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l u d w i g  m .  e i c h i n g e r

Laudatio anlässlich der Verleihung  

des Jacob- und Wilhelm-Grimm-Preises des DAAD  

an Frau Professor Elisabeth Knipf-Komlósi

sehr geehrte frau pászti-márkus, ich freue mich, dass  

sie uns für die ungarische botschaft hier die Ehre geben, 

sehr geehrter herr dr. Kreft vom auswärtigen amt,

spectabilis, lieber Kollege hundt,

liebe frau neuland, die sie hier den  

Vorstand des daad vertreten,

liebe frau schneider als Verantwortliche für den  

gesamten bereich Germanistik des daad,

liebe beirats-Kolleginnen und Kollegen  

(darunter Jörg Kilian als eine art Gastgeber),

liebe Kolleginnen und Kollegen vom Germanistenverband,

liebe Gäste,

liebe Elisabeth,

was sagt man, wenn man so einen preis bekommt? Wie ich Elisabeth Knipf kenne, 

und ich kenne sie auf jeden fall schon lange, hätte sie, als sie die nachricht davon 

bekam, dass ihr der Jacob- und Wilhelm-Grimm-preis zuerkannt worden sei, mit 

einem satz antworten können, den ich gleich zitiere. Einer ihrer Gewährsleute 

für die ungarndeutschen dialekte hat ihn gesagt, und er findet sich in ihrem 

2011 erschienenen großen buch zum »Wandel des Wortschatzes« als beleg für die 

 Verwendung von diskurspartikeln.

Nahát, des hew ich net gmahnt, dass es so weit kummt.  

(Also, das habe ich nicht gemeint, dass es so weit kommt.)
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und wenn sie das gesagt hätte, wäre es ein angemessener Kommentar nicht etwa 

als ein bescheidenheitstopos bezüglich der eigenen wissenschaftlichen arbeit und 

fachlichen persönlichkeit. man hätte es vielmehr vielleicht nicht meinen können, 

dass es so weit kommt, weil sie einer Generation angehört, bei der alles dagegen 

sprach, dass man sich intensiv mit der deutschen sprache, der deutschen Kultur 

oder gar auch der sprache der ungarndeutschen beschäftigte und darauf eine 

Karriere bauen könnte. und so gesehen fast noch bemerkenswerter als der inhalt 

des satzes ist aber der sachverhalt, dass sie ihn in dieser form hätte sagen können 

(und dann auch noch in der lage wäre, ihn mir »deutschländer« auf standard-

deutsch, auf »hochdeutsch« zu erläutern). und das Überraschende daran ist nicht, 

dass sie, die sie in ungarn aufgewachsen ist, gänzlich geläufig auf diesen ungari-

schen Verknüpfer (na)hát zugreifen kann – noch dazu, wo sie neben Germanistik 

auch noch hun garologie studiert hat.

Wenn ich übrigens die Erläuterungen recht verstehe, die Elisabeth Knipf zu 

dieser form hát gibt, ist das offenbar ein fast idealer Einstieg in die ungarische 

sprache, so viel funktionen wird man selten mit einer silbe bekommen:

»Hát ist im Ungarischen ein polyfunktionales Wort, das als Substantiv 

( Rücken) sowie als Synsemanticon (Adverb) zum Ausdruck der  

Unsicherheit und zum Nachdruck, als Modalwort in der Funktion eines 

 Füllwortes, einer Redeeinleitung, als ein Fragewort und selbst als  

Konjunktion auftreten kann.« 1 

die geläufige Verwendung solch einer partikel zeigt nur die gute Einbettung in 

eine mehrsprachige situation, in der ein natürlicher umgang mit der mehrheits-

sprache durchaus einen positiven Wert hat. Überraschend ist aber eigentlich, 

dass  Elisabeth Knipf auch den mundartlich ungarndeutschen teil aus eigener 

Kompetenz sprechen könnte und – mehr noch – Zeit ihres lebens hätte sprechen 

können. Überraschend oder zumindest nicht unmittelbar zu erwarten ist das, weil 

Elisabeth Knipf in den 1950 er und 1960 er Jahren aufgewachsen ist. in diesen 

Jahren läuft erst allmählich die phase aus, in der die deutsche sprache und ihre 

verschiedenen ausprägungen in ungarn nicht nur aus der Öffentlichkeit und aus 

der schule zurück gedrängt wurden. Es wurde auch nicht gern gesehen, wenn sie 
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in dem verbliebenen restraum des häuslichen lebens gebraucht wurde. in vielen 

