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Fragen der Grammatikalitat im neueren Sprachgebrauch

Peter Kupfer

1. Vorbemerkungen

Der nun schon uber zwei Jahrzehnte anhaltende rasante Wandel Chinas in nahe- 

zu alien wirtschaftlichen, sozialen, politischen, wissenschaftlichen und kulturel- 

len Bereichen findet weltweit Beachtung und sorgt regelmafiig fllr Schlagzeilen 

in den Medien. In der Offentlichkeit nur wenig Aufmerksamkeit findet dagegen 

die Tatsache, dass Denkweisen, Lebensansichten, Kommunikationsformen und 

damit auch der Sprachgebrauch sich entsprechend verandem, und zwar in einem 

Tempo, wie es nicht nur in Chinas Geschichte, sondem auch in der Weltge- 

schichte ohne Parallele sein diirfte. Insofem ist das, was sich seit dem Beginn 

der 1980er Jahre in China abspielt, von tiefgreifenderer Bedeutung als etwa die 

geistig-kulturelle Emeuerungsbewegung des 4. Mai im friihen 20. Jahrhundert 

und von bisher noch kaum abschatzbarer Tragweite fur die Zukunft der chinesi- 

schen Gesellschaft. Es scheint durchaus moglich, dass der gegenwartige Wandel 

in China, gerade auch unter soziolinguistischen Aspekten, spater einmal als Re

volution in die Annalen eingeht.

Bislang befassen sich im Wesentlichen nur Sprachwissenschaftler, 

Soziolinguisten und allenfalls noch Padagogen — und dies zumeist in China 

selbst — mit den neueren Veranderungen in der chinesischen Sprache. Immerhin 

stellt der Wuhaner Linguist Xing Fuyi (1997:42) fest, dass "die Entwicklungen 

der grammatischen Formen des geschriebenen Chinesisch seit Beginn der Re

form- und Offnungspolitik sehr beachtenswert sind".

Die Forschungsarbeiten der vergangenen 10-20 Jahre beschranken sich fast 

ausschliefilich auf folgende Bereiche:

(1) Veranderte/neue Sprachkonventionen:

- Beispiel Telefonkontakte: Uberall ist ein Trend zu verbindlicherem und hofli-

cherem Verhalten feststellbar ( ” statt bloBem “Pfl! ” ).

- Dasselbe gilt fur den gesamten Dienstleistungssektor. Ein Beispiel ist das obli- 

gatorische Spalier von Empfangsdamen vor Geschaften, Restaurants und Hotels 

mit dem wiederholten “XAiSGtlliii! ” ■

- Einen besonders raschen Wandel findet man bei den Anredeformen. Hierbei 

handelt es sich teils um die Wiederbelebung alterer Formen, teils um die Adap

tion taiwanesischer, Hongkonger oder intemationaler Konventionen, neuerdings 

auch um die Einfuhrung "modischer" Bezeichnungen. Beispiele: [fijjife als all- 

gemeine Anrede ist fast vollig verschwunden. Rapide Schwankungen erfuhren 

auch die Konnotationen des Begriffes zb® in den letzten 20 Jahren. Voriiber-
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gehend besonders beliebt und fast inflationar war vor einigen Jahren die Anrede

- Erkennbar ist auch eine gewisse "Globalisierung" in vereinzelten Zusammen- 

hangen. Beispiele: Heute beginnen Reden fast ausschlieBlich mit “l&i'fl'K

. Noch vor wenigen Jahren war es umgekehrt: “. 

Intemationalisierte Ausdrucke wie "OK!" sind seit kurzem auch in China haufig 

zu horen.

(2) Neue Begriffe / Neologismen / Modebegriffe:

Diese sind heute zu Tausenden zu finden — mit massivem Wachstum wie 

wohl in keiner anderen Weltsprache. Bis 1994 haben chinesische Sprachwissen- 

schaftler jahrlich eine Sammlung von jeweils knapp 500 Neologismen des Chi- 

nesischen veroffentlicht. Danach sah man sich auf Grund des exponentiellen 

Zuwachses insbesondere auch in alien fachsprachlichen Bereichen gezwungen, 

dieses Untemehmen einzustellen. Inzwischen sind etliche Neologismen- 

Worterbucher erschienen. Die wohl umfangreichste Datensammlung diirfte die 

des Yantaier Wissenschaftlers Kang Shiyong nTjiji sein, der bislang fast 

40.000 seit 1978 entstandene Neologismen gesammelt hat. FUr 2003 plant er die 

Veroffentlichung als JJftjXinT®)ic Oi^lM• Diese Datensammlung 

umfasst folgende Kategorien: neu entstandene Lexeme, Fremd- und Lehnworter, 

alte Lexeme mit neuer Bedeutung, aus Dialekten ubernommene Lexeme. 

