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EIN INTERDISZIPLIN.ARER ANSATZ
 
IN RUSSISCHER GERMANISTIK
 

Das Thema «Ein interdisziplinarer Ansatz in russischer Germanistik» 
mochte ich anhand von drei Forschungsgebieten zu veranschaulichen 
versuchen - und zwar - Terminologieforschung, Ubersetzungstheorie 
und Mediensprachforschung. 

I. Eine gesetzmassige Folge dynamischer Entwicklung moderner 
Terminologielehre ist, den Prozess terminologischer Nomination auf 
Grund der Einbeziehung von Erfahrungen solcher Forschungsbereiche 
wie Psychologie, Informatik und kognitiver Linguistik zu untersuchen. 

Der Erforschung deutscher Terminologie, die als unentbehrlicher 
Teil des deutschen Wortschatzes zu betrachten ist und mit der stur
mischen Entwicklung von Wissenschaft und Technik besondere Aktuali
t~it gewinnt, wurde in den Arbeiten von Germanistlnnen der Moskauer 
Lomonosov-Universitat grol3e Bedeutung beigemessen. Es sind u. a. die 
Fragen zur Spezifik der Wortbildung im Bereich der deutschen sozial
politischen Terminologie1 und das Problem der Wechselbeziehungen 
von nationalen und internationalen Elementen im Prozess termino
logischer Nomination auf dem Gebiet der deutschen Medien2 behandelt 
worden. 

I Ae6K06Cl<aR K. A. I1MeHHoe CAoBoo6pa30BaHHe B HeMeQKOH 06IQeCTBeHHo
nOAHTWleCKOH TepMHHOAOrIm. M., 1960. (Lewkowskaja X. A. Nominale Wort
bildung in der deutschen sozial-politischen Terminologie. Moskau, 1960). 

2 BOJl.oou1la M. H. HaQHOHaAhHOe H HHTepHaQHOHaAhHOe B npoQecce Tep
MHHOAOrH'IeCKOH HOMHHaQHH. M., 1993. (Volodina M. N. Nationales und Inter
nationales im Prozess terminologischer Nomination. Moskau, 1993). 
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Als hochadaquate (verbale) Trager von Fachbegriffen stellen Termini 
cine besondere Art der Reprasentation des Fachwissens dar, das in der 
lIlenschlichen Kommunikation vergesellschaftlicht ist. Hauptaufgabe 
der Termini besteht darin, den Prozess der Fachkommunikation zu 
optimieren. Dementsprechend bezieht sich menschliches Denken auf 
<las komplexe System kollektiv geteilten nationalen und internationalen 
Fachwissens, und Termini konnen als Trager von national oder interna
I ional zum Ausdruck kommender terminologischer Information wahr
genommen werden. 

Termini sind «berufen», konkrete terminologische Informationen zu 
lixieren, zu speichern und zu rcproduzieren. Die Hauptquelle termino
logischer Informationen is! die umwandelnde praktische Tatigkeit der 
Mcnschen, ihre sozial-kogniliven Erfahrungen. Damit wird das soziale 
Wescn terminologischer Inl(nmationen bestimmt, namlich kollektives, 
bchliches und wissenschaliliches Gedachtnis in sich zu konzentrieren. 
Inminologische Informationen stellen begriffliche (semantische) Infor
Illalionen dar, die eine Zcichennatur haben, deun die Trager dieser In
lorlllationen, die Termini, treten als sprachliche Reprasentationsformen 
\'011 Fachbegriffen auf. 

Wo Begriffe fachliches LInd wissenschaftliches Wissen ordnen, spielen 
~ic cine systematisierendc Rolle. In diesem Kontext hat terminologische 
Ildl)]'Jnation den besondcren Wert, auf bestimmte Weise fachliche und 
1\'I~SCllschaftlichemenschliche Tatigkeit zu regulieren und zu lenken. 

i\ssoziatives menschliches Denken tragt zur Herausbildung von 
Inillini anhand des nationalen \Vortschatzes bei, indem die Bedeutun

~',(,II allgemeinsprachlicher Worter spezialisiert werden: Strom (Elektri
111;il), ,Itllden - Sendung, empfangen - Empfang (Rundfunk und Fern
,,'11<'11), SjJe;c!ler (Elektrizitat, Computer) usw. 