familien wurden so – auch aus Vorsicht – die in dieser Zeit aufwachsenden Kinder 

vom deutschen ferngehalten. die deutsche sprache spielt öffentlich keine rolle, die 

häusliche mundart wird kaum mehr gebraucht. so wuchs eine Generation heran, 

die vielleicht gerade noch etwas von der angestammten sprache der Großeltern 

verstand, die die Eltern versuchten zu vermeiden, die sie aber selbst nicht mehr 

benutzen konnten. so tut sich hier – wie Elisabeth Knipf an verschiedenen orten 

dargestellt hat – eine Generationenlücke auf. Es gibt damit eine jüngere Gruppe 

der ungarndeutschen mit einer durchaus ungarndeutschen identität – sie wird 

ja durch den ausgegrenzten status eher verstärkt – und, wenn man so will, einem 

sprachlichen problem. Zumindest bei der betroffenen »alterskohorte« findet man 

aber eigentlich allenfalls reste der dazugehörigen sprache, der vor ort gesproche-

nen dialekte. und es wird auch nach den politischen lockerungen seit den 1960 ern 

noch einige Zeit dauern, bis das »hochdeutsch«, die standardsprache, wieder einen 

platz in diesem sprachenraum findet. Wenn nun im laufe dieser Entwicklung 

in den letzten Jahrzehnten ungarisch und deutsch ihren platz in der schulischen 

landschaft des südungarischen Gebiets, von dem wir sprechen, gefunden haben, 

ist das eine Veränderung der sprachlichen Welt, von der man nicht so recht weiß, 

wie sie zur eigenen ungarndeutschen identität steht.

Von dieser eher komplizierten ausgangssituation im südlichen ungarn der 

späteren 1950 er Jahre führt nicht ein gerader oder naheliegender Weg zur  leitung 

des lehrstuhls für Germanistik an der universität budapest mit ihrer traditionell 

gefestigten Germanistik. aber wenn man dann genauer hinsieht, ist alles doch 

irgend wie anders. aus dem sprachlichen lebenslauf unserer preisträgerin kann 

man schließen, dass die begegnung mit mehreren sprachen im eigenen umfeld 

oder sogar in der eigenen familie die neugier auf alle diese sprachen fördern 

kann (mag das auch alles nicht so einfach sein). der Vater sprach hochdeutsch 

und legte Wert darauf, die mutter und die Großmutter den dialekt, und natür-

lich sprachen alle ungarisch. Eigentlich wirkt das wie jenes Erbe einer über die 

Jahrhunderte hin von einer vergleichsweise unkomplizierten mehrsprachigkeit 

geprägten landschaft, die nicht von den ganzen sprachnationalismen und auch 

den politischen unzuträglichkeiten und fährnissen des letzten Jahrhunderts 

 berührt scheint. das ist es ja, was man jetzt im rückblick als das positive Erbe des 
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»sprachen managements« der österreichisch-ungarischen monarchie sieht. Wenn 

der politische druck nicht gewesen wäre, hätte es vielleicht in der Gegend in und 

um bája im südlichen ungarn scheinen können, als wäre es irgendwie noch immer 

so – dörfer und auch städte wie bája oder pécs, in denen die deutsche sprache 

oder zumindest die Erinnerung daran noch lebendig ist.

so kann man unter diesen umständen – in dieser region und in dieser per-

sönlichen umgebung – noch erwarten, dass jemand, der hier aufwächst, dann 

ein zweisprachiges Gymnasium besucht, um das beste aus seinen sprachlichen 

Voraussetzungen zu machen. dass Elisabeth Knipf, wie sie mir geschrieben hat, 

dort die deutsche sprache und die beschäftigung mit allen ihren sprachen lieben 

lernte, ist sicher eine der Voraussetzungen dafür, dass wir uns heute hier  treffen. 

Es kam dazu, dass gerade die ungarischen Verhältnisse immerhin die möglichkeit 

boten, die ansonsten nicht so durchlässigen Verhältnisse in deutschland West und 

deutschland ost – daneben auch noch in Österreich – kennenzulernen. durch Ver-

wandtschaft, die in der bundesrepublik lebte, und besuche dort hatte für  Elisabeth 

