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VERKLEIDET  –  ABER  ALS  WAS?  
Türkische  Übersetzungen  der  „Kleinen  Hexe”  

Welches   deutsche  Literaturwerk  wurde   innerhalb  weniger   Jahre   drei  Mal   in   verschiedenen  Verlagen  und  
von   vier  Übersetzern   ins   Türkische  übertragen?  Mit   Sicherheit   reitet  Otfried  Preußlers   „Kleine  Hexe”   auf  
ihrem  Besen  allen  Klassikern  voran.  Ob  das  Buch  eines  Rosenheimer  Schulmeisters  aus  den  1950er-‐‑Jahren  
noch  ohne  „begriffliche  Nachbesserung”  (Burkhard  Müller)  auskommen  darf,  haben  die  Übersetzer  ins  Tür-‐‑
kische  längst  beantwortet:  In  allen  drei  Versionen  der  türkischen  Hexe  kommen  keine  als  Türken  maskierten  
Kinder   vor.  Das   ist   für   ein   türkisches   Lesepublikum   logisch:   Türke   ist   kein   verletzendes  Wort,   aber  man  
kann  sich  schließlich  nicht  als  sich  selbst  verkleiden.  

Wie   gingen  die  Übersetzer  mit   den  Namen   von  Türken  und  der   anderen  Völkerschaften   um,   die   sich   an  
Fastnacht   auf  der  Dorfstraße   tummelten?  Am  Beginn  des  Kapitels   „Wollen  wir  wetten?”   steht  bei  Otfried  
Preußler  der  Satz:  „Wie  kamen  die  beiden  Negerlein  auf  die  verschneite  Dorfstraße?  Und  seit  wann  gab  es  
Türken  und  Indianer  in  dieser  Gegend?  Türken  mit  roten  Mützen  und  weiten  Pluderhosen  .   .   .  “  Der  Erst-‐‑
druck   der   türkischen   „Kleinen   Hexe”   („Küçük   Cadi”)   erschien   1990   bei   dem   ambitionierten   links-‐‑
kemalistischen  Gündogan-‐‑Verlag   in  Ankara.  Das  Übersetzergespann  bestand  aus  dem  Germanisten  Rezan  
Algün  und  der  Deutschlektorin  Edeltrud  Özdemir,  einer  promovierten  Orientalistin.  Ihr  Text  ersetzt  Preuß-‐‑
lers  „Türken  mit  roten  Mützen”  ganz  pfiffig  durch  „Osmanen  mit  roten  Fesen”.  Aufmerksame  Kinder  wer-‐‑
den  aber  gemerkt  haben,  dass  die  Illustration  einen  Orientalen  mit  Turban  zeigt.  

Sechs  Jahre  später  übernahm  der  Istanbuler  Varlik-‐‑Verlag  die  Hexe  mit  dem  Raben  in  sein  Programm.  Varlik  
war  lange  eines  der  wenigen  Verlagshäuser  in  der  Türkei,  die  über  Jahrzehnte  die  nationale  und  internatio-‐‑
nale  Moderne  pflegten.  Jetzt  erschien  als  Übersetzer  Otfried  Preußlers  der  produktive  Esat  Nermi  Erendor.  
Er  hatte,  obwohl  er  im  Hauptberuf  als  Polizeidirektor  arbeitete,  mehr  als  hundert  Bücher  ins  Türkische  über-‐‑
tragen,  darunter  Werke  von  E.  T.  A.  Hoffmann,  Franz  Grillparzer,  B.  Traven  und  Erich  Maria  Remarque.  Für  
den  Räuber  Hotzenplotz  erfand  Esat  Nermi  Erendor  den  schönen  Namen  Haydut  Haytazot,  die  „Türken”  
substituierte   er   in  der  „Kleinen  Hexe”  zwar  beim  ersten  Vorkommen  durch  ein   farbloses  „Leute  aus  dem  
Osten”,  schrieb  aber  dann  im  folgenden  Satz  von  „Arabern  mit  roten  Fesen  und  Pluderhosen”.  

Die  jüngste  Übersetzung  kam  2009  mit  einer  Startauflage  von  1000  Exemplaren  in  einem  Kinderbuchverlag  
namens  „Der  gestiefelte  Kater”  (Çizmeli  Kedi)  heraus.  Der  Übersetzer  Emsali  Kekeç  lässt  die  Eingangsfrage  
nach  „den  beiden  Negerlein”  weg,  folgt  jedoch  seinem  Vorgänger,  wenn  er  die  Türken  in  Fes  tragende  Ara-‐‑
ber  verkleidet.  Der  Absatz,  in  dem  bei  Preußler  ein  Wüstenscheich  und  ein  Hottentottenhäuptling  vorkom-‐‑
men,  wird  ganz  gestrichen,  aber  die  Menschenfresser   (yamyamlar)   rufen   texttreu:  „Wir   sind  hungrig,  wer  
will  sich  fressen  lassen?”  Die  vom  aktuellen  Neo-‐‑Osmanismus  noch  unbelasteten  Übersetzer  von  1990  hat-‐‑
ten  kein  Problem  damit,  einen  „Osmanen”  als  drollige  Maske  einzuführen.  Dass  in  den  jüngeren  Ausgaben  
die   mäßig   exotischen   Araber   im   Dorfkarneval   auftreten,   hätte   wahrscheinlich   Otfried   Preußler   nicht   be-‐‑
fremdet.   Der   weiße   Burnus   war   im   Rosenheimer   Kinderfasching   der   Nachkriegszeit   durchaus   vertreten,  
weil  er  für  die  Eltern  ohne  Aufwand  zuzuschneiden  war.  

Das   Weiterreichen   der   Türkenmaske   an   die   Araber   ist   aber   nicht   ohne   Tücke.   Im   Alltagstürkisch   steht  
„Arap”  nämlich  auch   für  „Neger”.  Die  Negative  von  Schwarz-‐‑Weiß-‐‑Filmen  heißen  bis  heute  Arap  wegen  
der  schwarzen  Gesichter  weißer  Personen.  Wird  aber  der  Übersetzer  Emsali  Kekeç  mit  den  überarbeiteten  
Völkernamen   besser   zurechtkommen,   die   der   Thienemann-‐‑Verlag   angekündigt   hat?  Das  muss  man  wohl  
dem  Urteil  des  Raben  Abraxas  überlassen.    
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