
Über d i e s e s Buch. 

»>Die deutsche Sprachen >Deutsch< — das kl ingt einheitlich, verbind
lich, normiert. M a n sieht die Grammatik im Hintergrund, ein festes 
Gerüst von Regeln, an denen sich nicht rücken läßt, eine streng f i 
xierte Struktur. Zweifellos gibt es das — sonst gäbe es nicht diese 
Bezeichnung >Deutsch<, und sonst gäbe es keine Sicherheit der Ver
ständigung. Aber Verständigung reicht ja nicht immer gleich von der 
Elbe bis zum Rhein. Verständigung, zumal in gesprochener Sprache, 
erfolgt sehr oft unter wenigen, in kleinen Gruppen, in begrenzten 
Regionen. U n d diese kleinen Gruppen haben oder schaffen sich ihre 
eigenen sprachlichen Normen, ihre eigenen Sprachen. V o n diesen 
>Deutschs< ist hier die Rede, von der Mannigfalt igkeit der Sprachen 
innerhalb unserer Sprache, von der Vielfalt der Kommunikations
möglichkeiten und -bedingungen.« 

Die Kapitelfolge des Buches orientiert sich an den Themen und Ge
genständen der Sendereihe des Westdeutschen Fernsehens >Deutsch 
für Deutsche< — verantwortliche Redaktion Dr. Michael Gramberg — 
(14—26. Folge, W D R , III. Programm). Einzelne Beispiele und 
Aspekte schließen sich unmittelbar an die Filme und die Arbeit von 
Richard Mautz an. Darüber hinaus aber bildet der Band eine selb
ständige, vertiefende und wissenschaftlich weiterreichende Einfüh
rung. 
Vorausgegangen ist der erste Tei l der Sendung: »Sprache im Alltag< 
von Johannes Weinberg (Fischer Taschenbuch 6071). 
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E i n l e i t u n g : D e u t s c h e S p r a c h e — d e u t s c h e S p r a c h e n 

D i e d e u t s c h e S p r a c h e , D e u t s c h — das k l i n g t e i n h e i t l i c h , v e r b i n d 
l i c h , n o r m i e r t . M a n s ieht d ie G r a m m a t i k i m H i n t e r g r u n d , e i n 
festes G e r ü s t v o n R e g e l n , an d e n e n sich nicht rücken läßt , eine 
s t r e n g f ix ierte S t r u k t u r . Z w e i f e l l o s g i b t es das — sonst g ä b e es 
n icht diese B e z e i c h n u n g D e u t s c h , u n d sonst gäbe es k e i n e Sicher
h e i t der V e r s t ä n d i g u n g . A b e r V e r s t ä n d i g u n g reicht j a nicht 
i m m e r gle ich v o n der E l b e b i s z u m R h e i n . V e r s t ä n d i g u n g , z u 
m a l i n gesprochener Sprache, er fo lgt sehr oft u n t e r w e n i g e n , 
i n k l e i n e n G r u p p e n , i n begrenzten R e g i o n e n . U n d diese k l e i n e n 
G r u p p e n h a b e n oder schaffen sich i h r e eigenen sprachl ichen 

1 N o r m e n , i h r e eigenen Sprachen. V o n diesen > D e u t s c h s < s o l l h i e r 
d ie Rede s e i n , v o n der M a n n i g f a l t i g k e i t der Sprachen i n n e r h a l b 
unserer Sprache, v o n der V i e l f a l t der K o m m u n i k a t i o n s m ö g l i c h 
k e i t e n u n d - b e d i n g u n g e n . 

Es i s t g e w i ß k e i n e P i o n i e r t a t , die Frage so zu s t e l l e n ; unsere 
L i t e r a t u r h i n w e i s e — die i m m e r n u r eine k l e i n e A u s w a h l b ieten 
— deuten a n , w i e v ie le U n t e r s u c h u n g e n es auf d iesem G e b i e t 
schon g ibt . Ihre Z a h l ist aber doch m e r k w ü r d i g k l e i n , w e n n 
m a n sie m i t der F l u t anderer sprachwissenschaft l icher Veröf fent
l i c h u n g e n verg le icht ; u n d tatsächlich bef inden sich die meis ten 
d e r a r t i g e n U n t e r s u c h u n g e n a u ß e r h a l b des H o r i z o n t s , m i t d e m 
m o d e r n e Sprachwissenschaft v i e l f a c h umschr ieben w i r d . E i n e n 
w i c h t i g e n E i n s a t z p u n k t i n der E n t w i c k l u n g m o d e r n e r S p r a c h 
wissenschaft b i ldet die T h e o r i e , d i e der G e n f e r L i n g u i s t F e r d i 
n a n d de Saussure Ende des le tz ten Jahrhunderts v o r t r u g . Er 
trennte Sprachgeschichte u n d Sprachbeschreibung u n d legte auf 
diese das H a u p t g e w i c h t : Sprache so l l te nicht m e h r i n erster 
L i n i e als A b l a u f e inze lner laut l i cher V e r ä n d e r u n g e n v e r s t a n d e n 
w e r d e n , s o n d e r n als f u n k t i o n i e r e n d e s S y s t e m . D i e s scheint z u 
nächst auf unsere F r a g e s t e l l u n g z u z u f ü h r e n ; aber de Saussure 
betont die Geschlossenheit des Ze ichensystems, d e n wechsel
s e i t i g e n Z u s a m m e n h a n g a l ler T e i l e , k u r z : e s geht i h m u m d i e 
S p r a c h e als G a n z e s , d ie er v o n der R e d e , v o n den e i n z e l n e n 
A k t e n der V e r w i r k l i c h u n g , unterscheidet. Sprache g i l t i h m als 
»das S o z i a l e « , Rede ist d e m g e g e n ü b e r i n d i v i d u e l l ; Sprache ist 
»das Wesent l i che«, das v o m »mehr oder w e n i g e r Z u f ä l l i g e n « 
des Sprechens, der Rede, abgesetzt w i r d . 

D i e Sprache exist iert u n a b h ä n g i g v o n der sprechenden P e r s o n ; 
sie i s t d ieser als a l l g e m e i n e r Sprachbesi tz vorgegeben. D i e s e r 
G e d a n k e setzt sich i n jüngeren T h e o r i e n fort , e twa i m Begri f f 
der » K o m p e t e n z « , des Sprachvermögens , das a u f g r u n d ' e i n e s 
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vorgegebenen Regelsystems b e l i e b i g v ie le S ä t z e i n einer S p r a 
che zu erzeugen v e r m a g , w ä h r e n d d e m g e g e n ü b e r »Performanz« 
die tatsächliche Ä u ß e r u n g einer begrenzten Z a h l b e s t i m m t e r 
Sätze ist . A u c h h i e r g i l t P e r f o r m a n z v i e l f a c h als m e h r oder 
w e n i g e r zufä l l ige B e w e g u n g i n d e m S p i e l r a u m , d e n der a l lge
meine Sprachbesitz g e w ä h r t . 

Sieht m a n A k t e des Sprechens a l l e i n u n t e r d e m G e s i c h t s p u n k t 
der S p r a c h e — v i e l l e i c h t so l l te m a n b e t o n e n : d e r Sprache —, so 
m a g jene E i n t e i l u n g i n wesent l i ch u n d z u f ä l l i g e in igermaßen 
b ü n d i g s e i n u n d e inleuchten. G e h t m a n jedoch m i t sprach-
s o z i o l o g i s c h e r P e r s p e k t i v e a n die S p r a c h w i r k l i c h k e i t h e r a n , so 
k e h r t sich das V e r h ä l t n i s n a h e z u u m . D a s G a n z e der Sprache 
i s t d a n n e i n i g e r m a ß e n b e l i e b i g , z u f ä l l i g ; w a s dagegen für den 
strengen Sprachwissenschaft ler »freie V a r i a t i o n « i s t , erscheint 
n u n m e h r nicht f r e i , s o n d e r n s t r i k t def iniert durch eine A n z a h l 
beschreibbarer B e d i n g u n g e n . W e n n sich i n einer W a h l v e r s a m m 
l u n g H e r r Schulze, k l e i n e r A n g e s t e l l t e r i n e iner n iederdeut
schen M i t t e l s t a d t , z u W o r t m e l d e t u n d seine A r g u m e n t e m i t 
p l a t t d e u t s c h e m E i n s c h l a g , m i t u n t e r etwas s t a m m e l n d , m i t 
nicht i m m e r g a n z k o r r e k t e m F r e m d w o r t g e b r a u c h v o r t r ä g t — 
d a n n interessiert m i c h nicht der »al lgemeine Sprachbesitz«, 
interessieren nicht d ie »unendlich v i e l e n S ä t z e « , d ie er theore
tisch b i l d e n k ö n n t e ; m i c h interessiert , w a r u m e r s o u n d nicht 
anders spricht, u n d ich f ü g e h i n z u : w a r u m e r z u m i n d e s t i n 
dieser S i t u a t i o n nicht anders sprechen k a n n . 
Gelegent l i ch w e r d e n festere F o r m e n der sprachl ichen V e r w i r k 
l i c h u n g u n t e r d e n Begri f f des Sprachsti ls ge faßt , u n d manche 
der i m f o l g e n d e n b e h a n d e l t e n G e g e n s t ä n d e f a l l e n i n das G e 
biet der E r f o r s c h u n g v o n Sprachst i len . A b e r auch der Begri f f 
Sprachst i l b le ibt auf das G a n z e d e r Sprache bezogen u n d erweckt 
den E i n d r u c k , h i e r w e r d e i n m e h r oder w e n i g e r fre ier u n d be
w u ß t e r A u s w a h l über den a l l g e m e i n e n Sprachbesi tz ver fügt . 
D a v o n aber k a n n n u r sehr begrenzt d i e Rede se in . W a s auf 
e inem b e s t i m m t e n sprachl ichen N i v e a u u n d i n einer b e s t i m m t e n 
sprachl ichen A r t u n d W e i s e geäußert w i r d , ist d u r c h sozia le 
B e d i n g u n g e n v i e l f a c h so stark b e s t i m m t , d a ß es n u r so u n d nicht 
anders vorgebracht w e r d e n k a n n . Es ist auch ke ineswegs i m m e r 
für al le T e i l h a b e r am »al lgemeinen Sprachbesitz« verständl ich; 
u n d gerade w e n n Verständl ichkeit als grundlegendes M e r k m a l 
für eine g e m e i n s a m e Sprache g e n o m m e n w i r d , erscheint es m i r 
akzeptabel , d e n A u s d r u c k Sprachsti le i n d e n m e i s t e n Fällen 
durch S p r a c h e n z u ersetzen. A u c h v o n s u b k u l t u r a l e n Sprachen 
oder k u r z v o n Subsprachen k ö n n t e gesprochen w e r d e n . 
P r a k t i s c h geht e s u m die Sprachen e inze lner t a n d s c h a f t e n , u m 
d e n Einfluß der s o z i a l e n P o s i t i o n auf d e n Sprachgebrauch u n d 
die H e r a u s b i l d u n g v o n G r u p p e n s p r a c h e n , u m Fachsprachen, 
Jargons, ideologische Sondersprachen. D i e K a p i t e l f o l g e o r i e n -
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t iert sich an den T h e m e n u n d G e g e n s t ä n d e n der Sendereihe des 
Westdeutschen Fernsehens: e inze lne Beispie le u n d A s p e k t e 
schließen sich u n m i t t e l b a r an die F i l m e a n , aber auch darüber 
h i n a u s ist das Büchlein der A r b e i t v o n R i c h a r d M a u t z u n d 
d e m T e a m des W D R verpfl ichtet. A n d e r e r s e i t s h a n d e l t e s sich 
aber keineswegs u m e i n e n b l o ß e n Begle i t text z u d e n S e n d u n 
g e n , s o n d e r n u m eine se lbständige Einführung, die v ie les , das 
i n den F i l m e n u n d i m M o d e r a t i o n s t e x t n u r angedeutet w e r d e n 
k o n n t e , i n den größeren wissenschaft l ichen Z u s a m m e n h a n g z u 
ste l len sucht. D i e A b h a n d l u n g e n s i n d nicht v o m E h r g e i z be
s t i m m t , der F o r s c h u n g bis i n d ie le tz ten V e r ä s t e l u n g e n h i n e i n 
z u f o l g e n ; aber sie verz ichten auf die D a r s t e l l u n g w i r k l i c h 
wesent l icher P r o b l e m e auch d a n n nicht , w e n n dies i n S c h w i e r i g 
k e i t e n des Verständnisses h i n e i n f ü h r t : A u c h e i n e m größeren 
P u b l i k u m ist meines Erachtens m i t a l l z u w o h l f e i l e r S i m p l i f i 
z i e r u n g k o m p l i z i e r t e r F r a g e n n icht gedient. 



L a n d k a r t e d e r d e u t s c h e n S p r a c h e 

Seit es M u n d a r t f o r s c h u n g g i b t , ist sie begleitet v o n der K l a g e , 
b a l d w e r d e n k e i n e D i a l e k t e m e h r zu h ö r e n s e i n — deshalb gelte 
es, schnel l noch z u s a m m e l n u n d z u reg is tr ieren, w a s d e m U n t e r 
g a n g geweiht sei . H e u t e erscheint diese F e s t s t e l l u n g besonders 
p l a u s i b e l . W ä h r e n d früher ( u n d das h e i ß t h i e r : b i s v o r w e n i 
g e n Jahrzehnten) be ispie lsweise e i n B a u e r i n a l l e n i h n w i r k l i c h 
betreffenden U m s t ä n d e n g u t u n d gerne m i t d e m D i a l e k t z u 
rechtkam, gerät heute jeder i n S i t u a t i o n e n , i n d e n e n der D i a l e k t 
nicht ausreicht. D i e s g i l t n icht n u r i m H i n b l i c k auf d ie M a s s e n 
m e d i e n ; auch andere U r s a c h e n h a b e n die K o m m u n i k a t i o n w e i t 
räumiger gemacht. B i l d u n g s i n s t i t u t i o n e n u n d V e r w a l t u n g s i n 
s tanzen gre i fen i m m e r stärker ins al l tägl iche L e b e n e i n ; i m 
Bereich v o n P r o d u k t i o n u n d K o n s u m herrscht eine s t a n d a r d i 
sierte Sprache; d ie räumliche Mobi l i tä t , d . h . wört l ich die B e 
w e g l i c h k e i t des e i n z e l n e n is t gewachsen. Besonders drast isch hat 
sich die B e v ö l k e r u n g s b e w e g u n g a u s g e w i r k t , d ie eine Folge des 
Z w e i t e n W e l t k r i e g s w a r : sie hat nicht n u r d e n f rüheren öst
l ichen D i a l e k t e n (ostpreußischen u n d p o m m e r s c h e n , schlesi-
schen, sudetendeutschen, donauschwäbischen usf.) d ie M ö g l i c h 
kei t des Fortbestehens g e n o m m e n , s o n d e r n auch die Sprache 
i n den Z u w a n d e r u n g s g e b i e t e n beeinflußt. 

D i e A r t dieser B e e i n f l u s s u n g macht a l l e r d i n g s d e u t l i c h , daß die 
These v o m E n d e d e r D i a l e k t e nach w i e v o r p r o b l e m a t i s c h ist . 
A u f der e inen Seite führte das Z u s a m m e n t r e f f e n einer großen 
Z a h l v o n U m s i e d l e r n m i t der e i n h e i m i s c h e n B e v ö l k e r u n g d a z u , 
daß die F u n k t i o n der e i n h e i m i s c h e n D i a l e k t e beschnit ten w u r d e ; 
i n v i e l e n Fällen, i n d e n e n v o r h e r d ie M u n d a r t ausgereicht 
hätte, w a r jetzt d i e Schriftsprache oder m i n d e s t e n s eine ge
hobene S p r a c h f o r m nöt ig . D i e D i a l e k t e der Z u w a n d e r e r aber 
w a r e n diesem A u s g l e i c h s p r o z e ß sehr v i e l entschiedener u n t e r 
w o r f e n als d ie e i n h e i m i s c h e n M u n d a r t e n ; diese b e h i e l t e n e inen 
g r o ß e n T e i l i h r e r a l ten G e l t u n g , s o d a ß sich die Z u w a n d e r e r , 
w o l l t e n sie sich w i r k l i c h i n i h r e neue U m g e b u n g e infügen, auch 
deren reg ionale Sprache a n e i g n e n m u ß t e n . D i e A l t e n taten das 
nicht m e h r ; aber K i n d e r u n d Jugendl iche paßten sich ers taun
l i c h schnel l an . A n l ä ß l i c h einer T o n b a n d a u f n a h m e i m Jahre 
1955 be i e iner u n g a r n d e u t s c h e n F a m i l i e forderte der V a t e r den 
7J ähr igen S o h n auf, doch auch etwas i n s M i k r o p h o n zu spre
chen. D i e s e r zögerte e i n e n M o m e n t , d a n n stellte e r d ie F r a g e : 
S o l l i schwätze', s o l l i söge' o d e r s o l l i s p r e c h e ! ? D a s »sprechen« 
bezog s ich auf d i e gehobene A u s g l e i c h s - oder A u s w e i c h s p r a c h e , 
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»sagen« auf d e n ba ir i schen H e i m a t d i a l e k t der E l t e r n , das an 
erster Ste l le genannte »schwätzen« dagegen auf d ie schwäbi
sche M u n d a r t der S p i e l k a m e r a d e n . D e r k l e i n e Junge ver fügte 
also b e w u ß t über d r e i verschiedene M ö g l i c h k e i t e n ; u n d d a r 
unter w a r u n d b l ieb der schwäbische U m g a n g s t o n seiner A l t e r s 
genossen die wicht igste . 
Stre i ten läßt sich f r e i l i c h darüber, ob es s ich be i d e n landschaft
l i c h e n Sprachen, d ie sich auch b e i e i n e m Großte i l der j ü n g e r e n 
Z u w a n d e r e r u n d v o r a l l e m i h r e r K i n d e r durchgesetzt h a b e n , 
u m D i a l e k t e i m a l t e n S i n n e dieses W o r t e s handel t . U l r i c h E n g e l 
h a t den Sprachwissenschaft lern v o r g e w o r f e n , sie »retteten« die 
a l t e n D i a l e k t e dadurch i m m e r w i e d e r , d a ß sie s tändig etwas 
anderes u n t e r diesem W o r t v e r s t ü n d e n . Tatsächlich s i n d beson
ders auffä l l ige eng- loka le E i g e n h e i t e n ja v i e l f a c h v e r s c h w u n d e n , 
u n d e s g i b t k a u m m e h r M e n s c h e n , d ie s ich ausschließlich i m 
D i a l e k t bewegen. W e n n also D i a l e k t eine Sprache m i t a u f f a l l e n 
d e n örtlichen Besonderhei ten i s t , d i e d e n meis ten O r t s b e w o h 
n e r n für d i e V e r s t ä n d i g u n g v o l l s t ä n d i g ausreicht, d a n n ist 
der Begri f f i n der T a t f r a g w ü r d i g g e w o r d e n . D o c h Engels V o r 
w u r f läßt sich u m k e h r e n : i n d e m der Begr i f f D i a l e k t s t r i k t auf 
eine h is tor ische E r s c h e i n u n g s f o r m festgelegt w i r d , läßt sich 
leicht das E n d e der D i a l e k t e b e h a u p t e n . W e n n aber etwas a l l 
gemeiner unter D i a l e k t eine r e g i o n a l verbreitete Sprache m i t 
e igenen S t r u k t u r m e r k m a l e n v e r s t a n d e n w i r d , d a n n hat es nach 
w i e v o r se inen g u t e n S i n n , v o n D i a l e k t e n z u reden u n d eine 
L a n d k a r t e der deutschen Sprache z u entwerfen. 
W a h r s c h e i n l i c h h a t m a n d e n D i a l e k t a l l z u ausschließlich als 
R e l i k t u n d das h ieß v i e l f a c h : als H i l f s m i t t e l be i sprachge
schichtl ichen Frageste l lungen aufgefaßt . B i s i n die G e g e n w a r t 
h e r e i n w u r d e n bei M u n d a r t u n t e r s u c h u n g e n stets d ie ältesten 
M ä n n e r u n d F r a u e n als G e w ä h r s l e u t e herangezogen. A u c h als 
d i e u m f a n g r e i c h e n F r a g e b o g e n z u m Deutschen Sprachatlas 
verschickt w u r d e n , w a r d ie A u f f o r d e r u n g d a m i t v e r b u n d e n , 
den A n t w o r t e n die A u s k ü n f t e der ältesten E i n w o h n e r z u g r u n d e 
z u legen. Z w e i Bürgermeister schickten d a m a l s d e n Fragebogen 
m i t der B e m e r k u n g zurück, e ine B e a n t w o r t u n g sei ausgeschlos
sen, d a d ie ältesten E i n w o h n e r des O r t s v o r k u r z e m v e r s t o r b e n 
seien. D i e s w a r g e w i ß eine Schi ldbürgerauskunft — aber sie l a g 
auf der L i n i e der B e f r a g u n g s m e t h o d e , d ie v o n der E r w a r t u n g 
a u s g i n g , d a ß die M u n d a r t m i t d e n a l t e n L e u t e n z u G r a b e ge
tragen werde . 

Sprachstatist ische E r h e b u n g e n h a b e n ergeben, d a ß die G e n e r a 
t i o n der A l t e n tatsächlich ausgeprägtere M u n d a r t spricht als 
d ie m i t t l e r e G e n e r a t i o n . A b e r n u r te i lweise scheint sich d a r i n 
e i n konsequenter a l l g e m e i n e r R ü c k g a n g des D i a l e k t s a n z u d e u 
t e n , d e n n m a n hat auf der a n d e r e n Seite festgestellt, d a ß auch 
K i n d e r u n d Jugendl iche eher D i a l e k t sprechen als d ie j ü n g e r e n 
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Die deutschen Mundarten (um 1965) 
bearbeitet von H. Protze 

Erwachsenen. D i e s w i d e r s p r i c h t d e m s i m p l e n M o d e l l l i n e a r e n 
D i a l e k t v e r l u s t s ; z u r Erk lärung m ü s s e n G e b r a u c h s f u n k t i o n u n d 
P r e s t i g e f u n k t i o n der j e w e i l i g e n Sprache i n i h r e m gegenseit igen 
Z u s a m m e n h a n g herangezogen w e r d e n . Be i den K i n d e r n häl t 
sich der D i a l e k t als die Sprache der A l t e r s k a m e r a d e n u n d der 
Spie lkre ise , auch u n d gerade gegen die andressierte S c h u l 
sprache. S o b a l d dia lekt fre ies Sprechen entschiedener i n die 
V o r s c h u l e r z i e h u n g h i n e i n g e t r a g e n u n d vorn, E l t e r n h a u s m i t 
p r o p a g i e r t w i r d , geht der D i a l e k t g e b r a u c h zurück; diese E n t 
w i c k l u n g w u r d e — u n d z w a r i n erstaunl icher G e s c h w i n d i g k e i t 
— für die D D R nachgewiesen, sie kündigt sich i n z w i s c h e n auch 
i n der B u n d e s r e p u b l i k an . D e r R ü c k g a n g des D i a l e k t s be i d e n 
m i t t l e r e n Jahrgängen h ä n g t m i t d e m B e r u f s l e b e n z u s a m m e n , 
das z w a r nicht i n a l l e n , aber doch i n v i e l e n Fällen eine E r -
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W e i t e r u n g des K o m m u n i k a t i o n s r a d i u s m i t sich b r i n g t . D a m i t 
ist i n d i r e k t auch der >Rückfall< i n den D i a l e k t b e i den A l t e n 
erklärt : Sie treten aus d e m w e i t e r e n K o m m u n i k a t i o n s z u s a m 
m e n h a n g heraus u n d k e h r e n i n e inen sehr v i e l engeren Z i r k e l 
zurück. N e b e n dieser s o z i a l e n U r s a c h e i s t auch noch an e i n e n 
psychischen Z u s a m m e n h a n g z u d e n k e n , a n die »Regression« 
auf d ie früheren P h a s e n des Lebens , d ie sich nicht n u r in 
p a t h o l o g i s c h e n E x t r e m e n äußert , s o n d e r n als v ö l l i g n o r m a l e 
E n t w i c k l u n g angesehen w e r d e n m u ß . 

B e i a l l d iesen Erklärungen u n d Ü b e r l e g u n g e n spie l t das h o h e 
A l t e r der M u n d a r t höchstens i n d i r e k t eine g e r i n g f ü g i g e 
R o l l e — i n s o f e r n aus d iesem A l t e r e i n W e r t der M u n d a r t abge
leitet w i r d , der z u i h r e m populären Prest ige beiträgt . D i e p o s i 
t ive B e t o n u n g des A l t e r s der D i a l e k t e i s t , s c h l a g w o r t a r t i g ge
sagt, e ine >romantische< E r k e n n t n i s , die sich gegen eine frühere 
A u f f a s s u n g w a n d t e , welche i n den M u n d a r t e n m e h r oder w e n i 
ger verderbte Hochsprache sah . Tatsächlich s i n d die m o d e r n e n 
H o c h s p r a c h e n erst spät e n t s t a n d e n ; sie setzen eine gewisse 
k u l t u r e l l e Z e n t r i e r u n g schon v o r a u s . I n d iesem Z u s a m m e n 
h a n g w i r d gelegentl ich jenes drastische Beisp ie l erwähnt , nach 
d e m u n t e r den f ü n f z i g U r e i n w o h n e r n der austral ischen Insel 
T a s m a n i a v i e r verschiedene D i a l e k t e — u n d z w a r nicht n u r 
m i t g e r i n g f ü g i g e n U n t e r s c h i e d e n , s o n d e r n beispie lsweise m i t 
verschiedenen V o k a b e l n für » A u g e « , » O h r « etc. — verbreitet 
w a r e n , w e i l k e i n k o m m u n i k a t i v e r Z u s a m m e n h a n g u n d ke ine 
k u l t u r e l l e E i n h e i t v o r h a n d e n w a r e n . 

D i e verschiedenen Etappen der H e r a u s b i l d u n g der deutschen 
E i n h e i t s s p r a c h e k ö n n e n h i e r nicht dargestel l t w e r d e n . D i e 
wicht igs te fällt , n a c h d e m es schon im M i t t e l a l t e r e ine r e l a t i v 
e inhei t l iche Standes- u n d L i t e r a t u r s p r a c h e gegeben hatte, i n 
den w e i t e r e n U m k r e i s der R e n a i s s a n c e : d ie E n t s t e h u n g v o n 
»Ausgle ichsdialekten« i r n Z u g e der O s t k o l o n i s a t i o n , das sich 
verhärtende n a t i o n a l e B e w u ß t s e i n , die z u n e h m e n d e B e d e u t u n g 
v o n V e r w a l t u n g s i n s t a n z e n , d ie A u s b r e i t u n g des H a n d e l s , d ie 
E r f i n d u n g des Buchdrucks u n d d i e R e f o r m a t i o n m ü s s e n als 
S t i chworte dafür g e n a n n t w e r d e n , d a ß die landschaft l ichen D i a 
lekte v o n einer e i n h e i t l i c h e n Hochsprache überformt w u r d e n . 
A u f der anderen Seite w ä r e es s icherl ich falsch, d ie e n o r m e 
m u n d a r t l i c h e Z e r s p l i t t e r u n g g e w i s s e r m a ß e n als natürl ichen 
U r z u s t a n d anzusehen. Sie ist v i e l m e h r A u s d r u c k der feudalen 
H e r r s c h a f t s f o r m e n u n d der p o l i t i s c h e n A u f t e i l u n g des L a n d e s 
i n z a h l l o s e k l e i n e u n d k l e i n s t e T e r r i t o r i e n , d ie d e m V e r k e h r , 
der I n t e r a k t i o n u n d der K o m m u n i k a t i o n , enge G r e n z e n setz
ten. D i e V i e l z a h l u n d V i e l f a l t v o n G r e n z l i n i e n , d i e sich i m 
Laufe der J a h r h u n d e r t e durch unser L a n d z o g , stellt die h i s t o 
rische M u n d a r t g e o g r a p h i e v o r schwier ige A u f g a b e n . 
H i l f s m i t t e l h a t sie i n z w i s c h e n g e n u g . S c h o n i m 18. J a h r h u n d e r t 
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entstanden M u n d a r t w ö r t e r b ü c h e r für e inze lne Landschaf ten; 
i m 1 9 . u n d 2 0 . w u r d e diese L e x i k o n a r b e i t fortgeführt . D a b e i 
w a r e s u n v e r m e i d l i c h , d a ß für e inze lne W ö r t e r o d e r L a u t f o r 
m e n angegeben w u r d e , w o sie z u H a u s e w a r e n . I m le tz ten V i e r 
tel des 1 9 . J a h r h u n d e r t s entwickel te sich aus d i e s e m A n s a t z eine 
regelrechte S p r a c h g e o g r a p h i e . D e r rhe inische Forscher G e o r g 
W e n k e r b e g a n n zunächst für e inen R h e i n i s c h e n Sprachatlas z u 
s a m m e l n , weitete s e i n F e l d aber b a l d a u f das gesamte deutsche 
Sprachgebiet aus , s o d a ß der z w i s c h e n 1 9 2 6 u n d 1 9 5 6 erschie
nene »Deutsche Sprachatlas« z u m T e i l auf W e n k e r s M a t e r i a l 
zurückgeht . W e n k e r hatte b e i seiner schri f t l ichen U m f r a g e 
4 0 Sätze i n d ie j e w e i l i g e M u n d a r t übersetzen l a s s e n — g e w i ß 
eine etwas h ö l z e r n e M e t h o d e m i t v i e l e n F e h l e r q u e l l e n , aber 
eine M e t h o d e , d ie das M a t e r i a l wenigs tens verg le ichbar machte. 
D e r v ier te Satz v o n W e n k e r lautete: » D e r gute a l te M a n n is t 
m i t d e m Pferde durchs Eis gebrochen u n d i n das k a l t e W a s s e r 
gefa l len«. D i e s e r S a t z verdeut l i cht nicht n u r d i e Künst l ichkeit 
der B e f r a g u n g s s i t u a t i o n (wie se l tsam macht sich so e i n i s o l i e r 
ter Satz i m H o c h s o m m e r a u s ! ) , e r führte auch z u e i n e m beson
deren P r o b l e m . D a s W o r t P f e r d hatte W e n k e r e ingefügt , u m 
dabei den G r e n z e n der L a u t v e r s c h i e b u n g auf d ie S p u r z u k o m 
m e n : i n N i e d e r d e u t s c h l a n d sagte m a n j a doch P e r d . D i e 
>Übersetzungen< z e i g t e n aber, d a ß in v i e l e n Landschaften das 
W o r t P f e r d i m D i a l e k t gar nicht v o r h a n d e n w a r ; statt dessen 
w u r d e G a u l oder Roß gesagt. D i e s w a r der A n s a t z für e i n 
ze lne W o r t k a r t e n i n n e r h a l b des D e u t s c h e n Sprachat las , d ie 
später zu e i n e m regelrechten »Deutschen W o r t a t l a s « ausge
weitet w u r d e n . A u ß e r d e m entstanden u n d entstehen e ine g r o ß e 
Z a h l reg ionaler S p r a c h a t l a n t e n , i n w e l c h e n die sprachl ichen 
G r e n z l i n i e n n a t u r g e m ä ß n o c h sehr v i e l präziser — u n d das 
heißt a l l e r d i n g s n i c h t se l ten: n o c h sehr v i e l v e r w i r r e n d e r e i n 
gezeichnet s i n d . 

Ge legent l i ch ist der V o r w u r f ausgesprochen w o r d e n , es h a n d l e 
sich b e i d e n auf e i n z e l n e n K a r t e n herausgearbeiteten M u n d 
arträumen n icht u m D i a l e k t l a n d s c h a f t e n , s o n d e r n u m »Dia-
lektologenlandschaften«. D a m i t k a n n verschiedenes gemeint 
sein. Z u m e inen ist z u m i n d e s t i n Einzel fäl len nachgewiesen 
w o r d e n , d a ß die M u n d a r t f o r s c h e r manches i n d ie Sprache 
i h r e r G e w ä h r s l e u t e >hineingehört< h a b e n , d a ß sie a lso m i t be
s t i m m t e n E r w a r t u n g e n oper ierten u n d diese d a n n auch p r o m p t 
bestätigt f a n d e n . W i c h t i g e r ist der andere A s p e k t : d a ß eben 
diese E r w a r t u n g e n aus n u r schwer k o n t r o l l i e r b a r e n T h e o r i e n 
abgeleitet w a r e n . I n fast a l l e n Landschaften gab e s i m Laufe 
der J a h r h u n d e r t e j a doch zahlreiche >Räume< u n d G r e n z e n : n a 
türliche H i n d e r n i s s e w i e e t w a z u s a m m e n h ä n g e n d e W a l d g e 
biete, d ie als V e r k e h r s s c h r a n k e n w i r k t e n , Stammesgebiete , 
G a u g r e n z e n , T e r r i t o r i a l g r e n z e n , spätere V e r w a l t u n g s e i n h e i t e n 
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u n d z u s a m m e n g e h ö r i g e V e r k e h r s r ä u m e u s w . D a b e i h a n d e l t 
e s sich nicht e twa u m eine u n a b h ä n g i g e A b f o l g e i m V e r l a u f 
der Geschichte; v i e l m e h r ist es so, d a ß die »einmal e ingeprägte 
K u l t u r p l a s t i k durch spätere po l i t i sche U m s c h i c h t u n g e n gerne 
w i e d e r durchbricht«, d a ß also G r e n z e n f o r t w i r k e n , auch w e n n 
sie i h r e äußere F u n k t i o n v e r l o r e n h a b e n . D i e V i e l f a l t m ö g 
l icher äußerer U r s a c h e n spiegelt s ich i m keineswegs e i n h e i t 
l i c h e n V e r l a u f der G r e n z e n sprachl icher M e r k m a l e : schon e in 
k le ines G e b i e t w i r d oft v o n D u t z e n d e n verschiedener S p r a c h 
g r e n z e n , d i e sich f r e i l i c h an e i n z e l n e n Stel le bündeln , d u r c h 
schnit ten. D i e s hat oft d a z u ver führt , d a ß die G r e n z l i n i e eines 
e i n z e l n e n M e r k m a l s herausgegr i f fen u n d d a m i t e i n b e s t i m m 
ter >Sprachraum< k o n s t r u i e r t w u r d e . V e r e i n z e l t k a m es so z u r 
F e s t l e g u n g v o n Stammessprachen u . ä . 





Neuerdings wurden Methoden entwickelt, die einer allzu gro
ßen Beliebigkeit in der Auswahl der Grenzlinien zumindest 
vorbeugen. Eine Möglichkeit ist es, die Grenzlinien zu zählen: 
je mehr sprachliche Unterschiede zwischen zwei Orten vor
handen sind, um so eher darf mit einer wesentlichen Grenze 

gerechnet w e r d e n . E i n e andere M ö g l i c h k e i t ist es, die sprach
l i c h e n Unterschiede z u »gewichten« nach i h r e r B e d e u t u n g für 
die G e s a m t s t r u k t u r der Sprache; dabei w e r d e n d a n n v o r a l l e m 
»dist inktive« Unterschiede a u s g e w ä h l t , welche die V e r s t ä n d i -
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g u n g z u b e h i n d e r n d r o h e n , be i d e n e n also M i ß v e r s t ä n d n i s s e 
mögl ich s i n d . K o n k r e t heißt das : w e n n i n e i n e m O r t statt 
P f a n n e i n der M u n d a r t P a n n e gesagt w i r d , w ä h r e n d die
ses W o r t i m N a c h b a r o r t n u r d ie hochsprachliche B e d e u t u n g 
(also A u t o p a n n e o. ä) hat , so fällt dieser U n t e r s c h i e d stär
ker ins G e w i c h t , i s t auch d e n Sprechern b e w u ß t e r als der n u r 
v o n Experten registr ierte U n t e r s c h i e d i n der Ö f f n u n g eines 
V o k a l s . 

J e k le inräumiger d ie U n t e r s u c h u n g e n s i n d , u m s o w i c h t i g e r 
werden f re i l i ch auch die fe ineren U n t e r s c h e i d u n g e n . D i e D i a l e k t 
forscher h a b e n al lmähl ich e i n geradezu detektivisches I n s t r u 
m e n t a r i u m entwicke l t , das es i h n e n er laubt , auch k l e i n e S p r a c h 
ausschnitte rasch u n d genau z u l o k a l i s i e r e n . D i e s m a g verdeut
licht w e r d e n a n e i n e m e x t r e m e n F a l l , der tatsächlich i n d ie 
K r i m i n a l i s t i k h i n e i n r e i c h t : I m Jahre 1958 w u r d e i n Stuttgart 
e i n k l e i n e r J u n g e entführt. D i e P o l i z e i schnitt die A n r u f e des 
Erpressers auf T o n b a n d m i t . D i e A u f n a h m e n w u r d e n den P r o 
fessoren H u g o M o s e r u n d H e l m u t D ö l k e r vorge legt , u n d b a l d 
k o n n t e über d e n R u n d f u n k der fo lgende H i n w e i s verbreitet 
w e r d e n : »Der A n r u f e r spricht k e i n e e indeutige M u n d a r t , s o n d e r n 
eine U m g a n g s s p r a c h e , d i e sich bis jetzt n icht e i n d e u t i g l o k a l i 
sieren läßt . D a r u m w e r d e n Sie aufgerufen, sich b e i m Hören 
G e d a n k e n z u m a c h e n , w o seine H e i m a t ist . G e w i s s e Besonder
hei ten dürften i n das R h e i n - R u h r - G e b i e t w e i s e n . S o spricht 
der A n r u f e r deut l ich st immhaftes s u n d in v i e l e n Fällen g als 
c h . E r sagt: müssen S i e m i c h v e r t r a u e n u n d überm G a r t e n t o r 
g e s c h m i s s e n . E r gebraucht n e b e n a l l e i n auch die F o r m a l l e i n e . 
E r spricht d ie V o r s i l b e a n m i t k u r z e m , k l a r e m a ; überhaupt s i n d 
die «-Laute sehr h e l l . G e l e g e n t l i c h k l i n g t e i n l a n , w i e m a n es 
i m rheinischen R a u m hört . D a m i t n u n dürften Süddeutschland 
u n d g r o ß e T e i l e N o r d - u n d Ostdeutschlands als seine H e i m a t 
ausscheiden. D o c h m u ß e r länger i n Südwestdeutschland gelebt 
h a b e n oder v ie l le icht m i t S c h w a b e n z u s a m m e n g e w e s e n se in , 
d e n n e r h a t den A u s r u f H a ! ü b e r n o m m e n . Für d i e M i s c h u n g 
seiner Sprache i s t k e n n z e i c h n e n d , d a ß er n e b e n der F o r m 
P a s s e n S i e a u f ! auch P a s s e n S i e a c h t ! v e r w e n d e t . « D i e v o r 
s icht igen A n g a b e n der Expert ise erwiesen sich als r icht ig ; sie 
t rugen m i t d a z u b e i , d a ß der M a n n g e f a ß t w e r d e n k o n n t e . E r 
s t a m m t e tatsächlich aus d e m R h e i n l a n d , u n d er hatte tatsächlich 
längere Z e i t i n S t u t t g a r t gelebt. 

D i e j e w e i l i g e örtliche oder reg ionale Sprache färbt also auch 
b e i m W e c h s e l des W o h n o r t s ab. M a n hat z w a r festgestellt , daß 
für die A u s p r ä g u n g des i n d i v i d u e l l e n D i a l e k t s der A u f e n t h a l t 
w ä h r e n d der Schulze i t m a ß g e b e n d i s t ; aber w e n i g s t e n s e inzelne 
Besonderhei ten w e r d e n auch später noch ü b e r n o m m e n . U m g e -
gekehrt führt auch der U b e r g a n g i n e i n v ö l l i g anderes Gebiet 
u n d anderes M i l i e u k a u m e i n m a l d a z u , d a ß a l l e E i g e n h e i t e n 
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der a n g e s t a m m t e n M u n d a r t abgelegt w e r d e n . Z w a r w e r d e n 
M e r k m a l e , die d e m Sprecher selbst a u f f a l l e n u n d deretwegen e r 
gehänsel t w i r d , zurückgedrängt . E i n Schwabe, der nach N o r d -
deutschland k o m m t , w i r d sich nach k u r z e r Z e i t z u m i n d e s t be
m ü h e n , d ie V e r k l e i n e r u n g s s i l b e - l e mögl ichst z u v e r m e i d e n . 
A n d e r e K e n n z e i c h e n seiner M u n d a r t aber w i r d e r v ie l le icht gar 
nicht b e m e r k e n , w i r d e r auch sehr v i e l w e n i g e r unterdrücken 
k ö n n e n — d a z u gehört , u m e i n B e i s p i e l z u n e n n e n , d ie sehr 
geschlossene, a n s ich der h i s t o r i s c h e n F o r m u n d d a m i t der 
S c h r e i b u n g entsprechende A u s s p r a c h e der D i p h t h o n g e e i u n d 
a u , d i e i n der Hochsprache eher als a i u n d a o gesprochen 
w e r d e n . 

G e l e g e n t l i c h w e r d e n solche m u n d a r t l i c h e n E i g e n h e i t e n auch g a n z 
b e w u ß t i n einer gehobeneren F o r m der Sprache be ibehal ten . 
W i l h e l m G r i m m berichtet, d a ß G o e t h e seine F r a n k f u r t e r A u s 
sprache m i t der B e m e r k u n g v e r t e i d i g t h a b e : » M a n s o l l sich s e i n 
Recht nicht n e h m e n lassen; der Bär b r u m m t nach der Höhle , in 
der e r geboren ist«. A u s d iesen W o r t e n sprach w o h l auch der 
S t o l z des A n g e h ö r i g e n einer F r e i e n Reichsstadt, u n d sicherl ich 
hat d ie pol i t ische Z e r s p l i t t e r u n g D e u t s c h l a n d s d a z u beigetragen, 
d a ß auch die Sprache der G e b i l d e t e n i m m e r n u r sehr begrenzt 
»Einheitssprache« w a r . N o c h heute w i r d — dies macht e i n B l i c k 
in unsere P a r l a m e n t e deut l ich — diese Einheitssprache sehr w e 
n i g e i n h e i t l i c h gehandhabt . D a b e i ist f r e i l i c h nicht n u r U n v e r 
m ö g e n i m S p i e l , s o n d e r n oft auch st i l ist ische Raffinesse. K o n r a d 
A d e n a u e r s u n v e r k e n n b a r e r rhe in ischer T o n f a l l — w a r er A u s 
druck u n m i t t e l b a r e r V e r b u n d e n h e i t m i t der Landschaft , in der er 
zeit lebens w i r k t e u n d w o h i n e r schließlich sogar d i e B u n d e s 
hauptstadt plaz ierte , oder suchte A d e n a u e r d a m i t d ie für die 
meis ten p o s i t i v e V o r s t e l l u n g u r b a n e r Bauernschläue z u ver fes t i 
gen, d ie sich über i h n herausgebi ldet hatte? W e n n bei T h e o d o r 
H e u s s i m m e r wieder das Honorat iorenschwäbisch durchbrach — 
entsprach dies seiner gemüthaft-gemütl ichen Persönlichkeit , in 
welcher schöngeistige B e s t r e b u n g e n d o m i n i e r t e n , gegen d i e sich 
pol i t isches H a n d e l n erst e i n m a l durchsetzen mußte , oder sol l te 
dieser T o n , z u m a l für das A u s l a n d , das E n d e m a r t i a l i s c h e r H e r r 
schaft u n d den A n f a n g h u m a n e r B e m ü h u n g e n s i g n a l i s i e r e n ? 
U n d F r a n z J o s e f Strauß — ze igt sich i n se inen h a n d f e s t e n W a h l 
k a m p f p a r o l e n w i r k l i c h urwüchsig-bajuwarische Schlagfer t igke i t 
u n d G e r a d h e i t , oder ist n icht v i e l m e h r der S t i ch ins U r i g e e i n 
b e w u ß t verwendetes S t i l m i t t e l , das die m i l i t a n t e Schärfe a k z e p 
tabler m a c h e n sol l? 

W a h r s c h e i n l i c h w ä r e e s i n a l l d e n e r w ä h n t e n Fällen fa lsch, d ie 
A n t w o r t e i n s e i t i g i n der e i n e n oder a n d e r e n R i c h t u n g z u s u 
chen; beides dürfte i m S p i e l s e i n . E s scheint m i r aber w i c h t i g , 
d a r a n z u e r i n n e r n , d a ß der D i a l e k t auch i n d iesem Bereich 
nicht n u r u n d w a h r s c h e i n l i c h auch nicht pr imär >natürlicher< 
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A u s d r u c k der Bodenständigke i t is t , s o n d e r n d a ß er b e s t i m m t e 
S i g n a l f u n k t i o n e n hat , die m e h r oder w e n i g e r b e w u ß t eingesetzt 
w e r d e n k ö n n e n . 

V o m d e u t s c h e n » S t a m m e s c h a r a k t e r « 

N a c h i h r e r E r s c h e i n u n g s f o r m läßt s ich den d r e i angeführten 
Fällen W a l t e r U l b r i c h t s Redeweise als weiteres pol i t isches B e i 
spie l anschl ießen; das Sächsische ist h i e r noch ohrenfä l l iger als 
das Rheinische bei A d e n a u e r , das Schwäbische be i H e u s s oder 
das B a y r i s c h e b e i Strauß. Für die E r k l ä r u n g aber reicht d i e 
angedeutete I n t e r p r e t a t i o n s r i c h t u n g nicht aus. G e w i ß bemühte 
sich U l b r i c h t u . a . deshalb n icht u m besonders lautreines 
Deutsch, w e i l e r sich auch i n seiner Sprache als l e g i t i m e r V e r 
treter u n d Sachwal ter der A r b e i t e r k l a s s e ausweisen w o l l t e . A b e r 
es k o m m t etwas anderes d a z u : dieses g e h o b e n e Sächsisch reprä
sentiert b is z u e i n e m g e w i s s e n ( w e n n der Schein n icht t r ü g t : 
zunehmenden) G r a d i n n e r h a l b der D D R die H o c h s p r a c h e ; 
mindestens stel lt es d e n v ö l l i g a n e r k a n n t e n V e r k e h r s t o n auch 
be i o f f i z ie l len A n l ä s s e n dar . D i e s e B e w e r t u n g w i r d vers tänd
licher, w e n n m a n bedenkt , d a ß eine e indeut ige M e h r h e i t der 
D D R - B ü r g e r (über 6 0 % ) i n G e b i e t e n lebt, d ie sprachl ich z u m 
U m k r e i s des Sächsischen, etwas genauer: des S a x o - T h ü r i n g i -
schen gehören. D a z u k o m m t , daß der sächsische A n t e i l a n l e i 
tenden Funktionärsste l len p r o z e n t u a l noch höher l iegt . 
S o hoch a l l e r d i n g s , w i e m a n i m W e s t e n gelegent l ich vermutet , 
l iegt er k e i n e s w e g s ; es g i b t auch führende P o l i t i k e r m i t meck
lenburgischen, märkischen oder ostfälischen D i a l e k t a n k l ä n g e n . 
Sie treten aber für d ie westdeutschen Beobachter der Szene z u 
rück ; für diese repräsentieren sächselnde A r g u m e n t e die andere 
R e p u b l i k . E i n e E r h e b u n g des Inst i tuts für W e r b e p s y c h o l o g i e 
u n d M a r k t e r k u n d u n g i n F r a n k f u r t a . M . fragte — v o r fast e i n e m 
Jahrzehnt a l l e r d i n g s schon — nach der Bel iebthei t verschiedener 
deutscher D i a l e k t e ; an der S p i t z e l a g d a m a l s d ie Sprache der 
W i e n e r , w ä h r e n d die Sprache v o n L e i p z i g w e i t abgeschlagen 
a n letzter Stel le rangierte . D i e sprachl ichen F o l g e n der T e i l u n g 
Deutschlands s i n d verschiedent l ich behandel t w o r d e n ; dabei 
stehen jedoch die sich h e r a u s b i l d e n d e n Unterschiede i m W o r t 
schatz — z u m a l i m Bereich der Lehnwörter — i m V o r d e r g r u n d , 
w ä h r e n d die drast isch verschobene Einschätzung verschiedener 
Sprachtönungen fast nicht beachtet w i r d . A b e r d ie d a r i n sicht
bar werdende e m o t i o n a l e E n t f e r n u n g is t g e w i ß e i n w i c h t i g e r 
B e f u n d , u n d sie i s t mögl icherweise auch für die behauptete 
>Ohrenfälligkeit< v e r a n t w o r t l i c h . Ist U l b r i c h t s Sächsisch w i r k 
l ich penetranter als das Schwäbisch v o n T h e o d o r H e u ß ? O d e r 
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erscheint es uns n u r so, w e i l in jener Sprache andere Inhal te 
als d ie g e w o h n t e n t ransport ier t w e r d e n ? 
D i e entschieden negat ive Einschätzung des Sächsischen in 
W e s t d e u t s c h l a n d hätte sich a l l e r d i n g s w o h l k a u m i n diesem 
A u s m a ß durchgesetzt, w e n n n icht bereits e i n Gefä l le i n dieser 
R i c h t u n g v o r h a n d e n gewesen wäre.JEin sehr m e r k w ü r d i g e s Ge-
fälle, d e n n j a h r h u n d e r t e l a n g w a r e n die w i c h t i g s t e n B e s t r e b u n -
gen u m eine gewisse Z e n t r i e r u n g der deutschen K u l t u r u n d 
Sprache m i t Sachsen verknüpft . In Sachsen, e i n e m K e r n l a n d der 
R e f o r m a t i o n , b i l d e t e n sich w i c h t i g e A n s t ö ß e z u r E n t w i c k l u n g 
einer deutschen Hochsprache heraus. D a s höfische L e b e n der 
Barockzei t m i t se inen l i terar i schen S p i e g e l u n g e n hatte i n Sach-
sen bedeutende Z e n t r e n . D e r w o h l wesentl ichste T e i l der deut-
sehen A u f k l ä r u n g w i r d gelegent l ich als »obersächsische A u f -
k l ä r u n g « bezeichnet.| Gottsched u n d A d e l u n g machten den 
L e i p z i g e r Sprachgebrauch z u r G r u n d l a g e der m o d e r n e n deut-
sehen Schriftsprache. D e r j u n g e G o e t h e z o g nach L e i p z i g nicht 
zu letz t deshalb , u m sein F r a n k f u r t e r i s c h m i t d e m v o r b i l d l i c h 
r e i n e n Deutsch der Sachsen aufzumöbeln.) R u n d z w e i J a h r h u n -
derte später ist aus d e m k u l t i v i e r t e s t e n Deutsch dasjenige ge-
w o r d e n , das in der B e l i e b t h e i t s s k a l a ( fre i l ich, noch e i n m a l : der 
westdeutschen) ganz u n t e n rangiert . Sächsisch g i l t als mehr 
oder w e n i g e r k o m i s c h e Sprache. Z w a r g ibt es W i t z e auch über 
andere B e v ö l k e r u n g s g r u p p e n , aber w o h l n i r g e n d s s i n d die 
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P o i n t e n s o e n g m i t der Sprache selber verknüpf t : ! E i n Scherz-
rätsei w i r d aufgegeben — w a s ist der U n t e r s c h i e d z w i s c h e n 
G r i e c h e n u n d R ö m e r n ? G a n z einfach, aus R ö m e r n k a n n m a n 
t r i n k e n , aus G r i e c h e n nicht. D a r a u f der Sachse: »Aber w a r u m 
s o l l m a n d e n n aus G r i i c h e n (Krügen) n i c h d r i n g g e n gönnen?« 
A u c h i m Schlager h a t sich komisches Sächsisch durchgesetzt: 
der parodist ische D i a l e k t a n k l a n g (»Max, w e n n d u den D a n g o 
d a n z s t . . .«) n e u t r a l i s i e r t den S c h n u l z e n t o n . 
D i e Einschätzung des Sächsischen ist das sprechendste Be isp ie l 
dafür, daß die B e w e r t u n g v o n D i a l e k t e n d e m W a n d e l u n t e r 
w o r f e n ist . D a s Prest ige w i r d dabei w e i t g e h e n d v o n der äuße
ren K o n s t e l l a t i o n b e s t i m m t ; a l lerd ings h a t s ich offensichtl ich 
auch die Sprache selbst verändert . D i e extrem weiche A r t i k u l a 
t i o n u n d v ie l le icht auch die auf fa l lende M e l o d i e f ü h r u n g dürf
ten sich s o erst i m L a u f e des 19. J a h r h u n d e r t s herausgebi ldet 
haben. D i e i n n e r s p r a c h l i c h e n Gründe k ö n n e n h i e r nicht i m 
e i n z e l n e n erörtert w e r d e n , sie s i n d auch nicht v ö l l i g geklärt . 
D e r wesentl iche äußere G r u n d dürfte d a r i n l i e g e n , d a ß sich i n 
Sachsen eine der w i c h t i g s t e n , g r ö ß t e n u n d geschlossensten 
Industr ie landschaften herausbi ldete . D i e s bedeutete Bevölke
r u n g s m i s c h u n g , bedeutete neue, beweglichere F o r m e n der K o m 
m u n i k a t i o n , bedeutete — sächsisch gesagt — »Fichilanz« ( V i g i 
l a n z ) , nach Schöffler »die spezifisch sächsische M i s c h u n g v o n 
Rührigkei t u n d Inte l l igenz«. D e r i n d u s t r i e l l e V o r s p r u n g erklärt 
mindestens z u m T e i l auch die veränderte Einschätzung; i n den 
weniger v i g i l a n t e n , k o n s e r v a t i v e r e n Landschaften w u r d e die 
Sprache der i n d u s t r i e l l e n Bal lungsgebie te (auch für das R u h r 
gebiet g i l t dies) leicht als Industr ie jargon abgewertet. 
Diese etwas ausführlichere sächsische S k i z z e steht deshalb am 
A n f a n g des S t a m m e s - K a p i t e l s , w e i l sie geeignet ist , d e n S t a m 
m e s b e g r i f f kräft ig z u r e l a t i v i e r e n . A l s K a t e g o r i e der E i n t e i l u n g 
u n d auch der Einschätzung scheint der Begr i f f v o n S t ä m m e n 
u n e n t b e h r l i c h ; er k ö n n t e höchstens durch andere A u s d r ü c k e 
(wie »Volkssch lag« , » V o l k s g r u p p e « o . ä.) ersetzt w e r d e n . A n 
gesichts der so b e w e g l i c h e n B e v ö l k e r u n g s g r u p p e der Sachsen 
w i r d andererseits aber deut l i ch , d a ß der Begr i f f n icht m i t der 
V o r s t e l l u n g einer d i e J a h r h u n d e r t e überdauernden >Blutsge-
gemeinschaft< belastet w e r d e n sol l te , u n d d a ß er überhaupt w e n i 
ger starr gefaßt w e r d e n sol l te , als dies v ie l fach der F a l l ist . 
D i e frühere S p r a c h f o r s c h u n g ist für diesen s tarren S t a m m e s 
begriff m i t v e r a n t w o r t l i c h . B e i i h r e r Suche nach s i m p l e n , k l a r e n 
Gesetz l i chkei ten bot s ich die S t a m m e s g l i e d e r u n g als Erk lärungs
m o d e l l für die Verschiedenhei t der D i a l e k t e an . D i e v e r w i r r e n d e 
V i e l f a l t der >Sprachräume< u n d G r e n z l i n i e n w u r d e so reduziert 
auf eine übersichtliche Z a h l v o n G r o ß d i a l e k t e n , d ie tei ls den 
»Al ts tämmen« (z. B . A l e m a n n e n , F r a n k e n , B a y e r n , aber auch 
N i e d e r s a c h s e n u n d Fr iesen) , tei ls den i n der m i t t e l a l t e r l i c h e n 
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O s t k o l o n i s a t i o n entstandenen » N e u s t ä m m e n « (dazu gehören 
die h i e r e ingehender besprochenen Obersachsen) zugeordnet 
w u r d e n . G a n z b ü n d i g k l a p p t e dieses V e r f a h r e n f r e i l i c h n i c h t ; 
e s gab v o n A n f a n g a n systematische S c h w i e r i g k e i t e n , d ie je
doch d u r c h die V i e l d e u t i g k e i t des Stammesbegri f fs zugedeckt 
w u r d e n . D i e s e r Begri f f w u r d e a n g e w a n d t auf die g e r m a n i s c h e n 
Völkerschaften, w i e sie schon v o n T a c i t u s e r w ä h n t w e r d e n , auf 
die S i e d l u n g s - u n d V e r f a s s u n g s e i n h e i t e n , d ie sich a m E n d e der 
V ö l k e r w a n d e r u n g s z e i t herausgebi ldet h a t t e n , auf d ie späteren 
S t a m m e s h e r z o g t ü m e r u n d m a n c h m a l auch noch auf spätmittel
alterl iche T e r r i t o r i e n , die s ich bis i n d e n A n f a n g des 1 9 . J a h r 
hunderts h i n e i n erhie l ten. 

A m k o n k r e t e n B e i s p i e l erweis t sich rasch, w i e w e n i g präzise 
u n d k o n t u r i e r t d ie B e z e i c h n u n g >Stamm< u n d die e i n z e l n e n 
S t a m m e s b e z e i c h n u n g e n s i n d . Ich grei fe die F r a n k e n heraus , 
v o n deren D i a l e k t Fr iedr ich E n g e l s schon v o r 9 0 J a h r e n schrieb, 
e s sei i h m »sonderbar m i t g e s p i e l t w o r d e n v o n den S p r a c h 
gelehrten«. W ä h r e n d Jacob G r i m m das Fränkische hatte »in 
Französisch u n d Hochdeutsch u n t e r g e h e n lassen«, gaben i h m 
andere Forscher »eine A u s d e h n u n g , d i e v o n D ü n k i r c h e n u n d 
A m s t e r d a m bis a n die U n s t r u t , Saale u n d Rezat , w o nicht 
gar b is a n die D o n a u u n d d u r c h K o l o n i s a t i o n i n s Riesenge
birge reicht«. Ist auch eine solche A u s w e i t u n g nicht m e h r die 
R e g e l , so erscheint Fränkisch auf d e n Sprachkarten doch meis t 
m i t beachtlicher Nord-Süd-Erstreckung, jedenfal ls so, d a ß es in 
das niederdeutsche G e b i e t ebenso h i n e i n r e i c h t w i e ins m i t t e l -
u n d oberdeutsche. Fränkische D i a l e k t e w e r d e n nicht n u r für 
das G e b i e t des e inst igen S t a m m e s h e r z o g t u m s F r a n k e n ange
n o m m e n , s o n d e r n auch für Gebiete i m H e r z o g t u m N i e d e r 
l o t h r i n g e n u n d a m w e s t l i c h e n R a n d e des H e r z o g t u m s Sachsen 
(was i n d iesem F a l l Niedersachsen m e i n t ) . Z u r U n t e r g l i e d e r u n g 
w i r d einerseits auf d ie f rühen Völkerschaften zurückgegr i f fen; 
so g i l t das Gebiet um K ö l n als R i p u a r i s c h . A n d e r e r s e i t s er
scheinen die N a m e n späterer pol i t i scher E i n h e i t e n , s o w e n n 
südlich K a s s e l das Hessische l o k a l i s i e r t w i r d — a l l e r d i n g s 
m a n c h m a l m i t e iner beze ichnenden Rückversicherung i n der 
g e r m a n i s c h e n Z e i t , als i n enger B e z i e h u n g z u d e n F r a n k e n auch 
die g e r m a n i s c h e n C h a t t e n s t a n d e n , die als V o r f a h r e n der H e s 
sen gel ten. Schließlich g ibt es aber auch reine S e t z u n g e n für 
die D i a l e k t e , so e t w a Rheinfränkisch — n u r sekundär i s t d a r 
aus d a n n auch e i n S t a m m e s t e i l abgeleitet w o r d e n , den es z u 
m i n d e s t u n t e r diesem N a m e n n icht g a b : d ie R h e i n f r a n k e n . 
D i e sprachliche S t a m m e s t h e o r i e s trahlte auf die U n t e r s u c h u n g 
anderer K u l t u r b e r e i c h e aus. W i e sprachliche E i g e n h e i t e n w u r 
d e n auch andere k u l t u r e l l e S o n d e r u n g e n lange Z e i t e i n s e i t i g 
aus s t a m m l i c h e n B i n d u n g e n erklärt. In der B a u e r n h a u s f o r 
schung — um e i n besonders sprechendes Be isp ie l zu n e n n e n — 
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w a r lange Z e i t v o m fränkischen Gehöft , v o m niedersächsischen 
H a l l e n h a u s , v o m Fr iesenhaus etc. die Rede, u n d zunächst w a r 
dies nicht als grober H i n w e i s auf d ie geographische R i c h t u n g 
gedacht, s o n d e r n als s t r ik te Z u o r d n u n g zu g e t r e n n t e n >Stam-
mestümern<. D i e F o r s c h u n g auf den verschiedenen G e b i e t e n 
w a r nicht f re i v o n Zirke lschlüssen: die H a u s f o r s c h e r ver l ießen 
sich auf die v o n d e n Sprachforschern festgelegten S t a m m e s 
grenzen, w i e diese u m g e k e h r t i n den V e r b r e i t u n g s k a r t e n s t a m m 
licher H a u s f o r m e n eine Stütze für i h r e sprachgeographischen 
H y p o t h e s e n f a n d e n . D i e S tammestheor ie w u r d e deshalb auch 
am nachhal t igs ten erschüttert, als H i s t o r i k e r , Sprachforscher 
u n d kul turgeschicht l i ch or ient ierte V o l k s k u n d l e r eng u n d 
nüchtern z u s a m m e n z u a r b e i t e n begannen. D i e s geschah i m R a h 
m e n der sogenannten R h e i n i s c h e n K u l t u r r a u m f o r s c h u n g , w e l 
che die m e h r oder w e n i g e r starre S t a m m e s k a r t e auf löste in 
e i n F e l d d y n a m i s c h e r E n t w i c k l u n g e n . Es zeigte s ich, d a ß die V e r 
b r e i t u n g der e i n z e l n e n M e r k m a l e keineswegs i m m e r überein
s t i m m t . D a s g i l t für b e s t i m m t e laut l iche Unterschiede , v o n 
denen die b e k a n n t e s t e n die durch die L a u t v e r s c h i e b u n g be
w i r k t e n s i n d ; die L a u t v e r s c h i e b u n g e n { i k l i c h , m a k e n / m a c h e n , 
D o r p / D o r f , d a t / d a s , A p p e l / A p f e l ) decken sich n icht , s o n d e r n 
öffnen sich z u m — v o n T h e o d o r F r i n g s so b e n a n n t e n — »Rhei
nischen Fächer«. D a s g i l t aber auch, u m das andere B e i s p i e l 
a u f z u n e h m e n , für b e s t i m m t e Bestandtei le u n d F u n k t i o n e n des 
H a u s e s , w o das M e r k m a l » W o h n - u n d Wirtschaftsräume unter 
e i n e m Dach« eine andere V e r b r e i t u n g h a t a ls das M e r k m a l 
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einer b e s t i m m t e n Ständerkonstrukt ion oder einer b e s t i m m t e n 
P o s i t i o n der Feuerstelle. 
B e i g e n a u e n u n d u n v o r e i n g e n o m m e n e n E r h e b u n g e n lösen 
sich i n d e n k u l t u r g e o g r a p h i s c h e n u n d sprachgeographischen 
K a r t e n also die e inhei t l i chen S t a m m e s r ä u m e w e i t g e h e n d auf ; 
sie w e r d e n durchschnit ten v q n G r e n z l i n i e n , die durch spätere 
pol i t ische u n d v e r k e h r s m ä ß i g e G l i e d e r u n g e n b e s t i m m t s i n d , 
u n d meis t schälen sich höchstens k l e i n e r e K e r n - u n d S t r a h 
l u n g s r ä u m e heraus, die nicht sel ten durch eine h i s t o r i s c h be
deutsame Stadt geprägt s i n d . Z w a r m a g i n Einzelfäl len auch 
für die S t ä m m e gel ten, daß d i e v o n i h n e n geformte »Kultur
plast ik« n a c h w i r k t ; aber prägender w a r e n o f f e n k u n d i g spätere 
E i n h e i t e n . Z w i s c h e n eng benachbarten G e b i e t e n gleicher 
s t a m m l i c h e r H e r k u n f t g i b t es oft bedeutende Unterschiede, u n d 
sehr b e w u ß t setzen sich oft d i e B e w o h n e r e inze lner Städte u n d 
Dörfer v o n a l len N a c h b a r n ab. W i l l y H e l l p a c h erzählt v o n e i n e m 
L e h r e r , der z u einer G r u p p e ausgelassener J u n g e n i n einer 
Kölner V o r s t a d t sagte: » N u n , i h r se id h a l t r icht ige F r a n k e n , 
ge l l?« , w o r a u f die R e a k t i o n e t w a gewesen s e i : »Der i s w o l l 
jeck« — u n d z w a r w o h l nicht n u r w e g e n des a n b i e d e r n d e n T o n s , 
s o n d e r n w e g e n der S t a m m e s b e z e i c h n u n g F r a n k e n , die für e inen 
Kölner so w e n i g besagt w i e d i e B e z e i c h n u n g Niedersachsen für 
e inen H o l s t e i n e r oder die s t a m m l i c h e F e s t l e g u n g B a y e r für e i n e n 
T i r o l e r oder W i e n e r . 

