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Der Ausdruck der Temporalität in deutschen Xenolekten 

Jörg Roche 

Einleitung 

Wenn Sprecher mit Ausländern kommunizieren, von denen s i e annehmen oder 

wissen, daß s i e d i e Zielsprache n i c h t oder nur schlecht beherrschen, ver

suchen s i e o f t , i h r 'normales' Sprachverhalten so zu verändern, daß sie 

glauben, für d i e Adressaten verständlich zu werden. Zwe i f e l l o s g i b t es 

eine Fülle w e i t e r e r Möglichkeiten, mit Ausländern ( n i c h t ) zu kommuni

zi e r e n , doch sind d i e genannten Veränderungen unserer Sprache, die im 

folgenden unter der Bezeichnung 'Xenolekt' gefaßt werden s o l l e n , 

besonders int e r e s s a n t . F r e i w i l l i g verzichten w i r , der ve r m e i n t l i c h 

besseren Verständlichkeit wegen, auf ein reiches Inventar sprachlicher 

Ausdrucksmittel, d i e w i r i n unserer Sprache gerade wegen der besseren 

Verständlichkeit zur Verfügung haben. Ers t a u n l i c h erscheint darüber 

hinaus, daß d i e Kommunikation auch unter den stärksten 'Reduktionen* 

o f f e n s i c h t l i c h gar n i c h t zu leiden braucht, sondern dadurch e r s t zustande 

zu kommen scheint. Am B e i s p i e l des Ausdrucks der Temporalität s o l l h i e r 

demonstriert werden, wie Xenolektsprecher auch ohne d i e ihnen verfügbaren 

sprachlichen M i t t e l der muttersprachlichen Kommunikation Äußerungen 

produzieren und welche anderen M i t t e l s i e einsetzen, um Verständlichkeit 

zu gewährleisten. 

Immer wieder wird i n der 'foreigner t a l k ' - L i t e r a t u r auf den chaotischen 

und chaotisierenden Charakter xenolektaler Äußerungen hingewiesen. Ganz 

im Gegensatz dazu wird h i e r aber gezeigt werden, daß sowohl d i e Verwen

dung anderer a l s bezugssprachlicher Ausdrucksformen a l s auch d i e hohe 

Frequenz e l l i p t i s c h e r Erscheinungen auf Regularitäten und P r i n z i p i e n zu

rückgeführt werden können, d i e sehr wohl eine konsistente Systematik 
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erkennen lassen. 

Die Bedeutung authentischen Datenmaterials 

Eine Untersuchung von Xenolekten i s t auf d i e d i r e k t e Beobachtung sprach

l i c h e r I n t e r a k t i o n angewiesen. I n d i r e k t e Beobachtungen an Texten des 

'sekundären f o r e i g n e r t a l k ' , zum B e i s p i e l an l i t e r a r i s c h e n Varianten oder 

an Nachahmungen von Lernervarietäten, haben j e w e i l s nur wenige und n i c h t 

immer repräsentative Aspekte von Xenolekten zu Tage gefördert und d i e 

ohnehin n i c h t sehr umfangreiche Forschung n i c h t s e l t e n i n d i e I r r e ge

l e i t e t . Es kann h i e r aber darauf v e r z i c h t e t werden, i n Einzelheiten 

w e i t e r auf d i e forschungsmethodischen Probleme einzugehen. Diese sind i n 

Roche 1986 eingehend d a r g e s t e l l t . Es s o l l l e d i g l i c h umrissen werden, auf 

welches Datenmaterial sich d i e folgenden Beobachtungen stützen. 

Zugrunde gelegt wurden c i r c a 120 kürzere und längere Gespräche zwischen 

deutschen Informanten aus dem Rhein-Main-Neckar-Gebiet und verschiedenen 

ausländischen Adressaten aus unterschiedlichen Herkunftsländern, vor

wiegend aber türkischen und i t a l i e n i s c h e n Gastarbeitern. Zur Absicherung 

ein e r adäquaten bezugssprachlichen Norm wurden darüber hinaus K o n t r o l l 

gespräche auch mit deutschen Adressaten aufgezeichnet. Beobachtet wurde 

m i t t e l s zunächst ve r s t e c k t e r Aufzeichnungen i n den Bereichen, d ie a l s 

typ i s c h für Kontakte zwischen Deutschen und Gastarbeitern angesehen 

werden können, nämlich i n verschiedenen Verkaufs- und Auskunftssitua

tionen, am A r b e i t s p l a t z und im öffentlichen und p r i v a t e n Bereich (Be

hörden , 'Kaffee-Gespräche1). 

