
Interferenzphanomene und Gesellschaft

OTOMONobuya

O．　Vorwort

　　　Alle　Termini　und　Sprachtheorien　stehen　stets　in　irgendeiner　Beziehung　zu　Ge－

schehnissen　in　der　Geschichte，　Gesellschaft，　Kultur　und　Politik．　E．　F．　K．　K6rner　weist

darauf　hin，　daB　die　Spra6htheorie　ftir　zeitgen6ssische　Geistesstr6mungen　empfang－

lich　ist　und　selbige　widerspiegelt．’）　Der　Terminus　‘lnterfereni　ist　u．　a．　eine　Erschei－

nung　der　zeitgenOssischen　kontrastiven　Linguistik．　‘lnterferenz’　wird　aber　auch

auBerhalb　der　Linguistik　in　verschiedenen　Forschungsbereichen，　die　nicht　mit

Sprachwissenschaft　zusamMenhangen，　verwendet．　．　lm　amerikanischen　‘touch　foot－

ball’　bedeutet　‘interference’　die　St6rung　des　gegnerischen　Spielers，　nur　um　ein　weite－

res　Beispiel　zu　nennen．

　　　In　einer　amerikanischen　Filmkom6die　fragt　die　weibliche　Hauptperson　von

durchschnittlicher　Bildung　ihren　mannlichen　Partner，　einen　intellektuellen　Wis－

senschaftler，　der　beilaufig　das　Wort　‘lnterferenz’　in　das　Zwiegesprach　einbrachte：

“Was　fUr　eine　Bedeutung　hat　das　Wort　‘lnterferenz’？　Benutz’　nicht　so　ein　kompli－

ziertes　Wort！”　Den　humorvollen　Effekt　bewirkt　der　Drehbuchautor，　indem　er

einen　Fachterminus，　dessen　Bedeutung　im　allgemeineri　kaum　bekannt　ist，　schein－

bar　arglos　in　den　Dialog　einbringt．　Doch　ist　diese卜gewollte　oder　ungewollte－Zu－

fall　inter’?ｓｓａｎｔ，　spielen　doch　lnterferenzen　im　alltaglichen　Leben　sowie　in　der　For－

schung　in　verschiedenen　Formen　eine　Rolle．

　　　Eigentlich　wurde　der　Terminus　‘lnterferenz’　erstmals　in　der　optischen　Physik

zur　Bezeichnung　eines　Phanomens　verwendet．　ln　der　Sprachwissenschaft　hatte　die

Interferenzforschung　in　den　70er　Jahren　ihren　H6hepunkt，　doch　bewegten　sich　die

meisten　Arbeiten　im　wesentlichen　in　einem　rein　sprachwissenschaftlichen　Rah－

men，　ohne　sich　explizit　mit　den　gesellschaftlichen，　politischen，　kulturellen　und　hi－

storischen　Veranderungen　und　Bewegungen　zu　befassen，　die　ja　schlieBlich　auch

Veranderungen　in　der　Sprache　bewirken．　Angesichts　der　jUngsten　zahlreichen　po－

litischen　Ereignisse　und　Str6mungen　in　so　vielen　Landern　und　den　damit　einher－

gehenden　Folgen　auf　’唐垂窒≠モ?ｌｉｃｈｅｍ　Gebiet　ist　das　Thema　‘lnterferenz’　nach　wie　vor

aktuell．

＊　Diese　Arbeit　konnte　dank　der　UnterstUtzung　des　japanischen　Kultusministeriums　（Grant

　－in－Aid　for　Encouragernent　of　Young　Scientists　1994）　entstehen．　Sie　ist　eig’entlich　als

　zweiter　Teil　meines　schon　verdffentlichten　Aufsatzes，・　“Notizen　ttber　sprachliche　lnterferen－

　zen”，　in：　Narita，　K．，　et　al．　（eds．），　1993，　S．39－61　geplant．

1）　Koerner　1973　（in　der　・iap．　Ubers．　1982，　S．　iii－vi）．
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　　　In　dieser　Arbeit　sollen　nun　vor　allem　die　Wechselbeziehungen　zwischen　Gesell－

schaft　und　lnterferenzpanomenen　betrachtet　werden．

1．　Verkehr　und　lnterferenz

　　　Der　Wortteil　‘lnter一’　des　Wortes　‘lnterferenz’　ist　lateinisch　und　bedeutet　‘zwi－

schen’．　‘lnterferenz’　beinhaltet　die　Bedeutung　‘Wcchselbeziehung’．　Voraussetzungen

dieser　‘Wechselbeziehung’　sind　Sprachmischungen　und　Sprachkontakte．2）　lm　Pro－

zeB　dieser　Beziehung　verwandelt　sich　die　Sprache．　Dieser　ProzeB　hat　nicht　den

Sprachwandel　als　Ziel，　sondern　bringt　den　Sprachverkehr，　‘intercourse’3）　nach　de

Saussure，　mit　sich．　Kulturelle　und　wirtschaftliche　Kontakte　kommen　seit　alters　her

standig　vor．　lnterkulturelle　und　interlinguale　Kontakte　entstehen　meistens　durch

Kriege，　Eroberungen，　Kolonisationen　und　Ein一　bzw．　Auswanderungen．　ln　diesem

ProzeB　werden　auch　die　‘Verkehrssprachen’　geboren，　und　zwar　folgendermaBen：

Indem　die　Besonderheiten　von　Regionalvarietaten　ausgewischt　werden，　entsteht

eine　allgemeinverstandliche　‘StandardvarietaV，　so　daB　der　Sprachverkehr　rei－

bungslos　funktioniert．　‘Koine’　des　klassischen　Griechenlands　ist　ein　BeispieL　Pid－

gin－Englisch，　das　von　Chinesischsprachlern　in　den　U．　S．　A．　gesprochen　wird，　zahlt

auch　dazu．　Bei　V61kern，　die　erobert　wurden，　spielt　das　Superstrat　（die　Sprache　der