T r o t z d e m : das D e n k e n i n S t ä m m e n ist n icht n u r e i n gelehrtes 
R e l i k t . S t a m m — schon das W o r t k l i n g t nach tiefer V e r w u r z e 
l u n g , das l ä ß t sich schwer ausreißen. Z u m i n d e s t f u n g i e r e n S t a m 
m e s v o r s t e l l u n g e n als Bestandtei le eines O r d n u n g s s c h e m a s , das 
gerade d u r c h die V i e l f a l t u n d V i e l s c h i c h t i g k e i t der tatsächlichen 
B e s t i m m u n g s g r ö ß e n p r o v o z i e r t w i r d . M a n operiert m i t d e n 
S c h w a b e n , d e n B a y e r n , d e n Sachsen — nicht e igent l ich, o b w o h l 
i n jedem E i n z e l f a l l D u t z e n d e v o n a n d e r e n charakter is ierenden 
B e s t i m m u n g e n h i n z u k o m m e n m ü ß t e n , s o n d e r n gerade w e i l 
die sich über lagernden s o z i a l e n G r ö ß e n so k o m p l e x u n d so 
schwer durchschaubar s i n d . H e l l p a c h h a t darauf a u f m e r k s a m 
gemacht, d a ß die m e i s t e n Großstädte — o b w o h l h i e r ja doch 
etwaige s t a m m l i c h e T r a d i t i o n e n durch Z u z u g u n d U m s c h i c h 
t u n g am sichersten hätten aufge lös t w e r d e n s o l l e n — ausge
sprochen »stammesrepräsentat iv« g e w o r d e n s i n d . H e l l p a c h 
begründet diese »hochgradige A n f o r m u n g s k r a f t der Großstadt« 
d a m i t , d a ß das S t a m m l i c h e n icht le tz t l ich b i o l o g i s c h als E r b g u t , 
s o n d e r n psycholog isch , als A u s d r u c k des »Konvent ionstempe-
raments« zu verstehen ist. 

B e i dieser sich al lmählich h e r a u s b i l d e n d e n Übereinkunft i n be
s t i m m t e n Eigenschaften u n d E i n s t e l l u n g e n is t das W e c h s e l 
spie l v o n R o l l e n e r w a r t u n g u n d Rol lener fü l lung v o n besonde
r e m G e w i c h t . M ü n c h e n ist n icht n u r f o r m a l die bayr ische 
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Landeshaupts tadt , d i e Müncher gel ten auch als besondere R e 
präsentanten des B a y r i s c h e n — u n d dies, o b w o h l doch der Z u 
z u g v o n a u ß e n (auch aus n i c h t b a y r i s c h e n Gebieten) ebenso w i e 
der D u r c h g a n g s v e r k e h r besonders g r o ß ist . R o l l e n e r w a r t u n g 
spielt d a b e i zunächst i n t e r n m i t : die M e h r h e i t der Münchner 
ist auf e ine b e s t i m m t e S t i l i s i e r u n g , auf b e s t i m m t e W e r t e u n d 
H a l t u n g e n e ingeschworen, denen sich auch die >Neuen< g r o ß e n 
teils u n t e r w e r f e n müssen. Sie t u n dies um so leichter, als sie 
eben d a m i t z u w i r k l i c h e n Münchnern w e r d e n u n d s o auch die 
R o l l e n e r w a r t u n g erfül len, die v o n außen k o m m t . Besonders 
>stammesbewußte< B a y e r n sahen das Echt-Bajuwarische i m m e r 
wieder gefährdet durch d i e >preußische I n f i l t r a t i o n ; m a n 
könnte d e m g e g e n ü b e r zugespi tz t sagen, d a ß w o h l k a u m etwas 
so z u r P r o f i l i e r u n g des B a y r i s c h e n beigetragen habe w i e der 

. F r e m d e n v e r k e h r , in den das Echt-Bajuwarische ja doch als 
M a r k t w e r t e ingebaut ist. 

Diese Fests te l lung ist v e r h ä l t n i s m ä ß i g u n a b h ä n g i g v o m o b 
j e k t i v e n A u s m a ß der »stammesrepräsentat iven« V e r e i n h e i t 
l i c h u n g . Z u m T e i l w e r d e n i n d e n Städten, u m z u m Sprach
l ichen zurückzukehren, tatsächlich extremere E i g e n h e i t e n ab
gelegt. A b e r selbst d o r t , w o e t w a die charakter is t ischen laut
l ichen Unterschiede i m V e r g l e i c h m i t d e m U m l a n d zurücktreten, 
b le ibt doch m e i s t der eigentümliche T o n e r h a l t e n . M a n ist sich 
heute i n der M u n d a r t f o r s c h u n g e i n i g darüber, d a ß d e n so
g e n a n n t e n »konst i tut iven Faktoren« w i e der A k z e n t v e r t e i l u n g , 
den Lautstärkenunterschieden, den Lautquant i täten u n d der 
M e l o d i e besondere B e d e u t u n g z u k o m m t . A b e r d ie W i s s e n 
schaft h a t noch w e n i g Mögl ichkei ten z u r exakteren Fest legung 
dieser schwerer k l a s s i f i z i e r b a r e n E r s c h e i n u n g e n entwickel t , 
u n d die B e v ö l k e r u n g registr iert selbst offenbar n u r d ie j e w e i 
l ige A n d e r s a r t i g k e i t , o h n e sie genauer b e s t i m m e n z u k ö n n e n : 
so k o m m t es, d a ß sich die Sprecher benachbarter Städte oder 
Landschaften g e g e n s e i t i g v o r w e r f e n , sie » s i n g e n « ; gemessen 
w i r d an der »normalen« Sprechweise — u n d das i s t jewei ls d ie 
e i g e n e . 

V ö l l i g b e l i e b i g u n d austauschbar s i n d f r e i l i c h die C h a r a k t e r i 
s i e r u n g e n , z u m a l d ie größerer E i n h e i t e n , ke ineswegs . D i e 
»Stammescharakterist ik« i s t dabei eng m i t der Sprechweise 
verknüpft . W e n n e t w a der Rheinländer für l e i cht leb ig , f röh
l i c h , j o v i a l u n d k o n t a k t f r e u d i g gehal ten w i r d , s o k o m m t das 
auch i n seiner Sprache z u m A u s d r u c k . D a s Rhein ische , s o 
könnte m a n sagen, ist k e i n e K o m m a n d o s p r a c h e , auch ke ine 
Sprache des ernst-pathet ischen Bekennens — eher eine Sprache 
der D i p l o m a t i e , des he i teren Durchschauens , des N i c h t s - s o -
g a n z - e r n s t - N e h m e n s . Solche C h a r a k t e r i s t i k a w e r d e n — i n k a u m 
zu trennender W e i s e — n icht n u r aus der Sprache heraus- , 
s o n d e r n auch i n sie h ineingehört . 



D i e Einschätzung der Sprache u n d der Sprecher k a n n d a b e i — 
nach d e m G r a d der V e r f e s t i g u n g u n d V e r b i n d l i c h k e i t — s c h w a n 
k e n z w i s c h e n Image, Stereotyp u n d V o r u r t e i l . U n t e r I m a g e 
(wört l ich: B i l d ) versteht m a n u n v e r b i n d l i c h e , aber verbreitete 
V o r s t e l l u n g e n , u n d z w a r eher p o s i t i v e n Gepräges . D a s Image 
rheinischer Fröhlichkeit w u r d e v o n d e n Rheinländern selbst 
m i t aufgebaut u n d w i r d l a u f e n d v o n i h n e n bestätigt . T ü n n e s 
u n d Schäl, unerschütterlich i n a l l e n L e b e n s l a g e n , s i n d j a nicht 
v o n a u ß e n e r f u n d e n , s o n d e r n s i n d i n erster L i n i e e i n Stück 
S e l b s t d a r s t e l l u n g — ähnlich w i e K l e i n E r n a für H a m b u r g , 
G r a f B o b b y für W i e n u n d w i e d ie W i t z - T y p e n al le heißen 
m ö g e n . U n d e in T h e a t e r w i e das v o n W i l l y M i l l o w i t s c h lebt 
wesent l i ch d a v o n , d a ß es das rheinische Image in i m m e r neuen 
V a r i a n t e n reproduzier t . D a s Image ist s icherl ich nicht u n a b 
h ä n g i g v o n der W i r k l i c h k e i t , aber es schwebt doch darüber; 
es herrscht s t i l l schweigendes Einverständnis , daß sich die R e a 
lität ke ineswegs s t r i k t nach -dem Image richtet. E i n S t e r e o t y p 
i s t dagegen dort w i r k s a m , w o eine b e s t i m m t e W i r k l i c h k e i t i m 
m e r i n der gleichen erstarrten u n d f ix ierten P e r s p e k t i v e ge
sehen w i r d . D i e D i s t a n z b l o ß e n R o l l e n s p i e l s ist dabei aufge
h o b e n ; das Stereotyp legt d ie B l i c k r i c h t u n g fest. Im Zeichen 
solch stereotyper O r i e n t i e r u n g ist es zu verstehen, w e n n 
Fremde auch dort noch fröhl ich-joviale Rheinländer v o r sich 
sehen, w o e s sich i n W i r k l i c h k e i t u m eine re la t iv tr iste G a s t 
h a u s r u n d e h a n d e l t — u n d auch, w e n n Rheinländer selber nach 
e i n e m v e r h ä l t n i s m ä ß i g l a n g w e i l i g e n A b e n d resümieren, es sei 
ungeheuer l u s t i g gewesen: es g i b t neben d e m F r e m d - oder 
A u ß e n s t e r e o t y p auch e i n A u t o - oder Selbststereotyp. W o 
schließlich eine rasch v e r a l l g e m e i n e r n d e , eher negat ive E i n 
s t e l l u n g m i t g r o ß e m N a c h d r u c k behauptet w i r d u n d sich k e i 
n e r l e i K o r r e k t u r aussetzt, spricht m a n v o n V o r u r t e i l . D i e Rede 
v o m Rheinländer, der i n den K a r n e v a l s t a g e n selbst se in B e t i 
z u m L e i h h a u s b r i n g t , ist e in Stück Image, das v o n Rhein län
d e r n selbst gepflegt w i r d , ist aber auch e i n Stereotyp, das e i n 
se i t ig a n engen A u s s c h n i t t e n der Real i tät k lebt u n d den B l i c k 
auf d ie v i e l e n anderen verste l l t , u n d es k a n n schließlich — aus 
asketisch-strenger Perspekt ive — z u m handfesten V o r u r t e i l 
w e r d e n . 

D i e K e n n z e i c h n u n g als Image, Stereotyp oder V o r u r t e i l schließt 
jedoch keineswegs aus, d a ß »etwas dran« ist. D i e V o r s t e l l u n g 
v o n schwäbischer S p a r s a m k e i t , schwäbischem Fleiß u n d schwä
bischem Besi tzstreben h a t s ich i m B i l d des »Häusle-Bauens« 
verdichtet ; i n e i n e m g ä n g i g e n Schlager w i r d dieses S t a m m e s -
c h a r a k t e r i s t i k u m ausgemalt , u n d eine geläufige Redensart läßt 
d e n S c h w a b e n sagen: »Schaffe', spare' , hause ' — d ' K a t z v e r 
kaufe ' , selber m a u s e ' « . N u n g i b t es für die d a m i t k a r i k i e r t e 
U n t e r s t e l l u n g durchaus A n h a l t s p u n k t e . I n W ü r t t e m b e r g 
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s i tzen n icht n u r d ie g r ö ß t e n B a u s p a r k a s s e n ; die S c h w a b e n ste l
len auch den p r o z e n t u a l höchsten A n t e i l a n B a u s p a r e r n , unter 
a l l en L a n d e r n . D i e sprachliche F o r m u l i e r u n g der V o r s t e l l u n g 
ist auch i n s o f e r n z i e m l i c h präzise, a h s ie n icht v o n e inem 
H a u s , s o n d e r n e i n e m Häusle spricht . G e l e g e n t l i c h steckt d a r i n 
e i n Stück U n t e r t r e i b u n g ; m a n k a n n i m Schwäbischen z u m 
B e i s p i e l ' d i e I n h a b e r statt l icher M i t t e l b e t r i e b e abschwächend v o n 
i h r e m Fabrikle sprechen hören. A b e r d ie V e r k l e i n e r u n g trifft 
auch etwas R i c h t i g e s , d e n n die dichte B e s i e d l u n g des deutschen 
S ü d w e s t e n s u n d das dort sehr a u s g e p r ä g t e S t r e b e n nach selb
s tändigem W o h n b e s i t z h a t tatsächlich das k l e i n e E i n f a m i l i e n 
häuschen w e i t h i n z u m C h a r a k t e r i s t i k u m gemacht. 
In d i e s e m Fal i w i r d also d e u t l i c h , was sonst oft verdeckt b l e i b t : 
w i e e n g sprachl iche E i g e n a r t u n d s o g e n a n n t e r S t a m m e s c h a r a k 
ter z u s a m m e n h ä n g e n k ö n n e n . D i e landläuf igen V o r s t e l l u n g e n 
v o n d e m S c h w a b e n haften a m D i a l e k t — u n d die Einschätzung 
des D i a l e k t s haftet an jenen landläuf igen V o r s t e l l u n g e n . M i t 
der o b j e k t i v e n Q u a l i t ä t hat dies n u r w e n i g z u t u n . Natürl ich 
k a n n das R h e i n i s c h e durchaus auch als K o m m a n d o s p r a c h e ver
wendet w e r d e n , u n d für die R e k r u t e n r h e i n i s c h e r A u s b i l d e r 
ver l ier t sich das U n e r w a r t e t e u n d Widersprüchl iche solchen 
Tones s icherl ich schnel l . A b e r i n der a l l g e m e i n e n Einschätzung 
spie l t diese F u n k t i o n s m ö g l i c h k e i t k e i n e R o l l e . O d e r n o c h m a l s 
z u den S c h w a b e n : E s w ä r e v ö l l i g u n s i n n i g , a n z u n e h m e n , daß 
es für d ie Sprecher schwäbischer D i a l e k t e tragische oder auch 
pathetische S i t u a t i o n e n , i n denen sie sich i n i h r e m D i a l e k t 
äußern, n icht g ä b e . W e n n aber Schri f tste l ler schwäbische M u n d 
art v e r w e n d e n , s i n d sie v o n v o r n h e r e i n auf das Feld des 
I d y l l i s c h e n , des B e h ä b i g - G e m ü t l i c h e n , des K o m i s c h e n be
schränkt. D e r tragische G e s t u s , den b e i s p i e l s w e i s e das B a y r i 
sche — i n v i e l e n S p i e l a r t e n v o n F e r d i n a n d R a i m u n d bis M a r t i n 
Sperr — leistet, b l e i b t d e m Schwäbischen r e l a t i v f r e m d . G e 
nauer gesagt: der a l l g e m e i n e n Einschätzung des Schwäbischen, 
m i t der jeder Schri f ts te l ler zunächst e i n m a l rechnen m u ß . A u c h 
i n d i e s e m abgele i teten Bereich also w i r k e n P r e s t i g e f u n k t i o n 
u n d G e b r a u c h s f u n k t i o n der M u n d a r t a u f e i n a n d e r e i n . D i e 
P r e s t i g e f u n k t i o n aber w i r d z u e i n e m nicht g e r i n g e n T e i l ge
prägt durch jene M i s c h u n g aus W i r - B e w u ß t s e i n u n d gebündelter 
R o l l e n e r w a r t u n g , d i e m a n S t a m m e s c h a r a k t e r n e n n t . 

H o c h d e u t s c h u n d w a s d a r u n t e r i s t 

V i e l e h a l t e n D i a l e k t e für eine typisch deutsche A n g e l e g e n h e i t . 
Z u U n r e c h t : d e n n auch i n L y o n , M a r s e i l l e , B o r d e a u x u n d Par is 
reden die Leute j e w e i l s e i n anderes Französisch. A b e r die 
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A n n a h m e is t doch nicht o h n e G r u n d . W i e sich i n F r a n k r e i c h 
sehr v i e l früher als i n D e u t s c h l a n d eine e inheit l iche N a t i o n u n d 
d a m i t auch eine k u l t u r e l l maßgebl iche M e t r o p o l e h e r a u s g e b i l 
det hat , so auch eine v e r b i n d l i c h e Hochsprache. D i e sprach
liche Z e n t r a l i s i e r u n g w a r das E r g e b n i s der p o l i t i s c h e n E n t 
w i c k l u n g ; eine endgül t ige E n t s c h e i d u n g brachte der Beschluß 
der N a t i o n a l v e r s a m m l u n g v o n 1 7 9 0 , alle D i a l e k t e a u s z u r o t t e n 
— e i n Beschluß, den der R o m a n i s t K a r l V o ß l e r f o l g e n d e r m a 
ßen k o m m e n t i e r t e : » A u f s o g e w a l t s a m e W e i s e h a b e n die F r a n 
zosen i h r e Sprache l i e b e n u n d pflegen gelernt«. 
D i e deutschen B e m ü h u n g e n u m eine s t a n d a r d i s i e r t e S p r a c h e 
erscheinen d e m g e g e n ü b e r sehr v i e l u n p o l i t i s c h e r , l i terar ischer , 
d is tanz ier ter . D i e s g i l t für d ie barocken Sprachgesellschaften, 
deren M i t g l i e d e r sich al le M ü h e gaben, der »teutschen H a u p t 
sprache« e i n e n höheren R a n g zu v e r l e i h e n ; es g i l t aber auch 
noch für d i e S t a n d a r d i s i e r u n g s t e n d e n z e n i m 19. u n d 20. J a h r 
h u n d e r t . N i c h t i m Bereich der H a u p t s t a d t u n d nicht i n der p o l i 
t ischen A r e n a bi ldete sich die gesprochene Standardsprache her
aus. >Reines< Deutsch ist bei le ibe nicht B e r l i n e r i s c h , s o n d e r n 
e n t s t a m m t eher der G e g e n d u m H a n n o v e r ; u n d e s w u r d e n o r 
m i e r t als »mustergült ige Bühnenaussprache«. T h e o d o r Siebs 
hatte be i der A u f f ü h r u n g k lass ischer D r a m e n i n norddeutschen 
T h e a t e r n phonetische A u f z e i c h n u n g e n gemacht, die er s e i n e m 
1898 erschienenen W e r k über die »deutsche Bühnenaussprache« 
z u g r u n d e legte. Er forderte diese Sprache auch für V o r t r a g , 
U n t e r r i c h t u n d Predigt , u n d w e n n sich e inige der F o r d e r u n g e n 
( z u m B e i s p i e l : A u s s p r e c h e n des r als »Zungen-r«) i n z w i s c h e n 
auch abgeschliffen h a b e n , s o hat s ich i m ganzen doch die v o n 
Siebs f ixierte N o r m erhal ten. 

I m Jahre 1 8 2 4 w e r d e n i n e iner Zei tschr i f t die P r e d i g t e n eines 
schwäbischen T h e o l o g e n g e w ü r d i g t . Es w i r d betont, d a ß sie 
»nicht m i t N a c h a h m u n g der la te in ischen, n u r Ü b e r r e d u n g 
bezweckenden O r a t o r i e , i m Kathederton« gehalten seien, »viel
m e h r v o l k s m ä ß i g , vo lksverständl ich, nach der sich anschmie
genden, aber das G e m e i n e v e r m e i d e n d e n U m g a n g s s p r a c h e « . 
Gesprochene Schriftsprache erscheint h i e r also als negat ive 
F o l i e , v o n der sich der natürlichere P r e d i g t t o n abhebt. Diese 
B e w e r t u n g ist g e b l i e b e n ; auch u n d gerade nach der strengeren 
N o r m i e r u n g haftet der Hochsprache eine gewisse Künstl ichkeit 
an . E i n eigentl icher K o n v e r s a t i o n s t o n hat sich i n i h r e m U m k r e i s 
n icht herausgebi ldet ; dies m e r k t jeder Übersetzer, der e i n 
leichtes Konversat ionsstück i n s Deutsche überträgt — er hat 
i m a l l g e m e i n e n n u r d ie W a h l , d ie D i a l o g e s t i l i s t i sch eine 
N u a n c e höher anzusetzen oder sie landschaft l ich e inzufärben 
(also beispie lsweise eine B e r l i n e r K o m ö d i e z u f o r m u l i e r e n ) . 
Häufiger als in a n d e r e n Ländern dürften be i uns auch die Be
kenntnisse v o n Schri f ts te l lern s e i n , d a ß ihre Sprache d u r c h u n d 
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durch r e g i o n a l geprägt ist . D i e s g i l t n icht e t w a n u r für d ie 
H e i m a t d i c h t e r m i t e n g begrenztem H o r i z o n t , s o n d e r n auch 
u n d gerade für d ie jenigen, deren W e r k über den V e r d a c h t des 
P r o v i n z i e l l e n e r h a b e n ist . T h o m a s M a n n schreibt: »Der S t i l 
eines Schriftstel lers ist le tz ten Endes u n d b e i g e n a u e m H i n h o r 
chen die S u b l i m i e r u n g des D i a l e k t e s seiner Väter . W e n n m a n 
den m e i n e n als k ü h l , unpathet isch, v e r h a l t e n charakter is iert , 
w e n n m a n l o b e n d oder t a d e l n d geurte i l t hat , i h m fehle d ie 
große Geste, die Leidenschaft , u n d e r sei , i m G r o ß e n , G a n z e n 
w i e i n der E i n z e l h e i t , das I n s t r u m e n t eines eher l a n g s a m e n , 
spöttischen u n d gewissenhaften als genia l i sch s türmenden G e i 
stes — n u n , so mache ich m i r k e i n H e h l daraus , d a ß es n ieder
deutsch-hanseatische, daß es lübeckische Sprachlandschaft i s t , 
die m a n so kennzeichnet , u n d ich gestehe, d a ß i ch m i c h l i t e 
rarisch i m m e r a m w o h l s t e n gefühl t habe, w e n n ich e i n e n D i a 
l o g führen k o n n t e , dessen h e i m l i c h s t e r S i l b e n f a l l durch e inen 
U n t e r t o n v o n h u m o r i s t i s c h e m P l a t t b e s t i m m t w a r . « — Günter 
Grass zehrt n icht n u r i n den besten P a r t i e n seines R o m a n w e r k s 
v o n d e n E r i n n e r u n g e n a n das D a n z i g e r D e u t s c h , e r hat sich 
auch theoretisch z u dieser O r i e n t i e r u n g b e k a n n t . U n d M a r t i n 
W a l s e r , u m n o c h e i n drittes B e i s p i e l z u n e n n e n , h a t d u r c h die 
A n a l y s e einer Rede z u m » T a g der deutschen Einheit« gezeigt, 
w i e falsches P a t h o s zerfäl l t , w e n n m a n e s a n d e n i m D i a l e k t 
mögl ichen F o r m u l i e r u n g e n mißt . I n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g 
bezeichnet W a l s e r den D i a l e k t emphat isch als »eine A r t G o l d -
reserve«: sie »liegt d e m hochdeutschen P a p i e r z u g r u n d e als eine 
verschwiegene D e c k u n g ; auf die k a n n m a n sich z w a r nicht 
öffentlich b e r u f e n , aber m a n z ieht sich auf sie zurück, w e n n al le 
übrigen S i n n e schon zerstört s ind«. 

S o l l dieser V e r g l e i c h nicht i n f r a g w ü r d i g romantisches G e 
lände führen, s o m u ß f r e i l i c h h i n z u g e f ü g t w e r d e n , d a ß sich 
die G o l d w ä h r u n g auch nach d e m P a p i e r b e s t i m m t : der D i a l e k t 
ist nichts U n b e r ü h r t e s , d e m die Standardsprache als etwas 
gänzlich Fremdes gegenübersteht , s o n d e r n er i s t in seinen 
F u n k t i o n e n durch die Standardsprache definiert . E i n Be isp ie l 
s o l l dies v e r d e u t l i c h e n . I m S o m m e r 1 9 7 0 h i e l t e i n o b e r b a y r i 
scher P f a r r e r eine D i a l e k t p r e d i g t über d ie H o c h z e i t z u K a n a . 
H i e r e i n k l e i n e r A u s s c h n i t t : 

» O i s a (also), m e i n e l i a b n L a i t ! 

G ä r n i m m e r schee' hät 's härgschaut: D e B r a u t l a i t san d ä -
gsessn, g a a n z v e r l e g n , m e i n G o t t , s e s a n h a l t arme L a i t , 
w a s k e n n e n sie d a f ü r ! U n jetzet, die W e i n k ä n n a s a n scho alle 
l a a r , in den G l a s e l e d r i n i s net ' s letzte N ä g e i (Neigchen, 
Tröpfchen) , u n d ä k a n n d i a M u a t t e r Gottes n i m m e r z u a -
schaun, des i s i h r z ' d u m m . Sie s ä g t zu u n s a m H ä a r r n : >Sie 
h a b e n k a i n e n W a i n mähr!< U n d a r Härr , j a s o schpaßi ' red 
er d a h ä ä r : >Meine S c h t u n d is no net kemma!< >Ja Härr , des 

3° 







D i e s i s t i n s o f e r n r i c h t i g , als d i e a l e m a n n i s c h e n D i a l e k t e der 
S c h w e i z sehr alte F o r m e n b e w a h r t h a b e n ; aber das s t a n d a r d i 
sierte Schweizerdeutsch selber ist e i n E r g e b n i s sprachpflege-
rischer B e m ü h u n g e n unseres J a h r h u n d e r t s . I m Jahre 1938 
w u r d e n verschiedene A n s t ö ß e i m »Bund Schwyzertütsch« z u 
s a m m e n g e f a ß t , u n d i n n e r h a l b w e n i g e r Jahre setzte sich das 
Schweizerdeutsch als überregionale u n d auch durchaus of f iz ie l le 
V e r k e h r s s p r a c h e d u r c h . D i e s e rasche E n t w i c k l u n g w i r d n u r 
verständlich aus der d a m a l i g e n p o l i t i s c h e n K o n s t e l l a t i o n ; es 
handel te s ich u m eine A b w e h r r e a k t i o n gegen die großdeutsche 
B e d r o h u n g , u m e i n e n A k t der »geist igen L a n d e s v e r t e i d i g u n g « . 
D i e F e s t s t e l l u n g dürfte k a u m übertrieben s e i n , d a ß es o h n e 
H i t l e r diese umfassende S c h w e i z e r Standardsprache w a h r 
scheinl ich nicht gäbe . 

D i e Folge dieser S t a n d a r d i s i e r u n g ist , d a ß auch h i e r — u n d 
sicherl ich ausgeprägter als b e i m Plat tdeutschen — der G e l t u n g s 
anspruch w e i t e r reicht als be i a n d e r e n D i a l e k t e n . D i e s k a n n sich 
d a r i n ausdrücken, daß F r a g e n der M u n d a r t o h n e jede B r e m s e 
als n a t i o n a l e P r o b l e m e s t i l i s i e r t w e r d e n — m a n c h m a l nicht o h n e 
K o m i k . I n einer S t e l l u n g n a h m e z u r A u s s p r a c h e u n d gegebe
n e n f a l l s S c h r e i b u n g des N a m e n s einer b e s t i m m t e n W u r s t s o r t e , 
d i e im B a y r i s c h e n Schübling, in der Schweiz aber Schüblig 
g e n a n n t w i r d , hieß es: » W i r E i d g e n o s s e n , denen unsere W u r s t 
art e i n Stück H e i m a t b e d e u t e t . . . « D e r erweiterte G e l t u n g s 
anspruch k a n n aber auch d a r a n abgelesen w e r d e n , daß auch 
sehr abstrakte G e g e n s t ä n d e i n die d i a l e k t a l e Standardsprache 
e i n g e s c h m o l z e n w e r d e n — so, w e n n die Bestrebungen um jene 
Sprache als »Schwyzertütschi S p r o o c h b i w e g i g « (Schweizer
deutsche Sprachbewegung) z u s a m m e n g e f a ß t w e r d e n . 
Solche A u s g r i f f e s i n d i n anderen Landschaften nicht nöt ig , aber 
auch n icht e igent l ich möglich. H i e r g ibt es getrennte D o m ä n e n , 
getrennte Gel tungsbereiche der Hochsprache u n d des D i a l e k t s ; 
es g ibt a l l e r d i n g s auch eine bre i te sprachliche Z w i s c h e n z o n e — 
u n d sie u m f a ß t den g r ö ß t e n G e l t u n g s b e r e i c h —, die weder h o c h 
sprachl ich n o c h streng m u n d a r t l i c h g e p r ä g t ist. Je abstrakter u n d 
geis t iger e i n G e g e n s t a n d ist , u m s o e indeut iger erscheint e r d e m 
Bereich der Hochsprache z u g e w i e s e n . »Bi ldungsworte h a b e n 
B i l d u n g s a u s s p r a c h e b e k o m m e n « , schreibt K o n r a d Z w i e r z i n a , 
u n d e r bezieht sich d a m i t auf e i n geschichtliches B e i s p i e l : W ö r 
ter w i e G e i s t , h e i l i g , r e i n , d ie schon früh e inen z e n t r a l e n P l a t z 
i n der Kirchensprache e i n n a h m e n , w u r d e n i m B a y r i s c h e n nicht 
m u n d a r t l i c h e ingefärbt ; es he ißt also auch in m u n d a r t l i c h e r Rede 
nicht e t w a G o a s t . U m g e k e h r t g i b t es i n a l l e n D i a l e k t e n e inzelne 
V o k a b e l n für W e r k z e u g e , A r b e i t s v o r g ä n g e u . ä., für d i e gar 
k e i n e hochdeutsche E n t s p r e c h u n g z u r V e r f ü g u n g steht, die sich 
also schon dadurch als s t r ik t m u n d a r t l i c h ausweisen. 
D e r G e g e n s t a n d der Rede p r ä g t also das jewei l ige sprachliche 
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N i v e a u . M a n m u ß f r e i l i c h sofort h i n z u f ü g e n : auch der jewei l ige 
Sprecher, der j e w e i l i g e A d r e s s a t , die besonderen A b s i c h t e n u n d 
s o n s t i g e n B e d i n g u n g e n der Rede. Z u s a m m e n f a s s e n läßt sich 
dies i m Begri f f der sprachl ichen S i t u a t i o n oder — auf. d e n je
w e i l i g e n Sprecher bezogen — i m Begri f f der sprachl ichen R o l l e . 
D i e E n t d e c k u n g der S i t u a t i o n u n d der R o l l e w u r d e für die Be
o b a c h t u n g sprachlicher V o r g ä n g e u n d E r s c h e i n u n g e n außer
o r d e n t l i c h w i c h t i g . D a ß diese E n t d e c k u n g so spät erfolgte, 
h ä n g t mindestens te i lweise d a m i t z u s a m m e n , d a ß die a l l täg
liche Sprache erst i m L a u f der a l ler le tz ten J a h r z e h n t e beträcht
l i chen V e r ä n d e r u n g e n u n t e r l a g . I m Jahre 1 8 8 0 unterschied P h i 
l i p p W e g e n e r »drei verschiedene Sprachformen«, die er als 
»konzentrische K r e i s e u m den M i t t e l p u n k t der Schriftsprache« 
gelagert s a h : d ie Sprache »des Gebi ldeten«, d e n D i a l e k t »des 
h a l b g e b i l d e t e n Städters« u n d »schließlich die Bauernsprache«. 
W i l l m a n die A u s w e i t u n g des K o m m u n i k a t i o n s h o r i z o n t s v o m 
D i a l e k t z u r Hochsprache andeuten, so empfiehl t es s ich, das 
K r e i s m o d e l l u m z u k e h r e n ; i n der M i t t e , m i t d e m g e r i n g s t e n 
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k o m m u n i k a t i v e n R a d i u s , steht d a n n die M u n d a r t , d ie für v ie le 
— in der F o r m u l i e r u n g U l r i c h E n g e l s — eine »Vollsprache« ist , 
»ein i n se iner A r t vo l l s tändiges u n d zureichendes B e d e u t u n g s -
g e f ü g e « ; u n d z w i s c h e n sie u n d die Hochsprache schiebt s ich, 
w a s heute meist als U m g a n g s s p r a c h e bezeichnet w i r d . G e h t 
m a n v o n früheren Z u s t ä n d e n aus, s o ist U m g a n g s s p r a c h e nicht 
e infach a l les , was w e d e r Hochsprache noch D i a l e k t is t , s o n d e r n 
is t v i e l f a c h i n n e r h a l b einer b e s t i m m t e n R e g i o n g e n a u z u prä
z i s i e r e n . Es g i b t dafür eine nette A n e k d o t e , d ie der B e r l i n e r 
A u f k l ä r e r F r i e d r i c h N i c o l a i i n seiner Reisebeschreibung er
z ä h l t ; danach w u r d e eine bayr ische Gräfin v o n einer österrei
chischen w e g e n i h r e r A u s s p r a c h e zurechtgewiesen m i t d e n W o r 
t e n : »Liebe! Sol l tens h a l t n i t so schlecht deutsch sprechen. 
Sprechen i m m e r die K o a s e r i n n , m u ß h a a ß e n die Kaaser inn«. 
Betrachtet m a n die h e u t i g e n sprachl ichen Z u s t ä n d e , so g i l t 
z w a r i m m e r noch, d a ß der D i a l e k t die k le inste , d i e E i n h e i t s -

— Kommunikative Reichweite-
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sprache d i e größte k o m m u n i k a t i v e Re ichwei te h a t ; u n d das 
S p r a c h n i v e a u b e s t i m m t sich i m g r o ß e n u n d g a n z e n nach der 
s o z i a l e n S t e l l u n g . A b e r d i e K o m m u n i k a t i o n s b e d i n g u n g e n 
s i n d anders , u n d die Landschaft z w i s c h e n Hochsprache u n d D i a 
l e k t i s t i m m e r k o m p l i z i e r t e r u n d undurchs icht iger g e w o r d e n . 
A u c h z u den bäuerlichen F a m i l i e n k o m m t die Hochsprache — 
z u m i n d e s t über die M a s s e n m e d i e n — ins H a u s . U n d w o sie den 
engsten K r e i s des H a u s e s v e r l a s s e n , w e r d e n sie i n g a n z ande
r e m U m f a n g als früher m i t I n s t i t u t i o n e n k o n f r o n t i e r t , i n de
n e n der brei te D i a l e k t ebenfal ls nichts v e r l o r e n hat. U n d sie s i n d 
schließlich i m D u r c h s c h n i t t sehr v i e l m e h r unterwegs als i h r e 
E l t e r n u n d Große l tern , w a s d e m D i a l e k t w i e d e r u m e inen ge
r i n g e r e n S t e l l e n w e r t g i b t ; n u r i n d e n seltensten Fällen f u n g i e r t 
er noch als »Vol lsprache«. 

D i e V e r ä n d e r u n g e n , d i e v o r s ich gegangen s i n d , k ö n n e n schlag-
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w o r t a r t i g im Begr i f f der Mobilität z u s a m m e n g e f a ß t w e r d e n . 
Mobi l i tä t , w ö r t l i c h : Bewegl ichkei t , m e i n t zunächst sozia le 
Mobi l i tät , also V e r ä n d e r u n g e n i m A u f b a u der s o z i a l e n Schich
t u n g , insbesondere A u f s t i e g i n >gehobenere< Berufe . A b e r auch 
v o n räumlicher M o b i l i t ä t k a n n gesprochen w e r d e n — es u n t e r -

Sprechweisen und Kommunikationsbedingungen jetzt 

l iegt k e i n e m Z w e i f e l , d a ß die E x i s t e n z f o r m dessen, der zeit 
seines Lebens s e i n e n H e i m a t o r t n icht v e r l a s s e n h a t , al lmählich 
ausst irbt . D a s V e r l e g e n des W o h n o r t s , der W e c h s e l der A r b e i t s 
stätte, aber auch beispie lsweise die U r l a u b s r e i s e — a l l dies b r e i 
tet sich aus. Schließlich könnte m a n aber auch v o n höherer 
» k o m m u n i k a t i v e r « M o b i l i t ä t sprechen u n d d a m i t d ie z a h l r e i 
chen K o n s t e l l a t i o n e n andeuten, die w e d e r m i t O r t s v e r ä n d e r u n 
g e n noch m i t s o z i a l e m A u f s t i e g d i r e k t z u s a m m e n h ä n g e n , i n 
denen aber doch Hochsprache oder z u m i n d e s t U m g a n g s s p r a c h e 
er forder l i ch oder üblich ist. 

Es l iegt nahe, d a ß U m g a n g s s p r a c h e h i e r n icht m e h r genau nach 
g a n z b e s t i m m t e n L a u t f o r m e n z u k l a s s i f i z i e r e n i s t ; der Begri f f 
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u n d die Sache w e r d e n z u m » C h a m ä l e o n « , w i e H e n z e n sagte, 
u n d dieses m i t t l e r e S p r a c h n i v e a u is t s o w e n i g e i n d e u t i g e i n e m 
b e s t i m m t e n T e i l der B e v ö l k e r u n g z u z u o r d n e n w i e der D i a l e k t . 
G e w i ß hat e s noch i m m e r e i n e n g e w i s s e n S i n n , v o n örtlichen 
M u n d a r t e n z u r e d e n ; aber w e n i g e r d e n n j e lassen sich über die 
Sprache eines e i n z e l n e n Sprechers d ie tatsächlichen sprachl ichen 
S t r u k t u r e n i n e i n e m O r t erfassen. D i e b i s h e r letzte g r o ß e E r h e 
b u n g s a k t i o n g i n g deshalb andere W e g e als d i e früheren. I m 
J a h r 1955 b e g a n n diese A k t i o n , d i e v o m D e u t s c h e n S p r a c h 
a r c h i v u n t e r der L e i t u n g v o n E b e r h a r d Z w i r n e r a u s g i n g . Über 
d ie K a r t e der B u n d e s r e p u b l i k w u r d e e in Q u a d r a t n e t z g e s p a n n t ; 
i n j e d e m Q u a d r a t ( v o n 1 6 k m Seitenlänge) w u r d e e i n O r t z u r 
A u f n a h m e a u s g e w ä h l t . D o r t aber s o l l t e d ie Sprache v o n m i n 
destens sechs P e r s o n e n auf T o n b a n d g e n o m m e n w e r d e n — 
A l t e n u n d J u n g e n , M ä n n e r n u n d F r a u e n , B a u e r n u n d B e a m t e n , 
A n g e s t e l l t e n u n d A r b e i t e r n , E i n h e i m i s c h e n u n d Z u g e z o g e n e n , 
so daß sich wenigstens annähernd e i n Q u e r s c h n i t t ergab. 
Ich greife das B e i s p i e l des k l e i n e n schwäbischen O r t s K u s t e r 
d i n g e n heraus. D a ist zunächst d i e fast 90jährige F r a u eines 
B a u e r n u n d Eisenbahnarbei ters , d ie b r e i t e n D i a l e k t spricht u n d 
nicht anders sprechen k a n n ; sie h a t den O r t k a u m e i n m a l , je
denfa l l s n i e für längere Z e i t , v e r l a s s e n , u n d F u n k u n d F e r n 
sehen v e r m o c h t e n i h r e Sprache n icht zu ändern. — A b e r auch 
i h r e Tochter , 50jährig , m i t e i n e m gebürt igen U k r a i n e r v e r 
heiratet , spricht b r e i t e n örtl ichen D i a l e k t — v ie l le icht , w e i l 
auch sie k a u m aus dem, O r t h e r a u s g e k o m m e n is t , v i e l l e i c h t 
aber i s t diese Sprechweise auch A u s d r u c k einer a u s g e p r ä g t 
k o n s e r v a t i v e n E i n s t e l l u n g . — D e r nächste Sprecher, e i n u n g e f ä h r 
6oj ähr iger V o l l b a u e r , spricht v o r d e m M i k r o p h o n (auch dies 
i s t ja doch eine spezifische S i t u a t i o n , eine spezifische R o l l e ) 
etwas >höher< als im Gespräch m i t se inen N a c h b a r n , b e i d e n e n 
er breite D i a l e k t f o r m e n verwendet . D a s S t i c h w o r t »Bauer« a l l e i n 
scheint also nicht d e f i n i t i v für das V e r b l e i b e n be i d e n ältesten 
F o r m e n ; d ie S k a l a der sprachl ichen Mögl ichke i ten dieses B a u e r n 
(der f r e i l i c h auch im G e m e i n d e r a t sitzt) geht w e i t über d ie 
M u n d a r t h i n a u s . — D a n n f o l g t eine 20jährige A p o t h e k e n 
h e l f e r i n u n d Sprechstundenhi l fe . S i e arbeitet i n der benach
b a r t e n Stadt T ü b i n g e n u n d is t m i t e i n e m S t u d e n t e n v e r l o b t . 
O b w o h l auch sie noch n i e längere Z e i t v o n z u H a u s e w e g w a r , 
b r i n g t i h r e berufl iche O r i e n t i e r u n g doch e i n höheres S p r a c h 
n i v e a u u n d v o r a l l e m die M ö g l i c h k e i t des »Umschaltens« m i t 
sich. — D e r nächste Sprecher w i l l M u n d a r t sprechen; aber auch 
er arbeitet — als B e a m t e r — in der Stadt , so d a ß u n v e r m e r k t 
laut l iche u n d sonstige E i g e n h e i t e n i n seine Sprache e i n d r i n g e n , 
die nicht m e h r z u r Basis des D i a l e k t s gehören. — U n d schließ
l i c h : e i n 30jähriger H a n d l u n g s r e i s e n d e r , aufgewachsen z w a r 
i n d e m D o r f , aber seit J a h r e n schon u n t e r w e g s i n der g a n z e n 
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B u n d e s r e p u b l i k u n d darüber h i n a u s , verheiratet z u d e m m i t 
einer Nicht-Schwäbin. Er spricht eine sehr gehobene U m g a n g s 
sprache, d ie gesprochener Hochsprache sehr nahesteht . 
D i e sprachliche C h a r a k t e r i s i e r u n g u n d E i n t e i l u n g k a n n b e i e i n e m 
solchen Q u e r s c h n i t t a u f g r u n d des G e s a m t e i n d r u c k s v o r g e n o m 
m e n w e r d e n ; genauer u n d überprüfbarer w i r d das B i l d , w e n n 
»dialektale Stufenleitern« — so h a t es U l r i c h A m m o n genannt — 
gebildet u n d b e i d e n e i n z e l n e n Sprechern v e r f o l g t w e r d e n . E i n 
B e i s p i e l : d ie P e r f e k t f o r m h a b e n g e h a b t lautet be i d e n be iden 
ersten S p r e c h e r i n n e n h a n t g h e t . D e r dr i t te Sprecher f o r m u l i e r t 
g e w i s s e r m a ß e n Honorat iorenschwäbisch: h a b e t g h a b t , u n d die 
be iden f o l g e n d e n A u f n a h m e n gehen i n ähnliche R i c h t u n g . D e r 
letzte Sprecher dagegen, der junge Reisende, sagt es — w e n n 
m a n m i t d i e s e m Begri f f k e i n e z u s trengen M a ß s t ä b e verbindet 

— auf hochdeutsch: h a b e n g e h a b t . 
A r g u m e n t i e r t m a n v o m E i n z e l f a l l aus, s o k a n n m a n b e i der 
Fests te l lung b l e i b e n , d a ß die P o s i t i o n auf der d i a l e k t a l e n S t u 
fenleiter v o n S i t u a t i o n u n d R o l l e a b h ä n g t ; be i d e m älteren 
B a u e r n , der sich b e w u ß t aufs M i k r o p h o n e inste l l t , i s t das g a n z 
offensichtl ich. A b e r schon der Überblick über g a n z w e n i g e Fälle 
zeigt, daß die W a h l der S p r e c h r o l l e n ke ineswegs v ö l l i g oder 
auch n u r ü b e r w i e g e n d ins B e l i e b e n des e i n z e l n e n gestel lt i s t ; 
den Begr i f fen S i t u a t i o n u n d R o l l e g l i e d e r n sich andere, sie be
dingende F a k t o r e n a n . A u c h v o n S p r e c h r o l l e n g i l t , d a ß jeder 
n u r e i n begrenztes R o l l e n r e p e r t o i r e h a t ; d ie R o l l e n b ü n d e l n 
sich u m eine festere G r ö ß e , die i n d e r S o z i o l o g i e als Status be
zeichnet w i r d . I n s o f e r n also z i e l e n die Begrif fe R o l l e u n d auch 
S i t u a t i o n z u k u r z . Sprachliches V e r h a l t e n äußert sich z w a r 
grundsätzl ich i n R o l l e n u n d S i t u a t i o n e n ; aber d u r c h sie h i n 
durch w e r d e n die B e d i n g u n g e n sichtbar, welche das N i v e a u der 
S i t u a t i o n e n , die E n g e oder V i e l f a l t der R o l l e n b e s t i m m e n . Diese 
B e d i n g u n g e n s i n d verschiedener A r t u n d g e h ö r e n verschiede
n e n D i m e n s i o n e n a n : Berufszugehör igkei t u n d B i l d u n g s g r a d , 
Geschlecht u n d A l t e r , Prest ige u n d S a c h k e n n t n i s . A b e r d ie 
w i c h t i g e r e n dieser B e d i n g u n g e n s i n d v i e l f a c h , dies ze igen die 
w e n i g e n Beispie le s o gut w i e e i n größerer Überbl ick, A u s d r u c k 
der S o z i a l l a g e des e i n z e l n e n . So ist es nicht v e r w u n d e r l i c h , d a ß 
das T h e m a : S p r a c h e u n d s o z i a l e S c h i c h t i m m e r stärker i n den 

' M i t t e l p u n k t sprachl icher G e g e n w a r t s b e o b a c h t u n g e n rückt. Es 
ist auch für die f o l g e n d e n K a p i t e l dieses Büchleins wesent l ich . 

D a s P y g m a l i o n p r o b l e m 

P y g m a l i o n w a r nach der griechischen Sage e i n K ö n i g , der sich 
— so ist es be i O v i d nachzulesen — auch als B i l d h a u e r betätigte 
u n d i n eine v o n i h m geschaffene w e i b l i c h e Statue v e r l i e b t e ; 
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diese Statue w u r d e auf seine B i t t e h i n v o n A p h r o d i t e z u m 
L e b e n erweckt. G e o r g e B e r n a r d S h a w hat d e n N a m e n u n d 
e inen T e i l der d a m i t v e r b u n d e n e n S y m b o l i k 1913 i n e i n D r a m a 
ü b e r n o m m e n , das h i e r i m H i n t e r g r u n d steht, w e n n v o n e i n e m 
s p r a c h l i c h - s o z i a l e n P y g m a l i o n p r o b l e m die Rede is t . S h a w s 
P y g m a l i o n ist der L o n d o n e r P h o n e t i k - P r o f e s s o r H i g g i n s , der 
für d ie R e i n h e i t der engl ischen Sprache kämpft u n d überzeugt 
is t , d a ß die A u s s p r a c h e eines M e n s c h e n über seinen R a n g i n der 
Gesellschaft entscheidet. U m dies z u beweisen, g i b t e r d e m 
Blumenmädchen E l i z a D o o l i t t l e , das i h m w e g e n des ordinären 
Jargons auffäl l t , U n t e r r i c h t i n Sprache u n d M a n i e r e n ; e r ist 
überzeugt d a v o n , d a ß sich E l i z a nach w e n i g e n W o c h e n als D a m e 
i n d e n besten K r e i s e n b e w e g e n k a n n , o h n e a u f z u f a l l e n . D a s 
D r a m a ze igt mehrere A n l ä u f e d a z u ; aber das E x p e r i m e n t ge
l i n g t keineswegs sofort . E l i z a h ä l t sich z w a r durchaus a n die 
A n w e i s u n g , übers W e t t e r u n d über die G e s u n d h e i t z u sprechen; 
aber unversehens d r ä n g e n sich i h r — selbst be i d iesen k o n v e n 
t i o n e l l e n T h e m e n — E r i n n e r u n g e n u n d G e d a n k e n auf, d i e sie 
v o n der K o n v e n t i o n w e g f ü h r e n . 

M R S . E Y N S F O R D - H I L L : Ich hoffe, w i r h a b e n dieses J a h r k e i n e 
u n g e w ö h n l i c h k a l t e n Tage. D i e b r i n g e n s o leicht Inf luenza 
m i t s ich, u n d m e i n e ganze F a m i l i e ist so empfängl ich dafür. 
E L I Z A mysteriös: M e i n e T a n t e ist an Inf luenza gestorben — 
s o hat m a n behauptet. 

M r s . E y n s f o r d - H i l l äußert e i n m i t l e i d i g e s »Ts t s ts«. 

A b e r w e n n Sie m i c h f ragen, h a b e n sie die alte D a m e einfach 

ab jemurkst . 

H i g g i n s u n d P i c k e r i n g s e h e n e i n a n d e r anklägerisch a n , a l s 
w o l l t e e i n e r d e n a n d e r e n dafür v e r a n t w o r t l i c h m a c h e n , daß 
e r E l i z a für d i e s e l e t z t e n i c h t eingeübte P h r a s e d o c h n i c h t 
r i c h t i g präpariert hätte. 
M R S . H I G G I N S v e r w u n d e r t : A b j e m u r k s t ? 
E L I Z A : J a w o h l , G o t t h a b ' sie se l ig . W a r u m sol l te sie d e n n aus
gerechnet an ' n e r Inf luenza sterben, wo sie doch das Jahr 
v o r h e r die D i p h t h e r i t i s g la t t überstanden hat — sie w a r schon 
g a n z b l a u i m Ges icht ! A l l e h a b e n schon jedacht, sie w ä r ' dot. 
A b e r m e i n A l t e r hat i h r i m m e r r u h i g w e i t e r den G i n i n d ie 
K e h l e gelöffelt. 

H i g g i n s , d e r n i c h t r e c h t weiß, w a s e r t u n s o l l , b a l a n c i e r t s e i n e 
T e e t a s s e a u f s e i n e m K o p f u n d m a c h t e i n p a a r S c h r i t t e , o h n e 
e i n e n T r o p f e n z u verschütten. E i n e b e a c h t l i c h e L e i s t u n g . 
D a n n is t sie w i e d e r z u sich g e k o m m e n , u n d z w a r s o plötzl ich, 
d a ß sie d e n Löffel g latt v o m S t i e l abgebissen hat. 
M R S . H I G G I N S a l a r m i e r t : M e i n G o t t ! 

E L I Z A w e i t e r e V e r d a c h t s m o m e n t e anhäufend: N u n frage ich 
Sie, e ine F r a u m i t solchen Kräften, w a s hat die für 'n G r u n d , 
a n Inf luenza e i n z u g e h n ? U n d w a s i s t aus i h r e m n e u e n 
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S t r o h h u t g e w o r d e n , den ich e igent l i ch erben sol l te? D e n h a t 
e iner geklaut . 
H i g g i n s fächelt s i c h m i t d e m s i l b e r n e n T a b l e t t v o m Tee
t i s c h . 

U n d w a s ich d a m i t sajen w o l l t e , i s ' : D i e , d ie i h n j e k l a u t h a 
b e n , h a b e n se auch ab jemurkst . 

L A D Y B O X I N G T O N nervös, l a u t : A b j e m u r k s t ? S a g t e n Sie a b 
j e m u r k s t ? 

H I G G I N S h a s t i g : A c h , das ist so eine m o d e r n e Redensart . Je
m a n d e n a b m u r k s e n , heißt , i h n u m b r i n g e n . 
M R S . E Y N S F O R D - H I L L ZU E l i z a , e n t s e t z t : Sie g l a u b e n doch 
nicht i m Ernst , d a ß m a n i h r e T a n t e umgebracht hat? 
E L I Z A : U n d o b ich's g l a u b e ! D i e j e n i j e n , be i d e n e n sie j e w o h n t 
hat , hät ten s e schon w e g e n 'ner H u t n a d e l umjebracht , v o m 
H u t gar nicht z u reden. 

M R S . E Y N S F O R D - H I L L : A b e r e s w a r sicher unrecht v o n I h r e m 
V a t e r , i h r s o v i e l A l k o h o l einzuflößen. V i e l l e i c h t h a t e r d a m i t 
i h r e n T o d verursacht? 

E L I Z A : N i c h ' b e i der. Für die w a r G i n die reinste M u t t e r 
m i l c h . 

P i c k e r i n g z u c k t z u s a m m e n . H i g g i n s entschließt s i c h z u g e h e n , 
l e g t a l l e r s e i t s grüßend d e n F i n g e r a n d e n H u t u n d w i l l f o r t . 
J e d o c h , s e i n e u n k o n t r o l l i e r b a r e N e u g i e r hält i h n i m l e t z t e n 
M o m e n t zurück, u m m i t anzuhören, w a s E l i z a n o c h z u e r 
zählen h a t . 

A u ß e r d e m h a t er selber schon so v i e l durch seine eigene 
K e h l e jegossen, d a ß er j e n a u w u ß t e , w o z u es g u t w a r . 

L O R D B O X I N G T O N : S i e m e i n e n d a m i t , I h r V a t e r t r i n k t ? 

E L I Z A : T r i n k e n ist g u t ! Gesoffen hat er. 
A n dieser Szene w i r d deut l ich , d a ß der sprachliche D r e s s u r a k t 
nicht k l a p p e n k a n n . S o l a n g e die G e g e n s t ä n d e , über d ie E l i z a 
redet, d i s t a n z i e r t b l e i b e n , v e r m a g sie den a n g e l e r n t e n T o n z u 
h a l t e n ; aber s o b a l d E m o t i o n e n i n s S p i e l k o m m e n , setzen sich 
tiefere Schichten der i n n e r e n D e n k s t r u k t u r d u r c h — u n d d a m i t 
ist auch die äußere S p r a c h k o n v e n t i o n b e i m T e u f e l . 
E s l iegt zunächst n a h e , d i e v o n S h a w verwendete K o n s t e l l a 
t i o n als l i terarisches u n d z u m a l als dramatisches >Urmotiv< zu 
betrachten: M e n s c h e n verschiedener soz ia ler H e r k u n f t treffen z u 
s a m m e n ; der A n g e h ö r i g e der n i e d r i g e r e n Sozia lschicht v e r 
sucht, s ich z u Sprache u n d Et iket te der h ö h e r e n a u f z u s c h w i n 
g e n ; dies m i ß l i n g t , u n d der Zuschauer hat s e i n e n S p a ß a n den 
k o m i s c h e n E n t g l e i s u n g e n . D a ist e twa die m i t t e l a l t e r l i c h e deut
sche V e r s e r z ä h l u n g v o n e i n e m b r a v e n B a u e r n , d e m M e i e r 
H e l m b r e c h t , dessen S o h n R i t t e r w e r d e n möchte u n d bei seiner 
Rückkehr ins E l t e r n h a u s m i t gestelzten höfischen F o r m e l n , m i t 
la te inischen, französischen, flämischen u n d böhmischen B r o k -
k e n u m sich w i r f t . D a ist m e h r als e ine E r z ä h l u n g i n B o c c a c -
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c i o s »Decamerone«, i n der das Ü b e r s p r i n g e n v o n S t a n d e s g r e n 
zen n u r z u k o m i s c h e n Unzuträg l ichkei ten führt . U n d d a ist J e a n 
B a p t i s t e M o l i e r e s K o m ö d i e »George D a n d i n o u l e m a n c o n -
fondu«, d e r e n Stoff er d e m »Decamerone« e n t n a h m . D i e R e i h e 
l ieße sich fortsetzen, u n d sie l ä ß t s ich auch über S h a w h i n a u s 
v e r l ä n g e r n : s e i n D r a m a » P y g m a l i o n « bot d ie G r u n d l a g e für das 
M u s i c a l »My F a i r Lady«, das 1 9 5 6 ents tand u n d seither auf 
der B ü h n e w i e i m F i l m n a h e z u u n v e r g l e i c h l i c h e n E r f o l g hatte. 
D i e V e r b i n d u n g s l i n i e , d ie h i e r s k i z z i e r t w i r d , ist sicher nicht 
a l l z u schief; u n d g e w i ß erklärt d i e angedeutete k o m i s c h e G r u n d 
k o n s t e l l a t i o n wenigs tens te i lweise das g r o ß e Echo, das a l l diese 
l i terar i schen u n d theatra l ischen W e r k e f a n d e n . A b e r b e i genaue
r e m Z u s e h e n w i r d , i n n e r h a l b des g le ichen oder verg le ichbaren 
M o t i v r a h m e n s , doch e i n charakterist ischer W a n d e l sichtbar. 
M o l i e r e s K o m ö d i e stel l t d e n reichen, aber ungeschl i f fenen 
B a u e r n G e o r g e D a n d i n i n d e n M i t t e l p u n k t , der aus gese l l 
schaft l ichem E h r g e i z d ie l e i c h t s i n n i g - k o k e t t e Tochter eines L a n d 
a d e l i g e n heiratet . D a n d i n scheitert n icht n u r a n der Raff inesse 
seiner F r a u , s o n d e r n auch a n d e n v o n i h r e n E l t e r n u n n a c h g i e b i g 
aufrechterhaltenen S t a n d e s g r e n z e n : 

H E R R V O N S O T E N V I L L E : W a s g i b t ' s , H e r r Schwiegersohn? Sie 

scheinen m i r g a n z außer s ich. 

G E O R G E D A N D I N : Ich habe auch a l l e n G r u n d d a z u u n d . . . 
F R A U V O N S O T E N V I L L E : M e i n G o t t , H e r r S c h w i e g e r s o h n , 
h a b e n Sie s o w e n i g Lebensart u n d b e g r ü ß e n die L e u t e n icht , 
w e n n S i e i h n e n begegnen? 

G E O R G E D A N D I N : H e r r j e , F r a u Schwiegermutter , ich habe g a n z 
andre D i n g e i m K o p f u n d . . . 

F R A U V O N S O T E N V I L L E : S c h o n w i e d e r ! Ist e s d e n n mögl ich, 
H e r r S c h w i e g e r s o h n , d a ß S i e s o w e n i g U m g a n g s f o r m e n be
s i t z e n u n d daß e s k e i n M i t t e l g i b t , I h n e n b e i z u b r i n g e n , w i e 
m a n sich gegenüber Standespersonen z u b e n e h m e n hat? 
G E O R G E D A N D I N : W i e s o ? 

F R A U V O N S O T E N V I L L E : W e r d e n Sie s ich d e n n n i e m a l s 
m i r g e g e n ü b e r des a l l z u v e r t r a u l i c h e n A u s d r u c k s »Schwie
germutter« entäußern u n d sich dafür a n g e w ö h n e n , »gnädige 
Frau« z u m i r z u sagen? 

G E O R G E D A N D I N : P o t z B l i t z ! W e n n S i e m i c h »Herr S c h w i e 
gersohn« n e n n e n , so k a n n ich Sie doch w o h l auch »Frau 
Schwiegermutter« n e n n e n . 

F R A U V O N S O T E N V I L L E : D a g e g e n ist e iniges e i n z u w e n d e n , 
d e n n die D i n g e lassen sich n icht verg le ichen. L e r n e n Sie g e f ä l 
l igs t , d a ß es I h n e n n icht z u k o m m t , s ich dieses W o r t e s gegen 
eine P e r s o n meines Standes z u b e d i e n e n , d e n n w e n n Sie auch 
unser S c h w i e g e r s o h n s i n d , so besteht doch z w i s c h e n I h n e n 
u n d u n s e i n g e w a l t i g e r U n t e r s c h i e d , u n d das dürfen S i e nie 
vergessen. 
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H E R R V O N S O T E N V I L L E : G e n u g d a v o n , m e i n e L i e b e . . . H ö 
ren w i r n u n , H e r r S c h w i e g e r s o h n , was I h r e n G e i s t beschäftigt. 
G E O R G E D A N D I N : W e n n ich d e n n r u n d h e r a u s sprechen s o l l , 
s o m u ß ich I h n e n sagen, H e r r v o n S o t e n v i l l e , d a ß i ch a l le 
Ursache habe . . . 

H E R R V O N S O T E N V I L L E : G e m a c h , H e r r S c h w i e g e r s o h n ! 
N e h m e n Sie z u r K e n n t n i s , daß es unschick l ich ist , d ie Leute 
m i t i h r e m N a m e n a n z u r e d e n ; z u denen, d i e über u n s stehen, 
sagt m a n »gnädiger Herr« k u r z w e g . , 
G E O R G E D A N D I N : N u n a lso , g n ä d i g e r H e r r k u r z w e g , u n d 
n icht m e h r H e r r v o n S o t e n v i l l e , ich m u ß I h n e n le ider sagen, 
d a ß m i r m e i n e F r a u . . . 

H E R R V O N S O T E N V I L L E : H a l t ! W i s s e n S i e n icht , d a ß Sie 
nicht sagen d ü r f e n »meine Frau«, w e n n Sie v o n m e i n e r T o c h 
ter sprechen? 

G E O R G E D A N D I N : Ich möchte rasend w e r d e n ! M e i n e F r a u ist 
n icht m e i n e F r a u ? 

F R A U V O N S O T E N V I L L E : J a w o h l , H e r r S c h w i e g e r s o h n , sie ist 
Ihre F r a u ; aber S i e dürfen sie nicht so n e n n e n . D a s könnten 
Sie n u r t u n , w e n n Sie eine Ihresgleichen geheiratet hätten. 
G E O R G E D A N D I N b e i s e i t e : A c h , George D a n d i n ! w o b is t d u 
d a h i n e i n g e r a t e n ! L a u t : O bit te , setzen Sie für e inen A u g e n 
bl ick Ihre H o c h w o h l g e b o r e n h e i t beiseite u n d lassen Sie m i c h 
reden, w i e m i r der Schnabel gewachsen i s t ! 