Strukturelle Eigenschaften xenolektaler Äußerungen 

Die s t r u k t u r e l l e n Eigenschaften der Äußerungen der Informanten lassen 

sich v i e r Äußerungskategorien zuordnen, d i e i n u n t e r s c h i e d l i c h e r Frequenz 

in der Regel bei a l l e n Sprechern vorkommen: die bezugssprachliche Äuße

rungsstufe und d r e i Veränderungsstufen. Es handelt sich bei Xenolekten 

also weder um ganz individuell-zufällige Erscheinungen noch um e i n 

s t e r e o t y p i s i e r t e s oder f o s s i l i s i e r t e s Register, wie häufig vermutet wird 

( v g l . Bodeman/Ostow 1975). Zu unterscheiden sind a-, b-, c- und d-Äuße-
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rungen. 

Unter a-Äußerungen sind der i n d i v i d u e l l e n Sprachlage i n muttersprach

l i c h e r Kommunikation entsprechende Äußerungen zu verstehen. Diese 

bezugssprachlichen Äußerungen weisen also keine xenolekttypisehen Charak

t e r i s t i k a auf. 

b-Äußerungen sind hauptsächlich phonetisch veränderte, ansonsten aber 

eb e n f a l l s bezugssprachliche Äußerungen. Sie zeigen Wechsel vom Dialekt 

zur Standardsprache - oder Annäherungen davon - und Verlangsamungen der 

Sprechgeschwindigkeit, wie s i e unter anderem i n ein e r 'abgehackten 1 

Sprechweise d e u t l i c h werden. 

Als c-Äußerungen werden gegenüber der Bezugssprache durch Nicht-Reali

sierungen einzelner Elemente wie A r t i k e l , Pronomen und Kopula veränderte 

Äußerungen bezeichnet. Einige der auftretenden C h a r a k t e r i s t i k a sind im 
2 

folgenden a u f g e l i s t e t . 

B e i s p i e l e für d i e Nicht-Realisierung 

- des A r t i k e l s : 'wir harn (einen) andere glaube' 

- der Präposition: 'aber w i l l ich (nach) holland fahrn' 

- der Kopula: 'das ( i s t ) euer glaube' 

Be i s p i e l e für 

- morphologische Generalisierungen (Neutralisierungen der Flexion i n 

einer häufig xenolekttypisehen Realisierung, wie die Verwendung des 

I n f i n i t i v s a n s t a t t entsprechender Flexionsmorphologie oder die 

Verwendung von 'das' s t a t t der f l e k t i e r t e n pronominalen Varianten 

e t c . ) : 

'das' (der) i s nachtschischt a r b e i t ' ('Der a r b e i t e t i n der Nacht

schicht ' ) . 

- lexikalisch-semantische S i m p l i f i z i e r u n g e n : 

'aber ich hätt noch ++ gesicht kaputtgemacht ( z e r k r a t z t ) ' . 

d-Äußerungen schließlich sind Äußerungen, i n denen i n der Regel d i e ge

samte Flexion ausfällt und nur noch d i e l e x i k a l i s c h e n Elemente r e a l i s i e r t 

werden, d i e inh a l t s t r a g e n d sind oder bestimmte, n i c h t - s u b s t i t u i e r t e Funk

tion e n (wie Negation oder Graduierung) ausdrücken. Sie sind zumeist 

durch d e u t l i c h e Pausen voneinander getrennt, aber auch innerhalb dieser 

Äußerungen können überlange Pausen a u f t r e t e n . Es dominieren asyndetische 
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Verbindungen. Gefüge werden selt e n r e a l i s i e r t und sind dann i n der Regel 

eb e n f a l l s u n e i n g e l e i t e t . 

Im übrigen können d i e Einzelmerkmale der Veränderungsstufen b und c h i e r 

i n Verbindung mit anderen Merkmalen i n eine r neuen Systematik oder zu

sätzlich erscheinen. Die xenolekttypischen Äußerungsstrukturen der Stufe 

d ziehen wegen der Beobachtungsmöglichkeit von extremen Erscheinungen 

verständlicherweise das besondere Interesse auf s i c h . 

Die gesamte Äußerungstufensystematik s o l l nun an einem längeren Textbei

s p i e l demonstriert werden. 

