
DIE "ALEMANNISCHE INTERNATIONALE" 

REALITÄT UND MYTHOS 

HERMANN BAUSINGER 

Die folgenden B e m e r k u n g e n w u r d e n vorgetragen bei der Straßburger " S e m a i 

ne a lémanique" ( 1), u n d sie gelten d e m transnat ionalen Z u s a m m e n h a n g , der diese 

einwöchige V e r a n s t a l t u n g prägte : der A l e m a n n i s c h e n Internat ionale . Sie fragen 

nach der Realität, die m i t diesem Begri f f anvisiert w i r d , fragen aber a u c h n a c h 

seiner gewissermaßen 'mythischen' Ü b e r h ö h u n g . D a m i t ist e i n falscher, 

ungedeckter A n s p r u c h gemeint, eine W e n d u n g ins Ideologische. M y t h i s i e r u n g 

w i r d hier also in erster L i n i e als G e f a h r , als Verfä lschung gesehen. Daß a u c h f a l 

sche Ansprüche ihre eigene D y n a m i k e n t w i c k e l n , daß sie also zurückwirken a u f 

die Realität, w i r d d a m i t nicht bestr i t ten. A b e r die Komplexi tät dieses Prozesses 

liegt nicht im R a h m e n dieser k le inen A r b e i t — u n d es spricht a u c h vieles dafür, 

über diese E n t w i c k l u n g erst zu e i n e m späteren Z e i t p u n k t zu u r t e i l e n . 

Der Begri f f A lemannische Internat ionale taucht zwar in diesen T a g e n i m m e r 

wieder e i n m a l auf ; aber er ist n o c h i m m e r einigermaßen esoterisch ( 2), u n d er ist 

wahrscheinl ich auch sehr j u n g . Möglicherweise ist j e n e r Beleg der älteste, in d e m 

m i r die Bezeichnung zuerst begegnete ; der Begr i f f w ä r e d a n n k a u m e i n e i n h a l b 

J a h r e alt , u n d e r ginge a u f A n d r é W e c k m a n n zurück, d e m j a schon verschiedent

l i ch einprägsame F o r m u l i e r u n g e n gelungen s i n d , die zur gängigen Münze w u r 

den. Im " B u t t e r f l a d e " (3) schrieb W e c k m a n n , im M a i 1976 sei eine A l e m a n n i s c h e 

Internationale geboren w o r d e n . Er bezog sich dabei a u f eine V e r a n s t a l t u n g des 

Südwestfunk-Studios F r e i b u r g i m Breisgau, z u d e m Dia lektd ichter u n d Dia lekt

sänger, L i e d e r m a c h e r u n d M u s i k a n t e n aus d e m Elsaß, der a lemannischen 

Schweiz, d e m alemannischen V o r a r l b e r g u n d d e m a lemannischen T e i l B a d e n -

Württembergs , also d e m südlichen B a d e n eingeladen w a r e n (4). Diese V e r a n 

staltung w a r f r e i l i c h ihrerseits nicht n u r e i n A n f a n g , s o n d e r n a u c h e in E r g e b n i s 

— die Konsequenz vorangegangener K o n t a k t e , das P r o d u k t gemeinsamer E r 

fahrungen u n d einer gemeinsamen S i t u a t i o n , v o n der n o c h die R e d e sein w i r d . 

( 1 ) Vortrag am 1 4 . November 1 9 7 7 in Straßburg. 

( 2 ) Glücklicherweise — sonst hätte wahrscheinlich ein findiger Journalist die politkriminellen 

Ereignisse im Herbst 1 9 7 7 unter dieses Motto gestellt. 

( 3 ) B u t t e r f l a d e N o . 6 / 1 9 7 6 ; vgl. L e s C a h i e r s d u B i l i n g u i s m e , 7 / 1 9 7 7 , N o . 1 - 2 , S. 1 9 . 

( 4 ) Die Referate u n d Gedichte, die bei der Freiburger Veranstaltung vorgetragen wurden, sind jetzt 

dokumentiert i n : Matthias S P R A N G E R ( H g . ) : D i a l e k t — W i e d e r e n t d e c k u n g d e s Selbstverständlichen? E i n e 

alemannisch-schwäbische B e s t a n d s a u f n a h m e . Freiburg i . Br. 1 9 7 7 . 
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A n d r é W e c k m a n n betonte g le ich, daß es u n s i n n i g w ä r e , A l e m a n n i e n in diesem 

Z u s a m m e n h a n g als pol i t ische Wesenhei t aufzufassen — d a v o n gäbe es ohnehin 

schon zu viel ; v i e l m e h r handle es sich um eine Z o n e des k u l t u r e l l e n Austauschs 

u n d der k u l t u r e l l e n V e r b r ü d e r u n g . Das wichtigste M e d i u m dieses Austauschs ist 

zweifellos die Sprache , ist der alemannische Dia lekt ; eine wichtige Äußerungs

f o r m , eine ku l ture l le R e a l i s a t i o n symptomatischen Charakters w a r v o n A n f a n g a n 

die D i a l e k t d i c h t u n g . 

Es liegt nahe, nach den geschichtl ichen Voraussetzungen für die E i n h e i t dieser 

Sprache u n d für die E i n h e i t i h r e r L i t e r a t u r zu fragen ; die A n t w o r t muß hier 

f r e i l i c h sehr verkürzt ausfal len. Das stammesgeschichtliche M o m e n t ist s icherl ich 

nicht entscheidend ; die E i n h e i t l i c h k e i t der früheren Stämme w i r d heute v o n den 

meisten H i s t o r i k e r n bestr i t ten. Entscheidend ist, daß die V e r b i n d u n g zwischen 

d e n verschiedenen a lemannischen R e g i o n e n jenseits der Stammesgeschichte im 

engeren S i n n aufrechterhalten b l i e b , daß der Flußlauf des Rheins lange Zeit nicht 

T r e n n u n g , sondern Nachbarschaf t schuf ( 5), daß es staatl ich-territoriale, wirt

schaftl iche, handelsmäßige, k i rch l iche u n d natürlich auch kul ture l le Kontakte in 

Fülle gab, die tatsächlich den G e d a n k e n der Zusammengehörigkeit nie ganz ver

kümmern ließen. 

D e r Begr i f f des A l e m a n n i s c h e n spielte al lerdings J a h r h u n d e r t e lang n u r eine 

ganz untergeordnete R o l l e . Es ist bekannt , daß i h n erst J o h a n n Peter H e b e l wie

der in E r i n n e r u n g gebracht, daß er i h n bis zu e i n e m gewissen G r a d popular is iert 

hat. A b e r H e b e l ist ke in erratischer B l o c k ; er gehört u n d er paßt in die L a n d 

schaft. Es ist e i n Glücksfall , daß er im Dreiländereck zu H a u s e w a r , daß er mit 

seinen T h e m e n in die Schweiz u n d nach F r a n k r e i c h ausgriff, daß er hier wie dort 

als V o r b i l d akzeptiert w u r d e (6). D e r Dichter des "Pf ingstmontag" , G e o r g Danie l 

A r n o l d , ist o h n e den badischen Prälaten nicht d e n k b a r , o b w o h l H e b e l der Gat

tung des Dramas gänzlich fern gebl ieben w a r — u n d in seiner Folge wären Dut

zende v o n N a m e n zu n e n n e n , alle abhängig v o n anderen Zeitläuften, aber alle 

d o c h d irekt o d e r i n d i r e k t a u f r u h e n d a u f den A l e m a n n i s c h e n Gedichten Hebels 

v o n 1803. 

Ist das die T r a d i t i o n , die a u c h für die neue Alemannische Internationale 

maßgebl ich ist, in die sie sich einfügt? M a n tut w o h l gut d a r a n , diese Frage nicht 

a l i m i n e r a d i k a l zu v e r n e i n e n . M a n sollte die B e r u f u n g a u f Geschichte nicht den 

( 5 ) In seiner Schrift Bindnuß u n d V e r a i n d e r d r e y e n Löblichen f r e i e n S t a t t Zürich, B e r n u n d Straßburg, 1 5 8 8 , 

schreibt Johannes Fischart: 

"Diß ist der fürnemst Nutz u n d F r o m m e n , 

Der auß den Flüssen her thut kommen, 

Die Flüß die Nachbarschaft verainen, 

Welche an einem Fluß anrainen". 

Solche Belege für ein Bewußtsein der Zusammengehörigkeit können freilich kaum mehr ohne Skrupel 

zitiert werden, da ihr nationaler Gehalt später überbetont und sie in nationalistisch-militante 

Äußerungen umgemünzt wurden ; vgl. etwa Eugen F E H R L E , D e u t s c h e s V o l k s t u m i m Elsaß. Berlin, 1 9 4 1 . 

( 6 ) V g l . Robert M I N D E R , H e b e l , d e r e r a s m i s c h e G e i s t , o d e r Nützliche A n l e i t u n g z u s e i n e r Lektüre. In : J . P . 

H E B E L , W e r k e , hg. von Eberhard Meckel, 1. Band Ffm. 1 9 6 8 , S. I I I - X L I V . 



