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THE BRIDGE OF PAPER. LANGUAGES OF BUCOVINA 

 

DIE BRÜCKE AUS PAPIER. SPRACHEN DER BUKOWINA 

 

PODUL DE HÂRTIE. LIMBILE BUCOVINEI 
 

 
Prof. dr. Dres. H.c. Rudolf WINDISCH  

Universität Rostock, Germany  
E-mail: rudolf.windisch@yahoo.de  

 
 

Abstract 

 The volume of five poems in German (see the title in the Bibliografie), translated into ten 
languages, such as Armenian, Yiddish (Lat.), Yiddish (Heb.), Polish, Romani, Romanian, Russian 
Ukrainian, Hungarian, the poet Lothar Quinkenstein (see the title in the Bibliografie) considers to 
be representative for the languages of the landscape of Bucovina (German: Buchenland – “country 
of beeches”), today in the territory of Ukraine. The multilingual center, the town of Černivci 
(german Czernowitz, romanian Cernăuţi) on the river Prut, belonged to the Austro-Hungarian 
double monarchy until the end of World War I, 1918, with a correspondingly high proportion of 
German -Jewish inhabitants. The question arises, to what extent German is still a “language of the 
Bucovina” in addition to the state language Ukrainian and a larger proportion of Polish and 
Russian speakers? The poems remind us in dark metaphorically shaped allusions of the biblical 
accounts of the flight of the Jews from the Egyptian captivity and lead us into our days, with the 
Holocaust of the Jewish population in Bucovina and neighbouring Romania. The two poems 
“Letters” and “The Bridge of Paper” play on news messages of survivors from that city – without 
mentioning the senders: “mail from Düsseldorf” (in fact: Rose Ausländer, 1901 Czernowitz - 
Düsseldorf 1998), “letters from Paris” (Paul Celan, 1920 Czernowitz - Paris 1970), “mail from 
Naharija” (Israel; Salomea Mischel-Grünspan, 1901 Stanislau / Galizien) et al. Such a “mail”, 
such “letters” may be read as the “bridge of paper” called by the poet, as a back of the writers to 
their lost homeland. A special effort calls for an overview of the large number of German-Jewish 
writers, in addition to the ones already mentioned here, who are no longer with us. The 
interpretation of the five poems, with the allusion of the number 5 to the five books of Moses, 
requires at least basic knowledge of the Jewish questions of faith. It is advisable to read the 
author’s Epilogue (p. 86-90). 
 
Inhalt 

 Der Autor Lothar Quinkenstein (vgl. den Titel in der Bibliografie) versteht seinen Band mit 
fünf Gedichten in deutscher Sprache, übersetzt in zehn weitere Sprachen (Armenisch, Englisch (zur 
Information), Jiddisch (Lat.), Jiddisch (Hebr.), Polnisch, Romanes, Romanian, Russisch, 
Ukrainisch und Ungarisch), als repräsentativ für die Sprachen der Landschaft der Bucovina, 
Ukraine. Das multikulturelle Zentrum des Buchenlandes (deutsch Buche - rumänisch buc), die 
Stadt Czernowitz am Pruth, gehörte bis zum Ende des I. Weltkriegs 1918 zur österreichisch-
ungarischen Doppelmonarchie, mit einem hohen Anteil an deutsch-jiddischer Bevölkerung. Es stellt 
sich die Frage, wieweit Deutsch – im Vergleich mit der Nationalsprache Ukrainisch – heue noch zu 
den „Sprachen der Bukowina“ (Titel des Bandes) gehört. Die Gedichte erinnern uns in dunkel-
metaphorisch gefärbten Anspielungen an die Flucht der Juden aus ihrer ägyptischen 



 
 
 
 
Rudolf Windisch – „Podul de hârtie. Limbile Bucovinei” 
 

 102 

Gefangenschaft und führen uns in die Zeiten mit dem Holocaust der jüdischen Bevölkerung in der 
Bukowina und im benachbarten Rumänien. Die beiden Gedicht „Briefe“ und „Die Brücke aus 
Papier“ spielen an auf Nachrichten von Überlebenden aus Cernăuţi, ohne Nennung der Absender: 
„Post aus Düsseldorf…“ (tatsächlich von Rose Ausländer, 1901-1998 Düsseldorf), „Briefe aus 
Paris“ (Paul Celan, 1920-1970 Paris), „Post aus Naharija (Israel; Salomea Mischel-Grünspan, 
1901 Stanislau/Galizien) et al. Solche Briefe dürfen als die vom Dichter Quinkenstein genannte 
„Brücke aus Papier“ gelesen werden, als ein Zurück der Schreiber in ihre verlorene Heimat 
Cernăuţi. Eine besondere Anstrengung erfordert der Überblick über die große Zahl deutsch-
jüdischer Schriftsteller und Schriftstellerinnen, in Ergänzung zu den hier bereits genannten 
Autoren, die nicht mehr unter uns weilen. Die Interpretation der fünf Gedichte, in Anspielung an 
die Zahl 5 der „Fünf Bücher Moses“, verlangt Grundkenntnisse jüdischer Glaubensfragen. Es ist 
daher ratsam, das (deutsch / englische) „Nachwort“ des Dichters zu lesen (p. 80-90).  
 