(1) Der A u t o u n f a l l 

( t = türkischer Adressat) 

1 meine audo is kaputt ++ 

2 donnersdach unfall gemacht + 
3 donnersdach hab isch en u n f a l l gemacht 

4 t wo? 

5 zwischen äh BREITENBRUNN und KRUMBACH + 

6 wild vorne druff als + 
7 alles kaputt + 
8 Werkstatt ++ 

9 * s c h isch war + j e t z schon zu hause + 

10 war schon zu hause ++ fuftsäjn minudde ++ 

11 t aber du schnell fahren v i e l l e i c h t egal ne? 

12 bin isch + überhaupt nisch + 

13 bin nisch schnell gfahrn 

14 egal ob isch schnell fahr oder langsam egal ++ 

15 isch hab + gebremst 

16 war naß + 

17 audo weg + 

18 grabe runnär + 
19 vurne a l l e s d r i n 

20 t du p o l i z e i melden ne? 

21 j a polizei gemelt 
22 t p o l i z e i komme? 

23 j a ++ blutprobe + 
24 gut+ 
25 niks+ 
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26 drei flasche bier trinke + spätschischt +++ 

27 machs gut bis moje g e l l ? 

28 t j a 

In diesem Text sind a-Äußerungen u n t e r s t r i c h e n , c-Äußerungen k u r s i v und 

d-Äußerungen f e t t gedruckt wiedergegeben. 

Man könnte natürlich auch den Standpunkt v e r t r e t e n , es handele si c h h i e r 

bei um 'gebrochenes Deutsch' und um r e d u z i e r t e , kommunikativ unzuläng

l i c h e Äußerungsstrukturen. Eine solche V o r k l a s s i f i z i e r u n g v e r s t e l l t 

jedoch den B l i c k auf d i e eigene Grammatikalität und den kommunikativen 

E r f o l g solcher Äußerungen, d i e sowohl von ausländischen Adressaten a l s 

auch von deutschen Zuhörern i n der Regel völlig adäquat i n t e r p r e t i e r t 

werden. Sowohl e i n Vergleich verschiedener Äußerungen des gleichen 

Sprechers a l s auch e i n Vergleich mit Äußerungen verschiedener anderer 

Informanten zeigen zwar i n d i v i d u e l l e Präferenzen i n der Anwendung 

bestimmter Strategien und Veränderungen, doch belegen sie g l e i c h z e i t i g 

eine e r s t a u n l i c h e i n t r a - und interpersonale Übereinstimmung i n den Äuße

rungsstrukturen. So kann davon ausgegangen werden, daß die beobachteten 

Veränderungen weder willkürlich noch zufällig vorgenommen werden. Das 

s o l l nun beim Ausdruck der Temporalität d e u t l i c h werden, wobei der 

d-Äußerungstyp im M i t t e l p u n k t s t e h t . 

Die Ausdrucksmittel der Temporalität 

Im Standarddeutschen geschieht der Ausdruck temporaler Referenz vor allem 

- m i t t e l s der Tempusmorphologie (Tempusendungen, Bildung komplexer Tem

pora durch Hilfsverben und/oder Vokalveränderungen/Ablaute) 

- durch Temporaladverbiale ( r e i n e Adverbien, Präpositionalphrasen, Tem

poralsätze und 

- i n Di s k u r s p r i n z i p i e n (z.B. Abfolgebeziehungen). 

Die entscheidende F e s t s t e l l u n g , d i e h i e r zu t r e f f e n i s t , b e t r i f f t d i e 

Tempusmarkierungen am Verb. Sie gehören i n der Bezugssprache zu den 
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o b l i g a t o r i s c h e n Markierungen ein e r Äußerung. In deutschen Xenolekten 

v a r i i e r t i h r e Realisierung mit der Veränderungsstufe: In c-Äußerungen 

stimmen s i e mit den Bezugsnormen überein, so daß R e s t r i k t i o n e n gegenüber 

dem bezugssprachlichen Inventar n i c h t erkennbar sind. In d-Äußerungen 

können dagegen nur zwei temporale Verb-Markierungen i d e n t i f i z i e r t werden: 

eine n e u t r a l i s i e r t e und eine vergangenheitsmarkierte Form. 

