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Verbale und non-verbale interkulturelle 
Kommunikation 

I. Einleitung 

Prasannanshu PRASANNANSHU & 
Stephanie RoHLFING-Duoux 

Die heutige Welt kann zutreffend beschrieben werden als sich in einem 
Zeitalter der Kommunikation befindend. Unstreitig ist die Fahigkeit ein 
ausgefeiltes Kommunikationssystem zu nutzen, das hauptsachlich aus 
Sprache besteht, die wichtigste Eigenschaft und Besonderheit Uber die 
Menschen verftigen. Auf diese Weise konnen Menschen leicht mit anderen 
Geftihle, Gedanken und sachliche Informationen teilen. 

Dennoch ist dieser Austausch nicht passiv. Es ist ein Prozess, der Miihe 
und ein Ubertragungsmittel erfordert, sowie eine bestimmte Form hat. Wir 
kommunizieren verschiedene Dinge passiv, wie z. B. <lurch unser Aussehen 
oder unsere Erscheinung: Andere konnen hieraus verschiedene lnforma
tionen Uber uns ableiten, wie z. B. unsere Ursprungsregion in der Welt, 
unsere Religion, unseren Gesundheitsstatus, Bildung und Wohlstand oder 
gesellschaftliche Herkunft etc. Aber das feinere und hohere Niveau der 
Kommunikation erfordert ein bewusstes Abfassen einer Nachricht, die nur 
<lurch einen Kornnmnikationstrager Ubermittelt werden kann und spater 
wiederum <lurch den Empfiinger entziffert werden muss. 

Yang' zitiert Ting-Toomey & Chung ftir die Definition von interkultu
reller Kommunikation als ,,ein symbolischer Austauschprozess <lurch den 
zwei oder mehr Personen aus verschiedenen kulturellen Gruppen, Uber 
geteilte Sinngehalte in einer interaktiven Situation verhandeln"2

• 

Yang, Yu-Fen (2013), ,,Exploring Students' Language Awareness through lntercultural 
Communication in Computer-supported Collaborative Learning", Journal of Educati
onal Technology & Society, Vol. 16, Nr. 2, Grand Challenges and Research Directions 
in e-Learning of the 2l'h Century (April 2013), S. 325-342. 

Ting-Toomey & Chung (2005, S. 39) ,,the symbolic exchange process whereby indivi
duals from two (or more) different cultural communities negotiate shared meanings in 
an interactive situation" (in Yang (2013), a. a. 0 .). 
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II. Das Mittel 

Abbildung I. A Kommunikation 
... -~~ .... . . . ~ .... . ... . .. . .... . .. . ... . . . .. . ... . . 
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. ·.·.:-~~\?t<>:»·. 
Verbale Kommunikation ist verschliisselt in Sprache und Sprache ist 

ihrerseits in die Kultur der sprachlichen Gemeinschaft eingebettet. Bhatia 
(2008) hat Berlo's3 (1960) Kommunikationsmodell angepasst, dass zeigt, 
<lass Kultur ein Attribut von beidem, der Quelle und des Empfangers ist 
und zitiert: ,,Sowohl der Empfanger, als auch die Quelle hat Fahigkeiten, 
Wissen, Haltung und einen kulturellen Zusammenhang"4• Verbale Kom
munikation ist ausgedrlickt in Sprache, und Sprache ihrerseits ist einge
schlossen in die Kultur der Teilnehmer der linguistischen Gemeinschaft. 

In Abbildung l werden der Absender und der Empfanger als Akteure in 
dem Bereich der Kultur dargestellt. Dennoch kann dies ein nicht zwischen 
den beteiligten Personen geteilter gemeinschaftlicher Bereich sein. In dem 
heutigen Zusammenhang der Globalisierung kommunizieren mehr und 
mehr Menschen aus verschiedenen beruflichen, wirtschaftlichen oder per
sonlichen Grlinden5

• Dutta (2013) beobachtet, <lass ,,grenzliberschreitende 
kulturelle Kommunikation ein typisches Phanomen von Globalisierung 
ist''6. Rai und Rai (2009) fiigten hinzu, <lass ,,in einer Welt, die in der 

Berlo, David K. (1960), The Process of Communication, New York, Holt, Rinehart and 
Winston. 