Modeworter werden nur dann erfasst, wenn sie sich uber einen langeren Zeit- 

raum allgemein durchsetzen. Jeder, der haufiger nach China reist, kann leicht 

feststelien, dass dieser separate Bereich der okkasionellen und mehr oder weni- 

ger kurzlebigen Wortkreationen in verschiedenen Gesellschaftsschichten, Regi- 

onen und Stadten sowie gerade auch in der Werbewirtschaft inflationare Aus- 

maBe angenommen hat und kaum mehr zu iiberblicken ist.

(3) Dialekteinfliisse und Regionalisierung:

Bis vor einigen Jahren wurden noch zahlreiche Ausdrucke aus Hongkong (K

Ei, etc.) und Taiwan (eE® etc.) importiert. Gegenwartig ist die

ser Trend stark riicklaufig (t®#- wird heute zumindest in Beijing und Nordchi- 

na nur noch selten gebraucht, wurde weitgehend ersetzt durch

etc.). Teils ist eine spezifische strukturelle Adaption an die Putonghua erfolgt, 

wie z. B. fiJjdt und Ei, die heute weitgehend zu W bzw. EE reduziert er- 

scheinen (in etlichen neuen dimorphemen Bildungen wie jT (liR

Kl® etc. bzw. ^E< 4’LA 'bE etc.).

Zurzeit scheinen sich verstarkt Stadtkulturen in Beijing, Shanghai und 

Guangzhou mit jeweils eigenem Sprachgebrauch auszupragen. An diesen fallen 

folgende allgemeine Charakteristika auf: Wahrend man in Beijing eher geneigt 

zu sein scheint, wenige Fremdworter und dafur mehr eigene Wortpragungen (z. 

B. haufig mit -4r) zu akzeptieren, ist man in Shanghai anschei-



GRAMMATIKALITAT IM NEUEREN SPRACHGEBRAUCH 93

nend offener fur Fremdworter und Internationalismen. In Guangzhou spielen 

immer noch Einflusse aus Hongkong und natiirlich aus dem Kantonesischen all- 

gemein eine dominierende Rolle.

(4) Auch im phonologischen Bereich sind innerhalb der vergangenen zwei Jahr- 

zehnte Anderungen festzustellen, z. B.:

- Der Tonsandhi bei -t und A ist fast vollig verschwunden und - zumindest 

in Beijing - nur noch bei alteren Personen zu horen.

- Die Verschiebung vom alveo-dentalen "x" zum dentalen "s", urspriinglich im 

Beijinger Dialekt haufig von jtingeren Frauen benutzt, hat sich nunmehr offen- 

sichtlich allgemein unter der neuen Generation verbreitet und gilt als "schick".

- Interessant ist eine zunehmende Abmilderung oder gar Umwandlung des 4. 

Tons, etwa bei A wei —> wei, shi -> shl. Es ware noch zu analysieren, in- 

wieweit die Vermeidung des 4. Tons mit der allgemeinen "Milderung" der 

sprachlichen Umgangsformen zusammenhangt.

Die hier nur angedeuteten Bereiche und Beispiele bieten Ansatze fur eine 

Fiille noch ausstehender Untersuchungen. Aus den gegenwartig vorliegenden 

Anzeichen lasst sich auf folgende Tendenzen in der Sprachentwicklung schlie- 

Ben:

1. Das gegenwartige Chinesisch ist gekennzeichnet durch eine starkere Diffe- 

renzierung verschiedener Sprachvarietaten und Stilebenen, insbesondere in Be- 

zug auf die Unterscheidung von gesprochenem und geschriebenem Ausdruck, 

ganz im Sinne von Rosners (1992) "Diglossie". Gleichzeitig aber frndet oft eine 

von Sprachpuristen immer wieder kritisierte Vermischung unterschiedlicher 

Stilebenen statt, die mbglicherweise auf mangelnde schriftsprachliche Bildung 

der betreffenden Autoren zuriickzufuhren ist.

2. Allgemein zeichnet sich eine rasche Deformalisierung und Individualisie- 

rung der Alltagssprache bei gleichzeitigem Riickgang formeller und kodifizierter 

Ausdrucksformen ab. Dies kann heute bei zahlreichen Gelegenheiten wahrge- 

nommen werden: in GruBformen, in der Alltagskommunikation, in Briefen, in 

offiziellen Ansprachen und Reden etc.

