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Titelblatt BDS 2000 (6): Gezeigt wird der Titel des zweiten Teils des kroatischen Neuen Testaments
(Apostelbriefe und O�enbarung Johannis) aus dem Jahre 1563. Es ist in glagolitschen Buchstaben
gedruckt. Da diese glagolitischen Buchstaben aber vor allem im neunten Jahrhundert in Codices
verwendet wurden, mu�ten sie f�ur den Druck gefa�t werden. Dies f�uhrte zu gewissen Abweichungen
von den aus der ersten Phase bekannten Formen (vergleiche den Titel von BDS 3 (1997)). Als
Verlagsort ist T�ubingen angegeben, gefertigt wurde es in der von Hans Ungnad Freiherr von Sonnegg in
Urach geleiteten Druckerei. Herzog Christoph von W�urttemberg (geb. 1515, verheiratet seit 1544
mit Anna Maria, der Tochter des Markgrafen Georg von Brandenburg{Ansbach, "eines besonders
entschiedenen evangelischen F�ursten") machte es sich in seiner Regierungszeit (1550 bis 1568) zur
Aufgabe, die Reformation auch au�erhalb W�urttembergs zu f�ordern. Da er unter �osterreichischer
Obhut aufgewachsen war, lag ihm diese Region besonders am Herzen. Die von ihm eingerichtete und
gef�orderte Druckerei brachte in den Jahren 1561 bis 1565 insgesamt etwa 31 000 Exemplare (verteilt
auf etwa 37 Titel) heraus. Viele wurden in den Bereich der Habsburger Monarchie geschmuggelt, nur
wenige sind bis heute erhalten.
Nachtrag zum Titel von BDS 1999 (5): Die Redaktion dankt Dagmar Burkhart (Mannheim) f�ur
den Hinweis, da� die Zeichnung entgegen lang gehegten Vorstellungen sich nicht im Manuskript des
"Mednyj vsadnik", sondern des "Tazit" �ndet. Da� es sich um die reiterlose Darstellung des ber�uhmten
Standbildes handelt, ist allerdings unstrittig.
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Anna{Halja Horbatsch

zum 2. 3. 2000

von

Hans Rothe (Bonn)

Im vorigen Jahr wurde Frau Anna{Halja

Horbatsch 75 Jahre. Die deutsche Slavistik hat

Grund, auf ihre lebenslange Arbeit aufmerksam

zumachen und ihr zu danken.

Viele werden sie als die Gattin und Lebensge-

f�ahrtin von Olexa Horbatsch kennen, denn regel-

m�a�ig hat sie ihn zu Kongressen und Tagungen

begleitet. Nicht sehr viele werden wissen, da�

sie ihn in seinen Arbeiten unterst�utzte, bei

der Aufnahme von Mundarten fr�uher allj�ahrlich

in allen L�andern Osteuropas, wo man nur

ukrainische Ansiedlungen �nden konnte; bei

der Betreuung seiner Arbeit, wo immer er in

Deutschland wirkte. Doch auch in der deutschen

Slavistik ist wohl nicht sehr vielen beaknnt, da�

sie neben dieser Arbeit | und neben Haushalt

und Kindererziehung! | einen eigenen Beruf als

�Ubersetzerin und Interpretin ihrer ukrainischen

Litaratur aus�ubte.

Anna{Halja Horbatsch wurde als Tochter von

Nikolaj und Marija Lucjak in dem Dorf Brodina

in der Bukowina am 2. M�arz 1924 geboren. Die

Vorfahren der Mutter waren deutschst�ammig.

Die Sprachen, in denen sie aufwuchs, waren

ukrainisch zu Hause und rum�anisch in der Schule.

Ende 1940 wurde die Familie mit Deutschen

aus der Bukowina nach Deutschland umgesiedelt,

und seither ist sie Deutschland treu geblieben.

Das Abitur bestand sie 1943 in Paderborn. Sie

begann ein Studium, zun�achst der Medizin.

Nach dem Krieg wechselte sie und studierte in

G�ottingen Slavische und Romanische Philologie

sowie Osteurop�aische Geschichte. 1947 lernte

sie Olexa Horbatsch kennen; 1948 heirateten

sie. Der Ehe entstammen drei Kinder: der

Sohn ist Physiker, die beiden T�ochter sind f�ur

die Literatur und im Verlagswesen t�atig. Die

weiteren Stationen der Familie waren: M�unchen

1948, kurze Zeit in Frankreich 1951, dann wieder

M�unchen, 1952 ist Olexa Horbatsch Lektor

f�ur Polnisch in G�ottingen, dann in gleicher

Eigenschaft 1956 in Marburg an der Lahn und

1959 in Frankfurt am Main. Dort wurde er 1965

als Ordinarius f�ur Slavische Sprachwissenschaft

berufen, ging aber schon 1979 in den Ruhestand,

nachdem die Familie 1977 s�udlich von Frankfurt

ein eigenes Haus bezogen hatte. Dort, in

Beerfurth, lebt Anna{Halja Horbatsch.

Seit es Mitte der 1950{er Jahre in Westdeutsch-

land m�oglich wurde, slavische Gelehrte als

Gastlektoren oder Gastprofessoren einzuladen,

war Frau Horbatsch in G�ottingen, Marburg und

Frankfurt bei der praktischen Verwirklichung

solcher Gastaufenthalte eine unentbehrliche

Hilfe: eine Wohnung �nden | Beh�ordensachen

regeln | Einrichtungsgegenst�ande besorgen |

Auskunft f�ur alles geben, sie konnte es und

verhalf vielen aus Polen und Jugoslavien zu dem

Gef�uhl, in ihrer Gastuniversit�at zu Hause zu sein.

| Als ihr Mann in den Ruhestand trat, erkrankte

er bald danach und bedurfte mehr und mehr ihrer

Pege.

Ihre Lebensleistung aber liegt in der Vermittlung

der ukrainischen Literatur in Deutschland, z. T.
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auch in Amerika. Der erste Band ihrer �Uber-

setzungen, Blauer November , erschien 1959.

Seither kommen Jahr f�ur Jahr ihre �Ubersetzun-

gen und einf�uhrenden Studien heraus. Ein Biblio-

hra��cnyj poka�z�yk, hrsg. von der im vorigen

Jahr zu fr�uh verstorbenen Ja. Zakrevs'ka 1999 in

Lemberg (Instityt Ukrainoznavstva Ak. N. U.),

z�ahlt 234 Titel ihrer Arbeiten auf; die Zahl

ist schon wieder �uberschritten. 1995 gr�undete

sie in Beerfurth den Brodina Verlag, eine stille

Hommage an ihre Heimat.

Die Liste umfa�t beinahe alle Namen der

ukrainischen Literatur des 19. und besonders

des 20. Jahrhunderts. Keine andere slavische

Literatur verdankt in Westeuropa einer einzigen

Person so viel wie die ukrainische Anna{Halja

Horbatsch. Dadurch kann sich das deutsche

gebildete Publikum �uber diese im Westen un-

bekannte Literatur und ihr Volk hervorragend

informieren: �uber die Wege zur Anerkennung

zwischen den russischen und polnischen Litera-

turen vor 1900; �uber die Bl�ute nach 1900; �uber

die erneute Unterdr�uckung nach 1930 und vor

allem wieder nach 1945; �uber die unbeugsamen

Bekenntnisse zum eigenen Volk und zur eigenen

Kultur in den letzten Jahrzehnten des Sovjet-

regimes; �uber die Schicksale der Dissidenten

und ihrer Frauen; �uber die ukrainische Lager-

literatur, die hier ganz im Schatten der russischen

blieb; �uber die Berichte zu Tschernobyl, ebenfalls

sonst bei uns fast nicht wahrgenommen. In

einer F�ulle von kenntnisreichen Einf�uhrungen

und wissenschaftlichen Studien erl�auterte sie ihre

Autoren und brachte sie in ihren Lebensbedin-

gungen den deutschen Lesern nahe. Bei vielen

Gelegenheiten tr�agt sie �uber ukrainische Literatur

und das geistige Leben in der Ukraine vor.

Neuerdings betreut sie junge ukrainische Dichter

in Deutschland.

Nach dem Tode ihres Mannes (23. Mai 1997)

ging die Doppelarbeit weiter: ihre �Ubersetzungen

neben der Betreuung des Nachlasses von

Olexa Horbatsch, dem Abschlu� seiner letzten

Arbeiten, der richtigen Unterbringung seiner

begonnenen, unvollendeten Studien, der riesigen

Bibliothek, dort, wo sie Nutzen bringen kann,

in Lemberg und in Deutschland bei dem

neu gestifteten Lehrstuhl f�ur Ukrainistik in

Greifswald; immer als Geschenk. Diese

m�uhevolle Arbeit geht in der Stille | "dienen,

nicht verdienen" ist das Motto.

Die Lebensleistung von Anna{Halja Horbatsch ist

der ihres Mannes ebenb�urtig. Beide stellen ein

ganz einzigartiges Beispiel des Dienstes an der

Sache und der Harmonie als Ehepaar und Familie

dar. M�ochte sie noch viele Jahre in Gesundheit

diesen Dienst versehen k�onnen, zum Nutzen

dieser Sache und zur Freude ihrer vielen Freunde

in beiden L�andern, und m�ochte sie erleben, da�

ihr die verdiente Anerkennung zuteil wird.
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Dietrich Freydank y

von

Hermann Goltz (Halle{Wittenberg)

Als ich vor mehr als zwanzig Jahren, in der
Endphase der Abfassung meiner theologischen
Habilitationsschrift zum Corpus areopagiticum
slavicum, wieder einmal im Schutze einer
dunklen hallischen Vorwende{Nacht bei Dietrich
Freydank an der T�ur in der Brucknerstra�e
l�autete, um in einigen philologischen Fragen
zur slavischen �Ubersetzung des Velikij Dionisij
erleuchtet zu werden, geschah es, da� er
| eingeh�ullt in den Rauch seiner Zigarillos
| mir bis weit nach Mitternacht statt eines
Privatissimum zur �Ubersetzungskunst des Starec
Isaija ein nicht minder kurzweiliges Kolleg zu
seinen Funden bei Lev N. Tolstoj hielt.

Das kann alle die nicht �uberraschen, die Dietrich
Freydank kannten. Sein geistiges System be-
stand nicht nur aus einem Gef�a�. Vielmehr
nahm man im Gespr�ach viele miteinander kom-
munizierende geistige R�ohren wahr, ob areo-
pagitische oder tolstojanische oder andere,
die mit einer alle gleicherma�en versorgenden
geistigen Quelle verbunden waren. Und die
erho�te no�etische Erquickung sprudelt auf den
�uberraschten Freydank{Besucher nicht selten
aus einem ganz anderen der vielen intelligib-
len Wasserspeier des Freydankschen Reservoirs
herab.

Das Dietrich Freydank in der byzantinisch{
slavischen Hagiographie stets anziehende Ple-
tenie sloves wurde durch sein eigenes denkeri-
sches Pletenie vremen und Pletenie mest erg�anzt,
das sich nach au�en als ein facettenreiches
Gelehrtenpro�l darbot und nach innen als eine
st�andige gegenseitige Befruchtung der Gedanken
wirkte. Dietrich Freydank verstand auf seinem
weiten Feld die Benjaminsche Einsicht in praxi

zu demonstrieren, da� kreative wissenschaft-
liche Phantasie aus Interpolation von Kleinem
aufbl�uht.

In den Text seines Lebens hatte sich in den
komplizierten Jahren der ostdeutschen Abwick-
lungen, in welchen man ihn, den Unbeschol-
tenen, zum Dank auf undankbar{verantwort-
lichen Posten gestellt hatte, der Tod einge-
ochten. Und nach schlimmsten Beschwernis-
sen und Leiden ri� am 5. Oktober 1999 der
Faden eines Lebens, das am 29. Juni 1928 im
Bitterfeldischen begonnen hatte. Der Sch�uler
und Flakhelfer wollte eigentlich Musiker werden,
brachte dann aber seinen Geist und seine k�unst-
lerische Sensibilit�at in die Wissenschaft ein.
1947 begann er das Slavistik{, Germanistik{
und Indogermanistikstudium an der Martin{Lu-
ther{Universit�at Halle{Wittenberg. Der sichtlich
begabte junge Mann wurde dort auch wissen-
schaftlicher Mitarbeiter, der 1957 zum Dr. phil.
mit der Dissertation Ortsnamen der Kreise
Bitterfeld und Gr�afenhainichen (Berlin 1962)
promoviert wurde. Von seiner Habilitationsarbeit
zu Leitw�ortern bei A. M. Kurbskij (1970) haben
viele Nachkommende pro�tiert, auch wenn sie nie
im Druck erschien.

Das Pletenie der Ideen verst�arkte sich im
Verlaufe dieses Forscherlebens, in die slavische
und alts�achsische Onomastik verochten sich
Morphologie und Syntax, Poetik und Text-
struktur, Untersuchungen altrussischer und
altkirchenslavischer Schriftdenkm�aler, slavisch{
griechisch / byzantinische, slavisch{lateinische
und russisch{westeurop�aische sprachliche und
literarische Beziehungen, griechische Paral-
leltexte zum Uspenskij sbornik, griechische
Quellen altkirchenslavischer Homiletik, Zusam-
menh�ange antiker und slavischer Historiographie
und Episotolographie, altrussische Texte als
Geschichtsquelle zur Eroberung Konstantinopels
1204, �Uberlegungen zum russischen Humanis-
mus, Trediakovskij und die deutsche Literatur,
Wieland in Ru�land, Kyrillo{Methodiana, Ka-
ramzin, Todorskijs hallische �Ubersetzung der
Arndtschen "Vier B�ucher vom Wahren Chri-
stentum", Feofan Prokopovi�c, Lomonosov und
Vuk Karad�zi�c. So entstand ein gro�es und
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feingewobenes geistiges stromaton, typisch wohl
einzig und allein f�ur den hallischen Slavisten
Freydank, in welchem sich die Muster fr�uhester
altkirchenslavischer Quellen mit denen s�ud{ und
ostslavische Literatur des 18. Jahrhunderts und
west{�ostliche Gedankenmuster des 19. und 20.
Jahrhunderts miteinander ber�uhrten.

Der international gesch�atzte Rezensent, in
der Zeitschrift f�ur Slawistik besonders zu
Hause, besprach nicht nur bedeutsame Werke,
sondern war an solchen auch ma�geblich beteilt,
wie etwa an der Geschichte der russischen
Literatursprache, Leipzig 1974 (zusammen mit
Chr. Fleckenstein und W. Boeck), Altrussische
Heiligenleben, Leipzig 1977 (zusammen mit dem
Theologen K. Onasch), Rauchspur der Tauben.
Radziwill{Chronik , Weimar 1986 (zusammen mit
H. Gra�ho�, J. Harney und G. Sturm), Das
V�aterbuch des Kiewer H�ohlenklosters, Leizpig
1988 und Graz, Wien, K�oln 1989 (zusammen
mit J. Harney, S. K�ahler und G. Sturm) und
schlie�lich dem opus magnum "Auf Gottes
Gehei� sollen wir einander Briefe schreiben",
Altrussische Epistolographie, Wiesbaden 1999
(zusammen mit G. Sturm, J. Harney, S. Fahl
und D. Fahl). Eine der vielen posthum
weiterwirkenden Impulse Freydanks ist in dem
laufenden Projekt der Edition des Corpus
areopagiticum slavicum zu erblicken, das in
deutsch{russischer Zusammenarbeit zwischen
Halle, Berlin und St. Petersburg verwirklicht
wird.

Ein v�ollig unzureichender Eindruck von Freydank
w�urde entstehen, wenn man ihn nicht auch an
seiner Bratsche in vielen Kammermusikvereini-
gungen und Liebhaber{Orchestern Halles sitzen
s�ahe. Die Viola geh�orte zu ihm wie Bleistift
und Zigarillo und Rechenschieber (das Erbe
des Mathematiklehrer{Vaters). Wenn der Leser
wei�, warum Johann Sebastian Bach sich mit
Vorliebe ans Bratschenpult setzte, dann kann er
daran auch etwas von Freydank erkennen. Und
das alles verband sich bei Freydank mit einem
| sit venia verbo | s�akular{monastischen
Habitus, aus welchem (aber) der Schalk aus
allen N�ahten hervorblitzte. Monastisches und

Menschliches kamen ebenfalls zusammen in
seiner exemplarischen Bescheidenheit, dem Un-
pr�atenti�osen, das ihn wie viele Menschen Mittel-
deutschlands auszeichnet und das bei Freydank
zu einer stillen personi�zierten Frage an alles wis-
senschaftlich und menschlich Gespreizte und Hof-
f�artige wurde, das sich sowohl vor und nach der
Wende crescendo breitmachte.

Und Freydanks wissenschaftlich{menschlicher
Habitus war insgesamt freundlich{sanfte Unan-
gepa�theit, die Lust, scheinbar stillhaltend wider
den Stachel zu l�ocken, wissenschaftlich und
praktisch z. B. durch Zusammenarbeit mit den
hallischen Theologen in einer Zeit, als die
Theologen noch isoliert und intern ausgegrenzt
wurden. Erst sp�at habe ich erfahren, da� die
Zusammenarbeit mit dem Theologen Konrach
Onasch und mit mir ihm nicht geringe Schwierig-
keiten seitens der SED{bestimmten hallischen
Universit�ats{Leitung eingebracht hatten. Von
ihm h�atten wir dies nie erfahren.

Das allerbeste Urteil h�orte ich �uber Dietrich
Freydank noch zu DDR{Zeiten aus dem Munde
von Unberufen{Berufenen, als ich ihn einmal im
Tschenyschewskij{Haus suchte, | dem einstigen
gro�en Freimauerer{Tempel Halles, wo sich
nach den Freimaurern der Gauleiter, nach dem
Gauleiter die Rote Armee, nach der Roten
Armee das Slavische Institut der Universit�at,
nach der Wende das Ostkircheninstitut und
das Umweltzentrum ansiedelten | und Der
Reigen nun nach der Wende m�oglicherweise
mit den Freimaurern wieder anhebt, nachdem
der Rechtsstreit zwischen Universit�at und
Freimaurern zugunsten letzterer ausgegangen ist
|: Ich fragte damals im Tscherny{Haus eine
Kollegin, die im hallischen Slavischen Institut
mehr die SED als die Slavistik repr�asentierte,
wo denn Herr Freydank sein, und sie replizierte:
"Ach, Sie suchen unseren Wissenschaftler!"

Vollst�andigge Bibliographie in der urspr�unglichen Fest{,

jetzt Gedenkschrift f�ur Dietrich Freydank zum 70. Ge-

burtstag, die | von S. Mengel, G. Lehmann{Carli und

Th. Dalber vorbereitet | im Druck ist.
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Walter Witt y

von
Norbert Franz (Potsdam)

Am 2. Mai 2000 erlag Walter Witt, bis zu

seiner Pensionierung Professor f�ur Ostslavische

Sprachwissenschaft am Institut f�ur Slavistik der

Universit�at Potsdam, einem Herzleiden.

Geboren in Pommern am 30. Januar 1933

hat er als j�ungster von vier Geschwistern und

Halbwaise die entbehrungsreiche Kriegs{ und

Nachkriegszeit in Potsdam erlebt und blieb

als St�utze f�ur die Mutter auch zum Studium

dort. Es war das Studium der Slavistik an

der damals neugegr�undeten Brandenburgischen

Landeshochschule, der sp�ateren P�adagogischen

Hochschule Potsdam. Ein l�angerer Forschungs-

aufenthalt in Tartu schlo� sich an das Studium

an, und die PH wurde die St�atte der ersten beruf-

lichen Erfahrungen.

Walter Witt leitete das Fernstudium, das in der

DDR noch in den 60er Jahren eine wichtige

Rolle bei der Aus{ und Weiterbildung der

Russischlehrer spielte. Erst mit 36 Jahren

(1971) konnte er den n�achsten akademischen

Quali�kationsschritt tun: die Dissertation �uber

den altrussischen unabh�angigen In�nitiv vorlegen

und mit dem Pr�adikat summa cum laude

verteidigen. Sp�ater wurde ihm auch die

Habilitation erm�oglicht, sie war dem In�nitiv

der russischen Gegenwartssprache gewidmet,

genauer seinen aspektualen, temporalen, moda-

len und personalen Bedeutungen. Trotz gele-

gentlicher Exkurse in Morphologie und Stilistik

blieb die Syntax sein eigentliches Gebiet.

Zum Ende der 80er Jahre vertraute man

Walter Witt z�ogerlich Leitungsfunktionen an der

P�adagogischen Hochschule an. Nach dem Ende

der DDR war er derjenige, dem die Mitarbeiter

ebenso wie die neue Hochschulleitung das

Vertrauen aussprachen, und so oblag es ihm,

die Geschicke des Instituts f�ur Slavistik in den

bewegten Jahren des Wandels und Wechsels

zu leiten. Er tat dies mit bemerkenswerter

Aufgeschlossenheit und kluger Weitsicht. Mit

gro�er menschlicher O�enheit begegnete er den

neu berufenen Kollegen (die aus dem Westen

stammten) und vermittelten ihnen das Gef�uhl,

da� sie erw�unscht und willkommen waren.

F�ur die slavistischen Institute Polens und der SU

(sp�ater Ru�lands und Wei�ru�lands), mit denen

die Potsdamer Slavistik enge partnerschaftliche

Beizehungen pegt(e), war Walter Witt eine

Art "Institution". Partnerschaft war f�ur

sie in ihm personi�ziert, weil er bei allen

Eigeninteressen der Institutionen bewu�t machte,

da� Partnerschaften Begegnungen zwischen

Personen sind. Er verf�ugte �uber die seltene Gabe,

innerhalb k�urzester Zeit aus einer institutionellen

Beziehung eine pers�onliche Freundschaft zu

machen, Vertr�age in gelebte Partnerschaft

umzuwandeln. Sowohl die Herzen{Universit�at in

Sankt Petersburg als auch die Tank{Universit�at

in Minsk verliehen ihm in den 90er Jahren die

W�urde des Dr. h. c.

Viele Jahre lang hat Walter Witt mit Geschick

und Weitsicht die Gesch�afte des Instituts f�ur

Slavistik der Universit�at Potsdam gef�uhrt, er war

Prodekan und Beauftragter f�ur Partnerschaften.

Mit ihm verliert der VHS ein Mitglied, das wegen

der politischen Gegebenheiten erst relativ sp�at

hinzukam, den Impuls der V�olkerverst�andigung

in die Slavia aber schon fr�uher gelebt hat.
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Wissenschaftliche Beitr�age

<Obwi$i rod>
und verwandte Erscheinungen

im Russischen

von

Norbert N�ubler (Kiel)

Bereits seit Lomonosovs Grammatik �ndet man im Russischen die Bezeichnung <obwi$i rod> f�ur

eine Reihe von Substantiven, die im Nom. Sg. die Endung {a besitzen: sirota "Waise", ubi$ica

"M�order(in)", levxa "Linksh�ander(in)", plaksa "Heulsuse", p~�nica "Trunkenbold" usw. (zahlreiche

weitere Beispiele bei Mu�cnik, 1971, S. 211). Diese Substantive k�onnen mit maskuliner ebenso wie mit

femininer Kongruenz auftreten. Betro�en ist sowohl die adjektivische Kongruenz in allen Kasus als

auch die Subjekt{Pr�adikat{Kongruenz. (Unter dem Begri� "adjektivische Kongruenz" fasse ich alle

Erscheinungen zusammen, die durch die formale Angleichung eines untergeordneten Wortes entstehen.

Dadurch wird also auch die Kongruenz von Possessivpronomina oder von Partizipien erfa�t.)

1 Prixla gor~ka� p~�nica.

2 Prixel gor~ki$i p~�nica.

Mit diesem Ph�anomen des <obwi$i rod> wird dar�uber hinaus das variable Genus im Russischen in

Zusammenhang gebracht (vgl. Aks�enov, 1984, oder Akademiegrammatik, 1980, Bd. I, S. 467f.):

� Bei Substantiven des Typs sud~�, kollega, starosta kann ebenfalls maskuline und feminine

Kongruenz auftreten:

3 Prixla nova� kollega.

4 Prixel novy$i kollega.

Bei dieser Gruppe von Substantiven handelt es sich um Maskulina mit der Endung {a im Nom. Sg.