Bhatia, R. C. (2008), Business Communication (2"d Edition), New Delhi , Ane Books 
Pvt. Ltd. ,The receiver too, like the source has skill, attitude, knowledge and cultural 
context. ' 

Zurn Beispiel berichtet Ishii (2001), <lass ,Tremendous numbers of[Japanese] people 
cross national and sociocultural boundaries for a variety of purposes such as to have 
pleasure, to engage in business, or to conduct study. ' 

Dutta, Supama (201 3), Business Communication, Delhi, PHI Leaming Private Limited. 
,Cross cultura l communication is a typical phenomenon of globalisation. ' 
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Wirtschaft global wird, die Fahigkeit mit Menschen aus anderen Kulturen 
zu kommunizieren fiir Erfolg unumganglich wird"7

• 

Interkulturelle Kenntnisse sind fiir die Akteure im Rahmen dieser wirt
schaftlichen Globalisierung unabdingbar. Wirtschaftssysteme sind heute 
mehr und mehr in eine grenzenlose Weltwirtschaft verflochten. Akteure in 
diesem System mlissen mit Wirtschaftspartnern aus verschiedenen Lan
dero der ganzen Welt arbeiten. Mehr als jemals zuvor arbeiten Menschen 
aus verschiedenen Kulturkreisen, Landero und Regionen zusammen und 
stehen in Wettbewerb zueinander. Um den Anforderungen dieses Systems 
standzuhalten und die <lurch die fortschreitende Globalisierung gesetzten 
Herausforderungen zu erfiillen, benotigen die betroffenen Personen erheb
liche interkulturelle Fahigkeiten8

• 

Seitdem das Abfassen und Entziffern von Sprache und Elementen der 
nicht verbalen Kommunikation in dem Kulturbereich stattfindet, wird es 
zu einem Thema, das aus dem Grund untersucht wird, zu entscheiden, ob 
Kommunikation wirksam stattfinden kann. Rai und Rai (2009) stellten fest, 
dass ,,auch unter den besten Bedingungen Kommunikation schwierig sein 
kann". Uberkreuzende kulturelle Faktoren erhohen auf natiirliche Weise 
die moglichen Probleme der Kommunikation. Dutta (2013) fi.igt eben
falls hinzu: ,,Kommunikation zwischen Kulturen erfordert mehr Geduld, 
Vorsicht, Wissen und Verstandnis flir/i.iber die anderen Kommunikatoren 
sowie Toleranz und eine entgegenkommende Haltung"9• 

Kultur liefert die erforderlichen Mittel zur Verschli.isselung und Ent
schli.isselung von Zusammenhangen. Ahnlich sagte Brooks (1966), dass 
wir nur durch unsere Bemi.ihungen, Kultur zu verstehen, zu der Kenntnis 
gelangen konnen, was eine Sprache fi.ir diejenigen bedeutet, deren Sprache 
sie ist"10

• Fernandez (2010) stellte in zutreffender Weise fest, ,,Sprache 
besteht aus Gewohnheiten und einem i.ibereinstimmenden Willen, Worten 
einen Sinngehalt zu geben, der historisch und logisch bereits existiert"11

• 

Rai and Rai (2009 Rai, Urmila, and S.M. Rai), Effective Communication, Mumbai, 
Global Media. , in a world that is becoming global in its business, skill in communicating 
with people of other cultures is vital to success.' 

Thomas, A. Kinast, E., Schroll-Machi, S. , Handbuch Jnterkulturelle Kommunikalion, 
BD.l Grundlagen und Praxisfelder, Kulturen und interkulturelle Berufstlitigkeit, Got
tingen 2005 . 