Rezumat 

 Autorul Lothar Quinkenstein (vezi titlul în Bibliografie) își consideră volumul alcătuit din 
cinci poezii în limba germană traduse în alte zece limbi (armeană, engleză, idiș (lat.), idiș (ebr.), 
maghiară, poloneză, romani, română, rusă și ucraineană) ca fiind reprezentativ pentru limbile 
vorbite în regiunea Bucovina din Ucraina. Centrul multicultural al Țării Pădurilor de Fag (în 
germană: Buche = fag), orașul Cernăuți a făcut parte pînă la sfîrșitul Primului Război Mondial din 
Monarhia dualistă Austro-Ungară, avînd un procent ridicat de populație evreiască de limbă 
germană. Se pune întrebarea în ce măsură germana – în comparație cu limba națională ucraineană 
– mai poate fi considerată astăzi ca făcînd parte din limbile Bucovinei. Poeziile ne amintesc prin 
aluzii metaforice sumbre de fuga evreilor din robia egipteană și ne duc în timpul Holocaustului 
populației evreiești din Bucovina și din țara vecină România. Cele două poezii „Briefe“/ Scrisori 
und „Die Brücke aus Papier”/ „Podul de hârtie” pornesc de la mesaje ale unor supraviețuitori din 
Cernăuți, fără ca numele acestora să fie indicate: „Post aus Düsseldorf…”/ „Corespondenţă din 
Düsseldorf” (de fapt de Rose Ausländer, 1901- 998 Düsseldorf), „Briefe aus Paris“ / Scrisori din 
Paris (Paul Celan, 1920-1970 Paris), „Post aus Naharija” („Scrisori din Naharija”, Israel; 
Salomea Mischel-Grünspan, 1901 Stanislau/Galizien) et al. Putem citi astfel de scrisori ca pe un fel 
de „Pod de hârtie”, după cum le numea poetul Quinkenstein, ca pe o întoarcere a autorului lor în 
patria pierdută Cernăuți. Un efort deosebit îl necesită panoramarea numărului mare de scriitori și 
scriitoare de origine evreiască și limbă germană, în completarea autorilor deja menționați aici, 
care nu mai sînt printre noi. Interpretarea celor cinci poezii – o trimitere la cifra 5 din „Cele cinci 
cărți ale lui Moise” – necesită cunoștințe de bază ale credinței iudaice. De aceea este 
recomandabil să fie citită și postfața scrisă de poet în germană și engleză (p. 80-90).  
 
Keywords: Five poems on German, Languages of Bukovina, dayenu, the smell of Hamentaschen, 
the genizah of burned names  
 
Schlüsselwörter: Fünf Gedichte auf Deutsch, Sprachen der Bukowina, dayenu, Duft der 
Hamantaschen, die Genisa der verbrannten Namen 
 
Cuvinte-cheie: cinci poezii germane, limbile Bucovinei, dayenu, mireasma prăjiturelelor lui 
Haman, cel ce duce povara duce cenuşa numelor arse 
 
  
 

Der Gedichtzyklus des Schriftstellers und Übersetzers aus dem Polnischen, Lothar 
Quinkenstein, wurde 2017 mit dem Lyrik-Preis der Zeitschrift für deutsche Kultur und Geschichte 
Südosteuropas Spiegelungen (München) ausgezeichnet. In diesem Jahr sind die prämierten fünf 
Gedichte, zusammen mit elf Übersetzungen und einem Nachwort des Autors in Buchform 
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erschienen. Der Untertitel „Sprachen der Bukowina“ weist auf sprachlich-ethnische und 
kulturgeschichtliche Vielfalt einer Region, die, ehemals östlichstes Kronland der Habsburger 
Doppelmonarchie, heute zum Staatsgebiet der Ukraine gehört. 
 Der schmale Band umfasst fünf Gedichte, August (S. 8), Jenseits des Flusses (S. 9), März 
(S. 10), Briefe (S. 11-12), Die Brücke aus Papier (S. 13), die in drei verschiedene Graphie-Systeme 
– Armenisch, Hebräisch/Jiddisch und Kyrillisch gesetzt – von folgenden ÜbersetzerInnen (Beispiel 
August) übertragen wurden: Armenisch: Օգոստոս (S. 14-19, Übersetzerin Armenuhi Drost-
Abgarjan); Englisch: August (S. 20-25, Übersetzerin Yanara Friedland, zum Verständnis des 
Bandes gedacht, nicht als Beleg einer ‚Sprache der Bukowina‘); Hebräisch: ּהנּיּר  ,S. 26-31) גּשּרּ 
Übersetzer Rick Sahar); Jiddisch (Lat.): oygust (S. 32-37, Übersetzerin Anna Rozenfeld); 
Jiddisch/Heb. (S. 38-43, Rozenfeld); Polnisch: Sierpeń (S. 44-49, Rozenfeld); Romanes: Avgusto 
(S. 50-55, Übersetzer Ruždija Russo Sejdović); Rumänisch: August (S. 56-61, Übersetzerin Nora 
Iuga); Russisch: Αвгуст (S. 62-67, Übersetzer Mark Bielorusets); Ukrainisch:  (S. 68-73, 
Übersetzer Jurko Prochasko); Ungarisch: Augusztus (S. 74-79, Gábor Schein). 
 Das erste Gedicht, August, setzt ein mit einer Verszeile des polnischen Schriftstellers 
Stanisław Vincenz, Gottes Flüstern, rosenfarben1, der ein poetisch inspirierter Beginn eines 
Sommertages im kosmischen Einklang von Welt und Himmel folgt: 
im Anfang ein Garten / im Anfang die Bäume / glommen als Lieder / die Heupferdchen schrieben / 
die Noten ins Blau//am Ende des Gartens die lose Planke / es schlüpfte der Morgen / hinaus in den 
Mittag durch Beifuß und Kletten / streunt er im Knistern der Disteln / bis nach Kimpolung 
Radautz//dort auf den Hügeln / benennt er die Wolken schöpft / Glanz aus der Quelle im Licht / 
trunkenen Himmel der Welt 
 Romantisch bildhafte Sprache und Naturmagie verbinden sich, formal noch weitgehend 
strophisch-rhythmisch gegliedert, mit konkreter geographischer Lokalisierung: Kimpolung / 
Langenfeld war in habsburgischer Zeit eine Kolonie mit vorwiegend deutsch-jüdischer und 
rumänischer Bevölkerung; Radautz, in der südlichen Bukowina gelegen, war im österreichischen 
Kronland, neben dem Ruthenisch-Ukrainischen und dem Rumänischen, mehrheitlich 
deutschsprachig. Das von touristischen Routen abgelegene Städtchen im Nordosten Rumäniens ist 
auf Straßenkarten offiziell nur als Câmpulung (Moldovenesc) verzeichnet. In diesen Gebieten 
beschränkt sich der Gebrauch der deutschen Sprache heute vermutlich auf ältere Familienmitglieder 
mit (teils sächsischem Familienhintergrund). 
 Rădăuţi ist nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Rădăuţi-Prut, etwa 80 km östlich 
von dem multikulturellen, vielsprachsprachigen Czernowitz (ukrain. Černivci/ ЧΕΡΗΙΒЦΙ, rumän. 
Cernăuţi) entfernt, unmittelbar am Pruth gelegen. Dem Leser bleibt es vorbehalten, aus dem 
poetischen Kontext, den vagen geographischen Angaben sowie mit Blick auf den Titel des 
Gedichtbandes, sich das in den Gedichten – nicht genannte – historisch-kulturelle Zentrum jener 
Stadt bildhaft vorzustellen. 
 In krassem Gegensatz zu der von Helligkeit und „Glanz“, Farben und Bewegung erfüllten 
Natur- und Gotteserfahrung „im Licht trunkenen Himmel der Welt“, steht das zweite Gedicht des 
Zyklus‘, dessen Titel Jenseits des Flusses eine Zäsur markiert. Die klassisch geformten Strophen 
des Gedichts August lösen sich in elliptische Sprachbilder auf, die gleichnishaft mit biblisch-
alttestamentarischen Zitaten verbunden werden. Strophenfragmente setzen mit Verneinungen ein, 
die, anaphorisch insistierend wie Klagelaute, die schwindende Erinnerung der Verschleppten an 
ihre Verbindung zu den Symbolen ihrer Religion beschwören. Die Negation der Eingangszeile 
„kein Sederteller“ ruft die zeremonielle Mahlzeit in Erinnerung, die das jüdische Pessachfest im 
Gedächtnis an den Exodus der Israeliten aus Ägypten einleitet; es gibt „kein(en) Becher für den 