Feminine �Aquivalente durch Su�gierung sind standardsprachlich nicht oder nur vereinzelt bildbar (vgl.

sluga "Diener" vs. slu�anka "Dienerin").

� Auch bei Substantiven des Typs vraq, doktor, buhgalter �ndet man die variable Kongruenz:

5 Prixla molada� vraq.

6 Prixel molodo$i vraq.
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Es handelt es sich um Maskulina, die im Nom.Sg. endungslos sind. Auch f�ur sie sind standardsprachlich

keine femininen �Aquivalente durch Motion bildbar.

� Bei Substantiven des Typs uqitel~, kosmonavt, biznesmen treten ebenfalls Schwankungen in der

Kongruenz auf:

7 Prixla horoxa� uqitel~.

8 Prixel horoxi$i uqitel~.

Hier handelt es sich wie bei der vorherigen Gruppe um im Nom.Sg. endungslose Maskulina. Allerdings

sind durch Motion feminine �Aquivalente bildbar: uqitel~nica, kosmonavtka, biznesmenka.

Die Zugeh�origkeit der drei zuletzt beschriebenen Substantivgruppen zur Kategorie des <obwi$i rod> ist

zweifelhaft. Der Typ kollega wird eindeutig als maskulin klassi�ziert. Das schwankende Genus kommt

bei den Typen vraq, uqitel~ nur im Nominativ vor. Die S�atze (9) und (10) sind dementsprechend

nicht akzeptabel:

9 * My uvideli molodu� vraqa.

10 * My uvideli horoxu� uqitel�.

Dar�uber hinaus wird in verschiedenen Grammatiken angemerkt, da� die schwankende Subjekt{

Pr�adikat{Kongruenz �ublich sei, die schwankende Adjektiv-Kongruenz hingegen selten vorkomme (vgl.

Akademiegrammatik, 1980, Bd. 1, S. 467 | 468: <V razgovorno$i, neprinu�denno$i reqi aktivno

rasprostran��ts� upotrebleni� tipa vraq priqla, brigadir uehala v pole (re�e | soqetani�

tipa nova� brigadir, prekrasna� vraq>.

Die sprachwissenschaftliche Beurteilung des <obwi$i rod> und der damit in Zusammenhang gebrachten

Erscheinung der Genusvariabilit�at ist nicht einfach. Eine m�ogliche L�osung ist die Unterscheidung

jeweils zweier Homonyme. Bei dem eigentlichen Typ sirota m�u�te demnach unterschieden werden

zwischen sirota1 "die (weibliche) Waise" und sirota2 "die (m�annliche) Waise, der Waisenknabe".

Im Gegensatz etwa zum Tschechischen oder Slowakischen, wo die maskulinen Substantive auf {a ein

eigenes Deklinationsparadigma herausgebildet haben, zeigen die beiden Homonyme im Russischen aber

keine Unterschiede in den Kasusendungen. Eine Aufspaltung in zwei Lexeme w�are lediglich aufgrund

des Kongruenzverhaltens untergeordneter Ausdr�ucke bzw. auf der Grundlage der Subjekt{Pr�adikat{

Kongruenz m�oglich. Die These von der Homonymie kann f�ur die Genusschwankungen bei den Typen

kollega, vraq und uqitel~ keine Erkl�arung liefern, da diese auf den Nominativ beschr�ankt ist.

Ein zweiter Ansatz zielt auf die Beibehaltung eines einheitlichen Lexems sirota ab, das

dementsprechend besondere Eigenschaften besitzt. Die Darstellung in der Akademiegrammatik,

1980, S. 466 kommt der Einf�uhrung eines vierten Genus im Russischen sehr nahe: <Pomimo

mu�skogo, �enskogo i srednego roda u suwestvitel~nyh est~ tak nazyvaemy$i obwi$i rod>.

Gegen eine solche Au�assung spricht die Tatsache, da� dieses "vierte Genus" keine charakteristischen
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Ausdrucksm�oglichkeiten besitzt. Sowohl in der Deklination der Substantive als auch in der adjektivischen

Kongruenz tr�agt es eindeutig die formalen Z�uge entweder des Maskulinums oder des Femininums.

Auf ein viertes Genus l�auft auch die Ansicht Crocketts hinaus, beim Typ sirota handele es sich um

Substantive ohne Genus (Crockett, 1976, S. 69). Bei dieser Interpretation stellt sich dar�uber hinaus

die Frage nach der Grammatizit�at der gesamten Kategorie Genus, denn Kennzeichen grammatischer

Kategorien ist es ja gerade, da� sie den gesamten Bestand einer bestimmten Wortart erfa�t.

Die pauschale Au�assung von "Kongruenz" als einem einheitlichen Ph�anomen und dem wichtigsten

Signal f�ur das Genus erschwert in den L�osungsans�atzen der neueren Zeit eine vollst�andige Erkl�arung

des Problems. Bei Corbett zeigen sich Ans�atze zu einer anderen Vorgehensweise. Es wird

unterschieden zwischen dem morphologischen und dem semantischen Genus (Corbett, 1991, S. 34�.).

Dementsprechend unterscheidet sie das Genus der Substantive zun�achst nach der Zugeh�origkeit zu

einer bestimmten Deklinationsklasse. Die Kongruenz ist daf�ur nicht ausschlaggebend. In den F�allen

der Maskulina des Typs d�d� "Onkel", �noxa "J�ungling" geht sie davon aus, da� die lexikalische

Markierung f�ur das m�annliche Geschlecht die morphologische Markierung als Feminina �uberschreibt:

"Though we say that Russian has a morphological assignment system [for gender], semantic factors

still take precedence. Thus djadja (masculine) 'uncle' and tetja (feminine) 'aunt' are equivalent

morphologically, but since they are sex-di�erentiable, the di�erence in meaning leads to their being

of di�erent gender." (Corbett, 1991, S. 43). Von den oben benannten Gruppen, die variables Genus

aufweisen, behandelt Corbett nur den Typ vraq unter der Bezeichung "hybride Substantive". Auch

bei diesem geht sie zudem nicht auf die Tatsache ein, da� feminine adjektivische Kongruenz auf den

Nominativ begrenzt ist (Corbett, 1991, S. 231�).

Eine L�osung des Problems erscheint m�oglich, wenn die Subjekt{Pr�adikat-Kongruenz nicht auf eine Stufe

mit der adjektivischen Kongruenz gestellt wird. Der Ausdruck des Genus bei bestimmten russischen

Verbformen kann nicht nur als eine formale Angleichung des Pr�adikats an das Genus des Subjekts

interpretiert werden. M�oglich ist auch die Annahme, da� die Wahl der Verbform das Genus bzw. den

Aussagebereich des Subjekts determiniert. Methodisch l�a�t sich dies als eine Ausweitung der Valenz{

Theorie rechtfertigen. Nur in den �niten Formen kann das Verb sein volles Valenzpotential entfalten.

In ganz bestimmten �niten Formen | n�amlich im Pr�ateritum, Konjunktiv und perfektiven Passiv |

kann im Russischen das Valenzpotential weiter gesteigert werden. Die Wahl der Verbform determiniert

in diesen F�allen auch das Geschlecht bzw. den Sexus des ersten Aktanten, also des Subjekts. Dadurch

l�a�t sich auch begr�unden, warum feminine adjektivische Kongruenz bei Substantiven der Typen vraq

und uqitel~ nur im Subjektskasus Nominativ m�oglich ist.

Eine solche Herangehensweise erkl�art das Verhalten genusvariabler Substantive im Russischen aber nur

unvollkommen. In S�atzen wie (11) und (12) determiniert die feminine Verbform, da� das Substantiv

uqitel~ als Bezeichnung f�ur eine weibliche Person aufzufassen ist. Dennoch zeigt das Adjektiv

maskuline Kongruenz:

11 Prixla molodo$i uqitel~.

12 Govorila prekrasny$i vraq.



| BDS Nr. 6 (2000) | Wissenschaftliche Beitr�age 13

Man mu� davon ausgehen, da� vraq ebenso wie ein lexikalisch f�ur den Sexus nicht markiertes Substantiv

darstellt. Die feminine Verbform schr�ankt den Aussagebereich bez�uglich des nat�urlichen Geschlechts

ein. Es �andert das morphologische Genus im Sinne Corbetts nicht. Aufgrund der Zugeh�origkeit des

Substantivs zu einer maskulinen Deklinationsklasse kann das daraus resultierende grammatische Genus

ausschlaggebend f�ur die adjektivische Kongruenz sein. Insofern kann die adjektivische Kongruenz sich

sowohl nach dem vom Verb determinierten nat�urlichen Geschlecht als auch nach dem grammatischen

Genus des Substantivs richten.

Bleibt man innerhalb des von Corbett entworfenen Systems der Unterscheidung zwischen

morphologischem, durch die Deklinationsklasse bestimmten Genus und der unter bestimmten

Umst�anden davon abweichenden semantischen Kongruenz, so l�a�t sich daraus die M�oglichkeit der

femininen Kongruenz beim Typ kollega, sud~� nicht erkl�aren. Dieser Substantiv{Typ w�are durch die

Nominativendung morphologisch als Femininum markiert. Sowohl das Pr�adikat als auch abh�angige

Wortformen mit adjektivischer Kongruenz treten in der Regel aber in maskuliner Form auf. Dies

w�urde auf eine Zugeh�origkeit zum lexikalisch f�ur das m�annliche Geschlecht markierten Typus �noxa

"J�ungling" hinweisen. Dennoch ist bei kollega oder sud~� die Verwendung als Bezeichnung f�ur ein

weibliches Wesen m�oglich, wobei das Pr�adikat und die adjektivische Kongruenz in der femininen Form

auftreten. Somit weist diese Gruppe von Substantiven alle Eigenschaften der lexikalisch nicht f�ur ein

bestimmtes Geschlecht markierten Bezeichnungen des Typs vraq, uqitel~ auf. Im Gegensatz zu den

Maskulina mit Null-Endung kann der Typ kollega allerdings auch in den obliquen Kasus mit femininer

adjektivischer Kongruenz auftreten:

13 My uvideli novu� kollegu.

Dies ist nur dadurch erkl�arbar, da� hier eine echte Verschiebung der semantischen Klasse hin zum

Deklinationsmuster �ena statt�ndet. Eine gleichartige Verschiebung ist bei den Typen vraq und

uqitel~ nicht m�oglich, da keine zum Femininum geh�origen Deklinationsmuster vorhanden sind.
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Akademiegrammatik, 1980 = Russkaja grammatika. Tom I: Fonetika, fonologija, udarenie, intonacija,
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Crockett, 1976 = Crockett, D.B.: Agreement in Contemporary Standard Russian. Cambridge 1976.

Corbett, 1991 = Corbett, G.G.: Gender. Cambridge 1991.

Mu�cnik, 1971 = Mu�cnik, I.P.: Grammati�ceskie kategorii glagola i imeni v sovremennom russkom
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Postdualismus.
Konstellationen des Anderen

in der russischen Gegenwartsliteratur

von

Christina Parnell (Erfurt)

Ausgehend von einer Skizzierung der russischen Kulturdiskussion von �Caadaev und Kireevskij �uber

Bachtin und Lotman bis hin zu Ryklin und der gegenw�artigen kulturosophischen Debatte in der

westeurop�aischen Slawistik will der Vortrag der Frage nachgehen, wie sich die Identit�atsbr�uche der

postsowjetischen Phase im Verh�altnis zwischen Selbst und Anderem, dezidiert in den gender{ und

race{Konstellationen, darstellen. Wie schl�agt sich die ver�anderte gesellschaftlich{soziale Situation

in den Geschlechterbeziehungen nieder, welche neuen Fremd- und Feindbilder werden o�enbar?

Welche Verschiebungen gibt es im Verh�altnis von Zentrum und Peripherie, und welche Strategien der

Identit�atskonstituierung �uberwiegen: die der Abgrenzung oder die der Verbindung?

Im Mittelpunkt der Analysen stehen die inter{subjektive Beziehung Ich-Andere(r) in ihren wesentlichsten

Hypostasen (alter ego, Feind, Begehrter, Bed�urftiger u. a.) sowie die intra{subjektive Auseinander-

setzung zwischen dem Eigenen und dem Fremden. Dabei soll gepr�uft werden, ob die der russischen

Kultur traditionell zugeschriebene duale Denkweise als invariantes Merkmal in diesen Konstellationen

weiterwirkt, die Oppositionen West vs. Ost, Kultur vs. Natur, Individuum vs. Gemeinschaft, M�annlich

vs. Weiblich, Eigenes vs. Fremdes fortgeschrieben werden, oder ob nicht heute (wie auch in der

Vergangenheit) komplexere Modelle f�ur die Beschreibung der russischen Konzepte und Mentalit�at

vonn�oten sind.

Materialgrundlage sind exemplarische Beispiele russischer Gegenwartsprosa aus dem Erz�ahlband Russkie

cvety zla (1997) sowie die Erz�ahlungen Vtorogo marta togo goda (1994) und Kamni (1993) der russisch{

j�udischen Autorinnen Ulickaja und Juzefovskaja, in deren Werk sich die Problematik von gender und

race in der Identit�atsdiskussion verbindet. J�udische und weibliche Identit�at verk�orpern dabei die Rolle

des Anderen, dessen Konstituierung �uber einen komplizierten Prozess der Imagination, Identi�kation

und Absto�ung der durch die machtaus�ubende Bezugsgruppe gesetzten Fremdbilder erfolgt.

In den untersuchten Werken stellt sich das Verh�altnis zwischen Eigenem und Anderem als relational und

reziprok dar. Die im Machtdiskurs Anderen k�onnen die Muster dichotomischer Denkweisen in neuen

Ausschlussverfahren wiederholen und zur Wir-Gruppe mutieren. Die Parodierung und Konterkarierung

monologischer Denkstrukturen bewirkt ein Pl�adoyer f�ur das Heterogene. Der invariante Einheits-

gedanke utopisch-sozialistischer Erz�ahlungen wird durch die Betonung des Di�erenzgedankens abgel�ost.

Di�erenz erscheint dabei durchaus nicht nur polar in der Umkehrung kontradiktorischer, dichotomischer

Konstellation, sondern oszillierend und o�en.
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Diskussionsforum

Slavische Muttersprachler und
das Studium

der Slavistik (Russistik)
in Deutschland

Beobachtungen und Erfahrungen

von

Rolf{Dieter Kluge (T�ubingen)

Viele Sp�ataussiedler (z. B. Ru�landdeutsche) und

Muttersprachler aus anderen slavischen L�andern

entscheiden sich f�ur ein Studium der Slavistik.

Der Anteil slavischer Muttersprachler unter den

Studierenden am Slavischen Seminar T�ubingen

ist recht hoch, in der S�udslavistik geht er sogar

gegen 50 %.

Die Gr�unde, Slavistik zu w�ahlen, m�ogen im

einzelnen sehr unterschiedlich sein, jedoch

zeigt die Erfahrung, da� viele Studienanf�anger

bei der Entscheidung f�ur das Slavistikstudium

ihre muttersprachliche Kompetenz �ubersch�atzen

und sogar mit wissenschaftlicher Kompetenz

verwechseln, was oft zu Frustrationen und

Entt�auschungen f�uhrt.

In der Regel haben slavische Muttersprachler

beim Formulieren von wissenschaftlichen

Zusammenh�angen in deutscher Sprache die

gleichen Schwierigkeiten wie ihre deutschen

Kommilitonen beim Gebrauch der Fremdsprache,

verm�ogen das aber selten zu verstehen, weil sie

glauben, da� f�ur das Studium der Slavistik die

Kenntnis der slavischen Sprachen entscheidend

sei und dem Deutschen nur sekund�are Bedeutung

beikomme. Gewi� verkennen diese Kommilitonen

nicht, da� man in Deutschland Kenntnisse

der deutschen Sprache braucht, aber f�ur das

Studium wird davon ausgegangen, da� der

wissenschaftliche Diskurs in der entsprechenden

slavischen Sprache gef�uhrt werden m�usse und

die deutschen bzw. nicht{muttersprachlichen

Kommilitonen sich diese sprachliche Kompetenz

erwerben m�u�ten, die ja Zweck und Ziel ihres

Studiums sei. Nicht nur die Vermittlung der

Tatsache, da� bei uns eben das Deutsche

die ma�gebliche Wissenschafts{ und bevorzugte

Unterrichtssprache ist, bereitet Schwierigkeiten,

sondern auch die unterschiedliche Methodik

(literatur)wissenschaftlichen Lehrens und

Forschens: In Ru�land und anderen slavischen

L�andern wird das selbst�andige Erkennen einer

wissenschaftlichen Problematik, die begr�undende

Darlegung eines Erkenntnisinteresses und seine

eigenst�andige L�osung mit kritischer Auswertung

der Sekund�arliteratur (ohne st�orenden Respekt

vor wissenschaftlichen Autorit�aten als Verfasser)

nicht in der Weise einge�ubt, wie dies in

Deutschland der Fall ist. Schulsystem und

universit�are Ausbildung unterscheiden sich hier

z. T. gravierend von denen der Herkunftsl�ander,

wo das Studium durch obligatorische Kurse

viel st�arker durchorganisiert und eher rezeptiv

angelegt ist. Vielfach m�ussen die Studierenden

sich erst an unser System gew�ohnen, das

in der Gestaltung freier ist, dabei aber

ein gr�o�eres Ma� an Eigenverantwortung und

{initiative voraussetzt. So lautet eine h�au�g

gestellte Frage in der Fachstudienberatung:

"Mit welchem Lehrbuch wird hier gearbeitet?"

Die Lehrenden haben es also nicht nur mit
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Studierenden sehr unterschiedlichen Niveaus

zu tun, sondern auch mit unterschiedlichen

akademischen Herangehensweisen.

In den 90er Jahre waren wir z.B. dazu

�ubergegangen, Hauptseminare auch in russischer

Sprache durchzuf�uhren. Dies war m�oglich, weil

im russischen Sprachunterricht noch gen�ugend

Lehrkr�afte verf�ugbar waren, die die deutschen

Seminarteilnehmer begleitend auf die F�ahigkeit

zur m�undlichen wissenschaftlichen Diskussion im

Seminar vorbereiteten. Den gr�o�eren Vorberei-

tungsaufwand haben die nicht{muttersprachli-

chen Seminarteilnehmer im Hinblick auf den

nachweisbaren Erfolg gerne auf sich genommen.

Als au�erdem in dieser Zeit die ersten russischen

Austauschstudenten auf dem Wege

der Universit�atspartnerschaft aus Moskau nach

T�ubingen kamen, wurden bei der Durchf�uhrung

von Seminaren in der Fremdsprache recht gute

Erfahrungen gemacht: Dies lag wohl auch daran,

da� der Anteil deutscher nicht{muttersprachli-

cher Studierender gr�o�er war als der russischer

Muttersprachler. Die russischsprachigen Kommi-

litonen verhielten sich kooperativ und versuch-

ten nicht, die muttersprachliche Kompetenz als
�Uberlegenheit in allen Bereichen auszuspielen.

Das Experiment der fremdsprachigen Semina-

re war zun�achst erfolgreich, ein gewisses Absin-

ken des wissenschaftlichen Niveaus konnte durch

ein zeitweiliges Nachhaken in deutscher Sprache

aufgefangen werden.

Die Seminare in russischer Sprache wurden

zunehmend von Muttersprachlern belegt. Jetzt

zeigte sich in praxi , da� die Vorstellungen von

Wissenschaftlichkeit deutlich divergierten: Die

(literatur)wissenschaftlichen Arbeiten fast aller

Mutterspachler, die ihre Schulausbildung und

z.T. auch ein Hochschulstudium in der Sowjet-

union bzw. in Ru�land durchlaufen hatten, gli-

chen eher sch�ongeistigen Essays und beachte-

ten die Anforderungen der sukzessiven Beweis-

f�uhrung, der Veri�zierbarkeit der Ausf�uhrungen

und die formalen Normen nicht. Es erwies

sich als �au�erst schwierig, diesen Seminarteil-

nehmern zu vermitteln, da� ihre in gutem

Russisch verfa�ten "Aufs�atze" das verlangte wis-

senschaftliche Niveau nicht erreichten, w�ahrend

nicht{muttersprachliche Teilnehmer akzeptable

Arbeiten in mitunter schwachem Russisch

vorlegten. Das f�uhrte zu einem psychologischen

Problem: Die Muttersprachler setzten mit

Vehemenz ihre sprachliche Kompetenz nunmehr

in der Diskussion ein, um ihre | wie sie es

sahen | "angeblichen" M�angel zu kompensieren

und redeten die Nicht{Muttersprachler an die

Wand. Die unterschiedlichen sprachlichen

F�ahigkeiten konnten vom Seminarleiter nicht

mehr oder nur durch autoritative Eingri�e

aufgefangen werden. Die Entwicklungen

drifteten auseinander: Das letzte Seminar

dieser Art wurde fast nur noch von russischen

Muttersprachlern besucht. Notgedrungen | und

auch als Folge des Kapazit�atsabbaus im Bereich

des Sprachunterrichts | ging man wieder dazu

�uber, die Seminare grunds�atzlich auf deutsch

abzuhalten und den Teilnehmern anzubieten, ihre

Referate je in der Fremdsprache vorzutragen.

Die Erfahrungen mit dem Unterricht in der

Fremdsprache zeigen, da� Nicht{Muttersprachler

neben Muttersprachlern im gleichen Kurs mit

zunehmenden Hemmungen zu k�ampfen haben,

sich in der Fremdsprache auszudr�ucken und am

Ende demotiviert werden.

Es stellt sich die Frage, wie sich die verschiedenen

Voraussetzungen und M�oglichkeiten miteinander

vereinbaren lassen; oder konkreter ausgedr�uckt:

Wie kann ein sowohl f�ur deutsche als auch f�ur

slavische Muttersprachler akzeptabler Unterricht

angeboten werden, der den unterschiedlichen An-

forderungen, Voraussetzungen und Erwartungen

gerecht wird?
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Anglisten halten ihren Unterricht generell in

der Fremdsprache ab. Dies kann aber

f�ur die Slavistik kein Muster sein, weil

selbst die Abiturkenntnisse in Leistungskursen

des Faches Russisch nicht das Niveau eines

neunj�ahrigen intensiven Englischunterrichts er-

reichen k�onnen. In der Slavistik bleibt die

Gefahr bestehen, da� der wissenschaftliche

Unterricht in der Fremdsprache zu Lasten der

Nicht{Muttersprachler von den Muttersprachlern

dominiert wird.

Nun bildet das Erlernen der Sprachen selbst

ja einen nicht unerheblichen Teil des Slavistik-

studiums. Der Vorteil der Muttersprachler in

diesem Bereich ist evident. Dennoch stellen

sich im schriftlichen Gebrauch der Muttersprache

oft erhebliche De�zite heraus (Schw�achen in

Orthographie, Syntax, Stilistik u. a.). Durch

obligatorische Kontroll{ bzw. �Aquivalenzpr�ufun-

gen kann zwar festgestellt werden, ob die Mutter-

sprachler den theoretischen und schriftlichen

Anforderungen der jeweiligen Sprachkurse, die

in vier Semestern aufeinander aufbauend bis

zur Zwischenpr�ufung f�uhren, gen�ugen. Wer

solche �Aquivalenzklausuren besteht, kann sich

den Sprachunterricht sparen und ist zeitlich

erheblich entlastet, obwohl in vielen F�allen dann

die Deutschkenntnisse so mangelhaft sind, da�

es notwendig w�are, die gewonnene Zeit zur

Verbesserung des Deutschen zu benutzen. Aber

daf�ur gibt es weder eine Verpichtung noch

ein entsprechendes Sprachlehrangebot. Oftmals

fragt man sich resignierend, nach welchen Kri-

terien (slavischen) Muttersprachlern Deutsch-

kenntnisse attestiert wurden, die zum Studium

an einer deutschen Hochschule bef�ahigen sollen!

Ein noch gr�o�eres Problem scha�en jene Mutter-

sprachler, die die jeweiligen �Aquivalenzklausuren

nicht bestehen und dann den entsprechenden

Sprachkurs besuchen m�ussen, sich dort |

aufgrund ihrer allerdings nur m�undlichen Kom-

petenz | unterfordert f�uhlen und die Dozenten

in Diskussionen verwickeln (�uber Sonderf�alle,

Ausnahmen, dialektale oder regionale

Besonderheiten, individuelle Erfahrungen etc.),

die im Grunde den Ablauf des Unterrichts st�oren

und aufhalten. Infolge der geringen Kapazit�at

im Sprachunterrichtsbereich lassen sich selten

spezi�sche Kurse f�ur Muttersprachler einrichten.