D I E " A L E M A N N I S C H E I N T E R N A T I O N A L E ' 145 

Reaktionären überlassen ; in einer am Dia lekt o r i e n t i e r t e n , den D i a l e k t in die 

M i t t e rückenden B e w e g u n g steckt zweifellos e i n konservatives o d e r — neutra ler 

gesagt — konservierendes M o m e n t . A u f der a n d e r e n Seite aber gelten für j e n e 

ältere T r a d i t i o n eine R e i h e v o n Charakter i s t ika , die so für die neuere Dia lekt

d ichtung nicht m e h r zutreffen, j a d ie v o n i h r geradezu ins Gegentei l verkehrt 

w u r d e n . Ich stelle einige wenige heraus : 

I m J a h r 1820 besprach Goethe i n der Zeitschrift " Ü b e r Kunst u n d A l t e r t u m " 

das 1816 a n o n y m erschienene D r a m a " D e r Pf ingstmontag" . Seine R e z e n s i o n w a r 

ausgesprochen f r e u n d l i c h ; einschränkend u n d erklärend sprach G o e t h e f r e i l i c h 

v o n seiner " d u r c h E r i n n e r u n g bestochenen F r e u d e an diesem K u n s t w e r k " . Seine 

Besprechung gipfelte in der Feststel lung, er gebe der D i c h t u n g "den E h r e n n a m e n 

eines lebendigen I d i o t i k o n s " ( 7). H e u t e fragt m a n sich unwil lkürl ich, ob dies 

w i r k l i c h e in " E h r e n n a m e " , ob es nicht versteckter T a d e l w a r . A b e r tatsächlich 

charakterisierte Goethe damit eine B e z i e h u n g , die für die meisten D i a l e k t d i c h t e r 

jener älteren, recht stabilen T r a d i t i o n wesentl ich w a r : sie w a r e n fast al le 

P h i l o l o g e n , F r e u n d e des W o r t s , der W ö r t e r , der Sprache ; es g ing i h n e n um die 

A u f b e w a h r u n g v o n fast schon V e r l o r e n e m . A u c h für H e b e l gibt es ent

sprechende H i n w e i s e : er sprach d a v o n , die v o n i h m gebrauchte dialektale 

Sprache sei gewissermaßen "Sanskrit gegenüber d e m P r a k r i t der w i r k l i c h e n 

alemannsichen V o l k s m u n d a r t e n " ( 8 ) ; u n d e i n wesentliches M o t i v für seine M u n d 

artdichtung sah er d a r i n , die " R u i n e n einer einst m a c h t v o l l e n S p r a c h e " wieder

herzustellen (9). 

E i n zweites M e r k m a l für jene ältere T r a d i t i o n ist das tiefe Einverständnis der 

Dialektdichter m i t der W e l t . Das ist n icht g le ichbedeutend m i t unkr i t i scher 

Z u s t i m m u n g ; aber letztl ich fanden sie die Dinge in O r d n u n g , in e iner O r d n u n g , 

die nicht v o n heute w a r , sondern die eh u n d je gegolten hatte. Dieses G r u n d 

gefühl führte häufig zu einer Ü b e r h ö h u n g — religiöser u n d anderer N a t u r . Es 

führte auch d a z u , daß aktivere S t i m m e n m e h r o d e r weniger automatisch aus der 

Dia lektdichtung ausgesperrt w a r e n , daß nicht n u r v o n außen, s o n d e r n a u c h i m 

Selbstverständnis der Dia lektdichter eine G l e i c h u n g entstand zwischen f r e u n d 

l icher Resignat ion u n d Dialekt . I n einer Ä u ß e r u n g v o n L u d w i g T h o m a , der d a r i n 

nicht v o n der vorherrschenden Attitüde alemannischer Poeten a b w i c h , w i r d dies 

ganz deut l ich : " D i e D i a l e k t d i c h t u n g behalte i c h m i r n o c h zurück als A l t e n t e i l für 

ein behäbiges Schaffen a u f der O f e n b a n k . Da w i l l i ch schon n o c h etliches o r -

d e n d i c h u n d sauber schnitzen. J e t z t heißt es n o c h etwas sich m ü h e n " ( 1 0 ). 

A l s drittes M e r k m a l hebe i c h die pastorale B e l e h r u n g h e r v o r — so f o r m u l i e r t 

( 7 ) Vgl . Josef L E F F T Z ( H g . ) : D e r P f i n g s t m o n t a g . L u s t s p i e l i n Straßburger M u n d a r t v o n G . B . A r n o l d . 

Straßburg 1 9 4 1 , Zur Einführung, S. 1 4 . 

( 8 ) Vgl . Wilhelm J E N S E N , D e r S c h w a r z w a l d . Leipzig o . J . , S. 1 0 2 . 

( 9 ) Vgl . M I N D E R (wie A n m . 6 ) , S . X . 

( 1 0 ) Zitiert bei A d o l f J . E I C H E N S E E R ( H g . ) : Z a m m g l a a b t . Oberpfälzer M u n d a r t d i c h t u n g h e u t e . Regensburg, 

1 9 7 7 , Einleitung S. 1 5 . 
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zweifellos im G e d a n k e n an d e n P f a r r e r u n d S c h u l m a n n H e b e l ; aber auch dies ist 

e i n a l lgemeiner Z u g . B e l e h r u n g herrscht v o r , u n d e s w i r d a u c h ke in H e h l daraus 

gemacht, daß diese B e l e h r u n g v o n o b e n k o m m t ; es ist j e d o c h e in sehr f reund

liches, nachbarl iches O b e n , das konzi l iante V e r b u n d e n h e i t garantiert. 

Diese dre i M e r k m a l e re ichen sicher nicht aus zu einer erschöpfenden Charak

teristik der älteren M u n d a r t d i c h t u n g ; aber sie werfen wichtige Schlaglichter dar

auf. Sucht m a n die gleichen M e r k m a l e in den heutigen Erscheinungsweisen der 

Dia lektpoesie , so w i r d o f f e n k u n d i g , daß T r a d i t i o n hier nicht bewußtlose F o r t 

setzung ist, s o n d e r n reflektierte Auseinandersetzung : 

A u c h die neueren Dia lektdichter bearbei ten i h r Sprachmater ia l ; sie vermitte ln 

n icht e infach 'gesprochene Sprache ' , sondern müssen diese wiedererf inden, ver

ändern, m o n t i e r e n , v e r f r e m d e n . Das A r t i f i z i e l l e sollte nicht unterschätzt werden ; 

Sprachart ist ik steht a m A n f a n g der m o d e r n e n deutschsprachigen M u n d a r t 

d i c h t u n g ( 1 1 ) . A b e r es geht dabei fast nie um die bewahrende R e k o n s t r u k t i o n v o n 

R e l i k t e n , u m e i n "lebendiges I d i o t i k o n " . D e r A n s p r u c h ist v ie lmehr , daß die 

D i c h t u n g aus der Sprache des Al l tags schöpft, u n d daß sie sich der Sprache des 

Al l tags anbietet . D i e — f r e i l i c h nicht i m m e r verwirk l ichte — Intent ion der 

D i a l e k t d i c h t e r ist es, n icht oder d o c h nicht n u r für e i n gelehrtes P u b l i k u m zur E r 

b a u u n g u n d U n t e r h a l t u n g zu schreiben, sondern für breiteste Schichten ; 

beze ichnend s ind in diesem Z u s a m m e n h a n g die neuen, öffentlichen Vermit t lungs

versuche der m o d e r n e n ' S p r u c h d i c h t u n g ' 1 2 ) . Gewiß würde m a n weder H e b e l 

n o c h A r n o l d gerecht, w e n n m a n sie als b lut leere Esoter iker verstünde ; aber i h r 

P u b l i k u m w a r e n d o c h v o r a l l e m gebildete bürgerl iche Stände, die heute ihre 

K o n t u r e n v e r l o r e n h a b e n , u n d die unter den Adressaten der Dia lektdichtung — 

ungeachtet des n i c h t zu verkennenden Rezept ionsplural ismus — nicht m e h r ein

deut ig d o m i n i e r e n . 

Dieses erste G e g e n m e r k m a l muß in V e r b i n d u n g m i t d e m zweiten gesehen wer

d e n : die grundlegende H a l t u n g ist n icht m e h r einverständliche Überhöhung des 

W i r k l i c h e n , s o n d e r n radikale Realitätskritik. D i e erhöhte Sprachsinnlichkeit , die 

d e m Dia lekt eigen sein k a n n , u n d die daraus abgeleitete sensorische Genauigkeit 

w e r d e n n icht selten in den Dienst kr i t ischer E n t l a r v u n g gestellt. T r a d i t i o n w i r d so 

zunächst e i n m a l aufgehoben im Sinne v o n konterkar ier t , überwunden ; eben 

d a d u r c h aber w i r d sie a u c h transponiert u n d bewahrt . Zu den häufigsten F o r m e n 

gehört die K o n t r a f a k t u r , e i n altes E l e m e n t der D i a l e k t d i c h t u n g , das etwa die 

b a r o c k e n I n t e r l u d i e n u n d die späteren H a n s w u r s t i a d e n fast völlig bestimmte, das 

d a n n lange Zeit verschüttet w a r , das aber h ier wieder ausgegraben u n d in die 

( 1 1 ) Dies gilt für die Wiener Konkretisten, in eingeschränktem Maß auch für den Berner Kurt Marti. 

A u c h in der gegenwärtigen Dialektdichtung sind Sprachspiele, ist vor allem die witzig-spielerische K o n 

frontation von M u n d a r t und Hochsprache von großer Bedeutung. 