D i e Schwiegere l tern überwachen g e g e n ü b e r d e m subal ternen 
E m p o r k ö m m l i n g geradezu hämisch exakt das R i t u a l des h ö h e 
r e n Standes. D e m S c h w i e g e r s o h n g e l i n g t e s n icht , solche V o r 
n e h m h e i t auf d ie Seite z u schieben u n d d a h e r z u r e d e n , w i e i h m 
der Schnabel gewachsen i s t ; e r k a n n u n d d a r f n icht z u r Sache 
k o m m e n , w e i l e r d ie f o r m a l e n Ansprüche n icht erfüllt . 
E s w i r d berichtet, d a ß der P a r i s e r H o f — M o l i e r e s tand m i t se i 
ner T r u p p e o h n e h i n i n der besonderen G u n s t des K ö n i g s — 
g r o ß e n G e f a l l e n a n d e m Stück f a n d , d a ß die wei tere Öffentl ich
k e i t dagegen eher n e g a t i v urte i l te . D e r G r u n d dafür w a r aber 
die brei t ausgemalte Frivolität der j u n g e n F r a u , n icht e twa 
die D e m o n s t r a t i o n v o n Standesgrenzen. W e d e r M o l i e r e noch 
se in bürgerl iches P u b l i k u m stellte diese w i r k l i c h i n F r a g e ; 
s e i n D a n d i n w e i ß , d a ß e r sich auf e ine K o n f r o n t a t i o n e inge
lassen hat , auf d ie er besser hätte v e r z i c h t e n s o l l e n , u n d se in 
Streben is t u m s o w e n i g e r verständlich, als d i e A n g e h ö r i g e n 
des oberen Standes ja doch als ärmliche, v ö l l i g an i h r e preziöse 
Et iket te verkaufte K r e a t u r e n erscheinen, w ä h r e n d bei D a n d i n 
i m m e r w i e d e r — v e r g e b l i c h — e i n Stück N a t u r durchbricht . 
I n S h a w s D r a m a hat sich d e m g e g e n ü b e r einiges geändert . E l i z a 
ist das v ö l l i g u n s c h u l d i g e O p f e r e iner f ixen Idee. H i g g i n s 
macht sich k e i n e G e d a n k e n darüber, was aus E l i z a w e r d e n 
s o l l ; e r w ä r e bereit , sie nach d e m E x p e r i m e n t w i e d e r i n i h r e 
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alte U m g e b u n g zurückzustoßen. S o a u s g i e b i g S h a w die P o i n t e n 
v e r w e n d e t , d i e aus E l i z a s V e r s t ö ß e n gegen die Et iket te u n d 
i h r e n sprachl ichen E n t g l e i s u n g e n entstehen — das D r a m a k a n n 
sich n icht d a r i n erschöpfen, d a ß es das Scheitern E l i z a s zeigt . 
S i e e m a n z i p i e r t sich tatsächlich, u n d z w a r nicht e igent l ich d a 
d u r c h , d a ß es i h r b e i e i n e m g r o ß e n Botschafterempfang g e l i n g t , 
d i e angelernte R o l l e fehler los d u r c h z u h a l t e n , s o n d e r n d a d u r c h , 
d a ß sie selber die N i c h t i g k e i t dieses V o r g a n g s durchschaut. Sie 
richtet sich nicht e t w a auf d e m m ü h s a m erreichten sprachl ich
s o z i a l e n N i v e a u e i n , s o n d e r n sucht u n a b h ä n g i g d a v o n i h r e 
Identi tät : sie rechnet ab m i t d e m F a c h i d i o t e n , der über se inen 
phonet i schen Entwürfen d i e schmerzhafte sozia le W i r k l i c h k e i t 
v e r g i ß t . 

T r o t z d e m : S h a w s D r a m a setzt v o r a u s , daß der gesellschaft
l iche A u f b a u — aus der S h a w f r e m d e n k o n s e r v a t i v e n Perspek
t i v e gesagt — »in O r d n u n g i s t « , das h e i ß t : d a ß es k l a r v o n -
e i n a n d e r abgesetzte gesellschaftliche Schichten m i t e igenen K o n -
v e n t i o n e n u n d eigener Sprache g ibt . M a n w i r d feststellen dür-
fen , d a ß die englische Gesellschaft dafür e i n besseres M u s t e r 
b o t oder bietet als die deutsche. V e r s u c h e , S h a w s Stück auf d e m 
T h e a t e r i n deutsches M i l i e u z u v e r p f l a n z e n , h a b e n n icht n u r m i t 
der S c h w i e r i g k e i t z u k ä m p f e n , d ie aus d e m F e h l e n eines über
r e g i o n a l e n ordinären S l a n g entsteht u n d die jede Ü b e r s e t z u n g 
v o n E l i z a s E n t g l e i s u n g e n dürf t ig m a c h t ; auch die eingefleischte 
Et iket te , d ie ze lebr ierten U m g a n g s f o r m e n der Oberschicht w i r 
k e n h i e r w e n i g e r g laubhaft u n d rutschen a l l z u schnel l ins 
U n z e i t g e m ä ß - K o m i s c h e ab. 

I m M u s i c a l »My F a i r Lady« w i r d eben diese U n w i r k l i c h k e i t 
ausgespie l t ; die Szene, d ie p a r a l l e l zu der z i t i e r t e n S h a w s ge
sehen w e r d e n m u ß , spie l t auf d e m R e n n p l a t z , u n d nicht z u l e t z t 
v e r m i t t e l s dieses Schauplatzes w i r d d e m P u b l i k u m k l a r g e 
macht, d a ß e s sich u m die H i g h - S o c i e t y , u m die g r o ß e G e s e l l 
schaft, h a n d e l t , die h i e r z u s a m m e n t r i f f t . A u c h E l i z a s G e b a r e n 
u n d schließliches A u s - d e r - R o l l e - F a l l e n ist n icht m e h r e igent l ich 
e i n di f ferenzierter sprachl icher P r o z e ß : das e inz ige W ö r t c h e n 
A r s c h reicht h i n , u m z u z e i g e n , w i e sie v o n i h r e n G e f ü h l e n 
aus der s ter i len K o n v e n t i o n for tgetragen w i r d . 

F R E D D Y : Ich habe auf N u m m e r sieben gesetzt. Ich w ü r d e 
m i c h glücklich schätzen, w e n n ich I h n e n m e i n Ticket geben 
dürfte. D a s R e n n e n w i r d I h n e n d a n n v i e l m e h r Spaß machen. 
E r b i e t e t i h r s e i n W e t t - T i c k e t a n , s i e a k z e p t i e r t . 
E L I Z A : Z u güt ig v o n I h n e n . 

F r e d d y g e l e i t e t E l i z a z u e i n e m günstigen P l a t z d i r e k t i n d e r 
M i t t e . 

FREDDY : I h r P f e r d heißt D o v e r . 
E L I Z A w i e d e r h o l t : D o v e r . 

D A M E N , H E R R E N u n d a l l e übrigen, außer H i g g i n s : 
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Jetzt geht 's w i e d e r l o s ! 
Z w e i S e k u n d e n k n a p p 
H a t m a n n o c h z u w a r t e n 
U n d sie s tarten w i e d e r — 
A h ! J a , sie s i n d : A b ! 

W i e d e r d a s m u m i e n h a f t e S c h w e i g e n . D i e e i n z i g e A u s n a h m e 
i s t E l i z a . I h r e Fäuste b a l l e n d v o r A u f r e g u n g , l e h n t s i e s i c h 
n a c h v o r n . B l i n d gegenüber d e m V e r h a l t e n d e r s i e U m g e b e n 
d e n , b e g i n n t s i e i h r P f e r d a n z u f e u e r n . 
E L I Z A z u e r s t l e i s e : L o s doch, los doch, D o v e r ! 
D i e D a m e n u n d H e r r e n w e n d e n s i c h l a n g s a m u m , s t a r r e n 
s i e a n u n d t a u s c h e n v e r w u n d e r t e B l i c k e a u s . 
L o s doch, los doch, D o v e r ! ! ! I h r e S t i m m e w i r d l a u t e r . 
D i e D a m e n u n d H e r r e n rücken m e r k l i c h a b v o n e i n e r s o l c h e n 
Z u r s c h a u s t e l l u n g natürlichen B e n e h m e n s . 
L o s doch, D o v e r ! ! ! ! — S o n s t s treu ' ich d i r Pfeffer i n ' A r s c h ! 
E i n gequältes Aufstöhnen d e r G r u p p e u m s i e h e r u m . I n d e m 
A u g e n b l i c k , i n d e m s i e e s g e s a g t h a t , w i r d e s i h r k l a r , w a s s i e 
g e t a n — s i e hält s i c h d i e H a n d v o r d e n M u n d , a l s w o l l e s i e 
v e r s u c h e n , d i e W o r t e w i e d e r zurückzupressen. M e h r e r e 
F r a u e n f a l l e n graziös i n O h n m a c h t u n d w e r d e n v o n i h r e n 
B e g l e i t e r n a u f g e f a n g e n . L o r d u n d L a d y B o x i n g t o n s t e h e n 
d a w i e v o r d e n K o p f g e s c h l a g e n . P i c k e r i n g läuft d a v o n , s c h n e l 
l e r a l s D o v e r j e r e n n e n könnte. H i g g i n s , natürlich, b r i c h t i n 
e i n brüllendes Gelächter a u s . 

D i e Szenerie, d i e h i e r aufgebaut w i r d , e r i n n e r t e i n w e n i g a n die 
U n w i r k l i c h k e i t der K i o s k r o m a n e . D a s K e n n z e i c h e n dieser T r i 
v i a l l i t e r a t u r ist es j a n icht e igent l ich , d a ß sie rea l v o r h a n d e n e 
gesellschaftliche S c h r a n k e n spie lend überspr ingt . S i e baut v i e l 
m e h r zunächst e i n m a l S c h r a n k e n auf, die so ü b e r h a u p t nicht 
m e h r bestehen, u n d sie l ie fert d a n n die T r a u m l ö s u n g e n z u r 
Überbrückung der aufgerichteten Gegensätze . 
A b e r : dies f u n k t i o n i e r t n u r , w e i l d ie K o n s u m e n t e n ihrerseits 
ständig an S c h r a n k e n stoßen, deren Ü b e r w i n d u n g sie sich er
träumen. Diese S c h r a n k e n s i n d w e n i g e r g e n a u z u b e s t i m m e n 
als d ie jenigen, die i m T r i v i a l r o m a n z w i s c h e n der k l e i n e n 
W e l t der s t rebsamen K o n t o r i s t i n u n d der g r o ß e n W e l t des 
Fabr ikbes i tzers G r a f X . aufgebaut w e r d e n ; u n d sie s i n d auch 
nicht durch H e i r a t z u überbrücken. Sucht m a n e ine umfassende 
F o r m e l für diese S c h r a n k e n , so bietet s ich das S c h l a g w o r t 
»Entfremdung« a n , das deut l ich m a c h e n k a n n , d a ß sich die 
S c h w i e r i g k e i t e n n icht al le u n m i t t e l b a r i n s o z i a l e n Gegensätzen 
ausdrücken. S i e k ö n n e n aber mindestens z u m T e i l d o r t l o k a l i 
siert w e r d e n , w o d e m s o z i a l e n A u f s t i e g t rotz a l l e n egal i tären 
P a r o l e n harte G r e n z e n gesetzt s i n d . D e n M a r s c h a l l s t a b , s o sagt 
m a n , t rägt jeder i m T o r n i s t e r . A b e r w i e v i e l e h a b e n die M ö g 
l ichkei t , i h n auszupacken? O d e r etwas unmil i tär ischer ausge-
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drückt: e ine demokrat ische V e r f a s s u n g v e r m a g v i e l e f o r m a l e 
S c h r a n k e n z u beseit igen, welche d e m s o z i a l e n A u f s t i e g i m W e g 
stehen. A b e r es g i b t , w i e es der A m e r i k a n e r V a n c e P a c k a r d 
ausgedrückt hat, »unsichtbare S c h r a n k e n « , d ie n u r schwer über
s p r u n g e n w e r d e n k ö n n e n . G e r a d e dieses F a k t u m gibt d e m P y g 
m a l i o n p r o b l e m i n der G e g e n w a r t s e i n eigenes Gesicht u n d s e i n 
besonderes G e w i c h t . 

Fast a l le M o d e l l e der s o z i a l e n S c h i c h t u n g i n der B u n d e s r e p u b l i k 
z e i g e n Z w i e b e l f o r m , s i n d a lso charakter is iert durch i h r e n 
»Mitte lstandsbauch«, eine ungeschichtete breite M i t t e . H i e r 

m ü s s e n a u f g r u n d sozia ls tat is t ischer D a t e n wei taus d i e meis ten 
M e n s c h e n angesiedelt w e r d e n , u n d h i e r überschneiden u n d über
l a p p e n sich die verschiedenen g r ö ß e r e n B e r u f s g r u p p e n . F a c h 
arbeiter stehen — nicht n u r nach d e m E i n k o m m e n , s o n d e r n auch 
nach Selbst- u n d Fremdeinschätzung — h ö h e r als v i e l e k l e i n e 
A n g e s t e l l t e ; höhere A n g e s t e l l t e v e r d i e n e n w e i t m e h r als k l e i n e 
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Selbständige — u n d so fort . Dieses I n e i n a n d e r macht deut l i ch , 
daß eine T r e n n l i n i e v o n »Klassen« nach o b j e k t i v e n M e r k m a l e n 
erst sehr w e i t o b e n i n d e m Schema angesetzt w e r d e n k a n n , 
dicht u n t e r h a l b der i m m e r schmaler w e r d e n d e n S p i t z e . A b e r 
dies Ine inander beseit igt keineswegs die i n t e r n e n B a r r i e r e n , 
die auch w e i t e r u n t e n entweder tatsächlich v o r h a n d e n s i n d oder 
vermutet w e r d e n , d e n n v o n g a n z u n t e n b is w e i t i n d i e obere 
M i t t e l l a g e h i n e i n g i b t es z w a r vage, aber doch t iefs i tzende 
V o r s t e l l u n g e n v o n »denen d a oben«. 

N i e m a n d w i r d o h n e Z y n i s m u s b e h a u p t e n w o l l e n , i n unserer 
Gesellschaft sei alles für a l le da . Al l täg l iche , bei läufige Beob
achtungen schon sprechen dagegen. Es g i b t Leute , d ie — w e n i g 
stens m i t u n t e r — s p e i s e n , u n d es g ibt andere, die e s s e n ; es g i b t 
v o r n e h m e L o k a l e , i n d e n e n m a n e igent l ich n u r speisen k a n n , 
u n d es g i b t andererseits andere L o k a l e oder auch W e r k s k a n 
t i n e n , i n denen dieser gehobene A u s d r u c k v o n v o r n h e r e i n fehl 
a m P l a t z e w ä r e . P r a k t i s c h heißt das : auch w e n n die d e m o n s t r a 
t ive Et iket te der H i g h - S o c i e t y w o h l eher z u r ü c k g e g a n g e n ist , 
so g i b t es doch noch die >oberen Zehntausend<. G e w i ß könnte 
m a n e i n w e n d e n : aber i m P r i n z i p k a n n j a doch jeder i n jedes 
S p e i s e l o k a l . I m P r i n z i p ja . A b e r k a n n w i r k l i c h jeder? E s g ibt 
f i n a n z i e l l e Sperren u n d — tei ls durch diese begründet — solche 
der K o n v e n t i o n , u n d e s ist s icherl ich k e i n Z u f a l l , d a ß >Grenz-
überschreitungen< n u r recht selten versucht w e r d e n . 
A n d e r e r s e i t s aber g i b t es g e n ü g e n d S i t u a t i o n e n , in denen es 
nicht i n der W a h l des e i n z e l n e n steht, sich abseits z u h a l t e n , 
o b w o h l e r i h n e n nicht o h n e weiteres gewachsen i s t ; j a m a n 
k a n n v o n der a n d e r e n Seite h e r f o r m u l i e r e n : e s g i b t i m m e r 
w e n i g e r S i t u a t i o n e n , d e n e n der e inze lne w i r k l i c h v o l l gewach
sen ist . I m m e r häuf iger k r i e g t er es m i t I n s t a n z e n , G e g e n s t ä n 
den, K o n s t e l l a t i o n e n z u t u n , i n denen e r n u r d a n n sicher be
stehen könnte , w e n n i h m W e l t u n d Sprache der B i l d u n g , der 
V e r w a l t u n g , des Rechts, der P o l i t i k , der M e d i z i n , der T e c h n i k 
u s w . g a n z u n d g a r geläuf ig w ä r e n . D i e daraus entstehenden 
S c h w i e r i g k e i t e n , d ie aus der D i s t a n z oft durchaus k o m i s c h er
scheinen, m a c h e n e i n e n g r o ß e n T e i l der W i r k u n g aus, welche 
die kabaret t i s t i schen K u r z s z e n e n Jürgen v o n M a n g e r s ausüben. 
G e w i ß verkörpert er e inen r e g i o n a l geprägten M e n s c h e n s c h l a g , 
d e n »Ruhrdeutschen«, w i e i h n J o a c h i m Stave bezeichnet. A b e r 
seine A r t u n d seine Sprache s i n d v o n a l l g e m e i n e r e r B e d e u t u n g . 
D i e forsche H i l f l o s i g k e i t u n d h i l f l o s e Forschhei t , m i t der e r 
sich i m m e r w i e d e r s c h w i e r i g e n S i t u a t i o n e n stel l t , ist ebenso
w e n i g landschaft l ich e i n z u g r e n z e n w i e das sprachliche M i t t e l 
v e r b a l l h o r n t e r U m g a n g s s p r a c h e . Fast i m m e r strebt M a n g e r eine 
i r g e n d w i e höhere D e n k - u n d A n s c h a u u n g s w e i s e a n ; m i t mäch
t i g e n K l i m m z ü g e n sucht er sich auf e i n höheres S p r a c h n i v e a u 
zu s c h w i n g e n ; aber g le ich sackt er w i e d e r ab, s i n k t er zurück 
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i n d ie Sprachlage u n d D e n k w e l t , die e i n w e n i g r i e f e r l i e g t — 
tiefer i n e iner s o z i a l e n S k a l a , aber auch t iefer i n i h m . 
D a is t e t w a die Festrede b e i der B e t r i e b s v e r s a m m l u n g . T r o t z 
d e m f e i e r l i c h e n F e s t t a g e rutschen i h m schon nach e i n e m h a l b e n 
Satz A u s d r ü c k e w i e K o k c l o r e s u n d Blödsinn ins dürftige K o n 
zept ; aber i m m e r w i e d e r n i m m t e r pathetische A n l ä u f e . K o n 
krete F o r d e r u n g e n w e r d e n a b s t r a k t u n d falsch vorgebracht : die 
A r b e i t g e b e r s o l l e n endl ich d a s S o z i a l p r o d u k t herausrücken. 
Rasch geht der G e d a n k e n f l u g i n s a l l g e m e i n e — d e m D i c h t e r -
w o r t e möchte i c h es — anknüpfen —, v o m V a t e r l a n d i s t die 
Rede, u n d m a n wartet auf d i e A u s b r e i t u n g e i n d r u c k s v o l l e r Z u 
s a m m e n h ä n g e , als die A n s p r a c h e auf d ie K r i e g s - u n d N a c h 
k r i e g s n o t des V a t e r l a n d e s e i n s c h w e n k t . A b e r d ie W o r t e 
s c h r u m p f e n z u s a m m e n , n u r m i t d e n unsäglichen S a c h e n d a 
k l i n g t der Satz aus, w o b e i das W o r t unsäglich einerseits pathe
tische S t e i g e r u n g ist , z u g l e i c h aber auch m e i n t , w a s es sagt: 
der R e d n e r k a n n bei le ibe n icht al les i n W o r t e fassen, w a s e r 
a n v i s i e r t u n d eigentl ich sagen möchte. E s g i b t e in ige typische 
Ä u ß e r u n g s f o r m e n solchen sprachl ichen U n v e r m ö g e n s . S y n t a k 
tische R e g i o n a l f o r m e n ( z u g a n g e s e i n , a m A b w a r t e n s e i n etc.) 
w e r d e n g e n a u dort verwendet , w o der Sprecher sich u m V e r s t ä n d 
l i c h k e i t u n d K o r r e k t h e i t b e m ü h t . A b s t r a k t e W o r t b i l d u n g e n 
w e r d e n b e v o r z u g t , aber n icht i m m e r b e w ä l t i g t (Körperpflege 
u n d G e s u n d h e i t s r e i n i g u n g ) . F r e m d w ö r t e r w e r d e n häuf ig , aber 
auch häuf ig falsch v e r w e n d e t ( P o m m e s f r i t e s m i t B r a t k a r 
t o f f e l n ) . U n d die Sätze le i ten oft e ine schwierige , > h y p o t a k t i 
sche< (d. h . e inzelne Satztei le unterordnende) K o n s t r u k t i o n 
e i n , entg le isen aber d a n n oder brechen ab, b l e i b e n >elliptisch<. 
N u n k ö n n t e e i n g e w a n d t w e r d e n , a l l dies sei bei le ibe nicht n e u 
— weder i n der Sache noch i n der Sprache: Schon i m m e r gab 
es M e n s c h e n , die s ich in D i n g e m i s c h t e n , v o n denen sie nichts 
v e r s t a n d e n , u n d z u m a l F r a u R a f f k e u n d H e r r N e u r e i c h s i n d 
W i t z t y p e n nicht v o n heute, s o n d e r n v o n v o r g e s t e r n — e i n f r ü 
hes l i terarisches Be isp ie l bietet R a i m u n d s Bauer F o r t u n a t u s 
W u r z e l , der i n der Stadt das L e b e n eines Parvenüs führt u n d 
beispie lsweise für s e i n »Biber l i theks«-Zimmer die Bücher nach 
G e w i c h t kauft . 

D i e e r w ä h n t e n sprachl ichen Ä u ß e r u n g s f o r m e n aber s i n d m i n 
destens z u m größeren T e i l auch als C h a r a k t e r i s t i k a der >Volks-
sprache< angeführt w o r d e n . A u c h sie ist u n b e k ü m m e r t i n i h r e m 
S a t z b a u u n d b e w ä l t i g t abstrakte G e g e n s t ä n d e u n d F o r m e n n u r 
u n z u r e i c h e n d . A u c h h i e r ist e l l ipt isches Sprechen als charakte
r is t isch herausgestel l t w o r d e n . U n d für die falsche V e r w e n d u n g 
v o n nicht v e r t r a u t e n W ö r t e r n zeugt eine ganze G a t t u n g v o n Be
gr i f fen , die m a n unter d e m S t i c h w o r t »Volksetymologie« z u 
s a m m e n f a ß t : fremde V o k a b e l n s i n d h i e r i n veränderter F o r m 
d e m e igenen Sprachduktus u n d Sprachverständnis a n g e p a ß t — 
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s o geht e t w a das W o r t » A r m b r u s t « auf e i n mit te l late inisches 
»arcubalista«, das W o r t »Hängematte« auf das k a r i b i s c h - s p a n i -
sche »hamaca« zurück, u n d diesen Beisp ie len k ö n n t e n D u t z e n d e 
v o n a n d e r e n aus der Hochsprache u n d aus D i a l e k t e n h i n z u g e 
fügt w e r d e n . 
A b e r gerade der H i n w e i s a u f solche V o l k s e t y m o l o g i e n is t ge
eignet, die Unterschiede deut l i ch z u m a c h e n u n d z u ze igen, d a ß 
der vorgetragene E i n w a n d w e d e r i n sachlicher n o c h i n sprach
l icher H i n s i c h t s t i c h h a l t i g ist . V o l k s e t y m o l o g i e n s i n d z w a r 
im A n s a t z fehlerhaft , s i n d — nach A d o l f Bach — erklärbar aus 
d e m »Kausal i tä tsdrang n a i v e n D e n k e n s . . . ,der sich durch A s s o 
z i a t i o n e n G e n ü g e tut« . A b e r sie s i n d andererseits j a gerade 
dadurch def iniert , d a ß sie i n n e r h a l b eines b e s t i m m t e n H o r i 
zontes (sei es n u n der e iner g a n z e n Hochsprache oder n u r 
eines D i a l e k t s ) v e r b i n d l i c h u n d d a m i t auch »richtig« w e r d e n ; 
die spanische H e r k u n f t des W o r t e s H ä n g e m a t t e ist n u r noch 
G e l e h r t e n w i s s e n , das über G e b r a u c h u n d R i c h t i g k e i t längst 
nichts m e h r besagt. D e r verdrehte F r e m d w o r t g e b r a u c h á l a 
M a n g e r dagegen b l e i b t f a l s c h u n d w i r d i m G r u n d e — dies be
zeugt M a n g e r s unsicheres, w e n n auch i m m e r w i e d e r l a u t s t a r k 
überspieltes sprachliches T a s t e n — nicht e i n m a l i n d e n i n d i v i 
d u e l l e n H o r i z o n t des Sprechers w i r k l i c h e i n g e s c h m o l z e n . 
Ähnl ich kraß i s t der U n t e r s c h i e d h i n s i c h t l i c h der e l l ip t i schen 
Sprache. D i e h a l b e n Sätze , d ie l e d i g l i c h a n d e u t e n d e n V o k a b e l n 
s i n d i n der s o g e n a n n t e n V o l k s s p r a c h e für R e d e s i t u a t i o n e n 
charakter ist isch, i n d e n e n sie aus der j e w e i l i g e n S i t u a t i o n her
aus ergänzt w e r d e n k ö n n e n . W e r sich selbst oder andere b e i 
al l tägl ichen R e d e n a m A r b e i t s p l a t z oder z u H a u s e beobach
tet, w i r d überrascht s e i n , w i e w e n i g schulgerechte Sätze dabei 
h e r a u s k o m m e n . H a m m e r ! — M e n s c h e n s k i n d , g i b d o c h — r e c h t s 
— s t i m m t ? — o k a y ! — eine solche Gesprächsfolge i s t ke ineswegs 
u n g e w ö h n l i c h ; aber sie läßt für die Bete i l ig ten nichts offen, da das 
Gespräch sehr k o n k r e t aus der S i t u a t i o n ergänzt w i r d . B e i M a n 
ger b l e i b e n die Sätze dagegen u n v o l l s t ä n d i g , o b w o h l u n d w e i l 
die S i t u a t i o n al les andere als durchs icht ig i s t ; der abstrakte 
G e g e n s t a n d w i r d w e d e r sprachl ich noch sachlich gemeistert . 
D i e »s i tuat ionsökonomischen V e r a l l g e m e i n e r u n g e n « , d ie m a n 
i n d i a l e k t n a h e m Sprechen registr ierte, s i n d s i n n v o l l e E i n s p a 
r u n g e n ; d ie M a n g e r s c h e n E l l i p s e n u n d L e e r f o r m e l n dagegen 
s i n d A u s d r u c k der H i l f l o s i g k e i t . 

D i e s e H i l f l o s i g k e i t aber m u ß nicht e r f u n d e n w e r d e n . Jeder v o n 
uns steht tagaus, t a g e i n V o r g ä n g e n u n d G e g e n s t ä n d e n gegen
über, die er sachlich nicht begreift und/oder sprachl ich nicht zu 
fassen w e i ß . Natürl ich g i b t es auch jetzt noch d e n spez ie l len 
T y p u s dessen, der sich sprachl ich überfordert , w e i l er F l a u s e n 
i m K o p f h a t ; h i e r h e r g e h ö r t e twa jener »Hexer« aus der Lüne
burger H e i d e , der s e i n e n R i c h t e r n lange Z e i t Rätsel aufgab, 
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w e i l e r s tändig v o n d e n »Benomen« sprach u n d schrieb, b is sich 
herausstel l te , daß es i h m das W o r t »Phänomen« angetan hatte. 
A b e r der B a n k l e h r l i n g , der m i r erzählte , se in T a n z s t u n d e n b a l l 
sei m i t e iner » M a y o n n a i s e « eingeleitet w o r d e n ; d ie F r a u , d ie 
z w e i R e d e n s a r t e n z u s a m m e n z o g , als sie sagte, als L e h r e r i n 
müsse m a n »viel Eselsgeld z a h l e n « ; der sprachwissenschaft
l iche Professor , der i n der A u t o w e r k s t a t t sagt, »da a m D i n g s « 
sei etwas nicht i n O r d n u n g ; d ie amtssprachl ichen Er lasse , d ie 
s ich w i e i h r e eigene P a r o d i e lesen — a l l das s i n d k e i n e E x t r e m 
fälle, s o n d e r n S y m p t o m e dafür , d a ß k e i n e r v o n uns sprachl ich 
seine ganze W i r k l i c h k e i t z u b e w ä l t i g e n v e r m a g . 
I n seiner »Theorie der H a l b b i l d u n g « schreibt A d o r n o p o i n t i e r t : 
» W a s früher e i n m a l d e m P r o t z e n u n d d e m n o u v e a u riche v o r 
b e h a l t e n w a r , ist V o l k s g e i s t g e w o r d e n « ; die M a s s e n m e d i e n er
m u t i g e n s tändig d a z u , »Bi ldung z u prätendieren«. I g n a z i o 
S i l o n e f o r m u l i e r t ähnl ich: » A l l e s , was d e n e i n z e l n e n N e u r e i 
chen als lächerliche Gesta l t erscheinen läßt , w i e d e r h o l t s ich in 
s c h l i m m e r e r F o r m b e i d e m z u W o h l s t a n d g e k o m m e n e n G e 
s a m t v o l k « . I n dieser S i t u a t i o n bietet d i e A b r e c h n u n g m i t d e n 
H a l b g e b i l d e t e n aus d e m B l i c k w i n k e l des »wahrhaft Gebi ldeten« 
g e w i ß w e n i g A n s ä t z e z u r H i l f e . D e r h u m o r i s t i s c h e A s p e k t , der 
die fa lschen Ansprüche ebenso r e l a t i v i e r t w i e d ie wei tgehende 
H i l f l o s i g k e i t , erscheint angemessener. Ernsthaf t sol l te das P r o 
b l e m aber d o r t i n se inem g a n z e n U m f a n g d i s k u t i e r t w e r d e n , 
w o sprachliche E r z i e h u n g als H e b e l a r m für sozia le V e r ä n d e 
r u n g e n gesehen w i r d : i n der Debat te über S p r a c h b a r r i e r e n . 

. S p r a c h b a r r i e r e n 

Faßt m a n den Begri f f Sprachbarr ieren w e i t , s o k a n n m a n be
h a u p t e n , d a ß w o h l k a u m e i n Gespräch d a v o n f re i b l e i b t : n u r 
selten verläuft sprachliche K o m m u n i k a t i o n v ö l l i g u n g e s t ö r t ; 
die Verschiedenhei t — u n d sei sie auch n u r eine der N u a n c e n — 
i n der Sprache z w e i e r D i a l o g p a r t n e r k a n n als H i n d e r n i s w i r k e n ; 
u n d oft stocken w i r , w e i l w i r nicht sicher s i n d , o b w i r m i t 
unseren W o r t e n die Sache u n d d e n T o n r i c h t i g treffen J r n _ j d J -
g e m e i n e n w i r d aber v o n S p r a c h b a r r i e r e n n u r d a n n gesprochen, 
w e n n eine G r u p p e v o n M e n s c h e n i n i h r e n g e s a m t e n k o m m u 
n i k a t i v e n Mögl ichkei ten durch sprachliche M ä n g e l oder sprach
liche A n d e r s a r t i g k e i t b e h i n d e r t ist. 

4 . D a s M a n k o k a n n i n körperl ichen Schäden begründet se in . S o 
w i r k t sich beispielsweise Schwerhörigkeit i m m e r auch auf d ie 
Sprechfähigkeit aus. M i t besonderen technischen L e h r m i t t e l n 
u n d i n t e n s i v e r i n d i v i d u e l l e r B e t r e u u n g ist es heute mögl ich, 
schwerhörigen K i n d e r n w e n i g s t e n s e i n gewisses A u s m a ß sprach
l icher Fähigkei ten z u v e r m i t t e l n . I n v i e l e n Fällen aber scheitert 
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dies, w e i l d i e t e u r e n E i n r i c h t u n g e n u n d die n ö t i g e n Fachkräfte 
f e h l e n . N o c h i m m e r w i r d dies m a n c h m a l als m e h r o d e r w e n i g e r 
u n a u s w e i c h l i c h u n d schicksalhaft h i n g e n o m m e n ; m a n g e l n d e Be
obachtungsgabe u n d fehlende geist ige W e n d i g k e i t w e r d e n 
fälschlich als V o r a u s s e t z u n g der S p r a c h l o s i g k e i t betrachtet, 
w ä h r e n d sie i n W i r k l i c h k e i t ü b e r w i e g e n d deren F o l g e s i n d . 
E i n anderes B e i s p i e l v o n Sprachbarr ieren, d e m w i r täglich begeg
n e n k ö n n e n , b ie ten d i e G a s t a r b e i t e r f a m i l i e n . D a s W o r t Gast -
a r b e i t e r — vergebl ich bemühte sich der W D R m i t e i n e m Pre isaus-

I schreiben um e inen vernünf t igen E r s a t z v o r s c h l a g — täuscht eine 
vorübergehende S i t u a t i o n v o r ; tatsächlich aber h a n d e l t es sich in 
v i e l e n Fällen u m eine Z u w a n d e r u n g auf D a u e r oder doch auf 
längere Z e i t . D a r a u s entstehen sprachliche P r o b l e m e . S ie stel len 
sich w e n i g e r für d i e E r w a c h s e n e n , d ie sich i n i h r e n B e t r i e b e n a n 
h a n d der A r b e i t s s i t u a t i o n e in igermaßen vers tändigen k ö n n e n 
u n d die ansonsten meis t u n t e r ihresgle ichen, i n e iner e iniger
m a ß e n abgetrennten S u b k u l t u r , leben. A b e r sie s te l len sich m i t 
N a c h d r u c k für d i e K i n d e r , d ie h i e r z u r Schule gehen u n d i n i h r e n 
L e r n e r f o l g e n u n d Integrat ionsmögl ichkeiten v o n A n f a n g a n 
d a d u r c h b e h i n d e r t s i n d , d a ß sie s ich — m a n c h m a l o h n e z u s ä t z 
liche H i l f e — eine Fremdsprache a n e i g n e n müssen. 
W e n n aber heute s o v i e l v o n Sprachbarr ieren d i e Rede ist, 
d a n n s i n d i m a l l g e m e i n e n n icht diese besonderen Fälle gemeint . 
V i e l m e h r z i e l t das S t i c h w o r t auf e inen s p r a c h l i c h - s o z i a l e n T a t 
bestand wei tes ten A u s m a ß e s , v o n d e m z w a r längst j e d e r m a n n 
i r g e n d w i e w u ß t e , der aber so w e n i g spektakulär i s t , d a ß er 
für die sprachwissenschaft l ich u n d auch die sprachpädagogisch 
Interessierten j a h r z e h n t e l a n g v e r h ä l t n i s m ä ß i g g le ichgült ig 
b l i e b , ehe er sich z i e m l i c h plötzl ich in d e n V o r d e r g r u n d schob. 
G e m e i n t ist der wechselseit ige Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n S o 
z i a l l a g e u n d s p r a c h l i c h e m N i v e a u . D i e sozia le S t e l l u n g , die so
z ia le Schicht legt b is zu e i n e m gewissen G r a d e das sprachliche] 
V e r m ö g e n u n d V e r h a l t e n fest. D a s sprachliche K ö n n e n aber 
b e s t i m m t seinerseits d i e Mögl ichke i ten des A u f s t i e g s auf der 
s o z i a l e n L e i t e r — u n d z w a r nicht e twa n u r auf d e m W e g über 
hochachtungsvol le Bewerbungsschre iben, s o n d e r n auch d a 
durch, d a ß das sprachl iche E r f a s s e n v o n V o r g ä n g e n i n i m m e r 
m e h r B e r u f e n n o t w e n d i g w i r d , s o daß Sprache als A u s w a h l 
k r i t e r i u m w i c h t i g e r w i r d . D i e s e wechselseit ige F e s t l e g u n g v o n 
n i e d r i g e r Sozia lschicht u n d n i e d r i g e m sprachl ichem N i v e a u regte 
n i e m a n d auf, so lange i m B e h a r r e n b e i m a l t e n S t a n d u n d bei der 
alten Sprache ( k o n k r e t h ieß das v ie l fach b e i m bäuerl ichen Be
r u f u n d b e i m bäuerl ichen D i a l e k t ) e i n ausgesprochener W e r t 
gesehen w u r d e . S o b a l d aber d i e Paro le des Rechts auf B i l d u n g 
für a l l e u n d d i e d e m o k r a t i s c h e F o r d e r u n g der C h a n c e n g l e i c h 
heit ernst g e n o m m e n w u r d e , m u ß t e das P r o b l e m dieser soz ia len 
Sprachbarr iere z e n t r a l w e r d e n . 
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Zunächst räumten mehrere pädagogische U n t e r s u c h u n g e n die 
übertr iebenen V o r s t e l l u n g e n v o n angeborener B e g a b u n g aus 
d e m W e g , i n d e m sie ze ig ten , d a ß schon e inzelne p o s i t i v e A n 
stöße i m frühen K i n d e s a l t e r i n e r s t a u n l i c h e m M a ß z u r sprach
l ichen E n t f a l t u n g be i t ragen, d a ß also e i n Großtei l dessen, w a s 
als sprachliche B e g a b u n g bezeichnet w u r d e , m i l i e u a b h ä n g i g ist . 
Diese U n t e r s u c h u n g e n , die i n d e n V e r e i n i g t e n Staaten u n m i t t e l 
bar nach d e m Z w e i t e n W e l t k r i e g e insetzten, w u r d e n E n d e der 
fünfz iger Jahre i n E n g l a n d i n t e n s i v i e r t . G r i f f i g u n d w i r k s a m 
w u r d e die S p r a c h b a r r i e r e n f o r s c h u n g v o r a l l e m durch B a s i l 
B e r n s t e i n , der seit 1 9 6 2 L e i t e r des S o c i o l o g i c a l Research U n i t 
a m I n s t i t u t e o f E d u c a t i o n i n L o n d o n ist u n d dort m i t se inen 
M i t a r b e i t e r n eine g a n z e A n z a h l v o n V e r s u c h s - u n d Beobach
t u n g s r e i h e n i n G a n g setzte. E r typ is ier te d e n unterschiedl ichen 
Sprachgebrauch, ordnete die T y p e n b e s t i m m t e n s o z i a l e n Schich
t e n z u u n d suchte d e n verschiedenen Sprachgebrauch aus der 
verschiedenen Lebensweise , d e n verschiedenen al ltägl ichen So
z i a l b e d i n g u n g e n z u erklären. D a die Sprachbarr ierenforschung 
v o n Bernste ins — a l l e r d i n g s i m m e r w i e d e r überarbeiteter — 
T h e o r i e t rotz v i e l e r l e i K r i t i k n i c h t l o s g e k o m m e n is t , empfiehlt 
e s s ich, Bernste ins M o d e l l u n d seine B e g r ü n d u n g etwas näher 
a n z u s e h e n . 

D i e v o n B e r n s t e i n unterschiedenen Sprechweisen bezeichnet 
er als C o d e , z u deutsch K o d e . D i e s e r Begri f f ist deshalb p r o b l e 
m a t i s c h , w e i l e r d ie V o r s t e l l u n g des s t r i k t Abgeschlossenen 
v e r m i t t e l t — i m Deutschen v i e l l e i c h t noch m e h r als i m E n g 
l i schen, d a das W o r t K o d e h i e r l a n g e Z e i t fast n u r für geheime 
Nachr ichtensysteme benützt w u r d e u n d erst seit d e m V o r d r i n 
g e n der a u t o m a t i s c h e n I n f o r m a t i o n s v e r a r b e i t u n g eine breitere 
B e d e u t u n g hat. Tatsächlich m e i n t B e r n s t e i n aber m i t se inen 
b e i d e n K o d e s nicht i n sich geschlossene sprachliche Systeme, 
s o n d e r n g r a d u e l l e A b s t u f u n g e n des Sprachgebrauchs, der 
Sprechweise. B e r n s t e i n unterscheidet e inen r e s t r i n g i e r t e n 
( = eingeschränkten) K o d e u n d e i n e n e l a b o r i e r t e n oder diffe-
r e n z i e r t e n ( = >verfeinerten<) K o d e . 

r e s t r i n g i e r t : d i f f e r e n z i e r t : 
k o n k r e t abstrakt 
begrenzter W o r t s c h a t z reicher, unterscheidender 

W o r t s c h a t z 
s i m p l e Satzmuster k o m p l e x e K o n s t r u k t i o n e n 

Nebensätze 
K o n j u n k t i o n e n 
Präposit ionen 

z ie l t auf H a n d e l n z i e l t auf A b s i c h t , B e g r ü n d u n g 
Dieses Schema hält n u r die g r ö b s t e n Gegensätze fest. B e r n s t e i n , 
seine M i t a r b e i t e r u n d N a c h f o l g e r oper ierten i m V e r l a u f i h r e r 
E x p e r i m e n t e u n d B e o b a c h t u n g e n m i t D u t z e n d e n verschiedener 
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sprachlicher M e r k m a l e . S i e k ö n n e n h i e r nicht i m e i n z e l n e n auf
geführt , doch s o l l e n d i e R i c h t u n g e n angedeutet w e r d e n , i n denen 
sich die sprachliche D i f f e r e n z i e r u n g äußert , welche b e i m re
s t r i n g i e r t e n K o d e f e h l t : 
1. S a t z b a u — schwier igere K o n s t r u k t i o n e n ; H y p o t a x e (Ge

b r a u c h v o n u n t e r o r d n e n d e n u n d untergeordneten 
S ä t z e n ) ; zahlreiche K o n j u n k t i o n e n ; 

2. W o r t s c h a t z — m e h r verschiedene W ö r t e r , v o r a l l e m solche 
für d i e : 

3 . a n a l y t i s c h e D i f f e r e n z i e r u n g — Präposi t ionen, A d j e k t i v e , 
A d v e r b i e n , V e r b e r w e i t e r u n 
g e n ; 

4 . r e f l e x i v e D i f f e r e n z i e r u n g — häuf iger G e b r a u c h v o n >ich<; 
B e t o n u n g von A n n a h m e n 
u n d A b s i c h t e n , d a m i t höhe
rer A b s t r a k t i o n s g r a d . M i t 
dieser ref lexiven D i f f e r e n z i e 
r u n g h ä n g t die »komposi to
rische Persistenz« z u s a m m e n : 
das Subjekt w i r d über v ie le 
Sätze w e g d u r c h g e h a l t e n ; Be
g r ü n d u n g e n u n d F o l g e r u n g e n 
w e r d e n r i c h t i g p l a z i e r t , A r g u 
mente hierarchisch geordnet. 

D e r Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n diesen verschiedenen M e r k m a l s 
g r u p p e n l ä ß t s ich z w a r nicht i m m e r exakt n a c h w e i s e n , aber 
überwiegend ist e i n solcher Z u s a m m e n h a n g doch gegeben :_Wer 
k o m p l i z i e r t e Sätze baut , braucht m e i s t m e h r verschiedene 
W ö r t e r , m e h r analyt i sche Satztei le , braucht A b s t r a k t i o n s f ä 
h i g k e i t u n d k o m p o s i t o r i s c h e s D u r c h h a l t e v e r m ö g e n . I n s o f e r n ist 
also n u r w e n i g dagegen e i n z u w e n d e n , w e n n b e i d e n E r h e b u n 
g e n u n d Tests oft n u r e i n einziges M e r k m a l herausgegri f fen 
w u r d e . 

P r o b l e m a t i s c h ist die s o z i a l e Z u o r d n u n g . Für B e r n s t e i n i s t der 
restr ingierte K o d e die Sprache der w o r k i n g c l a s s ( = U n t e r -
schicht), der dif ferenzierte K o d e die Sprache der m i d d l e c l a s s 
( = M i t t e l s c h i c h t ) . B e r n s t e i n faßte den U n t e r s c h i e d zunächst 
als den z w i s c h e n m a n u e l l e r u n d nicht m a n u e l l e r A r b e i t ; a l ler
d i n g s machte d a n n auch i h m das I n e i n a n d e r u n d D u r c h e i n a n 
der i m soz ia l -s tat is t ischen M o d e l l , v o n d e m i m v o r i g e n K a p i t e l 
die Rede w a r , zu schaffen, so daß er die U n t e r s c h i c h t noch 
e i n m a l unterte i l te i n l o w e r w o r k i n g d a s s (niedrigere U n t e r 
schicht) u n d u p w a r d l y m o b i l e w o r k i n g d a s s (Unterschicht m i t 
A u f s t i e g s m o b i l i t ä t ) . H i e r knüpfen Einwände gegen die Z w e i 
t e i l u n g a n ; doch schließt die Tatsache fließender Ü b e r g ä n g e m e i 
nes Erachtens die M ö g l i c h k e i t der T y p i s i e r u n g nicht aus — n u r 
eine solche T r e n n u n g i n Blöcke (die a l l e r d i n g s nach e i n h e i t -
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l i chen K r i t e r i e n v o r g e n o m m e n w e r d e n m u ß ) schafft d ie C h a n c e 
a u s s a g e k r ä f t i g e r Ergebnisse über d ie v o r h a n d e n e n T e n d e n z e n . 
Für d i e v e r s c h i e d e n e n K o d e s i n d e n v e r s c h i e d e n e n S o z i a l -
schichten g i b t B e r n s t e i n i m w e s e n t l i c h e n zwei Erklärungen. 
E n n a l w e i s t e r h i n a u f d e n C h a r a k t e r der S o z i a l b e z i e h u n g e n 
(und d a m i t auch der sprachl ichen K o m m u n i k a t i o n ) i n n e r h a l b 
der Arbei terschaf t . Er s ieht diese charakter is ier t d u r c h e inen 
s t a r k e n Z u s a m m e n h a l t , aber w e n i g persönliche B e z i e h u n g e n , 
durch k o l l e k t i v e O r i e n t i e r u n g , d u r c h w e n i g sprachl iche A n 
f o r d e r u n g e n a m A r b e i t s p l a t z u n d auch sonst , w e n i g M ö g l i c h 
k e i t e n der P l a n u n g . A l l g e m e i n e r gesagt: der k o m m u n i k a t i v e 
U m s a t z ist g e r i n g , der k o m m u n i k a t i v e R a d i u s k l e i n , d a s 
sprachliche N i v e a u entsprechend n i e d r i g . D a z u k o m m t z w e i 
tens d ie häusliche S i t u a t i o n i n der A r b e i t e r f a m i l i e , welche das 
K i n d bereits i n der w i c h t i g s t e n P h a s e der >Sozialisation< auf 
d i e res tr ing ier te Sprache v e r w e i s t . E s g i b t i n dieser F a m i l i e 
nach w i e v o r feste P o s i t i o n e n u n d eine z i e m l i c h starre R o l l e n 
v e r t e i l u n g ; d e m steht d i e ger ingere S t a r r h e i t u n d g r ö ß e r e R o l l e n v i e l f a l t i n der M i t t e l s c h i c h t f a m i l i e g e g e n ü b e r . E i n k o n k r e t e s 
B e i s p i e l v e r m a g a m s c h n e l l s t e n z u z e i g e n , w a s d a m i t g e m e i n t 
i s t : A n g e n o m m e n , e i n k l e i n e r J u n g e b e m a l t e in noch r e l a t i v 
neues Möbels tück. R e s t r i n g i e r t e (der Begr i f f l ä ß t sich durchaus 
übertragen) R e a k t i o n : die M u t t e r i n f o r m i e r t a m A b e n d den 
V a t e r , der d e m J u n g e n eine T r a c h t Prüge l verabre icht u n d i h n 
o h n e w e i t e r e n K o m m e n t a r ins Bett schickt. D i f f e r e n z i e r t e R e a k 
t i o n : Es k o m m t — w a s eine v o r h e r i g e A f f e k t r e a k t i o n nicht a u s 
schließt — zu e iner A u s e i n a n d e r s e t z u n g z w i s c h e n d e n E l t e r n , 
v o n d e n e n eines d ie U n t a t für gar n i c h t so s c h l i m m h ä l t ; d e m 
J u n g e n w e r d e n b e m ü h t e E r k l ä r u n g e n gegeben, w a r u m m a n das 
nicht macht etc. O b d a m i t d i e a n d e r e n M ö b e l gerettet s i n d , 
braucht u n s h i e r g lückl icherweise nicht z u beschäftigen. A b e r 
g a n z u n a b h ä n g i g v o n dieser Frage des d i r e k t e n E r z i e h u n g s 
effekts ist i n d i r e k t etwas anderes , e n o r m W i c h t i g e s geschehen: 
der k l e i n e J u n g e hat m i t b e k o m m e n , w i e s ich R o l l e n i n e iner 
S i t u a t i o n erst a u s d i f f e r e n z i e r e n , u n d e r h a t sprachl ich e ine 
M e n g e d a z u g e l e r n t . 

D i e be iden Erk lärungen w e r d e n nicht u n a b h ä n g i g v o n e i n a n d e r 
g e s e h e n ; v i e l m e h r u n t e r s t e l l t d i e Sprachbarrierentheorie — so 
drückt es i h r p r o m i n e n t e s t e r deutscher V e r t r e t e r , U l r i c h O e v e r -
m a n n , aus — »direkte A b h ä n g i g k e i t der K o m m u n i k a t i o n s s t i l e 
i n der F a m i l i e v o n d e n S o z i a l b e z i e h u n g e n a m A r b e i t s p l a t z « , 
e i n durchgehendes »subkulture l les M i l i e u « der U n t e r s c h i c h t , 
das s ich v o n d e m der M i t t e l s c h i c h t unterscheidet . I n d i e s e m 
M i l i e u b i l d e n sich b e s t i m m t e M u s t e r für d e n V e r s u c h der L ö 
s u n g v o n P r o b l e m e n ( u n d das h e i ß t u . a . a u c h : sprachl iche 
M u s t e r ) , b e s t i m m t e — beschränkte — S t r a t e g i e n v e r b a l e r P l a 
n u n g h e r a u s . 
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""Diese E r k l ä r u n g g e h ö r t aber z u m theoretischen R a h m e n , sie ist 
n icht e t w a u n m i t t e l b a r aus den p r a k t i s c h e n U n t e r s u c h u n g e n 
abgeleitet. D i e Tesfs u n d B e o b a c h t u n g e n k o n n t e n n a t u r g e m ä ß 
w e d e r i n den Fabriksälen n o c h i n den A r b e i t e r w o h n u n g e n 
durchgeführt w e r d e n ; sie f a n d e n v i e l m e h r fast ausschließlich 
i n der Schule statt. I n d e n V e r s u c h s g r u p p e n w a r e n stets U n t e r 
schicht- u n d M i t t e l s c h i c h t k i n d e r z u s a m m e n u n d b i t t e n die' 
g le ichen A u f g a b e n zu lösen. M e i s t e n s h a n d e l t e es s ich um e inen 
g r ö ß e r e n K a t a l o g sprachl icher L e i s t u n g e n , d ie ge fordert w u r 
den. S o m u ß t e v i e l f a c h e i n A u f s a t z geschrieben w e r d e n ; i n E i n 
zel fä l len w u r d e n auch z w e i A u f s ä t z e v e r l a n g t z u T h e m e n , d ie 
sich nach i h r e m A b s t r a k t i o n s g r a d unterschieden. D a n n w u r d e n 
häuf ig schrift l iche S a t z e r g ä n z u n g s a u f g a b e n gegeben, bei d e n e n 
fehlende Satz te i le a u f g r u n d des K o n t e x t s ausgefü l l t w e r d e n 
m u ß t e n . W e i t e r w u r d e m i t D i s k u s s i o n e n gearbeitet , u n d 
schließlich spie l te i n e iner A n z a h l v o n V e r s u c h e n auch das d i 
rekte I n t e r v i e w eine R o l l e . D i e schri f t l ichen u n d mündl ichen 
Ä u ß e r u n g e n der K i n d e r w u r d e n nach sprachl ichen M e r k m a l e n 
geordnet u n d d a n n den — a u f g r u n d s o z i a l s t a t i s t i s c h e r D a t e n ge
t r e n n t e n — Blöcken der U n t e t s c h i c h t e inerse i ts , der M i t t e l 
schicht andererseits z u g e w i e s e n . N i c h t i m m e r , aber doch in der 
weit ü b e r w i e g e n d e n Z a h l der F a l l e ergab sich e i n P l u s v o n 
M e r k m a l e n d i f ferenz ier ter Sprache bei der M i t t e l s c h i c h t , e in 
M e h r a n r e s t r i n g i e r t e n M e r k m a l e n bei der U n t e r s c h i c h t . 
D a ß die V e r s u c h e fast a l le i n der S c h u l e durchgeführt w u r d e n , 
ist verschiedent l i ch k r i t i s i e r t w o r d e n . Tatsächl ich w i r d s o z u -
nächst e i n m a l sprachliches V e r h a l t e n gemessen, w i e e s sich i m 
Lauf der Schulze i t h e r a u s g e b i l d e t hat , u n d der Rückschluß auf 
die B e d i n g u n g e n des E l t e r n h a u s e s f o r d e r t e i n e n g e w i s s e n 
S p r u n g . A u c h beeinflußt d ie S c h u l s i t u a t i o n die V e r s u c h e : die 
j e w e i l i g e n V e r s u c h s l e i t e r w a r e n j a doch i n k e i n e m F a l l V e r -
treter der U n t e r s c h i c h t , u n d es w u r d e beobachtet, d a ß U n t e r -
s c h i c h t k i n d e r i h n e n oft sehr scheu g e g e n ü b e r t r a t e n , w ä h r e n d 
andere e i n i g e r m a ß e n Vertrauens- u n d e r w a r t u n g s v o l l grüßten. 
A u c h die bereits er fo lgte V o r a u s w a h l i n d e n G y m n a s i e n u n d 
R e a l s c h u l e n (hier f a n d e n die m e i s t e n V e r s u c h e statt, w e i l e iner-
seits e i n gewisses S p r a c h v e r m ö g e n v o r a u s g e s e t z t w u r d e u n d 
w e i l andererseits e ine breite S t r e u u n g über d ie s o z i a l e n Schich
ten w e g v o r l i e g e n sollte) w u r d e k r i t i s i e r t : u n t e r den M i t t e l -
s c h i c h t k i n d e r n w u r d e n b e i m Ü b e r g a n g z u d e n h ö h e r e n Schulen 
n u r die schwachen ausgesiebt , w ä h r e n d aus der Unterschicht 
auch er fo lgre iche K i n d e r oft i n der V o l k s s c h u l e v e r b l e i b e n . A l l 
diese E i n w ä n d e lassen sich aber i n s o f e r n r e l a t i v i e r e n , als die 
V e r s u c h s a n o r d n u n g jedenfa l l s k e i n e künst l iche S i t u a t i o n 
schafft; sie v e r l ä n g e r t v i e l m e h r die übliche S c h u l s i t u a t i o n , die 
ja doch für die Frage des L e r n e r f o l g s entscheidend ist . 
G e w i c h t i g e r ist e i n anderer E i n w a n d , der ebenfa l ls be i den 
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V e r s u c h e n ansetzt, aber d a n n darüber h inausführt u n d z e n t r a l 
auf die gesamte T h e o r i e z ie l t . Deutscher A u f s a t z , S a t z e r g ä n -
z u n g s ü b u n g e n u n d bis z u e i n e m g e w i s s e n G r a d auch S c h u l -
d i s k u s s i o n e n — das s i n d , s c h l a g w o r t a r t i g gesagt, recht >bürger-
liche< G a t t u n g e n . D e r Verdacht d r ä n g t sich auf, daß m i t d i e s e n 
T e s t g e g e n s t ä n d e n v o n v o r n h e r e i n auf e i n Ergebnis z u g e a r b e i -
tet w i r d , b e i d s m die A n g e h ö r i g e n gehobener Soz ia lschichten 
über legen s e i n müssen. D a m i t ist bereits der sehr v i e l w e i t e r -
gehende E i n w a n d a n v i s i e r t , der sich i n der Frage ausdrückt, o b 
n icht die K a t e g o r i e n der sprachl ichen Z w e i t e i l u n g e i n s e i t i g 
v o n den V o r s t e l l u n g e n u n d N o r m e n der M i t t e l s c h i c h t aus-
gehen, o b d a b e i n icht m i t W e r t e n oper iert w i r d , d ie z w a r i m 
H i n b l i c k auf die höhere Schule — z u m a l in ihrer h e u t i g e n 
F o r m — u n d vie l le icht auch i m H i n b l i c k auf eine b e s t i m m t e 
G r u p p e ge is t iger Berufe sofort e inleuchten, be i denen es sich aber 
fragt , o b sie unter gesamtgesel lschaft l ichem A s p e k t z u vertre-
t e n s i n d . B e r n s t e i n selber hat d iesen E i n w a n d v o r w e g g e n o m m e n 
u n d i m m e r w i e d e r e i n m a l auf d e n E i g e n w e r t d e s r e s t r i n g i e r t e n 
K o d e s h i n g e w i e s e n ; er darf nach seiner A u f f a s s u n g »nicht m i t , 
G e r i n g s c h ä t z u n g angesehen w e r d e n « , u n d gelegentl ich erkennt 
e r i h m eindeut ige V o r z ü g e z u : »Metaphor ik v o n beachtlicher 
Kraf t , E infachhei t , U n m i t t e l b a r k e i t , V i ta l i tä t u n d R h y t h m i k « . 
E i n e solche B e w e r t u n g e r i n n e r t an das herkömmliche L o b des 
D i a l e k t s u n d seiner zupackenden K o n k r e t h e i t , u n d es m a g n a h e 
l iegen, sie als romant ische V e r s c h l e i e r u n g beiseitezuschieben. 
A b e r e s scheint m i r doch s i n n v o l l , z u f ragen, w a r u m eine 
solche C h a r a k t e r i s i e r u n g mögl ich ist , u n d die eventuel len p o s i 
t i v e n Qual i tä ten der r e s t r i n g i e r t e n Sprache n icht e i n f a d i z u 
i g n o r i e r e n . D i e s ist deshalb w i c h t i g , w e i l die theoretische Be
s t i m m u n g v o n Sprachbarr ieren fast i m m e r auf die P r a x i s z u 
i h r e r Ü b e r w i n d u n g angelegt i s t ; e i n K o n z e p t »kompensatori-
s c h e r Spracherziehung« aber m u ß zuerst untersuchen, was nöt ig . 
u n d w a s möglich ist . 

U n s e r e W e l t , s o könnte m a n m i t N i k l a s L u h m a n n u n d anderen 
a r g u m e n t i e r e n , ist so k o m p l i z i e r t g e w o r d e n , d a ß die »Reduk
t i o n v o n Komplexität« z u den schlechthin l e b e n s n o t w e n d i g e n 
B e d i n g u n g e n zählt. D i e s aber leistet die restr ingierte Sprache — 
R e d u k t i o n is t e i n anderer A s p e k t v o n R e s t r i k t i o n . D e r r e s t r i n 
gierte K o d e ist z u d e m i n s e i n e m Bereich außerordentl ich 
funktionstüchtig; was wei taus d ie m e i s t e n S i t u a t i o n e n an 
sprachl icher E r g ä n z u n g f o r d e r n , das leistet der restr ingierte 
K o d e besser, verständlicher, w e n i g e r umständlich als der e la-
bor ier te oder differenzierte. A u c h als soziales K o n t a k t m i t t e l 
u n d als A u s d r u c k der Solidarität e ignet er sich mögl icherweise 
besser. D a z u h i n m u ß an die S c h w i e r i g k e i t e n er innert w e r d e n , , 
d i e für K i n d e r u n d Jugendl iche entstehen müssen, w e n n sie 
i h r e r b i s h e r i g e n Sprache ( i m w e i t e s t e n S inne) e n t f r e m d e t w e r - , 
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d e n — S c h w i e r i g k e i t e n soz ia ler A r t u n d v i e l l e i c h t auch psy
chische Brüche. 
Solche Fests te l lungen f r e i l i c h könnten leicht B e i f a l l v o n der 
fa lschen Seite e r h a l t e n : e igent l ich k ö n n t e m a n j a d a n n alles 
b e i m a l ten belassen. A b e r d e m stehen d a n n doch sehr ge
w i c h t i g e A r g u m e n t e entgegen. E i n e r der A u s g a n g s p u n k t e für 
d ie Sprachbarr ierentheor ie w a r j a doch die P r o k l a m a t i o n der 
C h a n c e n g l e i c h h e i t , u n d es k a n n k e i n Z w e i f e l bestehen, d a ß 
restr ingierter Sprachgebrauch diese C h a n c e n g l e i c h h e i t i n Frage 
stel lt . D i e s g i l t n icht e i n m a l n u r h i n s i c h t l i c h besonders gehobe
ner B e r u f e ; v i e l m e h r i s t e s so, d a ß i n i m m e r m e h r B e r u f e n 
auch sprachliche Q u a l i f i k a t i o n e n der e inen oder a n d e r e n A r t 
er forder l ich s i n d u n d d a ß i m m e r w e n i g e r Lernprozesse o h n e 
Sprache v e r m i t t e l t w e r d e n k ö n n e n . I n d i e s e m p r a k t i s c h e n Z u 
s a m m e n h a n g w i r d d e u t l i c h , d a ß »Sprachbildung« — so d ü n n -
blüt ig u n d a k a d e m i s c h dieses W o r t zunächst k l i n g e n m a g — 
g le ichze i t ig e i n Stück B e w ä l t i g u n g der W i r k l i c h k e i t u n d des 
Lebens ist . D i e s g i l t auch i m B l i c k auf e ine z w e i t e F o r d e r u n g , 
d i e durch S p r a c h b a r r i e r e n gefährdet i s t : e ine mögl ichst d e m o 
kratische Öffentlichkeit. Po l i t i sche EntScheidungsprozesse setzen 
offene D i s k u s s i o n , D i s k u s s i o n setzt sprachliche F e r t i g k e i t e n 
v o r a u s — u n d z w a r n icht n u r i m S i n n e v o n W o r t g e w a n d t h e i t , 
s o n d e r n i m S i n n e der Fähigkei t , auch k o m p l i z i e r t e r e u n d ab
straktere Z u s a m m e n h ä n g e z u e r k e n n e n u n d d a r z u s t e l l e n . D a 
m i t k l i n g t schon e i n dri t tes a n : d a ß s i n n v o l l e »Redukt ion v o n 
Komplexi tät« eine gewisse Differenzierungsfähigkeit v o r a u s 
setzt. D a s a l l z u rasche L o b des R e s t r i n g i e r t e n , E i n f a c h e n , 
>Volkstümlichen< geht m e i s t v o n e i n e m überhol ten B i l d der 
S o z i a l b e d i n g u n g e n aus. D i e Sol idarität der r e s t r i n g i e r t e n Spre
cher ist j a doch i m a l l g e m e i n e n k a u m m e h r d i e der ideo log isch 
v e r b u n d e n e n A r b e i t e r k l a s s e ; d i e sozia le E i n h e i t , die der r e s t r i n 
gierte K o d e schafft, i s t k a u m m e h r persönliche nachbarl iche 
V e r b u n d e n h e i t — es ist v i e l m e h r die Sol idarität u n d E i n h e i t 
derer, d ie w i d e r s t a n d s l o s der B I L D - Z e i t u n g u n d ähnlichen M a s 
senmedien ausgel iefert s i n d , welche sehr g e n a u d e n T o n der 
res tr ing ier ten Sprache treffen. 