Die Integration muttersprachlicher Studierender

ist nicht zuletzt auch von der Ausstattung

slavistischer Seminare und Institute abh�angig.

Demn�achst k�onnte sich im Zusammenhang

mit Studienzeitverk�urzung und Kurzstudium

(Bakkalareus) ein zus�atzliches Problem ergeben,

indem n�amlich den zeitlichen Vorgaben die Erfah-

rungswerte der k�urzesten Studiendauer zugrun-

degelegt werden. Diese d�urften wahrscheinlich

Muttersprachler erbringen. Es scheint auch

nicht ausgeschlossen, da� in weiterer Zukunft

Studierende aus den slavischen Beitrittsl�andern

zur EU an deutsche Universit�aten dr�angen und

(wenigstens im Zweit{ oder Nebenfach) Slavistik

belegen, so da� die Frage der Eingliederung

muttersprachlicher Studierender kein vor�uberge-

hendes Ph�anomen sein wird.

Die Abbrecherquote der Slavistikstudenten mit

slavischer Muttersprache ist hoch. Die Gr�unde

daf�ur liegen meist in der falschen | von all-

gemeinen Studienberatungen gelegentlich sogar

suggerierten | Erwartung, durch die Kompetenz

in der Muttersprache f�ur ein Slavistikstudium

besonders geeignet zu sein. Aber auch viele

Studienanf�anger mit gar keinen oder nur unzu-

reichenden Vorkenntnissen in (einer) slavischen

Sprache(n) brechen das Studium vorzeitig ab,

wenn sie erkennen, da� der Erwerb der n�otigen

Sprachkenntnisse zu zeitraubend und aufwendig

ist. Das wirkt sich einmal f�ur die Slavistik

sehr negativ auf ihre Evaluationswerte aus,
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die ja nicht f�acherspezi�sch festgelegt werden,

und es mindert die Attraktivit�at des Faches,

zumal in einem Bundesland, in dem sogenannte

Langzeitstudierende, die die Regelstudienzeit

�uberschreiten, eine nicht geringe Studiengeb�uhr

bezahlen m�ussen. Ein gravierender R�uckgang

der Studierendenzahlen (Anf�anger wie Examens-

kandidaten, die in ein Bundesland ausweichen, in

dem keine Studiengeb�uhren erhoben werden) ist

die Folge.

Es fragt sich, ob eine Entwicklung hingenommen

werden darf, die das Fach Slavistik wieder

zu einer (sehr) "kleinen" Disziplin mit (sehr)

wenigen Studierenden (meist muttersprachlicher

Herkunft) reduzieren wird und sich die (von

Lehraufgaben dann relativ "befreiten") Dozenten

und Lehrstuhlinhaber nur auf ihre Forschung

kaprizieren sollen. Das d�urfte f�ur die (evalua-

tionsbedingte) Ausstattung der Lehrst�uhle und

Seminare bzw. Institute) negative Konsequenzen

haben. Insofern scheint es geboten, da�

sich die organisierte Fachvertretung in der

�o�entlichen (bildungspolitischen) Diskussion f�ur

die gesellschaftliche Notwendigkeit einer breit

angelegten Slavistik einsetzt, die zureichend

ausgestattet v. a. deutschsprachigen Studien-

anf�angern die Gelegenheit bietet, die Sprachen

und Kulturen unserer slavischen Nachbarl�ander

im Osten im gleichen Umfang und in gleicher

Intensit�at studieren zu k�onnen, wie die der

romanischen Nachbarn im Westen.

Gemeinsame Seminare zum gleichen Thema

konnten mit dem Lehrstuhl f�ur Russische

Literaturgeschichte an der MGU abgehalten

werden.

Es mag eine eher zuf�allige Beobachtung sein, da�

die hier am Beispiel des Russischen gezeigten

Probleme bei Veranstaltungen mit mehrheitlich

polnischsprachigen oder s�udslavischen Mutter-

sprachlern in abgeschw�achter Form auftraten.

Dies kann daran liegen, da� die Gruppenzahlen

in west{ und s�udslavistischen Veranstaltungen

weitaus kleiner sind und sich die Teilnehmer

pers�onlich kennen.

Evaluation
"call for papers"

Im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums

f�ur Wissenschaft, Forschung und Kunst evalu-

ierte eine Gruppe unter Leitung des Altrektors

der Universit�at Passau Prof. Dr. Dr. Karl{

Heinz Pollok, bestehend aus Univ.{Prof. Dr.

Georg Brunner (Universit�at zu K�oln, Ostrecht),

Univ.{Prof. Dr. Wolfgang Eismann (Universit�at

Graz, Slavistik), Univ.{Prof. Dr. Klaus

W. Hempfer (FU Berlin, Romanistik), Univ.{

Prof. Dr. Reinhard Lauer (Georg{August{Uni-

versit�at G�ottingen, Slavistik), Univ.{Prof. Dr.

Dr. h. c. mult. Klaus Zernack (FU Berlin,

Osteurop�aische Geschichte), das Fach Slavistik

an den Universit�aten Bayerns. Das Redaktions-

kollegium strebt f�ur die folgende Ausgabe einen

Bericht sowie eine Diskussion �uber Evaluation an.

Beitr�age sind willkommen!
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Institute stellen sich vor

Slavistik in Bonn

von

Helmut Keipert (Bonn)

Slavistische Lehre und Forschung gibt es an der

1818 gestifteten "Preu�ischen Rhein{Universi-

t�at" (sp�ater: "Rheinische Friedrich{Wilhelms{

Universit�at") in Bonn seit deren Gr�undung, doch

hat es bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs

an der Kontinuit�at derartiger Studien gefehlt.

So war bereits ab 1818 als ao. Professor

der historischen Hilfswissenschaften der aus

Ru�land zur�uckgekehrte Schl�ozer-Sch�uler Philipp

Strahl t�atig, der u. a. Russisch-Kurse anbot

und in Vorlesungen russische Geschichte und

Literatur vortrug. Auch August Schleicher, der

sich 1846 in Bonn habilitiert hat, konnte in

seine sprachwissenschaftlichen Untersuchungen

schon damals das Slavische einbeziehen, und

sein ab 1868 hier wirkender Sch�uler Johannes

Schmidt hat 1871 als erster am Rhein eine

eigene �Ubung zum Altbulgarischen (Altkirchen-

slavischen) durchgef�uhrt. Ebenso haben sp�ater

Indogermanisten wie Felix Solmsen oder Gerhard

Deeters in ihrer Lehre auch die Kenntnis des

Slavischen zu f�ordern gesucht, w�ahrend in den

Veranstaltungen und Publikationen von Leopold

Karl Goetz vor allem die �altere russische Rechts-

und Kirchengeschichte, dann aber auch das

s�udslavische Volkslied behandelt worden ist. Ein

breiteres sprachwissenschaftliches Unterrichts-

programm hat ab 1937 der nach Bonn versetzte

Simon Pirchegger vorgelegt.

Nach 1945 sind slavistische Themen zun�achst

von Wladimir Szylkarski und namentlich von

dem 1947/48 in Bonn habilitierten Vsevolod

Setschkare� angek�undigt worden. Mit Wirkung

vom 1. Oktober 1953 wurde die inzwischen

innerhalb des Sprachwissenschaftlichen Seminars

gebildete Slavistische Abteilung als Slavistisches

Seminar verselbst�andigt und auf die neugeschaf-

fene Professur Margarete Woltner berufen, die

bis zu ihrer Emeritierung 1966 in der Lehre be-

sonders die Entwicklung der russischen, ukraini-

schen und polnischen Literatur behandelt, aber

auch sprachhistorische �Ubungen zum Russischen,

Polnischen und Serbischen angeboten hat. Das

1966 errichtete zweite Slavistik{Ordinariat hat

bis 1993 Hans Rothe innegehabt. Seine Vorle-

sungen, �Ubungen und Ver�o�entlichungen galten

zun�achst besonders Problemen der russischen

Literatur des 18. und 19. Jh., dann aber auch

der �alteren russischen Literatur und derjenigen

des 20. Jh. und dar�uber hinaus der tschechi-

schen, polnischen und ukrainischen Literatur so-

wie der literarischen Entwicklung bei den S�ud-
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slaven. Als Verfasser zahlreicher Monographien

und Editor, als Herausgeber von Buchreihen

und Sammelb�anden, aber auch als Organisator

wissenschaftlicher Aktivit�aten des Fachs hat er

in nationalem wie internationalem Rahmen eine

weithin sichtbare Wirkung entfaltet.

In Anbetracht der fortschreitenden Spezialisie-

rung slavistischer Forschungsarbeit ist in der

Nachfolge von Frau Woltner ein Sprachwissen-

schaftler berufen worden, Miroslav Kravar, der

von 1968 bis 1976 in Bonn gelehrt und

dabei insbesondere die Phonologie, Akzentologie

und Aspektologie slavischer Sprachen, russische

historische Grammatik und s�udslavische Volks-

epik behandelt hat. Die slavische Sprachwis-

senschaft wird seit 1977 von Helmut Keipert,

die slavische Literaturwissenschaft seit 1994 von

Wilfried Pottho� vertreten.

Im Laufe der Jahre sind nach Setchkare� f�ur

das Fach Slavistik bzw. Slavische Philologie

Peter Brang (1959, jetzt Z�urich), Alfons Triller

(1966, Umhabilitation), Helmut Keipert (1974),

Peter Thiergen (1976, jetzt Bamberg), Wilfried

Pottho� (1979, zun�achst Heidelberg), Ludger

Udolph (1989, jetzt Dresden) und Yannis

Kakridis (1995, jetzt Thessaloniki) habilitiert

worden und bis zu ihrer Berufung auf eine

Professur bzw. bis zum Ausscheiden aus der

Universit�at Bonn als Privatdozenten in der Lehre

t�atig gewesen. Ohne Habilitation ist 1998

Urs Heftrich auf eine Professur (Trier) berufen

worden.

An der Universit�at Bonn kann im Rahmen des

Slavistischen Seminars z. Zt. entweder das Lehr-

amtsstudium Russisch oder das Magisterstudium

Slavistik durchgef�uhrt werden. Das Lehramts-

studium Russisch ist nur in Verbindung mit

dem Studium eines der von der Lehramtspr�u-

fungsordnung zugelassenen Schulf�acher m�oglich.

Beim Magisterstudium kann Slavistik Haupt-

oder Nebenfach sein. Neben dem Hauptfach

Slavistik, das stets die Ber�ucksichtigung von

zwei der Gebiete Ostslavisch, Westslavisch oder

S�udslavisch verlangt, kann das verbleibende

dritte als eines der beiden erforderlichen

Nebenf�acher gew�ahlt werden.

In der Lehre werden regelm�a�ig aus dem Bereich

des Russischen bzw. des Ost{, West{ und

S�udslavischen mit wechselnden Themen sprach{

und literaturwissenschaftliche Veranstaltungen

angeboten. In der �ublichen Weise sind mit der

Durchf�uhrung von Proseminaren und �Ubungen

auch die wissenschaftlichen Mitarbeiter des

Seminars an der Lehre beteiligt.

F�ur die Sprachausbildung wird durch Lektorate

und Lehrauftr�age gesorgt. Nachdem ein festes

Lektorat f�ur Russisch in Bonn erstmals 1935/36

eingerichtet worden war, sind heute f�unf Stellen

mit Lehrkr�aften f�ur besondere Aufgaben besetzt,

zwei f�ur Russisch und jeweils eine f�ur Polnisch,

Tschechisch und Kroatisch/Serbisch. Mehrere

und z. T. von Semester zu Semester wechselnde

Lehrauftr�age (z. B. f�ur Russisch, Ukrainisch,

Bulgarisch u.�a.) erg�anzen das Sprachenangebot.

Bereichert werden Forschung und Lehre am Se-

minar durch die auf Grund von Partnerschafts-

abkommen der Universit�at Bonn bestehenden

Verbindungen zu den Universit�aten in Warschau

und Prag (Kurzaufenthalte von Gastdozenten;

Sprachkursstipendien). Dar�uber hinaus bestehen

engere Verbindungen zu wissenschaftlichen Ein-

richtungen in Zagreb, St. Petersburg und

Moskau.

Zur F�orderung der S�udosteuropa-Studien in

Forschung und Lehre hat sich an der Universit�at

Bonn 1995 ein interdisziplin�arer Arbeitskreis

von Vertretern s�udosteuropabezogener F�acher

mehrerer Fakult�aten gebildet. Gest�utzt auf

einschl�agige Lehrveranstaltungen der beteiligten

F�acher wird seit 1996 in Koordination durch das
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Slavistische Seminar das interdisziplin�ar organi-

sierte Schwerpunktstudium Region S�udosteuropa

angeboten. Sein Ziel ist es, ordentlichen Stu-

dierenden aller F�acher in einem Begleitstudium

fach�ubergreifende Zusatzkompetenz f�ur den

s�udosteurop�aischen Raum zu vermitteln. Dem-

entsprechend umfa�t dieses Schwerpunktstudium

einen mindestens zweisemestrigen Sprachkurs in

einer Sprache des s�udosteurop�aischen Raums

(z. Zt. Albanisch, Bulgarisch, Kroatisch /

Serbisch, Neugriechisch, Rum�anisch, T�urkisch,

Ungarisch), die nicht bereits Gegenstand des

regul�aren Fachstudiums der betre�enden Stu-

dierenden sein darf, sowie acht Lehrveranstal-

tungen (Vorlesungen, �Ubungen und Seminare)

aus mindestens drei der beteiligten Fachdiszipli-

nen Byzantinistik, Geographie, Geschichte,

Gesellschafts- und Wirtschaftswissenschaften,

Islamwissenschaft, Kirchengeschichte, Kunstge-

schichte, Osteurop�aische Geschichte, Politische

Wissenschaft, Romanistik, Slavistik, Sprachwis-

senschaft, Volkskunde, Vor- und Fr�uhgeschichte

und Vergleichende Religionswissenschaft. �Uber

die Teilnahme an diesem Begleitstudium wird

bei Vorlage der entsprechenden Bescheinigungen

ein Zerti�kat der Philosophischen Fakult�at

ausgestellt.

Die Bibliothek des Slavistischen Seminars ist

eine Pr�asenzbibliothek, die z. Zt. etwa 60.000

Monographien und etwa 12350 B�ande von

Zeitschriften zu allen Bereichen der Slavischen

Philologie, insbesondere zur Russistik, Polonistik,

Bohemistik, S�udslavistik und zum kirchensla-

vischen Schrifttum, umfa�t. Das Seminar h�alt

in Absprache mit der Universit�atsbibliothek und

dem Seminar f�ur Osteurop�aische Geschichte ca.

260 laufende Zeitschriften und mehrere slavische

Tages- und Wochenzeitungen. Es verf�ugt

�uber eine gr�o�ere Sammlung von Mikro�lmen

und Mikro�ches, insbesondere von russischen

Zeitschriften des 18. und 19. Jh. Eine

Video{ und CD{Rom{Sammlung be�ndet sich

im Aufbau. Hinzuweisen ist auch auf die

slavischen Materialien in der Mediothek des

Sprachlernzentrums der Universit�at.

In der Bibliothek be�nden sich zudem mehrere

vom Rechenzentrum der Universit�at betreute und

in das BONNET integrierte Internet{Arbeits-

pl�atze, die allen Studierenden f�ur Recherchen zur

Verf�ugung stehen. Eine slavistisch orientierte
�Ubung zur Einf�uhrung in die neuen M�oglichkeiten

der digitalen Recherche und Publikation wird

regelm�a�ig angeboten.

Als Arbeits- und Forschungsschwerpunkte des

Seminars treten in Themen von Lehrveranstal-

tungen, Examensarbeiten und/oder in Publika-

tionen auf dem Gebiet der Sprachwissenschaft

u. a. hervor:

| Kirchenslavisch als Kultursprache

| Geschichte der russischen Literatursprache

| Historische Grammatik und Lexikologie

slavischer Sprachen

| Grammatikographie und Lexikographie sla-

vischer Sprachen

| Standardsprachenausbau im Slavischen

| Slavisches �Ubersetzungsschrifttum in lin-

guistischer Sicht
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| Deutsch{slavische Sprach{ und Kultur-

beziehungen

| Geschichte der Slavistik

Im Bereich der Literaturwissenschaft geht es u. a.

um:

| Slav. Humanismus/Renaissance und Ba-

rock im europ�aischen Kontext

| Deutsch-slavische Literatur- und Kulturbe-

ziehungen

| Kontakte romanischer und slavischer

Kultur

| Kulturgeschichte Dalmatiens

| Interdisziplin�are Regionalforschung S�udost-

europas

| Slavische Rezeption westeurop�aischer Lite-

raturen

| Fin de si�ecle in den slavischen und west-

europ�aischen Literaturen

| Slavische Theatergeschichte

| Kroatische Philosophie des 15. bis 17. Jh.

| Geschichte der Dubrovniker Literatur

| Shakespeare in Ru�land

Verschiedene der am Seminar z. T. mit Unter-

st�utzung der DFG betriebenen Forschungsvor-

haben werden in Kooperation mit slavischen Ge-

lehrten bzw. mit wissenschaftlichen Einrichtun-

gen in slavischen L�andern durchgef�uhrt.

Slavistisches Seminar der Universit�at Bonn

Lenn�estr. 1

53113 Bonn

Tel. 0228/737209

Fax 0228/737244

Slavistik in Halle

von

Angela Richter (Halle)

Anf�ange slavistischen Wirkens

Wenn auch an der Martin-Luther-Universit�at

Halle-Wittenberg erst 1945 ein Lehrstuhl f�ur

slavische Philologie eingerichtet wurde, reicht

das wissenschaftliche Interesse f�ur die slavischen

V�olker, ihre Sprachen und Kulturen weit

zur�uck. So ist 1584 die von Gregorius

Dalmatinus angefertigte �Ubersetzung der Bibel

ins Slovenische in Wittenberg gedruckt worden.

Im Kontext der Gr�undung der Universit�at Halle

(1694) kam es im Rahmen der halleschen

Fr�uhaufkl�arung an der Wende zum 18. Jh. zur

Intensivierung des Interesses f�ur die in Ost- und

S�udosteuropa ans�assigen Slaven. Bekanntlich

ma� Friedrich I. der Universit�at Halle als Gegen-

pol zur Universit�at Leipzig besondere Bedeutung

zu; er unterst�utzte im Interesse der Errichtung

von Bildungseinrichtungen besonders den Kreis

der halleschen Pietisten um A. H. Francke, der

1702 das Collegium orientale gr�undete, wo neben

orientalischen Sprachen auch das Russische

und Polnische praktiziert wurden. Ma�geblich

initiiert wurde das komplexe Unterfangen von

dem Orientalisten und Diplomaten H. W. Ludolf,

der 1696 in Oxford die "Grammatica russica"

mit Gespr�achsbuch publizierte. Im Winter

1697/98 erteilte der aus Erfurt stammende

Pietist Ludolf den ersten universit�aren Russisch-

Unterricht in Deutschland, was Zar Peter I. "mit

tiefer Genugtuung" zur Kenntnis nahm. Der

Zar lie� an den Glauchauer Anstalten (sp�ater:

Franckesche Stiftungen) Kinder von h�oheren

Beamten des russischen Hofes ausbilden.
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Die ersten Lehrer f�ur Polnisch und Russisch

waren �ubrigens Studenten aus Ru�land, dem

Baltikum und Ostpreu�en. Exemplarisch sei

hier S. Todorskij genannt, dem die �Ubersetzung

grundlegender religi�oser pietistischer Literatur

der halleschen Pietisten ins "Russische" zu

verdanken ist, deren hoher philologischer Wert

noch zu erschlie�en ist. Alle in Halle

edierten Drucke wurden in der Waisenhaus-

druckerei gedruckt (�Ubersetzungen religi�oser

Literatur, pietistischer Erbauungsliteratur, Bibel-

�ubersetzungen). Hervorzuheben ist in diesem

Kontext auch das Wirken von H. Milde (1676 |

1739), in der Charakterisierung durch D. Tschi-

�zewskij der erste deutsche Slavist und Slavo-

phile.

Markant sind die slavistischen Studien in der

2. H�alfte des 18. Jh. und im 19. Jh.

Der Aufkl�arer Penzel (1749 | 1819) befa�-

te sich mit Problemen der slavischen Sprach-

wissenschaft und Geschichte, bereiste slavische

L�ander, war in Krak�ow und Ljubljana als Pro-

fessor t�atig (hier auch Lehrer von J. Kopitar).

J. S. Vater, Professor f�ur Theologie und mor-

genl�andische Sprachen in Halle und K�onigsberg,

F�orderer von Vuk St. Karad�zi�c (er nahm diesen

1823/24 in seinem Hause auf), verfa�te mehrere

Grammatiken slavischer Sprachen, korrespondier-

te mit J. Dobrovsk�y, J. Kopitar und setzte sich

f�ur Vuks Promotion in Jena ein. Er stand in

enger Verbindung mit L. H. von Jakob (1759 |

1827), der 1791 Professor f�ur Philosophie in Halle

geworden war, 1807 einem Ruf nach Charkov

folgte, 1809 nach St. Petersburg wechselte, 1816

nach Halle zur�uckkehrte. Jakob wurde nicht

zuletzt bekannt durch seine Universalgramma-

tik "Na�certanie vseob�s�cej grammatiki" (1812).

Seine Tochter Therese Albertine v. Jakob (Talvj)

�ubertrug in gro�er Liebe gegen�uber den Slaven

die "Volkslieder der Serben" als Auswahl ins

Deutsche (1823/24 Leipzig).

1833 wurde an der Universit�at Halle ein

Lehrstuhl f�ur Sprachwissenschaft eingerichtet.

Als dessen erster Inhaber bezog A.F. Pott in seine

Forschungen zu den indoeurop�aischen Sprachen

auch das Russische und Litauische mit ein und

begr�undete die These von der baltisch-slavischen

Einheit. Seit 1919 wurde der Wunsch nach einem

Lehrstuhl f�ur slavische Philologie mit Nachdruck

vorgetragen. Er blieb zun�achst unerf�ullt, je-

doch wurde dem Altphilologen J. E. Lezius (1860

| 1931) der Auftrag erteilt, als Lektor Sprach-

unterricht zu geben und Vorlesungen zur rus-

sischen Literatur zu halten. Er initiierte auch

die Wiedereinf�uhrung des polnischen Sprach-

unterrichts. Um seine Nachfolge bewarb sich

mit besonderer Empfehlung von M. Vasmer

der seinerzeit bereits bekannte Wissenschaftler

D. Tschi�zewskij (1894 | 1977), der auf seiner

Lektorenstelle bis zu seinem Weggang aus Halle

1945 de facto alle Aufgaben eines Ordinarius

erf�ullte. Dank Tschi�zewskijs ausgepr�agten auch

philosophischen und kulturhistorischen Interessen

wurde die Slavistik als Wissenschaft in einem

breiteren Kontext realisiert.

Slavistik nach 1945

Erster Ordinarius des zum 1. 9. 45 installierten

Lehrstuhls f�ur slavische Philologie und erster

Direktor des slavischen Seminars wurde E.

H�ausler, der zun�achst vor allem Lehrb�ucher

und Lehrmaterialien konzipierte und neben

H. H. Bielfeldt, R. Fischer, E. Schneewei�
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Herausgeber der slavistischen Bibliothek (1954-

61) war. Ihm folgte 1962-69 W. Beitz. 1971

wurde ein Lehrstuhl f�ur russische Literatur

(H. Schmidt) eingerichtet, 1973 der Lehrstuhl f�ur

russische Sprachwissenschaft (Ch. Fleckenstein),

1980 die Professur f�ur russische

Sprache der Gegenwart (W. Boeck), 1981 die

Professur f�ur Sprachgeschichte (D. Freydank),

1983 der Lehrstuhl f�ur sowjetische Literatur

(S. Hoppe). Schwerpunkte der Pro�lierungen

waren: russische Literatur des 18./19. Jh., Lite-

raturrezeption, russische Sprache der Gegenwart,

Geschichte der russischen Literatursprache,

historische Lexikologie, russische Sowjetliteratur,

Forschungen zum Russischen unter

fachsprachlichem Aspekt.