,'-;okll<' Wi)rter codieren entsprechende Informationen zweimal: im 
el~lclI 1';111 wird allgemeinsprachliche und im zweiten die terminologi
'., II<' Ildllrll1ation codiert. Indem solche Termini gleichzeitig Einheiten 
.dl~',(·lIl<'illsprachlichellund fachlichen Wissens darstellen, speichern sie 
"111;1( Illiche und tcrminologische Informationen. Die «durchsichtige 
11111<'1(' Form» dieser Termini ermoglicht ihre «technische Entzifferung». 

Ilcshalb ist die Herausbildung eines «richtig orientierenden» Termi
III" I)(,~olldcrs wichtig, denn die bewusste Einwirkung der bestimmten 
1"llIlIllologischen Information auf den Verbraucher hat einen kon
I Il'I"1I pragmatischen Wert, namlich in das Wesen des zu benennenden 
II, ",lilies cindringen zu helfen. Demgemass bedarf es einer besonderen 
In 1II;lIlIsf,ildenden Strategie, deren Hauptziel ist die Auswahl der infor
"1.1111',1 ('11 nationalen und internationalen sprachlichen Mittel fUr 
II, 1,lll .. hddllllg von Termini. Laut G. O. Vinokur «bedingt eine richtige 
II, /l'I' 1lllllllg/Benennung richtiges Denken». 

I )/('~(' ,\IIILlssung lasst terminologische Nomination als eine zielbe
1111,... 1(' lIolllillative Tatigkeit betrachten, die in nationalerlinternationa
If'I If'llIlillologischer Informationssphdre im unlosbaren Zusammenhang 
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mit Gewinnen, Speichern und Ubenragen von Fachwissen durch
gefuhrt wird. 

Termini geben die Ergebnisse der kognitiven, reflektierenden und 
nominativen menschlichen Tatigkeit wieder. Als Trager der begriff
lichen fachbezogenen Information weisen sie ein bestimmtes Verhaltens
programm auf. Demzufolge stellen Termini stereotype, fur konkrete 
soziale Gruppen von Fachleuten bestimmte Modelle des Fachwissens 
(frarnes) dar. 

Dieser Themenkreis, der mit dem kognitiv-informationellen Wesen 
des Terminus und terminologischer Nomination sowie mit der Pragma
tik des Terminus verbunden ist, wird von Germanisten der Philolo
gischen Fakultat der Moskauer Lomonosov-Universitat entwicke!t3. Seit 
einiger Zeit stehen wir im engen Kontakt mit den Terminologiefor
scherInnen der Universitat in Perm (PGU). Vor allem ist hier der Name 
von Frau Prof. Dr. L. M. Alexeeva zu nennen. 

In diesem Zusammenhang kann ich nicht umhin, eine sehr inter
essante Arbeit von ihrer Schulerin, Dr. habil. S. L. Mischlanova, zu er
wahnen. Der Tite! der Untersuchung «Terminus im Diskurs der Me
dizin» zeugt von einem neuen Herangehen an terminologische For
schungen. Als Schlusse!mechanismus der Terminologisierung wird hier 
die verbale Entwicklung des Subjekts im Rahmen eines konkreten 
fachlichen Diskurses betrachtet. 

Zu erwahnen ist auch der in Wien Ende 2004 erschienene Samme!
band «Russian Terminology Science (1992-2002)>>4, der von russischen 
und osterreichischen Terminologieforschern herausgegeben ist. Leider 
sind in diesem Buch nur wenige Germanisten aus der Moskauer 
Lomonosov-Universitat, aus Samara und Kiev vertreten. 

II. Obwohl das Ubersetzen zu den altesten Beschaftigungen der 
Menschen gehort, gibt es doch bis jetzt sehr unterschiedliche Auffassun
gen daruber, welche mentalen und sprachlichen Prozesse dabei funkti
onieren. 

Traditionell ging man von den sprachlichen Einheiten aus und 
rechtfertigte Ersetzungen, die man in der Zielsprache als Entsprech
~ngen fur Strukturen und Woner der Ausgangssprache gefunden hat. 
Ubersetzen kann danach als Reformulieren bestimmt werden. 

