiten gleichkom-
men.

In die gleiche Richtung argumentiert F MATHEI', wenn er 1880 in der "Ilus-
traci6 Catalana" vom 10.12.: 126 in einem Artikel ohne Uberschrift schreibt:

"(...) Que cadascu escriga vom t'ulga mentres que el fondo de lo
que escriga sigui bo (...) La uniformitat seria at'ui pobresa (...)". ''j

Noch neben der sprachpuristischen Linie von Avenc verteidigt CASAS-CARBO
1891: 148 diese Position der "Sprachenvielfalt durch individuelle KreativitLit":

"Que cadahu escrigui en la t'arietat viva del catala que millorsenti
v que mes Ii agradi, enriquintla, depunrantla, completantla, perfeccionant-
Ia."

Es ist also keineswegs so, dais die romantische Konzeption von der "Mut-
tersprache" (vgl. Kap. V.1.5.) zeitlich auf die Fruhphase der Renaixenca begrenzt
ware. "Sprache" als emotional positiv besetztes Potential fur Kreativitat, Freiraurn
fur Schwelgen wie fur (mehr oder minder) wissenschaftliche Betatigungen,
Schatz jeden Individuums - diese Konzeption wird noch Ende des 19. Jh. vertre-
ten.

122. Vgl. zur Frage der Akademie, die besonders 18'8 diskutiert wurde, folgende Artikelse-

rien (von unbekannten Autoren): ANONYst 1878 d, e, fund ANONYSI 18'9, 1881.

123. zitiert Hach MIRACLE, J. 1968: 182; dort auch ein kurzer Abri$ zur Geschichte der Ron-
troversen. Vgl. auch PRATS, M. 1976: 129.
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SCHLUSSBEMERKUNGEN

Die Methode der "Spurensicherung" fur ein wissensoziologisches and so-
zialgeschichtliches Vorgehen durfte ergeben haben, daf3 sich ein "Bruch" mit
Wissenstraditionen erst mit Durchsetzung des politischen Katalanismus ab 1880
feststellen lafst, wobei der Katalanismus selbst Ergebnis eines Prozesses ist. Die
einzelnen Etappen lassen sich fur die drei Quaestiones nachzeichnen. Bei der
Quaestio 1 "Lemosinisch" hat each der identifikatorischen Phase (1. Halfte des
19. Jh.) in den 60er and ?Oer Jahren eine Distanzierung zu der Synonymie statt-
gefunden; in der Phase B ist these Frage kaum noch thematisiert worden. Kom-
plexer stellen sich die Entwicklungen bei der Quaestio 2 "Wiederhelebung" dar,
Weil die Schluf3folgerungen aus der Frage, wie das Katalanische wiederzubele-
ben sei, starkers Veranderungen unterworfen sind: die Antwort hierauf lautet mim-
lich - in chronologischer Reihenfolge: durch Lyrik - Kodifizierung - Standar-
disierung - Sprachpolitik (vgl. Schemata Kap. I.3.1). Die Quaestio 3 "Standardi-
sierung" hetrifft vor allem die Phase B; doch laf&t sich auch hier zeigen, daf3 sie
nicht plOtzlich aufkam, sondern zunachst Ober eine Kritik an der Ineffektivitat
der Blumenspiele. Der Umschlag vom retrospektiven zum prospektiven Argu-
mentationstypus vollzieht sich schrittweise. Nach der Revolution von 1868 wur-
den zum ersten Mal (in bezug auf die Quaestio 3) aus der Distanzierung von
den historisierenden Argumenten zukunftsorientierte Forderungen and Vor-
schlage abgeleitet, ab 1880 ganze Programme. Der Begriff des "Bruchs" konnte
also den Blick dafur verstellen, der Frage nachzugehen, an welchen Punkten
and in welchen Etappen einerseits Distanzierungen, andererseits Innovationen
erkennhar sind. Aber auch der Terminus der "Kontinuitat" ist nicht glucklich -
zurnindest dann nicht, wenn er die Spurensicherung dafur verdeckt, daf3 unter
dem Vorzeichen nationaler Ideologien scheinbare Kontinuitaten in einen
neuen Rahmen eingespannt sind,