Eroberer）　eine　wichtige　Rolle　in　der　Verkehrssprache．　Die　linguale　lnterferenz　wird

hervorgerufen　durch　die　lnterferenz　der　V61ker，　der　Kulturen　und　aller　menschli－

chen　Tatigketien．　Der　Ausdruck　‘tatarisches　Joch’，　der　infolge　der　Eroberung　RuB－

lands　durch　die　Mongolen　entstand，　wird　auch　heutzutage　noch　verwendet，　und

zwar　als　ein　Schlttsselwort，　mit　dem　die　Probleme　zwischen　den　V61kern　ausge－

drUckt　werden．　Das　Gleiche　gilt　fUr　das　Katalanische，　das　nach　Ende　der　politischen

UnterdrUckung　ein　Wiederaufleben　erfuhr．　SchlieBt　man　anf　diese　Weise　die　Fo－

lianten　der　Geschiche　auf，　sind　praktisch　Uberall　Spuren　der　lnterferenz　zu　sehen．

Allerdings　gibt　es　auch　eine　Resistenzkraft　der　Sprache　gegen　lnterferenzen．　Zwar

ist　der　Sprachwandel　ein　ProzeB，　bei　dem　eine　Sprache　bzw．　Sprachvariation　durch

2）　Bei　lnterferenzphanomenen，　die　ohne　Kontakteinwirkungen　entstehen，　spricht　Decsy　von

　der　sogenannten　extrahontaletdren　Ahnlichkeit；　das　heiBt，　areale　Ahnlichkeiten　treten　ohne

　Sprachkontakt　auf．　Decsy　1977，　S．551日目．

　　　Es　kommt　gelegentlich　vor，　daB　man　falschlicherweise　eine　lnterferenzerscheinung　als

　vorhanden　vermutet，　wo　jedoch　tatstichlich　keine　besteht．　Man　k6nnte　sie　durchaus　als

　‘Pseudo－lnterferenz’　bezeichnen．　Hierzu　ein　Beispiel：　Bei　einer　von　mir　durchgefUhrten

　Umfrage　bei　ca．　300　Japanern　stellte　sich　heraus，　daB　die　knappe　Mehrheit　den　Ursprung

　des　Wortes　‘batten’　（im　Sinne　von　‘aber’，　ein　Dialektausdruck，　hadptsachlich　in　der　Naga－

　saki－Region　gebrtiuchlich）　im　Englischen　‘buV　vermutete；　dies　fUhrten　sie　auf　die　EinflUsse

　der　amerikanischen　Soldaten　zurUck，　．die　in　den　Nachkriegsjahren　u．　a．　dort　stationiert

　waren．

　　　Derartige　Pseudo－lnterferenzen　sollen　als　eine　spezielle　Erscheinungsformen　noch　in’

　weiteren　Untersuchungen　betrachtet　werden．
3）　CLG　rCours　de　linguistique　ggnerale），　S．281ff．　（in　der　jap．　Ubers．，　S．252ff．）．
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den　Verkehr　（‘intercourse’）　mit　einer　anderen　interferiert，　ader　durch　geographi－

sche　Lagen，　z．　B．　bei　lnselstaaten，　wurden　lnterferenzen　vermieden　oder　zumindest

verz6gert　oder　nur　in　geringerem　MaBe　als　bei　anderen　Sprachnationen　vollzogen．

　　　Der　geographische　Raum　ist　sehr　am　Werden　der　verschiedenen　Sprachvaria－

tionen　innerhalb　einer　Sprachgemeinschaft　beteiligt　und　beeinfluBt　lnterferenz－

phanomene　auf　der　interlingualen　Ebene．　Die　Sprache　hat　im　allgemeinen　eine　Ei－

genschaft，　sich　in　Verbindung　mit　dem　Ortswechsel　von　Menschen　zu　verbreiten，

so　daB　es　zu　SprachUberlappungen　kommt，　letztendlich　lnterferenzen　verursa－

chen　k6nnen．　Geographische　Gegebenheiten，　wie　z．　B．　bei　einem　lnselstaat，　k6nnen

diese　Uberlappungen　aber　auch　bremsen　oder　verhindern．　Der　Bereich　der　Sprach－

wissenschaft，　der　die　Sprachphanomene　unter　geographischen　Gesichtspunkten

zu　erlautern　sucht，　ist　die　Sprachgeographie．　Sprachgeographen　sprechen　im　Falle

des　oben　angefUhrten　Beispiels　des　lnselstaates　von　einer　‘Schranke’．　Ein　Beispiel

dazu　aus　dem　Deutschen：　Der　Schwarzwald　liegt　zwischen　dem　schwabischen

Sprachbezirk　und　dem　oberrheinischen　Sprachbezirk．　Man　nennt　diese　Gegend

‘Schwarzwaldschranke’．　’　Und　die　sogenannte　‘Sundgau－Bodensee－Schranke’　be－

steht　zwischen　dem　Nordallemannischen　und　dem　SUdallemannischen．　Diese
Schranke　ist　auch　zwischen　Einzelsprachen　vorhanden．　’ iapan　und　England　sind

Inselstaaten，　und　das　sie　umgebende　Meer　hat　enie　Schrankenfunktion．　Das　Japani－

sche　hatte　eine　massive　Sprachmischung　erfahren，　wenn　Japan　nicht　den　zweima－

ligen　heftigen　Ansturm　der　Mongolen　vor　ca．　700　Jahren　hatte　abwehren　k6nnen．

Ware　es　anders　gekommen，　ware　vielleicht　auch　in　Japan　ein　Ausdruck　wie　das

‘Tatarisches　Joch’　entstanden．　Die　Ablehnung　der　lnterferenz　durch　die　Schranke

einerseits　gewahrleistet　einen　hohen　Grad　an　kultureller　und　sprachlicher　Rein－

heit；　aber　sie　neigt　andererseits　auch　dazu，　den　Sprachwandel　lediglich　zu　verschie－

ben．　Eine　‘Schranke’　laBt　den　Sprachwandel　stagnieren　oder　verlangsamt　oder　ver－

zdgert　ihn．　ln　Gegenden，　wo　sich　Menschen　sammeln，　sich　der　Verkehr　verdichtet

und　Stadte　entstehen，　kommen　Menschen　von　allen　m6glichen　Gegenden　her，

insbesondere　aus　entlegeneren　Provinzen．　lhre　verschiedenen　Sprachvarietaten

verwischen　sich，　und　ihre　sprachlichen　Besonderheiteri　verschwinden　mehr　oder

weniger，　so　daB　sich　eine　Standardvarietat　bildet．　Die　sogennante　‘StandardspracheT