D i e F o r d e r u n g k o m p e n s a t o r i s c h e r S p r a c h e r z i e h u n g is t also 
s i n n v o l l u n d n o t w e n d i g ; sie ist a l l erd ings n u r schwer z u erfül
l e n . B e i der P r a x i s solcher S p r a c h e r z i e h u n g s o l l t e n i n der T a t die 
p o s i t i v e n Eigenschaften des r e s t r i n g i e r t e n K o d e s beachtet w e r 
den.. Z u m T e i l geht e s g a r nicht u m kompensator ische , s o n d e r n 
einfach u m a n d e r e S p r a c h e r z i e h u n g ; d ie Sperren, d i e durch 
g a n z spezifische sprachl iche Prüfungsqual i f ikat ionen i n den 
B i l d u n g s g a n g e ingebaut s i n d , k ö n n e n u n d s o l l t e n z u m T e i l 
beseit igt oder geändert w e r d e n . A n f ä n g e d a z u s i n d schon ge
macht. D a r ü b e r h i n a u s ist v o r a l l e m w i c h t i g , d a ß d i e sprach
liche D i f f e r e n z i e r u n g als A u s d r u c k soz ia ler D i f f e r e n z i e r u n g , 
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als Beg le i tersche inung — u n d f r e i l i c h auch w i e d e r V o r a u s s e t 
z u n g — eines v ie l fä l t igen u n d ernsten R o l l e n s p i e l s gesehen 
w i r d . D i e Sprachlehre, d ie d e m Schüler a n vorgefer t ig ten M u 
stern oder a n l i terar ischen B e i s p i e l e n die f e i n n u a n c i e r t e n 
Unterschiede z w i s c h e n e i l e n , r a s e n , h a s t e n , r e n n e n , l a u f e n etc. 
zu v e r m i t t e l n sucht, i s t sicher n icht n u t z l o s ; aber sie b l e i b t 
äußerlich g e g e n ü b e r den Fällen, in denen die Sprache sehr 
v i e l u n m i t t e l b a r e r als I n s t r u m e n t z u r B e w ä l t i g u n g v o n P r o 
b l e m e n e m p f u n d e n w i r d . I n s o f e r n läßt sich die B e h a u p t u n g auf
ste l len, d a ß Sprachbarr ieren a m sichersten abgebaut w e r d e n 
durch die a k t i v e B e t e i l i g u n g a n v e r a n t w o r t l i c h e n E n t s c h e i d u n 
g e n v o n w a c h s e n d e m S c h w i e r i g k e i t s g r a d . 

L e r n s p r a c h e 

G e g e n ü b e r d e m G e d a n k e n k o m p e n s a t o r i s c h e r S p r a c h e r z i e h u n g 
s i n d v o r a l l e m d r e i grundsätz l iche E i n w ä n d e e r h o b e n w o r d e n . 
D e r erste: kompensator ische S p r a c h e r z i e h u n g ist l e d i g l i c h eine 
S y m p t o m k u r , eine A r t schöngeist iger Retusche a n e iner W i r k 
l i c h k e i t , die v o n G r u n d auf — u n d das heißt v o r a l l e m : i n i h r e n 
ökonomisch-pol i t ischen V e r h ä l t n i s s e n — neugestaltet w e r d e n 
m ü ß t e . E i n i g e s a n d i e s e m E i n w a n d is t r i c h t i g u n d m u ß be
dacht w e r d e n . B e r n s t e i n unterscheidet z w a r i n seiner Sprach
barr ierentheor ie z w e i verschiedene c l a s s e s ; aber dieser e n g 
lische Begri f f m e i n t n icht K l a s s e i m S i n n e eines a n t a g o n i s t i 
schen Gesel lschaftsmodel ls . G e h t m a n v o n d i e s e m aus, s o 
l iegt d ie heut ige T r e n n l i n i e z w i s c h e n d e n K l a s s e n w e i t e r o b e n . 
Unterschicht u n d M i t t e l s c h i c h t gehörten d a n n w e i t h i n z u r g l e i 
chen K l a s s e ; die d a v o n abgesetzte, v e r h ä l t n i s m ä ß i g k l e i n e 
Oberschicht dürfte a l lerd ings k a u m d u r c h w e s e n t l i c h andere 
sprachliche M e r k m a l e def iniert s e i n als d ie M i t t e l s c h i c h t , S c h o n 
diese F e s t l e g u n g im Gese l l schaf tsmodel l ze igt , d a ß d i e für die 
Herrschaf tss t ruktur maßgebl iche G l i e d e r u n g d u r c h die Öff
n u n g der Sprachbarr ieren z w i s c h e n U n t e r - u n d M i t t e l s c h i c h t 
k a u m berührt w i r d . I n s o f e r n i s t kompensator ische Spracher
z i e h u n g g e w i ß k e i n e e igent l ich revolut ionäre Idee. A b e r es läßt 
sich dagegen f ragen, o b i n unserer di f ferenzierten W i r k l i c h k e i t 
R e v o l u t i o n — mindestens im b a n a l e r e n S i n n des W o r t e s — 
nicht eine a l l z u restr ingierte V o r s t e l l u n g is t . E i n M i t t e l , das so
z i a l e n W a n d e l erleichtert u n d die herkömmlichen S t r u k t u r e n — 
u n d sei es auch n u r in e i n e m T e i l b e r e i c h — in Frage stel l t , 
sol l te jedenfal ls m i t H i l f e a l l z u g l o b a l e r F o r d e r u n g e n nicht 
v o r s c h n e l l abgewertet w e r d e n . 

D e r z w e i t e p r i n z i p i e l l e E i n w a n d z i e l t auf d e n e inse i t ig s p r a c h 
l i c h e n A k z e n t der k o m p e n s a t o r i s c h e n E r z i e h u n g . A d o r n o k r i -
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t isierte e i n m a l d ie sogenannte V o l k s b i l d u n g m i t der Feststel
l u n g , m a n könne n icht »den gesellschaftl ichen A u s s c h l u ß des 
Proletar iats v o n der B i l d u n g durch b loße B i l d u n g revozieren«. 
D i e G e f a h r solcher B i l d u n g s o r i e n t i e r u n g besteht auch h i e r , 
u n d e s ist gut , d a ß a n die Versuche u n d Entwick lungspläne k o m 
pensatorischer S p r a c h e r z i e h u n g i m m e r w i e d e r d i e Frage ger ich
tet w i r d , ob nicht d ie F e s t l e g u n g auf S p r a c h e v o n v o r n h e r e i n 
eben die K o n s t e l l a t i o n zementiert , die e igent l i ch aufgelockert 
w e r d e n sol l te . E i n i g e A u t o r e n h a b e n die F o l g e r u n g gezogen u n d 
setzen die kompensator ische S p r a c h e r z i e h u n g außerhalb des i m 
engeren S i n n e Sprachl ichen a n ; s o s ieht be ispie lsweise R e g i n e 
R e i c h w e i n i n der m a t h e m a t i s c h e n M e n g e n t h e o r i e e i n M i t t e l , 
über S a c h l o g i k auch die S p r a c h l o g i k z u fördern. A b e r nicht 
u m s o n s t rede ich v o m »im engeren S i n n e Sprachlichen«, d e n n 
in e i n e m w e i t e r e n S i n n e p r ä g t es natürlich auch solche G e g e n 
stände des L e r n e n s , u n d w i e m i t e iner E i n w i r k u n g der Sach
l o g i k auf d ie S p r a c h l o g i k gerechnet w i r d , so ist es anderer
seits u n w a h r s c h e i n l i c h , d a ß e i n V o r s p r u n g i n der S p r a c h l o g i k 
nicht auch den sachlogischen W e g erleichtert u n d v e r k ü r z t . D i e 
Ü b e r w i n d u n g des E i n s e i t i g - S p r a c h l i c h e n m u ß v e r m u t l i c h i n 
anderer R i c h t u n g versucht w e r d e n ; daß sie versucht w i r d , ist 
aber jedenfal ls eine w i c h t i g e F o r d e r i m g . 

D e r dr i t te E i n w a n d setzt a n b e i m S t i c h w o r t k o m p e n s a t o r i s c h : 
i m a l l g e m e i n e n ist d a m i t j a gemeint , d a ß etwas nachgeholt wer
den m u ß , w a s f rüher v e r s ä u m t w u r d e . A b e r w e n n s o k o m 
pensiert w e r d e n m u ß , ist e s meis t schon z u spät. D i e b e k a n n 
teste F o l g e r u n g , d i e aus d i e s e m E i n w a n d gezogen w u r d e , ist 
die F o r d e r u n g o r g a n i s i e r t e r V o r s c h u l e r z i e h u n g . D i e Bereit
schaft d a z u is t i n d e n letzten J a h r e n gewachsen; d ie V e r w i r k 
l i c h u n g aber ist ausgesprochen l a n g w i e r i g . D i e s b r i n g t d ie G e 
f a h r m i t s ich, d a ß sich die Schere z w i s c h e n d e m S t a r t p u n k t 
der Unterschichtschüler u n d d e m der Mittelschichtschüler noch 
m e h r öffnet, d e n n i m A u g e n b l i c k i s t e s n o c h so, d a ß V o r s c h u l 
e r z i e h u n g w e i t g e h e n d i n m e h r oder w e n i g e r p r i v a t e r I n i t i a t i v e 
l iegt , u n d das heißt p r a k t i s c h : daß M i t t e l s c h i c h t e l t e r n einiges 
t u n , u m d e n V o r s p r u n g i h r e r K i n d e r g e g e n ü b e r d e n K i n d e r n 
der Unterschicht n o c h z u vergrößern . D i e s e Übergangserschei
n u n g k a n n aber n icht bedeuten, d a ß die F o r d e r u n g s i n n l o s 
is t . S ie ist v i e l m e h r außerordentl ich w i c h t i g , d a e i n großer 
T e i l der sprachl ichen S t r u k t u r i e r u n g u n d B i l d u n g tatsächlich 
längst er fo lgt ist , w e n n die Schulzei t b e g i n n t . 
A l l e r d i n g s : e i n n i c h t g a n z k l e i n e r T e i l sprachlicher E n t w i c k 
l u n g l iegt auch n o c h v o r der künft igen V o r s c h u l e , u n d e s ist 
verständlich, daß konsequente V e r t r e t e r der k o m p e n s a t o r i s c h e n 
E r z i e h u n g die V o r s c h u l z e i t schon m i t d e m d r i t t e n Lebensjahr 
ansetzen w o l l e n . W ü r d e die F o r d e r u n g d a m i t nicht i m m e r 
utopischer, m ü ß t e n sie sogar n o c h u m e i n Jährchen w e i t e r z u -
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rückgehen: schon m i t d e m B e g i n n des z w e i t e n Lebensjahres 
w u r d e n i n verschiedenen Tests bedeutende Unterschiede fest
gestel lt , i n denen sich die späteren K o d e - U n t e r s c h i e d e a n k ü n d i 
gen. B is z u m Ende des ersten Lebensjahres dagegen w i r k t sich 
d i e B e d i n g u n g der Sozia lschicht offenbar weniger aus. D i e E r 
k l ä r u n g k ö n n t e gesucht w e r d e n i n einer A u f f a s s u n g , d ie e t w a 
v o n A n n a F r e u d vertreten w u r d e : d a ß nämlich al le Sprachakte 
w ä h r e n d des ersten Lebensjahrs durch »oral- l ibidinöse« A n 
triebe b e s t i m m t , also nicht d u r c h k u l t u r a l e B e d i n g u n g e n der 
A u ß e n w e l t geprägt s i n d . D a ß dies für d ie allererste E n t w i c k 
l u n g g i l t , l iegt auf der H a n d : das »Alarmschlagen« der S ä u g 
l i n g e h a t S i g n a l c h a r a k t e r u n d w i r d ähnlich eingesetzt w i e ent
sprechende tierische L a u t z e i c h e n . A b e r auch das behagl iche L a l 
l e n des K i n d e s ist tr iebhafte Ä u ß e r u n g ; v o n K a i n z w i r d es als 
»funkt ionslustvol les S p i e l m i t se inen A r t i k u l a t i o n s o r g a n e n « 
bezeichnet u n d m i t d e m S t r a m p e l n v e r g l i c h e n , be i d e m der 
motor ische A p p a r a t ebenso g e ü b t w i r d w i e b e i m L a l l e n die 
Sprechapparatur . Sprache h a t s ich h i e r n o c h nicht verse lbstän
d i g t ; sie g e h ö r t z u s a m m e n m i t M i m i k u n d Gebärden z u r t a 
stenden A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t der di f fusen, n o c h nicht be
gr i f fenen U m w e l t . A u c h die A u s w a h l der L a u t e , d i e zunächst z u r 
V e r f ü g u n g stehen, scheint n icht v o n der Sprache der U m w e l t 
a b h ä n g i g z u s e i n ; w e n n m , b u n d p z u d e n ersten K o n s o n a n 
ten gehören, d i e das K i n d gebraucht, d a n n ist dies w a h r s c h e i n 
l i c h d a r a u f zurückzuführen, d a ß die L i p p e n m u s k e l n d u r c h den 
S a u g v o r g a n g d a z u präpariert s i n d . R o m a n J a k o b s o n hat die 
These ausgesprochen, d a ß K i n d e r zunächst überall auf der 
Erde das — u n g e f ä h r — gleiche L a u t i n v e n t a r e n t w i c k e l n u n d d a ß 
sich erst zu letz t d ie für d ie j e w e i l i g e n K u l t u r s p r a c h e n charak
ter is t ischen L a u t e h e r a u s b i l d e n . Selbst gewisse Bedeutungen 
s i n d n a h e z u u n i v e r s a l , so e twa die V e r b i n d u n g m + V o k a l + m 
für das A u f n e h m e n v o n N a h r u n g . J a selbst be i Begr i f fen, d ie 
m a n v o n d e n E r w a c h s e n e n übertragen g l a u b t w i e M a m a u n d 
P a p a , scheinen die K i n d e r führend oder doch a k t i v a n der 
H e r a u s b i l d u n g bete i l ig t ; n u r s o ist e s z u erklären, d a ß l a u t 
v e r w a n d t e W ö r t e r m i t derse lben B e d e u t u n g w i e M a m a u n d 
P a p a i n v i e l e n , keineswegs m i t e i n a n d e r enger v e r w a n d t e n 
Sprachen auftauchen. 

D i e v ö l l i g e R ü c k f ü h r u n g der Sprache des ersten Lebensjahres 
auf triebhafte A u s d r u c k s g e s t a l t u n g dürfte indessen w i d e r l e g t 
s e i n . E i n e R e i h e sprachpsychologischer V e r s u c h e h a t gezeigt , 
d a ß A r t u n d Intensität der sprachl ichen Z u w e n d u n g d u r c h d i e 
Pf legepersonen schon die L a u t ä u ß e r u n g e n v o n n u r d r e i M o n a t e 
a l t e n K i n d e r n beeinflussen u n d d a ß u n g e f ä h r halbjährige K i n 
der i h r e Bezugspersonen, zu d e n e n sie eine ausgesprochen enge 
B i n d u n g e n t w i c k e l n , l a u t l i c h z u i m i t i e r e n b e g i n n e n . A u ß e r d e m 
ist das F e s t w e r d e n v o n B e d e u t u n g e n grundsätz l ich — z u m i n -
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dest a u c h — k u l t u r a l u n d d a m i t sprachl ich v o r g e p r ä g t . D i e s 
g i l t bereits für die F i x i e r u n g b e s t i m m t e r W ü n s c h e , d ie j a v o n 
A n f a n g a n auch einer gewissen D r e s s u r u n t e r l i e g e n ( m a n denke 
a n Häuf igkei t u n d A r t des N a h r u n g s a n g e b o t s ) u n d die eben 
auch v o n den Pflegepersonen s i g n a l i s i e r t w e r d e n ; es g i l t aber 
m e h r noch für die oft gegen E n d e des ersten Lebensjahres e i n 
setzende B e g r i f f s b i l d u n g , die B e n e n n u n g v o n G e g e n s t ä n d e n . 
D a b e i k o m m t e s v o r , d a ß K i n d e r das A l l e r w e l t s m a t e r i a l i h r e r 
Lal l sprache entschieden beiseiteschieben u n d gerade sehr spe
zifische K i t t e l v e r w e n d e n : für L i c h t w i r d d a n n beispie lsweise 
- c h t gesagt u n d n icht i oder I i , w e i l dies z u sehr a n das u n 
differenzierte L a u t s p i e l a n k l i n g t , w ä h r e n d die schwier ige K o n 
sonantenfolge - c h t s ich d a v o n absetzt. D a ß solche D i f f e r e n 
z i e r u n g e n sprachl ich v o r g e p r ä g t s i n d , l iegt auf der H a n d . 
W e n n a lso b is gegen E n d e des ersten Lebensjahres z w a r H e i m 
k i n d e r deut l i ch i n i h r e r sprachl ichen E n t w i c k l u n g zurückblei
ben, die U n t e r s c h i e d e z w i s c h e n U n t e r s c h i c h t - u n d M i t t e l s c h i c h t 
k i n d e r n dagegen v e r h ä l t n i s m ä ß i g g e r i n g s i n d , d a n n ist dies 
nicht n u r auf die triebhafte Se lbsts teuerung des Sprechappa
rats zurückzuführen, s o n d e r n es m u ß andere G r ü n d e dafür 
geben. E i n e r dürfte d a r i n l i e g e n , d a ß b e i m g e r i n g e n U m f a n g 
des sprachl ichen I n s t r u m e n t a r i u m s die Unterschiede nicht g r o ß 
se in können — das w ü r d e f re i l i ch bedeuten, d a ß sich auch in 
d e n r e l a t i v k l e i n e n U n t e r s c h i e d e n bereits n a c h h a l t i g der spä
tere Rückstand a n k ü n d i g t . A n d e r e r s e i t s m u ß m i t der M ö g l i c h 
kei t gerechnet w e r d e n , d a ß i n dieser frühen P h a s e die sprach
l ich bedeutsamen Erz iehungsumstände i n U n t e r s c h i c h t - u n d 
M i t t e l s c h i c h t f a m i l i e n gar nicht so verschieden s i n d . Tatsächlich 
dürften die P f legekontakte w ä h r e n d der ersten M o n a t e i n U n t e r 
s c h i c h t f a m i l i e n i m D u r c h s c h n i t t nicht w e s e n t l i c h ger inger s e i n 
als be i A n g e h ö r i g e n der M i t t e l s c h i c h t ; d ie K o n z e n t r a t i o n auf 
e i n e B e z u g s p e r s o n , d ie sich sprachl ich zunächst g ü n s t i g aus
w i r k t , ist meis t schon d a d u r c h gegeben, d a ß die B e t r e u u n g i n den 
ersten W o c h e n u n d M o n a t e n oft sehr v i e l e indeut iger als i n 
gehobenen Schichten b e i e iner e i n z i g e n P e r s o n l i e g t ; u n d es 
ist auch k a u m a n z u n e h m e n , d a ß die M e n g e sprachlicher Z u 
w e n d u n g e n u n d d a m i t A n r e g u n g e n auf dieser a l lerersten Stufe 
ger inger ist. A u f die Q u a l i t ä t dieser A n r e g u n g e n scheint e s i n 
dieser Phase noch nicht so sehr a n z u k o m m e n — was übr igens 
auch auf die 'betuliche > B a b y s p r a c h e < (die m a n besser T a n t e n 
sprache n e n n e n sollte) e i n versöhnliches L i c h t w i r f t : selbst i d i o 
tische Ä u ß e r u n g e n w i e e i - d e i - d e i , d a - d a - d a - d a , m i t denen E r 
wachsene sich den K i n d e r n anzupassen g l a u b e n , w i r k e n i n die
sem S t a d i u m w o h l nicht u n b e d i n g t r e s t r i k t i v , s o n d e r n bis z u 
e i n e m g e w i s s e n G r a d e anregend. 

A n h a n d dieser besonderen, s i m u l i e r t e n >Kindersprache< w i r d 
aber andererseits schnel l k l a r , welche B e d e u t u n g der Q u a l i t ä t 
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sprachl icher A n r e g u n g e n i n späteren E n t w i c k l u n g s p h a s e n z u 
k o m m t . Z w a r macht auch diese Sprache eine gewisse E n t w i c k 
l u n g d u r c h , a n die Stel le b l o ß e r Lautsp ie le treten W ö r t e r m i t 
kindertümlicher L a u t v e r s c h i e b u n g ( w e r k o m m t d e n n d a ? ) u n d 
i n f i n i t i v i s c h e Kurzsätze ( B e n n o e s s e n ) . M a n c h e Erwachsene, 
auch m a n c h e E l t e r n , k o m m e n v o n dieser Sprache erst r i c h t i g 
los , n a c h d e m i h r e K i n d e r sie — d a n k außerfamil iärer A n r e g u n 
g e n — überrundet h a b e n . A u c h d a n n noch b le ibt i h n e n aber e i n 
Betät igungsfe ld : das Gespräch m i t Ausländern. Es läßt sich 
i m m e r w i e d e r beobachten, w i e selbst v e r h ä l t n i s m ä ß i g k o r r e k t 
D e u t s c h sprechende A u s l ä n d e r auf i h r e F r a g e n keineswegs k o r 
rekte, s o n d e r n k i n d l i c h k o n s t r u i e r t e A n t w o r t e n erhal ten . A u c h 
der U m g a n g m i t G a s t a r b e i t e r n bietet Beispie le für diese s e l 
tene K o m m u n i k a t i o n s f o r m . D i e t e r M e i c h s n e r hat d a v o n i n se i 
n e m Fernsehspie l »Der g r o ß e T a g der Berta Laube« a u s g i e b i g 
G e b r a u c h gemacht. H i e r i s t e iner der z a h l r e i c h e n A p p e l l e , 
welche d i e pflichtbesessene deutsche V o r a r b e i t e r i n an i h r e tür
k ischen A r b e i t s k o l l e g e n r ichtet : 

»Halt , A c h m e d , n i c h ' auf d ie U h r s e h n — heute n i x M i t t a g s 
pause. Seht m a l , jetzt k ö n n t I h r m a l sehn, w i e ich E u c h i m m e r 
erzählt habe. H i e r i s jetzt A u f t r a g , v i t e - v i t e , T e m p o , K u n d e 
w a r t e n . S i n d w i r pünktl ich, M o n t a g e pünktl ich, exakt , gut. 
K u n d e gut , K u n d e z u f r i e d e n , exakt . N e u A u f t r a g , g u t für 
F i r m a , g u t für D i c h , für m i c h , i m m e r n e u A u f t r a g . I h r v i e l 
G e l d nach H a u s schicken, c o m p r i s ? A b e r was i s , w i r n i c h ' 
pünkt l ich, n i c h ' exakt , k a n n drüben n i c h ' m o n t i e r t w e r d e n , 
n i x M o n t a g e , n i c h ' f i n i : K u n d e n icht z u f r i e d e n , K u n d e m u ß 
w a r t e n , k e i n G e l d , für E u c h , für m i c h , I h r k e i n G e l d nach 
H a u s schicken, E u r e M a m a t r a u r i g , c o m p r i s ? S o , u n d n u ' 
w e i t e r m a c h e n , z w i s c h e n d u r c h S t u l l e n essen. K r i e g s t auch v o n 
m i r , A c h m e d , n i c h a m Essen sparen, n i c h ' h u n g e r n , auch 
g u t essen i s ' w i c h t i g , gut essen is gut f leißig sein.« 

N i c h t n u r die Sprecherin, auch i h r A d r e s s a t aus d e m A u s l a n d 
w e i ß i n d iesem F a l l , d a ß dies eine sehr m e r k w ü r d i g e Sprache ist . 
W e n n e r auch n u r e in igermaßen D e u t s c h spricht u n d v o r a l l e m 
versteht, i s t jene Sprache für i h n so w e n i g w i e für d i e Spreche
r i n verständlicher u n d einfacher als n o r m a l e s D e u t s c h ; s y m p t o 
m a t i s c h s i n d die e ingestreuten f remdsprachl ichen V o k a b e l n , die 
j a keineswegs türkisch, s o n d e r n französisch u n d für d e n G a s t 
arbeiter w o h l t rotz i h r e r s o n s t i g e n G ä n g i g k e i t n icht v ö l l i g 
e i n g ä n g i g s i n d . N i c h t aus G r ü n d e n der Sprachökonomie, s o n 
d e r n aus G r ü n d e n der S p r a c h k o n v e n t i o n pendelt sich die U n t e r 
h a l t u n g i n solchen Fällen auf das k u r i o s e R e d u k t i o n s d e u t s c h 
e i n . 

D a ß dieses z u m a l bei h ä u f i g e m G e b r a u c h nicht w e s e n t l i c h z u r 
Förderung des sprachl ichen V e r m ö g e n s beiträgt, ist k l a r — 
u n d dies g i l t für d ie K o m m u n i k a t i o n m i t K i n d e r n s o g u t w i e 
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für d ie m i t A u s l ä n d e r n : d i e sprachl ichen M e r k m a l e s i n d i n 
beiden Fällen ähnlich. D e r S t a k k a t o s t i l fäl l t auf, d ie a n e i n 
andergereihten k u r z e n Sätze , d ie oft n u r aus e i n oder z w e i 
W ö r t e r n bestehen. D i e W ö r t e r h a b e n h i e r , w i e i n den A n f ä n 
gen begrif f l icher K i n d e r s p r a c h e , ste l lvertretende F u n k t i o n ; es 
s i n d s t r e n g g e n o m m e n gar nicht W ö r t e r i m S i n n e der B e s t a n d 
t e i l e eines Satzes, s o n d e r n es s i n d drast isch v e r k ü r z t e Sätze. 
Gerade a n der S a t z l ä n g e w i r d v o n v i e l e n Forschern die sprach
liche E n t w i c k l u n g abgelesen. F r i e d r i c h K a i n z e t w a g i b t d ie 
f o l g e n d e n Z u o r d n u n g e n : 

Einwortsätze ab ca . 1 1/2 J a h r 
Z w e i w o r t s ä t z e u n d W o r t a g g r e g a t e 
(ungeformte M e h r w o r t s ä t z e ) ab c a . 2 Jahre 
e in igermaßen geformte M e h r w o r t s ä t z e ab ca . 2 Jahre 
S a t z v e r b i n d u n g e n (Parataxen) a b ca. 2 1 l t Jahre 
Satzgefüge u n d Nebensätze ( H y p o t a x e n ) ab ca . 3 Jahre. 

Solche A u f s t e l l u n g e n — dies m u ß betont w e r d e n — s i n d nicht 
ganz ungefährl ich. Sie s i n d i n El ternzei tschr i f ten u n d I l l u 
str ier ten a l ler A r t sehr bel iebt , d e n n sie s i n d v e r k a u f s f ö r d e r n d : 
w e r v o n den E l t e r n w ä r e nicht d a r a n interessiert z u er fahren, 
o b se in K i n d auf der H ö h e der S p r a c h e n t w i c k l u n g ist? M e i 
stens w i r d aber nicht g e n ü g e n d betont , d a ß es sehr häufig u n d 
i n wei taus d e n m e i s t e n Fällen g a n z u n b e d e n k l i c h e P h a s e n v e r 
s c h i e b u n g e n g i b t , d e n e n d i e starre T a b e l l e nicht gerecht w i r d . 
S o v i e l aber läßt sich sagen, d a ß eine Redeweise w i e die z i 
tierte, w i r d sie g e g e n ü b e r e i n e m 3jähr igen a n g e w a n d t , d iesen 
sprachl ich u m e t w a e i n Jahr zurückstuft. 

A u f f a l l e n d ist a n d e m z i t i e r t e n Text auch, d a ß sachliche D i f f e 
r e n z i e r u n g e n auch d o r t über d e n W o r t s c h a t z v o r g e n o m m e n 
w e r d e n , w o i n r i c h t i g e m D e u t s c h g r a m m a t i s c h e (genauer ge
sagt: >morphematische<) M i t t e l v e r w e n d e t w e r d e n . D e r Schluß
satz m i t der S t e i g e r u n g g u t fleißig s e i n ist h i e r charakter is t i sch; 
er er innert a n k indersprachl iche F o r m e n w i e v i e l g u t , d ie v o r 
der H e r a u s b i l d u n g der F l e x i o n durchaus üblich s i n d . H i e r h e r 
gehört auch die d u r c h g ä n g i g e V e r w e n d u n g des I n f i n i t i v s be i 
V e r b e n ( M e l a n i e e s s e n ) u n d der häuf ige G e b r a u c h des N o m i 
n a t i v s b e i S u b s t a n t i v e n ( Z u w e m gehst d u ? D e r P a p a ) . D i e 
G r a m m a t i k stel l t a n sich Mögl ichke i ten z u r D i f f e r e n z i e r u n g be
re i t ; aber diese D i f f e r e n z i e r u n g w i r d k o n k r e t e r u n d u m s t ä n d 
licher durch zusätzl iche W ö r t e r erreicht. V o l l e n d s s c h w i e r i g 
w i r d e s für e i n K i n d , w e n n e s eine b e s t i m m t e g r a m m a t i s c h e 
D i f f e r e n z i e r u n g er lernt u n d begri f fen hat , diese aber d a n n ge
w i s s e r m a ß e n >überzieht< — w e n n es also z. B. sagt: i c h s i n g t e , 
i c h t r i n k t e , i c h fliegte. H i e r f u n k t i o n i e r t e i n T e i l des sprach
l ichen Systems, d e n n tatsächlich ist diese s c h w a c h e F l e x i o n v o n -
V e r b e n ja d ie häuf igere u n d üblichere — aber gerade deshalb 
reicht es nicht aus , w e n n solche F o r m e n (sei es, w e i l m a n sie 
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k a u m bemerkt oder w e i l m a n sie »drol l ig« findet) u n k o r r i g i e r t 
s tehenble iben u n d sich ver fest igen. 
E s ist k e i n Z u f a l l , daß b e i d iesen Beobachtungen C h a r a k t e r i s i e 
r u n g e n w i e »differenziert« oder »konkret« eine R o l l e spie len. 
Tatsächlich w e r d e n h i e r w i c h t i g e W e i c h e n gestellt . M a n h a t 
i n der S p r a c h e n t w i c k l u n g unterschieden z w i s c h e n e i n e m S u b 
s t a n z s t a d i u m ( Ü b e r w i e g e n der H a u p t w ö r t e r ) , e i n e m A k t i o n s 
s t a d i u m ( V o r d r i n g e n v o n Z e i t w ö r t e r n ) u n d e i n e m Qualitäts
u n d R e l a t i o n s s t a d i u m ( F l e x i o n s f o r m e n , Eigenschaftswörter, A d 
v e r b i e n , Präposit ionen, K o n j u n k t i o n e n usf . ) . Sprachl ich z u 
rückgebliebene K i n d e r h a b e n z w a r i m a l l g e m e i n e n eine ä h n 
l i c h große Z a h l v o n S u b s t a n t i v e n u n d auch v o n V e r b e n z u r 
V e r f ü g u n g w i e d ie a n d e r e n ; aber e s feh l t i h n e n meis t a n d e n 
Mögl ichkei ten , B e z i e h u n g e n u n d Eigenschaften g e n a u u n d 
n u a n c i e r t auszudrücken. U n d m a n geht w o h l k a u m f e h l i n der 
A n n a h m e , d a ß das sprachliche M i l i e u i n der Unterschicht h i e r 
e i n k le ineres A n g e b o t bereithält . 

E s geht also selbstredend n icht n u r d a r u m , d a ß d i e T a n t e n 
sprache K i n d e r auf e iner an sich schon überhol ten Stufe f i x i e r t ; 
v e r m u t l i c h ist dieses b e m ü h t e Tantendeutsch b e i A n g e h ö r i g e n 
der M i t t e l s c h i c h t sogar m e h r verbreitet . D a s B e i s p i e l dieses R e 
d u k t i o n s d e u t s c h s o l l v i e l m e h r a l l g e m e i n e r deut l i ch machen, 
d a ß der Spracherwerb der K i n d e r — m a n hat i h n als d i e g r ö ß t e 
geist ige L e i s t u n g des M e n s c h e n überhaupt bezeichnet — n u n 
z u n e h m e n d der A n r e g u n g , der k o m m u n i k a t i v e n H i l f e bedarf . 
D a U n t e r s c h i c h t k i n d e r m e i s t f rüher verse lbständigt w e r d e n , 
g e w i n n e n sie z w a r m e h r sachliche E x p e r i m e n t i e r f r e i h e i t , die 
i h n e n v i e l f a c h e inen p r a k t i s c h e n V o r s p r u n g g e g e n ü b e r anderen 
K i n d e r n b r i n g t ; aber d ie ger ingere u n d undif ferenziertere 
sprachliche Z u w e n d u n g w i r k t s ich n e g a t i v auf das Sprachver
m ö g e n aus. D i e L a l l p h a s e geht b e i K i n d e r n z i e m l i c h d i r e k t 
über i n eine Phase, i n der das K i n d m i t »Echowörtern« s p i e l t ; 
m i t n u r h a l b oder auch gar n icht v e r s t a n d e n e n aufgeschnapp
t e n A u s d r ü c k e n . Dieses Sprachspie l d ient der w e i t e r e n A u s b i l 
d u n g des I n s t r u m e n t a r i u m s , u n d z w a r nicht n u r i m Bereich der 
A r t i k u l a t i o n , s o n d e r n auch auf der Ebene der B e d e u t u n g . I n d i e 
ser Z e i t erdichten K i n d e r » P r i v a t s e m a n t i k a « , d . h . Begrif fe , die 
n u r i h n e n selbst etwas bedeuten — am charakterist ischsten s i n d 
h i e r w o h l d i e N a m e n s e r f i n d u n g e n für T i e r e , P u p p e n etc., u n d 
nicht sel ten w i r d gerade m i t d i e s e n p r i v a t e n Begr i f fen auch die 
A b s t r a k t i o n geübt , d a das so Bezeichnete j a v ie l fach eben n i c h t 
k o n k r e t z u h a n d e n , s o n d e r n e r f u n d e n ist . D i e A n n a h m e is t 
w o h l nicht unbegründet , daß derart fabul ierende K i n d e r i n be
engten W o h n v e r h ä l t n i s s e n u n d u n t e r d e n sonst igen erschwe
renden äußeren B e d i n g u n g e n der Unterschicht häufiger i n d e n 
Bereich des K o n k r e t e n oder auch des Schweigens zurückgepfif
fen w e r d e n als K i n d e r z u m a l der oberen M i t t e l s c h i c h t . Jene 
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K i n d e r h a b e n d a m i t auch w e n i g e r Gelegenheit u n d A n r e i z , 
geordnete u n d d a m i t o r d n e n d e Sätze z u b i l d e n ; i h r e sprach
l ichen Ä u ß e r u n g e n beschränken sich w i e d ie der sie u m g e b e n 
den Erwachsenen w e i t g e h e n d auf k u r z e k o n k r e t e H i n w e i s e , 
sprachl ich >unvollständig<, aber aus der S i t u a t i o n heraus v e r 
ständlich. D o c h auch diese S i t u a t i o n e n selber s i n d w a h r s c h e i n 
l i c h w e n i g e r m a n n i g f a l t i g , s o d a ß nicht n u r d ie i m engeren 
S i n n e sprachl ichen M i t t e l w e n i g e r entwicke l t w e r d e n , s o n d e r n 
auch die der k o m m u n i k a t i v e n Einschätzung: w e n n verschie
dene R o l l e n eine verschiedene S p r a c h e f o r d e r n , d a n n heißt 
dies j a n icht n u r , d a ß jewei ls verschiedenes V o k a b u l a r n o t w e n 
d i g ist , s o n d e r n auch, d a ß gelernt w i r d , w a n n , w o u n d auf 
welche W e i s e i n d e n verschiedenen S i t u a t i o n e n gesprochen 
w i r d . 

B e i m S c h u l e i n t r i t t w i r k t sich s o w o h l der sprachl iche Rückstand 
i m engeren S i n n e w i e jenes a l lgemeinere k o m m u n i k a t i v e M a n k o 
n e g a t i v aus. D a s Sprachl iche w i r d i n der Schule v i e l f a c h aus der 
S i t u a t i o n gelöst , w i r d verselbständigt . Ä u ß e r e s Z e i c h e n dafür 
ist , d a ß die Sprechenden r u h i g stehen oder s i t z e n s o l l e n — 
u n d die jenigen, d ie z u h ö r e n , auch. D i e s e A n f o r d e r u n g ist ge
rade v o n d e n j e n i g e n K i n d e r n a m schwersten z u erfül len, die 
sprachlich w e n i g e r g e w a n d t s i n d u n d bei d e n e n das Sprachliche 
ersetzt u n d ergänzt w i r d durch M o t o r i k , durch B e w e g u n g e n 
a l ler A r t . Z u d e m l a u f e n K i n d e r , d i e sprachl ich bereits i m 
Rückstand s i n d , G e f a h r , daß sie d u r c h die L e i s t u n g e n i h r e r 
Mitschüler e n t m u t i g t w e r d e n u n d b a l d v e r s t u m m e n . N i c h t s e l 
ten geschieht dies auf d e m U m w e g über das e i f r ige , aber v e r 
gebliche B e m ü h e n der A n p a s s u n g : die K i n d e r f a l l e n d a n n durch 
»hyperkorrekte« F o r m e n auf, durch k o m p l i z i e r t e K o n s t r u k t i o 
n e n u n d übertriebene B e t o n u n g — u n d dies führt u n w e i g e r l i c h 
z u r Lächerlichkeit u n d d a m i t z u r A b s e i t s s t e l l u n g . W e n n m e h r 
fach festgestellt w u r d e , d a ß die Fähigkei ten d e r » D e k o d i e r u n g « , 
also des E n t z i f f e r n s , des Verstehens v o n Sprache, be i d e n b e i 
den G r u p p e n n icht unterschiedl ich s i n d , d a ß dagegen die Fä
h i g k e i t der » E n k o d i e r u n g « , des a k t i v e n Sprachvermögens , b e i 
Unterschichtangehörigen begrenzt ist , d a n n m a g dies auf diese 
spezifisch schulische K o n s t e l l a t i o n zurückzuführen se in . 
D i e s s i n d n u r w e n i g e H i n w e i s e auf d ie besonderen sprach
l ichen A n f o r d e r u n g e n u n d L e r n b e d i n g u n g e n b e i m S c h u l e i n t r i t t . 
Sie k ö n n e n aber doch deut l ich machen, d a ß auch in dieser Phase 
k o m p e n s a t i v e S p r a c h e r z i e h u n g k e i n leeres S c h l a g w o r t s e i n 
m u ß , u n d dies g i l t n a h e z u für d ie g a n z e Schulzei t . M a r t i n K e i l 
hacker h a t auf e ine ganze R e i h e sprachlicher D i f f e r e n z i e r u n 
gen a u f m e r k s a m gemacht, d ie s ich erst z w i s c h e n d e m 10. u n d 
14. Lebensjahr h e r a u s b i l d e n . A u c h h i e r h a n d e l t e s sich u m 
sprachliche M i t t e l , d ie entweder e i n e m höheren A b s t r a k t i o n s 
g r a d entsprechen (z. B. gefühlsbetonte A b s t r a k t a oder auch 
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substant iv ische V e r b e n ) oder feinere D i f f e r e n z i e r u n g e n v o n 
Q u a l i t ä t e n er lauben (nuancierende Eigenschaftswörter w i e 
hübsch, nett , n i e d l i c h etc.) oder d ie D a r s t e l l u n g der R e l a t i o n e n 
präziser machen (best immte S a t z g e f ü g e , v o r a l l e m i m Z u s a m 
m e n h a n g m i t schwier igeren g e d a n k l i c h e n V e r b i n d u n g e n ) . D a ß 
i n dieser späten P h a s e des Spracherwerbs die vorausgegangene 
S p r a c h e n t w i c k l u n g des e i n z e l n e n m i t m a ß g e b e n d ist , versteht 
s i c h ; aber d i e >Matrizen< s i n d w o h l noch n icht so tief e i n g r a 
v i e r t , d a ß e ine konsequente S p r a c h e r z i e h u n g nicht doch noch 
einiges erreichen könnte . 

F r e i l i c h : d a ß sprachlich i r g e n d e t w a s getan w i r d , reicht sicher 
nicht a u s ; u n d beschränkt sich kompensator ische S p r a c h 
e r z i e h u n g auf das herkömmliche S p r a c h t r a i n i n g , so trägt m ö g 
l icherweise auch sie noch z u m » k u m u l a t i v e n Def iz i t«, z u r V e r 
g r ö ß e r u n g des A b s t a n d e s z w i s c h e n d e n Sprechern des dif fe
renz ier ten u n d denen des r e s t r i n g i e r t e n K o d e s bei . E i n M o d e l l 
s i n n v o l l e r S p r a c h e r z i e h u n g k a n n h i e r nicht e n t w o r f e n w e r d e n . 
D o c h s o l l e n e i n paar der B e d i n g u n g e n für e i n solches M o d e l l 
h i e r n o c h e i n m a l e r w ä h n t w e r d e n . V o r b e d i n g u n g ist die E i n 
sicht der L e h r e r i n d i e h i e r s k i z z i e r t e n Z u s a m m e n h ä n g e . D i e 
aufklärerische »Wochenschrift z u m Besten der E r z i e h u n g der 
Jugend« aus d e m Jahr 1772 b e k l a g t sich darüber, d a ß die L e h 
rer meistens »selbst im Bauren-Dialect« reden, daß sie aber 
d a n n , w e n n sie b e i d e n Schülern auf d ie »Cultur der M u t t e r -
Sprache« drängen, bei i h r e n V o r g e s e t z t e n S c h w i e r i g k e i t e n be
k o m m e n . H i e r also erscheint Sprache u n d sprachliche D i f f e r e n 
z i e r u n g als b e w u ß t eingesetztes Herrschaf ts ins trument . D a v o n 
k a n n heute k a u m m e h r die Rede s e i n ; aber der G l a u b e a n die 
Unveränderl ichkei t v o n A n l a g e u n d B e g a b u n g steht v ie l fach 
noch einer P r a x i s i m W e g , d ie a l l e n die gleichen C h a n c e n z u 
geben wenigs tens v e r s u c h t . E i n e zwei te V o r b e d i n g u n g w ä r e 
das V e r s t ä n d n i s der E l t e r n . I m m e r w i e d e r w i r d i n den V o r 
schlägen z u r k o m p e n s a t o r i s c h e n S p r a c h e r z i e h u n g darauf h i n 
gewiesen, d a ß Z u s a m m e n a r b e i t m i t d e m E l t e r n h a u s n o t w e n d i g 
ist . D e m g e g e n ü b e r ist e i n g e w a n d t w o r d e n , daß dies doch schon 
d a r a n scheitere, daß i n v i e l e n A r b e i t e r h a u s h a l t e n nicht e i n m a l 
T i n t e , Ble is t i f t u n d P a p i e r v o r h a n d e n seien. D e r E i n w a n d zeigt 
d ie S c h w i e r i g k e i t e n ; aber andererseits dürfte aufklärende T ä t i g 
k e i t g e g e n ü b e r den E l t e r n n icht h o f f n u n g s l o s s e i n — dies be
weist der E r f o l g v o n A k t i o n e n der » B i l d u n g s w e r b u n g « . 
A l l e r d i n g s oper ieren die T h e o r e t i k e r u n d P r a k t i k e r der k o m 
pensator ischen E r z i e h u n g v ie l le icht a l l z u s e h r m i t d e n b e i d e n 
F a k t o r e n Schule u n d E l t e r n h a u s , w ä h r e n d doch gerade i m 
Schula l ter äußerst w i c h t i g e Sozia l isat ionsanstöße außerhalb 
dieser I n s t i t u t i o n e n gesucht w e r d e n müssen. D i e G l e i c h a l t r i 
gen, die S p i e l k a m e r a d e n , d ie j u g e n d l i c h e n B e z u g s g r u p p e n al ler 
A r t r e d e n b e i der sprachl ichen F i x i e r u n g u n d E n t w i c k l u n g v o n 

65 



K i n d e r n e i n gewichtiges W o r t m i t . G e r a d e i n d i e s e n G r u p p e n 
d o m i n i e r t aber v ie l fach der D i a l e k t u n d r e s t r i n g i e r t e S p r a c h e — 
e i n m a l a u f g r u n d des h o h e n Grades v o n Einverständnis , der i n 
diesen G r u p p e n herrscht u n d k o m p l i z i e r t e r e sprachl iche V e r 
s t ä n d i g u n g v i e l f a c h erübrigt , z u m a n d e r n aber auch i m S i n n e 
einer K o n t r a s p r a c h e , die sich gegen das n o r m i e r t e Schuldeutsch 
richtet. A n d e r e r s e i t s w i r d jenes gehobene D e u t s c h o h n e w e i t e 
res akzept iert , w o es d u r c h M a s s e n m e d i e n geboten w i r d . D i e 
schwierige A u f g a b e besteht demnach d a r i n , diese sehr verschie
denen A n s t ö ß e m i t e i n a n d e r z u v e r b i n d e n u n d z u v e r m i t t e l n . 
E i n e umfassendere Mögl ichke i t d a z u besteht w o h l n u r b e i 
S c h u l t y p e n , d ie stärker i n den Freize i tbereich übergrei fen. B e i 
a n d e r n k a n n aber wenigs tens d ie R i c h t u n g e ingeschlagen w e r 
d e n , i n d e m d i e R o l l e n s p i e l e v o m N u r - S p r a c h l i c h e n wegge
führt w e r d e n u n d i n d e m i h n e n i h r e Künst l ichkeit g e n o m m e n 
w i r d . S o b a l d es u m e r n s t e R o l l e n geht, ist e ine höhere Über
e i n s t i m m u n g z w i s c h e n L e h r a n g e b o t u n d Schülerwelt , L e r n 
prozeß u n d W i r k l i c h k e i t z u erreichen. E i n w e n i g zugespi tz t for 
m u l i e r t : D i e auf d e n res tr ing ier ten K o d e A n g e w i e s e n e n spre
chen meistens n u r , w e n n sie w i r k l i c h etwas z u sagen h a b e n . 
S o r g t m a n dafür , d a ß sie m e h r z u sagen h a b e n , d a n n sprechen 
sie s icherl ich m e h r u n d w a h r s c h e i n l i c h di f ferenzierter als v o r 
her. 

E x p e r t e n d e u t s c h 

G e g e n ü b e r der Sprache unserer G r o ß e l t e r n — oder noch e in 
w e n i g v o r s i c h t i g e r : unserer U r g r o ß e l t e r n — g i b t es e inen g r o 
ßen U n t e r s c h i e d : W i r h ö r e n u n d lesen v i e l m e h r D i n g e , die 
w i r nicht verstehen. U n d m a n k a n n r u h i g h i n z u f ü g e n : w i r 
sagen auch v i e l m e h r D i n g e , d ie w i r nicht verstehen. D a s g i l t 
n icht e twa n u r für Schwätzer , die sich i m m e r u n d überall als 
E x p e r t e n , als Fachleute, fühlen — es g i l t für u n s al le . W i r alle 
w e r d e n v i e l häuf iger m i t Expertendeutsch k o n f r o n t i e r t , als w i r 
a n n e h m e n — n u r r e g i s t r i e r e n w i r dies n o r m a l e r w e i s e nicht , w e i l 
sich i n j e d e m v o n uns e i n M e c h a n i s m u s des A b s c h a l t e n s ent
w i c k e l t hat . E r f u n k t i o n i e r t i m a l l g e m e i n e n o h n e b e w u ß t e 
K o n t r o l l e . A m ehesten ist e r noch b e i der Lektüre z u beobach
t e n : W i r suchen nach e iner Erk lärung für i r g e n d e i n e n tech
n i s c h e n V o r g a n g ; aber statt e in iger s i m p l e r S ä t z e w i r d uns 
e i n k o m p l i z i e r t e r S c h a l t p l a n präsentiert — w i r s tarren k u r z e 
Z e i t darauf u n d legen i h n d a n n r e s i g n i e r e n d beiseite. O d e r : 
W i r schlagen d i e Z e i t u n g auf — »mult i laterale u n d bi laterale 
V e r h a n d l u n g e n « , »konzertierte A k t i o n « , »sofort ige K o n s u l t a 
t ionen« — das geht v ie l le icht noch, aber d a n n f o l g t der W i r t -
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schaftstei l : »Invest i t ionszulagen u n d E R P - K r e d i t e i n B a l l u n g s 
r ä u m e n « , »internationale L iquidi tät« , »steigende T e n d e n z i m 
O p t i o n s h a n d e l « . H i e r hört das V e r s t ä n d n i s auf, u n d w i r rea
g i e r e n — e in igermaßen reflexhaft —, i n d e m w i r so l a n g e u m 
blättern, b is w i r auf den L o k a l t e i l oder den S p o r t t e i l s toßen, 
w o w i r v ie l le icht selber w i e d e r e i n bißchen Experten s i n d . 
G ä b e es diese Mögl ichkei t des A b s c h a l t e n s nicht , so bewegten 
w i r uns h i l f l o s i n einer V e r w i r r e n d e n , f l i r renden u n d f l i m m e r n 
d e n W e l t , i n der sich i m m e r neue, für uns unverständliche E l e 
m e n t e überkreuzen. D i e s e E l e m e n t e s i n d aber an sich n icht 
s i n n l o s , s o n d e r n g e h ö r e n j e w e i l s i n e i n e n b e s t i m m t e n S z c h -
u n d F a c h b e r e i c h , u n d sie w e r d e n jewei ls v o n anderen E x p e r t e n 
b e w ä l t i g t — auch sprachl ich b e w ä l t i g t . In S i t u a t i o n e n , in d e n e n 
w i r nicht abschalten k ö n n e n , s i n d w i r diesen E x p e r t e n u n d i h r e r 
besonderen Sprache m e h r o d e r w e n i g e r ausgeliefert. D i e s g i l t 
schon für h a r m l o s e Fälle, z u m B e i s p i e l für die Erklärung, d ie 
u n s der A u t o m e c h a n i k e r g i b t , w e n n der W a g e n schon w i e d e r 
nicht i n O r d n u n g i s t ; e s g i l t aber auch für existentie l lere S i t u a 
t i o n e n w i e d e n Besuch b e i m A r z t oder die B e h a n d l u n g i m 
K r a n k e n h a u s , w o nicht n u r d ie steri le A t m o s p h ä r e , s o n d e r n 
auch die u n v e r m e i d l i c h e Expertensprache auf den Pat ienten w i e 
eine W a n d w i r k t , d ie selbst s e i n V e r t r a u e n n u r unzulängl ich 
d u r c h d r i n g e n k a n n . 

D i e s e A n d e u t u n g e n k l i n g e n zunächst , als ob die Sprache der 
E x p e r t e n e ine ausschließlich m o d e r n e E r s c h e i n u n g sei. T a t 
sächlich aber hat es so etwas »schon immer« gegeben; m i t 
Recht h a t m a n darauf h i n g e w i e s e n , d a ß selbst i n g a n z einfach 
s t r u k t u r i e r t e n Gesellschaften schon erste F o r m e n der A r b e i t s 
t e i l u n g — u n d das heißt meistens auch: der Herrschaft — auf
t re ten: d i e H e r s t e l l u n g v o n W a f f e n e t w a ist d a n n auf e in ige 
w e n i g e L e u t e beschränkt, der M e d i z i n m a n n h a t seine e igenen 
K e n n t n i s s e u n d P r a k t i k e n u n d d a m i t seine eigene Sprache — 
u n d so fort . D i e Sprachwissenschaft i s t auf den F a c h w o r t s c h a t z 
schon früh a u f m e r k s a m g e w o r d e n u n d hat i h n m i t e iner g e w i s 
sen V o r l i e b e i n S a m m l u n g e n präsentiert . D i e B e r g m a n n s 
s p r a c h e be ispie lsweise , d ie s ich i m späten M i t t e l a l t e r heraus
bi ldete , t r i t t uns schon i m 16. J a h r h u n d e r t i n ersten Z u s a m 
m e n s t e l l u n g e n entgegen. D i e S e e l e u t e h a b e n i h r e n e igenen, 
für d e n A u ß e n s t e h e n d e n n u r schwerverständl ichen W o r t s c h a t z ; 
u n d auch die K a u f l e u t e benöt ig ten z u r B e n e n n u n g v o r h e r u n 
b e k a n n t e r G e g e n s t ä n d e u n d V o r g ä n g e neue W ö r t e r . N e b e n 
diesen oft z i t i e r t e n Paradebeispie len entwicke l ten sich aber auch 
zahlreiche H a n d w e r k e r s p r a c h e n ; die Jäger u n d d i e F i s c h e r h a t 
ten ihre spezif ischen A u s d r ü c k e , u n d selbstverständlich b i l d e t e n 
auch die l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n S p a r t e n i h r e n besonderen W o r t 
schatz. 

Tatsächlich i s t es fast ausschließlich das V o k a b u l a r , das die 
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Fachsprachen charakter is iert , u n d i n s o f e r n ist es berechtigt, 
w e n n eben dieser Begri f f Fachsprache k r i t i s i e r t w i r d ; die g r a m 
matischen R e g e l n , der S a t z b a u , al le ü b r i g e n T e i l e der Rede 
außer den Fachwörtern gehören j a doch z u r a l l g e m e i n e n u n d 
a l lgemeinverständl ichen deutschen Sprache. A n d e r e r s e i t s ist das 
Sprechen bei den A r b e i t s v o r g ä n g e n fast g a n z beschränkt auf 
die Spezia lausdrücke; z u m i n d e s t h i e r also repräsentieren sie 
Sprache insgesamt. U n d w e i t e r d r i n g t b e i ausgeprägteren Fach
sprachen der besondere W o r t s c h a t z auch in Gebiete v o r , die 
nicht u n m i t t e l b a r m i t der A r b e i t z u s a m m e n h ä n g e n . D i e s ge
schieht durch einfache Ü b e r t r a g u n g e n der W ö r t e r auf andere, 
vergleichbare D i n g e u n d Tät igke i ten , aber auch d u r c h b e w u ß t 
eingesetzte M e t a p h e r n . So k o m m t es, d a ß be ispie lsweise aus 
den P r e d i g t e n , d ie der P f a r r e r J o h a n n M a t h e s i u s A n f a n g des 
17. J a h r h u n d e r t s h ie l t , e in ganzes Wörterbuch der B e r g m a n n s 
sprache z u s a m m e n g e s t e l l t w e r d e n k o n n t e . Solche Z u s a m m e n 
h ä n g e geben der — sicherl ich p r o b l e m a t i s c h e n — B e z e i c h n u n g 
F a c h s p r a c h e doch einiges Recht. 
D i e m e i s t e n Fachsprachen s i n d r e g i o n a l geprägt . D i e besondere 
Sprache der Bergarbei ter ents tand i m mit te ldeutschen G e b i e t ; 
die Sprache der Seeleute enthält n a t u r g e m ä ß ü b e r w i e g e n d n i e 
derdeutsche Elemente . W o m i t d e m Beruf ke ine w e i t r ä u m i g e r e 
K o m m u n i k a t i o n v e r b u n d e n w a r , b i l d e t e n sich auch engere 
l o k a l e Fachsprachen heraus. D i e s g i l t v o r a l l e m für landwir tschaf t 
liche Berufe u n d Tät igke i ts fe lder : der W o r t s c h a t z der Älpler , 
der S e n n e n u n d H i r t e n , ist z u m B e i s p i e l w e i t g e h e n d a n den je
w e i l i g e n örtlichen D i a l e k t e n or ient iert , u n d ähnliches g i l t für 
e inen T e i l der Spezialausdrücke des W e i n b a u s . 
D i e s p r a c h l i c h e D i f f e r e n z i e r u n g erfolgt i m F a l l e der Fachspra
chen H a n d i n H a n d m i t der s a c h l i c h e n D i f f e r e n z i e r u n g . F r i e d 
rich K l u g e stellte eine A n z a h l v i e r - u n d fünfg l iedr iger W o r t 
gebi lde aus der S e e m a n n s s p r a c h e z u s a m m e n ( O b e r l e e s e g e l s s p i e r , 
B r a m l e e s e g e l s s p i e r , L e e s e g e l s s p i e r b r a s s e , L e e s e g e l s s p i e r t a l j e , 
L e e s e g e l s w a s s e r s c h o t , Großstengenstagsegel, Großbramstagse-
g e l , Großoberleesegel, Großbramleesegel, Großgaffeltoppsegel, 
B r a m s t e n g e n w i n d r e e p s b l o c k , L e e s e g e l s f a l l b o c k , V o r o b e r b r a m -
s e g e l b r a s s e n , K r e u z b r a m s e g e l b r a s s e n u s w . ) , u n d er resümierte: 
»alles b e k o m m t den N a m e n nach der j e w e i l i g e n B e s t i m m u n g 
des G e g e n s t a n d e s « . A u c h e i n bel iebiger A u s s c h n i t t aus der 
J a g d s p r a c h e macht deut l i ch , daß d a r i n O b j e k t e u n d V o r g ä n g e 
benannt w e r d e n , d i e für d e n Jäger besondere B e d e u t u n g h a b e n ; 
es g ibt z u m B e i s p i e l eine sehr präzise t ieranatomische Sprache, 
die der Jäger s o w o h l i n der n o t w e n d i g e r w e i s e d e n k b a r k n a p 
pen V e r s t ä n d i g u n g bei der Jagd w i e bei der V e r w e r t u n g seiner 
Beute benötigt . 
A l l e r d i n g s erschöpfen sich i n dieser sachorient ierten D i f f e r e n 
z i e r u n g die mögl ichen F u n k t i o n e n solcher Sondersprachen nicht . 
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tenquali tät . D i e Fachsprache, s o könnte m a n sagen, i s t h i e r 
also auch G r u p p e n s p r a c h e , sie i s t die F o l g e u n d zug le ich die 
Ursache e iner gewissen A b s o n d e r u n g u n d A b s c h l i e ß u n g ; u n d 
diese F u n k t i o n k a m u n d k o m m t s icher l ich d e n m e i s t e n F a c h 
sprachen z u . 

G e r a d e diese re la t ive A b g e s c h l o s s e n h e i t h a t es v e r m u t l i c h er
mögl icht , d a ß best immte W ö r t e r v o n e iner Fachsprache auf 
d i e andere übertragen w u r d e n . Es schadete nichts , d a ß S t o l l e n 
für d e n B e r g m a n n etwas anderes bedeutete als für d e n Bäcker 
oder d e n Schuster; V e r w e c h s l u n g e n w a r e n h i e r ebenso u n 
w a h r s c h e i n l i c h w i e b e i m W o r t Z e c h e , das auch d i e W i r t e 
k e n n e n , oder b e i m W o r t Querschläger, das für den S o l d a t e n 
etwas v ö l l i g anderes besagt als i m B e r g b a u . D i e A b s c h l i e ß u n g 
w a r f r e i l i c h keineswegs v o l l s t ä n d i g ; v i e l m e h r g i n g v o n d e n 
w i c h t i g e r e n Fachsprachen e i n s tarker Einfluß a u f d i e G e m e i n 
s p r a c h e , a lso d ie a l l g e m e i n v e r w e n d e t e Sprache, aus. A n jeder 
Sprachgeschichte ist dies abzulesen. S ieht m a n v o n d e n i m g a n 
z e n recht g e r i n g e n l a u t l i c h e n u n d s y n t a k t i s c h e n V e r ä n d e r u n g e n 
i m L a u f der J a h r h u n d e r t e ab, d a n n w e r d e n die E t a p p e n der 
Sprachgeschichte w e s e n t l i c h b e s t i m m t durch das E i n d r i n g e n 
v o n ursprüngl ichen Fachwörtern i n das a l lgemeine D e u t s c h . 
D a s b e g i n n t m i t der Ü b e r t r a g u n g römischer Begrif fe a n h a n d 
b e s t i m m t e r h a n d w e r k l i c h e r F e r t i g k e i t e n u n d m i t der V e r m i t t 
l u n g ursprüngl ich theologischer W ö r t e r . E s setzt sich fort m i t 
d e m Einfluß anderer Wissenschaf ten u n d auch der e r w ä h n t e n 
B e r u f s g r u p p e n (Wörter w i e A u s b e u t e , F u n d g r u b e , b e s t e c h e n , 
S t i c h p r o b e , z u t a g e fördern, r e i c h h a l t i g , A n r e i c h e r u n g , v e r w i t 
t e r n , R a u b b a u s t a m m e n aus der Sprache der Bergleute) . U n d es 
reicht b is i n d ie G e g e n w a r t h e r e i n m i t i h r e n zahlre ichen Begri f fs
ü b e r t r a g u n g e n aus verschiedenen Bereichen der T e c h n i k ( m a n 
d e n k e a n A u s d r ü c k e aus der Sprache des K r a f t f a h r e r s : a u f 
v o l l e n T o u r e n , G a s g e b e n , s c h a l t e n , a n k u r b e l n usf . ) . 
E i n e gewisse M i t t e l - u n d M i t t l e r s t e l l u n g n e h m e n b e i d iesen 
Ü b e r t r a g u n g s p r o z e s s e n Sondersprachen e i n , die m a n gelegent
l i c h als »Standessprachen« bezeichnet: d ie Sprache der S o l d a t e n 
e t w a o d e r auch die S t u d e n t e n - u n d Schülersprache. D i e s e 
>Sprachen< s i n d z u m k l e i n e r e n T e i l ebenfal ls Fachsprachen — 
d i e Soldatensprache e t w a i n s o w e i t , als sich i h r W o r t s c h a t z auf 
d e n U m g a n g m i t W a f f e n u n d andere G e g e n s t ä n d e militärischer 
A u s b i l d u n g bezieht. D a sich jedoch i n d i e s e m Bereich — i n 
geste igertem M a ß e i m K r i e g — der ganze Lebenszuschni t t 
v o n d e m der ü b r i g e n Gesellschaft unterscheidet, entstehen für 
G e g e n s t ä n d e u n d V o r g ä n g e , d i e n icht u n m i t t e l b a r m i t d e m 
>Beruf< zu t u n h a b e n , ebenfal ls sprachliche N e u b i l d u n g e n , oder 
d i e Fachwörter w e r d e n d a r a u f übertragen. D a s W o r t B l i n d 
gänger k a m v e r m u t l i c h i m E r s t e n W e l t k r i e g auf für eine u n 
w i r k s a m e G r a n a t e . Schon i m engeren U m k r e i s der S o l d a t e n -
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sprache w u r d e es übertragen auf unbel iebte Vorgesetz te , auf 
d ie G a r n i s o n s s o l d a t e n der Etappe, auf »Versager« a l ler A r t . 
V o n h i e r aus l a g d i e wei tere Ü b e r t r a g u n g auf a l le mögl ichen 
E r s c h e i n u n g e n des V e r s a g e n s nahe — im sexuel len Bere ich, auf 
d e m Gebiet des S p o r t s etc., u n d in so lchem G e b r a u c h ist das 
W o r t ke inesfa l l s m e h r fachsprachl ich, s o n d e r n a l l g e m e i n u m 
gangssprachl ich. 