Dutta (201 3) a. a. 0.: ,communicating across cultures requires more patience, foresight, 
knowledge and understanding of the other communicators [sic] tolerance, and an accom
modating attitude. ' 

10 Brooks, Nelson. (1966), ,,The Ideal Preparation of Foreign Language Teachers", The 
Modern Language Journal, Vol. 50, Nr. 2 (Feb .. 1966), S. 71-78. ,Only through our 
efforts to understand culture can we arrive at a knowledge of what a language means 
to those whose language it is.' 

11 Fernandez, German Dario (2010), ,,To Understand Understanding: How lntercultural 
Communication is Possible in Daily Li fe", Human Studies, Vol. 33, Nr. 4 (December 
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Die Sicht von Rai und Rai (2009) weist in die gleiche Richtung, indem 
er feststellt, dass ,,Kultur derart ein Tei I einer individuellen Art zu sprechen, 
sich zu verhalten und zu den.ken ist, dass der Kommunikationsstil und die 
Kompetenz durch sie beein:flusst wird" 12

• Dutta geht einen Schritt weiter, 
indem er sagt, dass ,,wir immer als soziale Wesen kommunizieren und 
Kultur einen starken Ein:fluss auf die Art der Kommunikation ausiibt" 13 • 

Wenn der Zusammenhang nicht der gleiche ist, kann dies zu einer 
Barriere der Kommunikation fiihren. Back et al. (1972) schlieBen daraus, 
dass ,,es allgemein bekannt ist, dass einer der Hauptgriinde fiir Unproduk
tivitat von Gruppendiskussionen, das Misslingen der Kommunikation ist, 
insbesondere wenn Gruppenmitglieder verschiedene Hintergriinde auf
weisen und verschiedene Interessen vertreten 14. Die Mittel um die durch 
verschiedene Zusammenhange und verschiedenen Hintergriinde aufge
stellten Barrieren in unserer globalisierten Welt zu iiberwinden, miissen 
noch erfunden werden. 

Kultur ist schwierig zu beschreiben und ein etwas triigerisches Wort. 
Verschiedene Autoren haben versucht, sie zu definieren, so wie z. B. Hol
ton 15 (2000) der Geertz (1973) zitiert hat, der wiederum Kultur als ,,histo
risch iibermittelte Bedeutungsmuster, verkorpert in symbolischen Formen, 
durch Mittel, durch die Menschen kommunizieren, weiterfiihren und ihr 
Wissen dariiber entwickeln sowie die Lebenseinstellung" 16• Diese Defini
tion betrifft die Beziehung zwischen Kultur und Kommunikation. Dutta 
(2013) versucht Kultur aus einer gesellschaftlichen Perspektive in fol-

20 I 0), S. 371-393, Springer. , Language is made of customs and common ways of giving 
meaning that pre-exist (historically and logically) to individuals.' 

12 
Rai and Rai (2009), a. a. 0.: ,Culture is so much a part of an individual's manner of 
talking, behaving and thinking, that communication style and competence are influenced 
by it.' 

13 
Dutta (2013) a.a.O., S. 54: , ... we always communicate as social beings and that culture 
has a strong influence on the way we communicate.' 

14 
Back, Kurt W. , Stephen Bunker and Catherine B. Dunnagan (1972), ,,Barriers to Com
munication and Measurement of Semantic Space", Sociomehy, Vol. 35, Nr. 3 (Sep. 
1972), S. 347-356, American Sociological Association Stable. ,It is commonplace to 
state that one of the main reasons for unproductivity of group discussions is a breakdown 
in communication, especially when members of the group have different backgrounds 
and different interest.' 

15 
Holton, Robert (2000), ,,Globalization's Cultural Consequences", Annals of the Ame
rican Academy of Political and Social Science, Vol. 570, Dimensions of Globalization 
(Jui. 2000), S. 140-152 in association with the Sage Publications, Inc. American Aca
demy of Political and Social Science. 