 
1 Geb. 1888 in Słoboda Rungurska, Region Kolomyja/Ukraine - 1971 Lausanne; Titel des 1. Bandes seiner 
monumentalen Tetralogie: Na wysokiej połonimie - Prawdy starowieku [„Auf den hohen Almen - Wahrheit der 
Urzeit“], Warschau, 1938 
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Propheten.“ Der Ritus spielt auf den Propheten Elias an, für den die gläubigen Juden am Festtag ein 
fünftes Glas Wein bereitstellen, Symbol der Dankbarkeit und Freude über die Befreiung ihrer 
Glaubensbrüder aus der ägyptischen Sklaverei, auf die alle fünf Bücher Mose Bezug nehmen. Als 
Herzstück jüdischer Festtradition ist das Pessach-Fest auch ritueller Anlass, das Fortleben der 
Glaubensinhalte über die Generationen hinweg im Weitererzählen und im Wechsel von Fragen und 
Antworten zu erinnern und zu vertiefen. Es gibt „keine Fragen“, weil es auch in „den Nächten 
davor“ keine Antworten gegeben hat wie früher, in jenen Nächten, in denen die Teilnehmer, dem 
Ritus entsprechend, dem jüngsten Kind unter den Seder-Feiernden Antworten auf die Fragen nach 
der Bedeutung der Pessach-Nacht gaben. Die in der Tradition des jüdischen Kalenders einzigartige 
Nacht „unterscheidet sich nicht / von den Nächten davor“, Stummheit und Kälte beherrschen 
Nächte, in denen „die Sterne glänzen im Frost“. Rettung und Erlösung bringt auch „kein 
Schilfmeer“, wie es im wunderbaren Geschehen von Moses und den Israeliten berichtet wird (2. 
Mose, Exodus, Kap. 13). Dreimal tritt die Nennung von „fünf Strophen“ – graphisch und inhaltlich 
isoliert – in der Reihung der Gedichtzeilen auf, wohl in Anspielung auf die – nun in ihr Gegenteil 
verkehrten – verstummten Erzählungen der fünf Bücher Mose: 

„… die Nacht / fünf Strophen / schwarz//sät sie den Hunger in bittere Erde / schwarz / gräbt 
sie den Hunger/ fünf Strophen / aus bitterer Erde schwarz“ – paradoxe Sprachbilder, die den 
Hungertod und die Bestattung der Verlorenen „aus bitterer Erde schwarz“ eindringlich in die 
Gegenwart der Erinnerung rufen. 
 Die letzten Gedichtzeilen verweisen auf das Lied Dayenu - „Es wäre genug gewesen“ im 
Gedenken an jenes Seder-Lied, das sich mit Hilfe von Quinkensteins Nachwort entschlüsseln lässt: 
eine besondere Form des Lobpreises Gottes, die sich „zu einem großen Dankeshymnus der 
Affirmation“ steigert: jede Gabe Gottes allein schon „wäre genug gewesen an göttlicher Fürsorge.“ 
Die in der Holocaust-Literatur vielfältig variierte Frage der Anwesenheit oder Abwesenheit Gottes, 
das Schwanken zwischen Zweifel und Hoffnung auf die Nähe des Messias, ist in der deutsch-
jüdischen Literaturtradition tief verwurzelt. Der Dichter schließt sich in diesem Kontext dem 
litauisch-französischen Philosophen Emmanuel Lévinas an „Die Thora mehr (zu) lieben als Gott“. 
Für Lévinas ist die Frage, ob Gott existiere oder nicht, letztlich nebensächlich, „denn es gebe die 
Thora, das ethische Regelwerk, das den Menschen befähige, seine Entscheidungen auf der 
Grundlage moralischer Überlegungen auszurichten.“ 
 Das 3. Gedicht, März, setzt den „Bericht der Katastrophe“ eines zeitlich vorangegangenen 
Unglücks am Pruth fort, bei dem „ein Mensch…damals ums Leben kam“ und bei dem „die Ochsen 
zerschmettert (wurden) in Trümmern im Eis“, in Analogie zu dem Bericht der Katastrophe vom 
„Zug in den Pruth“, sprich, der Opfer des transnistrischen Holocausts. Die elliptische Schlüsselzeile 
„damals der Zug in den Pruth“ verweist auf die Perspektive der nach Transnistrien verschleppten 
Lagerinsassen, die aus der Rückschau – im Modus des Irrealis und, grammatisch paradox, im 
Tempus des Präteritums – die Landkarte der Erinnerung durchqueren, hier der Anfang: 
 