Trotz aller Versuche, der weitgehenden Ausrich-

tung auf die Russistik (vor allem Ausbildung

von Russischlehrern) durch die zumindest wissen-

schaftliche Befassung mit dem Altbulgarischen,

Makedonischen und Polnischen entgegenzuwir-

ken, hatte sich das Institut in Halle von einem

Institut f�ur Slavistik immer mehr zu einem

Institut f�ur Russistik entwickelt.

Hallesche Slavistik heute

Slavistik ist heute ein gleichberechtigtes Fach

innerhalb des Ensembles der Neuphilologien

an einer Volluniversit�at. Ausstattung und

fachliche Di�erenzierung des Instituts nehmen

sich momentan folgenderma�en aus:

C{4 Slavische Philologie / Sprachwissen{

schaft, seit Oktober 1997 besetzt durch Swetlana

Mengel, mit der Schwerpunktsetzung ostslavi-

sche Sprachen (bes. Russisch), Altkirchen-

slavisch, slavische Sprachgeschichte und slavisch-

slavischer Sprachvergleich. Forschungsschwer-

punkte und {interessen sind allgemeine und

slavistische Theorie der Wortbildung, Wortbil-

dungsnorm und ihre Erscheinungsformen, Wort-

bildungssynonymie (Mitglied der Internationalen

Kommission f�ur slavische Wortbildung beim Sla-

vistenkomitee); Probleme der Bibel�ubersetzun-

gen aus dem Griechischen ins Altkirchenslavi-

sche, Normierungsprozesse auf der Textebene;

Entwicklung der ostslavischen Schrift{ und Stan-

dardsprachen. Aus der Halleschen Tradition

leitet sich als aktueller Schwerpunkt das Problem

der slavischen �Ubersetzungen hallescher Pietisten

her (z. Z. Arbeit an Projekt "'Russische' �Uber-

setzungen Simeon Todorskijs. Halle 1729 |

1735"), womit angekn�upft wird an Forschungs-

linien von D. Freydank. Schwerpunkte der

Lehre sind die russische und weitere slavische

Sprachen der Gegenwart sowie Sprachgeschich-

te (darunter auch slavisch{slavischer Sprachver-

gleich | speziell Russisch, Ukrainisch, Polnisch

|, Geschichte der russischen Literatursprache,

Altkirchenslavisch, Theorie der Wortbildung. Zu

letzterem l�auft momentan ein studentisches

Projekt zur �Ubersetzung einschl�agiger Arbeiten

russischer Sprachwissenschaftler ins Deutsche).

C{4 Slavische Philologie / Literaturwissen{

schaft in Konzentration auf Ostslavistik und

Polonistik, seit Oktober 1998 besetzt durch

Gabriela Lehmann-Carli, in der Lehre zust�andig

auch f�ur Kulturgeschichte Ru�lands und Polens

sowie f�ur Literaturtheorie. Die Forschungs-

schwerpunkte sind | gem�a� der halleschen Tra-

ditionen | in enger Kooperation mit dem "Inter-

disziplin�aren Zentrum f�ur die Erforschung der

Europ�aischen Aufkl�arung" und dem "Interdiszi-

plin�aren Zentrum f�ur Pietismusforschung" an

unserer Universit�at: Aufkl�arungs- und Theo-

sophierezeption im Kontext russischer Kultur-

konzepte, Literatur russischer Freimaurer sowie

das Problemfeld �Ubersetzung und Zensur. Dies

schlie�t die methodische Diskussion komparati-

stischer, rezeptions�asthetischer und kultursemio-

tischer Zug�ange ein. Schwerpunkte der Lehre

sind die polnische und russische Literatur und

Kultur vom 16. bis 20. Jh. G. Lehmann{

Carli leitet seit 1996 das DFG{Projekt "Der

russisch{westliche Streit um das 'alte' und das
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'neue' Ru�land. Historiographie, Geschichtsver-

st�andnis, Kulturkonzepte und Aufkl�arung (1700

| 1825)", angesiedelt im Potsdamer Aufkl�a-

rungszentrum. Von diesem und vom Institut

f�ur Slavistik in Halle konzeptionell gemeinsam

getragen wird der "Studienkreis zur vergleichen-

den Kulturgeschichte Osteuropas" (Verantwor-

tung: Lehmann-Carli).

C{3 S�udslavistik mit dem Schwerpunkt Lite{

raturwissenschaft ist eine neu eingerichtete Pro-

fessur, seit Oktober 1994 besetzt durch Angela

Richter. Forschung und Lehre sind hier beson-

ders auf die L�ander des einstigen Jugoslavien kon-

zentriert. In der Lehre werden die s�udslavischen

Literaturen und Kulturen von den Anf�angen bis

zur Gegenwart vertreten. Richter widmet sich

weiterhin Grundproblemen des �Ubersetzens und

befa�t sich mit aktuellen Problemen der s�ud-

slavischen Sprachen. Einer ihrer Forschungs-

schwerpunkte sind die s�udslavischen Literaturen

des 20. Jh., besonders nach 1945; die u. a.

unter dem Aspekt Literatur und Gesellschaft,

unter erz�ahltheoretischen Gesichtspunkten, im

Hinblick auf ihre Rezeptions- und Wirkungsge-

schichte, unter dem Aspekt Literatur und My-

thos untersucht werden. Aus einem weiteren

Schwerpunkt zur Geschichte der Slavistik ergibt

sich das z. Z. laufende Drittmittelprojekt "Dmi-

trij Tschi�zewskij und seine Hallesche Privat-

bibliothek".

Die Zahl der 1989 vorhandenen 42 wissen-

schaftlichen Mitarbeiter ist nunmehr auf 11,25

geschrumpft. Allerdings ist sie noch immer

kopastig zugunsten der russischen Sprachpraxis.

Von den wissenschaftlichen Mitarbeitern sind nur

Frau Friesel{Kopecki (0,5 befr. S�udslavistik) und

Herr Thomas Daiber (C 1 slavische Philologie/

Sprachwissenschaft) neu nach Halle gekommen.

Diese Tatsache erschwert aktuelle Struktur{ und

Pro�ldiskussionen. Sprachpraxis des Kroatischen

und Serbischen kann z. Z. nur im Lehrauftrag

angeboten werden.

Studieng�ange

In Halle gibt es z. Z. neben dem Magister-

das Lehramtsstudium f�ur Lehramt an Gymnasien

und Sekundarschulen. Als neuer Studiengang

wird z. Z. "Interkulturelle Europa- und Amerika-

studien" konzipiert, an dem auch die Slavistik

beteiligt ist. Slavistik als Hauptfach bedeutet ein

gleichberechtigtes Studium zweier slavistischer

Teilphilologien (m�ogliche Kombinationen:

Russistik / Polonistik, Russistik / S�udslavistik,

Polonistik / S�udslavistik); alternativ ist auch das

Studium der Russistik als Hauptfach m�oglich.

Internationale Zusammenarbeit

Vertraglich ist die Slavistik seit 1966 mit der

Philologischen Fakult�at der Universit�at Vorone�z,

seit 1967 mit der Universit�at Skopje, seit 1993

mit Katowice, seit 1997 mit Novi Sad, seit

1999 mit der Moskauer Lomonosov-Universit�at

verbunden. Enge Kooperationsbeziehungen be-

stehen zum Institut f�ur russische Literatur der

Russischen Akademie der Wissenschaften in

St. Petersburg. Wissenschaftliche Kontakte gibt

es weiterhin u. a. nach Sarajevo, Zagreb, Rijeka,

zur University of Illinois at Chicago.

Die Zusammenarbeit umfa�t den j�ahrlichen Aus-

tausch von Wissenschaftlern und Studierenden

sowie gemeinsame Projekte, Publikationen und

Konferenzen. Im Mai waren 14 StudentInnen

der Germanistik aus Novi Sad in Halle zu Gast;

das Programm wurde gemeinsam von Studie-

renden und KollegInnen der S�udslavistik und

Germanistik gestaltet.

Hallesche Slavistik im Internet:

http://www.slavistik.uni-halle.de
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Slavistik
an der Universit�at Konstanz

von

Schamma Schahadat (Konstanz)

I. Literaturwissenschaft

Die Besonderheit der Konstanzer Slavistik

besteht darin, da� ein "Institut f�ur Slavi-

stik" in der aus vielen anderen Universit�aten

bekannten Form nicht besteht. Sie teilt sich

vielmehr in drei institutionell getrennte, aber

r�aumlich nahegelegene Teilbereiche (Sprachlehre,

Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft) und

ist eingebunden in die Geisteswissenschaftliche

Sektion der Universit�at Konstanz, die 1965 als

sogenannte Reformuniversit�at gegr�undet wurde.

Anstelle der Gliederung nach Nationalphilologien

sind alle literatur- und alle sprachwissenschaft-

lichen Disziplinen in je einem eigenst�andigen

Fachbereich zusammengeschlossen. In beiden

Fachbereichen wurde je ein Lehrstuhl eingerich-

tet. Im Oktober 1965 erfolgte die Berufung von

Herrn Prof. Jurij Striedter f�ur die Literatur-

wissenschaft, der Lehrbetrieb begann ein Jahr

sp�ater, 1978 wurde Frau Prof. Renate Lachmann

aus Bochum an die Konstanzer Universit�at

berufen, die seitdem dem Lehrstuhl vorsteht. Die

Einrichtung des sprachwissenschaftlichen Lehr-

stuhls erfolgte erst im Jahr 1969; zur Zeit wird

er von Prof. Dr. Walter Breu in der Nachfolge

Lehfeldt geleitet.

1. Fachliche Schwerpunkte in der Lehre:

| Literatur- und Kulturgeschichte vom 17.

| 20. Jahrhundert (f�ur Russisch auch alt-

russische Literatur und Kultur)

| Allgemeine und Vergleichende Literaturwis-

senschaft

| Kultursemiotik

| Rhetorik

| fachbezogene Wissenschaftsgeschichte

| cultural studies

| neueste russische Literatur (Konzeptualis-

mus, Aktionskunst, Kunst im Cyberspace)

2. Forschungsschwerpunkte und Forschungsar-

beiten:

| Theorie der Intertextualit�at

| Theorie des Amimetischen. Ornament und

Arabeske

| Metatextualit�at und Autoreexivit�at

| Kultur- bzw. Literatur-Evolution (u.a.

auch aus psychologischer Sicht)

| Theorie des Phantastischen

| Literaturtheorie am Beispiel der russischen

Literatur: Untersuchung logisch{semanti-

scher Mechanismen der literarischen Text-

produktion

| Untersuchung und Edition slavischer Rhe-

toriken des 17. und 18. Jahrhunderts

| Theorie der kulturellen Aneignung und Ko-

lonisation

| Theorie der Lebenskunst

3. Interdisziplin�are Ausrichtung:

Die Konstanzer Slavistik ist an einem Sonderfor-

schungsbereich (Literatur & Anthropologie) und
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an einem Kulturwissenschaftlichen Forschungs-

kolleg (Norm und Symbol) mit eigenen Projekten

beteiligt.

Der Sonderforschungsbereich "Literatur und

Anthropologie" verfolgt eine dreifache Fragestel-

lung:

| Warum produzieren Menschen Literatur?

| Was wird in Literatur �uber den Menschen

gesagt?

| Wie verhalten sich die literarischen Darstel-

lungen zu anderen sprachlichen Artikula-

tionen des "Menschlichen" oder zu anderen

medialen Formen seiner Repr�asentation?

Die Slavistik ist mit einem Teilprojekt zum

Thema "Fiktion und Gegen�ktion. Provokatio-

nen des Mimetischen im Diskurs der Phantastik"

beteiligt. Das Projekt wird von Prof. Dr. Renate

Lachmann beteiligt und umfa�t zwei Unterpro-

jekte:

| Totalit�are Anthropologie und die Literatur

des Absurden in der russischen Sp�at-

avantgarde (bearbeitet von Dr. Caroline

Schramm)

| Geschichte des Begri�s phantasia im

slavischen Bereich (bearbeitet von Dr.

Thomas Grob)

Zum Kulturwissenschaftlichen Forschungskolleg

"Norm und Symbol":

Ausgangspunkt des Forschungskollegs ist die

These, da� der Aufbau komplexer sozialer

Gemeinschaften kulturell bestimmt ist, d.h. auf

normativen Konstrukten und ihren symbolischen

Repr�asentationen gr�undet. Deren Bedeutung f�ur

das Gelingen sozialer Integration zu untersuchen

ist die zentrale Zielsetzung des Forschungskol-

legs. Soziale Integration wird verstanden als

relationaler Begri�. Dies impliziert, da� es

von vielen historisch ver�anderlichen Funktionen

abh�angt, welche Komplexit�at der Aufbau sozialer

Ordnungen annehmen kann und in welcher Form

und in welchem Umfang Gemeinschaften ein

wie auch immer sozial verankertes, kollektives,

auf den eigenen Zustand bezogenes Bewu�tsein

ausbilden. Das Forschungskolleg untersucht

das symbolische und normative Fundament

sozialer Integration in seinen jeweils historischen

Auspr�agungen.

Teilprojekte der Slavistik:

| Kulturelle Aneignung und Kolonisation:

Der Sibirientext der russischen Kultur

(Historiographie, Ethnographie, Literatur)

(bearbeitet von Dr. Susi Frank)

| Tischsitten, Gesellschaftsspiele und Etiket-

te: Soziale Integration am russischen Hof

durch die Aneignung westlicher Verhaltens-

normen (17. | 18. Jh.) (bearbeitet von

Dr. Dmitrij Zakharine)

4. Wissenschaftliche Kontakte:

| Slavistischer Arbeitskreis zur Theorie

und Geschichte der slavischen Literaturen

(Slavisten aus deutschsprachigen L�andern,

Benelux{L�andern und Skandinavien; Pub-

likation der Tagungsbeitr�age: Wiener

Slavistischer Almanach)

| Zagreber Avantgarde-Projekt (Pojmovnik

ruske avangarde)

| Zusammenarbeit mit verschiedenen Univer-

sit�aten in Ru�land (Moskau, Petersburg,

Novosibirsk, Barnaul, Tomsk) und Polen

(Warschau), mit der Karls{Universit�at in

Prag, mit dem Verband der skandinavi-

schen Slavistik-Institute

Frau Prof. Lachmann ist Mitherausgeberin der

Zeitschrift Poetica und der Reihen:

| Forum Slavicum

| Rhetorica Slavica (in der Reihe Slavistische

Forschungen)
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| Theorie und Geschichte der Sch�onen

Literatur und der K�unste (Fink Verlag).

Herr Prof. Smirnov ist Mitherausgeber der

Zeitschrift Welt der Slaven.

II. Sprachwissenschaft

Die slavistische Linguistik in Konstanz ist

einerseits bem�uht, den Studierenden eine

solide linguistische Ausbildung unter Abdeckung

m�oglichst des gesamten slavischen Sprachraumes

zu gew�ahrleisten. Dabei sind praktisch alle Dis-

ziplinen der deskriptiven synchronen Linguistik

(Phonologie, Morphologie, Syntax, Lexikologie),

der Referenztheorie und der linguistischen Dis-

kursanalyse (Narratologie) sowie auch der dia-

chronen Beschreibung (insbesondere der Ent-

wicklung des Russischen ausgehend vom Urslavi-

schen unter Ber�ucksichtigung des Altkirchensla-

vischen) vertreten. Andererseits existieren aber

auch spezielle Forschungsschwerpunkte, welche

sich in der Lehre niederschlagen. Lehre und

Forschung gehen insofern Hand in Hand, als

traditionell alle Vertreter der Konstanzer Sprach-

wissenschaft darauf achten, neuere Erkenntnisse

aus der eigenen Forschung �uber das Lehrangebot

zu vermitteln.

Aufgrund der in der slavistischen Linguistik be-

stehenden Schwerpunkte kommt es auch zu einer

st�andigen Auseinandersetzung mit allgemein{

linguistischen Fragestellungen, auf deren

Hintergrund Daten aus slavischen Sprachen

erforscht und f�ur die Diskussion in den Semina-

ren aufbereitet werden. Neben dem Russischen

als Hauptschwerpunkt in der Lehre sowie den

ebenfalls st�arker ber�ucksichtigten Einzelsprachen

Polnisch, Tschechisch und Kroatisch / Serbisch

sind auch zwei sprachliche Areale zu benennen,

die �uber den slavischen Bereich hinausgehen:

Sprachen des Balkans (neben den s�udslavischen

Sprachen in der Lehre vor allem Albanisch),

eingeschlossen auch das Moliseslavische in

S�uditalien, das baltisch-slavische Kontaktgebiet

(Polnisch, Wei�russisch, Litauisch) .

Damit werden auch gleich zwei weitere Akzente

der in Konstanz betriebenen slavistischen

Linguistik deutlich, und zwar

| Sprachkontaktforschung

| Allgemeine und Arealtypologie.

Ferner gibt es drei Schwerpunkte im deskriptiven

Bereich, und zwar

| Aspektologie

| Tempussemantik

| Theorie des Lexikons. (Der letzte Bereich

steht in engem Zusammenhang mit dem

neuen linguistischen Sonderforschungsbe-

reich 471 in Konstanz.)

Besondere Ber�ucksichtigung �nden bei Prof.

Breu au�erdem die Morphologietheorie (syn-

und diachron) und bei Dr. Wiemer neben

der Diathese auch diskurssyntaktische Frage-

stellungen (im Sinne Giv�ons), die funktionale

Beschreibung von Pronominasystemen und Form

/ Funktions{Verh�altnisse bei der Kennzeichnung

von De�nitheit / Inde�nitheit. Die Sprach-

wissenschaft ist am Sonderforschungsbereich 471

("Variation und Entwicklung im Lexikon") mit

folgenden Projekten beteiligt:

| Mehrsprachiges Interferenzw�orterbuch des

Moliseslavischen

| Bewahrung, Interferenz und inter-

ne Entwicklung im s�udlichen slavisch{bal-

tischen Kontaktgebiet | am Beispiel des

aspektuellen Verhaltens von Verben.

III. Sprachlehrinstitut

Am Sprachlehrinstitut (SLI) ist die gesamte

sprachpraktische Ausbildung an der Universit�at

Konstanz zusammengefa�t. Angeboten werden

zum einen Veranstaltungen im Rahmen der
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fremdsprachlichen Lehramts- und Magister-

studieng�ange. Zum anderen bietet das SLI zahl-

reiche allgemeinsprachliche und fachbezogene

Veranstaltungen f�ur Studierende anderer F�acher

an. Denn angesichts des politisch, kulturell und

wirtschaftlich zusammenwachsenden Europas

wird der hohe Bedarf an Fremdsprachenkennt-

nissen in allen akademischen Berufen immer

o�ensichtlicher. Im Selbstlernzentrum des SLI

k�onnen die Studierenden mit Hilfe von Audio-,

Video- und PC-Materialien au�erdem selbst�andig

ihre Fremdsprachenkenntnisse erweitern. F�ur die

Einweisung und Betreuung stehen studentische

TutorInnen zur Verf�ugung - eine quali�zierte

Lernberatung erfolgt auf Anfrage durch die

Lehrenden des SLI. Ein neues Service-Angebot

des Sprachlehrinstituts ist die Vermittlung

und Beratung von Lernpartnerschaften f�ur

das Fremdsprachenlernen im Tandem: Zwei

PartnerInnen, welche die Muttersprache des/der

anderen als Zielsprache lernen wollen, arbeiten

abwechselnd in einer der beiden Sprachen

zusammen.

IV. Bibliothek

| 65.000 einschl�agige B�ande, davon

| 49.500 B�ande Slavistik (1.600 Zeitschrif-

tenb�ande)

| 9.000 B�ande theoretische Literaturwissen-

schaft (1.700 Zeitschriftenb�ande)

| 11. 000 B�ande theoretische Sprachwissen-

schaft (1.900 Zeitschriftenb�ande)

(nicht gerechnet die Bereiche Geschichte und

Mediothek mit Sprachlehrmaterial; insgesamt

hat die Bibliothek 1,6 Mio. B�ande)

In Konstanz existiert eine allgemeine Universi-

t�atsbibliothek. Sie ist in das zentrale Lehrgeb�au-

de integriert, vollcomputerisiert und nach Sach-

gebieten in Freihandaufstellung eingerichtet.

V. Studium

Slavistik/Literaturwissenschaft (Magister):

| als Haupt- und Nebenfach: Hauptfach Rus-

sisch, west- oder s�udslavisches Nebenfach,

insgesamt drei Slavinen (o�zielle Bezeich-

nung: "Slavistik/Literaturwissenschaft"

und "Slavistik mit west{ bzw. s�udslavi-

schem Schwerpunkt")

| nur als Hauptfach: Russisch und eine an-

dere Slavine (o�zielle Bezeichnung: "Sla-

vistik/Literaturwissenschaft")

| nur als Nebenfach: Russisch (o�zielle Be-

zeichnung: "Slavistik mit ostslavischem

Schwerpunkt")

| Russisch (Staatsexamen als Hauptfach,

Nebenfach oder Beifach bzw. Magister{

Nebenfach)

Slavistik/Sprachwissenschaft (Magister):

| als Haupt- und Nebenfach: Hauptfach Rus-

sisch, west- oder s�udslavisches Nebenfach,

insgesamt drei Sprachen

| nur als Hauptfach: Russisch und eine an-

dere Slavine

| nur als Nebenfach: Russisch

| Russisch (Staatsexamen als Hauptfach,

Nebenfach oder Beifach bzw. Magister{

Nebenfach)

M�ogliche Studienabschl�usse:

| Staatsexamen (f�ur das Lehramt an Gym-

nasien): Russisch in Zwei{F�acher{Kombi-

nation oder in Drei{F�acher{Kombination.

F�ur das Staatsexamen wird gleichgewichtig

Literatur{ und Sprachwissenschaft studiert.

| Magister.

Sonstige Informationen:
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| F�ur HochschulwechslerInnen: F�ur die An-

erkennung von Sprachscheinen anderer

Universit�aten sind die LektorInnen des

Sprachlehrinstituts zust�andig. Anerken-

nung von Seminarscheinen und Zwischen-

pr�ufung anderer Universit�aten: Information

im Rahmen der Studienberatung.

| Das Sprachlehrinstitut bietet an: Kurse

f�ur FachstudentInnen; Russisch{Prop�a-

deutikum, Russisch, Polnisch, Serbo-

kroatisch, Tschechisch, au�erdem Russisch

f�ur NichtfachstudentInnen; Sprachlabor;

Empfang des russischen Fernsehens per

Satellit

| F�ur das Slavistik-Studium ist in

Konstanz kein Latinum erforderlich. (Der

Schwerpunkt liegt auf dem Neuerwerb der

slavischen Sprachen.)

| Das Studienjahr beginnt im Winter-

semester, man kann aber prinzipiell auch

im Sommersemester anfangen. Die Lehr-

veranstaltungen im Grundstudium sind

vom Angebotsrhythmus (Winter/Sommer-

Semester) her an der Mehrzahl der

Studierenden ausgerichtet, die nach wie

vor ohne Russisch{Kenntnisse anf�angt und

daher mit einem Intensivkurs im Winter-

semester beginnt und das eigentliche

Fachstudium erst im Sommersemester

aufnimmt. F�ur Anf�angerInnen ohne Rus-

sisch{Vorkenntnisse wird jeweils im Winter-

semester ein Russisch{Intensivkurs (sog.

'Prop�adeutikum': 14 Wochenstunden)

angeboten. Im Wintersemester �nden

auch fachspezi�sche Einf�uhrungen statt,

z.B. eine Einf�uhrung in das Fachstudium

der russischen Literatur - mit Information

�uber Studienorganisation, formale Seiten

des (literatur)wissenschaftlichen Arbeitens,
�Uberblick �uber die Geschichte der russi-

schen Literatur seit dem 18. Jahrhundert.

| Eine literaturwissenschaftliche Vorlesung in

russischer Sprache geh�ort zum regelm�a�i-

gen Veranstaltungsprogramm.

| Landeskunde-Veranstaltungen

(f�ur die Staatsexamensausbildung) werden

im Sprachlehrinstitut etwa alle vier Seme-

ster angeboten.