3. Unverkennbar ist auch die geo- und soziolinguistische Diversifizierung 

und Pluralisierung im Zuge genereller Regionalisierungstendenzen. Dazu gehbrt 

die Renaissance und Aufwertung von Dialekten und Regiolekten (Kantonesisch, 

Sprachen ethnischer und religibser Minderheiten — etwa bei den Hui) sowie So- 

ziolekten (schichten- und altersspezifischer Sprachgebrauch, Jugend- und Be- 

rufsjargons etc.). Auch die Auspragung von Fach- und Berufssprachen (Wirt- 

schaft, Finanzwesen, Rechtswesen, IT, bestimmte Bereiche der Naturwissen- 

schaften etc.) zeitigt Riickwirkungen auf die Putonghua.

4. Insgesamt kann von einer zunehmenden Komplexitat der Wechselwirkun- 

gen zwischen phonologischen, lexikalischen, syntaktischen und pragmatischen 

Erscheinungen und auBersprachlichen Faktoren ausgegangen werden, die uns 

noch uber Jahre hinaus beschaftigen wird.
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In der neueren Forschung fmden allerdings bislang Veranderungen gramma- 

tischer Strukturen kaum Beriicksichtigung. Dies liegt m. E. daran, dass 1. die 

Grammatik einer Sprache sich allgemein viel langsamer entwickelt als lexikali- 

sche und phonologische Erscheinungen, und 2. der normative Aspekt — insbe- 

sondere aus sprachpolitischen Griinden (Verbreitung der Putonghua) in der chi- 

nesischen Spracherziehung relativ dominant ist und somit allgemein mangelnde 

Aufgeschlossenheit fur grammatische Veranderungen in Chinas Offentlichkeit, 

im Bildungswesen und in der Sprachpolitik vorausgesetzt werden kann, wie iib- 

rigens auch unter chinesischen Sprachwissenschaftlem, die traditionell nach wie 

vor bevorzugt zur praskriptiven Vorgehensweise und weniger zur deskriptiven 

Feststellung neuer Erscheinungen neigen.

Nachfolgend seien einige Beispiele ftlr den Gebrauch sprachlicher Strukturen 

angefuhrt, die in den letzten Jahren immer mehr Verbreitung finden, fruher als 

nicht korrekt oder "ungrammatisch" empfunden wurden bzw. worden waren und 

teils auch heute noch nicht auf vollige Akzeptanz stoBen bzw. umstritten sind. 

Zuerst werden Phanomene der gesprochenen Sprache behandelt, danach Bei

spiele aus dem vorwiegend schriftsprachlichen Bereich.

2. Neuere Strukturen in der Umgangssprache

2.1. Redundante Verwendung des Pluralmarkers 11']

Heute ist bei offentlichen Anlassen bzw. im Femsehen immer haufiger die 

"Doppelmarkierung" des Plurals bei Personenbezeichnungen zu horen, gerade 

auch von prominenten Sprechern oder Schauspielem:1

Gelegentlich sogar schriftiich ist zu fmden:

Dartiber, ob hier der Einfluss westlicher Sprachen zur Geltung kommt, mag spe- 

kuliert werden.

1 Vgl. Gao Aijun (2002).
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2.2. Aufspaltung von urspriinglichen dimorphemen Verben in V-O- 

Strukturen (V-O-Analogisierung)

W-T1B!

2.3. Gradadverbien vor Nomen2

W-A, Aii, fgSWtt

Zwar gab es den gelegentlichen adjektivischen Gebrauch von Nomen im Chine- 

sischen schon immer. Dieses Phanomen tritt jedoch seit etwa einem Jahrzehnt 

verstarkt auf — nicht nur in der gesprochenen, sondem vermehrt auch in der ge- 

schriebenen Sprache. Es kann fast schon als "Modeerscheinung" betrachtet wer- 

den. Uber die (in der Fachliteratur noch nicht untersuchten) Griinde lasst sich 

momentan nur spekulieren. Mogliche Faktoren konnten sein:

- Einfliisse aus dem Englischen und anderen Fremdsprachen, z. B. Analogisie- 

rungvon MA) (urspriinglich Nomen) zu "charming" (Adjektiv) in

- Trend zu verktirzter, pragnanterer Ausdrucksweise, evtl. beeinflusst durch die 

Werbesprache, z. B.

Vgl. hierzu Wang Xiaoshen/Zhang Ge (1998).
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3. Neue Strukturen in der geschriebenen Sprache

3.1. Dimorpheme Verben + + T + Objekt3

... iS-S Wlffl BiJ ■>

• ■.^I'b]XttCTWW. ...

... 

 ...

KzR JEtt tfi F o  

(W...fefcftTT-*nffiW, ...

 ...

... 