als wüsste die Straße den Weg / als machten die Bäume / Rast nur und wüssten wohin / als hätten 
die Fenster bewahrt alle Blicke / als warte der Flieder der Apfelbaum / auf die Kostüme der Kinder / 
den Duft der Hamantaschen 
 
 Die sinnbildliche Vergegenwärtigung einzelner Segmente aus Bereichen der Landschaft und 
Natur, des ehemaligen dörflichen Zusammenlebens und der Höhepunkte traditioneller jüdischer 
Festkultur wird syntaktisch veranschaulicht durch anaphorische Reihung strophisch gegliederter 
Nebensätze ohne sinnstiftenden Hauptsatz. Sie erscheint gleichzeitig wie eine paradoxe 
Vorausdeutung der real geschehenen Katastrophe durch die Erzählung aus der Vergangenheit. Sinn 
stiftend bleibt der Bezug zu den biblisch-alttestamentarischen Erzählungen des Tanach, der 
hebräischen Bibel als Sammlung Heiliger Schriften des Judentums. Der „Duft der Hamantaschen“ 
weist auf den Verzehr einer süßen Mehlspeise der jüdischen Küche, die zur Tradition des 
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Purimfestes gehört. Der Name Haman (hebräisch „fünf“), geht zurück auf eine der zentralen 
Figuren der Erzählungen des Tanach. Im Buch Ester erscheint Haman der Zweite, höchster Beamter 
des Ahasveroes, des Perserkönigs Xerxes, der zur Strafe der Grußverweigerung des Juden 
Mordechai beim Betreten des Herrschersitzes den Befehl erteilt, ihn sowie alle Juden am 13. Adar 
des jüdischen Kalenders umzubringen. Der Herrscher verhindert die Ausführung des Mordbefehls 
und lässt Haman selbst aufhängen. 
 Die rein spekulative Frage sei erlaubt, ob Haman mit der Ermordung des Mordechai und 
aller Juden bereits zu Xerxes‘ Zeiten jenen grausamen Akt begangen hätte, der viel später an ihnen 
vollzogen wurde, „wenn Haman der Zweite von den Türen riss / die Schrift der Welt“ (2. Strophe) – 
hätte er damit nicht den blasphemischen Akt der Vernichtung der Tora begangen? Purim, das 
rituelle Freudenfest der Juden, das Mitte Februar des jüdischen Kalenders begangen wird, feiert die 
Rettung Mordechais und der jüdischen Glaubensbrüder vor dem Übeltäter Haman in biblischer Zeit. 
Der Gedichttitel März signalisiert auch eine zeitliche Zäsur: seit 1940/41 bis zum Ende der 
faschistischen Allianzen 1944 gab es für die Juden in der Bukowina und im Gouvernement 
Transnistrien nur noch wehmütige Erinnerungen an gemeinsame Feiern. 
 Im Gedicht März wird dann auch der Name des Flusses genannt, der die Bukowina von 
Transnistrien trennt. Auf der Landkarte lässt sich dieses „Jenseits des Flusses“ im Blickwechsel 
zwischen Czernowitz, hinüber zur Kleinstadt Sadagora (ukr. Садгора), dem einst so genannten „Klein-