16 
Geertz, Clifford (1973), ,,Religion as a Cultural System", in The Interpretation of Cultu
res, New York, Basic Books. ,,An historically transmitted pattern of meanings embodied 
in symbolic forms by means of which men [sic] communicate, perpetuate, and develop 
their knowledge about and attitudes toward life". 
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gender Weise zu definieren: ,,der Lebensstil oder die Lebensart und die 
Weltanschauung oder die Lebensphilosophie, die eine Gesellschaft im 
allgemeinen pflegt, werden im Laufe der Zeit als feste Verhaltensnormen 
kodifiziert, die spater fiir die Nachwelt als Kultur iiberliefert werden"11

• 

Gregory (1983) verfolgt eine ahnliche Linie, wenn er sagt, dass ,,Kultur als 
System von Bedeutungen, dass unzahlige Verhaltensweisen begleitet und 
betreibt und als eine unterschiedliche Lebensart anerkannt wird, konzep
tualisiert wird" 18

• Ausgehend von Gregory's Vorgehensweise konnen wir 
daraus schlief3en, <lass ,,Bedeutungen" in Verbindung mit Verschlilsselung 
und Entschlilsselung von Komrnunikation als eine Funktion der Kultur 
angesehen werden konnen. 

Die Trager fiir nicht verbale Kommunikation sind Hand- und Korper
bewegungen, Blicke, Bewegungen der Gesichtsmuskeln, Kleidung und 
Gegenstande, die Kommunikatoren besitzen oder tragen. Hinzu kommen 
zahlreiche weitere Faktoren, wie die Entfernung zueinander, in der sich 
Personen wohl fiihlen, wenn sie mit anderen Individuen zusammen sind, 
die Farben, die sie bevorzugen und in welcher Art und wieviel sie andere 
Personen berilhren, wahrend sie mit ihnen kommunizieren. All diese Fak
toren werden <lurch die Kulturen der handelnden Personen beein:flusst. 
Ein einfaches Kommunikationsmodell versucht dies zu veranschaulichen. 

Hierflir, muss der Kommunikationstrager in zwei Bereiche, Strange 
oder Dimensionen aufgeteilt werden, um zu verstehen, wie Kommunika
tion funktioniert. 

(1) Die gegenstandliche Dimension 

Die Klangwellen oder die Luft durch die sie getragen werden, stellen 
die gegenstandliche Dimension des Kommunikationsmittels dar. Haufig 
wird ein elektrisches oder elektronisches Gerat zum gegenstandlichen 
Mittel, wie z. B. das Kabel eines Telefons oder die elektromagnetischen 
Wellen eines Handys. Auch ein Blatt Papier ist ein gegenstandliches Mittel 
fiir einen Brief. 

(2) Die verbale und nicht-verbale Dimension 

Eine Nachricht wird von einer Person zu einer anderen <lurch ein 
linguistisches oder nicht-verbales Mittel ilbertragen. Und so wie Waller 

17 Dutta (2013) a.a.0.: , Lifestyle or the way of living and the worldview or the philoso
phy of life that a society nurtures usually with time gets codified as the strict norms of 
behavior which are thereafter passed on to posterity as culture.' 

18 Gregory, Kathleen L. ( 1983), ,,Native-View Paradigms: Multiple Cultures and Culture 
Conflicts in Organizations", Administrative Science Quarterly . Vol. 28, Nr. 3, Orga
nizational Culture (Sep. 1983), S. 359-370, Sage Publications, Inc. Johnson Graduate 
School of Management, Cornell University. ,A culture is conceptualized as a system of 
meanings that accompany the myriad ofbehaviors and practices recognized as a distinct 
way of life.' 
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( 1991 , S. I 030) verkilndet, <lass ,,es eine Tatsache ist, <lass wir in Sprache 
denken, und Denken erfordert Sprache", ein Gedanke ist fur sich allein 
ein linguistische Phanomen in weiterem Sinne. 19

•20•21 Demgegenilber ist 
ein Gefuhl im allgemeinen kein linguistisches Phanomen. Egal ob ein 
Gedanke oder ein Gefuhl ilbermittelt wird, milssen aber beide bewusst 
in Worte gefasst werden und diese in eine vollstandige Anordnung nach 
linguistischen Regeln gebracht werden (z.B. Syntax und phonologische 
Regeln). Dies ist, allgemein ausgedrilckt, notwendig, weil Gedanken und 
Emotionen nicht von einer Person zu einer anderen ohne Sprache oder 
ohne nicht-verbale Mittel ausgedriickt werden konnen. 