Gibt es Gemeinsamkeiten, Parallelen zwischen den drei Quaestiones? Die
Frage kann eindeutig bejaht werden: das sie Verhindende ist der Umschlag vom
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the verweist auf eine Tradition, die im Sinne von FOUCAI LT 1969 zu einer
Archaologie auffordern wurde. Es scheint, als waren die sogenannten VulgJr-
sprachen mit den Argumenten der Beredsamkeit (Eloquenz) gegen das Latein
verteidigt worden. In der Lyrik entfalten sich - der Lehre von der Beredsamkeit
gema1 - die asthetischen Qualitaten der Sprache.

Nun war die Eloquenz offensichtlich nicht nur als Asthetik und Uherzeu-
gungslehre prasent, sondern in den Kriterien fiir die Kodifizierung selbst.

Auch fur die Heraushildung der deutschen Hochsprache Irk sich die Be-
deutung der Rhetorik nachweisen, wie LERCHNER 1984:82 ausfuhrt:

"Die unter deco Gesichtspunkt hetriehene Lekture des (...) zeitgen6s-

sischen Schrifttums stellt sicher, dais' der Streit urn Mafs'st'ihe und Vorhil-

der fur das 'Hochdeutsche' textstrategisch mit einiger Eindeutigkeit auf

den Nenner des rhetoriscben Diskurses gebracht werden kann. Daraus
la6t sich vermutungsweise die heuristisch keineswegs belanglose Hypo-
these ableiten, dais' sich die bewuf$t gemachten (praskriptiven) Normie-
rungsprozesse der Zeit im wissenschaftsorganisatorischen Rahmen der
Rhetorik und also auf ihrer hegrifflichen Grundlage vollziehen."

Was die Kriterien fur die Bildung einer nationalen Literatursprache angeht,

durfte die sonst so wichtige Trennungslinie zwischen Rhetorik und Beredsam-

keit anfgehoben sein.
Die Normierung ware also den Kriterien der Rhetorik unterworfen - eine

These, die sich zweifellos auch fur die romanischen Sprachen Franzf)sisch, Spa-

nisch, Italienisch erh"irten lief3e. Fur die Normierungsversuche des Katalani-

schen scheint mir der Zusammenhang direkt zuzutreffen.
Auch die Vorstellung von der Wiederbelebung des Katalanischen ist dieser

Tradition verpflichtet, dergemafs' den asthetischen Qualitaten (Harmonie, Ele-
ganz) hochster Stelienwert zukommt. Es mu9te jedoch gerade fur den Bereich
der Asthetik die Trennung systematisch ausgewertet werden, die als Konsequenz
der Emanzipation gegen das Latein (und die Rhetorik) von den "muttersprachli-
chen" Philologen getroffen wurde: die zwischen Rhetorik und Eloquenz.

Die langen Artikel in der Encyclopedia von DIDEROT i D'ALENIBERT zeugen da-

von, wie Behr die Beredsamkeit auch (und gerade) im 18. Jh. Grundlage einer

eigenen Asthetik, ja Moral war: Wahrheit, Unverfalschtheit, Naturnahe, Klarheit,
Direktheit sind ihre Trumpfe gegen die als tot verurteilte Rhetorik.

Die Eloquenz durfte auch im 19. Jh. eine erhebliche Rolle als Grundlage ro-

mantischer Theorien gespielt haben. Als Wissenstradition war sie prasent - und

regte z.B. zu einem enzyklopadischen Vorhahen wie das von BOL TER%X'EK 1804 -

1819 an.

Dal auch in Spanien die Lehre von der Eloquenz eine eigene Tradition he-

sitzt, geht deutlich aus MAYANS I SISCAR 1737 und CAPMANY 1786 - 1794, 2 1812 her-

Mr.
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