Jerusalem“, verfolgen. Dort saß ab 1840 der Zaddik („Rechtschaffener“) Israel Friedmann in einem für ihn 
errichteten prunkvollen Palast, um seiner (Selbst-)Berufung eines heiligen Rabbi der Chassidim 
nachzukommen.  
 Jenseits des Pruth, östlich gesehen, liegt das bis zum 23. August 1944 von Rumänien 
besetzte Transnistrien zwischen Dnjestr und südlichem Bug. Es wurde erst seit den 60er Jahren des 
20. Jahrhunderts in Deutschland als Schauplatz der vergessenen Shoa im Südosten Europas 
bekannt, vor allem durch die Dichtung von Paul Celan (Czernowitz 1920-1970) und Rose 
Ausländer (Czernowitz 1901-1988 Düsseldorf ), und später durch die Gedichte von Alfred Kittner 
(1906 Czernowitz - 1991 Düsseldorf), Immanuel Weißglas (1920 Czernowitz - 1979 Bukarest), 
Alfred Gong (1920 Czernowitz - 1981 New York), Moses Rosenkranz (1904 Berhomet, Bukowina 
- 2003 Lenzkirch-Kappel), Selma Meerbaum-Eisinger (Czernowitz 1924-1942 Zwangsarbeitslager 
Mihailowka). Starke Resonanz fanden die Romane von Edgar Hilsenrath (1926 Leipzig - 2019 
Wittlich), besonders Nacht (1964) und die Romane von Aharon Appelfeld (*1932, nahe Czernowitz 
- 2018 Tel Aviv), zuletzt Meine Eltern (2017), ein Stimmungsbild des letzten Feriensommers, den 
der Heranwachsende mit seiner Familie , wie andere säkularisierte städtische Juden der Bukowina 
am Pruth verbrachte, während sich das vom Westen Europas drohende Unheil schon abzeichnete. 
 In dem von Rumänien im Zuge der faschistischen Allianz mit Nazi-Deutschland zwischen 
1941-1944 besetzten Transnistrien wurden ab Sommer 1941 etwa 185.000 Juden und Roma aus der 
Bukowina, Bessarabien und dem Norden Rumäniens von der rumänischen Armee und Polizei 
ermordet oder kamen durch Kälte, Hunger und Krankheiten in Ghettos und Arbeitslagern ums 
Leben. Die Zahl der Opfer in den Gebieten unter damaliger rumänischer Kontrolle beträgt etwa 
400.000. 
 Das vierte Zyklusgedicht Briefe eröffnet ein neues Kapitel dichterischer Auseinandersetzung 
mit den traumatischen Lagererfahrungen der Verfolgten. Einige von ihnen haben die Deportationen 
überlebt und sind an „…den Ufern solcher Nächte“ angekommen, verstreut in weltweites Exil 
zwischen New York und Guangzhou. Die rettenden Ufer lassen „Saras Lachen“ und „Jakobs 
Stimme“ wieder erklingen. Die „schwarze Nacht“ weicht „solchen Dämmerungen“, wohl in der 
Hoffnung, biblischen Trost zurückzugewinnen durch die Kraft des jüdischen Glaubens, vertreten 
durch die ‚Erzmutter‘ Sara und den ‚dritten Erzvater der Israeliten, den Gottesstreiter‘ Jakob. 
 Die Erinnerung an den Nachhall biblischer Stimmen verbindet sich im Eingang des Gedichts 
mit Rose Ausländers poetischer Huldigung der grüne(n) Mutter Bukowina, ihrer buchenländischen 
Heimat, als deren große Tochter, in Erinnerung an ihre Kindheit und Jugend. Die „Post aus 
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Düsseldorf“ (2. Strophe) soll die Erinnerung an bedeutende DichterInnen und KünsterInnen aus der 
Bukowina wachhalten, die viele Jahres ihres dichterischen und publizistisch produktiven Exils in 
Düsseldorf verbracht haben und dort verstorben sind: Rose Ausländer (1988), Alfred Kittner (1991) 
und Edith Silbermann (2008): 
 
von den Ufern solcher Trauer / Saras Lachen / Jakobs Stimme / von den Ufern solcher 
Dämmerungen / Zeilen aus New York / Reb‘ Levi Jizchok in Schal und Riemen / rührt sich nicht 
vom Ort 
 
 Diese Zeilen aus New York verweisen auf Itzig Manger und wieder auf Rose Ausländer, 
beide demselben Geburtsort und -jahrgang 1901 zugehörig, die schon vor dem II. Weltkrieg in New 
York gelebt und publiziert hatten. Die kursiv gedruckten Zeilen erinnern an die populäre Gestalt des 
polnisch-ukrainischen Religionsführers, mit dessen legendärem Wirken sich die Ausbreitung des 
Chassidismus in der der Ukraine und in Litauen verbindet. Wie hätte Reb‘ Levi Jizchok (1740-
1810), bestattet in einem fest ummauerten jüdischen Grab-Denkmal, einem Ohel, noch mit 
flehentlichen jiddisch gesungenen Gebeten helfen können? Dieser Jizchok von Berdichev stand mit 
dem ersten Lubawitscher Rabbi, mit Schmeur Zlaman/Salman von Liadi (1745-1812) in 
Briefkontakt – und wurde nicht ein Brief von Salman an Jizchok in die Igres Hakodesh, in die 
„Heilige Korrespondenz“ eingefügt, der in den Grundbüchern der chassidischen Philosophie seinen 
Platz fand? 
 