Knipf die hochsprache, wie man so sagt, einen sitz im leben. diese Kontakte 

boten aber auch die Gelegenheit, zu sehen, dass Variation, das nebeneinander 

verschiedener formen, in einer plurizentrischen sprachkultur wie der deutschen 

kein marginales phänomen in irgendwelchen sprachinseln ist, sondern den cha-

rakter der deutschen sprache insgesamt prägt. für Elisabeth Knipf wird die erlebte 

sprachliche Vielfalt zum boden für ihr fachliches leben und ihren wissenschaft-

lichen Erfolg, der sie bis hierher geführt hat. so hat sie frühzeitig – schon als 

schülerin und dann kontinuierlich durch ihr frühes berufliches leben – immer 

deutschunterricht gegeben, und sie hat dann tatsächlich Germanistik und hungaro -

logie studiert, in pécs und in szeged, wie damals üblich mit einem auslandsjahr 

in halle. die Erfahrungen an einer universität wie halle mit ihren bibliotheks-

möglichkeiten und im rahmen einer Germanistik im deutschsprachigen raum 

eröffneten damals eine andere Welt des forschenden arbeitens. (Übrigens: Weil 

sie so gut deutsch beherrschte, durfte sie, anders als die sonstigen ausländer, an 

den normalen Kursen der Germanisten teilnehmen). als die in der Zwischenzeit 

zur jungen assistentin an der universität in pécs Gewordene dann im Jahr 1983 

promoviert wird, hat sie die deutschen, das deutsche und ihr land im osten und 

im Westen kennengelernt. die promotion zu einem Vergleich der deutschen und 
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ungarischen morphologie markiert einen ersten forschungsschwerpunkt von frau 

Knipf, der bis heute eine rolle spielt – und sich in den weiteren Jahren vor allem 

in forschungen zur Wortbildung (vor allem zum ungarndeutschen) niederschlug. 

Wir haben kaum beschreibungen dieses bereichs für nicht standardsprachliche 

ausprägungen des deutschen, die so professionell unterfüttert sind.

bemerkenswert ist schon und auch nicht selbstverständlich, dass sie für  ihre 

dissertation b als »fern aspirantin« mit einem stipendium der ddr an die aka-

demie der Wissenschaften der ddr kam, betreut von markus motsch, der ja auch, 

und das mag über das geteilte interesse an der Erforschung der deutschen Wort-

bildung hinaus die Verbindung zum hier sprechenden laudator herstellen, später 

am institut für deutsche sprache (ids) gearbeitet hat. Genau das betrifft aber 

auch unsere preisträgerin, der Wechsel von Wolfgang motsch (und 21 anderen 

mitgliedern des Zentralinstituts für sprachwissenschaft der akademie der ddr) 

an das ids war ja die folge der auflösung und umstrukturierung der akademie 

nach der politischen Wende 1989. 1989 hätte auch Elisabeth Knipf noch ein Jahr an 

der akademie gehabt, um ihre promotion dort abzuschließen, so dass die deutsche 

Wiedervereinigung der Grund dafür war, dass dieses Verfahren dann im Jahr 1993 

an der ungarischen akademie der Wissenschaften abgeschlossen wurde. Zwischen-

zeitlich war sie mit ihrem mann, der dort ein humboldt-stipendium wahrnahm,  

und den beiden töchtern in saarbrücken gewesen. 

die dissertation b spricht das zweite und, wenn man so will, auch dritte große 

thema der wissenschaftlichen arbeiten von Elisabeth Knipf an: Es geht um die 

Varietäten des deutschen und insbesondere um das deutsche in minderheiten-

situationen. Varietätenlinguistik und die beschäftigung mit sprachminderheiten, 

sprachinseln der »eigenen« ungarn deutschen minderheit, das sind die themen, 

um die sich dann in den folgenden zehn Jahren eine Vielzahl von wissenschaft-

lichen aktivitäten entwickeln. hier kommt unter anderem auch der daad ins 

spiel, der ihr in den Jahren 1990, 1995 und 2002 die möglichkeit zu forschungs-

aufenthalten an deutschen universitäten und am ids gab und auch (1998/99) 

ein projekt zur deutschen hochsprache in ungarn förderte, das federführend 

von Klaus mattheier verantwortet wurde, und in dessen rahmen auch ich mit 

Elisabeth Knipf – nicht zuletzt bei gemeinsamen feldforschungsaufenthalten in 

ungarn – in wissenschaftlichen Kontakt kam. in der folge konnte ich sie auch 
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als die für ungarn zuständige Expertin für mein dfG-projekt (1999–2002) zu den 