In a l l e n P h a s e n der Sprachgeschichte bi ldete a lso d ie Fachsprache 
e i n dynamisches E l e m e n t . A b e r e s ist , b l i c k e n w i r auf d ie ge
w i s s e r m a ß e n k lass ischen Fachsprachen zurück, e ine sehr ge
m ä ß i g t e D y n a m i k . Jägersprache, Seemannssprache, B e r g m a n n s 
sprache — a l l das präsentiert sich m i t e iner g e w i s s e n B e h a g l i c h 
k e i t ; durch J a h r h u n d e r t e h i n d u r c h s i n d die Fachausdrücke g le ich
gebl ieben, w i e auch die e i n z e l n e n V e r r i c h t u n g e n gle ichgebl ieben 
s i n d . Dasselbe g u t v o m H a n d w e r k u n d v o n den H a n d w e r k s 
sprachen; auch a n i h n e n haftet etwas v o n zünft iger R o m a n t i k . 
M i t d e m Expertendeutsch i n der h e u t i g e n Gesel lschaft verhäl t 
es sich anders. Es empfiehl t s ich, h i n t e r das im E i n g a n g dieses 
K a p i t e l s behauptete »schon immer« e i n kräftiges Fragezeichen 
z u setzen u n d die V e r ä n d e r u n g e n , das s t r u k t u r e l l N e u e i n den 
je tz igen Expertensprachen h e r a u s z u s t e l l e n . 
W ä h r e n d sich die f rüheren Fachsprachen m i n d e s t e n s i m Rück
bl ick als v e r h ä l t n i s m ä ß i g enge, selbständige, s ich n icht über
schneidende A u s d i f f e r e n z i e r u n g e n aus der G e m e i n s p r a c h e dar
stel len, k a n n m a n v o n der j e t z i g e n Sprache D e u t s c h behaupten, 
d a ß sie sehr v i e l w e i t e r g e h e n d i n T e i l s p r a c h e n »zerfäl l t«, u n d 
m a n m u ß dieses B i l d d a n n sofort w i e d e r k o r r i g i e r e n u n d diffe
renz ieren, i n d e m m a n feststel lt , d a ß die e i n z e l n e n T e i l e ke ines
wegs se lbständig u n d abgetrennt v o n e i n a n d e r ex is t ieren , s o n 
d e r n i n k o m p l i z i e r t e n A b h ä n g i g k e i t s - u n d Bee inf lussungsver
hältnissen stehen. C h a r a k t e r i s t i s c h für das sehr v i e l i n t e n 
sivere I n e i n a n d e r i s t d ie D u r c h d r i n g u n g v o n Wissenschaf t , Tech
n i k , P r o d u k t i o n u n d Gesellschaft. W ä h r e n d d i e w i s s e n s c h a f t 
l i c h e Fachsprache früher n e b e n d e n Fachsprachen der verschie
denen H a n d w e r k e u n d anderer p r o d u z i e r e n d e r B e r u f e s t a n d , 
greift sie heute s o w o h l auf d ie i n d u s t r i e l l e P r o d u k t i o n w i e auf 
d ie gesellschaftl ichen I n s t i t u t i o n e n sehr v i e l s tärker über. In 
der Sprache der m o d e r n e n T e c h n i k w i r k t s ich dies i n d r e i eng 
z u s a m m e n g e h ö r i g e n E r s c h e i n u n g e n aus: N o r m i e r u n g , K ü n s t 
l i chkei t u n d G e n a u i g k e i t . 

D i e hast ige technische E n t w i c k l u n g führte v i e l f a c h zunächst 
z u e i n e m »verwirrenden D u r c h e i n a n d e r der Beze ichnungen«, 
das nachträglich m ü h s a m k o r r i g i e r t w e r d e n m u ß t e . So gab es, 
u m e i n v ie l le icht k u r i o s k l i n g e n d e s B e i s p i e l aus L e o W e i s g e r b e r s 
S t u d i e n z u Sprache u n d T e c h n i k z u ü b e r n e h m e n , e i n e n »deut
schen L o k o m o t i v - N o r m e n - A u s s c h u ß « . Er stellte fest, d a ß für 
1 4 T e i l e e iner Stopfbüchse n icht w e n i g e r als 1 5 1 B e n e n n u n g e n 
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i n U m l a u f w a r e n — u n d e s l iegt auf der H a n d , daß dies 
U n k l a r h e i t e n u n d S c h w i e r i g k e i t e n m i t sich brachte. D i e T e n 
d e n z z u r N o r m u n g setzte sich d u r c h , u n d z w a r z u r sprach
l i c h e n ebenso w i e z u r sachlichen N o r m u n g : e inheit l iche F o r 
m e n , M a ß e , technische A n o r d n u n g e n w u r d e n ebenso w i e e i n 
hei t l i che B e n e n n u n g e n z u n e h m e n d schon i m S t a d i u m der H e r 
s t e l l u n g angestrebt. D i e s k o n n t e aber v ie l fach n u r erreicht 
w e r d e n d u r c h A u s g r i f f e über das >natürliche< Sprachangebot 
h i n a u s . Früher w a r d ie Frage der B e n e n n u n g neuer Sachen v o r 
a l l e m durch Ü b e r t r a g u n g aus e i n e m anderen Bereich gelöst 
w o r d e n ; angesichts der w e i t g e h e n d e n T r e n n u n g dieser Bereiche 
bestand k e i n e V e r w e c h s l u n g s g e f a h r . Grundsätz l ich i s t dieser 
W e g auch jetzt noch nicht ausgeschlossen; die B e z e i c h n u n g der 
e lektr ischen B i r n e macht i m a l l g e m e i n e n k e i n e V e r s t ä n d n i s 
s c h w i e r i g k e i t e n . W e n n aber m i t A n k e r e i n Schiffsgerät, eine Be
fest igungsschraube u n d e i n T e i l e lektrischer M a s c h i n e n be
zeichnet w i r d , ist dies angesichts des häuf igen Z u s a m m e n h a n g s 
technischer E i n r i c h t u n g e n schon p r o b l e m a t i s c h , u n d v o l l e n d s 
u n t r a g b a r w i r d die V e r w e n d u n g eines e i n z i g e n W o r t e s , w e n n 
beispie lsweise das Bedürfnis der U n t e r s c h e i d u n g z w i s c h e n v e r 
schiedenart igen Befest igungsschrauben besteht. In v i e l e n Fäl
l e n h e l f e n erklärende Z u s a t z s i l b e n u n d -Wörter wei ter , aber oft 
m u ß auch e i n K u n s t w o r t e r f u n d e n w e r d e n , w e n n die nöt ige 
D i f f e r e n z i e r u n g erreicht w e r d e n s o l l . D a b e i geht es ebenso 
w i e bei der N o r m i e r u n g u m mögl ichste G e n a u i g k e i t ; v ie le der 
B e n e n n u n g e n nähern sich i n i h r e r G e b r a u c h s f u n k t i o n m a t h e 
m a t i s c h e n F o r m e l n , d i e zeichenhaft e ine g a n z b e s t i m m t e Sache 
u n d n u r diese Sache vertreten. 

V o r e iner Ü b e r s c h ä t z u n g der G e n a u i g k e i t m o d e r n e r Fachbe
gri f fe h a b e n a l lerd ings H a n s Ischreyt u n d D i e t e r M ö h n m i t 
Recht g e w a r n t . D i e Präz is ion w i r d i n doppel ter W e i s e e inge
schränkt. E i n m a l u n t e r l i e g e n selbst i n d e n s o g e n a n n t e n exakten 
Wissenschaf ten die G e g e n s t ä n d e selbst, d ie V o r s t e l l u n g e n über 
d ie G e g e n s t ä n d e u n d die V o r g ä n g e m i t d e n G e g e n s t ä n d e n der 
V e r ä n d e r u n g — u n d die Fachbegriffe m ü s s e n solche V e r ä n d e 
r u n g e n e r l a u b e n u n d sich d a r a n anpassen. D i e s w i r d deut l i ch 
a n e i n e m Begri f f w i e A t o m , der n u r d e m präzise scheint, der 
k e i n e genaue V o r s t e l l u n g hat v o n der d a m i t v e r b u n d e n e n P r o 
b l e m a t i k . In W i r k l i c h k e i t b e z i e h e n auch d e r a r t i g >exakte< Be
griffe i h r e G e n a u i g k e i t aus der j e w e i l i g e n S i t u a t i o n , aus i h r e m 
K o n t e x t . Z u m a n d e r n spie len solche Begrif fe i n verschiedenen 
Bereichen der K o m m u n i k a t i o n auch eine verschiedene R o l l e — 
u n d das heißt v i e l f a c h : sie h a b e n j e w e i l s eine andere Bedeu-
t u n g . D i e gebal l ten , ebenso sprechenden w i e >falschen< Z u -
s a m m e n s e t z u n g e n A t o m k r i e g , A t o m t o d usf . machen dies deut-
l i c h . 

H a n s Ischreyt h a t — o h n e dies im e i n z e l n e n zu untersuchen — 
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eine S t u f u n g der Fachsprache vorgeschlagen: er unterscheidet 
e ine w i s s e n s c h a f t l i c h e S p r a c h e v o n der W e r k s t a t t s p r a c h e u n d 
der Verkäufersprache. D i e Unterschiede k a n n m a n sich leicht 
a u s m a l e n . D i e begründende A r b e i t der F o r s c h u n g m u ß streng 
d e f i n i e r e n ; sie beachtet d ie sachlichen Z u s a m m e n h ä n g e , d ie für 
e i n P r o d u k t m a ß g e b e n d s i n d . I n der Produkt ionssphäre selbst 
k ö n n e n u n d m ü s s e n diese Z u s a m m e n h ä n g e oft vernachlässigt 
w e r d e n ; n u r noch die jewei ls g e g e n w ä r t i g e n P h a s e n u n d T e i l e 
der P r o d u k t i o n w e r d e n auch sprachl ich bezeichnet. D i e Sprache 
i s t s tark res t r ing ier t , s ie w i r d aus der sachlichen S i t u a t i o n er
g ä n z t u n d v i e l f a c h — e t w a im Lärm der M a s c h i n e n — fast 
v ö l l i g durch G e s t e n , L i c h t s i g n a l e u n d andere Z e i c h e n ersetzt. 
I n der W i r k u n g s s p h ä r e , z u welcher der V e r k a u f hinüberlei tet , 
t r i t t das spezifisch Fachliche u n d Fachbegriff l iche häuf ig zurück. 
D e r V e r k ä u f e r oper ier t m i t A n m u t u n g e n a n V e r t r a u t e s u n d 
übersetzt i n e i n anderes, a l lgemeineres M e d i u m der K o m m u n i 
k a t i o n , w a s v o r h e r i n e i n e n sehr spez ie l len H o r i z o n t gehörte — 
dieses Spezie l le geht oft n u r n o c h i n das E t i k e t t , d ie W a r e n 
b e z e i c h n u n g e i n . 

E s versteht sich aber, d a ß diese K o m m u n i k a t i o n s b e r e i c h e i n 
verschiedenen P r o d u k t i o n s s p a r t e n sehr verschieden aussehen 
u n d d a ß sie oft auch n u r schwer z u t r e n n e n s i n d . G a n z a l l 
g e m e i n scheint es charakter is t i sch zu sein für d ie m o d e r n e E n t 
w i c k l u n g , d a ß die A r b e i t s t e i l u n g i m m e r noch w e i t e r fortschrei 
tet u n d d a ß i n i m m e r k l e i n e r e n Spez ia lgebieten e ine i m m e r 
k le inere Z a h l v o n E x p e r t e n z u s t ä n d i g ist , d a ß aber g l e i c h w o h l 
j e d e r m a n n z u jeder Z e i t i n das H o h e i t s g e b i e t i rgendwelcher 
Experten h i n e i n g e r a t e n k a n n u n d oft g e n u g h i n e i n g e r a t e n m u ß . 
Ich greife noch e i n m a l das B e i s p i e l der M e d i z i n auf , u m das 
z u verdeut l ichen. M e d i z i n ist nicht n u r e i n speziel les w i s s e n 
schaftliches Fach m i t e igenem W o r t s c h a t z ; sie setzt sich v i e l 
m e h r ihrerseits aus S p e z i a l d i s z i p l i n e n m i t w e n i g s t e n s te i lweise 
eigener T e r m i n o l o g i e z u s a m m e n . D i e S p e z i a l i s i e r u n g geht s o 
w e i t , d a ß ke ines fa l l s jeder A r z t d ie D i a g n o s e u n d die therapeu
tischen Vorschläge anderer Ä r z t e w i r k l i c h z u b e u r t e i l e n v e r m a g . 
Z u dieser — h o r i z o n t a l e n — S p a r t e n e i n t e i l u n g k o m m t die m i n 
destens te i lweise u n v e r m e i d l i c h e — v e r t i k a l e — H i e r a r c h i e in 
der ärztlichen P r a x i s . E s ist z w a r unverständl ich, d a ß K r a n k e n 
schwestern u n d v o r a l l e m das H i l f s p e r s o n a l i n d e n K l i n i k e n 
m a n c h m a l s o g u t w i e g a r n icht über die D i a g n o s e n i n f o r m i e r t 
s i n d ; aber es ist verständl ich, d a ß sie es n icht in der g le ichen 
D i f f e r e n z i e r t h e i t s e i n k ö n n e n w i e die Ä r z t e . U n d e s ist v o l l e n d s 
k l a r , d a ß die P a t i e n t e n noch w e n i g e r e r f a h r e n u n d verstehen. 
Z w a r w e r d e n i h n e n v o n d e n Ä r z t e n oft sehr e ingehende E r 
k l ä r u n g e n gegeben; aber diese Erklärungen m ü s s e n gerade des
h a l b u n g e n a u u n d u n v o l l k o m m e n b l e i b e n , w e i l d a r i n die — 
oft entscheidenden — Fachausdrücke v e r m i e d e n w e r d e n müssen. 

74 



B e i solchen Erklärungen w i r d d e u t l i c h , w i e v i e l an E i n s p a r u n g 
u n d E n t l a s t u n g die Fachbegriffe le is ten. 
Es ist aber n u n keineswegs so, d a ß die sprachliche Fachwel t 
für die betroffenen P a t i e n t e n v ö l l i g verschlossen b l e i b t . Sie 
schnappen e inze lne Erklärungen auf, lesen die la te inischen 
N a m e n v o n d e n K r a n k e n b e r i c h t e n a b u n d z i e h e n d a h e i m das 
L e x i k o n z u R a t e ; sie s tudieren d i e Z u s a m m e n s e t z u n g i h r e r A r z 
n e i e n u n d präsentieren d e n s t a u n e n d e n Ä r z t e n a u s w e n d i g die 
L i s t e a l l der chemischen S u b s t a n z e n , die sie schon vergebl ich 
geschluckt h a b e n ; u n d sie tauschen i n den W a r t e z i m m e r n u n 
tere inander S y m p t o m e aus, s o d a ß d i e Ä r z t e nachher nicht i m 
m e r auf h i l f l o s e S t u m m h e i t , s o n d e r n oft auch auf e i n ebenso 
h i l f l o s e s beredtes A n g e b o t a n K r a n k h e i t e n stoßen. D e r V o r 
g a n g , d a ß ausgesprochene Fachausdrücke der M e d i z i n oder 
P h a r m a z i e v ö l l i g i n d e n a l l g e m e i n e n Sprachgebrauch über
g e h e n , i s t v e r h ä l t n i s m ä ß i g sel ten — in aufregender u n d schnel
ler W e i s e geschah dies be isp ie lsweise be i C o n t e r g a n . In d e n 
e r w ä h n t e n Fällen dagegen zeigt sich z w a r , daß der Spez ia lbe
re ich der M e d i z i n m i t s e i n e m besonderen Fachwortschatz nicht 
h e r m e t i s c h abgeschlossen ist , es k a n n aber k e i n e Rede d a v o n 
s e i n , d a ß die Fachbegriffe gemeinsprachl ich g e w o r d e n w ä r e n . 
T r o t z d e m ist die Fests te l lung berechtigt , d a ß das a l l g e m e i n e 
D e u t s c h heute stärker als früher v o n F a c h s p r a c h e n beeinflußt 
ist . D i e s g i l t insbesondere, w e n n m a n nicht n u r e i n s e i t i g d ie 
Fachbegriffe i n Betracht z ieht , d i e sich i m U m k r e i s der tech
nischen Produkt ionsstät ten herausgebi ldet h a b e n u n d heraus
b i l d e n , s o n d e r n auch die Sprache der D i e n s t l e i s t u n g s g e w e r b e 
u n d insbesondere der V e r w a l t u n g e inbezieht . Z w a r h a t H i l d e 
g a r d W a g n e r statist isch nachgewiesen, daß i n der V e r w a l t u n g s 
sprache k u r z e Sätze d o m i n i e r e n u n d d a ß über d ie Hälfte a l ler 
v o n i h r untersuchten Sätze einfache H a u p t s ä t z e w a r e n — die 
Behördensprache ist demnach besser als i h r R u f . A b e r dieser 
schlechte R u f k o m m t doch n icht v o n ungefähr . Häuf iger als 
a n d e r s w o b i l d e n sich h i e r d ie W o r t u n g e t ü m e heraus, denen 
M a r k T w a i n die B e z e i c h n u n g »alphabetische Prozessionen« g a b : 
Lastenausgleichsvermögensabgabe, Körperschaftssteuerdurch
führungsverordnung, K r a f t f a h r z e u g h a f t p f l i c h t v e r s i c h e r u n g . U n d 
diese g e b a l l t e n Begriffe s i n d n i c h t e t w a vere inzel te auf fa l lende 
E r s c h e i n u n g e n i n m i t t e n einer d u r c h s i c h t i g k l a r e n S p r a c h l a n d 
schaft, s o n d e r n die A m t s s p r a c h e ist i n s g e s a m t k o m p l i z i e r t u n d 
schwer verständlich. A n der A m t s s p r a c h e w i r d besonders deut
l i c h , w a s g a n z a l l g e m e i n für d i e m o d e r n e E n t w i c k l u n g g i l t : e s 
ist jetzt sehr v i e l berechtigter, v o n Expertensprachen z u reden, 
d e n n die Besonderhei t beschränkt sich nicht m e h r auf d e n W o r t 
schatz. D i e s e r schiebt v i e l m e h r auch b e s t i m m t e S a t z k o n s t r u k 
t i o n e n i n d e n V o r d e r g r u n d ; s o g e h ö r t z u r m o d e r n e n Fachsprache 
m e i s t e ine substant iv ische A u s d r u c k s w e i s e , die d u r c h soge-
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nannte F u n k t i o n s v e r b e n ermöglicht w i r d — e i n O b j e k t w i r d 
also nicht beschallt , s o n d e r n es e r f o l g t d ie B e s c h a l l u n g eines 
O b j e k t s , u n d die H a u s h a l t e w e r d e n nicht gezähl t , s o n d e r n eine 
H a u s h a l t s z ä h l u n g w i r d durchgeführt. Dieses M e r k m a l be
schränkt s ich z w a r n icht auf Fachsprachen u n d V e r w a l t u n g s 
sprache; aber d o r t ist doch w o h l eine wesent l iche E i n b r u c h -
steile in die a l l g e m e i n e Gebrauchssprache. 
D i e K o m p l i z i e r t h e i t der A m t s s p r a c h e e n t s t a m m t paradoxer
weise z u m T e i l d e m B e m ü h e n , die D i n g e mögl ichst u n m i ß v e r 
ständlich u n d g e n a u z u sagen; z u m T e i l v e r b i r g t sich h i n t e r 
d e m Bürokratendeutsch f r e i l i c h auch Behördensturheit , die 
sich nicht i n die K a r t e n schauen lassen w i l l . I n der gleichen 
D o p p e l p e r s p e k t i v e w i r d m a n auch die j u r i s t i s c h e Fachsprache 
sehen m ü s s e n , d ie so stark auf das V e r w a l t u n g s d e u t s c h e i n 
g e w i r k t hat , v o r a l l e m die Sprache der Gesetzestexte: auch ihre 
K o m p l i z i e r t h e i t i s t z u m T e i l eine Folge des V e r s u c h s , i m G e 
gensatz z u r A l l t a g s s p r a c h e alles u n z w e i d e u t i g z u f o r m u l i e r e n ; 
aber ganz aus der L u f t gegri f fen ist auch der V o r w u r f nicht , 
daß die Sprache der J u r i s t e n die Rechtsprechung i m N a m e n 
des V o l k e s gegen das V o l k abschirmt. 
W a s m a n als »Fachidiotie« bezeichnet, h a t e ine w i c h t i g e 
sprachliche Seite. D i e Fachsprachen — v i e l l e i c h t k ö n n t e m a n , 
e r w e i t e r n d u n d a l l g e m e i n e r , auch v o n »Subsprachen« reden — 
s i n d n o t w e n d i g für d ie u n d durch die arbei tste i l ige D i f f e r e n 
z i e r u n g unserer Gesellschaft . N i c h t z u l e t z t durch i h r e beson
dere Sprache setzen sich die E x p e r t e n v o n den a n d e r e n , d e n je
w e i l s N i c h t - E i n g e w e i h t e n , ab. In der Expertensprache l iegt ihre 
M a c h t ; sie s i tzen an Schal thebeln , die n u r sie b e d i e n e n k ö n n e n , 
in dieser Sprache u n d d a n k dieser Sprache k ö n n e n sie über 
andere ver fügen. G l e i c h z e i t i g aber l iegt d a r i n i h r e O h n m a c h t . 
Je ausschließlicher sie sich der Expertensprache verschreiben, 
um so w e i t e r ent fernen sie sich v o n der a l l g e m e i n e n Sprache, 
v o n der für alle mögl ichen u n d für alle v e r b i n d l i c h e n K o m m u 
n i k a t i o n . S ie v e r t r a u e n darauf , daß die Gesellschaft i h n e n schon 
den r icht igen P l a t z z u g e w i e s e n h a t ; das aber h e i ß t : sie über
lassen auch die Gesel lschaft — anderen — E x p e r t e n . 

R e p o r t a g e n — e i n K a p i t e l S p o r t s p r a c h e 

A n s i c h h a t t e d i e R e g i e r u n g s p a r t e i b e i d e r g e s t r i g e n M a r a t h o n 
s i t z u n g e i n e n g u t e n S t a r t u n d nützte d e n v o r h a n d e n e n S p i e l 
r a u m ; s o g a r e i n i g e Mitläufer a u s d e n R e i h e n d e r O p p o s i t i o n , 
w e l c h e d i e A u s e i n a n d e r s e t z u n g w o h l a l s S p r u n g b r e t t i n d a s 
künftige K a b i n e t t b e t r a c h t e t e n , l e i s t e t e n S c h r i t t m a c h e r d i e n s t e . 
S i e e r w i e s e n s i c h a b e r d a n n d o c h a l s Außenseiter, d i e d u r c h 
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d i e f o l g e n d e n A r g u m e n t a t i o n e n s c h n e l l überrundet w u r d e n . 
E s g i n g n i c h t g a n z o h n e Tiefschläge a b ; a b e r a l l e s i n a l l e m 
w u r d e d a s T a u z i e h e n u m d i e w e i t e r e L a u f b a h n d e s M i n i s t e r s 
f a i r z u E n d e geführt. 

Z u g e g e b e n : dieser T e x t ist e r f u n d e n , k o n s t r u i e r t . A b e r ich 
möchte a n n e h m e n , er l iest sich n icht u n g e w ö h n l i c h — u n d 
höchstens die H ä u f u n g macht auf d ie sprachliche Besonderhei t 
des Textes a u f m e r k s a m . N o r m a l e r w e i s e d e n k e n w i r be i d e n 
üblichen Z u s a m m e n s e t z u n g e n m i t M a r a t h o n - weder an das 
griechische M o d e l l noch a n die o l y m p i s c h e n W e t t k ä m p f e . 
W ö r t e r w i e Start , S p i e l r a u m , Mitläufer, S p r u n g b r e t t , S c h r i t t 
m a c h e r d i e n s t e tauchen ke ineswegs n u r i n Sportreportagen auf. 
Tiefschläge g i b t es — nicht n u r der Sache, s o n d e r n auch der 
Sprache nach — i n der p o l i t i s c h e n A r e n a w o h l häufiger als i m 
B o x r i n g . T a u z i e h e n ist e ine recht selten gewordene, etwas a l t -
väterische S p o r t a r t ; aber der übertragene Begri f f s i tzt fest. U n d 
bei e i n e m Wörtchen w i e f a i r schließlich m u ß sich auch der e i n i 
g e r m a ß e n Sprachbewanderte erst v e r g e w i s s e r n , ob es tatsäch
l i c h über den Sport z u u n s g e k o m m e n i s t ; e r k a n n aber d a n n 
n o c h i n e i n e m L e x i k o n v o n 1 8 8 9 f i n d e n , e s gehöre i n den B e 
reich des T u r f , also des Pferdesports , w o es s o w o h l e i n a n 
gemessen flaches Gelände bezeichne w i e eine H a n d l u n g , d ie 
ehrenhaft , »gent lemanl ike« sei. 

A u f Schr i t t u n d T r i t t begegnen w i r i m a l l g e m e i n e n D e u t s c h 
V o k a b e l n u n d W e n d u n g e n , die aus d e m Gebiet des S p o r t s 
übertragen w u r d e n . M a n hat d e n n icht gerade schönen, aber 
e in igermaßen treffenden A u s d r u c k v o n der »Versportung« 
unserer Sprache verwendet , u n d tatsächlich h a n d e l t es sich d a 
b e i u m das v i e l l e i c h t e i n d r u c k v o l l s t e B e i s p i e l für den Einfluß 
der Fachsprache auf unser modernes D e u t s c h . G l e i c h z e i t i g aber 
w i r d a n d i e s e m Beisp ie l n o c h e i n m a l die P r o b l e m a t i k des Be
griffs Fachsprache deut l i ch — oder p o s i t i v gesagt: die D i f f e r e n 
z i e r u n g fachl ich gebundener Sprache i n verschiedene S t u f e n 
u n d Bereiche der K o m m u n i k a t i o n . 

W e n n v o n S p o r t s p r a c h e die Rede ist — was ist das e igentl ich? 
D i e m e i s t e n wissenschaft l ichen U n t e r s u c h u n g e n , die sich der 
Sportsprache z u g e w a n d t haben, verstehen darunter i n erster 
L i n i e d e n F a c h w o r t s c h a t z i m engeren S i n n e . I m Fal le der T u r n 
s p r a c h e läßt s ich zeigen, d a ß der »Turnvater« F r i e d r i c h L u d w i g 
J a h n sehr b e w u ß t auf älteren deutschen Beze ichnungen für 
gymnast i sche Ü b u n g e n aufbaute u n d diese B e z e i c h n u n g e n 
v i e l f a c h ebenso w i e die Ü b u n g e n selbst l e d i g l i c h n o r m i e r t e . 
Für eine R e i h e v o n Ü b u n g e n u n d Geräten schuf er neue 
W ö r t e r , aber auch h i e r nach deutschen M u s t e r n . Gerade b e i m 
z e n t r a l e n Begrif f T u r n e n hatte er a l l e r d i n g s Pech: J a h n h i e l t 
den W o r t s t a m m t u r n - für e inen »deutschen U r l a u t « , w ä h r e n d 
e r i n W i r k l i c h k e i t m i t d e m ursprüngl ich französischen W o r t 
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Stutzkehre mit halber Drehung 

Fachsprache = Regelsprache 

T u r n i e r z u s a m m e n h ä n g t — so d a ß also selbst J a h n , u n f r e i w i l l i g 
a l l e r d i n g s , d a z u b e i t r u g , d ie Internationalität des Sports zu be
t o n e n . A u f anderen G e b i e t e n des Sports w i r d dieser i n t e r n a t i o 
n a l e Z u s a m m e n h a n g sehr v i e l deutl icher. V e r f o l g t m a n h i e r die 
H e r k u n f t , s o stößt m a n i n der ü b e r w i e g e n d e n Z a h l der Fälle 
auf e n g l i s c h e n U r s p r u n g : i n E n g l a n d h a t s ich, i m Z u g e der 
I n d u s t r i a l i s i e r u n g , der m o d e r n e Sport herausgebi ldet , u n d m i t 
der Sache k a m e n meistens auch die sprachl ichen B e z e i c h n u n g e n 
nach D e u t s c h l a n d . In e i n z e l n e n S p o r t a r t e n is t dies gebl ieben 
— sei es, w e i l sie sich w e n i g e r e ingebürgert h a b e n , oder sei es, 
w e i l sie sehr s tark i n t e r n a t i o n a l ausgerichtet s i n d ; für b o x e n , 
k o n t e r n , C l i n c h , k . o . ( k n o c k o u t ) g ibt es k e i n e zure ichenden 
deutschen Ü b e r t r a g u n g e n . I n anderen S p a r t e n h a t sich das B i l d 
verschoben: noch bis u m 1 9 1 0 sagte m a n f o o t b a l l u n d nicht 
>Fußball<, u n d n o c h v o r e iner G e n e r a t i o n w a r e n A u s d r ü c k e 
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w i e c e n t e r h a l f für d e n >Halbstürmer<, o u t für >aus<, c o r n e r 
für >Eckball<, g o a l für >Tor< nicht u n g e w ö h n l i c h . 
A u c h der T o r w a r t w u r d e zunächst m i t d e m engl ischen Begr i f f 
g o a l - k e e p e r oder kürzer k e e p e r bezeichnet. D i e s e B e z e i c h n u n g 
hat sich i n d e m W o r t K i p p e r e r h a l t e n , das noch i m m e r z u r 
l e b e n d i g e n Sportsprache gehört — f r e i l i c h n i c h t z u r e igent l ichen 
Fachsprache. W e n n o f f i z i e l l die M a n n s c h a f t s a u f s t e l l u n g ge
n a n n t w i r d , taucht das W o r t n icht auf. A b e r e s k o m m t v o r , d a ß 
J u n g e n sich strei ten, w e r K i p p e r spie l t , d a ß s a c h k u n d i g e Z u 
schauer nach e i n e m v e r l o r e n e n S p i e l m e i n e n , e i n e n a n d e r e n 
K i p p e r sol l te m a n h a b e n , v e r e i n z e l t auch, d a ß Feldspie ler e i n 
ander »Kipper!« z u r u f e n , w e n n der B a l l a n den T o r w a r t 
z u r ü c k g e g e b e n w e r d e n s o l l . H i e r s i n d w i r i n e i n e m a n d e r e n 
Bereich, auf e iner anderen K o m m u n i k a t i o n s s t u f e der S p o r t 
sprache, d i e m a n als F a c h j a r g o n oder auch als S p o r t l e r s p r a c h e 
bezeichnet hat . D a z u k o m m t als e ine weitere Stufe die Sprache 
i n der öffentlichen S p o r t k o m m u n i k a t i o n , d ie H a r a l d D a n k e r t 
genauer unter d i e L u p e g e n o m m e n h a t u n d die auch h i e r i m 
M i t t e l p u n k t stehen s o l l ; m a n k ö n n t e sie R e p o r t s p r a c h e 
n e n n e n . 

Fast jede sport l iche V e r a n s t a l t u n g g i b t d ie Mögl ichkei t , U n t e r 
schiede z w i s c h e n den d r e i Bereichen f e s t z u s t e l l e n ; sehr schnel l 
w i r d a l l e r d i n g s auch deut l ich , d a ß d i e E i n t e i l u n g i n S t u f e n 
eine K o n s t r u k t i o n is t u n d i n W i r k l i c h k e i t d ie Ü b e r g ä n g e f l ie
ßend, d ie Z u o r d n u n g e n s c h w i e r i g s i n d . A u f d e m T e n n i s p l a t z 
herrscht gespannte S t i l l e , n u r m a n c h m a l unterbrochen d u r c h 
das Z ä h l e n des Schiedsrichters: 4 0 : 3 0 ; E i n s t a n d ; V o r t e i l A u f 
schläger — b e i größeren W e t t k ä m p f e n w i r d der englische B e 
gri f f v o r a n g e s t e l l t : A d v a n t a g e — V o r t e i l . D a s s i n d Bestandtei le 
der Fachsprache. D a n n k o m m t e i n k n a p p e r Z u r u f a n e i n e n der 
S p i e l e r : S c h m e t t e r n ! oder j a g e n ! Setzt m a n Fachsprache s t r i k t 
m i t Regelsprache gleich, s o g e h ö r e n diese V o k a b e l n nicht m e h r 
d a z u ; aber der A u s d r u c k s c h m e t t e r n für den w u c h t i g e n S c h l a g 
des Bal les v o n o b e n is t e ine s o w i c h t i g e D e f i n i t i o n , d a ß m a n 
sie w o h l i r g e n d w o z w i s c h e n Fachsprache u n d Fachjargon a n 
s iede ln sol l te . D e r andere A u s d r u c k dagegen gehört eher i n 
den Bereich v o n Fachjargon u n d Reportsprache; h i e r k a n n e r 
e t w a i n der F o r m auftauchen, d a ß gesagt oder geschrieben 
w i r d : I n d i e s e m S p i e l j a g t e e r s e i n e n G e g n e r b i s z u m schließ
l i c h e n M a t c h b a l l v o n e i n e r E c k e i n d i e a n d e r e . 
O d e r e i n anderes B e i s p i e l : Fußbal l . D e r Schiedsrichter pfeift 
e i n A b s e i t s — dieser Begrif f ist B e s t a n d t e i l der Fußbal l rege ln; 
e r g e h ö r t aber selbstverständlich, w i e d ie m e i s t e n i m engeren 
S i n n e faehsprachlichen Begriffe, auch z u m V o k a b u l a r der S p o r t 
ler u n d der Reporter . W ö r t e r w i e F l a n k e oder V o r l a g e s i n d m i t 
keiner, spez ie l len Fußbal lregel verknüpft , s i n d aber für die V e r 
s tändigung, der Spie ler oder Z u s c h a u e r ebenso n o t w e n d i g e Be-
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S t i m m u n g e n w i e für d e n Bericht über e i n S p i e l . E i n Z u r u f w i e 
A b s a t z ! v o n e i n e m Spie ler a n den anderen — es ist die A u f 
f o r d e r u n g z u r Rückgabe des B a l l s — entfernt sich dagegen 
deut l ich v o n der Fachsprache, u n d er i s t für die öffentliche 
K o m m u n i k a t i o n eine N u a n c e z u sa lopp oder auch i n t i m , der 
Reporter m ü ß t e h i e r m i t Verständnisschwier igkei ten rechnen. 
I m g a n z e n a l l e r d i n g s spie len i n der R e p o r t s p r a c h e des Sports 
Verständnisrücksichten k e i n e a l l z u g r o ß e R o l l e . D i e Berichter
statter rechnen m i t e i n e m f a c h k u n d i g e n P u b l i k u m , u n d sie 
dürfen offenbar auch d a m i t rechnen: S p o r t i s t der Bereich, in 
d e m es heute w a h r s c h e i n l i c h die meis ten Sachverständigen 
überhaupt g ibt , u n d g a n z sicher trägt dieses Expertengefühl 
wesent l ich z u r Be l iebthe i t des Sports bei . A l l e r d i n g s steckt 
i n dieser F e s t s t e l l u n g , steckt schon i n der V e r a l l g e m e i n e r u n g 
>Sport< eine erhebliche Unschar fe . D e r Sport , dessen F a s z i n a t i o n 
m a n häufig d a m i t erklärt hat , daß er in unserer spez ia l i s ier ten 
W e l t etwas G a n z h e i t l i c h e s v e r m i t t l e u n d e i n e n A u s g l e i c h ge
w ä h r e — dieser S p o r t te i l t sich ja bei näherem Z u s e h e n seiner
seits i n hochspezia l i s ier te E i n z e l s p a r t e n a u f ; die H o c h l e i s t u n g s 
sport ler e i n e r D i s z i p l i n t r e i b e n bezeichnenderweise — C h r i 
s t ian G r a f v o n K r o c k o w h a t darauf a u f m e r k s a m gemacht — 
A u s g l e i c h s s p o r t i n der a n d e r e n . Diese S p a r t e n t e i l u n g drückt 
sich auch sprachl ich aus. Z w a r g i b t es e inige a l l g e m e i n e W e t t 
k a m p f - u n d Le is tungswörter — z. B. r i n g e n oder a u f d r e h e n —, 
die fast überall V e r w e n d u n g f i n d e n ; aber z u m g r ö ß t e n T e i l ist 
der W o r t s c h a t z der E i n z e l d i s z i p l i n e n doch sehr s p e z i e l l , u n d 
auch sportbegeisterte Hörer oder Leser stehen oft e i n e m T e i l 
der S p o r t r e p o r t a g e n verständnis los gegenüber . 
W a s die Reportsprache a n l a n g t , so ist eine wei tere U n t e r s c h e i 
d u n g v o n n o c h größerer W i c h t i g k e i t : d ie nach technischen 
M e d i e n , nach der A r t der V e r m i t t l u n g . D i e älteste F o r m ist der 
Z e i t u n g s b e r i c h t , i n d e m aus r u h i g e r u n d gemessener D i s t a n z 
die w i c h t i g s t e n P h a s e n u n d E n t s c h e i d u n g e n eines sport l i chen 
Ereignisses festgehalten w u r d e n . A u c h die R u n d f u n k b e r i c h t e 
w a r e n anfängl ich so angelegt. Z u r ersten »Sportübertragung« 
k a m e s nach e iner A u f z e i c h n u n g i m R u n d f u n k j a h r b u c h i m 
Jahr 1925. D i e R u n d f u n k m u s i k e r w a r e n a n e i n e m heißen J u l i 
t a g m i t i h r e m M i k r o p h o n ins Freie gezogen u n d h a t t e n fest
gestellt , d a ß dies der Q u a l i t ä t der W i e d e r g a b e eher zugute 
k a m . D a s brachte e i n e n R u n k f u n k j o u r n a l i s t e n auf die Idee, 
auch e i n m a l v o n e i n e m sport l i chen E r e i g n i s i m F r e i e n , e iner 
Ruderregat ta , d i r e k t z u berichten. E s w i r d a l l e r d i n g s erzählt , 
daß e r sich m i t e i n e m l a n g e n Z e t t e l i n der üblichen W e i s e v o r 
bereitet hatte, d a ß i h m dieser aber i n der A u f r e g u n g w e g 
f latterte: da erst gab er eine u n m i t t e l b a r e S c h i l d e r u n g des R u d e r 
rennens durchs M i k r o p h o n , u n d a m E n d e bat e r die Sieger 
sogar noch z u e i n e m k u r z e n I n t e r v i e w . B e i d e n ersten F e r n s e h -
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Übertragungen w i r k t e das st i l is t ische Träghei tsgesetz ähnl ich: 
d ie Berichterstatter, fast alles vers ier te R u n d f u n k r e p o r t e r , g a 
b e n zunächst z i e m l i c h wortre iche S c h i l d e r u n g e n der V o r g ä n g e , 
d ie v o n d e n Z u s c h a u e r n doch o h n e h i n a m B i l d v e r f o l g t w e r d e n 
k o n n t e n — d a n n erst setzte s ich der mediengerechte S t i l spar
s a m e n K o m m e n t i e r e n s durch . 
D i e E i n f ü h r u n g der n e u e n M e d i e n aber hatte R ü c k w i r k u n g e n 
auf die a l t e n . N a c h d e m das F e r n s e h e n die w i c h t i g s t e n S z e n e n 
v o n den Sportplätzen i n v o l l e m U m f a n g u n d v o n der K a m e r a 
n o c h eigens d r a m a t i s i e r t i n die W o h n z i m m e r brachte, m u ß t e n 
d i e R u n d f u n k b e r i c h t e r ihrerseits n o c h stärker als früher v e r 
suchen, m i t i h r e r Sprache den A b l a u f z u v e r l e b e n d i g e n ; das 
W o r t v o n der »wirklichkeitsschaffenden Sprache« des Reporters 
hatte d r ä n g e n d e n A p p e l l c h a r a k t e r b e k o m m e n . D i e Presse
j o u r n a l i s t e n aber m u ß t e n m e h r u n d m e h r d a v o n ausgehen, 
d a ß e i n Großte i l der S p o r t a n h ä n g e r d ie interessantesten E r 
eignisse schon k a n n t e , u n d z w a r i n v i e l e n Fällen aus eigener 
F e r n s e h a n s c h a u u n g r e l a t i v gut k a n n t e . D i e Folge w a r eine d o p 
pelte, gegenläuf ige T e n d e n z : A u f der e inen Seite k u l t i v i e r t e n 
die Presseberichterstatter sachliche G e n a u i g k e i t ; die entscheiden
d e n P h a s e n w e r d e n z e i t l i c h präz ise festgelegt, ausführlicher als 
i n F u n k u n d F e m s e h e n w e r d e n al le , auch die n u r a m R a n d e 
B e t e i l i g t e n angeführt , u n d a l le Ergebnisse w e r d e n i n e inen 
quasi -s tat is t ischen Z u s a m m e n h a n g gebracht — T a b e l l e n s t a n d , 
Torschützenkönige , E n t w i c k l u n g der R e k o r d e u n d s o fort . A u f 
der anderen Seite aber w i r d d i e D a r s t e l l u n g m i t H i l f e der 
A u s w a h l , m i t H i l f e des äußeren A r r a n g e m e n t s (Überschriften, 
Fet tdruck) , aber v o r a l l e m auch d u r c h sprachliche M i t t e l w o m ö g 
l i c h noch stärker d r a m a t i s i e r t als i n d e n anderen M e d i e n . 
B e i m w o h l spannendsten, vorentscheidenden S p i e l der Fußbal l -
weltmeisterschaft 1970, D e u t s c h l a n d — I t a l i e n , lautete e i n A u s 
schnitt aus der F e r n s e h r e p o r t a g e f o l g e n d e r m a ß e n : 

»Gespielt s i n d 7 M i n u t e n ; e s regnet i n Strömen h i e r i m 
S t a d i o n . 7 M i n u t e n gespielt , I t a l i e n — D e u t s c h l a n d 0 : 0 . — 
B o n i n s e g n a , m i t der N u m m e r 2 0 ; — B o n i n s e g n a — u n d 
T o r ! ! - - - - - - - - - D i e s ist g e n a u d i e 7 . S p i e l m i n u t e . U n d h i e r h a b e n 
w i r d ie W i e d e r h o l u n g : B o n i n s e g n a — e i n Schuß v o n e twa 
2 0 M e t e r E n t f e r n u n g , g e n a u plaziert .« 

I m F u n k b e r i c h t w i r d das erste T o r der I ta l iener fo lgender
m a ß e n geschi ldert : 

» W i e d e r ins A u s u n d E i n w u r f der i t a l i e n i s c h e n M a n n s c h a f t . 
D e u t s c h l a n d m u ß m i t d e m n e u e n K o n z e p t gegen I t a l i e n erst 
e i n m a l f e r t i g w e r d e n . B u r g n i c h h a t e i n g e w o r f e n , z u deSis t i 
gespielt u n d z u deSis t i i n die S p i t z e , z u B o n i n s e g n a , der sich 
jetzt genau auf d e n M i t t e l p u n k t absetzt u n d 2 0 M e t e r v o m 
deutschen T o r steht, w i l l n a c h i n n e n passen — F l a n k e 
für n u n — n e i n schießt! u n d T o r ! ! - - - - - - - - - d a s w a r e i n 
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schwerer A b w e h r f e h l e r der deutschen M a n n s c h a f t : n i e m a n d 
gri f f B o n i n s e g n a a n , n i e m a n d gri f f i h n a n , m a n l ieß i h n fre i 
schießen, aus g u t 20 M e t e r n ; aber m i r schien, als ob h i e r auch 
T o r w a r t M a i e r noch n icht g a n z i m B i l d e gewesen sei — 
Schuß v o n 2 0 M e t e r n — e r f iel v i e l z u spät , der B a l l w a r 
schon im N e t z , als er u n t e n l a g . 1:0 also für I t a l i e n nach 
8 S p i e l m i n u t e n , Torschütze B o n i n s e g n a . Jetzt m ü s s e n die 
deutschen Spie ler natürl ich w i e d e r a u f d r e h e n , m ü s s e n wieder 
h i n t e r e i n e m T o r herlaufen.« 

D e r F e r n s e h k o m m e n t a r beschränkt s ich, s ieht m a n v o n der 
Z e i t a n g a b e u n d d e m H i n w e i s aufs W e t t e r ab, fast v o l l s t ä n d i g 
auf d ie N e n n u n g des Torschützen, selbst d ie I n f o r m a t i o n über 
d ie E n t f e r n u n g v o m T o r w i r d erst nachgeliefert be i der schnel l 
e ingeschobenen W i e d e r h o l u n g . D e r u n m i t t e l b a r e H i n w e i s l a u 
tet p r a k t i s c h n u r : B o n i n s e g n a — u n d T o r ! D a f ü r s tehen i m 
R u n d f u n k b e r i c h t , s ieht m a n w i e d e r u m v o n a l l g e m e i n e r e n E i n -
schüben u n d auch v o n W i e d e r h o l u n g e n ab, n i c h t w e n i g e r als 
4 4 W ö r t e r , i n d e n e n die schnel len Spie lzüge schnel l c h a r a k t e r i 
siert w e r d e n . D e r R u n k f u n k b e r i c h t e r m u ß s tändig d a m i t rech
n e n , d a ß etwas W i c h t i g e s geschieht, d ie W i r k l i c h k e i t der v o r 
berei tenden K o m b i n a t i o n e n m u ß für d e n H ö r e r schon präsent 
se in , w e n n e s z u m Torschuß k o m m t . D e r F e r n s e h k o m m e n t a t o r 
k a n n dies d e m Z u s c h a u e r überlassen, u n d die technische M ö g 
l ichkei t der W i e d e r h o l u n g g e w ä h r t i h m eine zusätzl iche E n t 
l a s t u n g . S o l a n g e diese W i e d e r h o l u n g i m F e r n s e h e n läuft, läßt 
sich der R u n k f u n k b e r i c h t e r for t t ragen v o n s e i n e n — f r e i l i c h 
sachlich begründeten u n d b e g r ü n d e n d e n — E m o t i o n e n ; er 
schafft a lso W i r k l i c h k e i t auch d a m i t , d a ß er u r t e i l t , d a ß er 
Z e n s u r e n verte i l t u n d P a r t e i ergreift — gerade w e ü der Z u h ö r e r 
nicht dabei ist . 
D e r Z e i t u n g s b e r i c h t schließlich rechnet d a m i t , d a ß seine Leser 
das S p i e l »live« v e r f o l g t h a b e n . So f ä n g t er a n : 

» V o r 7 0 0 0 0 Z u s c h a u e r n i m A z t e k e n - S t a d i o n z u M e x i k o -
C i t y m u ß t e d ie deutsche N a t i o n a l m a n n s c h a f t i m V o r s c h l u ß 
r u n d e n s p i e l gegen I ta l ien p r o g r a m m g e m ä ß « schon nach sie
ben M i n u t e n das 0:1 h i n n e h m e n , als Schulz d e n e m i n e n t ge
fährlichen B o n i n s e g n a unbewacht ließ u n d dieser d e n B a l l u n 
h a l t b a r für Sepp M a i e r aus 20 M e t e r E n t f e r n u n g i n s deutsche 
T o r setzte.« 

D e r Bericht r e k a p i t u l i e r t , sagt s p a r s a m , w i e e s g i n g u n d w e r 
v e r a n t w o r t l i c h w a r , m i t betonter D i r e k t h e i t u n d m i t d e m Schein 
der G e n a u i g k e i t — der trügt , d e n n ganz sicher w a r S c h u l z nicht 
a l l e i n s c h u l d : s iehe R u n d f u n k k o m m e n t a r . D a n n aber ergreift 
der Berichterstatter seine C h a n c e ; e r h o l t w e i t aus i n d ie F u ß 
bal lgeschichte: 

»Bei s t römendem R e g e n h a t t e n v o n B e g i n n a n d i e I ta l iener , 
gegen d i e unsere N a t i o n a l m a n n s c h a f t schon seit 31 J a h r e n 



k e i n S p i e l m e h r g e w i n n e n k o n n t e , spielerische V o r t e i l e , w o 
d u r c h sich das Geschehen m e i s t in der deutschen Hälfte ab
spielte.« 

D a s ist einerseits eine sachliche E r w e i t e r u n g ; andererseits ist 
sie g le ichze i t ig e i n E l e m e n t der k o m p o s i t o r i s c h e n Strategie : 
der Leser — selbst derjenige, der Bescheid w e i ß — ist m i t d e n 
S p i e l e r n i n d i e eigene Hälfte z u r ü c k g e w o r f e n ; nichts g e l i n g t ; 
auch dieses S p i e l w i r d schicksalhaft a n die b isher ige negat ive 
S t a t i s t i k gekettet. U m s o dramat ischer nachher der U m s c h w u n g : 
der Ausgle ichstref fer in der 9 0 . — oder w a r es gar d ie 92.? — 
M i n u t e , d ie V e r l ä n g e r u n g , d ie z w e i m a l wechselnde F ü h r u n g 
(»die k a l t e Dusche«, »ein w e i t e r e r h a r t e r S c h l a g für u n s e r e s o 
t a p f e r e Nationalelf«, »was n i e m a n d z u hoffen wagte« . . . ) , 
u n d endl ich das Siegestor der I ta l iener , das die S t a t i s t i k d a n n 
eben doch bestät igend ver längert . 

Ich sprach v o n d e m Z e i t u n g s b e r i c h t — e s ist k l a r , daß e s D u t 
zende gab. U n d es versteht s ich, d a ß sich d i e gebal l ten S c h l a g 
w o r t b e r i c h t e der B I L D - Z e i t u n g v o n den d is tanz ier teren R e 
p o r t a g e n überregionaler Z e i t u n g e n u n d d a ß diese sich w i e d e r 
v o n d e n e n der Provinzblät ter unterscheiden. Tagtägl ich oder 
doch jeden M o n t a g k a n n die P r o b e aufs E x e m p e l gemacht w e r 
d e n . H i e r s o l l indessen noch eine andere D i f f e r e n z i e r u n g i n den 
V o r d e r g r u n d gestellt w e r d e n . D i e Berichte s i n d i n i h r e m S t i l 
u n d i h r e r Sprache nicht n u r v o m j e w e i l i g e n M e d i u m a b h ä n g i g , 
s o n d e r n auch v o m j e w e i l i g e n G e g e n s t a n d — u n d das heißt i n 
u n s e r e m Z u s a m m e n h a n g : v o n der j e w e i l i g e n S p o r t a r t . 
E i n einziges B e i s p i e l schon v e r m a g das z u verdeut l i chen. W e n n 
i m F e r n s e h e n e i n T r a b r e n n e n d i r e k t übertragen w i r d , so k a n n 
sich der R e p o r t e r nicht auf d ie P o s i t i o n r u h i g e r Überbl icke 
zurückziehen w i e der FS-Fußballberichterstatter. Es g i b t k e i 
n e n B a l l , d e m e r f o l g e n k ö n n t e m i t s e i n e m K o m m e n t a r ; a l le 
a m R e n n e n B e t e i l i g t e n s i n d w i c h t i g . D e r Z u s c h a u e r k a n n die 
e i n z e l n e n Pferde i n der S c h n e l l i g k e i t gar nicht unterscheiden, 
u n d g i b t i h m die K a m e r a f ü h r u n g d u r c h e i n e n entsprechenden 
A u s s c h n i t t d ie Mögl ichkei t , d e n B l i c k auf e i n P f e r d z u k o n 
z e n t r i e r e n , d a n n h a t e r n o t w e n d i g e r w e i s e d ie K o n k u r r e n t e n 
n icht m e h r i m A u g e . P r a k t i s c h h e i ß t das : der Berichterstatter 
m u ß sich ähnlich v e r h a l t e n w i e e i n R u n k f u n k r e p o r t e r . V i e l 
leicht m i t d e m e i n e n U n t e r s c h i e d , d a ß i h m der d i rekte , w e n n 
auch bruchstückhafte A u g e n s c h e i n der Z u s c h a u e r eher d ie 
C h a n c e g i b t , über d e n v o r d e r g r ü n d i g e n A b l a u f h i n a u s auch 
noch die spezifische S i t u a t i o n z u erläutern u n d eine kr i t i sche 
subjekt ive S t e l l u n g n a h m e h i n z u z u f ü g e n . 

D i e s e d r e i A u f g a b e n des K o m m e n t a t o r s — S c h i l d e r u n g , E r 
läuterung, K r i t i k — h a t A d o l f F u r i e r , e iner der bekanntesten 
S p o r t j o u r n a l i s t e n des Fernsehens, am B e i s p i e l eines e igenen 
T r a b r e n n b e r i c h t s herausgestel lt . Natür l ich spie l t h i e r die be-
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sondere Sachkenntnis e ine R o l l e : F u r i e r hat selbst E r f a h r u n g 
als erfolgreicher R e n n r e i t e r . A b e r darüber h i n a u s k o m m t i n s o l 
chen Z i e l s e t z u n g e n auch der g a n z persönliche S t i l z u m A u s 
druck, der durch das j e w e i l i g e M e d i u m u n d den j e w e i l i g e n G e 
genstand z w a r g e b u n d e n , aber keineswegs g a n z aufgezehrt 
w i r d . Es g i b t nüchterne Buchhal ter unter den R e p o r t e r n ; solche, 
d ie m i t i h r e n W o r t e n etwas v o n der A t m o s p h ä r e eines W e t t 
kampfes v e r m i t t e l n w o l l e n , o h n e diesen selbst jedoch z u v e r 
gessen; u n d es g i b t schließlich solche, die k e i n e n Satz ohne 
kostbare M e t a p h e r lassen u n d auch d a n n noch i n üppigen 
S t i m m u n g s b i l d e r n schwelgen, w e n n sich Entscheidendes ab
spielt . 

Über d ie M e t a p h o r i k , die Bi ldersprache des S p o r t s , sol l te f r e i 
l i c h nicht a l l z u rasch der Stab gebrochen w e r d e n . G e w i ß bietet 
sie sich an z u r K a r i k a t u r : der Läufer, der Bäl le s e r v i e r t ; der 
V e r t e i d i g e r , der das B e i n stehen läßt ; der Stürmer , der die 
Lücken i n der gegnerischen M a u e r erspäht u n d aus der Tiefe 
heraus operiert — a l l das w i r k t , wörtl ich g e n o m m e n , leicht k o 
misch . A b e r es g i b t e inige G r ü n d e , diese B i l d s p r a c h e zu ver te i 
d i g e n . Zunächst e i n m a l ist sie i n m a n c h e n Fäl len erstaunl ich 
t r e f f s i c h e r . Ich er innere m i c h , w i e e i n b e k a n n t e r S p r a c h w i s s e n 
schaftler energie- u n d v e r a n t w o r t u n g s g e l a d e n e A n g r i f f e gegen 
die Sportsprache richtete u n d als Paradebeisp ie l ausgerechnet 
den Bericht über e i n e n Torschuß n a h m : S c h o n i m nächsten 
A u g e n b l i c k z a p p e l t e d e r B a l l i m N e t z . Erst nach e i n i g e r Z e i t 
stellte sich heraus, d a ß der Betreffende n u r d ie früher übliche 
D r a h t v e r s p a n n u n g z w i s c h e n den T o r p f o s t e n k a n n t e , für die 
der A u s d r u c k tatsächlich unangemessen w ä r e — in den h e u t i g e n 
H a n f n e t z e n aber z a p p e l t der B a l l w i r k l i c h m i t u n t e r noch e inen 
A u g e n b l i c k h i n u n d her, u n d z u d e m v e r m i t t e l t d ie R e d e w e n 
d u n g einiges v o n der »Irreversibil i tät«, der U n u m k e h r b a r k e i t , 
für die Betrof fenen: so e i n T o r s i tzt fest, es l ä ß t sich — hat der 
Schiedsrichter nicht z u f ä l l i g e i n e n F o r m f e h l e r entdeckt — nicht 
e infach w e g w i s c h e n . 

A b e r selbst für w e n i g e r ge lungene S p r a c h b i l d e r g i b t es z u 
m i n d e s t E n t s c h u l d i g u n g e n . D i e S p o r t j o u r n a l i s t e n t a u m e l n , s o 
hat e s L u d w i g D o t z e r t ausgedrückt, s tändig h i n u n d her 
zwischen der G e f a h r , »im K o n v e n t i o n e l l e n z u erstarren«, u n d 
der anderen, sich »zu verste igen in der heimtückischen G e b i r g s 
landschaft der M e t a p h e r n u n d Vergle iche«. D a der U m s a t z 
u n d d a m i t der V e r b r a u c h , d ie A b s c h l e i f u n g außerordentl ich 
hoch ist u n d d a d i e e i n z e l n e n A b l ä u f e s t r u k t u r e l l meis t nicht 
so sehr unterschiedl ich s i n d , entsteht für die J o u r n a l i s t e n e i n 
gewisser Z w a n g , i h r e Berichte m i t neuen, k ü h n e n u n d eben 
nicht i m m e r treffenden B i l d e r n aufzufr ischen. U n t e r d e n Be
t e i l i g t e n — den R e p o r t e r n u n d d e n interessierten K o n s u m e n 
ten — hat sich e i n st i l l schweigendes Einverständnis herausge-
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bi ldet , d ie M e t a p h e r n w e n i g e r i m e i n z e l n e n ernst z u n e h m e n , 
sie v i e l m e h r zu akzept ieren als belebende Farbtupfer . D a s ist 
n icht d ie e i n z i g e sprachliche K o n v e n t i o n dieser A r t : s o ähn
l ich w e r d e n auch drastische B e s c h i m p f u n g e n unter J u g e n d l i 
chen oder prahlende E r z ä h l u n g e n a n S t a m m t i s c h e n h i n g e 
n o m m e n . 

Erst w e r heraustr i t t aus d e m Z i r k e l der K o m m u n i k a t i o n , be
m e r k t d ie e igentümliche Übertr iebenheit dieser Sprache. W e n n 
ich schreibe: »Beckenbauer spielte w i e d e r Stoßdämpfer , w ä h 
rend V o g t s m e i s t i n der e igenen A b w e h r baggerte u n d seiner 
S t i l e t t f u n k t i o n nicht gerecht w u r d e « , d a n n stoße ich m i t dieser 
er fundenen F o r m u l i e r u n g a n — sie entspricht aber i n i h r e r A r t 
u n d T y p i k durchaus der tatsächlichen Sportsprache. D i e s w i r d 
sofort deut l i ch , w e n n gebal l t z u s a m m e n g e f a ß t w i r d , was sonst 
i n etwas gemäßigterer V e r t e i l u n g auftr i t t . R o r W o l f h a t dies 
z u m P r i n z i p seines U m g a n g s m i t der Fußballsprache gemacht. 
Er setzt d ie üblichen Bildausdrücke spielerisch z u s a m m e n , v e r 
sieht sie m i t — w i e d e r u m mögl ichst b i l d h a f t e n — A d j e k t i v e n 
u n d baut d a n n eine Reportage : » A m E n d e der z w e i t e n H a l b z e i t , 
nach d e m g r o b e n Schnitzer des k n a l l h a r t e n , p l a t z v e r w e i s r e i f e n 
A u s p u t z e r s , h o b der fleißige, unerhört spr i t z ige A u f b a u e r den 
e igent l ich h a r m l o s e n , durch den drückenden Rückenwind aber 
i n F a h r t geratenen A b p r a l l e r über d ie we ichgetrommelte w a n 
kende M a u e r i n die geöffnete Gasse .« N i e m a n d schreibt s o 
außer R o r W o l f — aber al le schreiben e i n w e n i g so. 
S ieht m a n die Bi ldersprache s o i n i h r e r r e l a t i v e n i n h a l t l i c h e n 
B e l i e b i g k e i t , d a n n er ledigt sich auch e i n T e i l des Ideologie
v o r w u r f s , d e n m a n der Sportsprache gemacht h a t : w e d e r e i n 
Bombenschuß noch e i n e i s k a l t e r G e g e n a n g r i f f e n t l a r v e n die 
m i l i t a n t e G e s i n n u n g des Berichterstatters. D a m i t s o l l nicht 
bestr i t ten w e r d e n , d a ß der »völkerverbindende« Sport z u m 
B e i s p i e l n a t i o n a l e u n d n a t i o n a l i s t i s c h e E i n s t e l l u n g e n häufig 
s tabi l i s ier t . H i e r z u l a n d e s i n d v o r a l l e m die Eiertänze verräte
r isch, die i n der Ber ichterstat tung i m B l i c k auf d ie S p o r t l e r 
der D D R v o l l f ü h r t w e r d e n : e s g i b t Z e i t u n g e n , i n denen diese 
S p o r t l e r d a n n als A n g e h ö r i g e e iner anderen N a t i o n erscheinen, 
w e n n sie v o n e i n e m B u n d e s r e p u b l i k a n e r geschlagen w e r d e n , 
i n d e n e n aber g le ichzei t ig b e i m T a b e l l e n s t a n d eine imaginäre 
gesamtdeutsche M a n n s c h a f t z u s a m m e n g e z ä h l t u n d anderen 
N a t i o n e n gegenübergeste l l t w i r d . D a ß aber solche n a t i o n a l e n 
T e n d e n z e n der Ber ichterstat tung k e i n e spezifisch deutsche E r 
scheinung s i n d , h a b e n P a u l B u c h l o h u n d Peter Freese a n h a n d 
e n g l i s c h e r Z e i t u n g e n nachgewiesen, i n d e n e n w ä h r e n d der 
Fußballweltmeisterschaft 1966 g a n z spezie l l gegen D e u t s c h l a n d 
polit ische Ressent iments m o b i l i s i e r t w u r d e n . W e n n erst e i n m a l 
v o n d e n seriösesten Blättern festgestellt w i r d : »Aggression i s 
t u e s t G e r m a n y ' s n a t u r a l game« ( A g g r e s s i o n — die natürliche 
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G a n g a r t , das d a u e r n d e S p i e l W e s t d e u t s c h l a n d s ) , d a n n geraten 
auch die a n sich v ie l le icht h a r m l o s e n M e t a p h e r n v o n »deut
schen Bata i l lonen«, v o n »Schlachtgeschrei« u . ä . i n d e n Bereich 
e m o t i o n a l e r V o r u r t e i l e . 
D a ß solche W e r t u n g e n aber heute d e m S p o r t eher als früher 
v o n außen aufgesetzt s i n d , w i r d sofort deut l i ch , w e n n w i r d ie 
jetzige B e d e u t u n g des Sports messen an e i n e m der pathet ischen 
Aussprüche, m i t d e n e n der T u r n v a t e r J a h n das v o n i h m ge
schaffene T u r n w e s e n ü b e r h ö h t e : M a n dürfe, so schrieb er, 

»nie v e r h e h l e n , d a ß des Deutschen K n a b e n u n d Deutschen 
Jüngl ings höchste u n d hei l igs te Pfl icht is t , e i n Deutscher 
M a n n z u w e r d e n u n d g e w o r d e n z u b l e i b e n , u m für V o l k u n d 
V a t e r l a n d kräft ig z u w ü r k e n , u n s e r n U r a h n e n , d e n W e l t r e t 
t e r n , ähnlich. — S o w i r d m a n a m besten h e i m l i c h e J u g e n d 
sünden verhüten, w e n n m a n K n a b e n u n d J ü n g l i n g e n das 
R e i f e n z u m B i e d e r m a n n e als B e s t r e b u n g s z i e l h i n s t e l l t . 
D a s V e r g e u d e n der Jugendkraf t u n d Jugendze i t d u r c h ent
m a r k e n d e n Z e i t v e r t r e i b , faulthier isches H i n d ä m m e r n , b r ü n 
stige Lüste u n d h u n d s w ü t h i g e A u s s c h w e i f u n g e n w i r d auf
hören — s o b a l d die J u g e n d das U r b i l d männlicher Lebensfül le 
erkennt . A l l e E r z i e h u n g aber i s t n i c h t i g u n d e i te l , d i e d e n 
Z ö g l i n g i n d e m ö d e n E l e n d wahngeschaffener W e l t b ü r g e r -
Iichkeit als I r r w i s c h schwei fen lasset, u n d n icht i m V a t e r l a n d e 
h e i m i s c h m a c h t . . . W e r w i d e r d ie Deutsche Sache u n d S p r a 
che f revent l i ch t h u t oder verächtlich h a n d e l t , m i t W o r t e n 
oder W e r k e n , h e i m l i c h w i e öffentlich — der s o l l erst e r m a h n t , 
d a n n g e w a r n t , u n d s o e r v o n s e i n e m u n d e u t s c h e n T h u n u n d 
T r e i b e n nicht ablasset, v o r j e d e r m a n n v o m T u r n p l a t z v e r 
w i e s e n w e r d e n . K e i n e r d a r f z u r T u r n g e m e i n s c h a f t k o m m e n , 
der w i s s e n t l i c h V e r k e h r e r der deutschen V o l k s t h ü m l i c h k e i t ist 
u n d A u s l ä n d e r e i l i ebt , lobt , t re ibt u n d beschönigt .« 

Dieses Z i t a t , aus d e m A b s t a n d einer veränderten W e r t h a l t u n g 
o h n e h i n schon e i n i g e r m a ß e n k o m i s c h , w i r k t n a h e z u grotesk, 
w e n n m a n e s d e n h e u t i g e n P r a k t i k e n , M a ß s t ä b e n u n d W e r t e n 
auf den Sportplätzen u n d r u n d u m die Sportplätze gegenüber
stellt . E i n e solche Gegenübers te l lung macht d e u t l i c h , d a ß der 
i d e o l o g i s c h e G e h a l t des j e t z i g e n Sports ü b e r w i e g e n d i n g a n z 
anderer R i c h t u n g gesucht w e r d e n m u ß . E r l iegt eher i n der Z u 
s p i t z u n g des L e i s t u n g s p r i n z i p s , i n der wir tschaf t l i chen F r e m d 
b e s t i m m u n g über d e n e i n z e l n e n , u n d i n der f r a g l o s e n Selbst
verständlichkeit , m i t der s ich der S p o r t präsentiert . D i e E r 
k lärungen für d e n S p o r t , d ie ethischen B e g r ü n d u n g e n , d ie H i n 
weise auf gesellschaftliche F u n k t i o n e n treten v ö l l i g zurück h i n 
ter d ie m a s s i v e Tatsächlichkeit dieses P h ä n o m e n s . 
» W a s e r w a r t e n S i e v o n diesem K a m p f ? « w i r d der A l t b u n d e s 
tra iner gefragt, u n d H u n d e r t t a u s e n d e h ö r e n z u f r i e d e n : »Der 
B a l l ist r u n d , u n d das S p i e l dauert 9 0 M i n u t e n « — u n d d a n n 
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l a u f e n diese 9 0 M i n u t e n ab. D i e wirtschaft l iche O r i e n t i e r u n g 
w i r d i n eher a u g e n z w i n k e r n d als k r i t i s c h verwendeten W o r t 
spie len w i e »amatöricht« g e g e n w ä r t i g ; tatsächlich i s t eben — 
so hat es A l e x N a t a n ausgedrückt — n u r der P r o f i b o x e r e i n 
ehr l icher M e n s c h . Für die e r w ä h n t e >Zuspitzung< g i b t es e i n 
sprachliches I n d i z , das durch die ganze Sportber ichters tat tung 
h i n d u r c h beobachtet w e r d e n k a n n : die K o n z e n t r a t i o n der R e 
p o r t a g e n auf S i e g u n d P l a t z , R e k o r d u n d L e i s t u n g . Für diese 
K o n z e n t r a t i o n s i n d aber n icht e igent l ich die gelegent l ichen 
s c h w u n g v o l l e n M e t a p h e r n charakter ist isch, m i t denen die S ie
ger u n d M e i s t e r gefeiert w e r d e n , s o n d e r n i m G e g e n t e i l d ie 
D e m o n s t r a t i o n e n der Sachl ichkei t . D e r Leser, Z u h ö r e r u n d 
Z u s c h a u e r h a t längst T o t o a u g e n , e i n e n T a b e l l e n b l i c k — hätte 
e r die W a h l z w i s c h e n e i n e m e i n z e l n e n , e ingehenden Bericht 
v o n e i n e m 5 0 0 0 - m - L a u f u n d k u r z e n Überblicksberichten über 
d ie Siege i n verschiedenen D i s z i p l i n e n , s o w ä h l t e e r w a h r 
scheinl ich das letztere. W e r dies bestreitet ( u n d es ist zu hof fen, 
d a ß es v ie le bestreiten), der m ö g e sich selbst k o n t r o l l i e r e n bei 
der nächsten Sportschau des Fernsehens oder b e i der Lektüre 
des Sportberichts . 