( 1 2 ) "Protestgedichte Weckmanns wurden in Marckolsheim und Wyhl vor Tausenden von Demon

stranten rezitiert u n d gesungen". A d r i e n F I N O K , M u n d a r t u n d P r o t e s t . In : Recherches Germaniques, 

7 / 1 9 7 7 , S. 1 9 7 - 2 2 1 ; hier S. 2 2 1 . 
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Mitte gerückt w i r d — A d r i e n F i n c k hat a u f d ie B e d e u t u n g dieses M o m e n t s n a c h 

drücklich hingewiesen u n d sie an a lemannischen Beispie len demonstrierte( 1 3 ) . 

Schließlich die drit te Gegen-Lösung : Es w ä r e sicher fa lsch, der n e u e n Dia lekt

dichtung den pädagogischen Impetus abzusprechen. Sie ist v ie l fach ausgespro

chen b e l e h r e n d , m a n c h m a l a u c h verkündend. A b e r das Et iket t 'pastorale 

Belehrung' haftet n icht . Das hängt aufs engste m i t der K r i t i k zusammen : diese 

Dialektdichtung stellt in Frage v o n unten her ; sie p r o b l e m a t i s i e r t das scheinbar 

Selbstverständliche, n i m m t alltägliche B e f i n d l i c h k e i t e n nicht als gegeben h i n , 

greift e in in pol i t ische, ökologische Auseinandersetzungen, f o r d e r t a u f zur Ref le

x i o n u n d zur U m k e h r , z u m W i d e r s t a n d ( 1 4 ) . 

Diese wenigen H i n w e i s e sollen den Z u s a m m e n h a n g m i t der älteren, teilweise 

gemeinsam-alemannischen T r a d i t i o n n icht d u r c h s c h n e i d e n ; sie sol len aber zei

gen, daß die neuere D i a l e k t d i c h t u n g nicht vollständig aus dieser T r a d i t i o n zu er

klären ist. Die in i h r wesentl ichen H a l t u n g e n können ü b e r h a u p t n icht a l l e i n aus 

sprachlichen o d e r l i teraturgeschicht l ichen B e f u n d e n abgeleitet w e r d e n ; sie s ind 

vielmehr bedingt d u r c h die gesamte soziale, pol i t i sche , ökonomische S i t u a t i o n , 

bedingt d u r c h die gewandelte Realität u n d e i n gewandeltes Realitätsverständnis. 

Alemannische Internationale — das ist n icht n u r eine V e r e i n i g i n g v o n M u n d a r t 

freunden, sondern der A u s d r u c k einer gemeinsamen L a g e r u n g i m wel tpol i t i schen 

Fe ld . D e r N a m e H e b e l b r a u c h t nicht ausgeblendet z u w e r d e n , schon w e i l s ich a u f 

ihn erfreulicherweise viele berufen können ; aber es s i n d , sucht m a n n a c h der 

F u n d i e r u n g dieses übernationalen Zusammenhangs , d a n n d o c h a u c h j ü n g e r e , 

weniger poetisch kl ingende N a m e n z u n e n n e n — v o n R o b e r t L a f o n t ( 1 5 ) bis h i n z u 

j e n e m Pseudonymen J e a n ( 1 6 ) der kürzlich das Elsaß unter die L u p e n a h m u n d 

damit e i n Aufsehen erregte, das seine Thesen im wesent l ichen bestätigte. K u r z : 

die alemannische Internat ionale ist e in A u s d r u c k , ist eine besonders eindrückli

che V e r k ö r p e r u n g des neuen Regional i smus ( 1 7 ). 

Das A u f k o m m e n , die W i e d e r e n t s t e h u n g u n d Verstärkung des Reg ional i smus 

hängt s icherl ich zusammen m i t d e m A b b a u o d e r d o c h der M i l d e r u n g nat ionaler 

Gegensätze. So lange an den nat ionalen G r e n z e n Feindsel igkei t vorherrscht , so 

lange es d o r t ernst ist, vers tummen die inneren Gegensätze oder w e r d e n d o c h n u r 

auf kleiner F l a m m e gekocht. Das heißt f r e i l i c h n icht , daß es sich dabei n u r um 

Spielereien handelte ; sonst hätte die Entschärfung der äußeren G r e n z e n , die Öff

nung v o n V e n t i l e n , die S p a n n u n g ja gerade v e r m i n d e r n können, während sie sich 

i n W i r k l i c h k e i t i m m e r n o c h erhöht . 

( 1 3 ) I b i d . , S . 2 1 9 . 

( 1 4 ) Es mag genügen, Marckolsheim und Wyhl als Stichwörter zu nennen, die schon mehrfach 

behandelt wurden. Vgl . beispielsweise Manfred B O S C H , N e u e D i a l e k t l i t e r a t u r . In : Neue Rundschau, 

8 8 / 1 9 7 7 , S . 4 3 0 - 4 4 2 . 

( 1 5 ) Lafonts Buch L a r e v o l u t i o n re'gionaliste bestimmte schon früh die theoretischen Voraussetzungen 

des neuen Regionalismus. 

( 1 6 ) ' J E A N " : Elsaß: K o l o n i e i n E u r o p a . Berlin, 1 9 7 6 . 

( 1 7 ) Vgl . Lars G U S T A F S S O N (Hg.) : Tintenfisch 1 0 . T h e m a : R e g i o n a l i s m u s . Berlin 1 9 7 6 . 
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D e r Regional i smus wendet sich gegen die Steuerung v o n der jewei l igen Zen

trale, gegen die Entmündigung der P r o v i n z u n d ihrer Bürger. Es hat den A n 

schein, daß eine solche Entmündigung, haben die administrat iven Gebi lde erst 

e i n m a l eine gewisse G r ö ß e n o r d n u n g erreicht , a u c h v o n G u t w i l l i g e n nicht mehr 

auszugleichen ist. D i e Sozio logen reden v o n " t u r b u l e n t e n " U m w e l t e n ( 1 8 ) — tur

b u l e n t : das heißt m e h r als n u r d y n a m i s c h , das weist a u f die enorme Schwierigkeit 

h i n , die Dinge unter K o n t r o l l e z u b r i n g e n . P l a n u n g e n u n d administrative Akte 

w e r d e n v e r m e h r t ; aber sie b e h i n d e r n sich gegenseitig, erzeugen Bürokratie, die 

zu den H a u p t g e g n e r n demokrat ischer Selbstbest immung gehört ; die anonymen 

S t r u k t u r e n u n d die neurot is ierenden Schübe i m m e r neuer Veränderungen 

scheinen diese Selbstbest immung unmöglich zu machen — sie w i r d aber verlangt 

u n d erwartet . 

D a z u k o m m t , daß die nat ionale K u l t u r der Zentra len nicht mehr d e m Konzert 

der verschiedenen R e g i o n e n entspricht , ja daß sie nicht e inmal das historisch 

gewachsene D a c h über den verschiedenen R e g i o n e n bi ldet , sondern daß sie sich 

darstellt in der verwaschenen Uniformität einer A l l e r w e l t s k u l t u r . Gewiß gibt es 

a u c h d a r a u f eine versöhnliche Perspektive : D e r A m e r i k a n e r M a r s h a l l M c L u h a n 

hat i m m e r wieder d a r a u f hingewiesen, daß die neuen M e d i e n die W e l t zu einem 

einzigen D o r f m a c h t e n . M a n k a n n das so sehen ; aber m a n muß d a n n w o h l h in

zufügen, daß es sich um e i n sehr amerikanisches, e i n fragwürdig amerikanisches 

D o r f handelt , i m d e m die K u l t u r i n d u s t r i e Bedürfnisse nicht n u r deckt, sondern 

a u c h weckt , u n d in d e m sie a u c h über die Symbole verfügt ( 1 9 ). W a s b i n i c h ? — 

diese Fernseh-Fragen ist d a n n nicht m e h r w i r k l i c h zu beantworten ; auch über die 

persönlicke Identität best immt die Zentrale ( 2 0). In A n d r é W e c k m a n n s Gedicht 

" A l i é n a d o n " k o m m t etwas v o n diesem banalen International ismus z u m Aus

d r u c k , w e n n er in den Schlußzeilen d e n "speaker b o n s o i r " sagen läßt ; es geht 

dabei sicher n icht u m F r e m d w o r t k r i t i k aus purist ischer Perspektive, sondern u m 

die unauffällige E i n s c h m e l z u n g des F r e m d e n u n d Fremdesten, ohne daß W i d e r 

stand geleistet w ü r d e , um jenes P r i n z i p der Massenmedien, das einen unspezifi

schen G e n e r a l n e n n e r b r a u c h t , w e i l n u r so die Verkäuflichkeit gesichert ist —-

neutrale amerikanische Middlec lass-Geschichten s ind sicher profitträchtiger als 

elsäßische Stories ( 2 I ). 

D e r wichtigste G r u n d oder d o c h Auslöser des neuen Regional ismus ist ein 

ökonomischer , ist der wirtschaft l iche Z u g r i f f a u f die P r o v i n z . Im Verhältnis 

zwischen d e n Z e n t r a l e n u n d den Außenregionen lassen sich drei Phasen un

terscheiden : D i e erste Phase ist charakterisiert d u r c h die Vernachlässigung der 

P r o v i n z ; sie w i r d ins Abseits gedrängt, w i r d der V e r ö d u n g überantwortet ; Ent-

( 1 8 ) Im Konstrukt der "turbulenten Umwelt" gelangt die sogenannte Modemisierungstheorie an 

einen E n d p u n k t : weitere Ausdifferenzierung erweist sich nicht mehr als effizient. 