Sprache ist ein ,,System von Symbolen"22
•
23 und sie folgt einem gegen

seitig abgestimmten Regelsatz. Danach entschliisselt der Empfanger die 
Symbole der Sprache und filtert den Sinn heraus, indem er einen Entschliis
selungs- oder InhaltserschlieBungsprozess der Sprache benutzt. 

In einer kleinen Erziihlung von Peter Bichsel24, Ein Tisch ist ein Tisch 
wird die Wichtigkeit der Benennung von Objekten durch eine Sprache, die 
allgemein verstiindlich ist, zum Zentralthema. In der Erzahlung andert ein 
alter Mann aus langer Weile die Worte, mit denen er Gegenstande benennt. 
Er steigert sich derart in die von ihm erfundene Sprache hinein, dass er 

19 Morris, Robert J. (2003), ,,Not Thinking Like a Non lawyer: Implications of ,Recogo
nization ' for Legal Education", Journal of Legal Education, Vol. 53, Nr. 2 (June 2003), 
S. 267-283. Association of American Law Schools. Morris sagt, dass ,Thinkers who 
have attended to these questions have perceived that differences in thinking processes of 
course have roots in language and thence linguistics, but there is more going on within 
the thought of a professional discipline than ,,mere" language. ' 

20 St. John, David ( 1990), ,, Poetry, Hope, and the Language of Possibility", The Antioch 
Review, Vol. 48, Nr. 3, Poetry Today (Summer, 1990), S. 269-273. Antioch Review. 
St. John schreibt, dass ,The fact is, we think in language. Although we might express 
ourselves in painting, in music, or any variety of nonverbal media, we think about our
selves and each other in language, within its structures, and with all of its constraints 
and limits.' 

21 Bonjour fast seinen gegenteiligen Standpunkt in folgende Worte: , ... the view that 
thought is fundamentally a linguistic or symbolic process which employs a representa
tional system at least strongly analogous to a natural language. I shall argue that any such 
view is clearly mistaken ... ' (Bonjour, Laurence (1991 ). ls Thought a Symbolic Process? 
Synthese, Vol. 89, Nr. 3, Belief and Rationality (Dec. 1991), S. 331-352 Published by: 
Springer). 

22 Brooks (1966) a. a. O.; Funkenstein (1989) hat geschrieben, dass ,Language is a system 
of symbols plus the rules of their functioning: the inventory of phonemes, words, letters, 
rules of declension, and syntactic rules available at all times to the speaker' (Funken
stein, Amos (1989), ,,Collective Memory and Historical Consciousness", History and 
Memo,y, Vol. I, Nr. 1 (Spring-Summer, 1989), S. 5-26, Indiana University Press). 

23 Gross (1943) sagt dazu: ,,Language is a system of symbols which correspond to certain 
natural and social facts". (Gross, Feliks (1943), ,,The Sociological Approach", The 
Antioch Review, Vol. 3, Nr. I, Spring, 1943, S. 92-97, Antioch Review). 

24 Peter Bichsel, Kindergeschichten, Ein Tisch is/ ein Tisch, Surkamp, 1969. 
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nicht mehr anders sprechen kann und auch in dieser neuen Sprache denkt. 
Dies fuhrtjedoch nach dem anfanglichen SpaB zu einer totalen Vereinsa
mung des Mannes, da ihn niemand mehr verstehen kann und er auch nicht 
die anderen verstehen kann. Die Kommunikation mit der AuBenwelt wird 
unmoglich, obwohl formal die beteiligten Personen die gleiche Sprache 
benutzen. Der Sinngehalt ist jedoch nicht mehr geteilt und abgestimmt. 
Dies zeigt, <lass Worte nur den Sinn haben, der ihnen ilbereinstimmend 
beigelegt wird. 