 Die Zeile „Briefe aus Paris“, 6. Strophe, dürfte sich auf den Briefwechsel zwischen Paul 
Celan und Ingeborg Bachmann beziehen, der den konfliktreichen Dialog beider Partner zwischen 
den Jahren 1948 und 1961 begleitet. Das Stichwort „Paris“ bringt, unausgesprochen, auch den 
Dichter Paul Celan (1920 Czernowitz - 1970 Paris) mit in den Kreis der erinnerten Exilanten des 
Gedichtzyklus. Seit den 1950/60er Jahren trug die Begegnung mit seinen Gedichten im 
deutschsprachigen Raum Westeuropas dazu bei, dass die historisch längst „untergegangene 
Kulturlandschaft Bukowina“ als faszinierende Dichterlandschaft entdeckt wurde. Nicht ohne 
weiteres mit der Thematik korrelierend und nicht stimmig im Wortlaut, folgt ein Zitat aus einem 
kurzen Prosatext Celans, „Gespräch im Gebirg“ (1959): „Es hat sich die Erde gefaltet. / Einmal und 
zweimal und dreimal / Lauter, lauter Es.“ 
 Wie, aus welchem Grund „hat sich die Erde gefaltet“, gleich dreimal, in der Dämmerung, zu 
„lauter Es“, ein Untergang der Erde? Woraus besteht Es – das Neutrum der indogermanischen 
Sprachen? Die rumänische Fassung bietet ambigen - „zweigeschlechtig“, grammatikalischer 
Terminus für die rumänischen Nomina, die im Singular Maskulina, im Plural Feminina sind. Der 
Leser gesteht: „ich weiß nicht, was soll es bedeuten.“ Auch ohne Quinkensteins Hinweis auf seine 
Quelle kann man im „Gespräch im Gebirg“ Celans Reflexion über die Sprache nachlesen: „nicht für 
dich, sag ich, ist sie gedacht, und nicht für mich - eine Sprache, je nun, ohne Ich und ohne Du, 
lauter Er [sic], lauter Es, verstehst du, lauter Sie, und nichts als das.“ Eine Sprache also ohne „Ich“ 
und „Du“, ohne eine Möglichkeit zum Dialog, Sprache für „lauter Er“ – nur Maskulina? –, für die 
anderen, um über „lauter Es“ zu sprechen? Aus diesem „Gespräch“ erschließt sich der Sinn der 
Zeile „es hat sich die Erde gefaltet hier oben“ [fehlt im Gedicht]. Sicherlich, der Blick vom 
vorgesehenen Treffen Celans mit Adorno „hier oben“, sprich in Sils-Maria/Oberengadin, eröffnet 
ein topographisches Panorama des vielfach „gefaltete(n) Gebirge(s)“ und das in der Tiefe liegende 
„grüne Wasser“ des Silser-Sees, das sich nicht aus geologischer Sicht deuten lässt. Es wird zur 
Metapher einer Katastrophe der ‚gefalteten Erde‘, die zeitlich an den 20. Januar 1942 anknüpft, das 
Datum der Wannsee-Konferenz, auf der die „Endlösung“, der bürokratisch geplante Massenmord 
der europäischen Juden, beschlossen wurde. Das nicht stattgefundene „Gespräch“ Celans wird zum 
dichterischen Selbstgespräch. Seine Gedichte bewegen sich von den Rändern des Sagbaren auf den 
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Weg zum Verstummen (Briefe, 4. Strophe): von den Ufern / shtiler shtiler – „stiller“, ein Anklang 
an ein jiddisches (Kinder-) Lidele „schtil, di Nacht.“ 
 „Briefe aus Paris“ schickte Paul Celan rund zwanzig Jahre später als jene an Ingeborg 
Bachmann auch an Ilana Shmueli, Tochter einer Wienerin und eines k.u.k.- Oberleutnants, die 
Jugendfreundin aus Czernowitz, die sich mit ihrer Familie bereits 1944 in Israel niedergelassen 
hatte. Eng vertraut mit der Literatenszene ihrer Bukowiner Heimat, schrieb sie seit Mitte der 60er 
Jahre Gedichte in deutscher und hebräischer Sprache, Übersetzungen und Essays. 1999 erschien ihr 
Buch „Sag, daß Jerusalem ist. Über Paul Celan, Oktober 1969-April 1970“ auf Hebräisch, 2004 
erschien der „Briefwechsel Paul Celan - Ilana Shmueli“ in Deutschland (Suhrkamp-Verlag, 
Frankfurt), Zeugnis der letzten Wegstrecke des Dichters Celan vor seinem Selbstmord. 
 Die anaphorische Eingangszeile der 12 Strophen, jeweils „von den Ufern“, strukturiert die 
Zeilenfolge des Gedichts Briefe in eindringlicher Repetition und verbindet sich mit „Sarahs Lachen 
/ Jakobs Stimme“, die den Gläubigen Trost und Hoffnung spendet. 
 In der Zeile „von den Ufern solcher Stille“ lesen wir „Zeilen in buntscheckig 
Narrendeutsch“ – eine Anspielung auf das in Israel gesprochene Deutsch der aus Deutschland 
eingewanderten Juden, in Israel „Jeckes“ genannt, die die Stadt Naharija nördlich von Haifa 1934 
gründeten und zu einem Zentrum deutschsprachiger Kultur einrichteten. Die Verszeile „Post aus 
Naharija“ bezieht sich auf die weitgehend unbekannte Dichterin Salomea Mischel-Grünspan, geb. 
1901 in Stanislau/ Galizien als Tochter eines Rabbiners, die 1941 aus Kimpolung, wohin die 
Familie 1905 übersiedelt war, in das Lager Schargorod, Transnistrien deportiert wurde. Salomea 
überlebte das Lager und wanderte 1965 nach Naharija aus:  
  Ein Atem Gottes ist das Meer. // Aber der Mensch ist sein Gedanke.  
  „Ein Lächeln Gottes ist der blühende Baum“ 
 Zeilen, die einen „unzerstörbaren Lebensoptimismus und ungebrochenes Sprachvertrauen“ 
vermitteln.“2 Quinkenstein bezeichnet in seinem Nachwort Salomea Mischels Gedichte als 
„poetische Heiligung des Lebens.“ 
 Das Gedicht Briefe endet mit dem Bezug zu „den Ufern solcher Verse“. Rätselhaft bleiben 
„Jakobs Stimme / Esaus Tränen / von den Ufern solcher Trauer / Zeilen aus der Nacht / Er steht vor 
dem Pult. Das Gebetbuch ist offen, / doch spricht er kein einziges Wort. 
 Esau ist bekanntlich eine Gestalt der Thora, des ersten Teils des Tanach; er ist Sohn von 
Isaac und Rebekka, Zwillingsbruder von Jakob, der Esau um den Segen des Vaters bringen will. 
Sind daher Esaus Tränen Ausdruck der Trauer über diesen biblisch tradierten, allzu menschlichen 
Bruder-Konflikt? Rätselhaft bleibt, ob Re‘ Levi Jizchok darüber so sprachlos war, dass er kein 
einziges Wort mehr sprechen konnte? Woher, von welchen „Ufern solcher Stille“ kommen diese 
„Zeilen aus der Nacht“? Sind es „Verse“ von Dichtern? 
 Das letzte Gedicht, Die Brücke aus Papier, setzt zwei Fragen in Beziehung zu einem 
vorangestellten Zitat Itzig Mangers: Wir warten, erzähl. / Wer trägt die Sehnsucht trägt die Last / 
trägt die Genisa der verbrannten Namen // wer trägt das nicht gelebte Leben / über die Brücke aus 
Papier? 
 Die gewählte Zyklusform der Gedichteinheit Quinkensteins steht in Beziehung zu Itzik 
Mangers (1901 Czernowitz - 1969 Gedera) auf Jiddisch geschriebenem Werk Cumesch-leder 
(„Fünfbuch-Lieder“), einem Zyklus von Gedichten, die die Fünf Bücher Mose – die „chumsche 
tora“ – umkreisen. Es liegt nahe, dass sich der Dichter – abgesehen von der formalen Analogie 
seiner fünf Gedichte mit der Einteilung der fünf Bücher Mose – den großen Themen der Tora, dem 