wird　dann　in　dem　MaBe　gebildet，　wie　die　verschiedenen　Varietaten　zu　einer　Va－

rietat　verschmelzen．　Japan　beispielsweise　konnte　．ifber　ca．．　260　Jahre　hinweg　eine

v611ige　Absch1ieBung　・des　Landes　durchhalten　und　somit　eine　sprachliche　Schranke

bilden．　Erst　nach　der　Meiji－Restauration　veranderte　sich　Japan　rasch；　mit　der　Lan－

des6ffnung　kamen　Wissenschaftler，　neue　Denkweisen，　Philosophien　unq　Fremd－

wOrter　in’　die　japanische　Sprachgemeinschaft．　Vor　der　Restauration　kannten　die

meisten　Japaner　keine　Fremdw6rter　aus　europaischen　Sprachen．　W6rter，　die　dem

franz6sischen　philosophischen　Begriff　der　Freiheit一‘libert6’‘）一entsprechen，　gab　es

selbst　in　der　japanischen　damaligen　Lexik　nicht．　Wenn　man　allerdings　den　heuti一

4）　Vgl．　Yanabu　1982．
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gen－oft　diskutierten－vehementen　Zuwachs　von一　auslandischen　Fremdw6rtern

im　Japanischen　beobachtet，　so　muB　man　leider　auch　einen　gewissen　Grad　an　Zer－

st6rung　der　kulturellen　EigentUmlichkeiten　Japans　durch　den　allzu　starken　Ein－

fluB　englischer　Fremdwdrter　erkennen．5）．　Bei　sogenannten　Sprachinselraumen　（En－

klaven）　kommt　es　auch　vor，　daB　die　Sprache　des　Herkunftslahdes　von’　Einwande－

rern　im　Sprachraum　des　Einwanderungslandes　（der　・Enklave）　gesprochen　wird．

Dabei　wird　der　ursprttngliche　Zustand　der　Herkunftssprache－ohne　Schritt　mit

dem　sich　auBerhalb　der　Enklave　vollziehenden　Sprachwandel　der　Herkunftsspra－

che　zu　halten－bewahrt．　Zwar　interferiert　die　Sprache　des　Einwanderungslandes

mit　der　Sprache　des　Sprachinselraums，　aber　in　Relation　zu　Entwicklungen，　die　sich

inzwischen　im　Herkunftsland　vollziehen，　verlaufen　in　Enklaven　sprachliche　ln－

terferenzen　z6gerlicher　oder　treten　praktisch　gar　nicht　auf．　Der　Grund　dafUr　liegt

darin，　daB　die　Sprachtatigkeit　innerhalb　des　Sprachinselraums　auf　die　Kommuni－

kation　im　Rahmen　einer　kleinen　Sprachgemeinschaft　gelegt　wird．　ln　diesem　Sinne

hat　das　Sprachphanomen　des　Sprachinselraums　eine　ahnliche　Seite　wie　die　sprach－

liche　Stagnation　（sogennante　sprachliche　Fossilisation）　der　Pidgin－Sprache，　bei　der

die　Motivation　der　Sprachtatigkeit　nur　auf　den　Handel　gelegt　ist．　Als　weiteres　Bei－

spiel　fthr　eine　solche　Fossilisation　gelten　die　‘Amish－people’　in　Amerika，　eine　aus

dem　deutschsprachigen　Raum　stammende　religiOse　Gruppe，　deren　Mitglieder　un－

tereinander　ein　Deutsch　sprechen，　wie　es　zur　Zeit　ihrer　Auswanderung，　also　vor

ca．　200　Jahren　noch　in　Deutschland　gesprochen　wurde．　Aus　der　Sicht　heutiger

．Deutschsprachler　klingt　das　Deutsch　der　‘Amish－people’　veraltet，　d．　h．　also，　weit－

gehend　frei　von　lnterferenzen．

　　　Wie　oben　betrachtet　wurde，　behalt　die　Sprache　eine　Doppelseitigkeit　bei，　d．　h．

eine　Seite，　welche　die　lnterferenz　akzeptiert，　und　eine　Seite，　die　eine　Resistenzkraft

gegen　die　lnterferenz　aufweist．　Dabei　spielen　das　VolksbewuBtsein，　der　geographi－

sche　Raum，　der　wirtschaftliche　Faktor　des　‘Verkehrs’　und　heutzutage　noch　die　Fak－

toren　der　elektronischen　Massenmedien　usw．　eine　bedeutende　Rolle．

2．　Die　Kapazitat　der　lnterferenz

　　　Bisher　wurde　folgendes　dargelegt：　Der　Ubergang　von　einem　System　zu　einem

anderen　System　ist　stets　qnter　dem　Aspekt　der　Diachronie　zu　betrachten，　und　der

ununterbrochene　ProzeB　dieser　wechselseitigen　Ubergange，　die　immer，　Uberall，　ne一

5）　Seit　einigen　Jahren　wird　in　Frankreich　durch　die　dortigen　offiziellen　Bildungsinstitutionen

　eine　Kampagne　gegen　vermehrten　Gebrauch　englischer　W6rter　im　FranzOsischen　betrieben．

　Im　Vergleich　dazu　ist　die　japanische　Offentlichkeit　offen　gegenUber　ausltindischen　AusdrUk－

　ken．　Zwar　spricht　man　in　Japan　dabei　oft　von　lnternationalisierung，　doch　in　anbetracht

　der　Uberwiegend　englischen　AusdrUcke　kann　man　eher　von　einer　Amerikanisierung　spre－

　chen．　Durch　Massenmedien　werden　insbesondere　Jugendliche　leicht　beeinfluBt，　und　deren

　‘ResistenzkrafV　gegen　lnterferenzen　ist　gering．
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beneinander，　und　gleichzeitig　vorkommen，　ist　also　der　Sprachwandel．　Und　die　Kraft，

die　diesen　ProzeB　vorantreibt，　ist　die　lnterferenz．

　　　Gibt　．　es　nun　Unterschiede　in　der　Kapazitat　der　lnterferenz　von　Fall　zu　Fall？　Die