Sprache oder nicht-verbale Elemente wirken in dem Zusammenhang 
der Kultur einer Gesellschaft. Kultur stellt Regeln und Werte auf, die mit 
der Sprache assoziiert werden und individuelle Komponenten haben. Kul
tur bestimmt ebenfalls die Entschlilsselung dieses kodierten Systems, so 
dass nur Personen mit dem bestimmten kulturellen Background bestimmte 
verbale oder nicht-verbale Nachrichten verstehen konnen. Eine Nachricht 
ist in linguistische oder nicht-verbale Symbole verschlilsselt und diese 
Symbole werden danach durch ein geeignetes korperliches Mittel iiber
tragen. 

Worte und Zeichen haben unabhiingig von der konkret benutzen Spra
che verschiedene Bedeutungen in unterschiedlichen Kulturen und dies 
kann zu einem Zusammenbrechen von Kommunikation fiihren. Rai und 
Rai (2009) illustrieren dies in folgender Weise: ,,Der Bedeutungsumfang 
von Worten variiert in verschiedenen Kulturen. Wenn ein Japaner ,,Ja" 
sagt, meint er ,,Ja, ich hore zu". Ein Amerikaner wird es verstehen als ,,Ja, 
ich stimme zu"25

• 

In Indien haben Beziehungen haufig eine unterschiedliche Bedeutung 
im Vergleich zu westlichen Gesellschaften. Dies zeigt sich durch die in 
Hindu und in westlichen Sprachen benutzten Worte. Z.B. in Englisch, 
beschreibt das Wort ,uncle' eine weite Gruppe von Verwandten, wiihrend 
in Hindu diese Beziehungen durch viele verschiedene Worte genauer 
bezeichnet werden, indem Faktoren wie die Beziehung zu Mutter oder 
Vater und ob die in Frage stehende Person Geschwister eines Elternteils 
oder des Ehegatten eines Geschwisterteils sind26

• 

Verhandlungen konnen schwierig werden, wenn der Informationsaus
tausch durch Gesten begleitet wi(d, die in einigen Kulturen neutral oder 
positiv sind und in anderen als obszon oder angreifend angesehen werden 
konnen. Rao und Das (2009) sagten, dass ,,in den meisten Teilen der Welt, 
Kopfnicken eine Zustimmung bedeutet, wahrend Kopfschiltteln Ableh-

25 Rai and Rai (2009) a. a. 0 .: ,,Connotations of words dilfer in different cultures. When 
the Japanese say ,yes' they mean ,yes, I' m li stening.' The Americans may take it to 
mean ,Yes, l agree'". 

26 Rai and Rai (2009) a. a. 0 . 
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nung heiBt, mit Ausnahme von Indien, wo das Gegenteil zutrifft"27• Dies 
zeigt, <lass manchmal Kommunikation zwischen Personen aus verschiede
nen Kulturen wegen der verschiedenen kulturell definierten Bedeutungen, 
die mit Worten, Konzepten oder Gesten verbunden werden, scheitem kann, 
obwohl sie die gleiche Sprache benutzen. 

Mohan und Banerji haben angemerkt, <lass ,,der zwischen Personen 
gehaltene Abstand von einer Kultur zur anderen unterschiedlich ist und 
dies kann fur einen Redner in einem fremden kulturellen Umfeld zu Ver
Jegenheit und zu peinlichen Situationen fuhren"28 • Sie haben ebenfalls 
zwei interessante interkulturelle Szenarios angefuhrt: Das erste beschreibt 
wie sich in Indien zwei mannliche Erwachsene umarmen und Hand in 
Hand laufen, einfach weil sie Freunde sind, wahrend in anderen Landero 
ihre Beziehung missverstanden werden konnte. Das andere Szenario 
beschreibt, wie Kommunikation zwischen einem Amerikaner und einem 
Inder dadurch beeintrachtigt werden kann, <lass sie es gewohnt sind, unter
schiedliche korperliche Abstande zu halten, wahrend sie kommunizieren: 
Inder halten weniger Abstand als Amerikaner bei der Kommunikation und 
dies kann zu Unannehmlichkeiten fur die Redner fuhren 29• 