 
2 Vgl. Peter Motzan, in: „Die Stimme“, Mitteilungsblatt für die Bukowiner, Nr. 719, 66. Jahrg., Okt. 2010, Tel Aviv; vgl. 
Salome Mischel, in: „DIE BUCHE“, Eine Anthologie deutschsprachiger Judendichtung aus der Bukowina, 
zusammengestellt von Alfred Margul-Sperber. Aus dem Nachlass herausgegeben von George Guţu, Peter Motzan und 
Stefan Sienerth, IKGS Verlag, München, 2009, p. 190-200 
 



 
 
 
 
Rudolf Windisch – „Podul de hârtie. Limbile Bucovinei” 
 

 108 

Leben und Überleben der Israeliten dank der Hilfe Jahwes, vor allem mit Blick auf das 2. Buch 
Mose, in poetisch verknappter Sprache annähert. 
 Auf wen aber wartet Itzik Manger, wen fordert er auf, zu welchem Geschehen, zu erzählen? 
Wem gilt die „Sehnsucht“, wen drückt die „Last“ der Erinnerung an das verschwundene Leben, die 
Frage nach einem Träger der Genisa mit den „verbrannten Namen“ in dem nicht ‚tragbaren‘, da 
vermauertem Hohlraum zur Aufbewahrung verbrauchter, aber noch lesbarer jüdischer liturgischer 
Schriften – oder meint Genisa hier die Asche jener Namen? Wer trägt das Gedenken an „das nicht 
gelebte Leben“ über die „Brücke aus Papier“? Der Dichter mahnt hier die Erinnerung an jene 
Menschen an, von denen nur die „verbrannten Namen“ geblieben sind – eine komplexe Metaphorik, 
deren Entschlüsselung den Leser emotional trifft, ein Menetekel des Nicht-Vergessens und zugleich 
der Aufruf, die ausgelöschte Erinnerung an die Shoa in eine poetische Gegenwart zu holen. 
 Ergänzend zu Quinkensteins Hinweis auf Edgar Hilsenraths Roman Nacht (1964), der die 
brutalen Überlebenskämpfe in einem Ghetto im rumänischen Transnistrien aus eigener Erfahrung 
beschreibt, darf Rez. auf den Roman von Cătălin Mihuleac, Oxenberg & Bernstein (2018) 
hinweisen: Mihuleac (*1960 Iaşi) hat anhand eigener Nachforschungen das Pogrom in Iaşi/Jassy 
geschildert, dem im Juni 1941 etwa 15.000 Einwohner der rumänisch/deutsch-jüdischen 
Bevölkerung zum Opfer fielen – in Rumänien noch heute ein Tabu. 
 Den von Quinkenstein erwähnten deutsch-jüdischen Dichtern aus der Bukowina möchte 
Rez. noch Manfred Winkler hinzufügen (1922 Putyla - 2014 bei Jerusalem), von dem 2018 ein 
umfangreicher Gedichtband erschienen ist.3 Erstmals liegt das deutschsprachige lyrische 
Gesamtwerk des im deutschen Sprachraum noch weithin unbekannten deutsch und hebräisch 
schreibenden Dichters in einem Sammelband mit fast 900 Seiten vor. Geboren nahe Czernowitz, 
wanderte Winkler 1959 nach Israel aus, „dem Land seiner Väter.“ Die Thematik seiner Dichtung 
greift, ausgehend von ihren karpatischen Wurzeln, ins Mediterran-Exotische aus. Biografische und 
künstlerische Gemeinsamkeiten verbinden Manfred Winkler und den Schriftsteller Hans Bergel. 
Beide stammen aus östlichen Provinzen der ehemaligen Habsburger Monarchie, Winkler aus der 
Bukowina und Bergel (geb.1925) aus Siebenbürgen, er lebt seit 1968 in Deutschland. 2012 wurde 
ein Großteil des Briefwechsels zwischen den beiden Emigranten aus den Jahren 1994/2010 
veröffentlicht4 – ein in der Literatur aus und über Südosteuropa einzigartiges Dokument geistigen 
Austauschs in Fragen der Dichtung, Religion, Philosophie und Politik. Die Übersetzung dieses 
Briefwechsels Winkler / Bergel ins Rumänische erscheint voraussichtlich 2021 in der Editura 
HaSefer in Bukarest. 
 Manfred Winkler war auch Mitglied des 1982 von Annemarie Königsberger (1916 Berlin - 
2008) und Eva-Avi Yonah (1921 Wien - 2011) in Jerusalem gegründeten LYRIS-Kreises (bis 
2017), den Hans Bergel in Deutschland bekannt machte, einer renommierten Vereinigung 
deutschsprachiger israelischer SchriftstellerInnen. Zwischen 1985 und 2000 gab die Gruppe die 
Jahreszeitschrift „Lyris. Deutsche Lyrik aus Israel“ heraus. Die Mitglieder des Kreises, 
überwiegend DichterInnen aus Deutschland, Österreich und der Bukowina, verband das Schicksal 
der Emigration, so etwa Dorothea Sella (1919 Czernowitz - 2010), Ilana Shmueli (1924 Czernowitz 
- 2011), Josef Norbert Rudel (Czernowitz 1921 - 2006 Petach Tikwa, Israel), Wilhelm Bruners 
(*1940 Meschede, lebte längere Zeit in Jerusalem), Magali Zibaso (1939 Berlin - 2012), Margit 
Bartfeld-Feller (1923 Czernowitz - 2019 Tel Aviv) und weitere SchriftstellerInnen. 
 Es wäre noch zu klären, auf welche ethnisch-sprachliche Identifikation sich die im 
Gedichtband erwähnten armenischen, rumänischen oder Roma- ‚Minderheiten‘-Sprecher, oder auch 
die Huzulen in den Ost-Karpaten, heute bei einer staatlichen Umfrage als Bürger der Ukraine 
berufen würden, etwa „ich bin Armenier.“ Eine entsprechende sozio-linguistische Untersuchung 