...waw. 

... 

■ ■■O&TO. 

... ammmMi.

... W^Tifc±.

... MBKTftl.

...<.. WteTffi±o

 ....

fe... g-TSMIffiBJ•

3 Diese und weitere Beispiele werden bei Xing Fuyi (1997) aus verschiedenen Quellen 

angefuhrt.
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....

Besonders haufig scheinen dabei die drei erstgenannten Formen tB fjft?E T, lit 

ifi-ftT und zu sein.

Meines Wissens hat sich vor Xing Fuyi (1997) noch niemand mit der Struk- 

tur "dimorphemes V + ^E + T" befasst. Frtlher wurde nur die Struktur "mo

nomorphemes V + ^E + T" gelegentlich untersucht. Als erster soil diese der 

Beijinger Wissenschaftler Ding Shengshu (1961) in seinem Grammatikkompen- 

dium analysiert haben. Noch 1982 wies der Linguist Fan Jiyan darauf hin, dass 

die letztere Struktur in ihrer Anwendung sehr eingeschrankt sei und dass die 

Struktur "dimorphemes V + ^E + T" "regelwidrig" sei.4 Ahnlich auBert 

sich Zhu Dexi [1987:327-328], der diese Struktur noch fllr inakzeptabel halt.

Zur Struktur "monomorphemes V + ^E + T" gehoren folgende Beispiele:

...mttiK

...

Offensichtlich hat sich diese Form auch erst in der Literatur des 20. Jahrhunderts 

entwickelt. Sie ist besonders in den Werken von Lao She nachweisbar. Jedoch 

erst nach der Kulturrevolution und seit dem Beginn der Modemisierungspolitik 

Chinas scheint sich vorwiegend bei jiingeren Autoren das Phanomen "di

morphemes V + fT + T" mit stark zunehmender Tendenz zu entwickeln — 

so rasch, dass es nur rund ein Jahrzehnt benotigte, um nicht mehr als inakzepta

bel bzw. fragwiirdig angesehen zu werden. In seinem Aufsatz stellt Xing Fuyi 

(1997) zusammenfassend Folgendes fest:

1. Diese neue Struktur verbreitet sich sehr schnell und findet damit auch immer 

mehr Akzeptanz.

2. Sie taucht in breiter geographischer Verteilung im ganzen Land auf.

4 “i£ + Of” . 4tJip986*F. Vgl.

dazu Xing Fuyi (1997:34).
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3. Der Prozess ist langst noch nicht abgeschlossen. Die Menge der Strukturen mit 

"dimorphemem Verb +4 + T" ist eine offene Menge, die sich standig durch 

neue Kombinationen erweitem lasst — allerdings nicht beliebig, denn die Struktur 

unterliegt bestimmten Restriktionen, mit denen sich Xing Fuyi in seinem Aufsatz 

auseinandersetzt.

4. Urspriinglich nur in der Schriftsprache zu finden, dringt diese Struktur nun ver- 

starkt in die gesprochene Sprache ein und ist etwa auch in Femsehsendungen 

nachweisbar.

Wie es zu diesem erstaunlichen Phanomen gekommen ist, dariiber lasst sich 

auch wieder nur spekulieren. Eine Erklarung ware, dass es sich hierbei um einen 

Analogisierungsprozess auf der Basis der Struktur "Verb + Resultativkomple- 

ment + T" handelt, bei der der Gebrauch von T seit jeher iiblich ist, wie z. B. 

in folgenden Fallen:5

07

WIT

In zahlreichen Grammatiken wird das postverbale auch als "Resultativ- 

komplement" dargestellt, obwohl es nicht dieselben grammatischen Kriterien 

erfullt, wie z. B. die Bildung der Potentialform. Nach strikt synchronischen Kri

terien waren alle angefuhrten Formen mit 7E als letzter Konstituente als 

trimorpheme Verben zu interpretieren.

3.2. Verwendung urspriinglicher dimorphemer V-O-Strukturen als transi

tive Verben (Verb-Analogisierung)6

... ■ ■

5 Vgl. Xing Fuyi (1997:40).

6 Die meisten Beispiele habe ich der A K El JR CMJ'Dlfi) ab 1993 entnommen. Einige 

der letzteren stammen aus Wu Xigen (1999).
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= Friedensglocke)

..

w^sii^.

aas^wsESL

...

Dass der Verbalisierungsprozess in manchen Fallen schon sehr weit gediehen 

ist, zeigt die gelegentliche Anfiigung des Suffixes T:

...M¥TjW.