Auswirkung　von　lnterferenzen　kann　enOrm　oder　auch　unr　gering　sein，　so　wie　ein

Zug　beim　Schachspiel　eventuell　die・Situation　der　Spieler　total　verandern　oder

anch　keine　groBe　Wirkung　haben　kann．　Die　Sttirke　der　lnterterenzwirkung　htingt

vom　Kontext　ab，　in　dem　die　lnterferenzen　vorkommen．　Wenn　man　allein　die．In－

terferenzergebnisse　betrachten　wUrde　ohne　den　Kontext，　k6nnte　man　die　Sprach－

wandlungen　nicht　erklaren．　Selbst　geringe　Faktoren　spielen　eine　groBe　Rolle，　wo－

bei　diese　Faktoren－wie　oben　angefUhrt－mit　kulturellen，　historischen　usw．　Gege－

benheiten　zusammenhangen．　Zieht　man　wieder　einen　Vergleich　mit　dem　Schach－

spiel，　so　kann　auch　hier　jeder　Zug　einer　scheinbar　noch　so　geringen　Figur　wie　die

des　Bauern　von　groBer　Bedeutung　fUr　das　gesamte　Spiel　sein．

（1）

　　　In　welchen　Sprachgemeinschaften　kommen　lnte’rferenzen　vor，　wenn　man　die

Machtbeziehungen　zwischen　den　Sprachen　bzw．　den　Sprachvarietaten　als　lnterfe－

renzursache　betrachtet？　Die　Voraussetzung　fUr　die　Sanktion　einer　lnterferenz　ist，

daB　eine　ganze　Masse　voh　lnterferenzen　als　eine　Einheit　in　einer　Sprachgemein－

schaft　bzw．　Sprachvarietat　vorkommt．　Welchen　Charakter　hat　diese　Masse　von　Fall

zu　Fall？　Es　geht　darum，　ob　die　jeweilige　Sprachgemeinschaft　bzw．　Varietat　von　be－

stimmten　Sprachlergruppen　realisiert　wird，　wie　beispielsweise　von　Handwerkern，

Wissenschaftlern　usw．　unter　dem　funktionalen　Aspekt　（Fachsprache，　Sonderspra－

che）　oder　von　Angeh6rigen　bestimmter　Schichten　（elaborierter　Kode　bzw．　restrin－

gierter　Kode）　unter　dem　sozialen　Aspekt　oder　von　Sprachlergruppen，　die　in

Sprechsituationen　bzw．　innerhalb　bestimmter　Kommunikationsbereiche　unter　dem

situativen　Aspekt　（Register）　sprechen，　oder　von　Sprachlergruppen，　die　etwa　die

Pidgin－Sprache　realisieren．6）

（2）

　　　Von　wo　aus　sind　die　lnterferenzen　in　die　betreffende　Sprachgemeinschaft　ein－

gedrungen？　Die　lnterferenzursache　und　der　Weg　der　lnterferenz　mUssen　gefunden

und　nachvollzogen　werden．　Coseriu　weist　darauf　hin，　daB　lpterferenzen　leicht

lifckenhafte　Sprachsysteme　erganzen　k6nneni｝　’　Wie　soll　man　solche　IUckenhaften

Stellen　erkennen？　Coseriu　spricht　von　einer・　“Durchlassigkeit　einer　Sprache　zu

einer　bestimmten　Zeit　ihrer　Geschichte”．F）　D．　h．　in　jeder　Sprache　k6nnen　Sprach一

6）　lch　habe　drei　soziale　Gruppen　（auslandische　Studenten，　Gastarbeiter　in　der　BRD，　Sprecher

　der　Pidgin－Sprache）　befragt　und　die　Erscheinungsformen　der　lnterferenz’klassifiziert．　Vgl．

　Otomo　1991．
7）　Nach　Huber　handelt　es　sich　um　weichere　und　hdrtere　Stellen，　wo　lnterferenzen　auftreten．

　Huber　1977，　S．　58f．

8）　Coseriu　1977，　S．92f．

ど
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elemente　fehlen．　Durch　die　Bewegung’des　Verkehrs，　der　schon　erwahnt　wurde，　be－

gegnen　Sprachen　（bzw．　Sprachvarietaten）　anderen　Sprachen，　s6　daB　die　mangelhaf一．

ten　Stellen　eines　Sprachsystems　von　einem　Sprachelement　eines　qnderen　．　Sprach－

systems　substituiert　werden　k6nnen．　D4s　Japapische　beispielsweise　hat　das　chinesi－

sche　Zeichensystem　als　einen　groBen　Teil　seines　gesamten　Schreibsystems　abernom一

・men．

　　　　Die　sprachliche　Substituierung　durch　die　lnterferenz　kann　auf　allen　Sprachni－

veaus　vorkommen：　auf　der　Ebene　der　Grammatik，　der　phonetisch－phonologischen

Ebene，　auf　der　Ebene　der　Syntax　und　am　haufigsten　auf　der　Ebene　der　Lexik．9）　Weil

die　lnterferenzen　in　der　‘parole’　als　individuelle　Realisierung　von　‘langue’　vor－

kommen，　werden　alle　Bereiche　der　Sprache　zum　Ziel　der　lnterferenz．　Denn　die　ln－

terferenz　kommt　nicht　p16tzlich　allein　auf　einem　Sprachniveau　des　Sprachsystems

vor．　Eine　Veranderung　im　Sprachsystem　beeinfluBt　die　Wert－Beziehung　des　Sy－

stems，　so　wie　ein　geschickter　Zug　in　einer　bestimmten　Figurenstellung　eines

Schachspiels　die　ganze　Situation　p16tzlich　verandern　kann．

　　　　Die　Sprache　hat　eine　Resistenzkraft　gegen　die　lnterferenz，　wobei　eine　erfolgte

Veranderung　fUr　eine　nicht　akzeptable　Abweichung　von　der　Norm　gehalten　wird．

In　den　Ftillen，　in　denen　diese　Kraft　verstarkt　wird，　hinterlaBt　die　lnterferenz　keine