Die n e u t r a l i s i e r t e Form i s t a l s I n f i n i t i v oder a l s g e n e r a l i s i e r t e xeno-

l e k t i s c h e Variante r e a l i s i e r t (zum B e i s p i e l a r b e i t a n s t a t t a r b e i t e n ) und 

kann für a l l e Tempora der Bezugssprache Verwendung finden. Die 

vergangenheitsmarkierte Variante i s t a l s P a r t i z i p Perfekt r e a l i s i e r t , 

gegebenenfalls auch i n xenolektischer Form (zum B e i s p i e l g e a r b e i t ) . Ihre 

Verwendung d i e n t der Disambiguierung oder Hervorhebung der Referenz auf 

Vergangenes zur Vermeidung möglicher Mißverständnisse bei konkurrierenden 

Situierungsmöglichkeiten. Als e x p l i z i t e Referenzmarkierungen zu einer 

E r e i g n i s z e i t fungieren ansonsten vorwiegend Adverbiale. Darüber hinaus 

bestehen zwei we i t e r e , sehr produktive Wege der Referenzmarkierung. Der 

eine v e r z i c h t e t ganz auf eine e x p l i z i t e Markierung, wenn d i e temporale 

S i t u i e r u n g b e r e i t s hinreichend k o n t e x t u a l i s i e r t zu sein scheint. Eine 

solche S i t u i e r u n g kann zum B e i s p i e l zu einem früheren Zeitpunkt von einem 

der Gesprächspartner e x p l i z i t eingeführt worden sein oder sich i m p l i z i t 

aus ihrem bisherigen Wissen ergeben. Die Regeln der Nicht-Realisierung 

überschreiten d i e der regulären E l l i p s e n im Deutschen bei weitem. 

Der zweite Weg b e t r i f f t das, was man ' v e r m i t t e l t e ' Referenzmarkierung 

nennen könnte, ein Phänomen, das i n t r a d i t i o n e l l e n Grammatiken unter 

anderem bei den quasi-lokalen Adverbialen beobachtet wurde. Unter 'Ver

m i t t l u n g ' i s t dabei d ie i m p l i z i t e Koppelung temporaler, l o k a l e r , perso

naler oder sonstiger thematischer Information an e i n e n Referenz

träger zu verstehen. Dieser kann zum B e i s p i e l eine Ortsangabe, eine 

Person oder ein Gegenstand einer Handlung sein, dessen gekoppelte S i t u 

ierung zu einem früheren Zeitpunkt vor oder i n dem Gespräch vorgenommen 

wurde. Er d i e n t damit zugleich der Herstellung t e x t u e l l e r Kohärenz. So 

kann also 'Messer und Schere' i n dem folgenden Textausschnitt (3) auf e i n 

bestimmtes Ereignis r e f e r i e r e n , ohne daß dieses j e w e i l s neu e x p l i z i t 

temporal zu s i t u i e r e n wäre. 

Der Informant erzählt, wie er von einem türkischen Kollegen mit Messer 

und Schere bedroht wurde. In der ersten Version seiner Erzählung (2) 

führt er e x p l i z i t d i e E r e i g n i s z e i t (vor längerer z e i t / n a c h t s c h i s c h t ) und 
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den Haupthandelnden (der k l e i n e türkischmann) sowie den Handlungsgegen

stand 'messer und schere' e i n . 

(2) 'ich habe vor längerer Z e i t 

ich hap b e t r i e b s r a t geholt +++ 

der k l e i n e türkischmann dahinten 

das + 

kennst en? + 

mit däm isch i n nachtschischt a r b e i t + 

der nachtschischt ++ 

messer und schere 

am ( . . . ) ++ 

kam h i e r angezogen + 

mit messer un mit schere ...' 

Nach einer längeren Unterbrechung durch eine andere Erzählung und durch 

Fragen des türkischen Adressaten wird das Thema wieder aufgenommen. In 

dieser zweiten Fassung i s t das entscheidende Element messer mit schere, 

durch das auf die zuvor e x p l i z i t eingeführte und mit den Handlungsgegen

ständen Messer und Schere gekoppelte E r e i g n i s z e i t r e f e r i e r t wird. 

(3) 'fräjste ( f r a g s t e ) ma k l e i n türkischfrau 
di e kann d i r sagen ++ 
messer mit schere +++ 
was w i l l s t du? +++ 
er messer wieder einstecken 
schere wieder weglegen + ...' 

Eine an d i e Darstellung des Inventars der Markierung anschließende Frage 

b e t r i f f t d i e Reichweite der S i t u i e r u n g . In der Regel wird d i e temporale 

wie auch d i e lok a l e S i t u i e r u n g und d i e übrige rahmende Information i n der 

Vorgabeposition e i n e r Äußerung oder einer Äußerungssequenz gegeben. 