deutschen sprachminderheiten in mittel- und osteuropa gewinnen, die dann auch 

die ungarischen Verhältnisse in dem daraus entstandenen handbuch beschrieben 

hat. auch für die umfänglichen forschungen zu Varietätenfragen insgesamt will 

ich – verkürzend – auf mein persönliches Erleben zurückgreifen. um diesen wich-

tigen bereich in einer Übersicht zugänglich zu machen, hat sie publikationspro-

jekte initiiert und (gemeinsam mit nina berend) bände zu regionalen standards 

– in denen ich den deutschen süden präsentiert und repräsentiert habe – und zu 

sprachinselwelten vorgelegt. das sind alles die folgen der in den 1990 er Jahren 

seit 1994 auf den Weg gebrachten aktivitäten. damals wechselte Elisabeth Knipf 

von pécs an die Eötvös-loránd-universität nach budapest, wo ja unter der leitung 

des Kollegen Karl manharz die beschäftigung mit dem ungarndeutschen einen 

repräsentativen platz hatte. dort stand sie seit 1997 dem bereich der Germanis-

tischen linguistik vor, und nach der habilitation (2001) und der Ernennung zur 

universitätsprofessorin an der EltE (2004) leitet sie nun seit 2006 das dortige 

institut für Germanistik. 

im Jahr 2013 nun hat sie mit der Verteidigung des dsc (doctor scientiarum) der 

akademie die nur für heraus ge hobene fälle vorgesehene höhe der wissenschaft-

lichen Qualifikationen erreicht. Zu der »akademikerin« wie der leiterin dieses zen-

tralen lehrstuhls passt nun auch die arbeit an dem projekt eines Wörterbuchs der 

ungarndeutschen mundarten in Zusammenarbeit mit den akademie kommissionen 

in Wien und münchen. und es passt auch dazu, dass sie nun im Jahr 2011 als Ergeb -

nis der arbeit der letzten Jahre ein das feld weiträumig analysierendes und in die  

minderheitenlandschaft einbettendes buch zum Wandel des Wortschatzes in der 

minderheitensprache vorgelegt hat, das sich nicht zuletzt um die in der Zwischen-

zeit herausgebildete schichtung in der minderheitensprache kümmert. Wenn eine 

deutsche sprachinsel wie die in ungarn – und im weiteren sinn eine sprach minder-

heit – auch generell eine situation sein mag, wo man – am normalfall gemessen: 

überraschenderweise – bei einer deutschen sprachform geblieben ist, so ist es 

denn so einfach nicht. die mundart ist zumeist ein allenfalls in code-switching 

und code-mixing mit dem ungarischen lebende alltagssprache, viele sind das, 

was man jetzt im amerikanischen Kontext gern heritage speaker nennt. sie sind 

eigentlich bis auf gewisse Erinnerungsformen keine sprecher der sprache mehr, 
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sie gehört aber zu ihrer identität; dazu kommt dann die neu erlernte (und dann 

weitergegebene) standardform, die vielleicht in der lage ist, einen teil der identität 

weiterzutragen. unter diesen umständen spielen natürlich fragen des deutschen 

als fremdsprache in der tätigkeit von Elisabeth Knipf ebenso zunehmend eine 

rolle wie kultur- und wissenschaftspolitische tätigkeiten in diesem umfeld. so 

ist sie im Kuratorium des südosteuropainstituts münchen ebenso vertreten wie 

im Vorstand der iGdd, und seit 2012 vertritt sie ungarn auch im internationalen 

Wissenschaftlichen  beirat des ids. ihre kulturpolitische tätigkeit wurde 2010 

durch die Verleihung der Ehrennadel in Gold für das ungarndeutschtum (als aner -

kennung für ihr Engagement für die Volksgruppe in der forschung und auch für  

ihren Einsatz für die ungarndeutschen) gewürdigt.

Elisabeth Knipf hat ein profil entwickelt, in dem sie ihre national und inter-

national angesehene sprachwissenschaftliche forschung in eigenständiger und 

überzeugender Weise mit einem wissenschaftlichen Engagement für die deutsche 

sprache in ungarn verbindet.

nach all dem bliebe eigentlich nur übrig, noch eine der formeln zu zitieren, die 

Elisabeth Knipf als »formeln der bewunderung« im ungarndeutschen beschreibt 

– und die man auch ohne große Übersetzung versteht: 

Na schau mol do her.

mit diesem ausdruck der hochachtung gratuliere ich dir ganz herzlich zur Ver-

leihung des Jacob- und Wilhelm-Grimm-preises des Jahres 2013.

1  Elisabeth Knipf-Komlósi: Wandel im Wortschatz der 
minder heitensprache. am beispiel des deutschen in ungarn. 
 Zeitschrift für dialektologie und linguistik – beihefte, 
heft 145, 2011, s. 168.
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