feste　Spur．　Warum？　Die　harteste　Stelle　der　Sprache－namlich　die　grundlegende

Grammatik－wird　auch　von　der　lnterferenz　nicht　gebrochen．　Wie　schon　erwahnt

wurde，　kann　man　auch　ein　festes　VolksbewuBtsein　als　Grund　nicht　auBer　acht　las－

Sen．iO）

（3）

　　　　Als　ntichstes　soll　betrachtet　werden，　ob　die　lnterferenzen　eine　‘zwingende　Seite’，

eine　‘Seite　der　Selbstentwicklung’　oder　eine　‘absichtliche　Seite’　haben？

　　　　Die　‘zwingende　Seite’　der　lnterferenz　hat　dann　Relevanz，　wenn　die　lnterferen－

zen　besonders　bei　der　‘Substrat’一‘SuperstratLBeziehung　der　Sprachen　eine　einseiti－

ge　Eigenschaft　zeigen，　d．　h．　eine　einseitige　Richtung　des　Einflusses　von　der　domi－

nierenden　Sprache　zur　schwachen　Sprache．　ln　der　Sprache　eines　‘unterlegenen’

Volkes　werden　die　lnterferenzen　‘erzwungen’，　denn　die　‘SubstraV－Sprachler　leben

immer　in　einem　Kontext，　bestehend　aus　ihrem　eigenen　sozialen　Leben．　‘Substrat’

wird　als　eine　sogenannte　intime　Variante　nur　im　familiaren　bzw．　volkstUmlichen

Kreis　benutzt．　Und　die　lnterferenzen　werden　in　der　Regel　in　jeder　nachkommen－

den　Generation　haufiger．　Dies　betrifft　zumeist　die　Sprachen　von　Minderheiten．

　　　Was　die　‘Seite　der　Selbstentwicklung’　der　lnterferenz　anbelangt，　so　haben　diese

Interferenzen　einen　ahnlichen　Charakter　wie　die　oben　genannten　lnterferenzen，

9）　Bisher　wurde　nach　strukturalistischen　Gesichtspunkten　vorgegangen；　zukUnftig　sollen

　　doch　die　neuesten　linguistischen　Erkenntnisse　bei　der　Betrachtung　hinzugezogen　werden．

10）　Die　Resistenzkraft　gegen　lnterferenzen　ist　je　nach　Sprachmentalitat　eines　Volkes　un－

　　terschiedlich　：　Die　Sttirke　der　Resistenzkraft　muB　unter　sprachlichen　und　auBersprachlichen

　　Aspekten　betrachtet　werden．



大友：Interferenzphanomene　und　Gesellschaft 93

und　zwar　in　dem　Punkt，　daB　die　Zielsprache　von　der　Sprachgemeinschaft　der　Min－

derheit，　beispielsweise　von　Gastarbeitern　in　Deutschland，　mehr　oder　weniger　er一’

zwungen　gesprochen　wird．　Jedoch　liegt　der　Unterschied　zwischen　den　beiden　SeiL

ten　in　folgendem：　Die　Motivation　des　Sprachgebrauchs　ist　anders．　Die　Gastarbeiter

betrachten　aufgrund　6konomischer　Ziele　als　den　Hauptzweck　ihres　Aufenthalts

nicht　unbedingt　das　Erlangen　der　Ftihigkeit，　die　dominierende　Sprache　zu　spre－

chen．　lnterferenzen　werden　von　ihnen　sicher　meistens　erkannt，　aber　die　Motiva－

tion，　die　lnterferenzen　zu　vermeiden，　ist　bei　Gastarbeitern　nicht　unbedingt　in．star－

kem　MaBe　vorhanden，　da　der　Spracherwerb　nicht　das　primare　Ziel　ist．　Die　lnterfe－

renzen　nehmen　jedoch　in　der　Regel　bei　der　folgenden　Generation　ab，　weil　zuneh－

mend　eine　lntegration　im　Land　des　Gastgebers　angestrebt　wird．

　　　SchlieBlich　sei　die　‘absichtliche　Seite’　der　lnterferenz　betrachtet．　Es　scheint，　die－

ser　Charakter　der　lnterferenz　ist　nur　in　einer　modernen　Gesellschaft　relevant．　Es　ist

schon　lange　her，　seit　man　Uber　die　Entwicklung　der　Technik’　von　Massenmedien

bzw．　Massenkommunikationen　zu　sprechen　begonnen　hat．　Auch　lnterferenzpha－

nomene　k6nnen　‘absichtlich’　manipuliert　werden．　Das　Wort　‘Kommunikation’

kommt　aus　dem　Lateinischen　und　hat　etymologisch　die　Bedeutung　‘Gemeinsam－

keit’　（lat．　‘communicatio’），　d．　h．　es　bedeutet　Uber　die　einfache　Mitteilung　einer　ln一

formation　hinaus　auch　die　gegenseitige　Verstandigung．　Jedoch　gehen　die　heutigen

Massenkommunikationen　zu　weit　in　eine　einseitige　Richtung　der　lnformations－

mitteilung．　Die　sprachlichen　lnformationen，　die　von　den　Massenmedien　gegeben

werden，　beeinflussen　psychisch　das　SprachbewuBtsein　der　Rezipienten，　so　daB　der

Sprachwandel　unter　der　Mithilfe　der　Massenmedien　tief　in　eine　Sprachgemein－

schaft　eindringen　kann．　Die　Modew6rter　verbreiten　sich　im　Handumdrehen．”）　Die

Massenmedien　nehmen　im　allgemeinen　im　6ffentlichen　Bereich，　z．　B．　in　Nach－

richten，　den　Standpunkt　ein，　die　Norm　der　Sprache　puristisch　zu　erhalten．　Ande－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　zw．　des　Rundfunks

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　die　Leserzahl　zu　er一．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Gebrauch　von　Modewbrtern

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　in　der　politiSchen　Propa－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　k6nnen　die　lnterfe一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Die　Modew6rter　verbreiten　sich　im　Handumdrehen