Daran anschließend e r f o l g t dann d i e Anordnung der einzelnen E r e i g n i s 

s c h r i t t e , d i e unter diese S i t u i e r u n g und Rahmung f a l l e n . Die Reichweite 

einer S i t u i e r u n g e r s t r e c k t sich i n Äußerungssequenzen dabei bis zu i h r e r 

e x p l i z i t e n Aufhebung durch eine neue Si t u i e r u n g beziehungsweise durch 

einen o f f e n s i c h t l i c h e n Themawechsel. Andere, i n diesem Sinne redundante 
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Markierungen, d i e d i e weitere Geltung ei n e r S i t u i e r u n g angeben würden, 

tauchen zwar g e l e g e n t l i c h auf, soweit bisher erkennbar i s t , dienen s i e 

aber dann der Disambiguierung i n Texten mit konkurrierenden S i t u i e r u n g s -

möglichkeiten. Durch diese Beobachtungen wird e i n P r i n z i p bestätigt, das 

auch i n den Bereichen l o k a l e r und personaler Referenz seine P a r a l l e l e n 

hat. Es besagt ganz allgemein, daß eine Referenzmarkierung i n einem 

bestimmten thematischen Rahmen i h r e Geltung solange beibehält, bis s i e 

e x p l i z i t aufgehoben w i r d . Sie braucht daher weder bestätigt noch wieder

h o l t zu werden. Auch i n der Bezugssprache kann davon extensiv Gebrauch 

gemacht werden. Es handelt sich also k e i n e s f a l l s um ein xenolekt-

typisches P r i n z i p . In den xenolektalen d-Äußerungen i s t es a l l e r d i n g s 

k o n s t i t u t i v und so elementar, daß es a l s 1 Standardprinzip 1 bezeichnet 

werden kann. 

Ähnlich wie i n anderen a l s ' s i m p l i f i z i e r t ' bezeichneten Varietäten, zum 

B e i s p i e l solchen, i n denen z i e l s p r a c h l i c h e Ausdrucksmittel tatsächlich 

fehlen oder n i c h t zugänglich sind, wie im E r s t - und Zweitspracherwerb 

oder i n bestimmten Formen der Aphasie, ziehen sich Xenolektsprecher also 

auf v i e l N i c h t - E x p l i z i e r t e s , aber b e r e i t s K o n t e x t u a l i s i e r t e s oder Er

schließbares, zurück. Sie drücken daher auch n i c h t e x p l i z i t aus, i n 

welcher Abfolge eine Reihe von Ereignissen aufeinander bezogen i s t . Ihre 

Anordnung f o l g t h i e r j e w e i l s dem 'Pr i n z i p der natürlichen Abfolge' ( ver

g l e i c h e K l e i n 1984), dem zweiten k o n s t i t u t i v e n und elementaren P r i n z i p 

der Herstellung temporaler Referenz i n Xenolekten, wie es auch an 

mehreren S t e l l e n der Erzählung 'Der A u t o u n f a l l ' zu erkennen i s t . Ledig

l i c h Abweichungen von diesem P r i n z i p der chronologischen Abbildung von 

Ereignissen sind ausdrücklich zu markieren. G l e i c h z e i t i g i s t dor t auch 

zu erkennen, daß der türkische Adressat dieses P r i n z i p s e l b s t beherrscht 

oder zumindest kennt. Denn er wird zum M i t s p i e l e r , der i n kooperativer 

Weise m i t h i l f t , d i e Erzählung zu entwickeln. Der kommunikative E r f o l g 

scheint also durch d i e xenolektalen Äußerungsstrukturen n i c h t beein

trächtigt zu sein. 

Zur Verdeutlichung der bisher d a r g e s t e l l t e n elementaren Regularitäten des 

Ausdrucks der Temporalität i n Xenolekten s o l l nun am plastischen B e i s p i e l 

der Erzählung 1 Der A u t o u n f a l l ' auf d i e S t r u k t u r i e r u n g eines komplexen 

Textes eingegangen werden. 
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Textstrukturierung am Beispiel 'Der Autounfall' 