F r e m d w ö r t e r u n d P u r i s t e n 

D a ß h i e r k e i n e V e r f o l g u n g s j a g d gegen a l le Fremdwörter e m p 
f o h l e n w e r d e n s o l l , geht aus d e n b i s h e r i g e n K a p i t e l n h e r v o r : 
sie s i n d z w a r nicht gerade m i t F r e m d w ö r t e r n gepflastert, aber 
sie h a l t e n s ich auch nicht an d i e R i c h t s c h n u r , jedes F r e m d w o r t 
s t r i k t z u v e r m e i d e n . M a n c h e F r e m d w ö r t e r s i n d unversehens 
i m M a n u s k r i p t gelandet (z. B. eben dieses W o r t M a n u s k r i p t ) , 
w e i l sie m i r i n d e m betreffenden Z u s a m m e n h a n g r i c h t i g u n d 
n ö t i g schienen. A n anderen Ste l len habe ich gezögert u n d über
legt ; aber auch d a n n f iel die E n t s c h e i d u n g keineswegs i m m e r 
g e g e n das F r e m d w o r t . Ich w i l l a n d r e i B e i s p i e l e n z u z e i g e n v e r 
suchen, w a r u m . , 
I m T i t e l dieses Büchleins erscheint das W o r t D i a l e k t e , u n d auch 
i m Text w u r d e n u r h i e u n d d a e i n m a l die V a r i a n t e M u n d a r t 
verwendet . Ich könnte m i c h n u n auf d e n S t a n d p u n k t des H i 
stor ikers s te l len u n d dies d a m i t b e g r ü n d e n , d a ß D i a l e k t der 
ältere A u s d r u c k sei — tatsächlich ist M u n d a r t erst im 17. J a h r 
h u n d e r t i m Z e i c h e n b e w u ß t e r Sprachpflege d u r c h P h i l i p p v o n 
Zesen e r f u n d e n w o r d e n u n d h a t p r a k t i s c h erst i m letzten J a h r 
h u n d e r t , i m Z u g e der g e r m a n i s t i s c h e n M u n d a r t f o r s c h u n g , seine 
v o l l e B e d e u t u n g g e w o n n e n . Ich k ö n n t e auch als P h i l o l o g e ar
g u m e n t i e r e n , das v o n H a u s aus griechische W o r t treffe genauer ; 
be i M u n d a r t k ö n n e m a n auch a n F r a g e n der K i e f e r b i l d u n g u n d 

89 



ähnliches er innert w e r d e n — v ie l le icht hatte dies der M a n n 
i m S i n n , der uns d i e B i t t e u m eine T o n b a n d a u f n a h m e seiner 
M u n d a r t m i t der B e m e r k u n g verweigerte , s e i n M a u l gehe n u r 
i h n etwas a n . M a ß g e b e n d für m i c h w a r aber e i n anderer Sach
v e r h a l t , dessen K e n n t n i s i ch a l lerd ings auch der E r f a h r u n g 
v o n A u f n a h m e f a h r t e n v e r d a n k e : das F r e m d w o r t D i a l e k t ist 
nach w i e v o r populärer , a l l g e m e i n verständlicher, w ä h r e n d das 
deutsche W o r t M u n d a r t doch e i n w e n i g f r e m d g e b l i e b e n ist . 
E i n zweites B e i s p i e l : ich habe d i e verschiedenen A r t e n des 
Sprachgebrauchs i n A n l e h n u n g a n B a s i l B e r n s t e i n als r e s t r i n 
g i e r t u n d als e l a b o r i e r t oder d i f f e r e n z i e r t bezeichnet. E i n 
G r u n d dafür l i e g t d a r i n , d a ß es sich um »termini technici« 
handel t , u m feststehende Begrif fe , d ie i n e iner wissenschaft
l i chen Strei t frage v o n i n t e r n a t i o n a l e m G e w i c h t a l l e n t h a l b e n 
verwendet w e r d e n . Ich hät te aber v ie l le icht d a r a u f verzichtet , 
w e n n sich eine passende Ü b e r s e t z u n g angeboten hätte. D a s 
deutsche W o r t beschränkt sagt seiner E n t s t e h u n g nach g e n a u 
das gleiche w i e das F r e m d w o r t r e s t r i n g i e r t : es s i n d S c h r a n k e n 
gesetzt, Fesseln angelegt , die eine freie E n t f a l t u n g nicht er
lauben. A b e r i m geläuf igen Sprachverständnis w e r d e n diese 
S c h r a n k e n nicht i m m e r mitgedacht , mindestens n icht als etwas, 
das beseit igt w e r d e n k ö n n t e : beschränkt h e i ß t h i e r auch so
v i e l w i e d o o f . Für e l a b o r i e r t oder d i f f e r e n z i e r t dagegen bietet 
sich überhaupt n i c h t o h n e weiteres eine Ü b e r s e t z u n g a n ; A u s 
drücke w i e a u s g e f e i l t u n d v e r f e i n e r t führen eher i n R i c h t u n g 
auf eine dezente, für höhere G e s e l l i g k e i t angemessene S p r a 
che, sagen aber z u w e n i g v o n d e m R e i c h t u m a n sprachl ichen 
u n d d a m i t k o m m u n i k a t i v e n Mögl ichkei ten , der das W e s e n des 
di f ferenzierten K o d e s ausmacht . 

Schließlich e i n d r i t t e r F a l l : d ie Kapitelüberschrift E x p e r t e n 
d e u t s c h . Natürl ich ist der Experte e i n F a c h m a n n , u n d v o n 
F a c h l e u t e n u n d F a c h s p r a c h e n w a r d e n n auch i m m e r w i e d e r die 
Rede. A b e r eine k l e i n e — w e n n m a n w i l l : atmosphärische — 
N u a n c e scheint m i r für das W o r t E x p e r t e z u sprechen. W ä h 
r e n d i n d e n entsprechenden deutschen W ö r t e r n tatsächlich 
etwas v o n A u f f ä c h e r u n g , v o n k l a r e r G l i e d e r u n g i n verschiedene 
übersichtliche Bereiche l iegt , s c h w i n g t i n d e m F r e m d w o r t m e h r 
m i t v o n der h o c h g r a d i g e n S p e z i a l i s i e r u n g der P r o d u k t i o n s 
u n d K o n s u m w e l t , u n d e s deutet z u d e m etwas a n v o n der i n t e r 
n a t i o n a l e n V e r f l e c h t u n g , die für diese Phase extremer A r b e i t s 
t e i l u n g u n d hochspezia l is ier ter Tät igke i ten charakter is t isch ist . 
M i t dieser F e s t s t e l l u n g s o l l f r e i l i c h n icht behauptet s e i n , daß 
F r e m d w o r t g e b r a u c h u n d F r e m d w o r t b e k ä m p f u n g erst P r o b l e m e 
der j ü n g s t e n V e r g a n g e n h e i t s i n d . E s ist i n d i e s e m Z u s a m m e n 
h a n g u n v e r m e i d l i c h , i n d ie deutsche S p r a c h - u n d v o r a l l e m 
W o r t g e s c h i c h t e a u s z u g r e i f e n , u n d z w a r sehr w e i t a u s z u g r e i f e n . 
Eines der auf d e m M a r k t be f indl ichen Fremdwörter lex ika be-
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g i n n t schlicht u n d r i c h t i g m i t der B e m e r k u n g : »Das F r e m d 
w o r t in der deutschen Sprache ist so a l t w i e das Deutsche selbst.« 
Ä h n l i c h w i e b e i m Fachwortschatz — u n d v ie l fach i n enger 
V e r b i n d u n g d a m i t — lassen s ich d i e Epochen der Sprachge
schichte g l i e d e r n u n d charakter i s ieren n a c h d e m v o n außen 
e i n d r i n g e n d e n Sprachgut. W ä h r e n d der römischen B e s e t z u n g 
germanischer Gebiete w u r d e n i n b e s t i m m t e n u n d z w a r i n sehr 
w i c h t i g e n Sachbereichen m i t d e n D i n g e n u n d V e r f a h r e n auch 
die V o k a b e l n ü b e r n o m m e n : W ö r t e r w i e M a u e r , K e l l e r , Z i e g e l , 
aber auch Küche, Schüssel, W e i n , K e l t e r s t a m m e n aus d e m L a 
te inischen. D a s gleiche g i l t für A u s d r ü c k e , d ie i m Z u g e der C h r i 
s t i a n i s i e r u n g z u uns k a m e n , w i e e t w a p r e d i g e n , A l t a r , K l o s t e r , 
nüchtern. Im h o h e n M i t t e l a l t e r ist eine erste W e l l e f ranzös i 
schen Einf lusses z u r e g i s t r i e r e n , v o r a l l e m b e i r i t ter l i chen B e 
g r i f f e n des T u r n i e r w e s e n s . I m Z e i c h e n h u m a n i s t i s c h e r G e 
l e h r s a m k e i t d r a n g e n d a n n n o c h e i n m a l v i e l e lateinische Be
gri f fe e i n w i e A k a d e m i e , K l a s s e , s t u d i e r e n , aber auch Fachbe
griffe des Buchdrucks w i e i l l u s t r i e r e n , k o r r i g i e r e n , F o r m a t . 
U m die gleiche Z e i t w u r d e n über d i e Sprache der K a u f l e u t e v i e l e 
ursprünglich i ta l ienische W ö r t e r v e r m i t t e l t ; ich nenne als B e i 
sp ie l n e t t o , P r o z e n t , B a n k , K o n t o . W i e w i c h t i g i n solchen Fällen 
der erste Einfluß, d ie >Initialzündung< ist , ze igt d ie Tatsache, 
d a ß sich diese i ta l ienischen Begrif fe — v o r a l l e m über k a u f m ä n 
nische Lehrbücher — auch d a n n e r h i e l t e n , als der H a n d e l längst 
v o n E n g l a n d beherrscht w a r . 

Ital ienische Fachwörter d r i n g e n auch noch i m 17. u n d 18. J a h r 
h u n d e r t e i n , v o r a l l e m auf d e m G e b i e t der M u s i k ; i m ü b r i g e n 
ist dies aber d ie Z e i t des französischen Einf lusses , die A l a m o d e -
Epoche. D i e f r e m d e n Begriffe w u r d e n h i e r g e w i s s e r m a ß e n n icht 
als Einzelstücke, s o n d e r n d u r c h eine v e r h ä l t n i s m ä ß i g g r o ß e , 
auch i m A l l t a g französisch sprechende Schicht v e r m i t t e l t . D i e 
Br ie fe J o h a n n Sebast ian Bachs e n t h a l t e n z u m T e i l m e h r F r a n 
zösisch als D e u t s c h ; Friedrichs des G r o ß e n e indeutige Entsche i 
d i m g für das Französische ist b e k a n n t , u n d w e n n V o l t a i r e s 
B e m e r k u n g , i n Preußen sei D e u t s c h n u r für d ie So ldaten u n d 
die Pferde d a , auch g e w i ß übertr ieben ist , so z e u g e n doch schon 
d i e d a m a l s w e i t v e r b r e i t e t e n A n r e d e f o r m e l n M o n s i e u r , M a 
d a m e , M a d e m o i s e l l e für d ie wei t re ichende G e l t u n g der f r a n 
zösischen Sprache. A u c h h i e r s i n d es w i e d e r b e s t i m m t e Lebens
bereiche, d ie b e v o r z u g t m i t n e u e n W ö r t e r n bestückt w e r d e n ; 
d a z u gehört der Bereich des g e s e l l i g e n V e r g n ü g e n s einschließ
l i c h der Eßkul tur ( B a l l , K a r u s s e l l , R e d o u t e , B o u i l l o n , G e l e e , 
O m e l e t t e ) u n d der U m k r e i s m o d i s c h e r W o h n u n g u n d K l e i d u n g 
( M o d e , F r i s u r , T e i n t , T a i l l e , B a l k o n , K o r r i d o r , Möbel, S o f a ) . 
A b e r auch a l lgemeine Begriffe w i e n e t t , c h a r m a n t , n o b e l , p i k a n t , 
K o m p l i m e n t , K a v a l i e r , K a b i n e t t , s p e n d i e r e n setzten sich d a m a l s 
in der deutschen Sprache fest. 
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Diese A u f z ä h l u n g k ö n n t e leicht ergänzt w e r d e n d u r c h u m f a n g 
reiche H i n w e i s e auf d i e späteren Ü b e r n a h m e n ; es m a g ge
nügen, z u e r w ä h n e n , d a ß e s n e b e n v e r e i n z e l t e n s l a w i s c h e n E i n 
flüssen ( D r o s c h k e , S t e p p e , T o r n i s t e r , aber auch K o l l e k t i v , K o s 
m o n a u t , K o l c h o s e ) v o r a l l e m a n g l o a m e r i k a n i s c h e s i n d , d ie seit 
e twa 2 0 0 J a h r e n u n d bis i n die G e g e n w a r t h i n e i n v o r h e r r s c h e n : 
S o w o h l i n d u s t r i e l l e , ökonomische, pol i t ische Begriffe w i e solche 
der m o d e r n e n M a s s e n k u l t u r u n d Lebensweise ( v o n J a z z bis 
H o s t e s s , v o n C a l l - G i r l bis S t r i p t e a s e ) s i n d aus d e m W e s t e n e i n 
gedrungen. D i e Intensität dieser sprachl ichen B e w e g u n g w i r d 
daraus deut l i ch , d a ß sie sich keineswegs auf W e s t d e u t s c h l a n d 
beschränkte. In F r a n k r e i c h stellte René E t i e m b l e e i n sehr e r f o l g 
reiches Buch unter die i ronische Frage: »Parlez-vous Frangla is?«; 
i n der Schweiz macht m a n sich G e d a n k e n über die fortschrei
tende A n g l i s i e r u n g der Sprache; u n d auch i n der D D R s i n d 
A u s d r ü c k e w i e T e a m , H o b b y , T e e n a g e r , B a b y u . ä. durchaus 
üblich. 
E i n solcher h is tor ischer A b r i ß führt u n w e i g e r l i c h auf d ie Frage 
z u , was e igentl ich e i n F r e m d w o r t ist . G e w i ß k a n n m a n d i e h i 
storische E n t w i c k l u n g auch als jahr tausendelange heroische 
A b w e h r s c h l a c h t i n t e r p r e t i e r e n , u n d fanatische Sprachpfleger 
h a b e n das m i t u n t e r g e t a n : B i l d u n g e n w i e W i n d a u g e , so heißt 
es d a n n , beweisen, »daß E n t l e h n u n g e n w i e F e n s t e r ke ine 
z w i n g e n d e N o t w e n d i g k e i t w a r e n « ; d ie C h r i s t i a n i s i e r u n g g i l t 
als Überfremdung g e w a l t i g e n A u s m a ß e s ; d e n h u m a n i s t i s c h e n 
G e l e h r t e n h a b e n w i r »im G r u n d e d e n F r e m d w o r t w u s t i n a l ler 
Wissenschaft« z u d a n k e n — u n d s o fort . A b e r j e w e i t e r i n dieser 
B e w e i s f ü h r u n g zurückgegri f fen w i r d , u m s o o f f e n k u n d i g e r 
w i r d sie f r a g w ü r d i g . S i n d F e n s t e r , M a u e r , W e i n w i r k l i c h 
Fremdwörter? I n der P h i l o l o g i e h a t m a n sich d a m i t gehol fen , 
daß m a n die K a t e g o r i e des L e h n w o r t s e inführte, das z w a r dem 
U r s p r u n g nach f r e m d e r H e r k u n f t , aber i m übr igen v ö l l i g i n die 
Sprache e i n g e s c h m o l z e n ist. U n d gerade dafür suchte m a n be
s t i m m t e M e r k m a l e : die A n p a s s u n g i n W o r t g e s t a l t u n d W o r t 
b i l d u n g , die deutsche A r t der F l e x i o n , d ie eingedeutschte 
Schre ibung. Ich b i n f r o h , diese R e g e l n — die W ö r t e r w i e s p a 
z i e r e n , c h a r m a n t u . ä. meistens unter d e n F r e m d w ö r t e r n be
lassen — h i e r nicht i m e i n z e l n e n dar legen u n d v e r t e i d i g e n z u 
müssen. H i e r ist e ine andere Fests te l lung ausreichend u n d 
w e s e n t l i c h : F r e m d w o r t ist e ine g e l e h r t e K a t e g o r i e , gehört i n 
erster L i n i e z u d e n E i n t e i l u n g e n der S p r a c h h i s t o r i k e r , d ie v o n 
jedem W o r t den S t a m m b a u m v e r l a n g e n . Für d e n durchschnit t 
l ichen Sprecher, Hörer u n d Leser g i l t dagegen die U n t e r s c h e i 
d u n g z w i s c h e n verständlich u n d unverständlich. D a b e i w i r d 
m a n a n n e h m e n dürfen, d a ß unter den unverständl ichen Be
gri f fen i m a l l g e m e i n e n etwas m e h r Fremdwörter i m S i n n e einer 
p h i l o l o g i s c h e n D e f i n i t i o n s i n d ; aber w e d e r s i n d a l l e F r e m d -
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Wörter unverständl ich, noch s i n d al le Nicht-Fremdwörter ver
ständlich. 
G e r a d e der G e s i c h t s p u n k t der Verständl ichkei t w a r aber für 
die eingefleischten G e g n e r des F r e m d w o r t s nie besonders w i c h 
t ig . M a n n a n n t e sie P u r i s t e n : L e u t e , welche die Sprache p u r = 
r e i n h a l t e n w o l l e n v o n a l l e n » Ü b e r f r e m d u n g e n « . Ihre K a m p f 
s t e l l u n g w a r fast i m m e r d a n n a m entschiedensten, w e n n sich 
fremde Begrif fe i n großer Z a h l e i n z u b ü r g e r n b e g a n n e n oder 
schon e ingebürgert hat ten, w e n n sie also schon w e i t e n K r e i s e n 
der B e v ö l k e r u n g z u r m ü h e l o s e n V e r s t ä n d i g u n g d ienten. U n d 
ihre Gegenvorschläge l a g e n gelegent l ich s o w e i t a b v o m a l l 
g e m e i n e n Vers tändnis , d a ß sie d i e K o m m u n i k a t i o n eher er
schwerten. C l e m e n s B r e n t a n o h a t dies i n s e i n e m »Märchen 
v o m M u r m e l t i e r « i r o n i s c h z u g e s p i t z t ; e r berichtet, w i e der 
S o h n eines führenden Sprachpflegers seiner Z e i t sprechen l e r n t : 
»so schön, so r i c h t i g , so r e i n , d a ß auch k a u m e i n Härchen 
fehlte, d a ß m a n i h n gar nicht v e r s t a n d e n hät te« . Schon aus der 
ersten Phase des P u r i s m u s , die g e p r ä g t ist durch die B e m ü h u n 
g e n der barocken deutschen Sprachgesellschaften, g ibt es eine 
ganze A n z a h l v o n Vorschlägen, die u n s heute n u r n o c h e i n 
m i t l e i d i g e s Lächeln a b n ö t i g e n : L e i c h e n t o p f für U r n e , J u n g f e r n -
z w i n g e r für K l o s t e r , T a g e s l e u c h t e für F e n s t e r , Z i t t e r w e h für 
Fieber,Lusthöhle für G r o t t e , G e s i c h t s e r k e r für N a s e . D i e s w a r e n 
Vorschläge P h i l i p p v o n Z e s e n s ; i h n e n k ö n n t e n spätere w i e d ie 
des v o n B r e n t a n o i r o n i s i e r t e n J o a c h i m H e i n r i c h C a m p e a n die 
Seite gestel lt w e r d e n : er schlug Süßchen für B o n b o n , L o t t e r b e t t 
für S o f a u n d G r i f f b r e t t für K l a v i e r v o r . 
A b e r w e n n w i r uns diese W o r t s c h ö p f u n g e n k a r i k i e r e n d aus
m a l e n , v e r h a l t e n w i r uns nicht g a n z f a i r u n d v e r f e h l e n eine 
wesent l iche E i g e n a r t der Sprache. S ie ist nach e i n e m W o r t Jean 
Pauls e i n »Wörterbuch verb laßter M e t a p h e r n « ; der b i ldhaf te 
S i n n fast a l l er W ö r t e r ist abgeschwächt u n d b le ibt b e i m n o r 
m a l e n G e b r a u c h v e r b o r g e n . D a s heißt p r a k t i s c h : w ä r e n die 
seinerzeit vorgeschlagenen W ö r t e r a u f g e n o m m e n w o r d e n , s o 
w ä r e n w e d e r J u n g f e r n z w i n g e r noch Z i t t e r w e h für uns k o m i s c h ; 
e s w ä r e n v i e l m e h r formelhafte T r ä g e r v o n I n f o r m a t i o n e n w i e 
die a n d e r e n W ö r t e r auch. D i e s m u ß nicht n u r aus p r i n z i p i e l l e n 
G r ü n d e n betont w e r d e n , s o n d e r n auch i m B l i c k auf die b e i d e n 
g e n a n n t e n F r e m d w o r t g e g n e r , d ie m i t i h r e n E i n d e u t s c h u n g e n 
großentei ls außerordentl ich er fo lgre ich w a r e n . A u f P h i l i p p 
v o n Z e s e n gehen W ö r t e r w i e A n s c h r i f t , H o c h s c h u l e , J a h r b u c h , 
Oberfläche, S c h a u s p i e l e r , T i e r g a r t e n zurück, denen heute n i e 
m a n d m e h r i h r e künstl iche B i l d u n g ansieht . U n d v o n C a m p e , 
der e i n »Wörterbuch z u r E r k l ä r u n g u n d V e r d e u t s c h u n g der 
unserer Sprache a u f g e d r u n g e n e n f r e m d e n Ausdrücke« z u s a m 
menstel l te , k ö n n t e eine besonders l a n g e R e i h e v o n Vorschlägen 
angeführt w e r d e n , d ie sich durchsetz ten; i ch beschränke m i c h 
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auf die N e n n u n g v o n A u s f l u g ( E x k u r s i o n ) , befähigen ( q u a l i f i 
z ieren) , B i t t s t e l l e r ( S u p p l i k a n t ) , b u c h e n ( regis tr ieren) , E m p o r 
kömmling (Parvenü) , e n t e i g n e n ( expropr i ieren) , S t e l l d i c h e i n 
( R e n d e z v o u s ) , W e l t a l l ( U n i v e r s u m ) . 
Diese A u f z ä h l u n g zeigt a l lerd ings auch, d a ß d i e f r e m d e n 
Begriffe ke ineswegs v ö l l i g verdrängt w u r d e n : sie stehen als 
V a r i a n t e n — m a n c h m a l m i t schwer f a ß b a r e m , g e w i s s e r m a ß e n 
atmosphärischem Bedeutungsunterschied — z u r V e r f ü g u n g . 
D a s heißt aber: d i e erfolgreicheren B e m ü h u n g e n deutscher 
Sprachpfleger e r w e i s e n sich nachträglich w e n i g e r als A k t e der 
R e i n i g u n g , v i e l m e h r als solche der Bere icherung unserer S p r a 
che. D e m entspricht es, d a ß über d ie A n n a h m e oder die A b l e h 
n u n g eines V o r s c h l a g s i m a l l g e m e i n e n w e d e r d ie U n t e r s c h e i 
d u n g d e u t s c h / f r e m d noch eine a n d e n W ö r t e r n selbst ablesbare 
U n t e r s c h e i d u n g g u t , a n g e m e s s e n I w e n i g e r g u t , inadäquat 
entscheidet, s o n d e r n sehr v i e l eher äußere K o n s t e l l a t i o n e n u n d 
B e d i n g u n g e n des Sprachgebrauchs. D i e s e s i n d z w a r sicher n icht 
z u f ä l l i g ; aber sie s i n d meistens nicht oder n u r schwer auf e inen 
N e n n e r z u b r i n g e n . E i n e n aparten Beleg dafür bietet w i e d e r u m 
C a m p e , der sich t r o t z seiner V e r d e u t s c h u n g s w u t gegen den 
V o r s c h l a g w a n d t e , für D e m o i s e l l e u n d M a m s e l l künft ig Fräu
l e i n z u sagen u n d anste l le v o n Mortalität den deutschen Be
griff S t e r b l i c h k e i t e i n z u f ü h r e n — beides h i e l t er für e i n hoff
nungsloses U n t e r f a n g e n . 
Eine V o r h e r s a g e über d ie D u r c h s e t z b a r k e i t u n d A n n e h m b a r k e i t 
neuer W ö r t e r i s t n u r i n A u s n a h m e f ä l l e n mögl ich. W e n n v o n 
purist ischer Seite v o r g e s c h l a g e n w u r d e , statt K a m e r a künft ig 
K a m m e r z u sagen, d a n n ist dieser V o r s c h l a g s icherl ich n icht 
n u r a u f g r u n d des i n t e r n a t i o n a l e n Gebrauchs v o n K a m e r a z u m 
Scheitern v e r u r t e i l t , s o n d e r n auch deshalb, w e i l e r V e r w e c h s 
l u n g e n m i t sich brächte — m i t Recht h a t m a n d a r a u f h i n g e w i e 
sen, daß e i n f o t o g e n e s u n d e in > k a m m e r g e r e c h t e s < M ä d c h e n 
z w e i e r l e i sei. A u c h w e n n für H o s t e s s e i n so geschraubter u n d 
mißverständl icher Begr i f f w i e G a s t p f l e g e v o r g e s c h l a g e n w i r d , 
k a n n vorhergesagt w e r d e n , d a ß e r s ich n icht durchsetzt . O b 
aber F l u g b e g l e i t e r i n s ich n e b e n H o s t e s s oder S t e w a r d e s s h a l t e n 
w i r d , ist s icherl ich w e n i g e r eine Frage der sprachl ichen F o r m als 
des i n t e r n a t i o n a l e n V e r k e h r s u n d der S p r a c h r e g e l u n g d u r c h die 
n a t i o n a l e n Luftfahrtgesel lschaften. 
D i e s heißt n icht , d a ß amt l iche Sprachpflege sich i m m e r u n d 
überall durchsetzt . E i n e n g u t e n E i n b l i c k in d ie Z u f ä l l i g k e i t — 
vors icht iger gesagt: das Nicht-durchschaut-werden-Können — 
des E r f o l g s der Sprachpflege g e w ä h r e n d i e E i n d e u t s c h u n g s 
tendenzen der P o s t , d i e i m letzten J a h r h u n d e r t v o m G e n e r a l 
postmeister H e i n r i c h S t e p h a n getragen w u r d e n . A u f i h n gehen 
Begriffe w i e e i n s c h r e i b e n ( recommandieren) u n d p o s t l a g e r n d 
(poste restante) zurück, d i e sich g lat t durchsetzten. V o n i h m 
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s t a m m t aber auch die Ü b e r s e t z u n g F e r n s p r e c h e r für T e l e p h o n , 
die bis heute a m t l i c h s t r i k t be ibehal ten w u r d e (Fernsprechamt, 
amtl iches Fernsprechbuch, Fernsprechgebühren), die aber im 
al ltägl ichen Sprachgebrauch k a u m eine R o l l e spie l t : selbst ent
gegen der A u f s c h r i f t »Fernsprecher« sagt j e d e r m a n n T e l e f o n 
z e l l e . Versuchsweise lassen sich G r ü n d e dafür anführen. W i c h 
t i g dürfte der i m engeren S i n n e sprachliche s e i n , d a ß F e r n 
sprecher sich gegenüber W e i t e r b i l d u n g e n w i d e r s p e n s t i g e r v e r 
h ä l t : m a n t e l e f o n i e r t , aber m a n führt e i n Ferngespräch; etwas 
w i r d t e l e f o n i s c h weitergegeben — oder m i t t e l s F e r n s p r e c h e r . 
W e i t e r k a n n auf den W o h l k l a n g v o n T e l e f o n h i n g e w i e s e n w e r 
den. »Nachts g i n g das T e l e f o n , — u n d ich w u ß t e schon, das 
k a n n s t n u r d u sein«, he ißt e s i n e i n e m a l ten Erfolgsschlager . 
V i e l l e i c h t t ransport ier t das W o r t einfach m e h r v o n d e m z u 
gle ich g e h e i m n i s v o l l F e m e n u n d ver traut N a h e n , das i n der 
Sache l i e g t ; v ie l le icht e m p f i n d e n w i r aber auch das n u r so, 
w e i l s ich das W o r t durchgesetzt hat . D a ß b e i solchen Interpre
t a t i o n e n V o r s i c h t geboten ist , ze igt der u m g e k e h r t e V e r l a u f 
i n der Gebrauchshäuf igkei t v o n T e l e v i s i o n u n d F e r n s e h e n . H a t 
sich der e inheimische Begrif f h i e r durchgesetzt , w e i l er schlicht 
u n d g e n a u sagt, was die F a s z i n a t i o n dieses neuen M e d i u m s aus
macht? O d e r ist h i e r nicht v i e l l e i c h t m e h r die W e r b u n g einer 
sich mächt ig auswei tenden I n d u s t r i e v e r a n t w o r t l i c h , d ie schon 
b a l d auf den Begrif f F e r n s e h e r e inschwenkte? W a r u m aber 
tat sie das — sol l te d e m neuen Gerät so der A n s c h e i n des F r e m 
den g e n o m m e n , sol l te es rasch auch be i d e n w e n i g G e b i l d e t e n 
e ingebürgert w e r d e n ? A b e r er l iegen nicht gerade sie der A u s 
s t r a h l u n g s k r a f t v o r h e r u n b e k a n n t e r Fremdwörter? 
Ich m u ß e s b e i den F r a g e n b e w e n d e n lassen, d a k a u m H i n 
weise für eine bündige A n t w o r t v o r l i e g e n . V i e l l e i c h t deshalb , 
w e i l solche F r a g e n heute sehr v i e l w e n i g e r erörtert w e r d e n als 
früher, w e i l e s n u r noch eine sehr k l e i n e Z a h l v o n L e u t e n g i b t , 
die gegen Fremdwörter auf d ie B a r r i k a d e n gehen. D i e E i n 
f ü h r u n g des Fernsprechers f iel i n eine Z e i t , i n der w o h l d ie ent
schiedenste A u s w e i t u n g v o n F r e m d w ö r t e r n z u reg is tr ieren 
w a r — u n d z w a r i n enger V e r b i n d u n g m i t der A u s b r e i t u n g 
neuer wissenschaft l icher M e t h o d e n , technischer Geräte , neuer 
A r b e i t s v o r g ä n g e u n d I n d u s t r i e p r o d u k t e . B is d a h i n w a r e n 
Fremdwörter mindestens z u e i n e m größeren T e i l u n d w e n i g 
stens i n d e n ersten P h a s e n der Ü b e r n a h m e modisches V o k a b u 
lar , A u s d r u c k gesellschaftlicher S t i l i s i e r u n g . E s gab w e i t h i n die 
Mögl ichkei t , o h n e Fremdwörter z u leben u n d g l e i c h w o h l alles 
W e s e n t l i c h e r i c h t i g u n d angemessen z u benennen. Jetzt aber 
überfluteten die f r e m d e n W ö r t e r d ie Sprache u n d d r a n g e n tief 
i n d ie Lebensweise jedes e i n z e l n e n v o r . »Völ l iger Gegensatz z u 
Schifferkreisen« hat G o t t f r i e d B e n n d e n A b s c h n i t t eines Essays 
überschrieben; d a r i n schildert er die z w a n g s l ä u f i g e Zerstücke-
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l u n g der Erlebnisabläufe u n d die Flüchtigkeit der z a h l l o s e n E i n 
drücke — das h e i ß t aber z u g l e i c h ihre F r e m d h e i t , für d ie d a n n 
auch fremde W ö r t e r der angemessene A u s d r u c k s i n d : 

T o t a l e A u f l ö s u n g , monströseste K o n g l o m e r a t e , 
neurotische A p o k a l y p s e n , t r a n s h u m a n e F o k e n , 
J a k t a t i o n , hybr idestes F i n a l e — : 
I n d i v i d u a l - I c h : abgetakelt , 
P s y c h o l o g i e : z u m K o t z e n , 
E n t w i c k l u n g s p r i n z i p : der H u n d ble ibt a m O f e n , 
K a u s a l g e n e s e : w e r w i l l das w i s s e n , 
E r g e b n i s : réponse p a y é e ! ! 

D i e s ist e i n A u s s c h n i t t des Gedichts »Pro log«, das B e n n 1 9 2 0 i n 
B e r l i n schrieb. Natür l ich g i b t es v i e l v o n seiner persönlichen 
V e r f a s s u n g w i e d e r ; durch die g a n z i n d i v i d u e l l e G e s t i m m t h e i t 
h i n d u r c h aber w i r d etwas s ichtbar v o n der W i r k l i c h k e i t , einer 
di f fusen, ent f remdeten, n icht m e h r durchschaubaren W i r k l i c h 
keit . 

H i e r zeigt s ich, d a ß der F r e m d w o r t g e b r a u c h k e i n e Frage p h i l o 
logisch-st i l i s t i scher A u s w a h l a l l e i n w a r u n d ist , u n d ebenso 
läßt sich die F r e m d w o r t b e k ä m p f u n g nicht auf d iesen Bereich 
e inengen. Z u m i n d e s t i n der ausgeprägten F o r m des P u r i s m u s 
hatte sie i m m e r w e l t a n s c h a u l i c h e n B e k e n n t n i s c h a r a k t e r : gegen 
Ü b e r f r e m d u n g , gegen das U n d e u t s c h e , gegen d e n U n g e i s t der 

' G r o ß s t ä d t e , gegen die A s p h a l t l i t e r a t e n . D e r A l l g e m e i n e d e u t 
s c h e S p r a c h v e r e i n , der 1885 gegründet w u r d e , setzte s ich e i n 
für »Hei lung v o n E n t a r t u n g e n u n d V e r k r ü p p e l u n g e n « u n d 
f a n d m i t se inen Verdeutschungsbüchern u n d seiner Zeitschri f t 
v o r a l l e m i n a k a d e m i s c h e n K r e i s e n G e h ö r . I m Jahre 1 9 1 0 
hatte er n icht w e n i g e r als 30 0 0 0 M i t g l i e d e r — u n d das h i e ß : 
A n h ä n g e r einer k o n s e q u e n t e n sprachlichen E i n d e u t s c h u n g s p o l i 
t i k . D i e s e Z a h l erklärt , d a ß e i n Schriftstel ler w i e E d u a r d E n g e l 
Jahr für Jahr seine Schri f ten gegen die »deutsche M e n g s e i 
sprache« u n d für d ie »Entwelschung« veröffentl ichen k o n n t e — 
Schriften, i n d e n e n sich s o kernige Sätze f a n d e n w i e : »Das 
F r e m d w o r t ist i n n e r l i c h g e m e i n bis z u r Pöbelhaft igkeit« u n d 
die den deutschen U n t e r r i c h t s m i n i s t e r n d e n f o l g e n d e n Erlaß ans 
H e r z l e g t e n : »Kein deutscher Lehrer w i r d angestel l t , befördert 
u n d — ausgezeichnet, der sich nicht i n W o r t u n d Schrift m ö g 
lichst re iner deutscher Sprache befleißigt.« In solchen Schri f ten 
w a r der W e g z u r Sprachpflege des N a t i o n a l s o z i a l i s m u s v o r g e 
zeichnet, dessen Führer v o r a l l e m i n den ersten J a h r e n i h r e r 
Herrschaft gegen die jüdische u n d westeuropäische »Zersetzung« 
der deutschen Sprache w ü t e t e n ; der deutsche Sprachvere in 
w u r d e als »SA unserer Muttersprache« bezeichnet. 
Im Jahr 1947 w u r d e eine N a c h f o l g e o r g a n i s a t i o n des Sprach
vereins gegründet , d ie G e s e l l s c h a f t für d e u t s c h e S p r a c h e , für 
die jedoch purist ische Z i e l s e t z u n g e n nicht m e h r m a ß g e b e n d 
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w a r e n — i h r oberstes Z i e l ist es v i e l m e h r , a l l e n zu »helfen, 
die i n sprachl ichen F r a g e n Rat brauchen«, u n d i h r e Zeitschrift 
m i t d e m a l t e n T i t e l »Muttersprache« hat s ich m e h r u n d m e h i 
z u e i n e m O r g a n sprachwissenschaft l icher Beobachtung u n d 
T h e o r i e n b i l d u n g gewandelt . D i e a l ten Bestrebungen s i n d f r e i 
l ich ke ineswegs v ö l l i g tot ; sie h a b e n sich auf k le inere O r g a n i 
sat ionen ver lagert , v o n d e n e n die bekannteste der H a m b u r g e i 
V e r e i n für S p r a c h p f l e g e unter d e m V o r s i t z H e i n r i c h Heegers 
ist. D e r oberste G r u n d s a t z dieses V e r e i n s — m i t K l e b e t i k e t t e n 
u n d S t e m p e l n verbreitet — lautet : 

Dies k l i n g t vernünft ig u n d g e m ä ß i g t , u n d e s k a n n k e i n Z w e i 
fel bestehen, d a ß v o n E d u a r d E n g e l auch z u Heeger ke ine 
bruchlose L i n i e führt. A b e r i m G r u n d e s i n d die H a m b u r g e r 
Sprachpfleger doch der A n s i c h t , d a ß a l l e s deutsch gut u n d g u t 
deutsch ausgedrückt w e r d e n k a n n — sie gre i fen o h n e zu z ö g e r n 
sogar auf untergegangene gotische oder althochdeutsche W ö r t e r 
zurück u n d f o r m e n sie so, daß sie nach i h r e r A u f f a s s u n g e inen 
m o d e r n e n Sachverhal t treffen. I n solchen V e r s u c h e n , d ie h i e r 
nicht ausgebreitet w e r d e n s o l l e n , w i r d ebenso w i e i n der be
w u ß t e n V e r w e n d u n g »gotischer« Schr i f t typen d a n n doch die 
wel tanschaul iche Deutschtümelei e r k e n n b a r . 
Deutsche W ö r t e r s i n d deutscher als Fremdwörter — auf diese 
Fests te l lung l a u f e n le tz t l ich die m e i s t e n pur is t i schen A r g u m e n t e 
h i n a u s . I n i h r e n sonst igen, sachlichen B e h a u p t u n g e n lassen sie 
sich großente i ls leicht w i d e r l e g e n . Ich führe e in ige a n . Da ist die 
Rede v o m s c h w a m m i g e n C h a r a k t e r der Fremdwörter . I n der 
Tat , w a s ist n icht alles i n t e r e s s a n t ! A b e r es g i b t Z u s a m m e n 
hänge, in d e n e n es eben auf diese V i e l s e i t i g k e i t des Begriffes 
a n k o m m t , s o w e n n Goethe i n se inem V o r s p i e l auf d e m Theater 
sagt, das L e b e n sei , w o m a n es packe, i n t e r e s s a n t — eine Stel le , 
die E d u a r d E n g e l w o h l w e i s l i c h u n t e r s c h l u g , als er seine be
rüchtigte »Goldprobe des Welsch« e m p f a h l , be i der F r e m d -
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t igen, d i f ferenzierten A u s d r u c k gar n icht a n k o m m t « u n d w o 
deshalb »das umfassende F r e m d w o r t angebracht« ist . So w ä r e 
es v ö l l i g u n s i n n i g , d e m V o r s c h l a g des V e r e i n s für Sprachpflege 
z u f o l g e n u n d das S t i c h w o r t »Information« durch D u t z e n d e 
v o n anderen, deutschen Begri f fen z u ersetzen. U m g e k e h r t ist 
i n v i e l e n Fällen das F r e m d w o r t genauer u n d treffender, w e i l 
es b e s t i m m t e n G e g e n s t ä n d e n oder V o r g ä n g e n e i n d e u t i g zuge
ordnet ist — Beispiele w ä r e n zu H u n d e r t e n e t w a aus d e m Bereich 
der Wissenschaf ten u n d der T e c h n i k anzuführen. 
Schwier iger u n d d i s k u t a b l e r ist das A r g u m e n t , die deutschen 
W ö r t e r seien, w e i l älter, auch v e r t r a u t e r u n d verständlicher. 
Fürs erste läßt sich die B e h a u p t u n g leicht ad a b s u r d u m f ü h r e n : 
deutsche Fremdwörter s i n d ja doch d e u t s c h e Fremdwörter , u n d 
w ä r e n sie n icht vertraut u n d verständlich, so würden, sie auch 
nicht gebraucht. K a r l K r a u s hat gerade i n d iesem S i n n e v o n 
der »Sprachpeinigung« der Sprachre in iger gesprochen — i h r 
h i s t o r i s c h - p h i l o l o g i s c h e r E i f e r führt j a i n v i e l e n Fällen gerade 
v o m V e r t r a u t e n w e g . I n di f ferenzierterer F o r m h a t neuerdings 
H e r b e r t D r u b e das A r g u m e n t v e r w e n d e t : w ä h r e n d die deut
schen W ö r t e r i n »organischer V e r b i n d u n g « m i t »dem gesam
ten W o r t s c h a t z einer Sprache stehen« u n d sich v o r a l l e m a n 
best immte vertraute W o r t f a m i l i e n a n l e h n e n , s i n d die F r e m d 
wörter für d e n durchschnit t l i chen Sprachbenutzer sehr v i e l 
stärker i so l ier t . D a s ist r i c h t i g , aber ebendies k a n n i n v i e l e n 
Fällen für das F r e m d w o r t sprechen — auch sprachl ich g ibt es 
S i t u a t i o n e n , i n denen sich eine E m a n z i p a t i o n v o n der F a m i 
l ie empfiehl t . E i n W o r t w i e f o r t s c h r i t t l i c h be ispie lsweise ent
hält z w a n g s l ä u f i g e inen Rest v o n a b s o l u t e m F o r t s c h r i t t s g l a u 
ben u n d b l e i b t g l e i c h w o h l fast etwas altväterisch u n d v o r 
technisch — da ist es k e i n W u n d e r , d a ß p r o g r e s s i v v o r g e z o g e n 
w i r d . D a z u k o m m t , d a ß dieses W o r t auf e ine neue, i n t e r n a t i o 
nale F a m i l i e n v e r b i n d u n g z ie l t , w i e j a überhaupt w i c h t i g e F r e m d 
wörter durch i h r e International i tät d ie größeren Z u k u n f t s 
chancen h a b e n . 

N e b e n der Praktikablilität u n d der in v i e l e n Fällen gegebenen 
höheren Präzision g i b t es a l l e r d i n g s e i n dri t tes M o t i v für d ie 
F r e m d w o r t v e r w e n d u n g , das p r o b l e m a t i s c h b l e i b t : P r e s t i g e . 
D i e a m e r i k a n i s c h e Zei tschri f t » N e w s w e e k « z i t ierte 1963 e inen 
deutschen Luf twaf fenof f i z ier : »Ich fliege l e a d e r . W i r machen 
den c l i m b - o u t i n p a r a d e f o r m a t i o n . W e n n w i r a i r b o r n e s i n d 
u n d das l a n d i n g - g e a r hoch i s , g i b t jeder d e m l e a d e r e in 
t h u m b s - u p f o r c l o s e p a n e l s . W i r m a c h e n t w o - i n t e r v a l b r e a k s 
a n d f i n a l l a n d i n g . Ich n e h m e d o w n - w i n d s i d e . A n y questions?« 
D a ß dieses Z i t a t w o h l k a u m übertrieben ist , läßt sich auf 
jedem militärischen F l u g p l a t z fests te l len: d ie P i l o t e n w u r d e n 
i n A m e r i k a ausgebildet , u n d L u f t v e r k e h r u n d F l u g s i c h e r u n g 
s ind a m e r i k a n i s c h geprägt . A b e r darüber h i n a u s h a t sich dieses 
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K a u d e r w e l s c h g e w i ß n u r durchgesetzt, w e i l es v o n a n d e r n nicht 
vers tanden w i r d , w e i l es das elitäre B e w u ß t s e i n der F l ieger 
ausdrückt. D a s h e i ß t nicht , d a ß die W ö r t e r i n j e d e m E i n z e l 
f a l l ausgesucht u n d gezie l t v e r w e n d e t w ü r d e n ; aber diese 
Sprache gehört g e w i s s e r m a ß e n z u m B e r u f s b i l d , z u m Image 
der F l ieger . W e r sie k r i t i s i e r t , w i r d also nicht n u r nach der h i e r 
e i n d e u t i g s ichtbaren A b h ä n g i g k e i t v o n d e n U S A f ragen m ü s 
sen, s o n d e r n auch nach der e x k l u s i v e n S t e l l u n g solcher Mi l i tärs 
i n n e r h a l b der deutschen Gesellschaft. 
D e r F r e m d w o r t g e b r a u c h als M i t t e l gesellschaftl icher D i s t a n z i e 
r u n g — u n d m a n w i r d h i n z u f ü g e n m ü s s e n : als H i n d e r n i s b e i 
der Ü b e r b r ü c k u n g s o z i a l e n A b s t a n d e s — d a s ist das eigent
l iche P r o b l e m . D e r M u s t e r f a l l für dieses P r o b l e m is t so gegen
w ä r t i g , d a ß e r h i e r nicht ausgeführt z u w e r d e n braucht : das 
Verhäl tn is z w i s c h e n den S t u d e n t e n u n d — ke ineswegs n u r d e n 
A r b e i t e r n , s o n d e r n e i n e m Großte i l der ü b r i g e n B e v ö l k e r u n g . 
Schon E d u a r d E n g e l — eine k l e i n e E h r e n r e t t u n g w e n i g s t e n s ! 
— w a n d t e sich gegen das »grauenvol le Protzenwelsch«, m i t d e m 
die A r b e i t e r v o n der B i l d u n g ausgeschlossen u n d höchstens z u 
einer f r a g w ü r d i g e n »Nachäffung des h a l b g e b i l d e t e n Bürger
tums« g e d r ä n g t w e r d e n . M a n w i r d nicht sagen k ö n n e n , da_ 
sich d a r i n gar z u v i e l geändert habe. M a n c h e — nicht alle — 
studentische G r u p p e n , die sich u m Ü b e r b r ü c k u n g b e m ü h e n , be
w e i s e n durch i h r e nichts überbrückende Sprache, d a ß vieles 
v o n d e m , w a s sie als M a s s e n b e w e g u n g betrachten, n u r eine 
z i e m l i c h geschlossene S u b k u l t u r ist . 

A b e r : dieses e igentl iche P r o b l e m erweist sich b e i genauerem 
Z u s e h e n als k e i n F r e m d w o r t - P r o b l e m . Ich z i t i e r e wörtl ich aus 
einer F e r n s e h d i s k u s s i o n über U m w e l t p l a n u n g : 

»Sie g i n g e n d a v o n aus, d a ß V o r a u s s e t z u n g für eine größere 
D e c k u n g des Bedarfs — eine gewisse S t a b i l i s i e r u n g i n n e r h a l b 
der R e g i o n a l s t r u k t u r e n erreicht w e r d e n m u ß . D a s bedeute 
d a ß also die M o b i l i t ä t — spr ich: d ie freie W a h l des W o h n 
u n d A r b e i t s p l a t z e s — d a d u r c h eingeschränkt w e r d e n sol l te , 
d a ß die Q u a l i t ä t der U m w e l t b e d i n g u n g e n , der W o h n b e d i n 
g u n g e n u n d der A r b e i t s b e d i n g u n g e n i n d e n bundesdeut
schen R e g i o n e n u n d Städten etwas m e h r angeg l ichen w e r 
den u n d d a m i t d ie Städte aus d iesem l e i d i g e n K o n k u r r e n z 
kämpf, i n d e m sie i m A u g e n b l i c k l i e g e n , etwas e n t b u n d 
w e r d e n . D a s bedeutet —« 

» — nicht R e d u z i e r u n g v o n Mobi l i tä ten , s o n d e r n gleichmäßi 
Mobi l i tä ten , das heißt —« 
»Ja, aber doch k a l k u l i e r b a r e Mobi l i tä ten , d e n n sonst ka 
ich j a , m u ß ich j a i m m e r reagieren u n d k a n n nicht w e i 
grei fende Z i e l e k o n z i p i e r e n . Ich w o l l t e d a n u r noch e i n 
G e s i c h t s p u n k t ' z u sagen. O h n e Frage h a t dieser K o n k u r r e r 
k ä m p f der Städte auch auf d e m W o h n u n g s m a r k t z u m T e 
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zu landesplanerisch unsinnigen Entscheidungen geführt ; 
dennoch ist dieser Konkurrenzkampf unzweifelhaft im A u 
genblick in unserer kapitalistischen Gesellschaft ein starker 
Motor für bessere Qualität auch auf dem Bereich der Stadt
planung. U n d ich möchte in Frage stellen, ob ein weiter
greifendes dirigistisches Eingreifen, wie wir 's ja aus den 
Ostblockstaaten kennen, automatisch auch zu einer Ver
besserung der W o h n - und Umweltquali tät führen muß. 
Ohne Frage zu einer Erleichterung bei Standortfragen; aber, 
wie wir doch sehen, nicht unbedingt im Wohnungsangebot 
und in der Wohnungsquali tät im städtebaulichen Zusam
menhang.« 
»Ja, ich würde auch Herrn K. nie so verstanden haben, daß 
er etwa die heute erwünschte räumliche, soziale und beruf
liche Mobilität oder die soziale Mobilität , die in der Regel 
mit räumlicher und beruflicher Mobilität verbunden ist, ge
koppelt ist, reduzieren will , sondern er möchte, wenn ich ihn 
recht verstehe, durch eine entsprechende Infrastruktur-, 
Umwelt- oder jetzt im engeren Sinne Wohnungsbaupolitik 
gewährleisten, daß jede Region eine spezifische Attrakti
vität besitzt, die nicht dazu führt, daß bestimmte Teile des 
Bundesgebietes oder des Landes ausbluten und damit 
den verbleibenden Teilen der Bevölkerung nicht mehr die 
Basis der Versorgung mit allen möglichen Einrichtungen 
und Gütern und Arbeitsplätzen usw. und Erholungsqualitä
ten gibt.« 

Die Diskussion zeigt, wie einzelne W ö r t e r gewissermaßen als 
Chiffren, als Abkürzungen behandelt werden, die für die be
teiligten Fachleute eine ganze Kette von Tatsachen und Über
legungen vertreten. Hier kann und m u ß kritisch gefragt wer
den, ob bei einer öffentlichen Diskussion vor großem Publi
kum nicht sehr viel häufiger übersetzt, erläutert, ausgeführt 
werden sollte — ob also nicht gesagt werden sollte, daß k a l k u 
l i e r b a r e Mobilitäten Bevölkerungsverschiebungen sind, die sich 
berechnen, die sich zumindest abschätzen lassen. In anderen 
Fällen freilich ist die Übersetzung problematisch. 
S p e z i f i s c h e Attraktivität — hier wird die Angelegenheit schon 
problematisch; ist b e s o n d e r e A n z i e h u n g s k r a f t wirklich ver
ständlicher?.Oft haben sich die Bedeutung des Fremdwortes und 
die Bedeutung des entsprechenden einheimischen Wortes in 
Nuancen auseinanderentwickelt. Bei A n z i e h u n g s k r a f t dürften 
im Zeitalter der Raumfahrt die meisten Leute an eine physika
lische Qualität denken — Anziehungskraft der Erde. Wenn aber 
von jungen Mädchen die Rede ist oder auch von Ferienzielen 
oder von Wohngebieten — dann ist a n z i e h e n d weniger a t t r a k 
t i v , dann ist a t t r a k t i v das a n z i e h e n d e r e Wort. 
Nicht zu vergessen aber ist eine dritte Beobachtung. Es sind 
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ja ganz und gar nicht bloß die Fremdwörter , die hier das 
Verständnis erschweren, sondern es sind auch einzelne deutsche 
Vokabeln wie l a n d e s p l a n e r i s c h , V e r w a l t u n g s e b e n e u. ä . ; und 
es ist die mitunter schwierige Konstruktion der Sätze. 
Und erst mit dieser Beobachtung rücken wir das Problem ins' 
richtige Licht. Es geht nicht um die Vermeidung von Fremd
wörtern, sondern um die Bewältigung von Schwierigkeiten der 
Kommunikation. Es geht darum, daß bewußtes oder unbe
wußtes Sprachprestige abgebaut wird, wo es auf Verständlich
keit und Verständigung ankommt. Nicht Puristen sind also 
gefragt, sondern geschickte sprachliche Vermittler sachlicher 
Probleme. 

Werbesprache 

Als Beispiel dafür, daß ein Fremdwort die Bedeutung des 
Vertrauten annehmen kann, hätte — mit nur geringfügigen 
Einschränkungen — auch R e k l a m e angeführt werden können. 
Wenn junge Leute >etwas aufziehen«, dann machen sie Reklame 
dafür ; und auch im übrigen paßt das Wort besser in die 
übersichtliche und schon ein wenig altertümliche Welt der 
Jahrmärkte oder der Litfaßsäulen als in die unübersehbare 
der jetzigen Massenmedien. Hier ist eher das Wort W e r b u n g 
am Platze — bei dem fast niemand mehr an Liebeswerben 
denkt. Allerdings ist es auch nicht so, daß man sich mit dem 
deutschen Wort begnügt hätte . Sobald die Werbung größeres 
A u s m a ß annimmt, ist mindestens von V r o d u V t e n w e r b u n g , 
von A d v e r t i s i n g oder aber mit etwas weiterem Bedeutungs
umfang von M a r k e t i n g die Rede. Das Spezialgebiet des Marke
ting aber, also der Marktforschung und der aktiven Markt
politik der wirtschaftlichen Unternehmen — dieses Gebiet hätte 
ebensogut wie das der Luftwaffe als Beispiel für die Amerika
nisierung unserer Sprache angeführt werden können. Das 
Lexikon, das die wesentlichen Begriffe dieses Gebietes umfaßt, 
enthält ungefähr ebensoviel englische wie deutsche W ö r t e r , 
wobei die englischen im allgemeinen in Form und Aussprache 
(noch?) nicht eingedeutscht sind. 
Schon wenige Blicke in dieses Lexikon machen deutlich, daß 
wir es mit einer komplizierten Apparatur, mit vielschichtigen 
Techniken und Strategien zu tun haben. Dies muß deshalb 
gesagt werden, weil es keineswegs alle Leute wissen. Für viele 
ist Werbung eine undiskutierte Tatsache, die eben heute dazu
gehört, eine Erscheinung von naturwüchsiger Selbstverständlich
keit. Oder Werbung ist gar ein Stück Volkspoesie und Volks
kunst, etwas, das aus dem Umgang mit den zum Kauf ange-
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botenen Dingen irgendwie hervorwächst, ein Arsenal mehr oder 
weniger lustiger sprachlicher Erfindungen, die dem Hersteller 
zu seinem Produkt eingefallen sind. In Wirklichkeit handelt 
es sich um eine eigene. Industrie von riesigen Dimensionen. 
Das Bild und die paar Worte, die uns in einer Anzeige oder 
in einem Fernsehspot so harmlos-selbstverständlich entgegen
treten, sind fast immer das Ergebnis einer umständlichen 
Kampagne, an der eine ganze Reihe von Spezialisten beteiligt 
ist: der C r e a t i v e D i r e c t o r , der über die Werbegestaltung letzt
lich entscheidet, der K o n t a k t e r , der zwischen der Werbeagen
tur und dem Auftraggeber vermittelt, der A r t D i r e c t o r , der 
die künstlerische, und der T e x t e r , der die sprachliche Gestaltung 
leitet, der F F F - P r o d u c e r , der Spezialist für die Werbung in 
Film, Funk und Fernsehen, R e s e a r c h e r und M a r k e t i n g M a n , 
welche die Aufgabe haben, den Markt zu erkunden, der M : d i a 
P l a n e r , der die S t r e u u n g , die Auswahl und Belegung der ver
schiedenen Medien in die Hand nimmt, und schließlich der 
T r a f f i c e r , der den innerbetrieblichen Ablauf organisiert, der 
also die Zusammenarbeit der verschiedenen Abteilungen und 
die Einhaltung des Terminplans kontrolliert. 
Was Tag für Tag auf uns einredet aus Lautsprechern, aus A n 
noncen, von Litfaßsäulen, was Abend für Abend mit der 
Maske der Selbstverständlichkeit an uns vorbeizieht — all das 
ist berechnet, geplant, erfunden. Was als die Äußerung zufrie
dener, meist namenloser Konsumenten präsentiert wird — das 
ist in Wirklichkeit das Ergebnis des Kalküls von Leuten, wel
che die angepriesenen Gegenstände vorher weder kannten noch 
benötigten, von Managern künstlicher Sehnsüchte, die in gro
ßen Agenturen gemeinsam ihre Feldzüge ausarbeiten. Es wäre 
leicht, hier die Traumkulisse der täglichen Werbung aufzurich
ten und in ihren Einzelheiten zu beschreiben. Aber hier geht 
es zunächst und in erster Linie um einen Blick hinter diese K u 
lissen. Wenigstens andeutungsweise soll der weite Weg vom 
Werbeauftrag des Herstellers bis zur schließhchen Werbung in 
den üblichen Medien an einem Beispiel skizziert werden; die 
dabei auftauchenden Fachausdrücke und Fremdwörter sind 
nicht von mir hineingeschmuggelt, sondern samt und sonders 
original. 

Es fängt an mit dem B r i e f i n g , der Auftragsbesprechung, an der 
die ganze P r o d u k t g r u p p e beteiligt ist. Die Lage wird dargestellt 
und erörtert : Für ein Marken-Keimöl soll eine K a m p a g n e ge
startet werden mit dem Ziel der Marktausweitung; die Aus
einandersetzung m u ß dabei vor allem mit O f f - b r a n d s erfolgen, 
mit Produkten ohne Markennamen, die dank B i l l i g p r e i s a n g e 
b o t e n rund 70 °/o des Marktes beherrschen. Das Keimöl sei, 
so wird in der Besprechung vorgebracht, a l s Diätöl p r o f i l i e r t , 
sei g e s u n d h e i t s o r i e n t i e r t ; aber offenbar ist das nicht das rich-
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t ige P r o f i l . Deshalb, w u r d e das p s y c h o l o g i s c h e U m f e l d erforscht; 
s o w o h l das P r o d u k t I m a g e , a lso d ie a l lgemeine V e r b r a u c h e r 
v o r s t e l l u n g v o n Speiseöl, w i e d i e B r a n d I m a g e s , also d ie V o r 
s t e l l u n g über die wesent l ichen M a r k e n ö l e , w u r d e n unter d ie 
L u p e g e n o m m e n . A l s E r g e b n i s w i r d die M a r k e p o s i ' . i o n i e r t 
z w i s c h e n bekömmlich u n d g e s c h m a c k s n e u t r a l ; beide A s p e k t e 
gehören z u r S t r u k t u r des M a r k e n p r o f i l s , w o b e i der Geschmacks
neutral i tät der V o r z u g gegeben w i r d . 

N a c h d e m so die M a r k t f a c h l e u t e u n d der P s y c h o l o g e berichtet 
h a b e n , resümiert der T r a f f i c e r : »Neue V e r w e n d e r für X , P r o 
f i l i e r u n g d e s P r o d u k t a n g e b o t e s , S c h a f f u n g e i n e s n e u e n P r o d u k t 
I m a g e s , u n d z w a r d u r c h Verjüngung d e r M a r k e . D a s w e r b l i c h e 
A n g e b o t würde a u s s e h e n : X i s t i m G e s c h m a c k n e u t r a l e s K e i m 
öl. D i e Begründung — w a r u m : es i s t r e i n u n d u n v e r m i s c h t 
u n d e s i s t d i r e k t a u s P f l a n z e n k e i m e n , s p r i c h a u s M a i s , g e 
w o n n e n . D e r V o r t e i l für d e n K o n s u m e n t e n i s t es, daß e s e i n 
i d e a l e s öl für d i e f e i n e Küche ist.« E i n e r der M i t a r b e i t e r u n t e r 
br icht : »Sie s a g t e n g e r a d e M a i s . W o l l e n w i r M a i s w i r k l i c h —?« 

— »Okay, g u t , v i e l e n D a n k für d i e F r a g e ! M a i s , b i t t e , i s t t a b u , 
m e i n e H e r r e n . W i r w i s s e n : n a c h d e m K r i e g — M a i s E r s a t z 
p r o d u k t , u n d d e s w e g e n s o l l t e n w i r i n d i e S t o r y M a i s n i e a u f 
n e h m e n . W i r s p r e c h e n v o n P f l a n z e n k e i m e n , d e n n es würde v i e l 
v i e l G e l d b e d e u t e n , e i n e n e u e M a i s - S t o r y a u f z u b a u e n . O ' a y . 