Jetzt nimmt man zum Ausgangspunkt die Inhalte, die «hinter» den 
sprachlichen Zeichen stehen und die nicht ersetzt, sondern interpretiert 

3 BOJwou1ia M. H. TepMllH KaK cpeACTBo crreqHaAbHOll HHq>opMaqHH. M., 
1996. (Volodina M. N. Terminus als Mittel spezieller Information. Moskau, 
1996); BOJwou1ia M. H. TeopHR TepMHHoAorwlecKoti HOMllHaq'HH. M., 1997. 
(Volodina M. N. Theorie terminologischer Nomination. Moskau, 1996); BoJ!Oou
1ia M. H. KOrHllTHBHO-HHq>opMaqHOHHaR rrpHpoAa TepMHHa. M., 2000 (Vo
lodina M. N. Kognitiv-informationelles Wesen des Terminus. Moskau, 2000). 

4 Russian Terminology Science (l992-2002). Wien, 2004. 

Ein interdisziplinarer Ansatz in russischer Gerlllanistik 

werden". Dieses Herangehen an die Ubersetzung{Translation kann nicht 
mehr nur linguistisch begrundet werden, es verweist vor allem auf 
«Disziplinen» wie Hermeneutik und Kognitivistik. 

Vom psychologischen Standpunkt aus wird Translation laut LA. Zim
njaja6 als eine komplexe, spezifische Art der Redetatigkeit des Menschen 
definiert. Dabei geht man yom Charakter der Verbreitung del' aus
zunehmenden und wiederzugebenden Mitteilung aus. Wenn der Ver
arbeitungscharakter beim Horen und Lesen rezeptiv und beim Spre
chen und Schreiben produktiv ist, so ist die Translation eine rezeptiv
reproduktive Tatigkeit. Die Spezifik del' Translation zeigt sich am 
deutlichsten im Funktionieren des Gedachtnisses und im reproduktiven 
Charakter des Denkens. 

Vom kognitiven Standpunkt aus besteht zie!gerichtete Translations
tatigkeit VOl' allem darin, dass die Information, die in einer Sprache 
formuliert wurde, ihren optimalen Ausdruck in einer anderen finden 
kann, d. h. sie wiI'd zum wesentlichen Bestandteil (Element) einer an
deren Kultur. In diesem Kontext erscheint die interlinguale Kommuni
kation als einer der wichtigsten Faktoren der Gestaltung des allgemein
menschlichen Wissens7

• Die Translationstatigkeit, die direkt mit del' 
Informationsubermittlung verbunden ist, wird yom Sprachbewusstsein 
des Translators bedingt, del' als Medium (Vermittler) im Prozess del' 
interlingualen Kommunik~~ionagiert. 

Solche Probleme del' Ubersetzungstheorie werden nicht nul' von 
GermanistInnen del' Moskauer Lomonosov-Universitat erforscht. Hier 
sind auch Fachleute del' Staatlichen Universitat Worond zu nennen, 
und VOl' allem Frau Dr. L. I. Grischaeva (Lehrstuhl fUr deutsche Philo
logie), die sehr aktiv und produktiv auf diesem Gebiet arbeitet. 

III. Und nun zur Mediensprachforschung8 
. Wir betrachten Massen

kommunikation als ein spezielles System sozialer Interaktion. Del' allge
mcingultige Charakter diesel' Kommunikationssphare ist dadurch 

" Barchudarow L. S. Sprache und Obersetzung. ~eipzig, 1975; J(OMUCcaP06 B. H. 
'I'COPHR rrepeBoAa. M., 1990. (Ko1llissarm J V. N. Ubersetzungstheorie. Moskau, 
19(0); Koller W. Einfijhrung in die Obersetzungswissenschaft. Heidelberg, 
I()92; Stolze R. Obersetzungstheorien. Eine Einfiihrung. 2. Aufl. Tiibingen, 
ICJ97. 

\; 3UM1iHH H. A. AHHrBorrCHXO/l.orHR pe'IeBOll AeRTeAbHOCTH. M., 2001. (Zirll
II/ajr: 1. A. Linguopsychologie von Redetatigkeit. Moskau, 2001). 

, BOJ!Ooulia 111. H. KorHHTHBHO-HHq>opMaqHOHHhlti xapaKTep rrepeBOA'IeC
I'OH AeRTeAbHOCTH II TeopHR rrepeBoAa H MeTOAHKa rrOArOTOBKH rrepeBOA'IH
1,011 I MaTepHaAhl HaY'IHO-rrpaKTH'IeCKoti KOHq>epeHqHH 18 q>eBpaAR 1999 r. 
M '. 1999. C. 47-50. (Volodina M. N. Kognitiv-informationeller Charakter del' 
Ir;\lIslationstatigkeit. Moskau, 1999. S. 47-50.). 