( 1 9 ) Der Begriff K u l t u r i n d u s t r i e geht zurück auf M a x Horkheimer und Theodor W . A d o r n o ; ihm 

wurden inzwischen andere wie Z e r s t r e u u n g s i n d u s t r i e u n d Bewußtseinsindustrie an die Seite gestellt. 

( 2 0 ) V g l . H e r m a n n B A U S I N G E R : Z u r k u l t u r a l e n D i m e n s i o n v o n Identität. In : Zeitschrift für Volkskunde 

7 3 / 1 9 7 7 . S . 2 1 0 - 2 1 5 . 

( 2 1 ) V g l . Dieter P R O K O P : Ökonomie u n d P h a n t a s i e ; zitiert bei Bosch (wie A n m . 1 4 ) , S. 4 3 2 . 
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machtung u n d Entmüdigung s ind die C h a r a k t e r i s t i k a , L a n d f l u c h t , P r o v i n z f l u c h t 

die Folgen ( 2 2). Die zweite Phase ist charakteris iert d u r c h die E r s c h e i n u n g e n , die 

J e a n als " K o r s i k a - S y n d r o m " (2 3) bezeichnet : A u s v e r k a u f der Landschaft an reiche 

Leute aus der M e t r o p o l e oder den M e t r o p o l e n ; rücksichtsloser, a u f weite Sicht 

selbstzerstörerischer A u s b a u der touristischen Industr ie . In der d r i t t e n Phase 

schließlich k o m m t es zur eigentl ich großindustriellen Erschließung ; wie Super

märkte heute nicht m e h r in den Städten gebaut w e r d e n , s o n d e r n a u f grüner 

Wiese, so entstehen ganze Ballungsgebiete aus d e m N i c h t s einer schönen, aber 

'unterentwickelten' Landschaft . Die Budgetansätze für die R e g i o n w e r d e n d a n n 

höher ; das B r u t t o s o z i a l p r o d u k t nähert sich d e m der Z e n t r a l e n etwas an ; g leich

zeitig aber wächst die unmit te lbare E r f a h r u n g des R i s i k o s . Das Bewußtsein, das 

" L a n d e l " gehe " d ' Schissgass n a b " ( 2 4 ), u n d die U h r könnte " i n Z u k u n f t nie m e h r 

schlagen" ( 2 5 ), ist nicht m e h r P r o d u k t einer selbstquälerischen A n t i - N o s t a l g i e , also 

etwas wie saurer Ki tsch , sondern e in alltägliches E r l e b n i s , aus d e m die W e n d u n g 

gegen die Kapita le — im doppel ten W o r t s i n n v o n H a u p t s t a d t u n d K a p i t a l m a c h t 

— erwächst. Regionalist ischer W i d e r s t a n d wendet sich gegen die al lgemeine 

Entmündigung u n d fordert w i r k l i c h e D e m o k r a t i e ; er stellt gegen die V e r w e c h s e l -

barkeit des Universe l len die Identität des Überschaubaren, gegen die ökonomi

sche A u s b r e i t u n g das R e c h t auf menschl iche H e i m a t . 

Der sprachliche Aspekt ist eingebettet in diese Zusammenhänge. Die a d m i 

nistrative Reg lement ierung hat ihre sprachl iche Seite ; straffe Zentralität w i r d fast 

immer a u c h sprachl ich gefestigt. D a b e i ist n icht etwa n u r an jurist ische 

Regelungen d u r c h V e r b o t e zu denken, sondern a u c h an die praktische Reg lemen

tierung der A u s b i l d u n g u n d der Aufstiegskanäle, an die A u s w i r k u n g e n der O r i e n 

tierung a m Bedarf , der d u r c h nat ionale u n d internat ionale K o m m u n i k a t i o n s 

systeme entsteht. W e r sich für die Sprache der R e g i o n einsetzt, stellt sich d a m i t 

nicht n u r in Gegensatz zu b o r n i e r t e n Zentralbürokraten, s o n d e r n a u c h zu den 

dominierenden F o r m e n der I n f o r m a t i o n s v e r m i t t l u n g ; im K a l a u e r p o i n t i e r t : I n 

specteur Général Holdérith (2 6) kämpft gegen H o l l e r i t général , gegen das a l l 

gemeine Hol ler i t sys tem der L o c h k a r t e i u n d andere standardisierte kybernetische 

Regelungen. Diese E n t w i c k l u n g machte den Sprachverlust , den Dialektver lust u n 

vermeidl ich ; andererseits führt sie d a z u , daß R e g i o n a l - u n d L o k a l s p r a c h e n z u m 

Symbol terr i tor ia ler Integrität (2 7) w e r d e n . 

( 2 2 ) Eine gewisse Urbanisierung des Landes, die man für das Elsaß schon seit längerem für 

charakteristisch hielt (vgl. Ftienne J U I I . L A R D , P a y s a r u d ' A l s a c e . Strasbourg, 1 9 5 9 , S. 6 2 1 - 6 2 4 ) , steht nicht 

im Widerspruch zu dieser Tendenz. 

( 2 3 ) ' J E A N " (wie A n m . 1 6 ) , S . 3 3 . 

( 2 4 ) Aus einem Gedicht von A . Weckmann, zitiert bei A d r i e n F I N C K (Hg.) : N a c h r i c h t e n a u s d e m Elsaß. 

Deutschsprachige L i t e r a t u r i n F r a n k r e i c h . Hildesheim, New York 1 9 7 7 . 

( 2 5 ) I b i d . ; aus einem Gedicht von C o n r a d Winter. 

( 2 6 ) Zur "Holderith-Reform" Vgl . A n d r i e n F I N C K (wie A n m . 1 2 ) , S . 1 9 8 . 

( 2 7 ) Nach Edward Sapir hat schon die Romantik dem Dialekt diese Funktion zugewiesen. V g l . D e r 

Dialekt ( 1 9 3 1 ) . In : Joachim G O S C H E L , u . a . (Hg.) : Z u r T h e o r i e d e s D i a l e k t s . Wiesbaden, 1 9 7 6 , S. 6 7 - 7 3 < 

lier S. 7 1 . 
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In dieser gegenläufigen B e w e g u n g : tatsächlicher Rückgang des Dialekts und 

zunehmendes symbolisches G e w i c h t des Dialekts entwickeln sich eigentümliche 

S p a n n u n g e n . H i e r ist gewiß a u c h manches v o n d e m verankert , das die Dialek-In-

ternationale in die N ä h e des b loßen M y t h o s rückt ; hier gilt es also genauer 

zuzusehen. 

A n d r é W e c k m a n n hat auch die F o r m e l geprägt, die in diesem Zusammenhang 

unter die L u p e g e n o m m e n w e r d e n muß : "Dia lekt als W a f f e " ( 2 8). Tr i f f t es zu, daß 

der D i a l e k t a u f d e m F e l d der K o m m u n i k a t i o n , der sprachl ichen Auseinan

dersetzung e i n besonders effektives, ja gefährliches Instrument ist, eine Waffe? 

U n d ist er eine taugliche W a f f e ? Schließlich trifft sich in vielen O r t e n J a h r für 

J a h r die B ü r g e r w e h r oder der Schützenverein, historisierende Format ionen, 

Re l ik te einer fernen Vergangenhei t . A b e r lauscht m a n den Festreden, so stellt 

sich ü b e r das Gemeinschaftsbekenntnis , den A p p e l l z u m M a n n e s m u t , die ver

schiedensten historischen Reminiszenzen (die i m m e r k l ingen, als ob alle Kriege 

g e w o n n e n w o r d e n wären) selbst hier n o c h die V e r m i t t l u n g zur Gegenwart her. 

Waffenträger marschieren i m m e r v o r n — ohne Rücksicht auf die Antiquiertheit 

i h r e r W a f f e n . Könnte es, um die Paral le le aufzugreifen, nicht sein, daß der 

Dia lekt n u r eine A r t V o r d e r l a d e r ist, e i n theatralisch-pompöses M e d i u m , ana

chronist isch d u r c h u n d d u r c h , hochgehalten n u r v o n einigen Funktionären und 

i h r e n A n h ä n g e r n ? In welcher Bez iehung steht dieses H o c h h a l t e n des Dialekts zu 

der begründeten Klage , daß die M u n d a r t tatsächlich zurückgeht? Könnte es sein, 

daß diejenigen, die im Dia lekt d i c h t e n , sich selber M u t m a c h e n , daß es Konkurs

verwalter s i n d , die aus Ignoranz o d e r B e r e c h n u n g mit etwas demonstr ieren, das 

d e m U n t e r g a n g geweiht ist? 