In gleicher Weise kann man die Begrti8ungsgesten als Form der 
nicht-verbalen Kommunikation in verschiedenen Landem vergleichen. 
In Deutschland wird vorwiegend der Handedruck verwendet, wahrend 
Personen, die sich besser kennen sich in Frankreich <lurch Ktisse auf die 
Wangen begriiBen. In lndien ist dies undenkbar. Selbst der Handedruck 
kann als zudringlich aufgefasst werden und sollte deshalb nur dann ange
wendet werden, wenn der indische Partner als erstes die Hand ausstreckt. 
Im Obrigen sollte man sich, im allgemeinen, mit einem freundlichen 
,,Namaste" und vor dem Herzen aufeinander gelegten Handen begniigen. 
Auch in anderen Gebieten Asiens wie China und Japan wird zur Begrii
Bung eher eine leichte Vemeigung benutzt. Jeglicher Korperkontakt wird 
vermieden. In Indien wird allerdings <lurch kurzes Bertihren der FtiBe des 
Gesprachspartners hochste Unterwerfung- und Respektbezeugung erklart. 
Dies erfolgt nur <lurch jtingere gegentiber alteren Personen. 

Bei der verbalen Kommunikation unterscheiden aus Traditionsgrtin
den die deutsche oder franzosische Sprache im Gegensatz zur englischen 
Sprache, zwischen der Form des ,,Du" und der Hoflichkeitsform des ,,Sie". 

27 
Rao, Nageshwar and Rajendra P. Das (2009), Communicalion Skills, Mumbai, Himalaya 
Publishing House., in most parts of the world, nodding your head means agreement, 
shaking your head means no, except in some parts of India, where the reverse is true.' 

28 
Mohan, Krishna & Banerji , Meera (1990), Developing Communicalion Skills, New 
Delhi, Macmillan India Ltd., S. 12: ,space distancing differs from culture to culture and 
it can cause embarrassment to a communicator in a foreign cultural setting.' 

29 Rai and Rai (2009) a. a. 0 ., S. 64. 
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Die Verwendung dieser beiden Kommunikationsformen erfordert ebenfalls 
detaillierte Kenntnisse der jeweiligen Kultur, die auf langen Traditionen 
beruht. Die Gesprachspartner sollten ein Gesplir dafur haben, wen sie mit 
,,Du" anreden konnen und bei wem sie lieber beim ,,Sie" bleiben sollten. 

HI. Schlussbetrachtung 

Die Sprache, die Kultur und die Tradition sind die drei Saulen, die 
die Grundlage fur jede Kommunikation in den hier aufgezeigten Mog
lichkeiten bilden. Somit ist die Kommunikation jeweils an diese Saulen 
gebunden und differiert von einem Kulturkreis zum anderen. Um effizient 
in interkultureller Weise kommunizieren zu konnen, benotigen die Kom
munizierenden also Kenntnisse der hier genannten Faktoren. 

Aus dem Vorstehenden ergibt sich, <lass Kommunikation zunachst nicht 
nur verbal sondem auch nicht-verbal moglich ist, also nicht immer an eine 
Sprache gebunden sein muss, <lass sie aber immer in einem kulturellen 
Zusammenhang steht. Daraus folgt, <lass allein Sprachkenntnisse nicht 
ausreichen, um mit Partnern aus einem anderen Kulturkreis zu kommuni
zieren. Hinzutreten milssen interkulturelle Kenntnisse Uber das jeweilige 
Land. Hierzu mlissen nicht nur Sprachen gelernt werden, sondern eine der
artige Mehrsprachigkeit muss auch von Multikulturalitat begleitet werden, 
damit sie fur die Kommunikation nlitzlich ist30

• 
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