Das Slavische Seminar
in T�ubingen

von

Matthias Jacob und

Annette Werberger (T�ubingen)

T�ubingen kann als ein Ort der Vorgeschichte der

Slavistik in Deutschland gelten, weil im Zusam-

menhang mit dem Druck des ersten slovenischen

Buches (Primus Trubers "Catechismus in der

Windischen Sprach") T�ubinger Theologen und

Philologen sich auch mit s�udslavischen Sprachen

und den Verh�altnissen auf dem Balkan besch�af-

tigt haben. Da die Kontrolle des Buchdrucks im

Herzogtum W�urttemberg von der Landesuniver-

sit�at ausge�ubt wurde, ergaben sich sachliche und

wissenschaftliche Kontakte auch zur s�udslavi-

schen Druckerei in Bad Urach des Hans Ungnad

(Freiherr zu Sonnegg). Als Zeugnis daf�ur kann

die Tatsache gelten, da� der lutherische Theologe

und Kanzler der Universit�at T�ubingen Jakob

Andreae 1586 die Leichenpredigt auf Primus

Truber gehalten hat, die die erste Biographie und

W�urdigung des slovenischen Reformators dar-

stellt.

Auch im 18. Jh. haben sich T�ubinger Gelehrte

mit s�udslavischen Reformationsdrucken besch�af-

tigt. Eine f�ur die damalige Zeit philologisch

sorgf�altige Darstellung der s�udslavischen

T�ubinger Drucke ver�o�entlichte der T�ubinger

Orientalist Christian F. Schnurrer, den Vatroslav

Jagi�c deshalb in seiner Geschichte der 'Slavischen
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Philologie' einen T�ubinger 'Slavisten' genannt

hat. Wissenschaftliche Kontakte zu den Slaven

ergaben sich vor der Einrichtung der Slavistik als

wissenschaftliche Disziplin im 19. Jahrhundert

�uber den Cotta{Verlag, der u. a. fr�uhe �Uber-

setzungen aus der polnischen und tschechi{schen

Literatur, eine erste metrische �Ubersetzung des

"Igorlieds" von Samuel Ro�znay (damals Student

der Universit�at) und Heinrich J. K�onigs und

Nikolaj A. Mel'gunovs "Litterarische Bilder aus

Ru�land" ver�o�entlichte. Im Dezember 1825

verlieh die Philosophische Fakult�at Aleksandr

Ch. Vostokov die Ehrendoktorw�urde.

Lehrveranstaltungen zu slavischen Sprachen und

Literaturen, wie z. B. die zweist�undige Vorlesung

von Prof. Heinrich F. Eisenbach, au�erordent-

licher Professor der neueren Sprachen, �uber die

"Elemente der russischen Sprache" lassen sich

an der Eberhard-Karls-Universit�at T�ubingen seit

1826 nachweisen. Erst im Jahre 1929 wurde eine

Professur f�ur "Vergleichende Sprachwissenschaft

und Slavistik" eingerichtet, auf die der auch

slavistisch quali�zierte Indogermanist Ernst

Sittig berufen wurde. Neben seinen Lehr-

veranstaltungen zur russischen Sprache und

Literatur wurden auch slowakische Sprachkurse

angeboten. Unter seinem Nachfolger Hans

Krahe erhielt die Slavistik eine eigene Abteilung

innerhalb des indogermanischen Seminars, der

Professor Heinz Wissemann vorstand.

1961 wurde ein Lehrstuhl f�ur Slavische Philologie

gescha�en, den Ludolf M�uller �ubernahm.

Das von ihm gegr�undete Slavische Seminar

erhielt 1963 einen zweiten Lehrstuhl mit dem

Schwerpunkt Sprachwissenschaft, den zun�achst

Rudolf Aitzetm�uller und ab 1968 Ilse Kunert

innehatte. Nach der Emeritierung von Prof.

M�uller �ubernahm 1982 Rolf-Dieter Kluge diesen

Lehrstuhl. 1994 wurde Tilman Berger Nachfolger

von Ilse Kunert auf dem Lehrstuhl f�ur slavische

Sprachwissenschaft. Ende der 80er Jahre wurde

eine weitere Professur mit dem Schwerpunkt

S�udslavistik eingerichtet, auf die 1989 Jochen

Raecke berufen wurde.

In T�ubingen bilden West-, Ost- und S�udslavische

Philologie je eigene Magisterstudieng�ange. Da-

neben kann Russisch mit dem Ziel des Staats-

examens im Haupt- oder Beifach (Lehramt an

Gymnasien) studiert werden. Eine T�ubinger

Besonderheit ist der Regionalstudiengang Volks-

wirtschaftslehre mit Schwerpunkt Polen oder

Ru�land, wobei nicht nur Sprachkenntnisse

verlangt werden, sondern in den Diplomstudien-

gang polonistische oder russistische Anteile

integriert sind und gepr�uft werden. Trotz

der Mittelk�urzungen werden Russisch, Polnisch

(eigene Lektorate), Ukrainisch, Tschechisch, Ser-

bisch / Kroatisch und Slovenisch regelm�a�ig

angeboten. Andere Slavinen wie Wei�russisch,

Bulgarisch, Makedonisch, Ober- oder Nieder-

sorbisch sowie Kaschubisch werden in unregel-

m�a�iger Folge angeboten.

Im Rahmen von Universit�atspartnerschaften

bestehen enge Kontakte mit den fachlich

entsprechenden Lehrst�uhlen und Einrichtungen

der Universit�aten Warschau, der Staatlichen

Lomonosov{Universit�at Moskau, der Karls{Uni-

versit�at Prag und der Universit�at Laibach (Lju-

bljana). Ein Internationales Zentrum f�ur wissen-

schaftliche Zusammenarbeit f�ordert seit 1990



32 | Bulletin der Deutschen Slavistik Nr. 6 (2000) | Diskussionsforum

unter Leitung von Prof. Kluge Wissenschafts-

kontakte und internationale Doktorandenpro-

gramme unter 20 osteurop�aischen, westeurop�ai-

schen und US{amerikanischen Universit�aten. Im

Rahmen dieser Partnerschaften �nden Dozenten{

und Studentenaustausche statt.

Lehr- und Forschungsschwerpunkte am Lehrstuhl

von Prof. Dr. Rolf{Dieter Kluge sind

u. a.: slovenisch{w�urttembergische Beziehungen

im Zeitalter der Reformation; Barockliteratur

bei den Serben, russische Literaturgeschichte des

19. (Turgenev, �Cechov) und 20. Jahrhunderts

(insbesondere Symbolismus | A. Blok |

und Avantgarde), russische Geistesgeschichte,

deutsch{slavische literarische und kul-

turelle Wechselbeziehungen und Rezeption sla-

vischer Literaturen in Deutschland; Polnische

Literatur (v. a. 19. Jahrhundert), serbische,

kroatische und slowenische Literatur (Aufkl�arung

bis Symbolismus). Der Lehrstuhl wirkt am

Graduiertenkolleg (Pragmatisierung / Entprag-

matisierung: Literatur als Spannungsfeld he-

teronomer und autonomer Bestimmungen) mit

und veranstaltet studium generale{Vorlesungen

(zuletzt: WS 1996/97: F. M. Dostoevskij;

WS 1998/99: Adam Mickiewicz; WS 1999/00:

Aleksandr Pu�skin). Au�erdem organisiert der

Lehrstuhl unter Prof. Kluge internationale

wissenschaftliche Konferenzen: 1985: I. Ba-

denweiler �Cechov- Symposium "Werk und

Wirkung"; 1986: Truber-Symposium; 1994:

II. Badenweiler-�Cechov-Symposium "Philosophie

und Religion im Leben und Werk A. P. �Cechovs".

F�ur 2001 ist zusammen mit Prof. H.{J. Ge-

rigk (Heidelberg) die Durchf�uhrung des XI. Sym-

posium der Internationalen Dostoevskij{Gesell-

schaft geplant.

Forschungsschwerpunkte von Prof. Dr. Tilman

Berger sind Anrede und H�oichkeit in den

slavischen Sprachen, verwandte Probleme aus

der Pragmatik und Semantik (Deixis, Partikeln

usw.), vorzugsweise am Material des Russischen

und Tschechischen und die tschechische

Sprachgeschichte (mit einem Schwerpunkt auf

dem 17. und 18. Jh.). In der Lehre werden

neben diesen Gebieten auch die wichtigsten Teil-

bereiche der Russistik und Polonistik angeboten.

Lehr- und Forschungsschwerpunkte von Prof.

Dr. Jochen Raecke sind Themen wie Kultur-

kontakt und Kulturkonikt (am Beispiel Sara-

jevos) und M�undlichkeit und Schriftlichkeit bei

den Slaven, dazu die Herausbildung und Entwick-

lung der slavischen Literatursprachen, Verglei-

chende Wortformenlehre der slavischen Sprachen

und in j�ungerer Zeit besonders die Medialit�at

der Sprache und die allgemeine Medienprob-

lematik (Sprache in den Medien und Medien in

der Sprache, Probleme der Literaturver�lmung,

Sprache im Comic sowie Multimedialit�at und

Intermedialit�at | Schnittstellenproblematik der

Kommunikationssysteme).

Prof. Berger und Prof. Raecke sind sowohl

an dem Graduiertenkolleg "Integriertes Lingui-

stik{Studium" wie an dem seit 1999 bestehenden

Sonderforschungsbereich "Linguistische Daten-

strukturen" beteiligt. Im Rahmen des Sonder-

forschungsbereiches leitet Prof. Berger ein Pro-

jekt zur "Korpusbasierten Untersuchung von An-

rede und H�oichkeit in den slavischen Sprachen"

und Prof. Raecke ein Projekt zur "Korpus-

basierten Untersuchung lokaler und tempora-

ler Deiktika in (spontan) gesprochener und

(reektiert) geschriebener Sprache".

Der slavistische Anteil an der Fakult�atsbibliothek

(Pr�asenzbibliothek) umfa�t etwa 50.000 B�ande.

Sammelgebiete sind die russische, polnische

Literatur der Romantik, slovenische Literatur

der Reformationszeit, serbische und kroatische

Literatur seit der Romantik. Eine Besonderheit

der Universit�atsbibliothek sind die s�udslavischen

Rarissima, d. h. Fr�uh- und Erstdrucke der

Reformationszeit, und die Bibliothek aus dem

Nachla� von Johannes von Guenther. Aufgebaut

wird eine Filmothek f�ur s�ud- und ostslavische

Filme.
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Wenig bekannte F�acher

Slovenistik | Literaturwissenschaft

in

Deutschland

von

Gerhard Giesemann (Gie�en)

1. Voraussetzungen

1.1. Das Interesse der Sprachwissenschaft am

Slovenischen als einem Schnittpunkt der slavi-

schen Sprachentwicklung hat, wie von Jochen

Raecke in BDS Nr.4, 1998, dargestellt, zu be-

stimmten Zeitpunkten ein hohes Ma� an Kon-

zentration auf diese kleine Sprachgruppe bewirkt

| auch in Deutschland, trotz bescheidener Zu-

r�uckhaltung des Artikelverfassers. Im literatur-

wissenschaftlichen Bereich, auf den hier hinge-

wiesen werden soll, sind aufgrund bestimmter

wissenschaftsgeschichtlicher und historisch{po-

litischer Bedingungen andere Tendenzen und

Ergebnisse auszumachen. Die slovenische

Literaturwissenschaft rangiert in Deutschland vor

der makedonischen und slovakischen Literatur

im s�ud{westslavischen Bereich an drittletzter

Stelle. Das an sich ist nicht verwunderlich,

bemerkenswert jedoch ist die Tatsache, da�

der Personenkreis, der sich kontinuierlich mit

Fragen der literaturwissenschaftlichen Slovenistik

besch�aftigt, an der H�alfte einer Hand abzuz�ahlen

ist.

Die Darstellung soll sich auf Aktivit�aten der

deutschen Slavistik beziehen. Sie vorzustellen

und damit hinzuweisen auf eine "kleine"

Slavine im Schatten der sich zunehmend auf

Russisch, daneben noch Polnisch, Kroatisch-

Serbisch konzentrierenden slavischen Philologie,

ist eine Zielsetzung dieses auf Anregung

bedachten Kurzberichtes. Bewu�t ist auf eine

Darbietung der austroslovenistischen Forschung

verzichtet worden, da die sie bestimmenden

Faktoren weit in die Geschichte, Geographie und

Gesellschaftspolitik des Landes hineinreichen.

Das Interesse an einer literaturwissenschaftlichen

Lehre und Forschung ist dort naturgem�a� gr�o�er,

in Ber�uhrungsbereichen wie K�arnten (Klagenfurt:

Rudolf Neuh�auser, Andreas Leitner, Klaus{

Detlef Olof), Steiermark (Graz: Erik Prun�c)

st�arker konzentriert, mit besonderem Augenmerk

auf die Pege der Volksdichtung, auf die

Inventarisierung der slovenischen Volkssprache

oder auf die Literatur der K�arntner Slovenen.

1.2. Die Besch�aftigung mit der sloveni-

schen Literatur als einem Forschungszweig der

deutschen Slavistik setzt systematisch erst in

der zweiten H�alfte des 20. Jahrhunderts ein.

Sicherlich hat, so paradox das klingen mag, der

in den 60er Jahren sich verst�arkende politische

Druck im ehemaligen Jugoslawien eine Initial-

z�undung ausgel�ost. Anton Slodnjak wurde durch

Vermittlung von Alfred Rammelmeyer eine Gast-

professur f�ur Slovenisch in Frankfurt am Main

eingerichtet. Wenig sp�ater folgte ein Lektorat,

besetzt mit dem Dichter Lojze Krakar. Die

Verbindungen waren gescha�en und wirkten sich

auch auf andere deutsche Universit�aten aus

mit Gastprofessuren, Lektoraten, Stipendiaten,

so etwa, stellvertretend f�ur viele andere, Jo�ze

Poga�cnik als einer der ersten slovenischen
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Humboldt-Stipendiaten in G�ottingen und Marian

Dolgan in den 90er Jahren in Gie�en.

2. Schwerpunkte

2.1. Erste und bleibende Schwerpunkte der

literaturwissenschaftlichen Forschung waren die

slovenische Reformation und die Freisinger Denk-

m�aler. Der Komplex Reformation weist eine

deutliche Verbindung zwischen der slovenischen

und der deutschen Kultur auf. Den An-

fang machten Mirko Rupels Untersuchungen zu

Primo�z Trubar, vor allem die deutsche �Uber-

setzung seiner ausf�uhrlichen Biographie des Re-

formators im Jahre 1965, die auch heute noch

in der slovenischen wie deutschen Version h�au�g

zitierte Quelle ist. Rudolf Trofenik begr�undete

in M�unchen seine f�ur die Slovenistik wichtige

Reihe "Geschichte, Kultur und Geisteswelt der

Slowenen" 1968 mit der ersten interdiszipli-

n�aren Gemeinschaftsarbeit zur Reformation in

den "Abhandlungen �uber die slowenische Refor-

mation. Literatur, Geschichte, Sprache, Stilart,

Musik, Lexikographie, Theologie, Bibliographie

(Bd. 1). Die slovenische Reformation ist

bis in die Gegenwart Gegenstand intensiver

bundesrepublikanischer Forschung, allerdings auf

wenige Namen beschr�ankt. Neben einzelnen

Beitr�agen von Rolf{Dieter Kluge zur Rolle

T�ubingens in Leben und Werk Trubars sind es

vor allem die Untersuchungen von Peter Scherber

zu einzelnen Aspekten (T�urkenmissionierung)

und Gerhard Giesemann, der die Verbindung

von Theologie und Poesie im protestantischen

Kirchenlied bei Trubar, Dalmatin und Krelj

mehrfach untersucht. Eine wichtige F�order-

funktion hat dabei die Universit�at Ljubljana mit

verschiedenen Symposien zu Gedenktagen der

Reformation (400. Jahrestag der Dalmatinischen

Bibel�ubersetzung 1984, 400. Todestag Trubars

1986).

2.2. Ein zweiter Schwerpunkt, in der Sprachwis-

senschaft schon l�angst Forschungsgegenstand,

sind die Freisinger Denkm�aler, die als kommen-

tierte und mit Beitr�agen versehenen Textaus-

gabe von Poga�cnik besorgt wurden und 1968

als 2. Band der Trofenik{Reihe erschienen.

Hier hat Poga�cnik einen literaturwissenschaftli-

chen Zugang er�o�net, der in der Darstellung der

Symmetrie und biblischen Bildsprache der drei

Texte auf �asthetische Qualit�aten aufmerksam

machte. Weitere Arbeiten wurden angeregt.

1974 erschien die Untersuchung zur christlichen

Terminologie der Freisinger Denkm�aler von

Irene Wiehl, eine wichtige Voraussetzung f�ur

theologisch begr�undete Untersuchungen, die

den Denkm�alern eine �asthetische Strukturierung

abgewannen. In diese Richtung zielten Arbeiten

in der deutschen Slovenistik, die wiederum

durch Tagungen in Ljubljana angeregt wurden.

1988 veranstaltete die dortige Universit�at ein

Symposium "Srednji vek v slovenskem jeziku,

knji�zevnosti in kulturi" (Obdobja 10), das in

seinem ersten Teil den Freisinger Denkm�alern

(Bri�zinski spomeniki) gewidmet war.

Im Jahre 1994 veranstaltete die Slovenische

Akademie der Wissenschaften und K�unste

(Slovenska akademija znanosti in umetnosti) ein

internationales und interdisziplin�ares Symposium

zu den Freisinger Denkm�alern, das in der

Ausgabe der Akademie "Zbornik Bri�zinski spo-

meniki" (Ljubljana 1996) vorbildlich dokumen-

tiert worden ist. Neben zwei sprachwissenschaft-

lichen Beitr�agen von Roland Walter Marti und

Heinz Miklas hat Christian Hannick die Stellung

der Freisinger Denkm�aler innerhalb der Entwick-

lung des slavischen christlichen Wortschatzes

untersucht und damit an die 70er Jahre (Wiehl)

angekn�upft. St�arker der Zeichenfunktion des

Textes verpichtet ist der Beitrag von Jochen

Raecke "Oralit�at im Zeichen des Kreuzes - Das

1. Freisinger Denkmal". Die von Poga�cnik
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angeregte inhaltlich-stilistische Besch�aftigung

mit den Denkm�alern ist in den Aufs�atzen

von Giesemann im theologisch-�asthetischen

Ansatz aufgenommen und fortgef�uhrt worden:

"Mensch{ und Gottbezogenheit in ihrer bibli-

schen Verankerung. Theologisch{literarische Re-

levanz von Strukturen im Freisinger Denkmal

I" (Obdobja 10); "Symmetrie als Kennzeichen

�asthetischen Formwillens im Freisinger Denk-

mal II" (Zbornik BS); "Gestaltungswille und

Pr�asentationsmodus: Zur Theologie und �Asthe-

tik des Freisinger Denkmals III" (Razprave. Dis-

sertationes XVI. 1997).

3. Zusammenarbeit

Die deutsche literaturwissenschaftliche Sloveni-

stik hat sich mit allen Epochen, wichtigen Gat-

tungen, Methoden und Richtungen besch�aftigt.

Zumeist sind die Obdobja-Veranstaltungen der

Universit�at Ljubljana, aber auch Tagungen der

Slovenischen Akademie Ansto�geber. Nicht

nur deshalb sind die Publikationen ins Ausland

verlagert; der Anreiz des deutschsprachigen

Raums f�ur die Besch�aftigung mit kleineren

Slavinen ist nicht gerade �uberw�altigend. Das

Interesse geht merklich zur�uck, auch weil die

Vielfalt der Slavistik immer mehr eingeschr�ankt

wird. Das ist deutlich etwa bei Slavistentagen zu

sp�uren.

Die von der Universit�at Ljubljana durchgef�uhrten

j�ahrlichen Symposien zu Epochen der slove-

nischen Sprache, Literatur und Kultur haben

in Peter Scherber und Gerhard Giesemann

st�andige Mitarbeiter, d. h. sie verfolgen

die slovenische Literatur von den Anf�angen

(Freisinger Denkm�aler) �uber das Mittelalter

(Reformation), Barock, Aufkl�arung, Wieder-

geburt, Romantik, Realismus, Symbolismus,

Expressionismus, Zwischenkriegszeit, Sozialer

Realismus bis zur Gegenwart, h�au�g in verglei-

chenden oder typologischen Untersuchungen.

Beispiele daf�ur sind die Arbeiten von Verf.:

"Entwicklungstendenzen und ihre typologische

Beschreibung im s�udslavischen (slovenischen,

serbischen, kroatischen) Theaterbereich im

19. Jahrhundert" und von Scherber "Das

Biedermeier im s�udslavischen Bereich" (beide

erschienen in: Die �osterreichische Literatur. Graz

1979).

Nat�urlich �nden sich weitere Namen, die zu

dem einen oder anderen Thema gearbeitet

haben. Dazu geh�oren Manfred J�ahnichens

"Vergleichende Bemerkungen zum aktivistischen

Drama im Expressionismus", die die deutschen,

kroatischen und slovenischen Expressionisten

L. Rubiner, M. Krle�za, B. Kreft gegen�uberstellen,

oder die Betrachtung der Dichtung Kosovels im

europ�aischen Kontext (deutscher Expressionis-

mus, russischer Symbolismus) von Rolf-Dieter

Kluge und Dietrich W�orn (Obdobja 5) oder

Josip Mate�si�cs Vergleichung des slovenischen

und russischen Symbolismus (Obdobja 19),

weiterhin auch Giesemanns "Parallele Verfahren

in der Lyrik von Richard Dehmel und Oton
�Zupan�ci�c" (Slavistische Studien. Zagreb)

und "Dostoevskij im Umfeld des slovenischen

Expressionismus" (Razprave. Dissertationes

XIV). Diese wenigen Beispiele, die sich noch

erg�anzen lie�en, unterstreichen | ein besonderes

Kennzeichen der au�erslovenischen Slovenistik

| den vergleichenden Status durch Einbezie-

hung anderer slavischer oder westeurop�aischer

Kulturen.

4. Au�enperspektiven

In der 1991 erschienenen Sammlung von

Aufs�atzen von Verf. zur slovenischen Literatur

unter dem Titel "Novej�si pogledi na slovensko

knji�zevnost" (Ljubljana: Slovenska matica)

sind Arbeiten zu allen Epochen erfa�t, die
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nur selten einer rein werkimmanenten Methode

folgen; Zweck fast aller Untersuchungen ist

der typologische bzw. direkte Vergleich, der

�uber den literatur�asthetischen Ansatz hinaus

theologische, historische und gesellschaftliche

Bez�uge ber�ucksichtigt. Es wird der Versuch

unternommen, auf diese Weise von einer

au�ernationalen Perspektive die Problematik

sogenannter kleiner Literaturen zu erfassen in

der Auseinandersetzung zwischen intravertierter

Individualit�at und nivellierender Europ�aisierung

oder | positiver ausgedr�uckt | im Transfer

eines unverwechselbaren, von der nationalen

Tradition gen�ahrten Pro�ls, in eine horizontale

europ�aische Identi�kation.

Hier sind wir schon bei allgemeinen Schwierig-

keiten, die sich f�ur Literaturen mit einer relativ

sp�aten Wiedergeburtsphase ergeben. �Uber-

legungen dazu sind Gegenstand der 1975

erschienenen Monographie "Zur Entwicklung

des slovenischen Nationaltheaters" (Geschichte,

Kultur und Geisteswelt der Slowenen. 13),

die weniger eine Geschichte des slovenischen

Theaters sein will, als vielmehr Gesetzm�a�ig-

keiten im Proze� der Nationalisierung von Li-

teratur nachsp�urt. Der Untertitel "Versuch

einer Darstellung typologischer Erscheinungen

am Beispiel der Rezeption Kotzebues" verdeut-

licht die eigentliche Vergleichssituation: Am Bei-

spiel deutscher, anderer slavischer und sloveni-

scher Au��uhrungen / �Ubersetzungen wird der

vom Entwicklungsstand der jeweiligen B�uhnen /

Literatur abh�angige zeitlich gesta�elte Einsatz

von Repertoiretypen markiert. �Ahnlich auch in

dem oben erw�ahnten Aufsatz "Entwicklungsten-

denzen und ihre typologische Beschreibung...",

der diese Sta�elung im Serbischen, Kroatischen,

Slovenischen auf seine Gesetzm�a�igkeiten hin

untersucht.