Die e r s t e Sequenz dieser Erzählung ( B e i s p i e l (1) oben), markiert i n 

mehreren Teilen d i e Rahmung der Erzählung. Die Äußerung i n Z e i l e 1 g i b t 

einen allgemeinen 'abstract' an. In Z e i l e 2 i s t d ie temporale Situierung 

des Ereignisses zuerst i n komprimierter und anschließend i n bezugssprach

l i c h e r Form gegeben ( Z e i l e 3 ) . Abgeschlossen wird diese Rahmung durch 
4 

die l o k a l e S ituierung des Ereignisses ( Z e i l e 5 ) . Die folgende, i n 

d-Äußerungen r e a l i s i e r t e E r e i g n i s k e t t e , d i e unter diese Rahmung fällt, 

weist k e i n e r l e i weitere temporale Markierung auf. Die Äußerungen i n den 

Zeilen 9 und 10 f a l l e n aus der E r e i g n i s k e t t e heraus. Bei ihnen handelt 

es sich um eine Bewertung des möglichen Nicht-Eintretens des Ereignisses. 

Den der Nachfrage des türkischen Adressaten folgenden Bewertungen des Un

f a l l e s i n den Zeilen 12 bis 14 schließt der deutsche Informant i n den 

Zeilen 15 und 16 zwei rahmende Informationen an. Die folgende E r e i g n i s 

k e t t e des Unfallgeschehens kommt weitestgehend ohne e x p l i z i t e Mar

kierungen der Temporalität aus. Die p a r t i z i p i a l e Form 'gemelt' i n Z e i l e 

21, d i e auf das vom Informanten n i c h t ganz k l a r s i t u i e r b a r e E r e i g nis ('du 

p o l i z e i melden') r e f e r i e r t , kann a l s Verdeutlichung d i e s e r Referenz 

gelten. Wie aus den vorangehenden und folgenden Äußerungen zu erkennen 

i s t , i s t eine solche Verdeutlichung n i c h t für jedes Ereignis notwendig. 

In der d r i t t l e t z t e n Äußerung dieses Textausschnitts i s t eine S p e z i f i z i e 

rung der Referenz und damit d i e Markierung der Abweichung vom P r i n z i p der 

natürlichen Abfolge aber nötig, um Mißverständnisse zu vermeiden. Die 

von der natürlichen Abfolge abweichende Situierung 'Spätschicht1 wird 

h i e r n a c h g e l i e f e r t , um das Ereignis '3 flasche b i e r t r i n k e ' aus der 

Chronologie der E r e i g n i s f o l g e auszuschließen: Der Informant befand sich 

tatsächlich auf dem Heimweg von der Spätschicht, a l s der U n f a l l geschah. 

Er hat das Bier n i c h t nach dem U n f a l l getrunken. Die d i a l e k t a l e Äußerung 

i n Z e i l e 27 schließt das Gespräch - durch äußere Umstände bedingt - ab. 

Nachdem d i e w i c h t i g s t e n e x p l i z i t e n und i m p l i z i t e n xenolektalen Ausdrucks

m i t t e l temporaler Referenz v o r g e s t e l l t worden sind, muß nun untersucht 

werden, was für d i e auffällige V a r i a t i o n der verschiedenen Äußerungstypen 

in Xenolekten v e r a n t w o r t l i c h i s t . 

Das Typische an Xenolekten i s t j a gerade, daß s i e n i c h t auf e i n e r be

stimmten Veränderungsstufe f o s s i l i s i e r t e Äußerungen produzieren, sondern 
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daß der Grad der Veränderung, wie zum B e i s p i e l der Grad der morpho

logischen 'Reduktion', stark v a r i i e r t und daher durchaus auch bezugs

sp r a c h l i c h e Äußerungen Verwendung finden. 

Variation und Redeintention 

In der Erzählung 'Der A u t o u n f a l l ' fällt das z w e i f e l l o s i n der e i n l e i 

tenden Rahmung i n den Zeilen 1 bis 5 sowie i n den Äußerungen i n den 

Zeilen 9 und 10 und i n den Zeilen 12 b i s 16 sowie i n der schließenden 

Sequenz i n Z e i l e 27 d e u t l i c h ins Auge. Doch stehen bezugssprachliche und 

veränderte Äußerungen weder i n f r e i e r V a r i a t i o n noch übernehmen bezugs

sprach l i c h e Äußerungen eine Lückenbüßerfunktion für etwas i n d-Äußerungen 

Nicht-Ausdrückbares. Als entscheidendes K r i t e r i u m bei der Abstimmung von 

kommunikativer Zielsetzung und Äußerungsstufe kann die Bewertung von M i t 

t e i l u n g s g e h a l t und a n t i z i p i e r t e r M i t t e ilungsrelevanz für den Adressaten 

angenommen werden. Dabei s p i e l t auch keine Rolle, ob Themen aus einem 

dem Adressaten v e r m e i n t l i c h zugänglichen Bereich mit dem entsprechenden 