H Volodina M. Mediensprachforschung II Germanistik - wohin? Tagungs
11;111<1 del' XX. Germanistikkonferenz des DAAD in Russland. Archangelsk, 
:'00:\. S. 169 -180. 
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Iw<liugl, <lass sic auf cill(' IIICllSchliche Cesellschali abl.iell, die als 
eiugegrelll.ler sOl.ialer Raulu ill Erscheinllug tritt, mil spel.ilischcu 
internen Prozessen und kulturellen Merkmalen. 

Nach Werner Faulstich!) winl heute geradt:. Medienkompetenz zur 
zentralen Aufgabe fUr die geistige und soziale Okologie lInserer Gesell
schaft. Demzufolge muss im Mittelpunkt jeder Bildung bewusste und 
kritische Mediennutzung als entscheidende KuIturtechnik unserer Zeit 
stehen. 

Die an der Philologischen Fakultat der Moskauer Lomonosov-Uni
versitat ausgearbeitete komplexe interdisziplinare Untersuchung der 
Sprache der Massenkommunikation aus der Sicht von Textwahrneh
mung und -produktion stellt eine neue medienwissenschaftliche Rich
tung dar, die unmittelbar in den Studienprozess integriert ist. Das 
Hauptaugenmerk gilt der Wirkungsfunktion der Massenmedien, den 
Moglichkeiten der Bewusstseinsmanipulierung mit Hilfe der dafUr er
forderlichen sprachlichen Mittel sowie der Ausarbeitung von Gegen
strategien aufgrund eines kritischen, bewussten Verhaltnisses zur Me
diensprache. Dabei ist es eindeutig, dass die Erforschung der Medien
sprache nur unter Anwendung von Methoden unterschiedlicher Wis
sensbereiche (wie der Philologie, Journalistik, Psychologie, Soziologie, 
Informationswissenschaft, Philosophie u.a.), d. h. auf interdisziplinarer 
Ebene, wirklich produktiv sein kann. 

2003 erschien der erste und 2004 der zweite Teil des Lehrbuches 
«Mediensprache als Objekt interdisziplinarer Forschungen» (hrsg. von 
M. N. Volodina)lO, das auf seinen 876 Seiten alle oben erwahnten 
Aspekte dieses dynamischen und facettenreichen Themenbereichs in 
ausgewogener Weise beleuchtet. Das Ziel des Lehrbuches besteht darin, 
den Studenten beizubringen, die Sprache der Massenmedien adaquat 
einzuschatzen, sowie notwendige Kenntnisse zum Verstandnis und zur 
Schaffung von Medientexten zu vermitteln, die in vielem die sozial
psychologische und sprachlich-kulturelle Situation in der modernen 
Gesellschaft bestimmen. Es ist hervorzuheben, dass zu den Verfassern 
dieser Publikation neben namhaften Wissenschaftlern auch junge For
scher (Diplomandlnnen des Fachkurses «Sprache der deutschen Me
dien» an der Philologischen FakuItat der Moskauer Lomonosov-Univer
sitat) zahlen. 

Es freut mich auch sagen zu konnen, dass Anfang 2005 in Deutsch
land das Buch «Perspektiven auf Mediensprache und Medienkommuni
kation» (hrsg. von W. Kallmeyer und M. N. Volodina)ll veroffentlicht 

9 Faulstich W. (Hrsg.) Grundwissen Medien. Miinchen, 1994.
 
10 R3hIK CMI1 KaK 06beKT MeiK4HCl\HnAHHapHoro HCCAe40BaHHR. M., 2003.
 

q. 2. M., 2004. (Mediensprache als Objekt interdisziplinarer Forschungen. 
Moskau, 2003. 2. Teil. Moskau, 2004). 

II Kallmeyer W., Volodina M. N. (Hrsg.). Perspektiven auf Mediensprache und 
Medienkommunikation. Mannheim: Institut fiir Deutsche Sprache -amades-, 
2005. 

FII"III"ldl'/'1dIlLII"1 .\11\.11/111111"'" 1"'1 (;, 1111,1111'111. HI 

winl. <las im Ra/lI1lCII dn wisscll.schalili<lwlI KO(JI'(');lliou vou (;(') 
Illauis!llllCU des Lehrstuhls hir dculsche SprachwissclIschali <In Philo
logischen FakulUil del' Moskaucr Lomouosov-Uuivnsilal und des Insti
luIs Ilir Deutsche Sprache, Mannheim geschrieben wurde. 