Methodische Fragestellungen, die sich auf die

Sondersituation nicht dominanter Literaturen

und deren Darstellungsproblematik beziehen,

sind h�au�ger Gegenstand au�erslovenischer

Untersuchungen, wie etwa im Beitrag von Verf.

zum historischen Ansatz in der slovenischen

Literatur (Obdobja 18: Metode in zvrsti. 1999),

bereits fr�uher in einem Beitrag zu Grund-

problemen der slovenischen Literaturwissenschaft

und Literaturkritik (Slavisti�cna revija. 1994)

oder, auf die Zeit der Wiedergeburt und

die dramatische Gattung bezogen: "Funktion

und Funktionieren von Theater/Drama in der

slovenischen Literatur Anfang des 19. Jahr-

hunderts" (Obdobja 11. 1991).

5. Personen und Gattungen

5.1. Das Interesse an einzelnen Schriftstellern

ist besonders ausgepr�agt in Bezug auf France

Pre�seren. Hier ist an erster Stelle Scherbers

Konkordanz zu nennen: "Slovar Pre�sernovega

pesni�skega jezika" (Maribor 1977). Diese

"computergest�utzte" Konkordanz war f�ur einen

Nicht{Muttersprachler ein mutiger innovativer,

aber auch gewagter Schritt, aus dem sich einige

methodische Probleme (Lexem{Zuordnungen,

B�undelungen, ausreichende Textgrundlage)

ergaben, zu denen Scherber schriftlich wie

m�undlich ausf�uhrlich Stellung genommen hat.

Pre�seren taucht in der Festschrift Slodnjak

(1969) auf (Schmaus), Mate�si�c untersucht die

Metapher in seiner deutschsprachigen Poesie;

Arbeiten zur Rezeption der deutschen Literatur

sind mit Pre�seren verbunden (L. Krakar, Pre�seren

und Schiller. In: FS Rammelmeyer. 1975;

Goethe in Slowenien. 1970 [= Geschichte, Kultur

und Geisteswelt der Slowenen. 6]; Olof: B�urgers

Lenore in der �Ubersetzung France Pre�serens [=

Obdobja 2]). Zu den h�au�ger bearbeiteten

Slovenen geh�oren weiterhin die Leben{Werk{

Darstellung Kopitars von Poga�cnik, die 1978

ins Deutsche �ubersetzt wurde, Ivan Cankar
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(Aufs�atze von Rammelmeyer, Scherber), Sre�cko

Kosovel (Olof, Schaumann, Scherber, W�orn),

Oton �Zupan�ci�c (Giesemann, Krakar).

5.2. Die Besch�aftigung mit bestimmten Gattun-

gen, die im Slovenischen eine zeitliche, z. T.

nachahmende Bedeutung erlangt haben, aber

auch als kontinuierlich gepegtes Genre in die

europ�aische Kultur installiert sind, geht meist

vom vergleichenden Ansatz aus. Als Gattung des

18. und 19. Jahrhunderts hat Peter Scherber

die slovenische Elegie in ihrer Geschichte

und nach poetologischen Zuordnungskriterien

gewissenhaft beschrieben. Die 1974 erschienene

Dissertation (FAzSl. 18) stellt sicher eine

einmalige Materialsammlung dar. Eine ebenso

zeitlich bezogene Gattung, die jedoch eine dem

deutschsprachigen Raum durchaus vergleichbare

Bl�ute aufzuweisen hat, ist die Barockpredigt;

ihr hat die Universit�at Ljubljana wie auch

die Slovenische Akademie Tagungen gewidmet

unter Mitwirkung deutscher Slovenisten. Hier

sind wiederum Scherber und Giesemann zu

nennen. Jeweils um Merkmale des Genres, seine

theologisch-�asthetische Einbettung, die typologi-

sche Vergleichung mit west- und osteurop�aischen

Predigtgattungen geht es in den Arbeiten, so

bei Scherber: "Tradition und Innovation in

der slovenischen Barockpredigt | gezeigt am

Werk Janez Svetokri�skis" (Obdobje baroka v

slovenskem jeziku, knji�zevnosti in kulturi. 1989)

und Giesemann: "Zwischen scholastisch{dialek-

tischer Spannung und barockem Lebensgef�uhl:

Der Kontrast in den Predigten des J. S." (ebd.)

bzw. "Das Weltbild in der Bildwelt des Barock-

predigers J. S." (Zbornik o J. S., Hrsg. SAZU.

2000).

Mit den Motiven im slovenischen Sonett hat

sich mehrfach Giesemann auseinandergesetzt,

einer Gattung, die in der slovenischen Literatur

besonders nachhaltig bis auf die Gegenwart

gepegt wird. Die Universit�at Ljubljana hat

deshalb eine eigene Tagung diesem Thema

gewidmet (Obdobja 16. 1997). Ein beson-

derer Zuschnitt sind die Untersuchungen zu

biblischen Motiven und in j�ungster Zeit vor

allem zum Motiv Heimat, das im slovenischen

Kulturraum aufgrund politischer, historischer, so-

zialgeschichtlicher Be�ndlichkeiten eine heraus-

ragende Rolle spielt. Hier sind weitere umfang-

reichere Arbeiten in Vorbereitung. Schlie�lich ist

hinsichtlich der Untersuchungen zu slovenischen

Gattungen noch auf Arbeiten zur Parodie

(Predloga in prestavitev. Za prevod in zvrst

relevantne opombe ob primeru parodije Creda v

"Ulyssesu". In: Novej�si pogledi... 1991) und

zum Zyklus hinzuweisen. (Ein Zyklus, der es in

sich hat: "�Sel je popotnik skozi atomski vek" von

Matej Bor).

6. Probleme

Bewu�t sind in der Darstellung die zahlreichen

sprachwissenschaftlichen, sprachkulturellen Bei-

tr�age deutscher Slavisten, die nicht nur in

der Bundesrepublik, sondern auch in Slovenien

erschienen sind, weitgehend unber�ucksichtigt ge-

blieben, zumal eine W�urdigung der Sprach-

wissenschaft bereits erfolgt ist. Die slovenische

Literaturwissenschaft, f�ur sich betrachtet, ist

eine einsame Wissenschaft innerhalb der deu-

tschen Slavistik. Zwar gibt es immer mal wieder

vergleichende Aus�uge in die Slovenistik; aber sie

bleiben f�ur die Schreiber und das Geschriebene

meist ohne Folgen. Die Vernachl�assigungen in

der Pege kleinerer Kulturen ist nichts Neues

und auch verst�andlich bei der vielschichtigen

Aufgabe der Vermittlung slavischer Kulturen und

den so geringen strategischen M�oglichkeiten der

Slavistik in Deutschland.

Au�erhalb der Kathederwissenschaft ist die

Existenz einer slovenischen Literatur in Deutsch-
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land kaum wahrnehmbar. Sicherlich, die Un-

kenntnis �uber Slovenien ist auch einem selbst-

inszenierten De�zit der Slovenen zuzuschreiben.

Es ist bisher nicht gelungen, der Literatur

selbst mit Hilfe von �Ubersetzern, Verlagspro-

paganda, Rezensionen, Anthologien usw. bei

einem breiteren Publikum in Deutschland Geh�or

zu verscha�en. Die Werkartikel in Kindlers

Literaturlexikon, von einigen Slavisten, kaum

von Slovenisten verfa�t, lesen sich zwar wie

eine kurzgefa�te slovenische Literaturgeschichte;

diese Repr�asentation weicht jedoch v�ollig von

den tats�achlichen �Ubersetzungen ins Deutsche

ab. Noch bleibt die slovenische Literatur terra

incognita und die Frage: "Koga zanima slovenska

knji�zevnost?" (Vpra�sanja o njeni recepciji v

Nem�ciji in pogojih zanjo. In: Slavisti�cna revija

1993.4) verbindet sich mit der Ho�nung, da� sie

"in Zukunft optimistischer als bisher beantwortet

werden kann." (Ebd.)

Die sprachwissenschaftliche
Makedonistik

in der Bundesrepublik Deutschland

von

Christian Voss (Freiburg)

Bis in die 1980er Jahre ist das Makedonische

nur marginaler Untersuchungsgegenstand der

westdeutschen Slavistik gewesen, was sich auf

mehreren Ebenen belegen l�a�t:

a) Die junge bundesrepublikanische Slavistik

hatte | bis auf A. Schmaus 1952 und die

ausf�uhrliche, methodisch und historisch{faktisch

sehr kompetente Darstellung von L. Auburger

1976 | zun�achst keine Koryph�aen vom Format

eines H. Lunt, A. Vaillant oder R. de Bray (in

den sozialistischen L�andern S. B. Bern�stejn, ab

den 1970er Jahren R. P. Usikova, Z. Topoli�nska

und F. V. Mare�s) aufzubieten, die das

Standardmakedonische und seine Vorgeschichte

zu ihrem Hauptarbeitsgebiet gemacht haben.

b) W�ahrend sich das gro�e Interesse der

amerikanischen (kanadischen und australischen)

Slavistik auf Makedonien als Kerngebiet des

Balkansprachbundes gr�undet und so auf balkan-

linguistisch relevante, morphosyntaktische Frage-

stellungen fokussiert (Verbalmorphologie: Fried-

man 1977, Kramer 1986, Elson 1989 und 1990;

Syntax: C�asule 1989), ist diese Sichtweise in

der Bundesrepublik nur von N. Reiter (zusam-

menfassend: 1994) vorangetrieben worden.

c) Ebenso ist bezeichnend, da� das einzige

Lehrbuch zum Makedonischen (1984, 2. Au.

1986) von einer Serbisch/Kroatisch{Lektorin

und einem Mitarbeiter des Bundesinstituts f�ur

ostwissenschaftliche und internationale Studien,

V. Boji�c und W. Oschlies, stammt, wobei

letzterer mit seinen makedonistischen Beitr�agen

in den Berichten des BIOst der wohl meistpub-

lizierte deutsche Makedonienexperte ist (sprach-

lich relevant z. B. Bericht des BIOst 14/1994,

3{38: Republik Makedonien. Teil 3: Land

ethnischer Koexistenz).

d) Leicht beklemmend | und in krassem

Gegensatz zur Geschichtswissenschaft, wo sich

mit F. Adan�r 1979 und St. Troebst 1983

zwei namhafte Osteuropahistoriker in ihren

Dissertationen mit Makedonien im 20. Jahrhun-

dert auseinandergesetzt haben | ist die Tat-

sache, da� auf der von der S�udosteuropa{Gesell-

schaft 1994 ausgerichteten Tagung "Sprache und

Politik | Die Balkansprachen in Vergangenheit

und Gegenwart" (Hrsg. H. Schaller. M�unchen
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1996) nur der Thrakologe I. Duridanov und

O. Kronsteiner als Redner zu makedonisti-

schen Themen geladen wurden, die durch

ihre Forschungsschwerpunkte nicht als Sozio-

linguisten ausgewiesen sind (erkennbar allein

an Kronsteiners Wortwahl, z. B. "Potpourri{

artig zubereitete Neusprache", 1996, 203).
�Uberraschend ist die Beschr�ankung bei der

Darstellung von K. Gutschmidt und C. Hopf 1999

zu Nationalsprachen und Sprachnationalismus in

S�udosteuropa auf Neugriechisch, Serbisch / Kro-

atisch / Bosnisch, Bulgarisch.

e) Auch die Pal�aoslavistik zeichnet sich durch

vorsichtige Zur�uckhaltung im makedonisch{bul-

garischen Streit um das mittelalterliche Hand-

schriftenerbe aus, so da� die klaren Worte

des Theologen und Byzantinisten G. Podskalsky

(Theologische Literatur des Mittelalters in Bul-

garien und Serbien, 865 | 1459. M�unchen

2000, 165 | 168) im Kapitel "Bulgarien

| Makedonien | Serbien: drei gleichwertige

Auspr�agungen einer (orthodoxen) s�udslavischen

Kultur?" Seltenheitswert besitzen, wenn er die

o�ene Frage um das makedonisch{bulgarisch

gemeinsam durchlebte Mittelalter im direkten

Zusammenhang mit dem nationalen Existenz-

recht der Republik Makedonien stellt.

Um nun zur positiven Darstellung zu kommen:

Neben vereinzelten Studien (kontaktlinguistisch:

Zett 1968, Rehder 1970; strukturalistisch:

Spiess 1970, Kempgen 1979; Weiss 1996) sind

zwei zentrale Figuren zu erw�ahnen, die der

Makedonistik entscheidende Impulse gegeben

haben und hier etwas ausf�uhrlicher besprochen

werden k�onnen: N. Reiter und P. Hill.

Beide haben eine Monographie zu einem

makedonischen Dialekt vorgelegt (Reiter 1964

zu Titov{Veles, Hill 1991a zu Gorno Kalenik in
�Ag�ais{ Makedonien), gleichzeitig arbeiten beide

mit den Ergebnissen der neueren Nationalismus-

forschung und erkennen so den Ausbauproze� des

Makedonischen in der Tradition der balkanischen

Nationalismen des 19. Jahrhunderts, als der

nationalen Heterostereotypisierung unweigerlich

die sprachliche Abgrenzung folgen mu�te |

zun�achst im Kampf gegen den gemeinsamen

osmanisch{t�urkischen Wortschatz als "ottoman

legacy" (Hill 1988, 1992): Vorbildlich ist die stets

aufrechterhaltene gesamts�udslavische Perspekti-

ve (Hill 1998).

Hill hat aufgrund seiner Biographie den Vorteil,

die makedonische Diaspora innerhalb

der multikulturellen australischen Gesellschaft

aus n�achster N�ahe zu kennen | ein Aspekt,

der durch die "transatlantische Nationalismus-

-r�uckkoppelung" (Troebst) der 1990er Jahre

zentrale Bedeutung gewonnen hat | hierin

erg�anzt er sich mit Ch. Kramer, die �ahnliche

Studien f�ur Toronto/Kanada vorgelegt hat. Hill

begeht nicht den Fehler, sich zum Apologeten

einer nichtexistenten breiten makedonischen

Nationalbewegung im 19. Jahrhunderts machen

zu lassen, wie dies der synchron arbeitende

Linguist V. Friedman tut (z. B. 1975 in:

Balkanistica: Occasional Papers in Southeast

European Studies 2; 83{98). Stattdessen

konzentriert sich Hill auf das Makedonische in

Australien (1989), in Griechenland und Albanien,

gerade auch im Hinblick auf Neukodi�zierungen

in Schulb�uchern (1982, 1991b, 1999a). Hill

ist au�erdem Mitherausgeber des (von R. de

Bray initiierten und in Australien erarbeiteten)

makedonisch{englischen W�orterbuchs (Rout-

ledge 1998), das in seiner Erfassung der

makedonischen lexikalischen Expansion der 1970

| 1990er Jahre konkurrenzlos dasteht.

Reiter hat die Relevanz der Makedonistik auf

folgende Formel gebracht: "Mazedonien ist f�ur

einen Linguisten ein lehrreiches Studienobjekt.

Er kann hier bis ins Detail verfolgen, wie und
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warum Sprache gemacht wird." (1987, 55).

Reiter wei� die Ergebnisse seines Nationalismus-

projekts von 1983 (u. a. den sozialen Faktor bei

nationaler Bewu�tseinsbildung) gezielt einzubrin-

gen und widerlegt die landl�au�ge, unreektierte

Vorstellung der "sog. nat�urlichen Einzelsprache"

mit Hilfe der Motive und Strategien der makedo-

nischen sprachlichen Separation, nachdem dieses

Gebiet 1870 und 1878 aus der bulgarischen

Nationswerdung und Staatsbildung herausgebro-

chen war. In der Fixierung auf Krste Misirkovs

Schrift von 1903 legt Reiter (1984, 1985,

1987) innerhalb der sich mosaikartig pr�asentie-

renden makedonischen Nationalbewegung jedoch

zu starkes Gewicht auf dessen autonomisti-

sche Linie, die aufgrund physischer Bedrohung

durch die VMRO ihr Programm nicht mit der

Ruhe entwickeln konnte, wie dies etwa die

St. Petersburger Gruppe um D. �Cupovski tun

konnte (vgl. B. Ristovski: Macedonia and

the Macedonian People. Skopje, Wien 1999

oder auf 347 S. unter: www.makedonika.org

/Macedonian People 1.htm).

Reiter 1984 gelingt es durch eine stichproben-

artige Analyse des makedonischen W�orterbuchs

von 1961 | 1966, eine recht pr�azise Vor-

stellung vom makedonischen Wortschatz in

seiner �Aquidistanz zum serbokroatischen und

bulgarischen zu geben. Der von Reiter

erkannte Trend einer "serbisch-{makedonischen

Symbiose" wurde Ende der 1980er Jahre

zum Kern der Bilingualismusdebatte, mit dem

Regierungsantritt der VMRO{DPMNE Ende

1998 zur Hauptsto�richtung des vom Kultus-

ministerium gelenkten Sprachpurismus (t�agliche

Fernsehsendung "Govorete makedonski").

Aus der zweiten H�alfte der 1990er Jahre

sind zwei hervorragende Dissertationen von

Szobries (Hill{Sch�uler) und Schmieger (Mare�s{

Sch�uler) hervorzuheben, die auf ein gesteigertes

tagespolitisches Interesse an Makedonien tre�en

(ablesbar an den Sammelb�anden von Chr. Chiclet

/ B. Lory "La R�epublique Mac�edoine. Nouvelle

venue dans le concert europ�een", Paris 1998,

von W. Lukan / P. Jordan 1998 in den

"�Osterreichischen Ostheften" und von J. Pettifer

"The New Macedonian Question", London

1999).

Szobries 1999 untersucht die vardar{makedoni-

sche Partisanenpresse der Jahre 1940 | 1943,

deren Sprachgebrauch zwischen serbischer und

bulgarischer �Uberdachung oszilliert. Dennoch

ist er aufgrund des immensen untersuchten

Materials in der Lage, innerhalb dieser schon

von Koneski als "Sprachchaos" abgeurteilten

Phase die sprachliche Spiegelung der politischen

Umorientierung von einer probulgarischen auf

eine (infolge des ethnopolitischen Umschwungs

von Titos KPJ) proserbische Linie exakt

nachzuzeichnen.

Schmieger 1998a klassi�ziert in seiner prim�ar auf

die Phonologie und Morphologie ausgerichteten

dialektologischen Studie den Dialekt von

Nestram / Nestorio bei Kastoria als eine der soge-

nannten "�Ubergangsmundarten" zwischen dem

Ost{ und dem Westmakedonischen, der sich zu-

s�atzlich (aufgrund der geographischen Randlage)

durch Archaizit�at und Interferenz mit dem Neu-

griechischen auszeichnet.

Zur Situation der Slavophonen in Griechenland

�au�ert sich Schmieger 1998b recht pessimistisch

und spricht von drohendem Sprachtod, w�ahrend

Hill eine "durchaus stabile Diglossie" konstatiert

(1999b, 166). Die in Heidelberg promovierte

A. Ioannidou, Mitglied des Minority Groups

Research Centre Greece, stellt 1999 bereits �Uber-

legungen an, welchen Einu� eine abrupt ein-

setzende �Uberdachung in Form von standard-

sprachlichen Schulb�uchern (welcher Provenienz
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auch immer) haben kann, falls die Regierung von

K. Simitis die European Charter for Regional or

Minority Languages unterschreiben wird.

Das Interesse von Ch. Voss am Makedonischen

hat seinen Ausgangspunkt in der Polarisierung

s�udslavischer Skriptorien im 9. | 17. Jh.

(Voss 1999a, 2000a), ber�uhrt aber auch

Purismustendenzen im Standardisierungsproze�

des 20. Jahrhunderts | etwa die Behandlung

von Internationalismen (Voss 2000b) und von

(volkssprachlichen) Gr�azismen (Voss 2000c) |

und die konkurrierenden befreiungsimperialisti-

schen bzw. irredentistischen Nationaldiskurse im

19. bzw. 20. Jh. (Voss 1999b, 2000d).

Mit der Wiedervereinigung 1990 wurde Hal-

le/Saale Standort des gesamtdeutsch einzigen

st�andigen Makedonisch{Lektorats, was sich

allerdings nur geringf�ugig in Ver�o�entlichungen

�au�ert (z. B. Fleckenstein 1995, Havranek 1995).
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Tagungskurzberichte

zusammengestellt von

Gerhard Giesemann (Gie�en)

und

Peter Kosta (Potsdam)

Warschau (Polen)

Vom 5. | 8. April 2000 fand in Warschau der

vom Verband polnischer Germanisten veranstal-

tete Millennium-Kongress (Tausend Jahre pol-

nisch{deutsche Beziehungen. Sprache | Lite-

ratur | Kultur | Politik) statt. Die deutsche

Slavistik war durch mehrere Kolleginnen und Kol-

legen mit Sektions{ und Plenumsvortr�agen ver-

treten. Plenumsvortr�age hielten Erika Worbs

("Polnische Sprache in den deutschsprachigen

L�andern") und Heinrich Olschowsky ("Polnische

Literatur in Deutschland").

Humboldt{Universit�at Berlin

Unter dem Titel "Zwischen Leere und Exze�"

veranstalteten Mirjam Goller und Georg Witte

(Lehrstuhl f�ur Ostslawische Literaturen) am

Institut f�ur Slawistik der Humboldt-Universit�at

zu Berlin eine internationale Konferenz zum

Minimalismus als �asthetischer und diskursiver

Strategie in der russischen Kultur. Vom

11. bis 13. November 1999 n�aherten sich

20 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

verschiedener Disziplinen aus Deutschland, Ru�-

land und den USA dem bisher nicht eindeutig

gefa�ten Begri� "Minimalismus". Die Teilneh-

menden sprachen zu Themen aus verschiedenen

Bereichen wie Literatur (Raoul Eshelman, Saar-

br�ucken; Aage Hansen-L�ove, M�unchen; Ulrike

Goldschweer, Bochum; Mirjam Goller, Berlin;

Erika Greber, M�unchen; Gerald Janecek, Le-

xington; Vladislav Kulakov, Moskau; Caroline

Schramm, Konstanz; Georg Witte, Berlin), Per-

formance (Sylvia Sasse, Berlin), Film (Sabine

H�ansgen, Bremen), Kunst (Sven Spieker, Santa

Barbara), Medien (Holt Meyer, T�ubingen; Jurij

Mura�sov, Bielefeld), Architektur (Vladimir Pa-

perny, Los Angeles), Philosophie (Dirk Uffel-

mann, Erfurt) und Musik (Jelena Pol'djaeva,

Berlin; Svetlana Savenko; Dmitrij Uchov,

beide Moskau). Der Komponist und Pianist

Sergej Zagny (Moskau) gab ein Klavierkonzert

mit minimalistischen St�ucken und ausgew�ahlten

Texten. Die Ergebnisse der Tagung werden

Ende 2000 als Sonderband in der neuen

Reihe "Intermedialit�at" des Wiener Slavistischen

Almanachs erscheinen.

Am 9. | 10. November 1999 fand am Institut

f�ur Slawistik der Humboldt{Universit�at zu Berlin

eine durch das Polnische Institut in Berlin und

die Deutsche Forschungsgemeinschaft gef�orderte

Tagung anl�a�lich des 60. Todestages von

Aleksander Br�uckner statt. Der 1856 in Tarnopol

(Ostgalizien) geborene Pole hatte von 1881 bis

1924 die Professur f�ur Slawische Sprachen und

Literaturen an der Berliner Universit�at inne.

Folgende Teilnehmer nahmen an der Tagung teil:

Prof. Dr. J. Puzynina (Warschau), Prof. Dr.

H. Rothe (Bonn), Prof. Dr. A. M�e�st�an (Prag

/ Freiburg), Prof. Dr. K�osny (Rostock), Prof.

Dr. D. Scholze (Bautzen / Leipzig), Prof. Dr.

K. Gutschmidt (Dresden), Prof. Dr. F. Krause

(Berlin), Prof. Dr. A. Nag�orko (Berlin), Dr.

H. Burkhardt (Berlin), Prof. Dr. W. Gladrow
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(Berlin). Die Themen der Referate spiegelten

das ungew�ohnlich breite Spekturm der wissen-

schaftlichen Interessen Br�uckners wieder. Der

Tagungsband wird im Peter Lang Verlag Anfang

2001 erscheinen.

Bochum (Nordrhein-Westfalen)

An der Ruhr-Universit�at Bochum wurden von

der slavistischen Literaturwissenschaft folgende

Tagungen veranstaltet:

14. / 15. Oktober 1999: 7. Arbeitsbesprechung

�uber Hochschulkontakte zwischen Nordrhein-

Westfalen und Ru�land / GUS unter dem Titel

"Topographie der Bildungslandschaft Ru�lands

an der Jahrtausendwende".