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6ffentlichen

　　　　　　　den　Standpunkt　ein，　die　Norm　der　Sprache　puristisch　zu　erhalten．

rerseits　haben　die　kommerziellen　Programme　des　Fernsehens　b

und　die　Zeitschriften　als　Schwerpunkt，　die　Sehbeteiligung　bzw．

hdhen，　weshalb　diese　Massenmedien　durchaus　durch

die　Sprache　manipulieren　k6nnen．　Ahnlich　wird　auch

ganda　verfahren　oder　bei　Werbetexten．　Die　Kommunikatoren

renz　nach　Belieben　manipulieren，　wie　sie　wollen．　Allerdings　gibt　es　auch　Falle，　in

denen　die　Kommunikatoren　die　lnterferenzen　verbreiten，　ohne　daB　sie　sich　dessen

unbedingt　bewuBt　waren．　Wenn　man　als　Beispiel　das　Japanische　nach　dem　2．　Welt－

krieg　anfUhrt，　erkennt　man　sofort，　daB　Frerndw6rter　aus　der　amerikaniseh－eu－

ropaischen　Herkunft一　sogenannte　‘yokomoji”2｝　一das　Japanische　derzeit　regelrecht

ttberschwemmen．　Allerdings　muB．man　dabei　dieses　Sprachphanopaen　irn　Japani－

schen　vom　Gebrauch　des　Englischen　in　Hongkong　strikt　unterscheiden．　Denn　der

Gebrauch　des　Englischen　in　Hongkong　beruht　auf　lnterferenzphanomenen，　deren

11）　Hornung　fUhrt　ein　Beispiel　an，　bei　dem　die　Laute　w／b　in　der　Sprachinsel　durch　den

　　Kontakt　der　Medien　schwanken．　Hornung　1977，　S．202f．

12）　Der　Ausdruck　fUr　Englisch　und　andere　europaische　Sprachen．
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Grund　auf　die　‘SubstraV一‘Superstrat’一Beziehung　zurUckgefUhrt　wird．　Auf　den

Schildern　bzw・．　Reklamen　an　den　’StraBen　werden　Englisch　und　Chinesisch　gleich－

zeitig　gebraucht．　ln　Japan　hingegen　gibt　es　seit　der　Meiji－Restauration　vor　Uber　100

Jahren　immer　noch　ein　gewisses　BewuBtsein，　daB　die　W6rter　aus　Amerika　und　Eu－

ropa　nur　importiert　sind，　wie　auch　Waren　und　sogar　gewisse　Lebensformen．　Diese

Neigung　der　Japaner－teilweise　auf　die　lnselmentalitat　zurUckzufifhren－wird　von

den　Massenmedien　zum　kommerziellen　Zweck　genutzt，　so　daB　Neologismen

（Neugebildete　AusdrUcke）　und　Hybride－Bildungen　’mit　dem　Englischen－solche

AusdrUcke　k6nnen　manchmal　weder　Japaner　noch　Englischsprachler　verstehen－

immer　haufiger　zu　beobachten　sind．

　　　In　bezug　auf　den　Punkt，　daB　die　lnterferenzen　‘absichtlich’　manipuliert　werden

k6nnen，　spielen　auch　Anderungen　im　padagogischen　Bereich　eine　groBe　Rolle．　Ein

Beispiel　nach　Ohman　dazu’3｝　：　Das　Deutsche　wurde　zu　Anfang　dieses　Jahrhunderts

in　Schweden　als　erste　Fremdsprache　bestimmt，　aber　nach　dem　2．　Weltkrieg　nahm

das　Englische　aufgrund　des　Wechsels　des　padagogischen　Prinzips　diesen　Platz　ein．

FrUher　wurden　viele　deutsch－schwedische　lnterferenzen　als　strukturelle　Ahnlich－

keiten　angesehen，　aber　dies　sei　heutzutage　nicht　mehr　der　Fall．

　　　Die　lnterferenzphtinomene　wurden　bisher　unter　drei　Aspekten　betrachtet，　und

unter　dem　dritten　Aspekt　wurden　drei　Seiten　der　lnterferenz　wie　oben　behandelt．

Es　gibt　noch　einen　weiteren　bedeutenden　Aspekt　bei　der　Betrachtung　der　lnterfe－

renzphanomene．　D．　h．，　es　sollen　die　auBersprachlichen　Faktoren　（soziale　und　ge－

sellschaftliche　HintergrUnde），　die　auf　die　Quantitat　und　Qualitnt　der　lnterferenzer－

scheinungen　einen　groBen　EinfluB　haben　kdnnen，　beleuchtet　werden．

3．　Soziale　und　gesellschaftliche　HintergrUnde　der　lnterferenz

　　　Das，　was　eine　Gesellschaft　und　die　ihr　zugeh6rige　Kultur　bildet，　ist　die　Sprache．

In　dem　MaBe　also，　wie　sich　eine　Gesellschaft　mit　der　Zeit　verandert，　wird　auch　die

Sprache　mehr　oder　weniger　beeinfluBt．　Unter　dem　Aspekt　der　Diachronie　weiB

man，　daB　die　Weltgeschichte　vom　Altertum　bis　zur　Gegenwart　Vartinderungen　wie

Erweiterungen　von　Ltindern，　wie　Kolonisierungen，　Eroberungen　usw．　standig　wie－

derholt　hat．　，Solche　kreativen，　integrierenden　oder　zerst6renden　Bewegungen　der

V61ker　brachten　und　bringen　Sprachmischungen　hervor．　Und　die　lnterferenzen

haben　mangelhafte　Stellen　von　Sprachsystemen　erganzt　und　die　Wert－Beziehun－

gen　innerhalb　der　Systeme　vertindert．　Wie　schon　betrachtet　wqrde，　werden　vor　al－

lem　in　der　modernen　Zeit　die　Massenmedien　als　ein　groBer　Faktor　des　Sprachwan－

dels　gezahlt．

　　　In　welchen　auBersprachlichen　Situationen　zeigen　nun　die　lnterferenzen　die

h6chsten　Wirkungen？　lm・　Schema　der　Substrat－Superstrat－Beziehungen　vor　der’

13）　Ohman　1977，　S．534ff．
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Neuzeit　drangen　die　lnterferenzen　in　die　schwachen，　IUckenhaften．　Raume　der