1m Buch ist die ganze Bandbreite der Medienanalyse eingeschlossen: 
r\spekte del' Hermeneutik, der Psycholinguistik, der Kognitionswissen
schaft, der Pragmatik, der interkulturellen Kommunikation, der me
diensprachlichen Stilistik. Dabei haben auch Fachleute aus den anderen 
Ilochschulen von Moskau, Sankt-Petersburg, Jekatcrinburg, Elista und 
Kiev mitgewirkl. 

Zum Schluss sei zu betonen, dass die weitere Entwicklung der russi
schen Germanistik nul' im Rahmen der nationalen und internationalen 
wissenschaftlichen Kooperation auf der interdisziplinaren Ebene 
moglich ist. 
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Volodina M. N. Theorie terminologischer Nomination. Moskau, 1997. (BoJloou

lla M. H. TeOpHJI TepMHHoAorwlecK0I1: HOMHHaQHH. M., 1997). 
Zirnnjaja I. A. Linguopsychologie von Recletatigkeit. Moskau, 2001. (3UMllJlJl H. A. 

AI1HrBOIICI1XOAOrl1J1 pe'-leBOH AeJlTeAbHOCTH. M., 2001). 

AHHoTaQHH 

Me:JK4HCQHIIAHHapHLIH II04X04 K HCCAe40BaHHHM
 
B PYCCKOH repMaHHcTHKe
 

AOKAaA IIOCBHIlJ,eH cOBpeMeHHbIM KOMIIAeKCHbIM Me:JKAHCU;HIIAHHap
HbIM HCCAe,40BaHHHM B o6AacTH H3YQeHHH TepMHHoAorHH HeMeU;Koro 
H3bIKa, B IIepeB0,40Be,4eHHH, a TaK:JKe B c<I>epe HCCAe,40BaHHH H3bIKa 
CMJ1 Ha Ka<l>e,4pe HeMeU;Koro H3bIK03HaHHH <l>HAoAOrHQeCKOrO <l>aKyAb
TeTa MfY HM. M. B. AOMoHocoBa H B,4pyrHx By3ax POCCHH. 

I NATALijAS.BABENKO 
(Moskau) 

GERMANISTIK IN RUSSLAND: LEISTUNGEN,
 
POSITIONIERUNG UND PERSPEKTIVE EINER
 

LINGUISTISCHEN DISZIPLIN
 

1m folgenden solI die russische Germanistik in der Gesamtheit ihrer 
Forschungsrichtungen und Ergebnisse als besonderes Phanomen der 
Auslandsgermanistik charakterisiert werden, und zwar ausgehend von 
der Erwartung, dass diese Untersuchung Wertvolles und Lehrreiches 
fUr das Verstandnis einiger markanter Gesetzmassigkeiten in der Ent
wicklung des philologischen bzw. Iinguistischen Wissens in Russland in 
verschiedenen Zeitperioden und unter verschiedenen gesellschaftspo
Iitischen Umstanden ergebelJ wird'. 

1m Handbuch fUr Linguistik, herausgegeben von W.Jarzewa (1991), 
wird die Germanistik definiert wie folgt: 1. Eine Gesamtheit von wissen
schaftlichen Disziplinen, die mit der Erforschung der Sprachen, der Li
teratur, Geschichte, der materiellen und geistigen KuItur der ger
manischen Volker verbunden ist; 2. ein Bereich der Sprachwissenschaft, 
die sich mit der Erforschung germanischer Sprachen befasst [ABC 
1991, 100]. 

Diese Definition von Prof. Tschemodanov bleibt bis jetzt die einzige, 
die den Gegenstand der Germanistik allgemein charakterisiert und 
dabei auf die linguistische Germanistik deutlich verweist. 

Das Thema Germanistik in Russland ist inzwischen nicht nell, es 
wurde bereits in mehreren Veroffentlichllngen alls verschiedenen An
lassen behandeit. Zu verweisen ist es in erster Linie auf den Artikel von 
M. Sergiewskij aus dem Jahr 1946, in dem der Verfasser die Entwick
lungslinien und Forschungsrichtungen der Germanistik in RlIssland als 

1 Speziell zur historischen Entwicklung cler linguistischen Germanistik an 
cler Russischen Akaclemie cler Wissenschaften [Semenjuk, Babenko im Druck]. 

6' 