Daß das G e w i c h t des Dialekts a b n i m m t , dafür gibt es Beweise. Das Elsaß ist 

a l lerdings das einzige G e b i e t , für das handfeste Z a h l e n vor l iegen, u n d auch diese 

re ichen n u r bis z u m J a h r 1962 ; damals w a r der A n t e i l der Dialektsprecher in

n e r h a l b v o n 16 J a h r e n v o n 9 1 % a u f 8 5 % zurückgegangen ( 2 9). In anderen 

G e b i e t e n ist die Lage schwieriger zu e r u i e r e n , da die fließenden Übergänge 

zwischen dialektal-umgangssprachl ichen Stufen u n d der Einheitssprache Z u 

o r d n u n g e n u n d Aussagen erschweren ( 3 0). Sicher ist die S i tuat ion nirgends so, daß 

eine Erfül lung j e n e r Prognose zu erwarten ist, die seit zweihundert J a h r e n die 

D i a l e k t f o r s c h u n g u n d D i a l e k t s a m m l u n g begleitet : 'Die Dialekte sterben aus'. 

W e n n " D i a l e k t " nicht präzisierend d u r c h ganz bestimmte M e r k m a l e festgeschrie

b e n , s o n d e r n f o r m a l als " reg ionale Subvarietät v o n S p r a c h e " ( 3 1) gefaß w i r d , dann 

( 2 8 ) V g l . L e s C a h i e r s (wie A n m . 3 ) , S . 2 0 . 

( 2 9 ) V g l . A d r i e n F I N C K (wie A n m . 2 4 ) , s . viii. 

( 3 0 ) Der Unterschied zwischen k o m p a r t m e n t a l i s i e r t e r und fließender S t r u k t u r einer Sprache, den J o h n J . 

G U M P F . R Z ( L i n g u i s t i c a n d S o c i a l I n t e r a c t i o n i n Two C o m m u n i t i e s . In : T h e Ethnography of Communication. 

A m . A n t h r o p o l . , Special Publication, 6 6 / 1 9 6 4 , S. 1 3 7 - 1 5 3 ; hier S. 1 4 1 ) eingeführt hat, wird hier 

bedeutsam. Die naheliegende Annahme, daß die fließenden Ubergänge die Annäherung an die 

Einheitssprache immer erleichtern, ist nicht unbedingt richtig : das Aufwärtsstreben auf einer un

merklichen Hangstrecke ist nicht grundsätzlich einfacher als der Aufstieg auf Stufen, via "code-

switching". 

( 3 1 ) V g l . E d w a r d S A P I R (wie A n m . 2 7 ) , S. 6 8 . 
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ist das völlige Aussterben v o n Dia lekten nicht zu befürchten. A b e r es k a n n k e i n 

Zweifel bestehen, daß es Ausgleichs- u n d Abschleifungsprozesse gegeben hat, daß 

die gewissermaßen v o l l m u n d i g e r e n Eigenhei ten der Dialekte v e r s c h w u n d e n o d e r 

doch bedroht s ind. 

A b e r es fragt sich, ob der Dia lekt d a d u r c h untüchtig w i r d , ob er n i c h t eben 

durch die neue Konstel laüon ' m o b i l i s i e r b a r ' g e w o r d e n ist. G e r a d e w e i l der 

Dialekt nicht m e h r in unbewußter Selbstverständigkeit die Al l tagsrede best immt, 

gerade weil er b e d r o h t ist, ist er aufgewertet z u m Signal u n d S y m b o l . Die R e d e 

v o m Aussterben der Dialekte ist ja d o c h eine personif iz ierende V e r d i n g l i c h u n g . 

Der Dialekt ist keine T i e r a r t , die passiv der J a g d u n t e r w o r f e n w ä r e ; der Dia lekt 

ist ein M e d i u m , über des verfügt w e r d e n k a n n , u n d das A u s s t e r b e n bezeichnet 

nichts anderes als den N i c h t g e b r a u c h . Insofern ist der G e b r a u c h des Dialekts i m 

mer schon Gegenwehr , e i n Stück W i d e r s t a n d gegen egal is ierende, n ive l l ierende 

Tendenzen ; insofern ist Dialekt Waf fe . 

Die wichtigste V e r ä n d e r u n g gegenüber den früheren Sprachzuständen dürfte 

nicht dar in l iegen, daß vieles v o n den ' B r e i t e n " des Dialekts v e r l o r e n gegangen ist, 

sondern v ie lmehr in der zunehmenden ' M e h r s p r a c h i g k e i t " . Dieser Begr i f f b e d a r f 

allerdings der Erläuterung ; gemeint ist die Möglichkeit , ü b e r verschiedene 

sprachliche Register zu verfügen. F ü r das Elsaß i m p l i z i e r t dies F r a g e n , die h ier 

nicht beantwortet werden können, für die es teilweise w o h l a u c h n o c h gar keine 

präzise A n t w o r t gibt. In d e m gleichen Z e i t r a u m , in d e m die Z a h l der Elsäßisch 

Sprechenden um 6% zurückhing, stieg die Z a h l der Französisch sprechenden 

Elsäßer um 1496 a u f über 8 0 % . N e u e r e Z a h l e n sind m i r nicht b e k a n n t ; die Frage 

nach d e m Ausmaß u n d Stel lenwert v o n K o n t a m i n a t i o n e n i n der A r t v o n " I i faut 

profiter das schöne W e t t t e r " , aber a u c h die nach Patois-Einfärbungen des 

gesprochenen Französisch ist offen ( 3 2). V e r m u t l i c h w ä r e unter E i n b e z i e h u n g 

solcher Fragen das Ergebnis im Elsaß nicht viel anders als in den anderen a leman

nischen G e b i e t e n : m e h r M e n s c h e n als früher haben die Möglichkeit , zwischen 

verschiedenen " S p r a c h e n " — genauer : sprachl ichen Registern — z u wählen ; die 

Chancen des code-switching bzw. des Verschiebens a u f einer k o n t i n u i e r l i c h e n 

Skala sind gewachsen. E i n e solche Wahlmögl ichkeit aber ist die V o r a u s s e t z u n g 

dafür, daß d e m Dialekt eine symbolische Qualität zuwächst. W e i l die M e n s c h e n 

nicht mehr verurtei l t s ind z u m Dia lekt , erhält er eine besondere Bedeutungs

nuance. W e n n m a n v o m B i l d "Dia lekt als W a f f e " ausgeht, d a n n könnte m a n 

vielleicht sagen : w e n n j e m a n d n u r Dia lekt spricht , ist dieser Dia lekt für i h n der 

A r m ; erst d u r c h die E r w e i t e r u n g der Möglichkeiten w i r d die Sprache prothe-

tisch, w i r d z u m wählbaren, auswechselbaren W e r k z e u g , w i r d insofern gewisser

maßen zur Waffe . 

( 3 2 ) Besondere Aufmerksamkeit verdient die S p r a c h w a h l i n b e s t i m m t e n Sprechsüuatwnen. Diesem 

Problem hat Walter H O F F M E I S T E R eine sprachsoziologische Untersuchung bei Schülern im Departement 

Moselle gewidmet (Diss. Salzburg 1 9 7 3 ) . V g l . auch Marthe P H I L I P P , P r o b l e m e d e r D i g l o s s i e i m Elsaß u n d i n 

L o t h r i n g e n . In : Tagungsprotokoll Gegenwärtige Probleme der Diglossie in germanisch-romanischen 

Übergangsräumen. Mschr. Bonn 1 9 7 5 , S. 1 3 - 1 7 . 
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A l l e r d i n g s s ind für die H a n h a b u n g , für die Anwendungsmöglichkeiten des 

Dialekts d ie j e w e i l i g e n , i n d e n R e g i o n e n sehr verschiedenen Bedingungen u n d 

Voraussetzungen w i c h t i g . E i n e solche Di f ferenzierung ist nötig, um die A l e m a n 

nische Internat ionale w i r k l i c h in i h r e n realen G r e n z e n zu erkennen u n d sie nicht 

der M y t h i s i e r u n g zu überlassen. 

U n t e r regional is t ischem u n d z u m a l sprach-regional ist ischem Aspeckt n i m m t 

das Elsaß unter d e n a lemannischen Ländern die e inzig w i r k l i c h exponierte 

Ste l lung e i n . F r a n k r e i c h ist schon seit J a h r h u n d e r t e n stärker zentralisiert als die 

b e n a c h b a r t e n Staaten ; a u c h die R e v o l u t i o n hat b e k a n n t l i c h die Zentralität nicht 

v e r m i n d e r t , s o n d e r n teilweise n o c h verstärkt ( 3 3 ). N u r der Föderalismus u n d der 

A b e r g l a u b e sprächen B r e t o n i s c h , verkündete B a r e r e 1794 im Wohlfahrtsaus

schuß ; sprachl iche u n d andere k u l t u r e l l a u t o n o m e Ä u ß e r u n g e n der Prov inzen 

w u r d e n auch später bekämpft , u n d a u c h zur Gegenwart f indet m a n i m m e r wieder 

A n m e r k u n g e n in der R i c h t u n g , im K e r n sei a u c h die 5 . R e p u b l i k so zentralistisch 

wie C o l b e r t s F r a n k r e i c h im 17. J a h r h u n d e r t ( 3 4). Es ist, zumal für einen A u ß e n 

stehenden, schwier ig , dieses P r o b l e m gerecht zu beurte i len ; es ist a u c h schwer 

d u r c h s c h a u b a r , da es sich n icht n u r in gesetzlichen V o r s c h r i f t e n u n d V e r b o t e n 

manifestiert — P r o v i n z e n w e r d e n ja a u c h d u r c h andere Strategien ausmanövriert, 

welche die Intel l igenz in die Zentrale ziehen u n d dort e in wirtschaftliches 

Ü b e r g e w i c h t herstel len, das die P r o v i n z erst zur P r o v i n z macht. 