‘langue’　ein．　Zu　Zeiten，　in　denen　die　Lander　keine　festen　Grenzen　hatten，　konnten

die　lnterferenzen　leicht　vorkommen．　ln　der　Gegenwart　hingegen　ist　das　Schema

der　Substrat－Superstrat－Beziehungen　im　GroBen　und　Ganzen　dekonstruiert．　Eine

sicher　nicht　unbedeutende　Rolle　spielt　darin　die　Politische　Funktion　der　UNO’‘）．

Die　Feststellung　der　Grenzen　der　Lander　unterdrUckt　die　lnterferenzursachen　am

Gebiet　der　Grenze　auf　kUnstliche　Weise．　Vermindern　sich　die　lnterferenzen　aus

dem　Grund，　daB　das　Ein－und　Auswandern　verhindert　wird？　Das　stimmt　nicht．　ln

der　Gegenwart　kommen　die　lnterferenzen　auf　andere　Weise　vor，　so　z．　B．　durch　Rei－

sen　in　andere　Lander，　durch　schulischen　Sprachaustausch　usw．　Ferner　kbnnen

Kommunikationen　durch　Massenmedien　lnterferenzen　verursachen，　auch　in　den

Fallen，　in　denen　wirkliche　Sprachkontakte　nicht　zustandekommen．　Die　Vorausset－

zung　des　lnterferenzvorkommens　beruht　auf　dem　Kdntakt　bzw．　qer　Mischung

mindestens　zweier　Sprachsysteme　Clangue’）　bzw．　Sprachvarietaten．　D．　h．　in　‘paro－

le’，　der　individuellen　Verwendung　der　Sprache，　finden　die　lnterferenzen　einen

Raum，’wo　sie　wirksam　werden　k6nnen．　Der　Kontakt　bzw．　der　Austausch　zwischen

unterschiedlichen　V61kern　ist　auch　ein　bedeutender　BerUhrungspunkt，　wo　sich

‘parole’　und　‘parole’　einander　begegnen．　ln　der　Gegenwart　kommen　die　lnterferen－

zen　auch　in　Sprachgemeinschaften　vor，　von　denen　man　im　alltaglichen　Leben

raumlich　ganz　entfernt　ist．　Als　ein　Beispiel　kann　man　die　Amerikanismen　an－

fUhren．　Es　gibt　beispielsweise　in　Japan　viele　Menschen，　die　alltaglich　zahllose　engli－

sche　Fremdw6rter　gebrauchen，　aber　beim　p16tzlichen　Ansprechen　durch　einen

Englischsprachler　beinah　ihre　Fassung　verlieren．　Es　sind　auch　alte　Japaner，　die

wegen　des　Anti－Amerikanismus’　seit　der　Kriegszeit　eine　gewisse　Antihaltung

gegen　Englischsprachler　fUhlen，　obwohl　sie　alltaglich　unbewuBt　englische　’Fremd－

w6rter　benutzen．　Es　scheint，　die　‘indirekte’　lnterferenz　durch　Massenmedien　ist

der　Hauptgrund　fUr　die　gegenwartigen　lnterferenzphanomene．

　　　AuBerdem　ist　die　Gegenwart　die　Zeit　der　massenhaften　Uberseereisen．　ln　die－

sem　Sinne　scheint　es，　daB　die　Gelegenheiten　der　‘direkten’　Sprachkontakte　trotz

der　Grenzen　der　Lander　haufig　vorkommen．　Aber　dies　hat　keinen　so　groBen　Ein－

fluB　wie　die　Massenmedien，’@da　die　Uberseereisen　meistens　kurzfristig　sind　und　die

Motivationen　sich　im　allgemeinen　nicht　auf　das　Spracherlernen　konzentrieren．

　　　Interferenzm6glichkeiten　durch　die　Massenmedien　sind　durch　die　hohe　Entwick－

lung　der　Technik　und　des　Kommunikationsnetzes　stets　vorhanden．　ln　der　Gegen－

watt　spielen　die　technischen　Ziele　eine　Uberragende　Rolle．　Jede　lndustrienation

strebt　ununterbrochen　die　．h6chste　Position　in　Sachen　Elektrotechnik　und　Compu－

tertechnik　an．　Die　alten　Traditionen　und　kulturellen　Lebensweisen　gehen　Stttck　fUr

StUck　verloren，　und　somit　verschwinden　durchaus　auch　positive　Werte，　die　das

Leben　interessant　und　lebenswert　machen　k6nnen．　Auch　auBerlich　wandeln　sich

die　Stadte　und　werden　durch　funktionsorientierte　Betonbauten　trist　und　langwei一

14）　Seit　Ende　des　Kalten　Krieges　herrschen　in　vielen　Landern　derzeit　ethnische　Konflikte．
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lig．　Man　darf　nicht　vergessen　：　Die　Kultur　besteht　zum　groBen　Teil　aus　der　Sprache．

Die　Artikulation　der　Realitat　durch　die　Sprache　ist　eine　Existenzform　jeder　Kultur．

In　einer　Gesellschaft，　in　der　eine　ldeologie　namens　‘Technik’　durch　die　Massenme－

dien　um　sich　greift，　wird　das　Leben　monoton，　und　kulturelle，　traditionsorientierte

Denkweisen　bzw．　Lebensweisen　werden　abgestoBen，　so　daB　vor　allem　die　neuen

Generationen，　die　die　Resistenzkraft　gegen　lnterferenzaufnahmen　fast　nicht　haben，

eine　‘nivellierende’　Denkweise　annehmen．　Das　Sprachleben　verarmt．　Die　Kon－

notationen　der　Sprachzeichen　als　volkstUmliche，　kulturelle　Eigenschaften　jeder

Sprache　gehen　verloren，　so　daB　Sprachzeichen　nur　noch　die　Bedeutungen　behalt，

die　als　‘wissenschaftlich　und　logisch’　angesehen　werden．　Eben　hier　liegt　der　Grund

dafUr，　daB　die　naturwissenschaftlichen　Zeitschriften　leicht　in　alle　Sprachen　Uber－

setzt　werden．　Es　ist　nur　ein　trockener，　sachlicher　Stil　vorhanden．　Die　Jungen，　die

vor　dem　sogenannten　‘personal　computer’　sitzen，　werden　als　die　zukUnftigen　Stttt－