Hintergrundwissen davon b e t r o f f e n sind, da bei einer etwaigen Abweichung 

hiervon Klärungssequenzen i n komprimierter Form eingesetzt würden (Ver-

ankerungs-, V e r t i e f ungs- und Verdichtungsstrategien). Auch das vom 

Informanten a n t i z i p i e r t e Verstehensvermögen des Adressaten, das natürlich 

bei der Bestimmung des Grades der Veränderung eine w i c h t i g e Rolle s p i e l t , 

kann h i e r n i c h t a l s ausschlaggebend für d i e unterschiedliche Realisierung 

gemacht werden. Es könnte d i e Sprunghaftigkeit wechselnder Bewertungen 

n i c h t erfassen. Auszuschließen sind darüber hinaus bestimmte I m i t a t i o n s 

e f f e k t e , d i e , wie sich h e r a u s g e s t e l l t hat, die Veränderungssystematik 

zwar k u r z f r i s t i g überlagern können, aber s i e i n keinem nachzuweisenden 

F a l l nachhaltig beeinflussen. Das Grundgerüst der von der Redeintention 

bestimmten xenolektalen V a r i a t i o n schält sich i n seinen unterschiedlichen 

Niveaus immer wieder heraus: Die Abfolge der Ereignisse a l s der M i t 

t e i l u n g s k e r n einer Erzählung z e i g t s t e t s d i e stärksten Veränderungen, i n 

den besprochenen Textsequenzen also d-Äußerungen. Diese zeigen also auch 

di e beschriebenen xenolekttypischen, u n t e r s p e z i f i z i e r t e n Ausdrucks

möglichkeiten der Temporalität. Ebenso Erklärungen i n Auskunfts

s i t u a t i o n e n , beispielsweise Erklärungen der Funktionsweise einer Wasch

maschine oder eines Videosystems. Klärungsversuche i n Vertiefungen, 
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Verankerungen und Verdichtungen, wie s i e i n Z e i l e 2 zu finden sind, 

werden e b e n f a l l s stärker verändert als deren Ausgangsäußerung. Ein

leitungen oder Abstract-Rahmungen von Erzählsequenzen sowie i n eine 

Erzählung eingelagerte Evaluationen und Kommentare sind dagegen bezugs

sp r a c h l i c h , also i n der ganzen Fülle des bezugssprachlichen Systems 

r e a l i s i e r t . Sie werden kommunikativ anders, nämlich weniger vom M i t 

t e i l u n g s w e r t bestimmt, bewertet a l s e r s t e r e . Zu beachten i s t dabei, daß 

Xenolektsprecher aus sprachökonomischen Gründen nur d o r t komprimierend 

verändern, wo es ihnen zur Vermeidung oder Behebung kommunikativer 

Störungen unbedingt notwendig er s c h e i n t . 

Schluß 

Xenolektsprecher v e r b a l i s i e r e n i n den starken Xenolektvarietäten nur die 

elementaren Konzepte, deren grammatische Beziehungen zueinander i m p l i z i t 

gegeben sind oder erschlossen werden können (auch wenn s i e , wie beim Aus

druck der Temporalität im Deutschen, bezugssprachlich o b l i g a t o r i s c h 

s i n d ) . Einige Facetten eines Ganzen genügen dabei, um einen aus

reichenden Kontext aufzubauen oder zu a k t i v i e r e n . Im F a l l e der Tempo

ralität b e t r i f f t das i n e r s t e r L i n i e d i e Etablierung bzw. A k t i v i e r u n g 

des temporalen Rahmens i n der zumeist s t i c h w o r t a r t i g e n S i t u i e r u n g . 

Die V a r i a t i o n i n der Realisierung der bezugssprachlichen Äußerungsstufe 

und der d r e i Veränderungsstufen wird n i c h t durch Mangelerscheinungen der 

Xenolektstrukturen verursacht, s i e i s t von der Redeintention bestimmt. 