U n t e r sprachl ichen A sp e kte n ist die Distanz w i c h t i g , die sich gegenüber d e m 

Deutschen herausgebildet hat. Deutsch als H o c h s p r a c h e ist zwar die "natürliche 

V e r l ä n g e r u n g " des Elsäßischen ( 3 5 ), u n d im k i r c h l i c h e n Bere ich ist es gewisser

maßen die M u t t e r s p r a c h e des Protestantismus. A b e r die praktischen A n w e n 

dungsmöglichkeiten sind ger ing, u n d es gibt a u c h genügend Gründe für emotio

na len A b s t a n d ; schließlich w a r Deutsch die Sprache v o n Kaiser W i l h e l m , die 

Sprache H i t l e r s , die Sprache des — für die elsäßische K a r i k a t u r bedeutsamen — 

Professors Knatschke. Jedenfa l l s w i r d e in gewisser G r a d v o n Sprachassimilat ion 

ans Französische (3 6) so w e n i g verweigert , wie das grundsätzliche Bekenntnis zu 

F r a n k r e i c h ; A n d r é W e c k m a n n s Frage an F r a n k r e i c h : " W a s duesch su 

b e l a i d i g t ? " ( 3 7) ist keineswegs theatralische R o l l e n l y r i k , u n d auch der K a m p f für 

e i n dezentralisiertes Elsaß, selbst in den Zeitschriften m i t e inem demonstrativ-

deutschelsäßischen T i t e l , w i r d weitgehend a u f Französisch geführt. In dieser 

(33) V g l . Karl V o s s i . E R , U b e r d a s Verhältnis v o n S p r a c h e u n d Nationalgefühl. In : Die neuen Sprachen 

26/1919, S. 1-14. 

(34) V g l . Klaus A R N S P E R G E R , V e r s t u m m e n König A r t u r s K i n d e r ? U b e r d e n N i e d e r g a n g des B r e t o n i s c h e n . In : 

Süddeutsche Zeitung N r . 65/1977, S. 95 f. 

(35) V g l . Lars O L S S O N , Les problèmes l i n g u i s t i q u e s d e l ' A l s a c e v u s p a r u n Suédois. In : Moderna Spràk 

68/1974, S. 4 5 - 7 0 ; hier S. 51 . 

(36) V g l . Rudolf Z I M M E R , D i a l e k t , N a t i o n a l d i a l e k t , S t a n d a r d s p r a c h e . V e r g l e i c h e n d e B e t r a c h t u n g e n z u m 

deutsch-französischen K o n t a k t b e r e i c h i n d e r S c h w e i z , i m Elsaß u n d i n L u x e m b u r g . In : Z D L 44/1977, S. 145-157 ; 

hier S. 152. 

(37) V g l . zu diesem Gedicht Urs B R I S C H I E , D e r Elsässer A n d r e ' W e c k m a n n — Hebelpreisträger 1976. In ; 

Badische Heimat. Ekkhart, 1977, S. 93-96. 
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Situation k o m m t d e m G e b r a u c h des elsäßischen Dialekts zweifellos v o n v o r n 

herein eine besondere B e d e u t u n g z u , e i n Stück Zeichenhaft igkeit jenseits des 

Inhalts ( 3 8). 

Dies ist sicher n u r eine u n v o l l k o m m e n e , undif ferenzierte Charakter is t ik d e r 

elsäßischen S i tuat ion. A b e r sie re icht aus, um d e u d i c h zu m a c h e n , daß d ie Lage 

i m südlichen B a d e n r e i c h l i c h anders ist. Z u d e n überspitzten Passagen i n d e m 

Büchlein v o n J e a n gehört d ie , i n der v o n d e n i n e i n e m verzweifel ten A b w e h r 

k a m p f stehenden " n a t i o n a l e n M i n d e r h e i t e n " die R e d e ist, u n d in der es d a n n 

h e i ß t : " I m K a n t o n B e r n b i l d e n die J u r a s s e n eine solche M i n d e r h e i t , ähnlich w i e 

die Badener i n Baden-Württemberg oder die F r a n k e n i n B a y e r n " ( 3 9 ). Zugegeben, 

i c h b i n Würt temberger u n d ke in Badener — i m Gegensatz z u J e a n u n d z u m 

Regierungschef v o n Baden-Würt temberg ; a lber a u c h aus nichtwürttembergi-

scher Perspektive dürfte diese Feststel lung kur ios erscheinen u n d geeignet, ande

re , richtige Passagen zu desavouieren. B a d e n - W ü r t t e m b e r g w u r d e aus gleichbe

rechtigten T e i l e n zusammengeschlossen ; die amerikanische Mil i tärregierung in 

Stuttgart legte bei der G r ü n d u n g des n e u e n Landes fest, daß V a k a n z e n im 

Kabinett d u r c h "residents of B a d e n " zu ersetzen seien — u n d es gibt i m m e r h i n 

Gründe für die scherzhafte B e m e r k u n g , dieses P r i n z i p sei nie außer K r a k t gesetzt 

w o r d e n . Emphat ische Begriffe w i e " d i e Indianer E u r o p a s " , " V e r n e g e r u n g " , 

" K o l o n i a l i s i e r u n g " ( 4 1) mögen insgesamt übertr ieben sein ; a u f R e g i o n e n w i e das 

südliche B a d e n bezogen w e r d e n sie schlicht lächerlich. A u c h u n d gerade die 

sprachliche Einschätzung bestätigt die völlig andere S i t u a t i o n : der a lemannische 

Dialekt genießt e i n hohes A n s e h e n , bis in die F r e i b u r g e r u n d Stuttgarter 

Regierungskreise h i n e i n , u n d zwar nicht e i n m a l n u r als poetisches F r e i z e i t h e m d , 

sondern als n o r m a l e r A n z u g im alltäglichen U m g a n g . Es ist k e i n Z u f a l l , daß die 

harmlosen, viel leicht m a n c h m a l a u c h etwas scheuklappenhaften A u f k l e b e r der 

" M u e t t e r s p r o c h Gsel lschaft" gerade a u c h i m F r e i b u r g e r Regierungspräsidium z u 

sehen sind ( 4 2). Dia lekt als W a f f e ? G e w i ß , das ist möglich ; aber es ist d a n n sehr 

viel eher eine Frage des Inhalts, n icht eine E n t s c h e i d u n g , die schon m i t der 

gewählten F o r m getroffen ist ( 4 3). 

Im V o r a r l b e r g l iegen die Dinge v e r m u t l i c h n i c h t viel anders. Z w a r ist d o r t der 

österreichische Kul turzentra l i smus in R e c h n u n g zu stel len, der beispielsweise das 

( 3 8 ) Es ist umstritten, ob die verbreitete Orientierung am Französischen d e m elsäßischen Dialekt 

einen besonderen Schutz angedeihen läßt, oder ob sie ihn nicht vielmehr der Deformation überant

wortet. Vgl . u .a . Raymond M A T Z E N , S p r a c h l i c h e s a u s d e m Elsaß. Über d i e N o t w e n d i g k e i t d e r s p r a c h l i c h e n 

Übergänge. In : Dialekt als Sprachbarriere? Ergebnisbericht einer Tagung zur alemannischen Dialekt

forschung. Tübingen, 1 9 7 3 , S . 7 7 - 8 7 . 

( 3 9 ) ' J E A N " (wie A n m . 1 6 ) , S . 3 7 . 

( 4 0 ) Vgl . Hermann B A U S I N G E R , Z u r p o l i t i s c h e n K u l t u r Baden-Württembergs. In : Baden-Württemberg, 

Eine politische Landeskunde. Stuttgart 1 9 7 5 , S. 1 3 - 4 0 . 

( 4 1 ) Solche Begriffe erscheinen mitunter in E l s a , dem Kampfblatt der El-Bewegung. V g l . dazu 

Adrien Finck (wie A n m . 1 2 ) , S. 1 9 9 . 

( 4 2 ) Der verbreiteteste Aufkleber bietet ausdrücklich an : " B i u n s c h a me a u a l e m a n n i s c h schwätze". 

( 4 3 ) In diesem Sinn hat Rüdiger F L U C K festgestellt, " M u t zum Dialekt" brauche es "heute nirgendwo 

mehr" ; wohl aber gehöre M u t dazu, im Dialekt "ehrlich, auch gegenüber sich selbst, und wahr zu 

sein". Z u r " n e u e n " M u n d a r t l i t e r a t u r . I n : Der Sprachdienst 2 1 / 1 9 7 7 , S. 4 9 - 5 3 ; hier S. 5 3 . 
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Erziehungswesen n a c h h a l t i g b e e i n f l u ß t ; aber V o r a r l b e r g ist d o c h e in eigenes 

B u n d e s l a n d m i t e iner beacht l ichen wirtschaft l ichen Kapazität, f r e i l i c h auch m i t 

starken i n n e r e n S p a n n u n g e n , m i t riesigen internen Unterschieden i m W o h l s t a n d 

der Bevölkerung. V i e l e der Dia lektd ichter n e h m e n hier Parte i ; aber auch hier ist 

die P a r t e i n a h m e nicht schon automatisch d u r c h den Dia lektgebrauch signalisiert. 