29. / 30. November 1999: Konferenz zum

Problem russischer Lehrb�ucher f�ur Geschichte an

Schulen und Hochschulen.

12. / 13. November 1999: Kopelev-Workshop

I; 2. / 3. Dezember 1999: Kopelev{Workshop

II; 6. / 7. Dezember Kopelev{Forum K�oln:

Kopelev{Workshop III.

Am Lotman-Institut fand vom 15. bis 16. Juni

2000 im Rahmen der 3. Bochumer Sommer-

schule des Graduiertenkollegs die Tagung "Mo-

dernisierungsprozesse und ihre Interferenzen in

der russischen und sowjetischen Kultur des 20.

Jahrhunderts" statt.

Dresden (Sachsen)

Im Rahmen der 'Tschechischen Kulturtage' fand

am 19. November 1999 im H�orsaalzentrum der

Technischen Universit�at Dresden die Tagung

"R�uckkehr nach Europa oder neue Fremdbestim-

mung?" statt. Thema waren die Schwierigkeiten

und Chancen der Tschechischen Republik bei

ihrer Eingliederung in die Europ�aische Union.

Prof. Dr. Holl�ander, Verfassungsrichter in Brno

/ Br�unn, sprach zum Umbau der Rechtsord-

nung in seinem Land, Frau Zimmermannov�a,

ev. Pastorin in Hr�adek nad Nisou / Grottau

berichtete �uber ihre Erfahrungen in der �oku-

menischen Zusammenarbeit von Deutschen,

Tschechen und Polen in der Euroregion Neisse,

stud. psych. Christian Eberhardt (Regensburg

| Prag) �uber seine interkulturelle Management-

Arbeit im �Skoda-Werk in Mlad�a Boleslav / Jung{

Bunzlau. Veranstaltet wurde die Tagung vom

Kulturwissenschaftlichen Mitteleuropazentrum

der TUD in Zusammenarbeit mit dem Jean{

Monnet{Lehrstuhl f�ur europ�aisches Integrations-

recht und Rechtsvergleichung, unterst�utzt von

der Br�ucke/Most{Stiftung Dresden und dem

Kanzler der TU.

"1989/1999. Fremde Welten in Mitteleuropa?"

hie� ein internationales, interdisziplin�ar ange-

legtes Symposium, das am 17./18. Dezember

1999 in der TU Dresden stattfand, veranstal-

tet vom Kulturwissenschaftlichen Mitteleuropa-

zentrum der TUD. Gegenstand der Vortr�age war

der soziale, wirtschaftliche, politische, kulturelle

und mentale Wandel in Polen und der Tsche-

chischen Republik mit Blick auch auf Deutsch-

land. Die Vortragenden kamen aus Dresden

(Walter Schmitz, Ulrich Blum, Franz Merli, Ingo

Kolboom), M�unster (Alfred Sproede), Konstanz

(J�urgen Mittelstra�), Prag (Jan Ml�adek, Klaus

Pumberger, Jan Sokol) und Warschau (Klaus

Ziemer, Gabriela Jawornik, Karol Sauerland).

Universit�at Gie�en (Hessen)

Vom 19. bis 24. Juni 2000 fand an der

Justus-Liebig-Universit�at unter der Leitung von
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Frau Prof. Dr. Xenja von Ertzdor� und Prof.

Dr. Gerhard Giesemann ein internationales und

interdisziplin�ares Symposium statt unter dem

Titel "Erkundung und Beschreibung der Welt.

Zur Poetik der Reise{ und L�anderberichte". Mit

philosophischen, darstellerischen, stilistischen,

intertextuellen, theoretischen Aspekten der

Reiseberichte vom Mittelalter bis in die Neuzeit

besch�aftigten sich knapp 30 Referenten aus

der Germanistik, Romanistik, Slavistik, Arabi-

stik, Judaistik, Byzantinistik, Indogermanistik,

Koreanistik, Japanologie, Sinologie, der allgemei-

nen und osteurop�aischen Geschichte. Die Bei-

tr�age werden, unterst�utzt von der Fritz Thys-

sen Stiftung, im Rodopi-Verlag, Amsterdam,

ver�o�entlicht. Das Symposium wurde von der

Fritz Thyssen Stiftung und der Gie�ener Hoch-

schulgesellschaft e. V. gef�ordert.

Vom 1. bis 2. November 1999 wurde aus Anla�

des 10j�ahrigen Bestehens der Partnerschaft

Gie�en | Kazan' ein Symposium "Deutsch-

russischer Dialog" unter Beteiligung von

20 Referenten und Referentinnen veranstaltet.

Neben sprach- und literaturwissenschaftlichen

Richtungsdarstellungen waren konkrete deutsch-

russische Sprach- und Literaturvergleiche Gegen-

stand des Symposiums. Die Beitr�age erscheinen

in der Reihe "Beitr�age zur Slavistik".

Universit�at Greifswald

(Mecklenburg{Vorpommern)

Vom 9. bis 14. Mai 2000 fand in Szcze-

cin und Greifswald das 2. Deutsch{Polnische

Literaturforum zum Thema "Stanis law Lem -

Dichter, Denker, Mensch" statt. Veranstal-

ter waren Frau Prof. Dr. Ulrike Jekutsch

und Prof. Dr. Andrzej Sulikowski. Die

Referate der 28 Teilnehmer aus Deutschland,

Polen und der Schweiz widmeten sich Fragen der

Gattungen, der Intertextualit�at der literarischen

Verfahren und des philosophischen Denkens

sowie dem Entwurf der Kulturkonzeption Lems.

Die Beitr�age sollen in zwei parallelen B�anden

(polnisch und deutsch) ver�o�entlicht werden.

Der Lehrstuhl f�ur Ukrainistik unter der Leitung

von Prof. Valerij M. Mokienko organisierte vom

26. bis 28. Juni 2000 eine internationale

und interdisziplin�are Konferenz zum Thema "Die

ukrainische Kultur im europ�aischen Kontext".

Neben sprach- und literaturwissenschaftlichen

Fragestellungen standen historische und

gegenw�artige gesellschaftspolitische Probleme im

Mittelpunkt der Referate der Wissenschaftler aus

Deutschland, der Ukraine, Polen, Ru�land und
�Osterreich.

Universit�at G�ottingen (Niedersachsen)

Unter der Leitung von Prof. Dr. R. Lauer

wurde vom 1. bis 4. Dezember 1999 die

14. Konferenz der S�udosteuropa-Kommission

der Akademie der Wissenschaften zu G�ottingen

mit dem Thema "Besonderheiten der kroatischen

Kultur" veranstaltet.

Universit�at Halle{Wittenberg

(Sachsen-Anhalt)

Unter der Leitung von Frau Prof. Dr. S. Mengel

fand am 9. Juni 2000 das Symposium "Russi-

sche �Ubersetzungen hallescher Pietisten" (For-

schungskolloquium Halle | Moskau) statt.

Vom 7. bis 9. Oktober 1999 wurde zusammen

mit dem Osteuropa{Forum des "Studienkreises

zur vergleichenden Kulturgeschichte Osteuro-

pas" am Forschungszentrum Europ�aische Auf-

kl�arung in Potsdam die Jahrestagung der DGEJ
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unter dem Titel "�Ubersetzung und Spracherwerb

im 18. Jahrhundert" durchgef�uhrt. Die wissen-

schaftliche Leitung hatten Frau C. Buschmann

und Frau G. Lehmann-Carli.

Universit�at Jena (Th�uringen)

"Br�ucken des Balkans". Initiatorin Gabriella

Schubert. Im Rahmen einer Ausstellung

"Br�ucken des Balkans. Vielfalt und N�ahe der

Kulturen. Ethnographische Skizzen vom Balkan"

(in Zusammenarbeit mit dem "Museum f�ur

V�olkerkunde" in Leipzig) wurde am 18. 5. 2000

ein Diskussionsforum veranstaltet, an dem

Wissenschaftler und Schriftsteller aus dem ehe-

maligen Jugoslawien, Albanien und Deutschland

teilnahmen, darunter Peter Gerlingho�, Zoran

Konstantinovi�c, Milo�s Okuka, Klaus Roth, Xhclal

Ylli und Ulrich Zwiener.

"Makedonien gestern und heute. Kultur |

Sprache | Wirtschaft". Initiatorin Gabriella

Schubert. Projektwoche vom 12. | 14. April

2000, mit Vortr�agen, Diskussionen, multimedia-

len Pr�asentationen und Filmen zur F�orderung

der wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Zu-

sammenarbeit; veranstaltet gemeinsam mit dem

Institut f�ur Slawistik der Martin{Luther{Uni-

versit�at Halle, der Universit�at Skopje, der S�ud-

osteuropa{Gesellschaft und der Botschaft der

Republik Makedonien.

Universit�at Kiel (Schleswig-Holstein)

Vom 16. bis 19. Februar 2000 veranstaltete

das Slavische Seminar der Universit�at Kiel

zusammen mit dem Nordischen Institut und

dem Ministerium f�ur Bildung, Wissenschaft,

Forschung und Kultur des Landes Schleswig-

Holstein in Reinbek unter dem Titel "Mord hat

Konjunktur" ein Symposium mit dem Thema:

"Zeitgen�ossische Kriminalliteratur aus dem Ost-

seeraum". In international besetzten Diskus-

sionsrunden und Autorenlesungen wurden repr�a-

sentative Werke und eine Bestandsaufnahme f�ur

die Bereiche Kriminalroman und Gesellschaft,

Kriminalroman und Frau sowie Kriminalroman

und Medien vorgestellt.

Universit�at Marburg (Hessen)

Zur Feier des 15{j�ahrigen Bestehens der

Zweigstelle der S�udosteuropa{Gesellschaft in

Marburg am 19. April 2000 hielt Frau Prof. Dr.

G. Schubert (Universit�at Jena) einen Vortrag

�uber "Volkshumor in Bulgarien".

Universit�at M�unchen (Bayern)

Vom 6. bis 10. Januar 2000 fand eine

Internationale Tagung "Schauspieler und Macht.

Zur Engf�uhrung von Politik, Kultur und Wissen-

schaft" in M�unchen statt.

Gemeinsam mit der Karlsuniversit�at wurde vom

24. bis 26. Februar 2000 die deutsch-tsche-

chische Studentenkonferenz "Biedermeier in der

tschechischen Literatur" in Prag veranstaltet.

Die Internationale Studentenkonferenz "Litera-

turwissenschaft im 21. Jahrhundert. Texte und

Kontexte der russischen Literatur" tagte vom 19.

bis 23. April 2000 in M�unchen.

Universit�at Oldenburg (Niedersachsen)

Im M�arz 2000 wurde das Internationale Symposi-

um "Pr�apositionen im Polnischen" veranstaltet.

Unter der Beteiligung von Wissenschaftlern und
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Wissenschaftlerinnen aus Polen, Deutschland,

der Schweiz, Schweden und Frankreich waren

Fragen der Abgrenzung der Pr�aposition, zur

Syntax und Semantik verschiedener Pr�aposi-

tionen oder Pr�apositionstypen sowie zu histori-

schen Aspekten Gegenstand der Referate.

Universit�at Potsdam (Brandenburg)

5 Internationales Symposium "Pavel FIorenskij

| Tradition und Moderne" Potsdam 5. | 9.

April 2000

Das von Norbert Franz (Slavistik) und Frank

Haney (Philosophie) organisierte und von der

DFG unterst�utzte Symposium f�uhrte 27 Wissen-

schaftler aus acht L�andern zusammen, die sich

mit philosophischen, theologischen und kultur-

theoretischen Aspekten in dem vielgestaltigen

�uvre von Pavel Florenskij besch�aftigten und

dabei der Leitfrage nachgingen, welche Ideen

auf die heutigen Diskurse wirken oder zumin-

dest befruchtend wirken k�onnten. Nicht wenige

derer, die schon 1988 auf der Florenskij{Konfe-

renz in Bergamo dabei waren, referierten auch

in Potsdam, und so wurde das Symposium

auch eine Bilanz der Florenskij{Forschung der

letzten zw�olf Jahre, bei der bislang unbeachtete

und unbekannte Seiten der Pers�onlichkeit

vorgestellt wurden, die diesen Denker, dessen

Darstellung zwischen "Leonardo da Vinci des 20.

Jahrhunderts" und "reaktion�arem Obskuranten"

schwankt, noch widerspr�uchlicher erscheinen

lassen.

Verbunden mit dem Symposium war die

Jahrestagung der Forschungsgruppe "Russische

Philosophie", die beschlossen hat, Florenskijs

Hauptwerk Stolp i utver�zdenie Istiny vollst�andig

auf Deutsch herauszubringen.

Das Symposium hatte eine gro�e Resonanz:

Mehr als 30 st�andige Zuh�orer aus dem In- und

Ausland verfolgten die Vortr�age und lebhaften

Diskussionen, die auf Deutsch, Russisch und

Englisch gef�uhrt wurden. Das Echo auch in der

�uberregionalen Presse war beachtlich. Ein Teil

des Symposiuns wurde von der Deutschen Welle

aufgezeichnet und gesendet. Die Beitr�age des

Symposiums werden in n�achster Zeit zusammen

mit bislang nichtver�o�entlichten biographischen

Materialien publiziert.

Universit�at Rostock

(Mecklenburg{Vorpommern)

Am Institut f�ur Slawistik fand vom 30. Juni

bis 1. Juli 2000 die Internationale Fach-

tagung "Sprachwandel des Russischen im Trans-

formationsproze� am Ende des XX. und zu

Beginn des XXI. Jahrhunderts" statt. Teil-

nehmer aus Deutschland, Polen und Ru�land

diskutierten zu Problemen von Sprachnormen,

zu aktuellen Fragen der Sprachverwendung, zu

lexikographischen Problemen sowie zur Einbezie-

hung pragmatischer Faktoren bei der Beschrei-

bung des Russischen. Die Tagung wurde durch

die DFG und das Ministerium f�ur Bildung, Wis-

senschaft und Kultur gef�ordert.

Universit�at Trier (Rheinland-Pfalz)

Vom 15. bis 16. Oktober 1999 fand das

Internationale Symposium "A. S. Pu�skin und

die kulturelle Identit�at Ru�lands" statt. Ein

Tagungs{Band mit den Referaten wird erschei-

nen.
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T�ubingen (Baden{W�urttemberg)

Im Rahmen des SFB 441 "Linguistische Daten-

strukturen" wurde vom 2. | 3. Juni 2000 am

Institut f�ur Slavistik ein Workshop "H�oichkeit

in den slavischen Sprachen" mit Referenten aus

Deutschland, �Osterreich, Tschechien und Italien

durchgef�uhrt.

Universit�at W�urzburg / Insel Reichenau

In Fortsetzung fr�uherer Tagungen in den neun-

ziger Jahren organisierte das Europ�aische Zen-

trum f�ur wissenschaftliche, �okumentische und

kulturelle Zusammenarbeit e. V. | Griechisch{

deutsche Initiative vom 25. | 27. Juni 2000

ein internationales wissenschaftlichen Symposion

�uber das Thema Methodios und Kyrillos in ihrer

europ�aischen Dimension auf der Insel Reichenau.

Zu dieser Tagung, der die feierliche Einweihung

einer Ikonostase zu Ehren der byzantinischen

Slavenapostel Methodios und Kyrillos in der

Klosterkirche Reichenau voranging, waren zw�olf

Fachkollegen auf dem Gebiet der byzantino{

slavischen Beziehungen gekommen, und zwar aus

Deutschland, Tschechien, Griechenland, Italien,

Ru�land, Bulgarien, �Osterreich und Belgien.

Die Wahl des Tagungsortes erfolgte aufgrund

der neuen Forschungen des Dortmunder Me-

di�avisten Prof. Dr. Alfons Zettler, dem es

nach einer erneuten gr�undlichen Untersuchung

des Verbr�uderungsbuches des Klosters Reichenau

gelungen ist, nachzuweisen, da� die bereits

bekannten Eintr�age des Methodios und seiner

Gef�ahrten in das Verbr�uderungsbuch sinngem�a�

an mehreren Stellen vermerkt sind. Demnach

besteht kein Zweifel, da� Methodios und einige

seiner Sch�uler, die namentlich bekannt sind,

in der Abtei auf der Insel Reichenau interniert

waren. Die kleine Zahl der Teilnahmer und die

geschlossene Thematik erm�oglichten fruchtbare

Diskussionen. Die Publikation der Akten ist

vorgesehen.
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Habilitierte und Neuberufene stellen sich vor

Gertrud Pickhan

geb. am 27. August 1956 in Dortmund,

1975 | 1982 Studium der osteurop�aischen Ge-

schichte, Slavistik und Erziehungswissenschaft

an den Universit�aten M�unster, Wien und

Hamburg

1982 Wissenschaftliche Pr�ufung f�ur das Lehramt

an Gymnasien

1989 Promotion in osteurop�aischer Geschichte,

Universit�at Hamburg (Dissertation: Gospodin

Pskov. Entstehung und Entwicklung eines st�adti-

schen Herrschaftszentrums in Altru�land. Berlin

1992)

1999 Habilitation, Universit�at Hamburg (Ha-

bilitationsschrift: Der Allgemeine J�udische

Arbeiterbund "Bund" in Polen 1918-1939,

erscheint 2001)

Habilitationsvortrag: "Wan ich frolich sy so

hebbe ich dy gerne". Grundmuster der

interkulturellen Alltagskommunikation zwischen

Deutschen und Russen im Gespr�achsbuch des

T�onnies Fonne (1607)

Lehrbefugnis f�ur Neuere und Osteurop�aische

Geschichte

ab 1. 8. 2000 Professorin f�ur polnische Landes-

und Kulturstudien an der Technischen Universi-

t�at Dresden

Akademische T�atigkeit:

1985 | 1992 Wiss. Hilfskraft, Mitarbeiterin und

Assistentin an der Universit�at der Bundeswehr

Hamburg

1993 | 1997 Wiss. Mitarbeiterin am Deutschen

Historischen Institut Warschau

1997 | 2000 Wiss. Mitarbeiterin und Stell-

vertreterin der Direktorin am Simon{Dubnow{

Institut f�ur j�udische Geschichte und Kultur,

Leipzig

1999/2000 Lehrbeauftragte am Collegium

Polonicum, S lubice/Europa-Universit�at Viadrina,

Frankfurt (Oder)

Forschungsschwerpunkte:

| Geschichte und Kultur in Polen

| j�udische Geschichte und Kultur in

Osteuropa

| Nation-building und Nationalismus in Ost-

europa

| Geschlechtergeschichte in Osteuropa
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Publikationen (in Auswahl):

Frank Golczewski/Gertrud Pickhan: Russischer

Nationalismus. Die russische Idee im 19. und 20.

Jahrhundert. Darstellung und Texte. G�ottingen

1998.

Zwischen L�ubeck und Novgorod. Wirtschaft,

Politik und Kultur im Ostseeraum vom fr�uhen

Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert. Norbert

Angermann zum 60. Geburtstag. Hg. v. Ortwin

Pelc und Gertrud Pickhan. L�uneburg 1996.

Kiewer Rus' und Galizien-Wolhynien, in: Ge-

schichte der Ukraine. Hg. v. Frank Golczewski.

G�ottingen 1993, S. 18-36.

"Jakobs Berliner Kinder". Ein Warschauer Bun-

dist im Berliner J�udischen Theater 1935, in: "Der

Fremde im Dorf". �Uberlegungen zum Eigenen

und Fremden in der Geschichte. Rex Rexheuser

zum 65. Geburtstag. Hg. v. Hans{J�urgen

B�omelburg und Beate Eschment. L�uneburg

1998, S. 195 | 210.

Monika WINGENDER

Geburtsdatum: 4.5.1964

1983 | 1990 Studium der Slavistik und Roma-

nistik an der Ruhr{Universit�at Bochum

WS 1985 / 86 Studium an der Universit�e Fran�cois

Rabelais in Tours

SS 1989 Studienaufenthalt am Puschkin-Institut

in Moskau

1990 Magister in Bochum

1994 Promotion bei Prof. Dr. Helmut Jachnow

Dissertation: Zeit und Sprache. Temporalit�at

und ihre Repr�asentation im Lexikon des Russi-

schen (1995 erschienen bei Harrassowitz, Sla-

vistische Studienb�ucher, N.F. 5) 1994 |

2000 Wissenschaftliche Assistentin (C 1) am

Seminar f�ur Slavische Philologie der Georg-

August-Universit�at G�ottingen bei Prof. Dr.

Werner Lehfeldt

Februar 2000 Habilitation in G�ottingen

seit April 2000 Wissenschaftliche Oberassistentin

(C 2) am Seminar f�ur Slavische Philologie der

Georg-August-Universit�at G�ottingen

Habilitationsschrift: Standardsprachlichkeit in

der Slavia

Habilitationskolloquium:

Vortrag �uber "Sprachliche H�oichkeit bei den

Slaven. Am Beispiel pragmatischer Strategien

des Russischen"
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Probevorlesung: Von der Historisch-

Vergleichenden Sprachwissenschaft zum Struk-

turalismus. Das Altkirchenslavische und die

Slavistik

Abschlu� des Habilitationsverfahrens am

9. 2. 2000

venia legendi f�ur Slavische Philologie (Sprachwis-

senschaft)

In der Habilitationsschrift wird zum einen die

Theorie der Standardsprache weiterentwickelt

und zum anderen der aktuellen Situation in der

standardsprachlichen Slavia Rechnung getragen.

Auf der Grundlage einer begri�skritischen Unter-

suchung, der die Theorie der Begri�sformen zu-

grundeliegt, wird gezeigt, auf welchem theore-

tischen Stand die Standardologie sich heute

be�ndet. Da im Mittelpunkt der Standardologie

bisher fast ausschlie�lich klassi�katorische Be-

griffe gestanden haben, wird die Theorie

der Standardsprache hier in bezug auf die

Entwicklung einer komparativen Begri�ichkeit

weiter ausgebaut. Die durch die Beschrei-

bung verschiedener Sprachsituationen gewonne-

nen Erkenntnisse werden f�ur die Aufstellung eines

Inventars von Merkmalen zum Vergleich von

unterschiedlich stark standardisierten Idiomen

genutzt. Es werden die sprachliche, die funktio-

nale, die soziale und die situative Ebene ber�uck-

sichtigt, f�ur die sowohl sch�opfer- als auch ver-

wenderorientierte Kriterien der Standardsprach-

lichkeit festgesetzt werden. Die zwischen den

Merkmalen bestehenden Korrelationen werden

aufgezeigt und am Beispiel verschiedener slavi-

scher Standardsprachen erl�autert. Des weiteren

wird dargelegt, wie die festgesetzten Merkma-

le im Hinblick auf den Vergleich unterschied-

lich stark standardisierter Idiome beschrieben

werden k�onnen. Es werden M�oglichkeiten der

Entwicklung einer komparativen Standardspra-

chentypologie diskutiert.

Schwerpunkte in der Lehre: Lehrveranstaltungen

zur diachronen und synchronen Sprachwissen-

schaft sowie zu verschiedenen slavischen Spra-

chen (Russisch, Polnisch, Kroatisch, Serbisch,

Ober- und Niedersorbisch)

Weitere Publikationen (in Auswahl):

Zeit und Sprache. in: Jachnow, H. / Wingender,

M. (eds.), Temporalit�at und Tempus. Studien

zu allgemeinen und slavistischen Fragen. Unter

Mitarbeit von Karin Tafel. Wiesbaden 1995: 1-

26.

Izra�zavanje vremena u leksikonu ruskoga i

hrvatskoga jezika. in: Damjanovi�c, St. (Red.),

Prvi hrvatski slavisti�cki kongres. Zbornik radova

I, Zagreb 1997: 411-419.

Sprachpolitik in Kroatien. Eine exemplarische

Analyse der Sprachratgeber im Vjesnik. In:

Schulze, J. / Werner, E. (eds.), Linguistische

Beitr�age zur Slavistik aus Deutschland und
�Osterreich. V. JungslavistInnen-Tre�en Bautzen

1996, M�unchen 1997: 372-392.

Grammatikographie des Russischen im 20.

Jahrhundert. in: Jachnow, H. (ed.), Handbuch

der sprachwissenschaftlichen Russistik und ihrer

Grenzdisziplinen. Wiesbaden 1999: 1078-1105.