— W i r würden a l s o münden i n d e r z e n t r a l e n w e r b l i c h e n B o t 
s c h a f t — w i e w i r d a s m a c h e n , d a s muß I h n e n n o c h e i n f a l l e n ! 

— X i s t e i n g e s c h m a c k s n e u t r a l e s öl für d i e f e i n e Küche. D a s 
i s t e i g e n t l i c h d e r P u n k t , a u f d e n w i r s e t z e n w o l l e n , u n d i c h 
g l a u b e , i n d i e s e r E c k e i s t e i n n e u e s P o s i t i o n i n g z u erreichen.« 
A n diesen wörtl ich nach einer A u f z e i c h n u n g z i t i e r t e n B e m e r 
k u n g e n k a n n Wesent l iches abgelesen w e r d e n : V o m G e g e n s t a n d 
selbst, v o n der W a r e , ist h e r z l i c h w e n i g d ie Rede. E s geht i n 
erster L i n i e u m die E r w a r t u n g e n des V e r b r a u c h e r s , u m seine 
V o r s t e l l u n g v o n der betreffenden M a r k e u n d die M ö g l i c h k e i 
ten der K o r r e k t u r dieser V o r s t e l l u n g . D a s ist d ie Frage des 
P r o f i l s der M a r k e , die Frage des P o s i t i o n i n g , der A n s i e d l u n g 
der W e r b u n g i n e i n e m g a n z b e s t i m m t e n Z u s a m m e n h a n g . D a s 
Gespräch macht aber auch deut l i ch , d a ß n icht n u r D i n g e , s o n 
dern auch W ö r t e r e i n P r o f i l h a b e n . D a s W o r t M a i s ist n icht 
t r a g b a r ; z u v i e l h ä n g t d a r a n noch aus der N o t der N a c h k r i e g s 
zeit. Z w a r w ä r e es grundsätzl ich mögl ich, die n e g a t i v e n V o r 
s t e l l u n g s i n h a l t e durch eine umfangre iche >Geschichte<, durch 
eine K a m p a g n e a b z u b a u e n , aber das w ä r e zu umständl ich 
u n d z u teuer. A l s o w i r d e i n schöner T a r n n a m e v e r w e n d e t : 
P f l a n z e n k e i m e . D i e Ü b e r l e g u n g e n m ü n d e n i n eine vor läuf ige 
F a s s u n g der w e r b l i c h e n B o t s c h a f t . D a s ist e i n m e r k w ü r d i g e r 
Begriff . V o r d e r g r ü n d i g h a n d e l t es sich d a b e i um die d i rekte 
Übersetzung des engl ischen m e s s a g e , das neben Botschaft auch 
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einfach Nachricht, Aussage bedeutet. Aber der überhöhte Begriff 
B o t s c h a f t ist nicht zufällig. Er enthält mehr als nur sachliche 
Information, er zielt auf Mängel und Sehnsüchte, die nur durch 
eine höhere Offenbarung ausgeglichen werden können. 
Die nun folgenden Erhebungen, Planungen und Beratungen 
der Produktgruppe gelten der Frage, wo und wie die Botschaft 
verkündet werden soll. Vor allem geht es um die M e d i a - S t r a t e 
g i e , also die Festlegung der hauptsächlichen Werbeträger . Die 
Entscheidung fällt einmal zugunsten von T V , also der Fern
sehwerbung, die breite Verbraucherschichten erreicht, zum an
deren zugunsten von Zeitschriften, mit denen eine höhere Z i e l -
gruppenadäquanz erreicht, also jeweils eine bestimmte Ziel
gruppe angesprochen werden kann. Darüber hinaus soll aber 
auch am P o i n t of S a l e — also an dem Ort, an dem das Produkt 
verkauft wird — geworben werden, und dazu gibt es, vom 
R e g a l s t o p p e r bis zum C o u n t e r D i s p l a y , dem Thekenaufsteller, 
viele Mittel. 

Ehe die Botschaft umgesetzt wird in wirksame Texte und Bil
der, wird noch einmal bei den Verbrauchern nachgestoßen. 
Hausfrauen werden zu einem Round-table-Gespräch, einer U n 
terhaltung am runden Tisch gebeten und nach ihren Forderun
gen an ein gutes öl gefragt. Dabei zeigt sich, wie gut inzwi
schen schon das Zusammenspiel zwischen Werbung und Ver
brauchern klappt: die Befragten geben vielfach nur die Schlag
wörter zurück, die ihnen von der Werbung serviert wurden. Die 
meisten Frauen schwenken auf die Linie ein, die von den Wer
bern schon vorgezeichnet ist: das öl m u ß , wie eine der Frauen 
sagt, »möglichst geschmacklos« sein. Der Ausdruck g e s c h m a c k 
l o s allerdings kann in die Botschaft nicht aufgenommen wer
den; Werbung m u ß stets mit Assoziationen rechnen, und 
g e s c h m a c k l o s kann eben auch das negative Gegenstück von 
geschmackvoll sein. 

Aber auch g e s c h m a c k s n e u t r a l gefällt dem Texter nicht; er findet 
es »formal nicht so g u t « . Er probiert alle möglichen Text
varianten durch, einige landen im Papierkorb, andere werden 
in die Kampagne eingebaut: »Gesundes Öl , das nicht nach 
öl schmeckt«, oder: »X hat jetzt eine neue Flasche und ein 
neues Etikett, aber noch immer keinen Ölgeschmack«. Die neue 
Flasche und das neue Etikett sind nicht unwesentlich. Dies ge
hört zur Verjüngung d e r Marke—und das heißt auf der anderen 
Seite: man b e t r e i b t Produktenüberalterung, das Alte wird außer 
Kurs gesetzt, wird p s y c h o l o g i s c h s c h r o t t r e i f gemacht. Zwar hat 
sich nur die Verpackung geändert ; aber bei der Werbung geht 
es grundsätzlich nicht um das Produkt, sondern um die Ver
packung, nicht um den Gebrauchswert, sondern — so hat es 
Wolfgang Fritz Haug in seiner Analyse ausgedrückt — um den 
»Schein des Gebrauchswerts«. In den Lehrbüchern der Werbung 
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(und davon gibt es viele!) liest sich das so: »Verkaufe die Wir 
kung!« — »Die Leute kaufen grundsätzlich eine Vorstellung«. 
— »Die Schönheitsmittelfabrikanten verkaufen nicht Lanolin, 
sondern eine Hoffnung«. — »Die Frauen kaufen ein Verspre
chen«. — Schließlich: »Nicht die objektive Beschaffenheit einer 
Ware ist die Realität, sondern die mehrheitlich subjektive Ver
brauchervorstellung«. Im Klartext heißt dieses Credo der Wer
bung B e t r u g — freilich Betrug mit dem Einverständnis der Be
troffenen. 
Die Kampagne, von der hier die Rede war, ist nichts Außer
gewöhnliches. Die Größenordnung der W e r b e e t a t s macht die 
Größenordnung solcher Kampagnen erklärlich. Für Coca-Cola-
Werbung werden in der BRD jährlich etwa 7 Millionen DM 
ausgegeben, für die Werbung der Lufthansa bei ungefähr 4 M i l 
lionen Passagieren rund 6 Millionen. Eine halbe Minute FS-
Werbung kostet beim W D R etwa 14 0 0 0 D M , eine halbe M i 
nute Funkwerbung bei den hessischen Sendern fast 3 0 0 0 D M . 
Eine Werbeseite in »Hör zu« kommt auf 55 0 0 0 , im »Stern« 
auf 30 0 0 0 , in »Schöner wohnen« auf 12 0 0 0 und im »Wochen
end« immerhin noch auf ca. 10 0 0 0 D M . Solche Daten machen 
es verständlich, daß Arten und Wege der Werbung genau kal
kuliert werden und daß Werbung und Marketing zum wissen
schaftlichen Operationsfeld geworden sind. Es gibt umfang
reiche A n a l y s e n der Vorstellungen und Wünsche bestimmter 
Käufergruppen, zum Beispiel die Untersuchung »Konjunktur 
im jungen M a r k t « , die 1967 aufgrund der Befragung von 
986 Jugendlichen zwischen 14 und 24 Jahren herausgebracht 
wurde. Es gibt ausgeklügelte Statistiken, in denen leitbildhafte 
Vorstellungen herausgearbeitet und bestimmten Merkmalsgrup
pen zugeordnet werden, so etwa die Grundlagenstudie »Die 
sympathische moderne Frau« , die das Ergebnis von 4653 Inter
views zusammenfaßt . U n d es gibt in allen größeren Branchen 
eine sorgfältige Marktbeobachtung und laufende Absatzbe
richte; — wenn beispielsweise seit einigen Jahren in der Spiri
tuosenwerbung das Bild von den »harten Männern« zurück
tritt, dann vor allem deshalb, weil der Branchenbericht » A l k o 
holische Getränke« der Anzeigen-Marketing Axel Springer & 
Sohn im Dezember 1967 registrierte, daß »immer mehr Frauen 
immer häufiger einen kurzen Klaren kippen«. 
Dieses letzte Beispiel, das in Wirklichkeit auf einen der zahl
reichen Anpassungs- und Umstel lungsvorgänge innerhalb eines 
schon erschlossenen Marktes hinweist, scheint auf den ersten 
Blick die optimistische These zu unterstützen, daß Werbung 
nur eine O r i e n t i e r u n g s h i l f e in der verwirrenden Fülle des A n 
gebots idarstellt, daß sich aber im wesentlichen die produk
tionsbestimmende Nachfrage durch all die aufwendigen M ä t z 
chen nicht beeinflussen lasse: »Lieschen Müller läßt sich nicht 
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verführen«, wie es in einem Buchtitel heißt; der einzelne deckt 
nur seine wirklichen Bedürfnisse, und er läßt sich schon des
halb nicht von den Massenmedien überreden, weil er sich in 
allen wichtigen Fragen an seiner engeren Bezugsgruppe orien
tiert. Aber mit den Bedürfnissen liegt es nicht so einfach. Es 
ist hoffnungslos, einen Satz »echter« oder »natürlicher« Be
dürfnisse herausheben zu wollen und dann alles andere als un
lautere Konsumjagd zu charakterisieren, denn die Bedürfnis
struktur verändert sich. Es ist aber auch ganz und gar verfehlt, 
jede kuriose Äußerung der Konsumwut als sinnvolles Bedürf
nis zu interpretieren. Auch Wünsche werden ja doch produ
ziert, gerade daran ist die Werbeindustrie unablässig tätig, 
und sie unterliegt darin ebenso wie jeder einzelne dem Zwang 
zu stetiger Ausweitung der Produktion, der im wirtschaftlichen 
System angelegt ist. 

Was die Beeinflußbarkeit durch die Massenmedien anlangt, so 
kennt diese sicherlich Grenzen, und es gibt einige gute Gründe 
für die Theorie des sogenannten Two-step flow (= Zweistufen-
fluß der Kommunikation), nach der die von Massenmedien 
ausgehenden Anregungen meistens nicht direkt, sondern höch
stens über Mittelsmänner, über >Meinungsführer< aus der eige
nen Gruppe oder doch der engeren Umgebung aufgenommen 
werden. Aber erstens verzögert das höchstens die Wirkung, 
zweitens unterliegen zumindest die Meinungsführer der d i r e k 
t e n Beeinflussung, und drittens hat die Werbung ein Mittel 
entwickelt, mit dem sie diese Zweistufigkeit zu überspringen 
sucht: die Texte und Bilder werden in vieler Hinsicht f a m i l i a r i -
s i e r t . Die angepriesene Ware erscheint häufig im Umkreis einer 
kleinen Familie, in irgendeiner Beziehung zu einer Spielj^ruppe 
von Kindern oder Jugendlichen, in einer Welt des engen Kon
takts und der freundlichen Nachbarschaft. Z u m Teil hängt 
das natürlich damit zusammen, daß die Ware in diesem Rah
men ihre Hauptfunktion hat. Aber nur zum Teil . Joachim 
Stave beschreibt in einer kleinen Abhandlung zu einem Werbe
text aus Wolfsburg, wie »sich in der Werbung das Familien
glück von heute« darstellt: »Sie sind zu viert: Das junge Ehe
paar, das Kind, der Wagen. Auch der Wagen gehört dazu; 
die Gedanken seines Besitzers umkreisen ihn ebenso zärtlich 
wie das Kind.« U n d was hier vom VW gesagt ist, gilt für viele 
andere Produkte in der Werbung ebenso: sie werden mit einbe
zogen in den Kreis der Familie, oder sie gehören mindestens 
in die nächste, vertraute Umgebung: der Versicherungsmann 
w o h n t n e b e n a n , ist j e d e r z e i t b e r e i t , und die Verkäufer empfeh
len sich als I h r xy-Hädndler oder gar, noch näher , als D e i n 
K a u f m a n n . 

Manchmal wird selbst dieser intime soziale Rahmen noch 
durchstoßen; Werbung spricht dann aus dem Inneren des Kon-
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sumenten, der Ausrufe wie oh und ah oder andere wenig arti
kulierte Laute der Zufriedenheit von sich gibt, der o h n e R e u e 
bleibt, weil er die richtige Marke raucht, oder der sein Gewissen 
spürt, weil er das falsche Waschmittel verwendet hat. Aber 
auch dieses Gewissen ist bezogen auf die anderen, und zwar 
wiederum auf die kleine Gruppe unmittelbar in der Nähe. Hier 
wird deutlich, daß die Familie, die Nachbarschaft und die an
deren intimeren Bezugsgruppen nicht nur ausgesucht werden, 
weil sie freundliche Bilder ermöglichen, sondern auch, weil über 
sie der Konformitätsdruck am sichersten dargestellt und ver
mittelt werden kann. 
Klaus Horn hat am Beispiel des K r a w a t t e n m u f f e l s wesentliche 
Mechanismen der Werbung gezeigt. Solche von der Werbung 
erfundenen Figuren und Typen passen ins Konzept der Famiiia
risierung: mit S c h l a u m e i e r , der in der Z w i s c h e n s a i s o n (auch 
dieses Wort ist eine Erfindung der Werber) reist, kann man 
sich identifizieren, und der Krawattenmuffel ist eine Figur, 
von der man sich auf alle Fälle absetzen m u ß . Die Figur ist 
aber ständig bedrohlich anwesend, und Situationen vor allem 
im Kreis der Familie stellen exemplarisch dar, wie der Nicht-
Angepaßte vor Blamagen bewahrt wird, indem man ihn recht
zeitig zur Anpassung — in diesem Fall : zum häufigen Wechsel 
der Krawatte — bringt. Noch deutlicher wird der >familiäre< 
Zwang in einer anderen von Horn angeführten Radiowerbung. 
Eine Gruppe spielender Kinder, ein Kind kommt hinzu: »Kann 
ich bei euch mitmachen?« »Ja, aber erst eine Frage. Ich trinke 
Kaba. Was trinkst du?« Die Zugehörigkeit zur Gruppe der 
Spielenden wird in der Werbekampagne also abhängig gemacht 
vom Konsum einer bestimmten Ware. 

Damit sind wir mitten in der Frage, w i e Werbung ihre Opfer 
anspricht — und dies ist nicht zuletzt auch eine Frage nach 
den sprachlichen Mitteln. Eine einzige kleine Seite von Anzei 
gen aus der Frühzeit der Zeitungswerbung zeigt, daß bestimmte 
Stilmittel nicht neu sind. A u f verschiedene A r t wird gesteigert 
bis zum nicht mehr Überbietbaren: größte W o h l t a t , e x t r a f e i n , 
h e r r l i c h s t e E r f r i s c h u n g , w i r k s a m s t e Bespülung, u n e n ' b e h r l i c h 
z u m W o h l b e f i n d e n j e d e s M e n s c h e n , e r s t a u n l i c h e i n f a c h , d a s 
b e s t e . Berufung auf vernünftige Argumente kündigt sich an: 
d a s a n e r k a n n t b e s t e , r a t i o n e l l e P f l e g e . Aber auch das klangvolle 
Wort fehlt nicht: a n g e n e h m e s A r o m a , und die letzte der A n 
zeigen bietet ein Wortspiel — O, w e l c h e W o n n e i s t s o l c h ' 
W a n n e — und eine Dialogszene, welche die Werbung lebendig 
macht und die Ware scheinbar objektiv im Gebrauch und in 
der Wirkung zeigt. 

Die zahllosen Steigerungsformen und sonstigen Superlative 
der heutigen Werbung setzen also nur fort, was hier angelegt 
ist. Sie sind jedoch bei weitem phantastischer geworden, die 
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h y g i e n i s c h — Ruth Römer hat in ihrer Untersuchung zahllose 
Beispiele zusammengetragen und nach der A r t der sprachlichen 
Bildung eingeteilt. Gerade solche neugebildeten Vokabeln wer
den meist als Hauptkennzeichen der Werbesprache angesehen; 
sie werden von ganz wenigen als Ausdruck sprachschöpferi
scher Fähigkeit gelobt, von vielen als üble Verballhornung 
der Sprache kritisiert. Zur Beurteilung muß man sich wohl erst 
einmal vergegenwärtigen, daß die Vielzahl konkurrierender 
Waren auch von der Werbung eine Vielzahl unterschiedlicher 
Angebote fordert. Das Problem stellt sich bereits bei der B e 
n e n n u n g der Ware. Leo Weisgerber erwähnt, daß es in Deutsch
land schon im Jahre 1 9 3 0 über 4 0 0 0 0 0 » W o r t m a r k e n « gab, 
also W ö r t e r , die als eingetragene Markenbezeichnungen dien
ten. Über den Gesamtbestand an W ö r t e r n des Neuhochdeut
schen streiten sich die Gelehrten; aber er dürfte um jene Zeit 
ebenfalls ungefähr bei 4 0 0 0 0 0 gelegen haben. Das heißt : es 
war völlig unmöglich, daß die Waren alle mit schon existie
renden W ö r t e r n benannt wurden, und tatsächlich sind Bezeich
nungen wie A d l e r , G r e i f , T r i u m p h eher Ausnahme als Regel. 
Die meisten Bezeichnungen wurden neu geschaffen — willkür
lich, aber doch nach bestimmten, sich rasch herauskristallisie
renden Regeln der Wortbildung: ein Erfrischungsgetränk, 
das mit einem Namen wie L y s a t o l auf den Markt gebracht 
würde, w ä r e schon dadurch erledigt, weil ein so gebildetes Wort 
von vornherein an Medikamente oder Reinigungsmittel den
ken läßt, jedenfalls an viel zuviel Chemie. 

Die Werbung steht zwar insofern unter etwas anderen Bedin
gungen, als sie entschiedener als die Warenbezeichnungen am 
Vertrauten und Verständlichen anknüpfen muß. Aber ein ge
wisser Zwang zu Neubildungen war auch hier gegeben, und 
die >Verständlichkeit< der Werbewörter ist von besonderer Art . 
Schon im Zusammenhang mit der Fachsprache und nun wieder 
in Verbindung mit den Warenbezeichnungeft war von der 
ungeheuren E r w e i t e r u n g d e s W o r t s c h a t z e s die Rede. Sie hatte 
zur Folge, daß das Verhältnis des aktiven Sprachschatzes zum 
passiven immer ungünstiger wurde: wir >verstehen< viel mehr 
W ö r t e r , als wir gebrauchen. Auch die Werbevokabeln gehören 
im allgemeinen nicht zum aktiven Sprachschatz; die Fälle, in 
denen ein Werbeslogan in Kinderreime u. ä. aufgenommen 
wird, sind Ausnahme. Die Welt unseres nur passiven Sprach
besitzes ist aber zwangsläufig wenig geordnet, bruchstückhaft, 
fragmentiert. Gerade diese F r a g m e n t i e r u n g macht sich die Spra
che der Werbung zunutze. Die W ö r t e r erscheinen in ihr we
niger als Informationsträger ; es sind Elemente direkter Steue
rung, die meist nicht aufs Rationale zielen. Ein paar fröhliche 
Stimmen singen im Hintergrund: »Guten Morgen — guten 
Morgen — guten Morgen.« Der Sprecher: »Ja, das muß ein gu-
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ter Morgen werden, wenn Frühstücksmargarine auf dem Tisch 
stand, und — ein guter Tag .« Das ist, vernünftig betrachtet, eine 
entsetzlich dumme Behauptung. Aber sie wirkt über die Ver
mittlung positiver Signale, die mit dem Namen der Margarine 
verbunden werden. Außerdem kommt solchen Behauptungen 
die große Streubreite unserer Umgangssprache entgegen: 
Glück zum Beispiel ist ein ungemein feierlicher und >tiefer< A u s 
druck — deshalb verwendet ihn die Werbung so oft; aber wir 
sagen schon, wir haben Glück, wenn wir an der Ampel Grün 
erwischen — deshalb kann auch die Werbung das Wort in ba
nale Zusammenhänge stellen. 
Hier kommt noch etwas anderes ins Blickfeld. Die Appelle 
der Werbung, an sich auf oberflächliche Verhaltensweisen — 
kaufen oder nicht kaufen — gerichtet, zielen stets tiefer, visie
ren gewissermaßen menschliche »Grundbefindlichkeiten« an. 
Die Liste auf Seite 114 führt W ö r t e r an, die in den Werbesprü
chen und -texten immer wieder vorkommen; sie ist zum großen 
Teil nach den von Ruth Römer gesammelten Schlüsselwörtern, 
zum Teil auch aufgrund eigener Beobachtungen und Zählungen 
zusammengestellt. 
Das hier herausgestellte Profil ist, das muß betont werden, eine 
spielerische Vereinfachung; die Zweiteilung in W ö r t e r eher 
»regressiven« und solche eher »progressiven« Gehalts ist sehr 
problematisch. Aber sie vermag vielleicht doch zu zeigen, daß 
viele Leitwörter der Werbesprache auf Gefühle zielen, die ver
bunden sind mit Angst und Sicherheitsstreben, wozu auch das 
Zurücksinken in eine ungefährdete Welt des Genießens gehört , 
während viele andere nach vorn gerichtet sind, auf Befreiung, 
Ausschreiten ins Neue, Unbekannte, Leistung und Erfolg. 
Schon bei dieser Erklärung wird freilich deutlich, daß zwischen 
den Gruppen ein enger Zusammenhang besteht. Dies bestätigt 
sich, wenn man statt der Leitwörter die Werbetexte selbst be
trachtet. Zwar gibt es Waren, die eindeutig in den einen oder 
anderen Bereich gehören: Hausschuhe zum Beispiel werden mit 
Regressionswörtern, Reisen überwiegend mit Progressions
wörtern angepriesen. Aber schon hier erfolgt oft ein Übergriff. 
K o m f o r t , L u x u s , S i c h e r h e i t — das sind Qualitäten, die auch bei 
Reiseangeboten eine Rolle spielen; und Wendungen wie d i e 
s a n f t e R e v o l u t i o n oder d i e flüsternde R e v o l u t i o n , die neuerdings 
in Werbetexten auftauchten, sind durchaus bezeichnend. Es 
zeigt sich, daß gerade die Dialektik, das H i n und Her zwischen 
den beiden Sphären charakteristisch ist. Das hängt teilweise 
mit der Tendenz zusammen, für jeden etwas anzubieten: des
halb ist in der touristischen Werbung für die gleichen Orte von 
m o d e r n e r , i n t e r n a t i o n a l e r W e l t und von verträumtem L o k a l 
k o l o r i t und b e s c h a u l i c h e r R u h e die Rede; deshalb wird für das 
gleiche Gerät mit dem Hinweis auf technischen Fortschritt und 
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auf das ehrwürdige Alter der Firma geworben; deshalb werden 
Begriffe wie T r a d i t i o n und e i n m a l i g verkuppelt. Aber dieses 
Prinzip findet seine Erklärung keineswegs nur in der Existenz 
verschiedener Zielgruppen der Werbung. Es deutet vielmehr 
Zusammenhänge an wie die von Angst und Leistung, Sicher
heit und Erfolg — Zusammenhänge , die für jeden einzelnen 
maßgebend sind. 
Sieht man die Werbesprache als Mittel, das die heute a l l g e m e i n 
s t e n Wünsche, Ängste , Sehnsüchte in den Menschen anspricht 
und sie eben dadurch zu etwas sehr S p e z i e l l e m , nämlich dem 
Kauf eines bestimmten Produktes bringt — dann bekommt die 
neuerdings immer häufiger festgestellte Parallelität von Pro
duktenwerbung und p o l i t i s c h e r W e r b u n g ihr eigenes Gewicht. 
Es hat den Anschein, daß auch in der Wahlpropaganda immer 
mehr höchst allgemeine Appelle das Bild bestimmen. Die er
folgreicheren gehören hierzulande überwiegend in die Regres
sionssphäre; es ist kaum mehr umstritten, daß der Slogan 
»Keine Experimente« eine Wahl entschied — eine amerikani
sche Zeitung stellte damals ironisch fest, die Deutschen hätten 
im Grunde den Weihnachtsmann (also die ängstliche Sicherung 
des Wohlstandes) gewählt . Die Amerikaner haben einen Blick 
dafür — dort liegt der Ursprung der Parallelität und auch 
eines hier bisher noch nicht bekannten Ineinanders von Wer
bung und politischer Propaganda. Vor 20 Jahren wurde Richard 
Nixon als eine neue A r t des Politikers beschrieben, weil er 
wie ein Werbefachmann an seine Arbeit herangehe; er ver
kaufe politische Dinge der Öffentlichkeit als Waren — je nach 
Marktlage. Inzwischen ist Nixon Präsident geworden. Es wäre 
sicher falsch zu sagen: t r o t z d e m ist er Präsident geworden. Die 
Mentalität des Marketing und mit ihr die Werbesprache hat in
zwischen nicht nur den kleinen Kaufladen an der Ecke erreicht; 
sie prägt auch einen wesentlichen Teil der großen Politik. 

Sprache als G r u p p e n a b z e i c h e n 

Der Begriff G r u p p e n s p r a c h e wird in der Sprachwissenschaft 
oft gebraucht, aber wohl ebensooft verworfen. Es ist ein sehr 
relativer Begriff — und zwar sowohl hinsichtlich der Gruppe 
wie hinsichtlich der Sprache. M i t Gruppe kann in der Soziolo
gie jede Vereinigung von Individuen verstanden werden, die 
durch Interessen und Beziehungen miteinander verbunden sind, 
und jedes Individuum gehört vielen Gruppen an. Rede ich also 
immer in — ständig wechselnden — Gruppensprachen, oder 
sollte dieser Begriff, wie auch der entsprechende Begriff 
»Sozialdialekt«, nur dort verwendet werden, wo sich in ver-
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hältnismäßig geschlossenen Gruppierungen von längerer Dauer 
eine Vielzahl sprachlicher Besonderheiten herausbildet? Aber 
diese sprachlichen Besonderheiten entstehen zunächst sehr oft 
aus der Sache heraus, nicht aus der Abschließung der Gruppe 
— dies ist an Beispielen der beruflichen Fachsprachen, aber auch 
der Sportsprache deutlich geworden. Gruppensprachen sind das 
im Grunde nicht. Sie sind aber für einzelne Gruppen und in 
einzelnen Gruppen charakteristisch, und sie tragen zur Heraus
bildung und Verfestigung der Gruppe bei. Davon soll hier die 
Rede sein: von der Gruppierungsfunktion, die grundsätzlich zur 
Sprache gehört (schon der flüchtigste Dialog schafft gewisser
maßen eine kleine Gruppe), die aber in bestimmten Bereichen 
besonders hervortritt — Sprache als G r u p p e n a b z e i c h e n . 
A b z e i c h e n sind Signale, welche eine bestimmte Zugehörigkeit 
— und das heißt fast immer Gruppenzugehörigkeit — aus
drücken. Abzeichen müssen nicht immer zum Anstecken sein. 
Es kann sich um eine bestimmte Haar- oder Barttracht han
deln, um bestimmte Formen der Kleidung, um bestimmte Gesten 
und Gebärden — und nicht zuletzt um eine bestimmte Form der 
Sprache. Ich höre im Rundfunk die Übertragung einer politischen 
Kundgebung, höre die Stimme des Redners: 

»Der große Wandel, der sich in Deutschland vollzogen hat, 
wird im Ausland am sichtbarsten durch den auslandsdeut
schen Volksgenossen vertreten und repräsentiert. Wir waren 
ja bis 1933 die Paria der Welt, das ist nun zu Ende! Und 
wenn die Welt sich von 1918 bis 1933 mit der allzu be
quemen Tatsache abgewöhnt hatte, in Deutschland nur den 
Prügelknaben ihrer gegensätzlichen Interessen zu sehen, so 
m u ß die Welt heute erkennen, daß diese Tatsache nicht mehr 
existent ist, daß heute in den Grenzen des Reiches ein anderes 
V o l k lebt, und daß es nur zu natürlich ist, daß der neue 
Geist dieses Volkes auch alle Deutschen erfüllt, ob sie nun 
innerhalb oder ob sie jenseits unserer deutschen Landes
grenzen leben und arbeiten und atmen. Seid gläubige Söhne 
und Töchter Eures Volkes und Eures Landes, haltet als A n 
gehörige des Reiches fest am Deutschtum, der Mutter Eures 
Lebens und Eurer Art . Steht treu und unbeirrt trotz aller 
Hetze und trotz aller Verleumdung zum Führer, zum Volke 
und zum Reich!« 

Spätestens nach ein paar Sätzen weiß ich Bescheid: es handelt 
sich um eine n a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e Propagandarede, und ich er
kenne das gerade an d e n Goebbelsworten (es sind allerdings 
ziemlich viele), die sachlich fast nichts aussagen und die wobl 
nicht nur für mich als Abzeichen fungieren, sondern die auch 
damals vor allem Abzeichen-Funktion hatten, die Funktion, 
die Zusammengehörigkeit zu signalisieren — nach innen und 
außen: V o l k s g e n o s s e n , P a r i a d e r W e l t , d e r n e u e G e i s t , l e b e n 
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u n d a r b e i t e n u n d a t m e n , gläubige Söhne u n d Töchter E u r e s 
V o l k e s , M u t t e r E u r e s L e b e n s u n d E u r e r A r t , Führer, V o l k u n d 
R e i c h . 
Ein anderes Beispiel — R u d i D u t s c h k e in einem Interview mit 
Günter Gaus: 

»Ich meine, das ist kein ewiges Naturgesetz, daß sich ent
wickelnde Bewegungen Apparate haben müssen. Es hängt 
von der Bewegung ab, ob sie in der Lage ist, die verschiede
nen Stufen ihrer Entfaltung mit den verschiedenen Bewußt
seinsstufen ihrer Bewegung zu verbinden. Genauer: wenn 
wir es schaffen, den Transformationsprozeß, einen langwie
rigen Prozeß, als Prozeß der Bewußtwerdung der an der 
Bewegung Beteiligten zu strukturieren, werden die bewußt
seinsmäßigen Voraussetzungen geschaffen, die es verun
möglichen, daß die Eliten uns manipulieren.« 

Daß hier nicht die flache Gleichung braun = rot bewiesen 
werden soll, braucht kaum gesagt zu werden. Es geht gerade 
um den Unterschied. Das ist zunächst ein Unterschied des 
Niveaus; im Hintergrund der Goebbels-Rede steht ein roman
tisierender vager Mythos, während hier die Begriffe aus der 
genauen Terminologie der Sozialwissenschaften abgeleitet sind. 
Daraus ergibt sich auch ein Unterschied im Blick auf unser 
Problem: Ich kann zwar auch diese Sätze sofort >verorten< und 
der studentischen Linken zuweisen, und sicherlich orientiere 
ich mich dabei an einigen Leitbegriffen wie B e w e g u n g , A p p a 
r a t e , Bewußtseinsstufen, Transformationsprozeß, Bewußtwer
d u n g , E l i t e n , m a n i p u l i e r e n . Aber eben diese Leitbegriffe sollen 
weder nach außen noch nach innen einfach demonstrieren, 
sondern sie haben argumentierenden Charakter. Dies gilt frei
lich nur einmal für den konkreten Zusammenhang dieses Inter
views. Schaut man auf manche Erscheinungsformen der späteren 
Studentenbewegung, so liegt das Urteil nahe, daß zum Teil die 
Argumente eben doch zum d e m o n s t r a t i v e n A b z e i c h e n verkom
men sind — die besondere Sprache scheint hier oft sehr viel 
weniger den sachlichen Bedürfnissen der Auseinandersetzung 
mit Problemen zu genügen als vielmehr der Selbstbestätigung 
von Gruppen, die mit den Problemen nicht so sehr viel weiter 
gekommen sind. 

Diese Akzentsetzung darf freilich nicht dazu führen, daß die 
Funktion der Selbstbestätigung — oder sagen wir allgemeiner: 
die sprachliche Abzeichenfunktion grundsätzlich abgewertet 
wird. Es kommt auf den besonderen Zusammenhang und es 
kommt auf die Mischung an — denn enthalten ist diese Funk 
tion auch noch im sachlichsten Gespräch. Sprache operiert nicht 
nur auf einer deskriptiven, sachlichen Ebene, sondern auch auf 
einer kommunikativen, sozialen. Auch dort, wo ganz eindeuti 
die nötige sachliche Differenzierung eine eigene Sprache hervor 
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ruft, schafft diese doch zugleich soziale Differenzierungen, das 
heißt: sie trägt zum Zusammenhalt der Benutzer dieser Sprache 
und zu einer gewissen Abwehr aller anderen, welche die Spra
che nicht benützen, bei. Dies kann gezeigt werden am Beispiel 
der sogenannten G e h e i m s p r a c h e n . 

Im schwäbischen Killertal verließen noch um die Jahrhundert
wende rund 6 0 0 Hausierhändler jeden Herbst nach der Feld
arbeit die Dörfer und zogen mit Wäscheklammern, Holzlöffeln, 
Peitschenstecken und anderer selbstgefertigter Ware von Ort 
zu Ort. Diese wandernden Händler hatten ihre eigene Sprache, 
die sie — mit einem nicht erklärten Ausdruck — als P l e i s n e n 
bezeichneten. Zwar liegt auch hier die deutsche Grammatik zu
grunde; aber die eigenen W ö r t e r und Wendungen sind so zahl
reich, daß der Nicht-Eingeweihte die Sprache auch dann nicht 
verstehen kann, wenn die zusätzliche schwäbische Dialektfär
bung beseitigt ist: 

Die Beobachtung Stegers, daß eine Gruppe »nur in den Be
reichen sprachlich aktiv wird, an denen sie als Gruppe gemein
sam handelnd beteiligt ist« , gilt auch hier. Im Sonderwort
schatz der Killertäler überwiegen Ausdrücke, die sich auf die 
Kundschaft und auf die Ware beziehen; daneben spielen auch 
erotische Deckwörter — von der h a b i g e n S i a n n (der Frau, die 
zu >haben< ist) bis zum k u e z e l i g e n P i n k (dem liebestollen 
Mann) — und Vokabeln für Speisen und Getränke — vom 
Därmle (Wurst) bis zum H a u s n e i b e l m e n t u m (Kartoffelsalat), 
vom G r a t t a g a u t s c h e r (Most) bis zur K u a h b l i a c h (Milch) — 
eine große Rolle. Aber da der wandernde Händler überhaupt 
kein eng umgrenztes berufliches Feld kennt, sondern immer 
auf dem Sprung ist, gibt es für fast alle Lebensbereiche eine 
ausreichende Zahl von Spezialbegriffen — ausreichend zur 
Tarnung und Geheimhaltung. Daß dies die wesentliche Funk
tion dieser Sprache ist, liegt auf der Hand. 

Die Killertäler sind überzeugt davon, daß dies ihre ureigene 

»Was dossest?« 
»Ich h o b m e i n M u s v e r n o b i -
s e t . U n d d e r schättrigen 
S i a n n k a n n m a n n i c h t g e 
n u g stecken.« 
»Dabei s i e h t m a n d e n A h n e 
i n d e r Häppe.« 
»Aber d e r K i g e l e s s c h i n e b e r 
i s t gewandt.« 
»Spann! d e r B e i s t i e b e r s t u b t 
a n . E r h a t u n s s c h o n 
gespannt.« 
»Der B l e m b e l s p i n k h a t 
k e i n e n Watzen.« 

» W a s überlegst du?« 
»Ich habe mein Geld verputzt. 
U n d der verdorbenen Frau 
kann man nicht genug be
zahlen.« 
»Dabei ist die Suppe ganz 
wäßrig .« 
»Aber das Kirschwasser ist 
gut.« 
»Paß auf! der Knecht kommt 
herein. Er hat uns schon be
merkt .« 
»Der Wirt hat keine 
Ahnung.« 
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Geheimsprache ist. Sie haben recht insofern, als die Vokabeln 
dort von Generation zu Generation überliefert wurden und als 
das Pleisnen eine ganze Reihe von W ö r t e r n enthält, die anders
wo nicht vorkommen und die wohl spielerisch aus der Mundart 
entwickelt wurden. Aber andere W ö r t e r , und darunter gerade 
die zentralen Begriffe, erscheinen in der gleichen oder einer 
verwandten Form auch in anderen deutschen Händlersprachen, 
und der Vergleich führt in einen sehr weiträumigen, sogar 
internationalen Zusammenhang, der hier wenigstens angedeu
tet werden soll. W ö r t e r wie P i n k , s p a n n e n , M u s tauchen auch 
anderswo auf; sie gehören zum R o t w e l s c h , dem auch das Pleis
nen als ein >Dialekt< unter anderen zugeordnet werden muß. 
Rotwelsch bedeutete schon im Mittelalter >unverständliche 
Bettlersprache<; und es blieb Sammelbegriff für die Geheim
sprachen der am äußersten Rand der Gesellschaft existierenden 
Gruppen — später sagte man oft einfach G a u n e r s p r a c h e . Einen 
Teil seiner W ö r t e r verdankt das Rotwelsch deutschen Dialek
ten; ein anderer, großer Teil geht aber auf das j i d d i s c h e und 
die Z i g e u n e r s p r a c h e zurück. Der heute allgemein geläufige 
Begriff v e r k o h l e n klingt zwar deutsch, kommt aber wahrschein
lich vom zigeunerischen kälo (schwarz), und das inzwischen 
ebenfalls gängige Wort P l e i t e hängt mit dem jiddischen p l e t o 
(Flucht, Entrinnen) und dadurch auch mit dem gleichbedeuten
den hebräischen p e l a t a zusammen. Denn sowohl das Jiddi
sche wie das Zigeunerische bilden ihrerseits wieder abenteuer
liche Mischsprachen: das Jiddische wurde aus deutschen, hebrä
isch-aramäischen und slawischen Bestandteilen gebildet; die 
Zigeunersprache geht auf Indien zurück, gliederte sich aber im 
Verlauf der Wanderungen armenische, persische, türkische, 
griechische und rumänische Bestandteile an. 
Ich erwähne das, weil die weite Verbreitung dieser Sprachen 
und ihre Verbindung im Rotwelschen wahrscheinlich machen, 
daß die Geheimsprachen nicht so geheim waren, wie wir heute 
annehmen — oder vorsichtiger gesagt: daß sie zwar der Ge
heimhaltung von Absprachen gegenüber Außenstehenden dien
ten, daß sie aber darüber hinaus und vermutlich in demselben 
Maße die Funktion hatten, die reisenden Händler ihrer Z u 
sammengehörigkeit und ihres Zusammenhalts zu versichern. 
Bezeichnenderweise ging die Killertaler Händlersprache auch 
dann noch nicht sofort unter, als der Hausierhandel zu seinem 
Ende gekommen war. Diese Sondersprache gewann dann einen 
Anstrich der Erinnerung und gehört nun in die Stammtisch
gespräche über die Erlebnisse von einst. In dieser speziellen 
Funktion setzt sich die allgemeinere »integrative« Funktion von 
früher fort, und s i e ist in erster Linie gemeint, wenn von 
Sprache als Gruppenabzeichen die Rede ist. 
Selbst dort darf noch einiges von dieser Funktion vermutet 
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einigte. Was Martin Joos und John L. Fischer als »flight-
pursuit mechanism« auf den sprachlichen Wandel in verschiede
nen sozialen Schichten bezogen: daß nämlich die »Verfolgung« 
und Übernahme einer Erscheinung durch die niederen Sozial
schichten die oberen zur sprachlichen »Flucht«, zur Änderung 
sprachlicher Merkmale veranlasse — dies läßt sich allgemeiner 
auch auf die hier behandelten Gruppensprachen beziehen. Aber 
selbst bei diesen Wandlungs- und Erneuerungsvorgängen in
nerhalb der rotwelschen Sprachen drängt sich die Frage auf, 
ob damit nicht neben der Geheimhaltung des Wortschatzes auch 
die >Eigenheit< der Sprache als ausschließlicher Besitz der 
G r u p p e verteidigt wurde.. 
Diese Überlegung liegt deshalb nahe, weil auch in Gruppen, 
bei denen kaum ein Bedarf sachlicher Differenzierung und kei
nerlei >objektives< Interesse an Geheimhaltung besteht, die Ent
wicklung von sorgsam gehüteten Sondersprachen außerordent
lich häufig ist. Vielfach könnte man dabei, in Anlehnung an 
den von Yinger eingeführten Begriff der Kontrakultur von 
K o n t r a s p r a c h e n reden. Sie werden getragen von Gruppen, die 
sich in wesentlichen Wertauffassungen und Verhaltensnormen 

Geheimsprachen Fachsprachen Kontrasprachen 

Geheimhaltung 
AbSchließung 

Sachorientierung 
Deskription 

Gruppenorientierung 
Integration 

Zur Funktion der Sondersprachen 

gegen die sonst allgemein in der Gesellschaft anerkannte O r d 
nung stellen, und sie sind gewissermaßen das Abzeichen oder 
eines der Abzeichen, in denen sich dieses Kontra ausdrückt. Dies 
gilt wohl schon von Geheimsprachen, wie sie in Schülerkreisen 
verbreitet sind; die sogenannte B - S p r a c h e beispielsweise, in der 
jeder Vokal nach Einschub eines b wiederholt wird ( D e b e r 
A b a l t e b e i b i s t d o b o o f = Der Alte ist doof), ist eine so b e 
k a n n t e >Geheimsprache<, daß ihre Hauptfunktion wohl eher in 
der Formulierung jenes Kontra steckt. Noch entschiedener gilt 
dies für die Sondersprachen von Gruppen, die sich in ihrer ge
samten Lebensweise von den herrschenden Gesetzen und Kon
ventionen abgewandt haben. Wenn von einer regelrechten 
Hippie-Sprache kaum gesprochen wird (oder höchstens im 
Blick auf einige »Hasch«-Vokabeln wie J o i n t , Kiff, D e a l e r ) , 
dann wohl deshalb, weil hier in der Tat andere Abzeichen als 
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die sprachlichen vorherrschen und der eher passive Bezug zur 
Wirklichkeit wohl überhaupt der Herausbildung einer Sonder
sprache ungünstig ist. Die Sprache der R o c k e r aber stellt eine 
aggressive Kontrasprache dar, von der es freilich Querverbin
dungen zu kriminellen Geheimsprachen gibt. 
H e i n z Küpper hat in mehreren umfangreichen Bänden den 
Wortschatz zusammengetragen, der nicht an regionale Einzel
dialekte gebunden, der aber doch deutlich unterhalb der Hoch
sprache anzusetzen ist; großenteils gehört dieser Wortschatz in 
den Bereich der Kontrasprachen, wenn dieser Begriff nicht zu 
eng verstanden wird. Schon der Umfang jener Lexika läßt auch 
hier auf ständige Neuschöpfungen schließen — und wiederum 
geht es dabei nur zum kleineren Tei l_um die sprachliche Be
wältigung neuer Gegenstände und Situationen, zum größeren 
dagegen um die Erneuerung der Gruppenabzeichen, um die 
>Verjüngung< der Vokabeln. Zwei — miteinander zusammen
hängende — Gründe scheinen es vor allem zu sein, die diese 
ständige Erneuerung notwendig machen. 

Der eine Grund liegt in der Abnutzung der sprachlichen Mittel, 
die um so rascher ist, je auffallender und ungewöhnlicher diese 
Mittel sind. Für jenen Wortschatz ist aber charakteristisch, 
daß dick aufgetragen wird; viele Kontrasprachen wenden sich 
wie gegen die gesellschaftliche auch gegen die sprachliche 
Langeweile; sie putzen das »Wörterbuch verblaßter Metaphern« 
mit grellen Plakateffekten heraus. Schlichter gesagt: sie operie
ren mit Bildern, wo die sonstige Sprache längst nur noch das 
hinweisende Zeichen kennt. Der Pianist wird zum T a s t e n 
h e n g s t , die gute Leistung eines Solisten zur W o l k e , das Saxo
phon zur K a n n e , die u n t e n u n d o b e n l o s g e h t , die Trompete zum 
F e u e r h o r n , die Kapelle spielt auf heiß oder auf M o o s (d.h. 
ums Geld) — und so fort. Die hier angeführten Begriffe sind 
aber inzwischen großenteils schon wieder passe. Es gab nur zwei 
Möglichkeiten: entweder auch sie wären verblaßt zu bloßen 
Zeichen — aber dafür gab es ja schon die guten alten Vokabeln; 
oder aber sie mußten rechtzeitig, schnell ersetzt werden. Das 
gleiche kann auch an den »verfremdenden« Mitteln der Kontra
sprachen gezeigt werden. Wenn statt Kriegsfreiwillige plötz
lich K r i e g s m u t w i l l i g e gesagt wird, dann stellt sich dieses Wort 
zum ursprünglichen und üblichen in kritischen Kontrast. Wenn 
gefragt wird, g e g e n wen sich einer verlobt, dann steckt in die
ser Frage zunächst skeptischer Witz , der ebenfalls aus dem 
Automatismus des Redens und Hörens hinausführt. Und wenn 
jemand sagt, es gehe ihm d u r c h M a r k u n d P f e n n i g , dann wird 
auch hier eine witzige Verbindung hergestellt zwischen dem 
Sitz der Nerven und dem »nervus rerum«, dem Nerv aller Dinge 
in unserer Gesellschaft. Aber auch hier gibt es nur die beiden 
Möglichkeiten, daß entweder die Verfremdung abstirbt, so daß 
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auch diese Ausdrücke in der üblichen widerstandslosen Weise 
durch die Gespräche gleiten — oder sie müssen durch neue 
Provokationen ersetzt werden. 
Dies gilt um so mehr, als das Netz der Kommunikation inner
halb >kontrakulrurell< geprägter Gruppen meistens sehr eng 
und dicht ist — zwangsläufig werden die Leitvokabeln sehr oft 
wiederholt, und es verhält sich dann damit wie mit der M o d e : 
weil etwas Mode ist, wird es überall und bei jeder Gelegenheit 
gezeigt — und eben dadurch kommt es sehr rasch wieder aus 
der Mode. Zwar hat sich in den hier in Frage kommenden 
Gruppen oft eine A r t Einverständnis darüber herausgebildet, 
daß es sich bei den häufigsten sprachlichen Formeln n u r um 
>Abzeichenwörter< handelt, aber auch dieses Einverständnis 
ändert auf längere Sicht nichts daran, daß die eingetretene 
Blässe und Langeweile der Vokabeln stört und zu Neubildun
gen provoziert. 

In der gleichen Richtung wirkt sich aber auch eine andere, 
außerhalb der Gruppen liegende Kommunikationsbedingung 
aus: die Gesellschaft insgesamt zeigt ein wachsendes Bedürf
nis an sprachlichen Formen, die sich nicht gerade den strikte
sten sprachlichen und gesellschaftlichen Normen unterwerfen 
und die in der Lage sind, die sprachlichen Konventionen etwas 
a u f z u l o c k e r n . Sie eignet sich deshalb vieles aus dem Kontra
sprachschatz an und nimmt ihm dadurch zwangsläufig die M ö g 
lichkeit, als ausschließendes Gruppenabzeichen zu fungieren: 
wo eine sprachliche Form die anderen, Nichtdazugehörigen 
nicht mehr abwehrt und ausschließt, taugt sie auch nicht mehr 
so gut zur Solidarisierung im Innern. Etwas salopp ausge
drückt: wenn alle »in« sind mit ihrer Sprache, dann haben sich 
die Grenzen der >in-group<, die Grenzen zwischen drinnen und 
draußen verwischt. 

Die globale Feststellung >die Gesellschaft! kann dabei differen
ziert, es können mehrere Arten und Wege der Aneignung un
terschieden werden. So lassen sich etwa bestimmte Epochen 
herausstellen, in denen die gesellschaftliche Konstellation die 
Ausbreitung des Jargons begünstigte. Dieser Begriff J a r g o n , der 
im Französischen seit dem 12 . Jahrhundert belegt ist, bedeu
tet dort zunächst (unverständliches) Geschwätz. Seit dem Ende 
des Mittelalters bezeichnet er die Geheimsprachen von Gau
nern und anderen a u ß e r h a l b der Gesellschaft! stehenden Grup
pen. Als er aber Ende des 18. Jahrhunderts nach Deutschland 
kommt, hat er eine andere Bedeutung angenommen, ähnlich 
dem französischen A r g o t : die Bedeutung einer betont vulgären, 
antikonventionellen Sprache. Mario Wandruszka hat darauf 
hingewiesen, daß sich noch während des Ancien régime in 
Frankreich eine »derbe Antwort auf den aristokratischen Kult 
der schönen, edlen, reinen französischen Sprache« herausbil-
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riete, so wie sich auch der angelsächsische S l a n g gegen die allzu 
strenge »viktorianische Sprachzucht« wandte. 
In Deutschland gab es zwar ebenfalls einen gewissen Wechsel 
von pflegerischen Einflüssen und grobianischem Widerstand; 
aber die Sprachkonvention war nie ähnlich verbindlich wie in 
England oder Frankreich. Die Entwicklung des Jargons hängt 
hier deshalb enger mit den soziokulturellen Veränderungen 
im Zuge der I n d u s t r i a l i s i e r u n g zusammen. M a n hat oft — 
meistens kritisch von Seiten der Sprachpflege — darauf hin
gewiesen, daß die Großstädte die wichtigste Einbruchsteile des 
Jargons waren. Dafür gibt es mehrere Erklärungen. Einmal 
war dort die Zahl gesellschaftlicher Randexistenzen besonders 
g r o ß : es gab — dies darf auch ohne die falsche Vorstellung 
vom großstädtischen »Sündenbabel« gesagt werden — gewisser
maßen fließende Übergänge zwischen der Welt gesellschaft
licher >Outsider< und der proletarischen und bürgerlichen 
Großstadtexistenz. Ebenso wichtig war aber wohl ein anderer 
Umstand. In den Großstädten bildete sich besonders früh und 
besonders kraß heraus, was später zu einem allgemeinen Cha
rakteristikum unserer Zeit wurde: die andrängende Fülle des 
Neuen im Zusammenhang mit Verkehr, Verwaltung, Waren
welt. Die Verspätung, die in gewisser Weise grundsätzlich zur 
Sprache gehört, da ihre W ö r t e r und Formen viele Veränderun
gen der Wirklichkeit überdauern — diese Verspätung wurde 
hier besonders empfindlich spürbar; sie mußte im Sprung 
überwunden werden. Dies war die schöpferische Leistung des 
Jargons. U n d noch ein drittes spielte mit. In den Großstädten 
entwickelte sich zuerst und wiederum am deutlichsten eine 
Kommunikationsform, die sich von den früheren Formen gesell
schaftlich-sprachlichen Kontakts erheblich unterschied: die K o m 
munikation, die durch raschen und flüchtigen Kontakt bestimmt 
ist. Sie forderte besondere sprachliche Mittel, und dazu gehörten 
in erster Linie die lauten Farbtupfer des Jargons, welche die 
herkömmliche, umständlich dahinfließende Sprache keß und 
ironisch verfremden. So entstand hier ein so großer Bedarf 
an sprachlichem Kontrast, daß schnell und begierig ergriffen 
wurde, was immer sich irgendwo — abzeichenhaft zunächst — 
als Kontrasprache gebildet hatte. 

Parallel dazu muß darauf hingewiesen werden, daß es be
stimmte S a c h b e r e i c h e gab und gibt, die ebenfalls für den Jar
gon und damit für die in einzelnen Gruppen entstandenen 
Wörter , Sprachbilder und Wendungen besonders empfäng
lich sind. Dazu gehört in erster Linie der weite Bereich der 
Sexualität. Z u m Teil hängt dies damit zusammen, daß das 
Angebot der konventionellen Sprache auf diesem Gebiet äußerst 
dürftig ist. Puritanische Gesinnung hat dafür gesorgt, daß es 
für bestimmte sexuelle Dinge und V o r g ä n g e nur medizinische 
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Ausdrücke oder extrem blasse, verhüllende Bezeichnungen gibt; 
das Wort G l i e d ist ein Musterbeispiel dafür. So besteht von 
vornherein ein sprachliches Manko für jegliche Verständigung 
in diesem Bereich. Dazu kommt aber, daß sexuelle Sprache 
naturgemäß enthüllend sein muß. Im Zustand sexueller Erre
gung entsteht ein aggressiver Totalanspruch, der alles sexuali-
sieren möchte, und die Sprache bietet ein Mittel dazu. Der 
Anthropologe E r n e s t B o r n e m a n hat auf über 6 0 0 Seiten den 
»obszönen Wortschatz der Deutschen« zusammengestellt; dieser 
Wortschatz enthält zwar auch dialektgefärbte W ö r t e r und 
Kunstvokabeln, aber zum weitaus überwiegenden Teil besteht 
er aus ganz normalen W ö r t e r n der Hochsprache. Dies ist des
halb leicht möglich, weil die sexuellen V o r g ä n g e so elementar 
sind, daß sie Assoziationen in den verschiedensten Richtungen 
zulassen. A b e n d l i e d , Aprés-Ski, B e t s t u n d e , D u o , F a h r e r , F e d e r 
b a l l , F l i p f l o p , G y m n a s t i k , I n n e n a u f n a h m e , K a i s e r w a l z e r , L a k -
k i e r u n g , N a c h t m u s i k , P a r t i e , Pfiff, R u n d e , Salonstück, S c h i e b e r , 
Schnappschuß, S p r i t z t o u r , S t i p p v i s i t e , T a u c h e r , T u r n s t u n d e , 
V i t a m i n F , Z u g — das ist nur ein kleiner Ausschnitt der an
geführten W ö r t e r für K o i t u s ; aber er verdeutlicht das Prinzip, 
das darin besteht, daß Gegenstände, die in der offiziellen Werte
tafel der Gesellschaft weit oben stehen, >heruntergeholt< und in 
kritischer Ironie der Sphäre des Geschlechtlichen einverleibt 
werden, der sie so Farbe und Welthaltigkeit vermitteln. Nun 
hat Borneman seinen Wortschatz überwiegend bei Dirnen und 
Zuhältern gesammelt, und sicherlich wird man annehmen dür
fen, daß sich vieles davon in diesen Kreisen wiederum als eine 
Art Kontrasprache herausgebildet hat. Aber hier sind nicht 
nur gesellschaftliche Querverbindungen gegeben; sie liegen ge
wissermaßen in der Sache selbst. 

Die Frage der > E n t e i g n u n g < v o n K o n t r a s p r a c h e n und ihres 
Übergangs in einen allgemeineren Jargon wäre jedoch im Blick 
auf unsere Zeit sehr unvollständig behandelt, wenn nicht auch 
ein Wort über M a s s e n k o n s u m und M a s s e n m e d i e n gesagt 
würde. Es ist ganz überwiegend diese Form »sekundärer« Kom
munikation, die sich die Besonderheiten von Subkulturen zu 
eigen macht und sie damit einem größeren Kreis vermittelt. 
Schallplatten der B e a t l e s trugen den Liverpool-Akzent und 
mit ihm die Jargonwörter der jugendlichen >Beat-Fans< in alle 
Welt. Damit mag einerseits tatsächlich —Borneman hat es so ge
sehen — die »Revolution der Vulgärsprache« in England ernst
haft begonnen haben; aber andererseits wurde eben diese V u l 
gärsprache durch die Plattenerfolge in die Unterhaltungsindu
strie integriert und in gewisser Weise verbraucht. Noch deut
licher ist dies hinsichtlich der >Sprache des P r o t e s t s < in der 
Bundesrepublik. Diese besondere Sprache bildete sich im Zuge 
der Studentenbewegung heraus; aber sie ist weit über diese hin-
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aus zur Mode geworden. Ebenso wie Plakate, Ansteckknöpfe 
und ähnliches wurden auch die Sprachabzeichen bald von 
immer mehr Leuten immer unverbindlicher benützt. Daß da
mit auch eine Ausweitung der Ideen des Protests verknüpft 
war, soll nicht bestritten werden; aber sie verloren an Ver
bindlichkeit: für viele wurden die W ö r t e r und Formeln, die 
zunächst sehr konkrete Vorstellungen und Forderungen bezeich
neten, zum recht äußerlichen Abzeichen angeblicher Fortschritt
lichkeit. 
Dazu kommt noch etwas anderes. Die Übernahme der sprach
lichen Eigenheiten durch Leute außerhalb der ursprünglichen 
Gruppe ist gar nicht unbedingt Voraussetzung für das, was 
hier >Enteignung< von Sprachabzeichen genannt wurde. Allein 
schon die D a r b i e t u n g in weitverbreiteten Massenmedien 
führt sehr schnell dazu, daß die Eigenheiten ihren auszeichnen
den Charakter verlieren. Ein gutes Beispiel dafür bieten Aus
drücke der T e e n a g e r und T w e n s , die sich in kleineren Gruppen 
und subkulturellen Verbindungen von Jugendlichen heraus
bildeten. Dieser Sprache der Jugendlichen wandten die Massen
medien rasch ihre Aufmerksamkeit zu, meistens sehr wohl
wollend, zumal solche Berichte dem verbreiteten Interesse an 
der Jugendkultur entgegenkamen. Sobald aber sprachliche 
Eigenheiten so einem größeren Publikum vorgestellt waren, 
konnten sie ihre ursprüngliche Funktion nicht mehr zureichend 
erfüllen. Ein Film wie »Zur Sache, Schätzchen« hat sicher dazu 
beigetragen, die Sprache der a b g e s c h l a f f t e n T y p e n bei Millionen 
zum gelegentlichen Umgangston zu machen — aber man geht 
wohl kaum fehl in der Annahme, daß die wirklichen »Typen« 
nicht gut so reden können: das Abzeichen ist allzu markt
gängig. 

Anhand bestimmter W ö r t e r läßt sich der hier anvisierte Vor
gang belegen. Das Wort Z a h n für Mädchen entstand um 1 9 5 0 
in der Umgangssprache der Halbwüchsigen; und Erwachsene 
halten es heute noch für einen der charakteristischsten A u s 
drücke der Jugendsprache. Tatsächlich aber war dieser A u s 
druck, als Heinz Küpper im Band »Jugenddeutsch von A—Z« 
33 Varianten davon zusammenstellte, längst zahnlos gewor
den: er biß nicht mehr, er gehörte nun sehr viel eher als in die 
Umgangssprache von Jugendlichen ins flotte Zeitschriften
deutsch und in die Sprache der Werbung, wo er vereinzelt 
neben anderen, auf jugendliche Käufergruppen zielenden 
Steigerungswörtern wie d u f t e , f l o w e r , h a p p y , p o p , s e x y , s o u n d , 
s u p e r zu finden ist. Verallgemeinert man diese Beobachtung, 
dann besagt sie: die sprachlichen Gruppenabzeichen müssen 
heute schneller und häufiger als früher erneuert werden. Das 
hat einerseits zu Talmiprodukten geführt : viele der zur Schau 
gestellten oder auch heimlich gehüteten sprachlichen Besonder-
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heitert sind in Wirklichkeit gar nichts Besonderes, sondern wer
den schon als Serienfabrikat — z. B. eben durch die Massen
medien — angeboten. Andererseits zwingt diese Situation zu 
sprachlicher Lebendigkeit, und es ist gewiß nicht nur ein 
koketter Widerspruch gegen die ängstlichen Diagnosen mancher 
Sprachpfleger, wenn man gerade in diesem ungeregelten, 
schwer durchschaubaren und sicher nicht kontrollierbaren Be
reich der Gruppensprachen noch am ehesten sprachschöpferi
sche Aktivi tät vermutet. 

R e d e n unter der V e r e i n s f a h n e 

Anfang des 19 . Jahrhunderts wurden in vielen südwestdeut
schen Städten »Liederkränze« gegründet, die sich — im Gegen
satz zu den künstlerisch ehrgeizigen »Liedertafeln« in Nord
deutschland — dem »volkstümlichen Männergesang« zu
wandten. Die Anregung dazu kam aus der Schweiz, und das 
Vorbild großer Appenzeller und Züricher Veranstaltungen 
war es auch, das 1827 zum ersten deutschen Sängerfest im 
schwäbischen Plochingen führte. Dabei hielt der Konrektor Karl 
Pfaff die Festrede, in der er das Ziel der Gesangvereine aus
malte : 

»Des Liedes Klang stärket das Herz, hebet frisch den schon 
gesunkenen Mut, und Hoffnung auch und Lebenslust ziehen 
auf des Gesanges brausenden Wogen in die Brust des Sterb
lichen. Nicht nur Freude holt der Sterbliche aus des Gesan
ges krystallnem Hause, für das höchste, teuerste, was er 
kennt, für Glauben, Freiheit, Fürst und Vaterland wird hier 
sein Gemüt begeistert; er wird emporgehoben aus dem 
gemeinen Leben, er schwebet hoch über dem kleinlichen 
Streben, den ängstlichen Sorgen der Alltagswelt, er wird sei
nem Mitmenschen näher gerückt, und niedersinken vor des 
Gesanges Macht der Stände lächerliche Schranken. Eine Fa
milie, vereint in Eintracht, Freude und Begeisterung bildet 
der ganze Chor .« 

Das ist eine seltsam bilderreiche, in Zitaten schwelgende 
Sprache, die beweist, daß es Superlative nicht nur in der Wer
bung und nicht erst in unseren Tagen gibt; der Redner schwingt 
sich von einer Metapher zur andern, um nichts an Schönem 
und Positivem auszulassen; er beschwört den Gedanken einer 
harmonischen, allen großen, unbestrittenen Werten verpflich
teten Verbindung. Auch der Historiker muß sich hier nicht des 
kritischen Urteils enthalten: schließlich gab es um jene Zeit 
durchaus eine Sprache, die ihre Füße auf den Boden brachte — 
man braucht nur an Heine zu denken. Aber man wird gerechter-
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weise doch einiges v o n d e n Z e i t b e d i n g u n g e n erklärend h e r a n -
z i e h e n müssen. E s w a r die h o h e Z e i t der Schi l l er -Bege is terung 
u n d die Z e i t e iner etwas biederen, aber begeisterten R o m a n -
t i k . D i e »Erweckung u n d E r w ä r m u n g eines vaterländischen 
deutschen Sinnes« s tand i n den Statuten v i e l e r Gesangvere ine . 
D i e s w a r i n j e n e n T a g e n k le instaat l i cher Z e r s p l i t t e r u n g k e i n 
reaktionäres u n d auch k e i n phantastisches Z i e l ; es i s t den G e 
sangvere inen später oft — u n t e r anderem v o n B i s m a r c k u n d 
T h e o d o r H e u s s — bescheinigt w o r d e n , w i e v i e l sie z u r deutschen 
E i n i g u n g beigetragen h a b e n . U n d selbst die Ü b e r w i n d u n g der 
Standesschranken w a r ke ine leere P r o k l a m a t i o n ; d i e »Lieder
kränze« w u r d e n i m w e s e n t l i c h e n getragen v o n a l l e n T e i l e n des 
Bürgertums, u n d dieses Bürger tum w a r eben erst d a b e i , seinen 
Einfluß z u v e r m e h r e n u n d seine pol i t i sche S t e l l u n g z u fest i -
gen. V i e l e s also in dieser Rede erklärt sich aus e iner v e r g a n 
genen, einer längst v e r g a n g e n e n Z e i t . 