zen　der　Entwicklung　der　Technik　und　der　Naturwissenschaft　gepriesen，　jedoch　von

den　Sprachpuristen　wenig　kritisiert．　lhr　sprachliches　Verhalten　wird　monoton　und

nivellierend．　Die　konnotationsorientierte，　kulturelle　Strukur　des　Sprachsystems

wird　dekonstruiert．　Es　bleibt　also　nur　eine　Sprachstruktur，　die　die　konnotativen

Wert－Beziehungen　durch　die　eindeutigen　Fremdw6rter　substituiert．

　　　SchlieBlich　kann　man　folgendes　feststellen　：　ln　der　gegenwartigen　Sprachsitua－

tion　werden　einerseits　die　lnterferenzphanomene　durch　eine　gewaltige　Kraft　verur－

sacht．　Und　die　lnterferenzphanomene　andererseits，　die　die　Sprachfunktionen　zu

vereinfachen　versuchen，　sind　in　Verbindung　mit　der　ldeologie　des　Glaubens　an　die

Technik　in　den　Sprachen　praktisch　aller　entwickelten　und　sich　entwickelnden　Lan－

der　immer　haufiger　zu　beobachten．

4．　Die　lnterferenzen　ats　Antinomie　und　ihre　interne　Strukturierung

　　　Der　moderne　Mensch　hat　heutzutage　durch　Massenmedien　und　一kommunikation

einen　bestimmten　sprachlichen　Rahmen．　Er　kann　zu　jeder　Zeit　durch　das　Fern－

sehen，　das　Radio，　Zeitungen　usw．　Fremdsprachen，　fremde　Kulturen，　fremde　Sitten，

Brauche，　Denkweisen　usw．　erfahren　一　wenngleich　nur　optisch　oder　akustisch．

　　　Auch　nehmen　die　Kontakte　zwischen　den　Menschen　aufgrund　der　sich　tindernden

politischen　Verhaltnisse　standig　zu．　Dies　erleben　wir　derzeit　ja　im　europaischen

Ostblock．　Sprachkontakte　und　一mischungen　ereign’en　sich　also　im　engeren　Rah－

meri　der　Medien　oder　auf　gesellschaftlichem　GebietL　FrUher　hingegen　gab　es　feste

Rahmen　fUr　die　einzelnen　Sprachgemeinschaften．　一　Es　fehlten．die　groBen　Medien

oder　weltumfassende　politische　Umwalzungen，　wili　man　von　den　groBen　Wande－

rungen　z．　B．　der　Goten，　der　Germanen　usw．　absehen．

　　　Die　Abneigung　gegen　alles　Fremde　war　gr6Ber，　die　Angst　vor　b6sen　Kraften

fremder　Lander　’ftthrte　schnell　zu　Kriegen．　Somit　wurden　auch　sprachliche　EinflUs－

se　stark　abgewehrt．　ln　einigen　Landern　herrscht　eine　solche　Haltung　ja　heute　noch
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vor，　zumeist　dort，　wo　noch　ein　strenger　religi6ser　Kodex　das　Alltagsleben　be－

stimmt．　Sprachliche　EinflUsse　werden　dort　noch　als　Bedrohung　der　Moral　angese一，

hen．　Sprachgemeinschaften　existierten　frUher　一　und　mancherorts　noch　heute　一　als

eirte　bestimmte　Einheit，　die　als　Mittelpunkt　einep　‘Gottl，　eine　ldeologie，　einen

Glauben　usw．　hat，　und　das　Leben　innerhalb　dieser　Gemeinschaften　ist　gepragt　von

Traditionen，　Sitten　und　Brauchen．　Die’ ?Ｕr　eine　bestimmte　Sprachgemeinschaft　cha－

rakteristische　Weltanschauung　und　Kultur　sind　von　dieser　Sprachgemeinschaft　ge－

pragt　und　umgekehrt．　Und　alles，　was　nicht　zu　diesem　Werte－System　der　SprachgeL

meinschaft　geh6rt，　wird　vertrieben．　Wer　eine　Fremdsprache　spricht，　hat　eine　ande－

re　Artikulation　der　Realitat　als　die　Menschen，　die　dieser　Fremdsprache　nicht　mach－

tig　sind．　Auch　wenn　Auslander　die　Sprache　der　Sprachgemeinschaft　beherrschen，

in　der　sie　sich　bewegen，　ist　ihre　Artikulation　der　Realitat　nie　identisch　mit　jener

der　Angehdrigen　dieser　Gemeinschaft．　Wenn　das　Fremde　zu　einer　Masse　inner－

halb　der　Sprachgemeinschaft　anwtichst，　wird　es　stets　beispielsweise　als　das　‘tUrki－

sche　Viertel’，　als　‘Chinatown’，　als　‘Slums’　usw．　bezeichnet　und　erhalt　dadurch

einen　Rahmen，　der　es　in　einer　sprachlighen　und　raumlichen　Form　abgrenzt．　lnter－

ferenzen　treten　dann　zwischen　solchen　Rahmen　auf，　d．　h．　auf　der　Ebene　der　Anti－

nomie．　Auch　in　den　Substrat－Superstrat－Beziehungen　gibt　es　dieses　Schema，　denn

die　Sprachler　der　unterdrttckten　Sprache　zeigen　eine　starke　Resistenzkraft．　gegen

die　dominierende　Sprache　durch　ihr　VolksbwuBtsein．

　　　In　der　Gegenwart　hat　die　Antinomie　keine　groBe　Bedeutung．　Zwar　existieren

immer　noch　die　Schemata　der　Antinomie　vor　allem　in　den　Gegenden　von　Volks－

konflikten，　aber　die　ftir　eine　Sprachgemeinschaft　charakteristischen　Weltanschau－

ungen　werden　im　allgemeinen　durch　die　Massenmedien　und　durch　die　‘Technik’一

Ideologie　StUck　fttr　StUck　dekonstruiert：　Die　Grenzen　zwischen　den　Sprachgemein－

schaften　werden　mehr　und　mehr　verwischt，　und　die　Aufnahmebereitschaft　fUr　ln－

terferenzen　nimmt　zu．
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