 
3 Vgl. Haschen nach Wind. Die Gedichte, hrsg. von Monica Tempian / Hans-Jürgen Schrader, Wien, Wuppertal: Arco, 
2018 
4 Vgl. „Wir setzen das Gespräch fort… Briefwechsel eines Juden aus der Bukowina und eines Deutschen aus 
Siebenbürgen, Hrsg. und mit einem Nachwort von Renate Windisch-Middendorf. Berlin, Franck & Timme, 2012 
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wurde für das zwischen Pruth und Dnjestr/Nistru liegende Moldawien zu Rumänisch, Ukrainisch, 
Russisch oder Gagausisch im Jahr 2004 durchgeführt.5 Zu den in Czernowitz ablaufenden 
Prozessen der Sprachmischung verweist Rez. auf das fundamentale Standardwerk von Andrei 
Corbea-Hoisie.6 Weiter empfiehlt sich in diesem Kontext der Beitrag von Kazimierz Feleszko: „Die 
einstige Bukowina - eine Kulturgemeinschaft. Gedanken über die Folge der Verwendung ‚fremder‘ 
Sprachen“.7 Für eine längst abgelaufene Zeit sei noch genannt die Rückschau von Michaela Wolf: 
Die vielsprachige Seele Kakaniens. Übersetzen und Dolmetschen in der Habsburgermonarchie 
1848 bis 1918 (Wien, 2012). 
 Die Sprachen der Übersetzungen von Quinkensteins Zyklus werden zweifellos auch heute 
noch in der Bukowina gesprochen; offen bleibt allerdings, in welchem Verhältnis sie zur 
Amtssprache Ukrainisch eingesetzt werden. Unter den rund 32 Mio. Ukrainern lebt ein größerer 
Anteil von Staatsbürgern, die neben der Staatssprache auch Russisch und Polnisch sprechen. 
Hinweise zum ethno-sprachlichen Selbstbewusstsein dieser Sprecher sind Rez. nicht bekannt. Wie 
steht es um diese anderen, neben dem Ukrainischen, Polnischen und Russischen gesprochenen 
Sprachen? Sind diese auch heute lebendig, wie einst in der vielsprachigen Stadt am Pruth, sind sie 
tatsächlich alle „Sprachen der Bukowina“, wie der Titel des Gedichtbandes lautet? Ob jene 
Sprecher die Gedichte in ihrer Sprache wohl je in die Hand bekommen, sie auch lesen werden? Es 
ist fraglich, ob der vielsprachige Gedichtband bei all seinen Sprechern, von denen viele in aller 
Welt leben, die Erinnerung, zumindest die Neugierde, an jene ferne Bukowina mit ihrem 
multikulturellen Leben wecken könnte. Der Leser mag selbst urteilen, wieweit der vom 
Herausgeber im Vorwort formulierte Anspruch gerechtfertigt ist: „So ist auch das Vorhaben, den 
Gedichtzyklus aus dem Deutschen in zehn weitere Sprachen der Bukowina zu übertragen, selbst zu 
einem mondialen Projekt geworden.“ 
 Zum Abschluss noch die Frage: wird die Sprache der Gedichte, Deutsch, in der Bukowina 
heute überhaupt noch gesprochen? Dazu fehlen Hinweise. In den sog. 
„Umgangssprachenerhebungen“ der k.u.k - Verwaltung für das Jahr 1910 geben in Czernowitz von 
87.113 Einwohnern 48,4% Deutsch als Umgangssprache an, neben einer Restgruppe von Italienern, 
Slowenen, Slowaken, Kroaten, Türken, Armeniern und Roma.8 Ob Deutsch heute dort wenigstens 
noch zur ‚Restgruppe‘ gehört? 
 Fazit: Es bleibt augenscheinlich das Interesse für die Bukowina, gerade auch im Bereich von 
Literatur und Medien lebendig, wie Kurt Scharr in seinem aktuellen Beitrag konstatiert: 
„Czernowitz hat Konjunktur“.9 
 
  Când vom găsi drumul spre Bucovina din nou? 
             
 
 

 

 

 

 

 

 
5 Vgl. Thede Kahl, Dorin Lozovanu et al.: Ethnisches Bewußtsein in der Republik Moldau im Jahre 2004, Wien, 2009 
6 Vgl. Corbea-Hoisie, Andrei: Czernowitzer Geschichten. Über eine städtische Kultur in Mittel(Ost)-Europa, Wien-
Köln-Weimar, 2003, hier S. 214ff 
7 in: Südostdeutsches Archiv, Bde. XL/XLI, 1997/1998, S. 162-183 
8  Vgl. Brix, Emil: Die Umgangssprachen in Altösterreich zwischen Agitation und Assimilation. Die Sprachenstatistik in 
den zisleithanischen Volkszählungen 1880 bis 1910; Veröffentlichungen der Kommission für neuere Geschichte 
Österreichs 72, Wien-Köln-Graz 1982, S. 389-400, hier S. 392 
9  Die Gegenwart der Bukowina in Literatur und Medien seit 1991; vgl. Kurt Scharr, in: „Österreich in Geschichte und 
Literatur (mit Geographie)“, 47. Jg. 2003, H. 5, S. 292-310 
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