Diese Strukturen treten seit 10-20 Jahren auf. Ihre Verwendung ist weitgehend 

beschrankt auf den Zeitungsstil, insbesondere auf Uberschriften, auf Werbung, 

Parolen und Maximen u. a. sowie vereinzelt auf die Lyrik. Die Bildung dieser 

Formen ist sicher auf ein Bediirfnis nach pragnanter und einpragsamer Aus- 

drucksweise in Verbindung mit den prosodischen Merkmalen des Chinesischen 

(vor allem Tetrarhythmik) zuriickzufuhren. Grammatisch gesehen spielen dabei 

wohl grundsatzlich zwei Prozesse eine Rolle:

1. Verbalisierung einer urspriinglichen V-O-Struktur durch direkte Anfiigung 

eines Objekts, das urspriinglich Teil einer Prapositionalphrase ist:

...aEm.

w.

-SM.

Dieser Prozess lasst sich schon fur friihere historische Stadien des Chinesischen 

belegen. Zum Beispiel haben folgende ehemalige V-O-Strukturen heute eindeu- 

tig Verbcharakter, d. h. sie konnen immer ein Objekt anfugen:
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Vlw AH

AKWlSjlk

In diesem Zusammenhang sei erinnert an einige typische dimorpheme Formen 

mit Zwittercharakter, d. h. Formen, die den Prozess der Verbalisierung noch 

nicht abgeschlossen haben und sowohl als regulares Verb als auch als V-O- 

Konstruktion vorkommen, z. B.:

<5. TA* 

WTHAS

&

ws

WTtlk

AT-AJLA

Auch diese Varianten stoBen bei Muttersprachlern auf unterschiedliche Akzep- 

tanz, und es scheint hier auch eine zeitdynamische Dimension zu geben, die tiber 

die Durchsetzung jeweils einer dieser Varianten entscheidet. Ubrigens stellt ein 

Teil dieser Formen japanisches Lehngut dar, das zum Ende des 19. Jahrhunderts 

und Beginn des 20. Jahrhunderts ins Chinesische aufgenommen wurde, z. B. K 

und lH . Dies konnte ein weiterer Grund fur deren ambivalenten Charakter 

sein.

2. Morphologische Reduktion einer aus dem Klassischen stammenden 

V+O+Prap-Konstruktion durch Ellipse der schriftsprachlichen Preposition A. 

Sie wird im folgenden Abschnitt besprochen.

3.3. Ellipse von A hinter urspriinglichen dimorphemen V-O-Strukturen 

(morphologische Reduktion)

Fur diesen Prozess gilt ebenfalls die in 3.2. genannte pragmatische Motivation, 

so dass immer mehr Beispiele zu fmden sind und auch hierbei keine geschlosse- 

ne Menge mbglicher Strukturen vorzuliegen scheint. Beispiele:

aaa 'MH



GRAMMATIKALITAT IM NEUEREN SPRACHGEBRAUCH 101

Allerdings ist die Ellipse von T' auf bestimmte Formen beschrankt. Meinen 

Recherchen nach tritt sie nicht auf bei folgenden Verbindungen in transitiver 

Verwendung:

WfifA

Wf Wf

Aber vielleicht ist es nur eine Frage der Zeit, dass auch in diesen Formen die 

Tilgung von T bei gleichzeitiger Anfugung eines Objekts moglich ist.

Aus synchronisch-grammatischer Perspektive sind die obigen Formen mit 

und ohne T jeweils als di- bzw. trimorpheme Verben zu interpretieren.

3.4. Anfugung eines Objekts an eigentlich intransitive Verben

Ahnlich wie bei den unter 3.1. und 3.2. besprochenen Strukturen ist in den letz- 

ten Jahren eine Tendenz festzustellen, dass aus denselben pragmatischen Griin- 

den wie bei der Verbalisierung von V-O-Strukturen urspriinglich stets intransiti

ve Verben bzw. Adjektive mit einem Objekt vorkommen:7

... »WtA. « <£WRAfi!M)

• ■ • AAAA. (< 111! AAjuM)

■ ■ ■ AffiffeAgC « Italic

...iwfto «

Um die Rolle der Tetrarhythmik und des Parallelismus zu illustrieren, die fllr die 

Schbpfung dieser neuen Strukturen eine Rolle spielen, abschlieBend ein typi- 

sches Beispiel, wie es in diesem Stil heute vor allem in der Werbung gebraucht 

wird:8

7 Vgl. die Beispiele bei Wu Xigen (1999:12-14). Hierbei scheint die Werbung einen 

"schbpferischen" Einfluss auszuiiben.

8 Wu Xigen (1999:14).
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AWSt iSA¥,

“ffr £iWB±WWm

^Jain “&+T+3W > “T”