In der Schweiz deckt der Dia lekt viele Funkt ionsbere iche a b , die anderswo der 

H o c h s p r a c h e , der Einheitspsrache reserviert s ind. M a n hat i m Sinne dieser 

A u s w e i t u n g d e n Begr i f f des " N a t i o n a l d i a l e k t s " , den Pescatore für L u x e m b u r g 

geprägt hatte, a u f die Schweiz übertragen ( 4 4). Dieser Begri f f d r o h t zwar den 

w i c h t i g e n Sachverhalt zu verdecken, daß es sich ja keineswegs um einen 

e i n h e i d i c h e n D i a l e k t , s o n d e r n u m sehr verschiedenartige Dialekte i n ihrer Ge

samtheit handelt ; aber er v e r d e u d i c h t den praktischen Tatbestand, daß die 

R e i c h w e i t e dieser Dialekte sehr v ie l größer ist, daß also Gegenstände, die anders

w o grundsätzlich der Einheitssprache v o r b e h a l t e n s i n d , hier durchaus i m Dialekt 

traktiert w e r d e n können. U n t e r den v ie len M e d i t a t i o n e n , die in den letzten 

J a h r e n ü b e r den Dia lekt niedergeschrieben w u r d e n , fand Dieter K u h n s K o n 

f r o n t a t i o n v o n M u n d a r t u n d H o c h s p r a c h e ( 4 5) besondere Beachtung. Kühn ver

tritt d a r i n u . a . die M e i n u n g , " i n M u n d a r t können Bereiche unserer Wirtschaft 

n icht dargestellt , n icht d u r c h s i c h t i g gemacht w e r d e n " . Dies ist tendenziell r icht ig ; 

für die Schweiz trifft es aber ganz sicher n icht zu . D o r t ist es nicht n u r nicht 

auszuschließen, s o n d e r n sogar w a h r s c h e i n l i c h , daß die " d r e i H e r r e n am 

R h e i n " 4 6 ) die W e i c h e n n icht a u f H o c h d e u t s c h stellen ; M i l l i o n e n u n d M i l l i a r d e n 

w e r d e n d o r t h inaus im Dia lekt bewegt. W i e d e r u m : auch hier schließt dies nicht 

aus, daß D i a l e k t Sprache des Protests sein k a n n u n d daß d e m Protest d a d u r c h 

besondere Qualitäten zuwachsen ; aber Dia lekt ist n icht per se Protestsprache. 

So k n a p p dieser Überbl ick ist — er zeigt d o c h , daß es gefährlich ist, v o n dem 

D i a l e k t zu r e d e n , u n d er zeigt insbesondere, daß die G e f a h r der M y t h i s i e r u n g 

d r o h t , w e n n sich andere R e g i o n e n die besondere Konste l la t ion des Elsaß zu eigen 

m a c h e n w o l l e n , w e n n sie sich der spezifischen E x p o n i e r t h e i t anhängen. Es gibt 

viele Sätze ü b e r d e n D i a l e k t , die in einer besonderen S i tuat ion zutreffen u n d die 

v ie l le icht a u c h eine al lgemeinere Tendenz m a r k i e r e n , die aber falsche Ansprüche 

an d e n D i a l e k t stellen, w e n n sie verabso lut ierend u n d veral lgemeinernd 

vorgetragen w e r d e n . 'Der Dia lekt lügt n icht ' — dies ist e in Satz, den m a n demge

mäß nicht im D i a l e k t aussprechen darf , d e n n er ist eine Lüge . Genauer gesagt: 

die H o c h s p r a c h e lügt a u c h n i c h t ; aber m a n k a n n sowohl i n der H o c h s p r a c h e wie 

i m D i a l e k t lügen, n u r lügt m a n i m Dia lekt anders, alles Prätentiöse geht i h m i m 

a l lgemeinen ab ( 4 7 ). 'Der D i a l e k t entlarvt hohles Pathos ' — j a , aber er kult iv iert 

( 4 4 ) R u d o l f Z I M M E R (wie A n m . 3 6 ) , S . 1 4 8 . 

( 4 5 ) Dieter K Ü H N , M u n d a r t — H o c h s p r a c h e . E i n e K o n f r o n t a t i o n . In : Akzente 2 2 / 1 9 7 6 , S . 3 1 1 - 3 1 9 ; hier 

S . 3 1 1 f. 

( 4 6 ) Die "drej herre a m R h i n " stehen i m Mittelpunkt eines provokanten Gedichtes von André W E C K 

M A N N ( s c h a n g d s u n n s c h i n t s c h u n l a n g , S . 6 7 ) . 

( 4 7 ) Die hier attackierte Feststellung wird allerdings oft schon etwas relativiert : "Le dialecte, ce 

serait ... à l a l i m i t e la langue dans laquelle il serait impossible de mentir" (Les C a h i e r s , wie A n m . 3 , 

S . 1 8 ) . 
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oft e in Pathos der E n g e , u n d viel le icht gibt es eben d o c h a u c h provinz ie l le Präten-

tiosität. 'Der Dialekt geht geradewegs a u f seinen Gegenstand, a u f sein Z i e l z u ' . Er 

kann das, gewiß ; aber zu seinen wichtigsten F u n k t i o n e n gehört es andererseits, 

daß er Schneckentänze vollführt. M a r k t f r a u e n , H a u s f r a u e n in Ladengeschäften, 

Männer am Wirtshaust isch reden meist Dia lekt ; u n d zu den R i t u a l e n i h r e r K o m 

m u n i k a t i o n gehört es gerade, nicht z u m Z i e l zu k o m m e n . Dia lekt ist a u c h das 

M e d i u m der notwendigen Belanglosigkeiten, der "sympathet ic c i r c u l a r i t i e s " ( 4 8 ), 

denen übrigens "antipathet ic c i r c u l a r i t i e s " an die Seite gestellt w e r d e n sol l ten. 

Solche Relat iv ierungen u n d K o r r e k t u r e n haben n icht die beckmesserische 

F u n k t i o n , den V e r t r e t e r n der neuen D i a l e k t d i c h t u n g u n d des Regional i smus a m 

Zeug zu f l icken. Sie w o l l e n n u r hinweisen a u f die G e f a h r , die m i t generalisierten 

Auffassungen über d e n Dia lekt v e r b u n d e n i s t ; das W e s e n des Dialekts w i r d verab

solutierend festgelegt u n d w i r d eben d a d u r c h b e l i e b i g , ver fügbar , ideologisch — 

während sich das Wesen in W i r k l i c h k e i t aus d e m G e b r a u c h , aus der F u n k t i o n , 

aus der spezifischen S i tuat ion ergibt. Ist der Dia lekt erst e i n m a l in eine erstarrte 

Wesensschau gebannt, so entwickelt er sich leicht z u m I d i o m eines gefühligen u n d 

disponiblen F o l k l o r i s m u s . E r w i r d d a n n z u m bloßen O r n a m e n t , den schönen 

T r a c h t e n vergle ichbar , mit denen n icht selten a u c h die Zusammenkünfte derer 

garniert w e r d e n , die v o n den regionalist ischen Z i e l e n weit entfernt s i n d . Im Elsaß 

scheint m a n diese G e f a h r erkannt zu h a b e n , w e n n jene K a r i k a t u r repräsentativ 

ist, i n der e i n Trachtenmädchen seinen R o c k wegwirf t u n d i m H o s e n a n z u g der 

" F o l k l o r e ohne E n d " e i n E n d e setzt ( 4 9). V i e l l e i c h t ist aber der H i n w e i s an

gebracht, daß diese G e f a h r nicht n u r mit der auffälligen T r a c h t , s o n d e r n bis zu 

e inem gewissen G r a d durchaus auch m i t d e m unauffälligen Dia lekt v e r b u n d e n 

ist. 

D ie Gefahr , v o n der hier die R e d e ist, w u r d e a u f e i n e m anderen F e l d v o n B e r t 

Brecht genau diagnostiziert. Er sah die gängige Kunstrezept ion d a d u r c h be

stimmt, daß sich die Rez ip ienten bewußtlos bestätigen lassen, daß sich beispiels

weise der Zuschauer eines Theaterstücks in den S t r o m der F a b e l fa l len läßt u n d 

gemüdich m i t s c h w i m m t . Brechts ganze A n s t r e n g u n g , w i e er sie in se inem 

" O r g a n o n " ausgedrückt hat, wandte sich gegen diese passive R e z e p t i o n ; es g ing 

i h m d a r u m , "das F e l d in seiner historischen Relat ivität" zu kennzeichnen, die 

Vergänglichkeit u n d Veränderbarkei t herauszustel len. W o Brecht über die M i t t e l 

solcher V e r f r e m d u n g medit ier t , schreibt er ausdrück l i ch: "Hierfür k a n n 

natürlich nicht K o l o r i t oder F o l k l o r e d ienen, welche v o n unsern T h e a t e r n gerade 

dazu verwendet w e r d e n , die G l e i c h h e i t e n in der H a n d l u n g s w e i s e der M e n s c h e n 

in den verschiedenen E p o c h e n . . . hervortreten zu lassen" ( 5 0 ). 