So e r g i b t sich i n einem Gesprächstext eine geradezu p l a s t i s c h e Schichtung 

u n t e r s c h i e d l i c h e r pragmatischer Niveaus, d i e sich an der Form der Äuße

rungen unmittelbar ablesen läßt. Es en t s t e h t h i e r d i e paradoxe 

S i t u a t i o n , daß Xenolektsprecher, d i e j a das vollständige Ausdrucksinven

t a r zur Verfügung haben, i n der Kommunikation mit Ausländern - und h i e r 

gerade an den Mitteilungsschwerpunkten, wo Genauigkeit für d i e Sicherung 

der Verständigung und das Gelingen der Kommunikation zu erwarten wäre -

auf d i e Exaktheit des sprachlichen Ausdrucks zu Gunsten einer Aufgaben

entlastung für den Adressaten und, wie zu ergänzen i s t , auch für sich 

selbst verzichten. Das Gelingen der Kommunikation wird durch den Mangel 

an E x p l i z i t h e i t i n der Regel n i c h t behindert, sondern häufig e r s t 

ermöglicht. 
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Anmerkungen 

1. Es i s t dabei insbesondere zu beachten, daß solche Texte gänzlich 
andere kommunikative Funktionen erfüllen als natürliche Gespräche und 
sich dies auch i n den s t r u k t u r e l l e n Eigenschaften der Äußerung nieder
schlägt. So kann i n den genannten Textarten unter anderem eine e r 
heblich höhere Frequenz von Funktionselementen (Funktionswörter, 
Flexionsmorphologie), eine veränderte Syntax und gegebenenfalls eine 
u n r e a l i s t i s c h e I n t o n a t i o n beobachtet werden, a l s dies i n authentischen 
Xenolekten der F a l l i s t . Darüber hinaus muß auch v i e l stärker a l s 
bisher beachtet werden, daß Informanten im Bewußtsein einer Auf
zeichnung i h r e r Sprache ganz andere Zielsetzungen verfolgen, nämlich 
di e des Lösens der experimentell g e s t e l l t e n Aufgaben, a l s i n 'natür
l i c h e n ' S i t u a t i o n e n . Durch diese Einschränkung erscheinen nur 
versteckte Beobachtungsmethoden a l s verläßliche Datenlieferanten. Die 
verschiedenen Forschungsansätze b i s 1981 sind im übrigen i n einer sehr 
ausführlichen Übersicht i n Hinnenkamp 1982 zusammengetragen. Es muß 
a l l e r d i n g s darauf hingewiesen werden, daß sich d i e Arbeiten zum 
'foreigner t a l k ' hauptsächlich an einer Charakterisierung seiner Gram
matik über Defizienzbeschreibungen o r i e n t i e r e n . In Roche 1986 werden 
die Grenzen, f e h l l e i t e n d e n A r t e f a k t e und Epiphänomene solcher Ver
fahren d e u t l i c h gemacht, und es wird zum ersten Mal der Versuch unter
nommen, d i e Xenolektgrammatik i n i h r e r eigenen Systematik als produk
t i v e s Verfahren zu erfassen. 

2. Die i n Frage stehenden Elemente sind j e w e i l s durch Klammerung, (wenn 
es sich um erschlossene Elemente ha n d e l t ) , oder durch Unterstreichung 
hervorgehoben. In a l l e n Textbeispielen wird versucht, d i e gesprochene 
Sprache i n standardsprachlicher Orthographie möglichst genau wiederzu
geben. Zusätzlich eingeführt sind l e d i g l i c h '+', '++' und '+++' a l s 
Pausenzeichen u n t e r s c h i e d l i c h e r Dauer (1 bis 3 Sekunden). 

3. Auf d i e umfangreiche L i t e r a t u r zu den Tempora des Deutschen kann h i e r 
n i c h t annährend eingegangen werden ( v g l . Rauh 1983). Es sei jedoch 
besonders auf den mit dem h i e r g e s t e l l t e n Thema eng verwandten 
Arbeitsbereich der Zweitspracherwerbsforschung verwiesen. Hierzu 
besonders Kl e i n 1983 und von Stutterheim 1986. 

4. Auf die d i a l e k t a l e n Besonderheiten des Hessischen kann h i e r n i c h t 
weiter eingegangen werden. Für d i e Leser, d i e damit n i c h t so gut 
v e r t r a u t sind, sei nur kurz darauf hingewiesen, daß der Informant e i n 
r e l a t i v s t a r k e r Dialektsprecher i s t . Auf xenolekttypische Besonder
heiten des Textes, d ie vom D i a l e k t unabhängig sind (wie zum B e i s p i e l 
'neine') wird gegebenenfalls ausdrücklich hingewiesen. 
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