
S. 31/4 und s
(M - Moderatoin, B = Michelle Blancpain)
M: Die Schweiz ist ein kleines Land in derMitte Europas. Zu den Beson-
derheiten dieses Landes gehórt die Tatsache, dass in der Schweiz gleich
vier offizielle Sprachen gesprochen werden. Man spricht au8er Deutsch
eben auch noch andere Sprachen. Wir haben darůber mit Michelle
Blancpain gesprochen. Sie ist Schweizerin und studiert zur Zeit in
Můnchen Theaterwissenschaft .

M.' Michelle, áhm' Sie sind Schweizerin. Woher stammen Sie denn
genau?
B: Ich stamme ursprúnglich aus Fribourg in der franzósischen SchweL,
bin aber in Zůrich aufgewachsen.
M.' Und was sprechen Sie jetzt zu Hause mit Ihren Eltern oder mit Ihren
Freunden?
B: Zu Hause wird Schweizerdeutsch gesprochen, ZÍiricher Dialekt.
M: Und was sprechen Sie jetzt mit mir?
B: Das istHochdeutsch.
M; Und das sprechen Sie aber nicht zu Hause.
B: Nein, das sprechen wir nicht zu Hause. Also, áhm' Schweizerdeutsch
ist Umgangssprache. Schweizerdeutsch gibt es allerdings keine Schrift-
spraúe. Also, das lemt man erst dann in der Schule. Also, fur mich ist
das, was ichjetzt spreche, eine Fremdsprache.
M.' Ja, wie kann man denn den Unterschied zwischen eůtem Hoch-
deutsch und diesem Schweizerdeutsch noch etwas náher beschreiben?
Inwiefern hórt sich denn Schweizerdeutsch anders an als Hochdeutsch?
B: Das ursprůn$iche Schweizerdeutsch?.Also, es sind viel kehligere
Laute. Es ist viel mehr ,,ch'. Wir rol]en das ,,ť' ganz anders. Áh-m" es klirgt
viel grÓber. Also, Deutsche machen oft den Witz, dass es klingt wie Hollán-
disch.
M: Aha!
B: Sehr grob.
M: Wir haben sůon gesagt' in der Schweiz gibt es vier offizielle
Sprachen, also úer Amtssprachen. Welúe sind denn das?
B: Es ist FranzÓsisch, Deutsch, Italienisch und Rátoromanisch.
M: Und welche davon ist die gróBte Sprache?
B.' Deutsch. Also es ist Deutsc}r' Franzósisch, Itďienisch und Rátoroma-
nisch ist eine Minderheit, ďso eine minimale Minderheitenspracůe.
M: Und was ist dieses Rátoromanisch?
B: Rátoromanisch, das ist eine Sprache, das špricht man im Kanton
Graubůnden, in einigen wenigen Tálem. Graubůnden, das liegt so im
Gebiet zwischen ltďien, Ósteneich und der Schweiz' so in diesem Drei-
eck Das sind zwei oder drei Táler' Das sind ein paar Hundert Leute, die
das sprechen... Áhm,ja, also, es gibt auch rátoromanische Literatur. Und
es wird gerade als Kultugut sehr gepfleg;t und unterdessen auch geschůtzt.

Es klingt so ein bisschen ..' es klingit, wenn man's hórt, wie eine Mischung
aus Latein rrnd Rumánisch. Es ist sehr speziell. Kaum zu verstehen fiir
andere Menschen.
M: Eine interessante Frage - wenn man sich vorstellt ein Land mit vier
Sprachen - wie kommunizieren denn dann die Einwohner der Schweiz
miteinander?
B: Das ist nicht ganz einfach. Es ist aber so, dass man in der Schule
automatisch sehr frÍilr eine weitere Landessprache lernt. Man bekommt in
der Schweiz keinen Schulabscbluss, wenn man nicht neben der eigenen
Landessprache oder neben der eigenen Mutte6prache mindestens eine
weitere Landessprache beherrscht. Das ist in der Deutsch-Schweiz im
Normalfďl Franzósisch. Fíir die Franzósisch-Schweizel ist es im Normal-
fall Deutsch. Die weichen aber zunehmend auf Itďienisch aus, weil's
einfacher ist fiir sie zu lemen. Ich wůrde meinen, dass es im Tessin, ďso
in der italienisůsprachigen Schweiz, wotů auch Deutsch ist. Án und fiir
sich ist die Kommunikation aber recht schwierig. Also, es gibt úele
Deutsch-Schweizer, ďie nicht wirk]ich gut Franzósisch sprechen, es gibt
viele Franzósisů-Schweizer, die nicht wřklich gut Deutsch sprechen' Und
es ist auch immer so ein bisschen'ne Frage der sozialen Machtverhált-
nisse. Also, zum Beispiel sprechen Franzósisch-Schweizer sehr ungem
Deutsch.
M: Darf ich noch mal fragen: Ab welchemA,lterlernt nan denn nun eine
andere Landessprache?
B.' Eine andere Landessprache lernt man ... unterdessen, also zumeist,
wo ich zur Schule ging, war's noch ab der siebten Kasse, unterdessen ist
es ab der vierten Klasse. Állerdings fangen die Schweizerja sehr friih an,
Fremdsprachen zu lemen, weil Hochdeutsch ... Also, sobald sie lernen zu
schreiben, lernen sie Hochdzutsch zu schreiben, weil es im Schweizer
Deutschen keine offizielle Schrifuprache gibt. Also, aller Schriftverkehr,
auch der Amtsverkůr in der Schweiz, findet in Hochdeutsch statt' Und
deshalb lernen wir eígentlich spátestens ab dem zweiten Schuljahr, wird
auch unterrichtel in Hochdeutsch.
M: Und Hochdeutsch ist dann Ihre erste Fremdsprache sozusagen?