F o l k l o r e — u n d Dia lekt — als A u s d r u c k des Unveränderl ichen, B l e i b e n d e n , als 

Entschärfung u n d nicht als W a f f e , als A u s d r u c k v o n Zufr iedenhei t u n d Resigna-

( 4 8 ) Vgl . Hierzu Basil B E R N S T E I N , E l a b o r a t e d a n d R e s t r i c t e d Codes: T h e i r S o c i a l O r i g i n s a n d S o m e C o n 

sequences. I n : The Ethnography of Communication (wie A n m . 3 0 ) , S. 5 5 - 6 9 ; hier S. 6 1 . 

U9' V g l . ' J E A N " (wie A n m . 1 6 ) , S . 4 4 . 

( 5 0 ) Bert B R E C H T , K l e i n e s O r g a n o n für d a s T h e a t e r , N r . 3 6 . 
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t i o n : dies ist eine funkt ionale Möglichkeit , m i t der gerechnet w e r d e n muß. Daß 

die Para l le le v o n F o l k l o r e u n d Dia lekt nicht a n den H a a r e n herbeigezogen ist, 

bewies übrigens a u c h jene M u n d a r t v e r a n s t a l t u n g des Südwestfunks im M a i 1976, 

bei der eine merkwürdige Z w e i t e i l u n g zu beobachten w a r : Kritisch-aggressive 

Passagen in e i n e m Referat M a r t i n Walsers führten bei e i n e m T e i l des P u b l i k u m s 

zu lautstarkem W i d e r s p r u c h ; n icht weniger aggressive Passagen in den an

schließend vorgetragenen Dialektgedichten lösten b e i m gle ichem P u b l i k u m Z u 

s t i m m u n g u n d sogar H e i t e r k e i t aus. E i n F r e i b u r g e r Stadtrat gab in e i n e m Leser

b r i e f die w o h l r ichtige Erklärung dafür : " D a dies w o h l n u r an intel lektueller 

Biederkei t liegt, w i r d dahinter die Üb e r z e ugung d e u t l i c h , die folkloristische F o r m 

absorbiere schon den k o n k r e t e n I n h a l t " ( 5 1 ). D i e folklorist ische F o r m — dies 

betrifft also a u c h den Dia lekt . 

E i n schweizer V o l k s k u n d l e r hat v o r k u r z e m einen Begri f f geprägt, i n d e m 

solche B e o b a c h t u n g e n zur H y p o t h e s e ger innen : er sprach v o n " m o n d i a l e r F o l 

k l o r e " ( 5 2 ). Er g ing dabei in erster L i n i e v o n der musikal ischen E n t w i c k l u n g aus ; 

F o l k l o r e , an sich or ient ier t an der j e w e i l i g e n V o l k s - oder besser Folksüberliefe-

r u n g , also der reg ionalen T r a d i t i o n , ist h ier in e inen m o n u m e n t a l e n Austausch

prozeß getreten ; brasi l ianische V o l k s m u s i k ist gleich nach A p p e n z e l l e r zu hören, 

griechische neben elsäßischer u n d skandinavischer — sie muß n u r irgendwie alt 

o d e r " f o l k s y " sein. Die G r e n z e n des Verg le ichs s ind d e u t l i c h : Dialekt als eine 

sprachl iche Ä u ß e r u n g , in der es i m m e r auch a u f das inhalt l iche Verständnis 

a n k o m m t , k a n n niemals so grenzüberschreitend sein. U n d d o c h ist etwas wie eine 

T e n d e n z z u m " m o n d i a l e n D i a l e k t " — einer d u r c h u n d d u r c h p a r a d o x e n E r 

scheinung — v o r h a n d e n . Ich denke etwa an die M u n d a r t - R e v u e n , die in ver

schiedenen Städten arrangier t w e r d e n . Sie s ind gewiß nicht ohne informativen 

W e r t , u n d sie lösen interessante Effekte aus : das P u b l i k u m , das e inen T e i l der 

V o r t r ä g e gar nicht o d e r n u r höchst lückenhaft versteht, erlebt diese als e in Stück 

konkreter Poesie , es achtet a u f die M u s i k der Sprache, a u f den phonetischen 

K l a n g ; u n d es w i r d be i solchen Gelegenheiten d e u t l i c h , daß das Poetische gar 

n icht i m m e r aus d e m S i n n der benannten V o k a b e l n wächst, sondern vielfach 

zwischen i h n e n — das Unverständnis gebiert e i n Stück poetischer Fantasie. 

T r o t z d e m : die P a r a d o x i e solcher überregionaler Mundartveransta l tungen 

b l e i b t bestehen ; sie führen jedenfal ls sehr wei t weg v o n d e m B e r e i c h , in d e m 

M u n d a r t als Protest fungiert . V o n diesem E x t r e m f a l l her läßt sich die allgemeine 

Frageste l lung f o r m u l i e r e n , o b der Dia lekt nicht a u c h i m autochthonen Zusam

m e n h a n g , in seiner eigenen U m g e b u n g folklorist ische Effekte auslöst, die eine 

falsche Zufr iedenhei t fördern, e inen Provinzsto lz , der sich vere innahmen läßt. 

H i e r scheinen sich die G r e n z e n k u l t u r e l l e r R e g i o n a l i s i e r u n g — als einer n u r -

k u l t u r e l l e n — zu zeigen, wo diese n icht verankert ist in weitergehenden regiona

l e n Demokrat iegefügen. 

( 5 1 ) Badische Zeitung N r . 1 3 4 / 1 9 7 6 v o m 1 2 . / 1 3 . 6 . 1 9 7 6 , S . 1 8 . 

( 5 2 ) Walter H E I M , " M o n d i a l e F o l k l o r e ? " I n : Schweizer Volkskunde 6 5 / 1 9 7 5 , S. 6 8 - 7 0 . 
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In diesem Z u s a m m e n h a n g ist — nach so viel R e l a t i v i e r u n g — d e n n d o c h an 

eine relative Konstante des Dialekts zu e r i n n e r n . A u s den historischen u n d 

sozialen Zusammenhängen wächst d e m Dia lekt e i n A k z e n t z u , der zwar a u c h n icht 

schlechterdings zu seinem ' W e s e n ' gehört , der aber d o c h für die gegenwärtige 

Situat ion best immend i s t : Dia lekt — das ist die Sprache der U n t e r e n , der Betrof

fenen, der Beherrschten, derer a m R a n d e . W o i m m e r A n s t r e n g u n g e n gemacht 

werden, i h n e n zu helfen, i h n e n m e h r R e c h t u n d m e h r Rechte zu v e r m i t t e l n , da 

d a r f d a r a u f vertraut w e r d e n , daß dabei die F u n k t i o n u n d B e d e u t u n g des Dialekts 

dieselbe ist quer über die R e g i o n e n h i n w e g ( 5 3 ). Dies ist a u c h die wesentliche V e r 

bindungsl inie i n n e r h a l b der A l e m a n n i s c h e n Internat ionale ; sie versteht Dia lekt 

als Heimatsprache in e i n e m emphatischen S i n n , o h n e j e d o c h diejenigen auszu

schließen, die so sehr am R a n d e stehen, daß i h n e n a u c h diese tröstende Sprache 

f remd ist ( 5 4 ). Es geht ja gerade d a r u m , H e i m a t zu erhal ten u n d H e i m a t zu schaf

fen für alle — gegen diejenigen, die H e i m a t sagen u n d B a u e r w a r t u n g s l a n d 

denken. V o n hier aus ergibt sich k e i n W i d e r s p r u c h zwischen H e i m a t u n d W e l t , 

zwischen P r o v i n z u n d übergreifenden R ä u m e n . E r n s t B l o c h hat e i n m a l über 

H e b e l geschrieben : " . . .derselbe M a n n , der sich's so he imisch Wohlsein l ieß, steht 

den Franzosen näher als v ie len Deutschen, er lehrt die H e i m a t , aber die M e n s c h 

l ichkeit d a z u " ( 5 5 ) . In dieser scheinbar ganz u n p o l i t i s c h e n Feststel lung steckt in 

W i r k l i c h k e i t e i n politisches Postulat . 

( 5 3 ) Es ist ein interessantes Indiz, daß sich in der Artikulierung gemeinsamer Probleme offenbar 

auch die funktionellen Valenzen angleichen ; die vielzitierte Äußerung des Kaiserstühler Bauern 

Meinrad Schwörer über den gemeinsamen Widerstand enthält beispielsweise einen so hohen Anteil 

von Abstrakta, wie man ihn sonst nur von der Schweiz kannte. V g l . Walter M O S S M A N N , " D u Bevölkerung 

ist h e l l w a c h " . E r f a h r u n g e n a u s d e m K a m p f d e r badisch-elsäßischen Bevölkerung g e g e n e i n A t o m k r a f t w e r k i n W y h l 

u n d e i n B l e i c h e m i e w e r k i n M a r c k o l s h e i m . I n : Kursbuch 3 9 , Berlin, 1 9 7 5 , S. 1 2 9 - 1 5 3 ; hier S. 1 4 3 . 

( 5 4 ) Die häufige Behandlung des Themas Gastarbeiter u n d ähnlicher Themen in der neuen Dialekt

dichtung macht deutlich, daß es ihr im allgemeinen nicht um vorschnelle sprachliche Identität, sondern 

um Menschlichkeit geht. 

( 5 5 ) H e b e l , G o t t h e l f u n d bäurisches T a o . In : Verfremdungen I. Ffm. 1 9 6 2 , S. 1 8 6 - 2 1 0 , hier S. 1 9 7 . 