Ist sie w i r k l i c h v e r g a n g e n ? Im Jahr 1965 feiert der G e s a n g 
v e r e i n eines k l e i n e n schwäbischen D o r f e s se in hundert jähriges 
Bestehen; der E h r e n v o r s t a n d des »Uhlandgaues« i m »Schwä
bischen Sängerbund« richtet d a b e i e i n G r u ß w o r t an die Fest
v e r s a m m l u n g , das f o l g e n d e r m a ß e n b e g i n n t : 

» W e n n der S ä n g e r k r a n z 1865 K i l c h b e r g i n diesen T a g e n 
festl ich s e i n i o o j ähriges Jubi läum begeht, d a n n d e n k t e r i n 
d a n k b a r e r Freude an jene T a g e zurück, an welchen seine A l t 
v o r d e r e n das k o s t b a r e S a m e n k o r n des D e u t s c h e n Liedes in 
d ie fruchtbare E r d e seiner H e i m a t gelegt h a b e n u n d er innert 
sich d a r a n , w i e i m L a u f e der zurückl iegenden Jahre aus 
d e m k e i m e n d e n S a a t k o r n e i n h i m m e l w ä r t s strebender L e 
b e n s b a u m g e w o r d e n ist , der a l l en denen, d ie g u t e n W i l l e n s 
s i n d , eine b le ibende Heimstätte gegeben hat. U n d a l le Freunde 
e m p f i n d e n dabei die w u n d e r t ä t i g e K r a f t des D e u t s c h e n Liedes 
u n d des G e s a n g s , d ie uns gerade heute erfüllt , w e n n w i r i n 
E r i n n e r u n g an diese bedeutsamen T a g e dieses Jubiläum 
fe iern. D e n n der G e s a n g führt uns m i t a n d e r e n B i n d u n g e n 
z u r E i n h e i t , d ie w i r s o d r i n g e n d bedürfen.« 

G e w i ß ist auch in diesen S ä t z e n manches z e i t b e d i n g t — der 
L e b e n s b a u m als Heimstätte h a t seine W u r z e l n w o h l i m D r i t t e n 
R e i c h ; u n d u m g e k e h r t fehlt manches v o n d e n k o n k r e t e n Z i e l -
Setzungen des ersten Liederfestes. A b e r himmelwärts, e m p o r 
trägt der G e s a n g h i e r w i e d o r t , u n d e s g ibt auch G r u ß w o r t e 
u n d R e d e n , i n d e n e n die a l t e n Z i e l e g a n z ausdrücklich vorge-
tragen w e r d e n . E s scheint z w e i Mögl ichke i ten z u g e b e n : ent-
weder es h a n d e l t sich d a b e i um ewige W e r t e — u n d d a r a n 
g l a u b e n offenbar z u m i n d e s t die Redner —, oder d i e schönen 
W o r t e s i n d leere F l o s k e l n , s i n d bloßes O r n a m e n t , das m i t der 
Sache selber k a u m etwas z u t u n hat. N u n is t e s tatsächlich 
keineswegs so, d a ß solche R e d e n a u f m e r k s a m v e r f o l g t u n d 



von den Zuhörern in allen Einzelheiten überlegt werden; man 
könnte zugespitzt geradezu sagen, hier komme deutlich eine 
der wichtigsten Funktionen von Sprache zum Vorschein: die, 
überhört zu werden. Aber ist es tatsächlich angemessen, als 
Leerformel beiseite zu schieben, was von den Rednern hundert
fach erdichtet oder abgeschrieben, jedenfalls aber stets mit 
Inbrunst und Pathos i n d e n R a u m g e s t e l l t w i r d ? 
Vergleicht man den sozialen Standort und die kulturale Funk
tion der V e r e i n e in der Gegenwart mit den hochtönenden Reden, 
so drängt sich die Interpretation auf, daß es sich dabei um 
eine A r t Rückzugsgefecht handelt: obwohl und weil die alten 
Werte mit den heutigen Formen nicht mehr übereinstimmen, 
werden sie deklamatorisch von den Festrednern herausgestellt. 
Mit einigen Unscharfen läßt sich die eingetretene Verschiebung 
auf den Nenner bringen, daß Vereine heute in erster Linie Inter
essengruppierungen sind — Zusammenschlüsse, in denen es um 
oft sehr spezielle Zwecke geht. Gewiß wird im Kegelklub nicht 
nur gekegelt; der Kleintierzüchterverein kennt auch Gesel
ligkeit ohne Kleintiere; die Mitglieder des Gesangvereins ver
stehen sich auch ohne Dirigent. Aber selbst wenn der Vereins
zweck nur ein Vorwand w ä r e für allgemeinere Geselligkeit 
(und hie und da scheint dies der Fall zu sein) — auch diese all
gemeinere Geselligkeit ist nur ein sehr begrenztes Angebot: 
selbst in Dörfern gibt es meist m e h r e r e Vereine, und »Mehr
fachmitgliedschaften« sind gerade in den kleineren Orten bei
nahe die Regel. M a n hat die Veränderung auf die Formel 
gebracht, früher seien die Mitglieder für den Verein dagewe
sen, jetzt sei der Verein für die Mitglieder da. Diese Formel ist 
zwar zu glatt für die Wirklichkeit; aber so viel läßt sich sagen, 
daß es nur noch wenige sind, die mit veller Hingabe dabei 
sind, die im Verein a u f g e h e n . Diese wenigen sind nicht unbe
dingt die Festredner; bei ihnen handelt es sich nicht ganz selten 
um prestigebewußte >Mehrfachfunktionäre<. Aber die Redner 
zielen auf die Denk- und Handlungsweise dieser vorbehalt
losen Vereinsanhänger, die zwar selbst innerhalb der Vereine 
manchmal als V e r e i n s m e i e r verlacht werden, die aber genau 
das vorleben und nachleben, was die Vereinsreden sagen. Und 
zumindest in den festlichen Augenblicken, in denen solche Re
den gehalten werden, unterwerfen sich alle oder fast alle M i t 
glieder dieser Mentalität — sonst würden sie die feierlichen 
Metaphern-Luftballons der Reden zum Platzen bringen. In die
sen Augenblicken präsentiert sich das bunte Durcheinander der 
Mitglieder so, wie es von den Festrednern gezeichnet wird: 
als Gemeinschaft. 

Dieser Begriff G e m e i n s c h a f t , eines der Schlüsselwörter der Fest
reden, bedeutet nicht einfach Zusammenschluß. Es meint orga
nische Zusammengehörigkeit , bei der das Ganze mehr ist als 
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die Summe der Teile, meint ein natürlich gewachsenes Mitein
ander — es ist kein Zufall , daß Sprachbilder wie die vom S a m e n 
k o r n , vom a u f s t r e b e n d e n B a u m , überhaupt von W a c h s e n , Blü
h e n , F r u c h t b a r k e i t eine so große Rolle spielen. Gemeinschaft 
ist ein Gegenbegriff zu Gesellschaft und Organisation. W ä h 
rend es in dieser entgegengesetzte Interessen und auch Konflikte 
gibt, die nur teilweise überbrückt werden können, bedeutet 
Gemeinschaft volle Einheit und Einigkeit. In der Vereins
gruppierung selbst ist das nicht ohne weiteres darstellbar; sie 
wird deshalb — freilich oft nur für die Dauer der Festanspra
chen — einer höheren, alle verpflichtenden I d e e unterstellt. Als 
die Tübinger Reitgesellschaft — und solche Reitervereine sind 
meist gesellschaftlich exklusive Klubs, in denen einige W o h l 
habende ihrem Hobby nachgehen — im Jahre 1965 ihre 
»Hubertusjagd« veranstaltete, hielt ein Pfarrer die Ansprache. 
Er stellte ein Bibelwort aus dem Philipperbrief voran: »Ich jage, 
das Ziel im Auge, nach dem Kampfpreis der Berufung nach 
oben durch Gott in Christus Jesus«, sprach von der Mühsal bei 
der »Jagd d e s Lebens« und von der Richtung dieser Jagd: 

» W i r sind von Gott nicht eingeladen zum Sturz, sondern 
nach oben. Es geht bei dieser Jagd nicht abwärts , sondern 
aufwärts , nicht zum Untergang, sondern in die Höhe. Der 
Sinn dieser Andacht liegt doch darin, daß wir nicht nur der 
Einladung einer zu Ende gehenden Jagd folgen, nicht nur 
kämpfen um einen Bruch, der verwelkt. W i r sind eingeladen 
von Gott, unsere Begegnung mit dem Kreuz, mit Jesus Chri-
stus, ernst zu nehmen.« 

Aus einiger Entfernung liest sich dies wie eine Parodie; aber 
solche Überhöhungen sind gang und gäbe. Sie brauchen frei- I 
lieh nicht immer ins Religiöse zu führen. Auch V o l k und 
V a t e r l a n d , so formelhaft diese Begriffe geworden sind, werden 
oft beschworen. Insbesondere ist dies bei der F a h n e n w e i h e der 
Fall : 

»In unserem Vereinswesen erleben wir heute einen lange 
herbeigesehnten Tag, einen Tag überaus festlichen Anlasses 
Unsere Damen, die Frauen und Töchter unserer Mitglieder, 
haben uns unter dem Einsatz größter persönlicher Opfer an 
Zeit und Geld eine kunstvoll gestickte Fahne hergestellt 
Ich stehe bewegten Herzens vor Ihnen und nehme die uns 
ehrende Gabe hin in dem Bewußtsein, mit dieser Fahne nicht 
nur ein Symbol erhalten zu haben, sondern zugleich auc 
eine Verpflichtung eingegangen zu sein: nämlich die Treue zu 
diesem Symbol! — Eine Fahne zählt stets zum Heiligsten 
was ein Verband, eine Gruppe, eine Truppe in Besitz hat. Um 
sie schart man sich angesichts treuester Kameradschaft. Sie 
rollt man auf in feierlichster Zeit. Sie trägt man voran, wenn 
es zum Sturm geht. — W i r haben also nicht nur allen Grund, 
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den Stiftern dieser schönen Vereinsfahne dankbar zu sein, 
wir werden dieses äußere Symbol auch Anlaß sein lassen, 
die Ziele und Zwecke unseres Vereins weiterhin zu pflegen. 
Eine Fahne soll auch anhalten zu Unterordnung und Ein
ordnung in eine gemeinsame Idee. Diese Idee wird immer 
Disziplin von jedem verlangen, der sich zu ihr bekennt. W i r 
wollen uns fortan also noch mehr als bisher auch zu dieser 
Tugend bekennen und sie erweitern aus dem engen Rahmen 
des Vereinslebens zu der Gesamtheit im Volk. Denn dann hat 
die Zugehörigkeit zur Fahne erst einen Sinn. Die Flagge 
eines Vereins, sein Symbol, muß Ausrichtung haben zum 
großen Ganzen, dann erst gibt sich in ihr der höchste Sinn 
solcher Symbolhaftigkeit kund. — Geloben wir also ange
sichts unseres neuen Vereinssymbols Treue, die nicht nur im 
Kleinen besteht, sondern auf das Gesamtwohl zielt, nichts 
zu wollen und zu erstreben, was wir nicht angesichts unse
rer Fahne auch vor unserem Gewissen vertreten könnten.« 

Dieser groteske Text stammt nun allerdings nicht aus einer 
bestimmten Rede, sondern er stellt eine M u s t e r - R e d e , ein R e d e 
m u s t e r dar. Er steht in einem in vielen Buchhandlungen angebo
tenen und gern gekauften Büchlein »Reden und Ansprachen zu 
festlichen Anlässen« , das außer Ansprachen für privatere 
Feiern zum Beispiel auch Reden zum Vereinsstiftungsfest, zur 
Jahresfeier eines Gesangvereins und eines Schützenbundes ent
hält. Die Ähnlichkeit in Vokabular und Ausdrucksweise, die 
sich durch so viele tatsächlich gehaltene Reden zieht, hat also 
ihre Grundlage wohl nicht nur in einer einheitlichen Gesinnung, 
sondern auch in direkter gegenseitiger Abhängigkeit und in 
solchen >Ratgebern<. Daß in einem solchen Büchlein ein solcher 
Text auftaucht, bezeugt indirekt die Häufigkeit weltlicher Fah
nenweihen und kirchlicher Fahnensegnungen, die sich selbst 
neugegründete Vereine manchmal nicht entgehen lassen. 
Selbst dort, wo durch einen Verein mehr oder weniger ego
istische Interessen vertreten werden, wird oft die »idealistische« 
Überhöhung gesucht. Ein besonders krasses Beispiel dafür führt 
H e r b e r t F r e u d e n t h a l an in der wohl eingehendsten Untersu
chung des Vereinswesens, die wir besitzen. Im »Eimsbütte
ler Grundeigentümerverein« wurde 1933 anläßlich des 25 jäh-
rigen Bestehens ein Jubiläumsspruch vorgetragen, in dem es 
heißt: 

» W e n n je ein Land vom Schicksalssturm geschüttelt, 
Dann war es Deutschland, unser Vaterland, 
Wenn je ein Stand von diesem Sturm gerüttelt, 
So war's der Grundbesitz in Stadt und Land. 
Was Geldentwertung ihm gelassen, 
Ließ Wohnungszwang und Mieterschutz erblassen, 
Die Hauszinssteuer hat den Rest hinweggeblasen. 
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Doch alles Unglück konnte nicht zerstören 
Die feste Einigkeit in unsern Reihn, 
N u n galt es grade sich zu wehren, 
In Treue festzuhalten am Verein! 
Zwölfhundert M a n n stehn fest zu unserem Werke, 
Ein ganzes Regiment in Friedensstärke!« 

Das Entstehungsjahr 1933 erklärt vielleicht, w i e handfestes 
Einzelinteresse mit nationalen Phrasen versöhnt wird; aber 
daß eine solche Überhöhung gesucht wird, ist ein allgemei
neres Merkmal. Sie ist ein Mittel, Einigkeit und Einheit zu be
schwören. Oft kommt ein anderes Mittel hinzu: die persön
liche Nähe und damit die Harmonie der Vereinsmitglieder wird 
betont. Besonders deutlich wird dies im Begriff V e r e i n s f a m i l i e , 
der ebenfalls zu den Leitwörtern der Festreden gehört . 
Dieser Begriff ist aus der Geschichte des Vereinswesens erklär
bar. Vereine entstanden in größerer Zahl , als Manufaktur und 
Industrie, Handel und Verwaltung die Arbeitseinheit der 
Familie auflösten, in einer Zeit, in der die alten Bindungen 
an dörfliche und städtische Nachbarschaften verlorengehen 
mußten. In dieser Phase hatten viele Menschen das Bedürfnis, 
einen neuen Bereich mit intensiver Kommunikation, mit nach
haltiger gegenseitiger Anteilnahme, mit voller Übereinstim
mung zu finden. So entstanden gefühlvolle Freundschafts
bünde; aber auch die Vereine boten eine Möglichkeit für das 
Gefühl solcher Übereinstimmung. Eine große Zahl älterer 
Vereinsnamen sagt über die spezielle Zwecksetzung fast nichts, 
drückt aber gerade diesen Wunsch nach Übereinstimmung aus: 
H a r m o n i e , C o n c o r d i a , E i n t r a c h t , E i n i g k e i t , Solidarität, sogar 
F r e u n d s c h a f t und B r u d e r l i e b e tauchen auf. Heute sind nicht nur 
diese Namen antiquiert; auch der Begriff der V e r e i n s f a m i l i e 
hat zumindest etwas Übertriebenes an sich. Die oft sehr spezi
ellen Aufgabenstellungen und die große Zahl der Vereine stehen 
im Gegensatz zu dem Totalanspruch, der sich in W ö r t e r n wie 
>Gemeinschaft< oder >Vereinsfamilie< ausdrückt. Aber diese Be
griffe haben die Funktion, wenigstens zeitweilig den Anschein 
zu erwecken, als gäbe es nichts Störendes in den geschlossenen 
Reihen. Je massenhafter der Betrieb wird (und bei großen 
Sängertreffen geht die Zahl der Teilnehmer schon in die H u n 
derttausende), um so grotesker, aber auch tun so häufiger ist 
es, daß das Persönliche herausgestellt wird : V e r e i n s f a m i l i e — 
das ist unmittelbare Zuwendung und volle Übereinkimft, da 
paßt nichts Fremdes dazwischen. 

In den gleichen Zusammenhang gehört auch der in Grußworten 
häufig beschworene Geisf eines Vereins: der e c h t e F e u e r w e h r 
g e i s t , der d e u t s c h e Schützengeist, der S V - 0 8 - G e i s t , der a l t e 
Sängergeist. Dieser je nach Sparte anders benannte, aber im 
Grunde immer gleiche Geist b e s e e l t die Vereinfamilie; be-
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wiesen wird sie aber auch durch Gemütlichkeit, ein Wort, das 
nach meinem Eindruck noch häufiger ist als F r o h s i n n , wenn 
vom ernsten Teil auf den anderen, eben den gemütlichen, 
umgeschaltet wird. U n d auch der Begriff H e i m a t , nach wie vor 
eines der zentralen W ö r t e r in den Vereinsreden, vermittelt 
etwas von der Enge, Nähe und inneren Übereinstimmung, 
die angeblich in fast allen Vereinen herrscht. Er führt aller
dings auch noch in einen anderen, ebenso wichtigen Zusammen
hang. 

»Als Vorsitzender und Ehrenvorsitzender des Gebirgstrach-
tenvereins >Almrausch< haben wir es uns zur Aufgabe ge
macht, die alten Sitten und Bräuche der Heimat zu hegen 
und zu fördern und hoffen dies weiterhin aufrechterhalten 
zu können. W i r haben dies durch die Anschaffung unserer 
neuen Fahne, die heute geweiht worden ist, dokumentiert .« 

Dies sagt ein s tämmiger Mann in kurzen Lederhosen — aber 
nicht etwa in Oberbayern, sondern in einem Ort des Kreises 
Moers am Niederrhein. H e i m a t ist also nicht etwa die schlichte 
Bezeichnung der Gegend, in der man zu Hause ist; Heimat ist 
vielmehr eine aus urwüchsiger Natur und alter Überlieferung 
zusammengesetzte Kulisse, die von Fall zu Fall aufgerichtet 
wird. Nicht jede Landschaft kann in gleicher Weise Heimat ver
treten; das Bayrische, Alpine, eignet sich besonders dazu; das 
Gebirglerische gibt dem Begriff die nötige Wendung ins Folklo
ristische, und ein Wort wie Almrausch — was auch immer 
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darunter im einzelnen verstanden wird — verkörpert das Alte 
und Echte schlechthin. 
Zu diesem Begriff Heimat gehört als Gegenstück das Wort 
T r a d i t i o n , das sich ebenfalls durch zahllose Festreden zieht: 
a u c h i n u n s e r e r s c h n e l l e b i g e n Z e i t , heißt es, und aus diesem 
Kontrast heraus werden auch noch die unsinnigsten Wieder
belebungsversuche gerechtfertigt. In einer fränkischen Stadt 
treffen sich Bürgerwehren und Stadtgarden zum Vorderlader
schießen. Der Oberbürgermeister muß begrüßen (muß er wirk
lich?). Die T r a d i t i o n dient als Berechtigungsausweis: 

»Liebe Schützen, liebe Festgäste und liebe Schlachtenbumm
ler! Seien Sie in dieser traditionsreichen Stadt herzlich wil l 
kommen. W i r halten heute das zweite internationale Schwarz
pulverschießen ab und erwarten viele Gäste aus dem In-
und Ausland. Vor allem aber begrüße ich jetzt die vielen 
Bürger- und Heimatwehren, die sich hier eingefunden haben 
und heute unser Fest verschönern und ihm das Recht geben, 
eine alte Tradition wieder zu feiern und hier heute wieder 
aufleuchten zu lassen. Die Vorderlader waren ja das erste 
Gewehr, das viele Jahrhunderte hindurch die einzige Schuß
waffe war, nachdem einmal das Schwarzpulver erfunden war, 
angeblich von Berthold Schwarz. U n d vielleicht, hat man mir 
vorhin gesagt, haben die vielen Kriege im Mittelalter, auch 
der 30jährige Krieg, so lange gedauert, weil man so lange 
brauchte, um die Gewehre und die Geschütze zu laden. U n d 
der alte Fritz hat seine großen Grenadiere deswegen ge
braucht, weil das starke Männer und große M ä n n e r sein 
mußten, um die großen Vorderlader zu halten — früher 
hat man ja bekanntlich dafür noch Gabeln gebraucht, um 
das Gewehr vorne aufzustützen. Also heute feiert der Vorder
lader wieder seinen Triumph.« 

Dies ist keineswegs eine der überschwenglichen Ansprachen. 
Das Stadtoberhaupt sagt all das nicht besonders pathetisch, 
eher etwas gequält ; und nach den obligaten Worten zur a l t e n 
T r a d i t i o n sucht der Redner Zuflucht bei humoristischen Be
merkungen. Aber der Humor bleibt an die Traditionsbehaup
tung gefesselt; er deckt unfreiwillig das Peinliche, ja Makabre 
auf, das in solchen unzeitgemäßen Vereinen steckt. Die Bürger
wehren waren im frühen 19. Jahrhundert wichtige Institutio
nen stadtbürgerlicher Selbsthilfe, und zwar keineswegs nur in 
bewaffneten Auseinandersetzungen. Als sie nach dem letzten 
Kriege neu gegründet oder »wiedererweckt« wurden, war davon 
keine Spur mehr vorhanden. Die Reden aber schaukeln die Be
deutung hoch. Grußworte zu einem anderen, schwäbischen Bür
gerwehrtreffen: Kiesinger, damals Ministerpräsident, spricht 
von der »mitfühlenden u n d mittätigen Teilnahme«, der Bür
ger einer Stadt und sieht in den Bürgerwehren einen Beitrag, 
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»daß i n I h r e r S t a d t d i e L i e b e z u r H e i m a t u n d d i e B e r e i t 
s c h a f t z u r bürgerschaftlichen M i t v e r a n t w o r t u n g l e b e n d i g b l e i 
ben«. Auch der Bischof sieht »in d e n Bürgerwehren m e h r a l s 
bloßen Z i e r a t d e r h e i m a t l i c h e n F e s t e . S i e s i n d a u c h A u s d r u c k 
e i n e r e c h t e n G e m e i n s c h a f t . W i r h o f f e n u n d wünschen, daß E u r e 
Gläubigkeit u n d R e c h t s c h a f f e n h e i t d a s G e m e i n w o h l i n E u r e r 
H e i m a t s t a d t u n d i m g a n z e n V o l k stützen u n d fördern«. Der 
Bürgermeister schließt sich an, sieht in den Vereinen eine »Festi
g u n g bodenständiger Tradition«, die mit dem »Brauchtum« zu
sammen »den f r u c h t b a r e n L e b e n s b o d e n e i n e r Stadt« bildet, 
»auf d e m s i c h g e s u n d e r Bürgersinn u n d t i e f i m H e r z e n w u r z e l n 
d e s Heimatgefühl entwickelt«. Der Kommandant erhofft von 
dem Fest, daß es »neuen Ansporn« gibt, »das v o n u n s e r e n 
Vätern übernommene E r b e z u h e g e n u n d z u p f l e g e n . I n T r e u e 
z u r H e i m a t w o l l e n w i r u n s e r e n I d e a l e n w e i t e r h i n dienen«. 
Diese I d e a l e werden nirgends dargelegt; die vom Landeskom
mandanten erwähnte Verbindung zwischen »jahrhundertealter 
Tradition« und »lebendiger Gegenwart« wird nirgends sicht
bar. Die Bedeutungslosigkeit solcher Vereine läßt die offizielle 
Beachtung, die sie finden, merkwürdig erscheinen. Aber es gibt 
mindestens zwei Gründe dafür. Der eine taucht im Jahres
bericht des Historischen Vereins jener Vorderlader-Stadt auf, 
wo das Treffen der Bürgerwehren und Stadtgarden, bei dem so
gar das Fernsehen »Szene um Szene« aufgezeichnet habe, als 
ein Höhepunkt »in d e r Imagepflege« der Stadt bezeichnet wird: 
jene farbige Vereinsseligkeit hat wenig mit bürgerschaftlicher 
Verantwortung, aber einiges mit dem Fremdenverkehr zu tun. 
Der zweite Grund, der auch die politische Würdigung ver
ständlich macht: die unpolitische Haltung solcher Traditions
vereine, die sich lediglich reichlich abstrakt aufs Gemeinwohl 
und ähnliches beruft, ist durch und durch konservativ; in der 
Tat ist ihre Wirksamkeit »mehr als bloßer Zierat der heimat
lichen Feste« — sie läßt die tatsächlichen politischen Fragen 
unangetastet und verfestigt die herrschenden Werte. 
Der Einwand liegt nahe, hier werde mit Kanonen nach Spatzen 
geschossen. In der Tat gibt es eine ganze Reihe von Erklärun
gen, die den hier bloßgestellten Charakter der Vereinsreden 
entschuldigen. Zunächst einmal: Vereinsredner sind nicht zu 
beneiden. Die Situation ist ja immer ähnlich; die Anwesenden 
allgemein und ein paar geladene Gäste besonders müssen be
grüßt, die festliche Zusammenkunft muß begründet, der Ver
anstaltung muß ein guter Verlauf gewünscht werden. Viele 
von den Rednern wissen natürlich, daß es nicht allzu originell 
sein kann, was sie zu sagen haben, weil es dem Ritual von 
Begrüßung, Lob, Dank und guten Wünschen für die Zukunft 
unterworfen ist. Eben deshalb aber steigern sie ihren Ton, ge
bärden sich, als ob sie ganz besonders Inniges, Bedeutendes, 
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Großes zu sagen hätten, und eben dadurch liefern sie sich 
vollends den unklaren Proklamationen der Vereinsreden aus. 
Ein Fluß schwillt nicht an, ohne trüb zu werden, sagt ein fran
zösisches Sprichwort. 
In den gleichen Zusammenhang gehört, daß ja fast immer 
m e h r e r e Redner antreten. Dies gibt überall Schwierigkeiten. 
» W i e man nur liest, daß da einer nach dem anderen vortrat 
und >das Wort ergriff<, so erschrickt man bereits für das arme 
Wort, dem es nicht gut ergehen wird.« Dies schrieb Karl Kraus 
anläßlich akademischer Festreden. Es ist verständlich, daß es 
dem »armen W o r t « in den kleinen und kleinsten Vereinen 
nicht besser geht. Dabei spielt gewiß auch eine Rolle, daß die 
Kunst der Rede in Deutschland im Kleinen so gut wie im Gro
ßen vernachlässigt wurde; es gibt keine Tradition parlamenta
rischer oder allgemeiner demokratischer Debatten — es sei denn: 
im Verein. Tatsächlich ist ja der Verein in fast allen Fällen 
nach strengen Statuten angetreten, und ein Teil der internen 
Diskussionen und Reden ist meist formalen Fragen der Sat
zung und der Organisation gewidmet. Eben davon setzt sich 
die feierliche Rede betont ab, und auch dies mag zu dem allzu 
hochtrabenden Ton beitragen. 

Was schließlich den ideologischen Gehalt der Reden anlangt, 
so muß darauf hingewiesen werden, daß Sprache grundsätz
lich zur Ideologie neigt, daß sie überholtes Bewußtsein fest
hält. Wenn ich die Art der Zusammengehörigkeit in einem 
kleinen Verein bezeichnen will — welche Möglichkeiten stehen 
mir denn offen? G e m e i n s c h a f t geht nicht. K a m e r a d s c h a f t klingt 
anbiedernd und außerdem etwas militärisch. F r e u n d s c h a f t über
treibt. G e n o s s e n s c h a f t ist etwas anderes. G e s e l l s c h a f t ist ein 
allgemeiner Begriff. Zusammengehörigkeit selbst — führt dies 
nicht auch schon über den neutralen Rahmen hinaus in ein 
Feld überhöhter Gemeinsamkeit? Ich bin mir also darüber im 
klaren, daß Kritik und Besser-Machen zweierlei ist. Aber es 
scheint mir doch sinnvoll, bei Zuhörern und Rednern M i ß 
trauen gegenüber den großen Worten zu säen. Es sollte mög
lich sein, ein Vereinsfest ohne allzu s t o l z e B i l a n z , ohne i m m e r 
d a r und immergrün, ohne eine Inflation von Vokabeln wie 
I d e a l i s m u s , O p f e r b e r e i t s c h a f t und T r a d i t i o n s t r e u e zu feiern. 
U n d ich meine fast, damit sei eine zentrale Frage anvisiert. 
»Drei Deutsche — ein Verein« sagt man; aber eine entsprechende 
Bemerkung ist auch über die Amerikaner in den Vereinigten 
Staaten und über die Waliser in England in Umlauf. Was 
möglicherweise ein recht spezifisch deutsches Vereinsproblem ist, 
das ist eben jenes krasse Mißverhältnis zwischen überhöhtem 
Selbstverständnis und tatsächlicher Bedeutungslosigkeit. Wenn 
das Selbstverständnis nüchterner und realistischer würde, dann 
wäre zwar vermutlich eine Reihe von Vereinen kaum mehr 
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lebensfähig; aber andere würden sich dann hoffentlich mehr 
als bisher Aufgaben zuwenden, bei denen Begriffe wie G e 
m e i n w o h l nicht übertrieben sind. 

Sprachklischee und Vorurteil 

W a r u m i s t es a m R h e i n s o schön? Die Frage scheint längst 
beantwortet, mehrstimmig und mit Kehrreim. Aber das popu
läre Trinklied sagt eigentlich nur, i n w i e f e r n es am Rhein schön 
ist. Die Gründe mögen sich für heimatbewußte Rheinländer 
und treue A n h ä n g e r des Massentourismus von selbst verstehen; 
aber für die anderen müssen sie etwas weiter hergeholt wer
den. Da wäre etwa daran zu erinnern, daß der Weg das Rhein
tal hinauf schon früh zu den Königswegen des Fremdenver
kehrs zählte. Es wäre hinzuweisen auf die romantische Poesie 
und Malerei, die sich in dieser Landschaft und auf diese Land
schaft konzentrierte. Selbst der Umstand, daß sich R h e i n auf 
W e i n reimt, könnte allen Ernstes erwähnt werden; kein an
derer großer Fluß hat ähnliches zu bieten. Vor allem aber 
müßte man an den Inhalt a n d e r e r Rheinlieder denken, die auf 
die strategische Lage des Stromes zielen und jene Forderung 
des letzten Jahrhunderts festhalten: »Der Rhein ist Deutsch
lands Strom, nicht Deutschlands Grenze«. Wenn heute die 
»Wacht am Rhein« in unmittelbarer Nachbarschaft rheinischer 
Trinklieder erklingt, dann entspricht dies zwar keineswegs den 
Absichten der Urheber dieses Liedes, aber es ist doch ein 
ahnungsvolles Nebeneinander: der schöne R h e i n und der d e u t 
s c h e R h e i n gehören zusammen; beides sind Sprachklischees, 
die in die rheinische Wirklichkeit eingegangen sind. 
S p r a c h k l i s c h e e s — so könnte man in einem ersten Anlauf defi
nieren — sind sprachliche Formeln, die vom Sprecher ohne 
Überlegung übernommen werden, keine eigenen, originellen 
Formulierungen, sondern sprachliche Fertigware, die gedanken
los benützt wird. Aber wenn wir so formulieren, dann müssen 
wir folgern, daß wir fast n u r Sprachklischees benützen. Es 
wäre nicht auszudenken, wenn wir ständig originell daher
reden wollten: wir müßten die Grüße, die wir austauschen, 
jedesmal neu erfinden; wir dürften uns keiner Redensart und 
keiner anderen gängigen Formeln bedienen. W i r sind alle auf 
S p r a c h f o r m e l n angewiesen, ja F o r m e l h a f t i g k e i t ist ein Element 
der Sprache selbst — sonst gäbe es keine Verständigung. Wenn 
hier mit eher negativem Akzent von Sprachklischees gesprochen 
wird, so muß also noch etwas anderes gemeint sein. Im Sprach
klischee stecken ungedeckte Behauptungen, Feststellungen, die 
von der Wirklichkeit nicht oder nicht mehr eingelöst werden 
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können, die vom Sprecher jedoch unversehens und unkontrol
liert in die Wirklichkeit hineingetragen werden. Ein Beispiel, 
das nicht allzuweit vom schönen deutschen Rhein entfernt ist, 
soll das verdeutlichen. 
W a l d — ist eben W a l d ; selbst einfallsreiche Sprachkünstler 
kommen von diesem Wort — und das heißt im Grunde: von 
dieser formelhaften Benennung nicht ohne weiteres los. Und 
das Wort ist, ob wir wollen oder nicht, unseren Vorstellungen 
vorgeschaltet: wir erkennen die Erscheinung Wald möglicher
weise auch in einem Land, dessen Sprache keinen solchen 
Sammelbegriff hat, sondern lediglich Bäume, Baumgruppen 
oder verschiedene » W a l d « - A r t e n unterscheidet. Dieser ebenso 
einleuchtende wie aufregende Sachverhalt ist schon von W i l 
helm von Humboldt in seinem Werk »Über die Verschiedenheit 
des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluß auf die gei
stige Entwicklung des Menschengeschlechts« angedeutet, aber 
erst ein Jahrhundert später entschiedener herausgestellt worden: 
Leo Weisgerber legte in seinen Werken »die sprachliche Er
schließung der W e l t « und »das Weltbild der deutschen Spra
che« dar, und in Amerika wurde die vergleichbare, nach zwei 
Sprachforschern benannte »Sapir -Whorf-Hypothese« entwik-
kelt. Benjamin Lee Whorf benützt den Ausdruck l i n g u i s t i s c h e s 
Relativitätsprinzip, der deutlich macht, daß Denken und Wirk
lichkeit sich mit den Sprachen verändern. A l l dies aber gehört 
zu der Formelhaftigkeit, die zwar jeweils anders, relativ, die 
aber unvermeidlicher Bestandteil jeder Sprache ist. 
Wenn aber nun gesagt wird: der d e u t s c h e W a l d , dann ist da
mit im allgemeinen nicht eine geographische Umschreibung, 
etwa für die Gesamtheit der W ä l d e r in der Bundesrepublik, 
gemeint, sondern dann kommt etwas anderes ins Spiel: der 
d e u t s c h e W a l d ist etwas Besonderes, etwas romantisch Über
höhtes, etwas Erhabenes und Erhebendes — man hört in dieser 
Formel das Rauschen alter Eichen und machtvoller Männer -
chöre. Der d e u t s c h e W a l d wird, um es mit einem Schlagwort 
zu sagen, als u n v e r w e c h s e l b a r empfunden — dabei wären 
leicht eindrucksvolle Bilder aus den Tannenwäldern der fran
zösischen Cote d'Azur, von den Eichenhainen des englischen 
Herzogs von Bedford, von den weißrussischen Mischwäldern 
zu präsentieren, die selbst ein Forstdirektor mit Bildern aus 
dem Schwarzwald, dem Solling oder den deutschen Jurahöhen 
verwechseln würde. Der d e u t s c h e W a l d ist ein Sprachklischee. 
Der d e u t s c h e R h e i n , der d e u t s c h e W a l d — es wird gut sein, den 
Irrtum abzuwehren, daß Sprachklischees ausschließlich mit der 
Ausuferung nationaler Gefühle zu tun hätten. An solchen Bei
spielen läßt sich allerdings ein wesentliches Prinzip der Bil 
dung von Sprachklischees ableiten: sie stellen sehr oft — den 
Ausdruck in einem etwas weiteren Sinne genommen — falsche 
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Gattungsbezeichnungen dar. W a l d als Gattungsname umfaßt 
zwar die verschiedensten Bestandteile, ist aber eine botanisch 
begründete Zusammenfassung. M i t dem d e u t s c h e n W a l d aber 
kommt eine falsche Qualifikation ins Spiel, die keineswegs prä
zisiert: Wald überhaupt ist deutsch überhaupt, wenn er nur die 
Bedingung erfüllt, auf deutschem Staats- oder auch nur Sprach
boden zu wachsen. 
Z u m nächsten Beispiel ließe sich zwar eine gefühlvolle Verbin
dungslinie ziehen; aber es führt doch in einen anderen Bereich. 
Hier sind einige Passagen aus einem Interview mit der Vor
sitzenden des T i e r s c h u t z v e r e i n s einer westdeutschen Groß
stadt: 

»Ich habe den Vorsitz des Tierschutzvereins deshalb über
nommen, weil es für mich keine größere und schönere A u f 
gabe gibt, als den Tieren, die so wahnsinnig hilflos sind und 
die so ganz auf die Hilfe der Menschen angewiesen sind, zu 
helfen. M a n muß halt da helfen, wo die Not am größten ist. 
Ich kann an dem Vietnam-Krieg, an Brasilien, an all diesen 
tausend Dingen, die in der Welt passieren, gar nichts ändern. 
Aber hier kann ich helfen, hier kann ich dem einzelnen Tier 
helfen, dem einzelnen Hund, der Katze, dem Affen, dem 
Vogel. Was soll ich denn machen — weinen, weil es in Bra
silien schlecht geht? Selbstverständlich könnte ich auf huma
nem Sektor auch ein Betätigungsfeld finden, aber da finden 
sich ja furchtbar viele.« 

»Es sind gar nicht viele Menschen schlecht zu Tieren. Der 
Prozentsatz ist außerordentlich gering. Es ist jetzt gerade 
eine Umfrage gewesen von irgendeinem demoskopischen 
Institut, wobei 76 % der Leute Tierquälerei als das schlimm
ste Vergehen überhaupt hingestellt haben, viel schlimmer als 
Schlagen der Ehefrau oder sonst was .« 
» W a s den Fleischverbrauch der Menschen angeht, so ist es 
natürlich notwendig, daß die tierisches Eiweiß zu sich nehmen. 
Ich persönlich bin Vegetarierin. Ich würde auch nie ein — 
sagen wir mal — mir gut bekanntes H u h n essen.« 
»Ich habe noch kein Tier erlebt, das falsch wäre , das mich 
belogen hätte , das mich betrogen h ä t t e ; ich habe noch kein 
Tier gesehen, das aus Rachsucht oder aus Eifersucht oder 
aus Gewinnsucht insbesondere ein anderes Tier umgebracht 
hätte . Ich glaube, die Tiere sind aufrichtiger in ihrer A u s 
sage, als die Menschen es sind. Kein Tier lügt, kein Tier be
trügt, kein Tier zettelt einen Krieg an. Die Tiere sind sau
berer in ihrer Anschauung.« 

Um kein Mißverständnis aufkommen zu lassen: es geht hier 
nicht darum, den Tierschutz lächerlich zu machen. Es ist eine 
traurige Tatsache, daß sich der Gedanke konsequenten Tier
schutzes erst vor wenigen Menschenaltern — als Ergebnis der 
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Aufklärung — herausgebildet und daß er sich bis heute nicht 
endgültig und vollständig durchgesetzt hat. Hier geht es um 
die Art und Weise, wie dieser Gedanke absolut gesetzt wird. 
Die Feststellung: M a n muß h a l t d a h e l f e n , w o d i e N o t a m 
größten i s t gehört zur Hälfte in die Nachbarschaft des Sprach
klischees: D a k a n n m a n n i c h t s m a c h e n ; aber hier schlägt die 
Resignation um in Aktivität . D e r h u m a n e S e k t o r , mit dem 
Messer der Verwaltungssprache säuberlich abgetrennt, spielt 
keine große Rolle — S c h l a g e n d e r E h e f r a u o d e r s o n s t w a s ist 
nicht schlimm —, und diese Meinung wird statistisch, gewisser
maßen mit der Berufung auf das g e s u n d e V o l k s e m p f i n d e n , 
abgesichert. Dann folgen Sprachklischees, die zu dem von 
Adorno so benannten »Jargon der Eigentlichkeit« gehören, 
zu jener Sprache, die ständig »tiefes menschliches Angerührt 
sein« vorgibt und sich in standardisierten »Edelsubstantiven« 
wie etwa A u s s a g e ergeht. In unseren Zitaten nun werden 
Klischees wie a u f r i c h t i g e r i n i h r e r A u s s a g e oder s a u b e r e r i n 
i h r e r A n s c h a u u n g dem Gesprächspartner als etwas besonders 
Kostbares serviert; aber der Zusammenhang enthüllt den K l i 
scheecharakter. Diese etwas triefenden menschlichen Qualifika
tionen werden auf das Tier gemünzt ; Tiere sind in diesem Zitat 
die besten Menschen, die es je gab. Wiederum haben wir es 
mit einer Gattungscharakteristik zu tun, die mit falschen M i t 
teln arbeitet. 

V o n V o r u r t e i l war bisher nicht die Rede, und man kann dar
über streiten, ob hier der richtige Punkt ist, diesen gewichtigen 
Begriff einzuführen. In der Vorurteilsforschung wird er n ä m 
lich häufig reserviert für ausgesprochen negative und aggres
sive Urteile, und so gesehen w ä r e das innige Verhältnis jener 
Dame zu den ihr gut bekannten Hühnern alles andere als ein 
Vorurteil. Aber selbst wenn wir uns dieser Begriffsbestimmung 
unterwerfen, muß hier vom Vorurteil gesprochen werden. 
Positive Einstellungen, die so gefühlsbesetzt und so zentral 
sind, können leicht in ihr Gegenteil umschlagen. Vermutlich ist 
die Sprecherin unseres Beispiels dagegen gefeit: sie braucht 
diese Einstellung, da sie ihr ein Betätigungsfeld garantiert. 
Aber daß übertriebene Tierliebe und Tierhaß dicht beieinander 
liegen können, ist bekannt; manchmal erweist es sich schon in 
der Haltung von Haustierbesitzern gegenüber fremden Tieren. 
Wichtiger aber ist das Beiseiteschieben und die Abwertung 
des Humanen, des menschlichen Bereichs. Entwickelt mag sich 
diese Einstellung so haben, daß Enttäuschungen im mensch
lichen Bezirk zum Engagement für die Tiere führten; aber die
ses heftige Engagement wirkt zurück auf das Urteil über die 
Menschen und die menschlichen Angelegenheiten. Hier klingt 
etwas an von dem Zusammenhang, den Max Horkheimer in 
seiner kleinen Studie über das Vorurteil andeutet: » Z u m Ge-

144 



schaff, der Demagogen gehört es, edle Losungen zu finden, 
die zugleich der Feindschaft ein Objekt versprechen«. Anders 
gesagt: Vorurteile, so teuflisch ihre Auswirkungen sein mögen, 
präsentieren sich im allgemeinen nicht als böse, sondern ver
packt in anerkannte Werte. 
Eine Meinungsumfrage zum Thema: »Sförf es S i e , daß G a m m 
l e r n i c h t arbeiten?« ergab unter anderem die folgenden Ant 
worten : 

»Nein, das stört mich nicht, die stören mich nicht — bloß 
weiß ich nicht . . . wenn die hier alle so rumsitzen, nicht. . .« 
»Ja , ich würde sagen: Ja, das stört mich, also im Grunde 
genommen müßte ja jeder ein bißchen seiner Arbeit nach
gehen, meine ich jedenfalls.« 
»Nee, mich stört gar nichts.« 
»Das stört mich ganz gewaltig. Ich würde dafür sein, daß 
sie ein bißchen arbeiten gehen, nicht wahr, denn von was 
wollen die denn später leben, wie denken die denn dann 
nachher, wenn sie älter werden?« 
»Ja , es wird Zeit, daß die arbeiten gehen, dann brauchen 
wir nicht so viele Ausländer !« 
»Ja , sicher, ja, weil ich finde, jeder normale Mensch m u ß 
arbeiten — als Gammler oder als Nicht-Gammler. Aber das 
ist nicht gegen die Gammler persönlich, arbeiten muß jeder!« 
»Nein, überhaupt nicht — solange sie sich waschen!« 
»Ja , aber man weiß ja, wohin das führt, nicht? Da war ja 
heut wieder ein großer Vortrag im Rundfunk, wohin das 
f ü h r t . . . Das ist doch klar. Meinen Sie, das ist gut vielleicht — 
für den Verstand und für den Geist?« 
»Ich sag, solange ein Gammler sich selber fortbringt und 
andere öffentliche Institutionen irgendwie überhaupt nicht 
belastet usw., kann er ein Gammler sein, wie er mag. Z u m 
Beispiel der Sachs kann ohne weiteres ein Gammler sein, weil 
der hat Millionen — der kann ein Gammler sein. Aber sobald 
er der öffentlichen Fürsorge zur Last fällt, sobald er irgend
wie etwas verbricht oder auch die Öffentlichkeit stört, ist 
für mich ein Gammler eben einer, der wo weg gehört, und 
so wie es im Dritten Reich gewesen ist, da haben wir die 
Burschen von der Straße weg gehabt, da hat's kein Bettler 
mehr gegeben, da hat's kein Gammler gegeben usw., und 
das möchten wir wieder haben, auch wenn's eine Demokratie 
ist, und damals war's eine Diktatur — aber Gammler braucht 
man nicht, die sind so überflüssig wie ein Kropf.« 
»Das ist auch meine Meinung. Aber wenn ein Mann kriegs
beschädigt ist und er kann nicht mehr arbeiten, da hab ich gar 
nichts dagegen, daß der Unterstützung kriegt. Aber für so 
faule Leute, die zu faul sind, ein bißchen Arbeit zu finden, wo 
die so kräftig sind — da sollten die alle eingesperrt werden, 
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aber gleich für 20 Jahre. Wenn der Hitler gelebt hätte , der hätte 
die alle auf die Seite gemacht. Das ist meine Meinung, ja
wohl, genau ist das meine Meinung.« 

Schon die erste dieser Antworten ist außerordentlich aufschluß
reich. In ihrer ersten Hälfte bleibt sie gewissermaßen abstrakt, 
i n d da scheint keine Spur von irgendeinem Vorurteil zu sein. 
Da Meinungsumfragen fast immer diesen abstrakten Charak-
ter haben, sind ihre oft so beruhigenden Ergebnisse in Fragen 
des Vorurteils von vornherein skeptisch zu bewerten; die 
dieoretische Stellungnahme ist e i n e Sache, die Haltung im 
Ernstfall eine a n d e r e . In jener Antwort allerdings taucht — 
in der zweiten Hälfte — zögernd, aber unverkennbar die nega-
t i v e Einschätzung auf. Sie ist nicht ausformuliert, aber gerade 
lies legt einiges vom Mechanismus der Vorurteile frei: — w e n n 
i i e d a s o r u m s i t z e n . . . — daraus spricht Unsicherheit, vielleicht 
sogar Angst, neben der Enttäuschimg eine der wichtigsten Vor-
aussetzungen für die Bildung von Vorurteilen; und hier wird 
auch der Trennungsstrich deutlich zwischen »denen«, die fremd 
und ungewohnt sind, und den anderen, die sich mit betontem 
Wir-Gefühl von ihnen absetzen. Nicht als einzelne werden d i e 
Detrachtet, sondern als eine Einheit. Freilich ist dies vorgegeben 
in der Frage des Interviewers, ja eigentlich schon im Begriff 
G a m m l e r , der sich nach dem Zweiten Weltkrieg ausbreitete und 
der zuerst wahrscheinlich eine Selbstcharakteristik war, ehe sich 
die Kritiker darauf einschossen. Jedenfalls handelt es sich um 
ein Schwamm- oder Saugwort, an dem vieles haftenbleibt — 
nicht zuletzt auch die Liste verbrecherischer Taten, die sich aus 
in der Presse berichteten Einzelfällen zusammensetzt. Deshalb 
können die-Folgen als sicher und als allgemein bekannt voraus
gesetzt werden: m a n weiß j a , w o h i n d a s führt! 
Den Hintergrund der Kritik bilden auch hier positive Werte, die 
indiskutiert bleiben, weil sie ganz unmittelbar zum » N o r m a -
len« und das heißt: zum Gewohnten gehören. M a n kann diese 
Werte in den Begriffen A r b e i t und O r d n u n g zusammenfassen. 
Sie werden um so nachhaltiger betont, je entschiedener die 
Aggression, die Angriffslust wird; sie funktionieren deshalb 
so gut als positiver Hintergrund, weil es ihrerseits Schwamm-
begriffe sind. Zu den Verstößen gegen die normale Ordnung 
gehören nicht nur das der-Fürsorge-zur-Last-fallen und krimi
nelle Akte, auch wer d i e . Öffentlichkeit stört (und hier wird 
weder Öffentlichkeit noch Störung näher bestimmt), ist e i n e r , 
d e r w o w e g gehört. Hier bricht die Brutalität des Vorurteils 
durch; das Sprachbild überflüssig w i e e i n K r o p f wirkt in diesem 
Umkreis nicht lustig, sondern verrät das A u s m a ß der Aggres
sion — auch wenn sich die Sprecher normalerweise die Finger 
nicht blutig machen, sondern nur wünschen, es käme einer wie 
Hitler, der d i e a l l e a u f d i e S e i t e g e m a c h t hätte. 
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Es m u ß freilich gesagt werden, daß weder die Auswahl der 
Befragten noch die Auswahl der hier zitierten Antworten re
präsentativ ist. Solche Ausbrüche sind selten; viele bemühen 
sich um Toleranz, und es wäre ein Vorurteil zu unterstellen, 
daß es sich dabei grundsätzlich nur um folgenlose Lippenbe
kenntnisse handelt. Wichtig aber ist es zu erkennen, wie rasch 
sich distanzierte Toleranz, die nichts kostet, verflüchtigen kann 
und wie schnell sich kaum merkliche Keime des Vorurteils zu 
tödlicher Aggressivität auswachsen. 
M a x F r i s c h hat dies in seinem Stück »Andorra« beispielhaft 
konstruiert. A n d r i , unehelicher Sohn des Lehrers, wird von der 
Bevölkerung für ein vom Lehrer aufgenommenes jüdisches 
Pflegekind gehalten. Dies bestimmt die Vorstellungen, Erwar
tungen, Einstellungen. Der Tischler möchte A n d r i nicht in die 
Lehre nehmen, weil der es n i c h t i m B l u t h a t . Der Wirt sucht 
den Lehrer zu beruhigen, aber auch für ihn ist Andri n i c h t w i e 
d i e a n d e r e n , er ist eine — fürs erste: positive — Ausnahme: 

W I R T : M a n soll sich nicht ärgern über die eigenen Lands
leute, das geht auf die Nieren und ändert die Landsleute gar 
nicht. Natürlich ist's Wucher! Die Andorraner sind gemüt
liche Leut, aber wenn es ums Geld geht, das hab ich immer 
gesagt, dann sind sie wie der Jud. D e r W i r t w i l l g e h e n . 
L E H R E R : Woher wißt ihr alle, wie der Jud ist? 
W I R T : Can — 

L E H R E R : Woher eigentlich? 
W I R T : — ich hab nichts gegen deinen A n d r i . W o f ü r hältst du 
mich? Sonst hätt ich ihn wohl nicht als Küchenjunge genom
men. Warum siehst du mich so schief an? Ich hab Zeugen. 
Hab ich nicht bei jeder Gelegenheit gesagt, A n d r i ist eine 
Ausnahme? 
L E H R E R : Reden wir nicht davon! 
W I R T : Eine regelrechte Ausnahme — 

Der Doktor gebraucht die Redewendung: daß j e d e r J u d ' i n d e n 
B o d e n v e r s i n k t — scheinbar als leere Formel. Aber es zeigt sich, 
daß dieses Sprachklischee all die Ressentiments und Vorurteile 
in sich zusammenfaßt , die sich bei dem beruflich erfolglosen 
Arzt angesammelt haben: 

A N D R I : Wieso — soll der Jud — versinken im Boden? 
D O K T O R : W O habe ich sie bloß. D e r D o k t o r k r a m t i n s e i n e m 
Köfferchen. Das fragst du, mein junger Freund, weil du 
noch nie in der Welt gewesen bist. Ich kenne den Jud. Wo 
man hinkommt, da hockt er schon, der alles besser weiß, und 
du, ein schlichter Andorraner, kannst einpacken. So ist es doch. 
Das Schlimme am Jud ist sein Ehrgeiz. In allen Ländern der 
Welt hocken sie auf allen Lehrstühlen, ich hab's erfahren, 
und unsereinem bleibt nichts andres übrig als die Heimat. 
Dabei habe ich nichts gegen den Jud. Ich bin nicht für Greuel. 
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Auch ich habe Juden gerettet, obschon ich sie nicht riechen 
kann. Und was ist der Dank? Sie s i n d nicht zu ändern. Sie 
hocken auf allen Lehrstühlen der Welt. Sie sind nicht zu 
ändern. D e r D o k t o r r e i c h t d i e P i l l e n . 

Der Arzt entschuldigt sich, geht; aber eine Verschiebung in 
der politischen Lage des kleinen Landes läßt den Antisemitismus 
immer offener zutage treten. Der Pater hält zunächst zu Andri , 
aber er stülpt das Vorurteil nur um, sagt zu Andri , er sei ein 
Prachtskerl i n s e i n e r A r t — er gefällt ihm, g r a d w e i l e r a n d e r s 
ist a l s a l l e , weil er m e h r V e r s t a n d h a t a l s Gefühl. A n d r i selber 
übernimmt mehr und mehr die Rolle, die alle ihm zuweisen: 
»Seit ich höre, hat man mir gesagt, ich sei anders, und ich habe 
geachtet drauf, ob es so ist, wie sie sagen. U n d es ist so, Hoch-
würden: Ich bin anders. M a n hat mir gesagt, wie meinesgleichen 
sich bewege, nämlich so und so, und ich bin vor den Spiegel 
getreten fast jeden Abend. Sie haben recht: Ich bewege mich so 
und so. Ich kann nicht anders.« U n d er wehrt schließlich, 
kurz ehe er den fremden Schergen zum Opfer fällt, den eigenen 
Vater ab mit den Worten: »Das verstehst du nicht, weil du 
kein Jud bist—«. 

Die Absage an das Vorurteil über die Juden ist — heute, in der 
Bundesrepublik—nicht allzu schwierig. Viele tragen ihre angeb-
liche Vorurteilslosigkeit in diesem Punkt vor sich her als Be
weis für Vorurteilslosigkeit überhaupt. Aber es ist offenkun-
dig, daß sich die Vorurteile wenigstens zum Teil verlagert 
haben. Noch immer gibt es Bevölkerungsgruppen in der Bundes
republik, denen die Mehrzahl der Leute keineswegs mit der 
Selbstverständlichkeit begegnen, die sonst den alltäglichen U m 
gang charakterisiert. Schon die sprachliche Zusammenfassung 
solcher Gruppen ist ein Ausdruck und Nährboden von Vorur-
teilen: d i e G a s t a r b e i t e r , heißt es — oder auch vereinheitlicht: 
die I t a l i e n e r , weil die ersten ausländischen Arbeitskräfte in 
größerer Zahl aus Italien kamen; von d e n S c h w a r z e n ist die 
Rede, und manchmal auch von d e n N e g e r n , wobei die Sprecher 
allerdings meistens merken, daß sie danebengegriffen haben. 
Auch fragwürdige Vereinfachungen und Zusammenfassungen 
politischer Art sind im Umlauf: d i e K o m m u n i s t e n oder auch 
die S t u d e n t e n , was nicht ganz selten heißen soll: die demon
strierenden und randalierenden Studenten. 
Sieht man von aktuellen und meistens sehr begrenzten Z u 
sammenstößen ab, so begegnen die Vorurteile allerdings nur in 
einer wenig entfalteten, harmlosen oder zumindest harmlos er
scheinenden Form. Indem man sie auf der untersten Stufe einer 
Entwicklungsskala ansiedelt, hat man sie allerdings nur zur 
Hälfte richtig eingeschätzt. Es hat den Anschein, daß sich in der 
Struktur und der Funktion von Vorurteilen insgesamt einiges 
geändert hat. Es gibt zwar mitunter noch drastische Beschimp-
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fungen — als der W D R im Jahr 1 9 7 0 in einem Preisausschreiben 
vergeblich eine neue eingängige Bezeichnung für »Gastarbeiter« 
suchte, waren unter 32 0 0 0 Zuschriften immerhin nahezu 4 0 0 , 
die plumpe Schimpfwörter und Schmähungen enthielten; und 
verletzende Namensentstellungen wie I t a k e r , N i g g e r , J a p s e n 
sind nicht ganz selten auch zu hören. Was aber fast völlig 
fehlt, sind die handfesten Begründungen, die früher sehr viel 
häufiger mit Vorurteilen verbunden waren. Das biologische 
— in zahlreichen Versuchen als falsch erwiesene — Argument, 
schon ein weißes Kind fühle sich von einem Schwarzen abge
stoßen, weil es ihn buchstäblich n i c h t r i e c h e n könne, wurde 
bei einer Umfrage über das Verhältnis zu Farbigen auffal
lenderweise von niemand erwähnt, sondern höchstens hinter 
Wendungen wie e i n e g e w i s s e A b n e i g u n g versteckt. Die meisten 
Befragten jedoch sprachen davon, daß es ja a u c h u n t e r d e n F a r 
b i g e n anständige L e u t e gebe oder daß dies doch a u c h M e n s c h e n 
s i n d — in beiden Fällen wird auf seltsame Weise gerade durch 
die angebliche Gleichstellung deutlich, wie groß der Abstand 
ist. 

Dies ist symptomatisch. Vorurteile waren früher in sehr viel 
stärkerem M a ß e aktive Versuche der Weltdeutung, gekoppelt 
oft mit ausgeprägten W e l t a n s c h a u u n g e n oder I d e o l o g i e n , die 
alles zu erfassen suchten. Heute sind Vorurteile eher und häu
figer p a s s i v e r A u s d r u c k der D i s t a n z und der A b w e h r . Selbst 
bei der vorurteilhaften Einstellung gegenüber politischen 
Gruppen wird dies deutlich. Es sind gar nicht eigentlich politi
sche Gegner, gegen die man sich wendet; die Vorurteile 
machen die programmatische Auseinandersetzung nicht nur 
klobig und undifferenziert, wie das schon immer war — mit 
Hilfe dieser Vorurteile wird die Auseinandersetzung jetzt im 
Grunde häufig vermieden. Nicht die >falsche< Weltdeutung der 
anderen wird angegriffen, sondern man distanziert sich von 
ihnen, weil sie die eigenen Kreise stören könnten. Das Vor
urteil ist heute weniger öffentlich, es ist p r i v a t e r geworden. 
Vorurteile entstehen freilich nicht unabhängig von den öffent
lichen Dingen und der öffentlichen M e i n u n g . Die Abhängig
keit ist doppelter Art. A u f der einen Seite sind die wirtschaft
lichen, politischen, wissenschaftlichen Strukturen so kompliziert 
und unüberschaubar geworden, daß dies dem einzelnen nicht 
nur den Verzicht auf umfassende Deutung nahelegt, sondern 
daß er ständig zur Vereinfachung gezwungen ist, wenn er 
überhaupt zu allgemeineren Fragen etwas sagt. In komplizier
ten Verhältnissen ist Simplifizierung eine Vorbedingung des 
Miteinandersprechens — oder, in Adenauers schiefer Gramma
tik: »Je einfacher denken ist eine wertvolle Gabe Gottes.« Die 
komplizierte Maschinerie der heutigen Gesellschaft hält auf 
der anderen Seite aber auch schon die Spezialisten für diese 
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Vereinfachung bereit, und das meiste von dem, was als Volks
meinung in demoskopischen Umfragen erfaßt wird, steht vor
her als Schlagzeile, als Werbung, als Bildunterschrift in den 
großen Boulevardblättern. 
Die Sprachklischees und mit ihnen viele Vorurteile sind also 
heute großenteils Ausdruck des »Ticketdenkens«, das von einem 
Teil der Massenmedien beliefert wird; sie sind, wie man in 
Anlehnung an die kindliche Sprachentwicklung gesagt hat, 
bloße E c h o s p r a c h e . Diese Echosprache ist dadurch charakteri
siert, daß sie nur immer Fetzen aufnimmt und wiedergibt — 
in diesem Fall etwas größere Fetzen als die kindliche Echospra
che, aber doch ohne daß begründete Hoffnung bestünde, dar
aus könne ein Ganzes, etwas wie vernünftige Deutung und Be
gründung unserer Welt werden. Dieser Mangel aber wird vor 
allem deshalb nicht sichtbar, weil diese Echosprache eine Reihe 
von S p r a c h k l i s c h e e s mit erzeugt, die Nähe, Verständnis , Über
schaubarkeit vorspiegeln. 

Der tschechische Dramatiker V a c l a v H a v e l bleibt mit seinen 
auch in Deutschland gespielten Stücken dicht an der Sprache. 
In der »Benachrichtigung« schildert er, wie die Konstruktion 
einer neuen, völlig exakten Verwaltungssprache mit dem ge
heimnisvollen Namen P t y d e p e schlagartig die politische Land
schaft verändert . Im »Gartenfest« aber zeigt er, wie die U n 
durchdringlichkeit bürokratischer Ordnung und bürokratischer 
Sprache versteckt wird hinter einer Kulisse leerer, floskelhafter 
Reden. Das » A m t für Auflösung« feiert sein Gartenfest, und 
einer der Funktionäre wird nicht müde, den Betroffenen zu 
schildern, wie zwanglos es zugeht: 

» W i ß t ihr — ich habe dafür so irgendwie den einfachen 
menschlichen Ton genommen, um das hier ein wenig in 
Schwung zu bringen! Ich habe ihn mir allerdings nicht aus
gesucht — er ist mir einfach schon so irgendwie gegeben. Ich 
ertrage nämlich keine Phrasen und Überspitzungen und bin 
gegen jedes leere Gerede. Das kommt so irgendwie schon 
aus meiner Veranlagung: Ich bin nämlich alles in allem ein 
ganz gewöhnlicher Mensch aus Fleisch und Blut — einfach, 
wie man sagt, einer von euch!« 

Nicht nur das verräterisch ungenaue i r g e n d w i e , auch M e n s c h 
und m e n s c h l i c h sind Leitwörter in dieser langen Rede, von der 
hier nur ein ganz kurzer Ausschnitt zitiert ist. Sie werden be
nutzt als versöhnende Dachbegriffe: darunter kann sich nichts 
Böses tun; alles ist in Ordnung. Versteht man den Begriff 
Vorurteil in der herkömmlichen Weise, dann lassen sich solche 
Äußerungen nicht leicht als Vorurteil interpretieren. Aber es 
scheint, daß solche sprachlichen B e s c h w i c h t i g u n g s k l i s c h e e s 
manches von den Funktionen des Vorurteils übernommen 
haben; wie jene sichern sie die wesentlichen Zielsetzungen 
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und Vorgänge politischer und gesellschaftlicher Art ab. Noch 
immer richtet verbreitete Sprachkritik ihr Hauptaugenmerk auf 
vereinzelte Wortbildungen wie K r a n k e n m a t e r i a l , welche die 
»Entpersönlichung« unmittelbar kennzeichnen. Aber ist ein 
Wort wie K r a n k e n g u t nicht viel verräterischer, und kann sich 
nicht selbst hinter B e t r e u u n g und ähnlichen Vokabeln hand
feste Lenkung und Steuerung verbergen? 
Sprachen sind ein Spiegel der Gesellschaft; aber wer diese ganz 
direkt in dem Spiegel fassen möchte, gleitet an seiner glatten 
Oberfläche ab. Sprachen sind — und davon sollte in diesem 
Büchlein insgesamt die Rede sein — nicht leicht durchschaubar; 
eben deshalb können sie oft so raffiniert gehandhabt werden. 
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