M: Und dann Franzósisch wahrscheinlich Ihre zweite?
B; Ja.
M; Als Deutsch-Schweizerin' Und lemen Sie dann auch noch Itďienisch
dazu, oder?
B: Das ist nicht obligatorisch. Also, man lernt, wenn man Abitur macht,
aufjeden Fall Englisch dann noch als dritte Fremdsprache. Und man kann
w?ihlen, wenn man will, kann man Itďienisch oder Spanisch lemen. Also,
es sprechen schon relativ viele Deutsch-Schweizer Italienisch. Es gibt auch
... in ZiiLrich alleine leben ftinfzehn Prozent der Bevtilkerung ... in Ziirich
sind ltďiener. Und das ergibt sich eigentlich fast selbstverstánďich, dass
man da was aufschnappt.
M.' Interessant ist auch die Frage, wie ist es denn in den Medien? Zum
Beispiel im Radio oder im Femsehen? Was wird da gesprochen?
B: Da gibt es fi.ir jede Region, also fiir jede Sprachregion gibt es einen
eigenen Sender. Es gibt das Deutsch-Schweizer Femsehen. Es gibt das
franzisische Femsehen. Es $bt Swizzera ltalian4 ďso das italienische
Femsehen im Tessin. Und die Rátoromanen bekommen so spezielle
Sendeplátze. Das sind aber dann ganz unabhángige Programme. Also, die
senden nicht einfach dasselbe in unterschiedlichen Spraůen, sondem es
sind verschiedene Fernsehanstalten.
M: Ein Land mit vier Sprachen, kann man da auch sagen ein Land mit
vier Kulturen?
B; Das ist sůwer zu beurteilen. Es gibt ganz bestimmt kulturel]e Unter-
schiede. Ja, also díe Franzosen haben eindeutig .'. oder die Welsch-
Schweizer haben eindeutig eine Affinitát zur franzósischen Kultur, auch
zur franzósischen Literatur. Die Tessiner identifizieren sich durchaus
zumindest mit Norditďien. A]so ... und die Deutsch-Schweizer sind sicher
sehr deutschsprachig orientiert Aber eigentlich gibt's da dann auch schon
so einen Verbund. Also, es gibt durchaus auch Schweizer Kultur, auf die

B: Ja.

Transkriptionen

man sich rtickbesínnt und aufdie man sich bezieht.
M: Hm, kómen Sie da mal ein Beispiel geben?
B.' Ja, in der Schweiz wird ja immer sehr viel an Geschichte festgemacht.
Also, die historischen Ereignisse sind dann eigentlich dieselben, auf die
man sich bezieht.
M: Also zum Beispiel der Riitli-Schwur, oder ...?

B: Genau! Oder also, man merkt'sja zum Beispiel an Sportveranstal-
tungen. Also, dann sind dan:r alle wieder Schweizer, wenn irgendein
Schweizer gewinnt. So dann schon.
M.' Woran merkt man denn, innerhďb der Schweiz, dass man.|etzt in ein
anderes Sprachgebiet kommt?
B: Also, es íst ja nicht so, dass man nit dem Úbeďahren einer Grenze
dann plótzlich von einem Meter zum náchsten in einem anderen Spraú-
gebiet ist. Es gibt zwar gerade zwischen der deutschen und der franzÓsi
schen Schweiz, so etwas, das nennt sich Róstigraben - Rósti ist ein
Schweizer Nationďgericht - und man sagt, dass es quasi im deutschen
Teil vor ďeser Grenze die Róstis gibt' und da, wo man FranzÓsisch sprich!
gibt's die dann nicht mehr. Das ist aber eine ungefá}re Grenze. Zum Bei-
spiel da, wo ich ursprtinglich herstamme, in Fribourg, wird sowohl
Deutsch als auch Franzósisch gesprochen. StraBenschilder sild sowolrl in
Deutsch als auch in Franzósisch gehalten. Wenn man dann ein bisschen
weiter nach hinten kommt, also Richtung Lausanne und Genf und Mon-
treux und die Regionen, da spricht man dann schon fast aussch]iďlich
Franzósisch. Da wird's dann auch wirkliů schwierig, sich in Deutsch zu
verstándigen.