Vrem� letit | Temporale Phraseologismen

im Russischen. in: Girke, W. / Guski,

A. / Kretschmer, A. (eds.), Vertograd�

mnogocv+tny$i. Festschrift f�ur H. Jachnow,

M�unchen 1999: 293-302.

Personalit�at und Deixis. in: Jachnow, H. /

Me�skovskaja, N. / Norman, B. / Plotnikov,

B. (eds.), Personalit�at und Person. Wiesbaden

1999: 59-75.
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Personalia

Die Gutachter der Deutschen Forschungsemeinschaft

f�ur den Zeitraum 2000 | 2004

zusammengestellt von

Gerhard Giesemann (Gie�en)

Sprachwissenschaftliche Slavistik:

Fachgutachter stellv. Fachgutachter

Prof. Dr. Karl Gutschmidt Prof. Dr. Tilman Berger

Prof. Dr. Werner Lehfeldt Prof. Dr. Sebastian Kempgen

Literaturwissenschaftliche Slavistik:

Fachgutachter stellv. Fachgutachter/-in

Prof. Dr. Walter Koschmal Prof. Dr. Dagmar Burkhart

Prof. Dr. Peter Thiergen Prof. Dr. Gerhard Giesemann

Habilitationen,Rufe, Emeritierungen, Ehrungen
zusammengestellt

von

Gerhard Giesemann

Herr Prof. Dr. Dr. h. c. Ernst Eichler ist als ordentliches Mitglied in die Sudentendeutsche Akademie der Wissenschaften

und K�unste (Sitz M�unchen) im Jahre 2000 aufgenommen worden.

Herr Prof. Dr. Karl Gutschmidt (Universit�at Dresden) ist von der Universit�at Plovdiv (Bulgarien) 1999 mit dem Doktor

honoris causa ausgezeichnet worden.
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Herr Dr. Bj�orn Hansen (Universit�at Hamburg) hat einen Ruf auf eine Dozentur an der Universit�at Cambridge

(Gro�britannien) erhalten.

Herr Prof. Dr. Aage Hansen-L�ove (Universit�at M�unchen) ist im Mai 1999 zum Wirklichen Mitglied der phil.{hist. Klasse

der �Osterreichischen Akademie der Wissenschaften ernannt worden.

Herr Prof. Dr. Walter Koschmal (Universit�at Regensburg) hat 2000 einen Ruf an die Universit�at Heidelberg auf eine

Professur f�ur Slavische Philologie, Literaturwissenschaft, erhalten.

Herr Dr. Dietger Langer hat sich am 8. Juni 2000 an der Universit�at Trier mit der venia legendi f�ur Slavische Philologie

habilitiert.

Frau PD Dr. Birgit Menzel (Universit�at Rostock) hat einen Ruf an die Universit�at Mainz (Germersheim) auf die Professur

f�ur Kulturwissenschaft erhalten und zum 01. Oktober 2000 angenommen.

Herr Prof. Dr. Valerij M. Mokienko (Universit�at Greifswald) hat am 10. April 2000 die Pametn�� medaile der Palack�y

Universit�at Olomouc (Olm�utz) erhalten.

Herr Prof. Dr. Norbert N�ubler (Universit�at Regensburg) hat einen Ruf an die Universit�at Kiel auf eine Professur f�ur

Slavistische Sprachwissenschaft erhalten und zum 1. April 2000 angenommen.

Frau PD Dr. Gertrud Pickhan (Universit�at Hamburg) hat zum 1. August 2000 einen Ruf an die TU Dresden auf eine

Professur f�ur Polnische Kultur- und Landesstudien angenommen.

Prof. Dr. Heinz Miklas (z. Zt. Universit�at Wien) wurde der Dr. h. c. der Universit�at So�a verliehen.

Am 22. Juli 1999 hat der Stadt- und Gemeinderat von Leschnitz (Lesnica) in einer festlichen Sitzung die Umbenennung

der ul. Turystyczna in St. Annaberg (G�ora sw. Anny) in ul. Reinholda Olescha beschlossen. Der Slavist Reinhold Olesch

(1910 | 1990) hat seine Kindheit und Jugendzeit auf dem Annaberg verbracht.

Herr Prof. Dr. Dietrich Scholze (Sorbisches Institut Bautzen) ist f�ur seinen Beitrag zur Verbreitung polnischer Kultur

in Deutschland vom polnischen Staatspr�asidenten Aleksandr Kwa�sniewski mit dem Kavalierskreuz des Verdienstordens der

Republik Polen ausgezeichnet worden.

Frau Prof. Dr. Brigitte Schultze wurde anl�a�lich des zwanzigj�ahrigen Bestehens des Polonicums an der Johannes{

Gutenberg{Universit�at Mainz von der Universit�at Krakau die "Medal Sze�s�csetlecia Odnowienia Akademii Krakowskiej"

verliehen.

Herr Dr. Eduard Werner hat sich am 10. Juli 2000 an der Universit�at des Saarlandes mit der venia legendi f�ur Slavistik

mit besonderer Ber�ucksichtigung der Sorabistik habilitiert.

Frau Dr. Monika Wingender hat sich am 5. Februar 2000 an der Universit�at G�ottingen mit der venia legendi f�ur Slavische

Sprachwissenschaft habilitiert.

Gastprofessoren/{innen an deutschen Instituten

Otto-von-Guericke-Universit�at Magdeburg, Institut f�ur fremdsprachliche Philologien

Vom 25. April bis zum 23. Mai 2000 weilte Frau Prof. Dr. E. Ljapina (P�adagogische Universit�at Petersburg) als

Gastlehrkraft am Institut. Sie hielt Vorlesungen zu ausgew�ahlten Problemen der russischen Literatur der ersten H�alfte des

19. Jahrhunderts, behandelte in Kolloquia Gattungsfragen in der russischen Literatur und neue theoretische Arbeiten zur

Zyklisierung und veranstaltete Kurse zur Landeskunde Russlands.
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Kommissionen / Komitees / Verb�ande

Kommissionen beim

Me�dunarodny$i Komitet Slavistov

zusammengestellt von Karl Gutschmidt (Dresden)

Kommission Vorsitzender Deutsche Mitglieder Kandidaten

1 OLA V. V.Ivanov (R) H. Jentsch

2 Folklore V. B. Gusev (R)

3 Bibel A. A. Alekseev (R) R. Marti

4 Baltoslavisch W. Ma�ziulis (Lit) R. Eckert

5 Grammatischer Bau St. Karolak (PL) G. Freidhof G. Hentschel

(Unterkommission R. R
o
u�zi�cka P. Kosta

Aspektologie) H. Schaller

V. Lehmann

6 Sprachkontakte J. Rieger Kl. Steinke U. Obst

7 Slav. Onomastik E. Rzetelska{ Kl. Steinke

{Feleszko (PL)

8 Linguistische E. Rudnik{ E. Eichler

Bibliographie {Karwatowa (PL) W. Wenzel

9 Soziolinguistik W. Luba�s (PL) (H. Walter)

10 Edition und P. Pelc (PL)

Textologie

11 Slav. Poetik I. Posp���sil (�CR) R. Ibler

und Stilistik

12 Lexikologie und G. Bogatova{ H. Schuster{�Sewc

Lexikologie {Truba�cova (R)

13 Phraseologie J. Mate�si�c (D) A. Bierich

14 Alte slavische Ch. Hannick (D)

Musikdenkm�aler
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Kommission Vorsitzender Deutsche Mitglieder Kandidaten

15 Balkanlinguistik H. Schaller (D) Kl. Steinke

16 Slavische J. Bos�ak K. Gutschmidt

Sprachen H. Keipert

J. Schulze

17 Arch�aologie J. �Caplovi�c (SK)

18 Altas der M. Ben�za (SK)

Volkskultur

19 Phonetik / J. Sabol (SK) H. Fa�ke

Phonologie

20 Literaturw. J. Vacek (�CR)

Bibliographie

21 Geschichte des

gesell. Denkens

22 Transkription V. Stankov (BG)

23 Literaturwiss. B. Biol�cev M. Freise

Komparatistik

24 Kirchenslavisches Z. Hauptov�a (�CR)

W�orterbuch

25 Geschichte G. Brogi Berco� (I) H. Schaller

der Slavistik

26 Kultur des fr�uhen V. V. Sedov (R)

Mittelalters

27 Wortbildung I. S. Uluchanov (R) R. Belentschikow

H. Jelitte

S. Mengel

28 PC{Bearbeitung A. Miltenova (BG) S. Kempgen

aksl. Hs. u. Drucke

Es ist m�oglich, da� die deutschen Mitglieder der einzelnen Kommissionen nicht vollst�andig erfa�t sind.

Die Redaktion bittet daher um Erg�anzungen der hier vorgelegten Liste f�ur die n�achste Ausgabe des

BDS.
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Die Slavische Bibelkommission
beim

Internationalen Slavistenkomitee

von

Christian Hannick (W�urzburg)

Am X. Interantionalen Slavistenkongre� 1988 in

So�a wurde auf Antrag der damaligen soveti-

schen Delegation unter F�uhrung von Akademie-

mitglied Nikita Il'i�c Tolstoj beschlossen, eine

neue Kommission innerhalb des Slavistenkomi-

tees einzurichten. Diese Kommission zur Erfor-

schung der slavischen Bibel setzt die Arbeiten der

Russischen Bibelkommission unter Vorsitz von

I. E. Evseev fort, die ihre T�atigkeit kurz nach

der Revolution einstellen mu�te. Als Vorsitzender

der neu gegr�undeten Slavischen Bibelkommis-

sion wurde Prof. Dr. Anatolij Alekseevi�c

Alekseev gew�ahlt. Ziel dieser Kommission ist

die Erforschung des altslavischen Bibeltextes

wie auch der �alteren Bibel�ubersetzungen in

slavische Sprachen. Diese Kommission greift

auch die am ersten Slavistenkongre� in Prag 1929

unterbreitete Anregung von Antoine Meillet auf,

einen kritischen Text der �altesten Version des

altslavischen Evangeliums vorzubereiten, auf die

hin Josef Vajs 1935/36 eine vorl�au�ge Ausgabe

(Text rekonstyruovan�y) der vier Evangelien

vorgelegt hatte. Als erstes Ergebnis der T�atigkeit

der slavischen Bibelkommission erschien dann in

St. Peterburg 1998 die kritische Ausgabe des

Johannes{Evangeliums Evangelie ot Ioanna

v slav�nsko$i tradicii, ein Gemeinschafts-

werk der Petersburger Arbeitsgruppe unter

Leitung von Prof. Alekseev. In dieser Edition

wurden erstmalig einige hundert von Handschrif-

ten herangezogen, die bisher als Vertreter des

kirchenslavischen Textes und nicht der altkir-

chenslavischen Version galten. Alekseev konnte

eine Typologie der Entstehung und Entwicklung

des Evangeliumstextes bei den orthodoxen Slaven

im Mittelalter herstellen. Parallel zu dieser

monumentalen Ausgabe erschien auch als Arbeit

der Slavischen Bibelkommission die Monographie

von A. A. Alekseev Tekstologi� slav�nsko$i

biblii (St. Peterburg 1999). Die Slavische

Bibelkommission konnte in den vergangenen

zehn Jahren mehrmals tagen, zum letzten

Mal in Moskau im Dezember 1999 anl�a�lich

einer Tagung zum 500{j�ahrigen Jubil�aum der

Gennadij{Bibel (1499).

Die Slavische Bibelkommission will keineswegs

die Bem�uhungen um die Erforschung und Edition

der altslavischen Bibeldenkm�aler monopolisieren,

sondern vielmehr diese Forschungen f�ordern. So

sei deshalb auf parallel laufende Unternehmungen

hingewiesen, wie z. B. die Publikation des

Kyrillo{methodianischen Zentrums bei der Bul-

garischen Akademie der Wissenschaften Staro-

b�lgarski�t prevod na Stari� Zavet unter

Leitung von Svetlina Nikolova. Hier erschien

in So�a ein erster Band von R. Zlatanova

Kniga na dvanadesette proroci s t�lko-

vanija. Ebenfalls eine Erw�ahnung verdient

die Publikation der Makedonischen Akademie

der Wissenschaften und K�unste: Z. Ribarova

| Z. Hauptov�a Grigoroviqev parimejnik

� (Text und kritischer Apparat), Skopje 1998.

Schlie�lich sei auch auf die Ver�o�entlichungen in

der Reihe Biblia slavica, herausgegeben von Hans

Rothe und Friedrich Scholz im Verlag Sch�oningh

in Paderborn verwiesen. Als letzter Band in

dieser Reihe erschien 1999/2000 die altkroatische

Bibel�ubersetzung des Bartol Ka�si�c.
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Die Kommission f�ur
Slavische Wortbildung

beim
Internationalen Slavistenkomitee

von

Renate Belentschikow (Magdeburg)

Die Kommission wurde 1996 als j�ungste

der 28 Kommissionen beim Internationalen

Slavistenkomitee ins Leben gerufen, sie steht

unter dem Vorsitz von Prof. I. S. Uluchanov

(Akademie der Wissenschaften Ru�lands, Institut

f�ur russische Sprache, Moskau). Mit der

Gr�undung dieser Kommission wurde nicht zu-

letzt der Emanzipation der Wortbildung als

selbst�andiger linguistischer Disziplin Rechnung

getragen. Die Kommission vereint z. Zt.

37 Slavisten aus Armenien, Australien, Bulgarien,

Deutschland, Frankreich, Jugoslawien, Korea,
�Osterreich, Polen, Ru�land, Schweden, der

Slowakei, Slowenien, Tschechien, Wei�ru�land

und der Ukraine. Vertreter der deutschen

Slavistik sind R. Belentschikow (Magdeburg),

H. Jelitte (Gie�en), S. Mengel (Halle) und

J. Raecke (T�ubingen).

Die Kommission hat die Aufgabe, internationale

wissenschaftliche Kontakte zu pegen und zur

inhaltlichen Vorbereitung der internationalen

Slavistenkongresse beizutragen. Sie initiiert

und diskutiert internationale Projekte auf dem

Fachgebiet: So entsteht unter der Leitung von

Frau Prof. Ingeborg Ohnheiser (Innsbruck)

eine kollektive Monographie zur Entwicklung

der Wortbildung in den slavischen Gegenwarts-

sprachen in der 2. H�alfte des 20. Jahrhunderts,

die in der Reihe "Wsp�o lczesne przemiany j�ezyk�ow

s lowia�nskich II" (Leitung S. Gajda, Opole) zum

Slavistenkongress 2003 erscheinen soll.

Die Kommission f�uhrt j�ahrliche Tre�en in

Form von wissenschaftlichen Konferenzen durch.

Nach Arbeitstagungen in Wolgograd (1996) und

Magdeburg (1997), einer Beratung am Rande

des XII. Internationalen Slavistenkongresses in

Krakau (1998) und einer Konferenz in Innsbruck

(1999) wird die n�achste Konferenz vom 26. bis

30. 9. 2000 in Katowice statt�nden. Sie steht

unter dem Thema "Die Wortbildung und andere

Typen der Nomination".

Die Konferenzmaterialien werden jeweils als Ta-

gungsb�ande publiziert, vgl. Neue Wege der sla-

vistischen Wortbildungsforschung: Magdeburg,

9. | 11. 10. 1997 = Novye puti izu�cenija

slovoobrazovanija slavjanskich jazykov / Renate

Belentschikow (Hrsg.). Frankfurt a. M. et al.

1999 (= Vergleichende Studien zu den slavischen

Sprachen und Literaturen; Bd. 3). Die Beitr�age

der Konferenz von 1999 erscheinen demn�achst

in der Reihe des Instituts f�ur Slavistik der

Universit�at Innsbruck Slavica Aenipontana.

Die Societas Jablonoviana
(Jablonowskische Gesellschaft) e. V.

von
Dietrich Scholze

und
Ewa Tomicka{Krumrey

Im Jahr 1774 lie� sich der polnische M�azen

und F�orderer der Wissenschaften F�urst J�ozef

Aleksander Jab lonowski (1711 | 1777) vom

s�achsischen Kurf�ursten Friedrich August III.

eine Gelehrtengesellschaft best�atigen, die an

der Universit�at Leipzig bereits t�atig war.
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Die Gesellschaft �uberstand bis zum Zweiten

Weltkrieg alle historischen Umbr�uche, in der

DDR fehlte zun�achst die Basis f�ur ihr weiteres

Wirken. In ihren aktiven Phasen ver�o�entlichte

sie j�ahrlich Preisfragen aus den Bereichen

Mathematik / Physik, �Okonomie, aber vor allem

zur polnischen Geschichte sowie zur Geschichte

der anderen slawischen V�olker. Die besten

Arbeiten wurden mit dem Jablonowski{Preis

ausgezeichnet und in den "Acta Societatis

Jablonovianae", sp�ater in den "Acta Societatis

Jablonovianae nova" und schlie�lich in speziellen

Preisschriften ver�o�entlich. Insgesamt sind

davon 58 B�ande erschienen, zweimal war

beispielsweise Aleksander Br�uckner Preistr�ager

(1875 und 1922). Das n�otige Kapital, �uber 2000

Dukaten, hatte Jab lonowski in Danzig angelegt.

Die Societas Jablonoviana, auch "F�urstlich

Jablonowskische Gesellschaft" genannt, erf�ullte

durchaus den Anspruch, der seinerzeit an eine

Akademie gestellt wurde. Ihre Mitglieder waren

Professoren der Universit�at Leizpig, die teilweise

nur mit Zustimmung des Rektors gew�ahlt werden

konnten. Zu ihnen geh�orten Personen, die

die wissenschaftliche Entwicklung in Deutschland

ma�geblich gepr�agt haben, etwa Moritz Wilhelm

Drobisch (prof. math.), August Ferdinand

M�obius (prof. astron.), Wilhelm Roscher (prof.

oec. publ.), August Leskien (prof. ling. slav.),

Justus Hermann Lipsius (prof. philol.), Karl

Lamprecht (prof. hist.), Reinhold Trautmann

(prof. ling. slav.) oder Hans{Georg Gadamer

(prof. philos.). Gadamer, der am 11. Februar

2000 seinen 100. Geburtstag beging, ist das

letzte lebende Mitglied der alten Societas.

In der Geschichte der aufgekl�arten Gesellschaft

hat es zwei tiefe Einschnitte gegeben. Der

erste �el in die Mitte des 19. Jahrhunderts,

als die Breitenwirkung nachlie� und eine Zeit

lang f�ur die ausgeschriebenen Themen keine

Preise vergeben werden konnten. Da jedoch

das Stiftungskapital weiter wuchs, begann man

�uber eine �Anderung des Status nachzudenken.

Und so gab 1846 die Societas Jablonoviana

den Ansto� zur Gr�undung der "K�oniglich

S�achsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu

Leipzig", der sp�ateren S�achsischen Akademie der

Wissenschaften. Dabei spielten der Streit um die

"G�ottinger Sieben" und die von dem Physiker

Wilhelm Eduard Weber zur Verf�ugung gestellte

"G�ottinger Stiftung" eine entscheidende Rolle.

Die Societas Jablonoviana bestand formal bis

zum Jahr 1948, als ihr damaliger Pr�ases, der

Slawist Reinhold Trautmann, nach Jena berufen

wurde. Damit erlosch die T�atigkeit, das Kapital

wurde der Sammelstiftung der Universit�at Leipzig

�ubertragen.

Der zweite historische Einschnitt ist | in

positivem Sinne | mit den Siebzigerjahren

verbunden. Auf Regierungsebene fanden

damals zwischen Polen und der DDR Gespr�ache

�uber die Nutzung der im Zweiten Weltkrieg

nach Krakau ausgelagerten Best�ande der alten

Preu�ischen Staatsbibliothek statt. In diesem

Zusammenhang wurde von polnischer Seite

die Wiederbelebung der Societas Jablonoviana

vorgeschlagen. Die Gesellschaft hatte nicht

nur f�ur Leskien oder Trautmann, sondern

auch f�ur viele Junggrammatiker als Inspiration

gewirkt. Bei der Neugr�undung von 1978 st�utzte

man sich ausdr�ucklich auf die Traditionen der

Leipziger Slawistik. Die auf ca. 50 begrenzte

Anzahl der Mitglieder wurde im Verh�altnis

1 : 4 aus Polen und der DDR berufen, als

Zweck der Soziet�at unter Vorsitz des Leipziger

Sorabisten und Polonisten Heinz Schuster{
�Sewc erschien abermals die F�orderung der

deutsch{polnischen Kultur{ und Wissenschaft-

beziehungen. An mehrere verdiente Pers�onlich-

keiten aus beiden L�andern wurde allj�ahrlich die

historische Jablonowski{Medaille verliehen, die
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Jahresberichte konnten ab 1985 als Brosch�uren

publiziert werden.

Die politische Wende von 1989/90 brachte auch

f�ur die Societas Jablonoviana eine grundlegende

Ver�anderung. Die Gesellschaft wurde organi-

satorisch aus der Universit�at ausgegliedert und

in die privatrechtliche Form eines eingetragenen

Vereins �uberf�uhrt. Mit der Satzung vom

24. April 1992 wurde an die �uber zweihundert-

j�ahrige Tradition angekn�upft und zugleich eine

Neupro�lierung versucht.

Zu den vorrangigen Zielen der nunmehr allen

Interessenten zug�anglichen Societas Jablono-

viana e. V. geh�ort die Fortentwicklung der

wissenschaftlichen und kulturellen Beziehungen

zwischen Deutschland und Polen, wobei ange-

sichts des Sitzes Leipzig die s�achsisch{polnischen

Kontakte einen nat�urlichen Schwerpunkt bilden.

"Die Gesellschaft ist insbesondere o�en f�ur

Historiker, Literatur{, Sprach{, Kultur{ und

Sozialwissenschaftler, Publizisten sowie f�ur

Personen, die sich auf andere Weise um

die deutsch{polnischen Beziehungen verdient

gemacht haben." (Satzung)

Das im November 1999 veranstaltete

Jubil�aumskolloquium zum 225. Jahrestag der

Societas war dem deutsch{polnischen Kultur{

und Wissenschaftsdialog in Vergangenheit und

Gegenwart gewidmet. In zw�olf Referaten wurden

exemplarisch einzelne Phasen und Aspekte der

Zusammenarbeit beleuchtet, dar�uber hinaus

wurde die gegenw�artige Situation analysiert. Die

Beitr�age der Konferenz, an der ca. 30 Mit-

glieder und zahlreiche G�aste teilnahmen, sollen

noch im Jahr 2000 in einem Sammelband

erscheinen. Im Umfeld des Jubil�aums wurde

zugleich das Verh�altnis zur Universit�at auf eine

neue Grundlage gestellt. Die Universit�at stiftete

den erstmals seit der Wende wieder vergebenen

Jablonowski{Preis (er soll k�unftig alle zwei

Jahre verliehen werden), den die Krakauer

Theaterwissenschaftlerin Prof. Dr. Ma lgorza-

ta Sugiera erhielt. Hinsichtlich weiterer

Unterst�utzung der ausschlie�lich ehrenamtlich

gef�uhrten Gesellschaft durch die Leipziger Alma

Mater sowie durch das s�achsische Wissenschafts-

ministerium sind unterdessen konkrete Abspra-

chen getro�en wordne.

Namentlich Polonisten sind herzlich eingeladen,

in der Jablonowskischen Gesellschaft mitzuarbei-

ten.

Deutsch{Bulgarische Gesellschaft
zur F�orderung der

Beziehungen zwischen
Deutschland und Bulgarien

von

Helmut Schaller (Marburg)

Die Deutsch{Bulgarische Gesellschaft zur F�or-

derung der Beziehungen zwischen Deutschland

und Bulgarien mit Sitz in Berlin und Gesch�afts-

stelle in Marburg wurde am 1. Dezember 1995

als gemeinn�utziger, eingetragener Verein von

Prof. Dr. Dr. h. c. Wolfgang Gesemann

und Prof. Dr. Helmut Schaller begr�undet und

f�uhrte am 31. Mai 1996 in der Generaldirek-

tion der Staatsbibliothek zu Berlin / Preu�i-

scher Kulturbesitz ihre konstitutierende Mitglie-

derversammlung durch. W�ahrend dieser Sitzung

wurde die Satzung der Gesellschaft verabschiedet

und Prof. Dr. H. Schaller zum Pr�asiden-

ten der Gesellschaft, Prof Dr. Gabriella Schu-

bert zur Vizepr�asidentin, Stefan Baumgarth zum

Gesch�aftsf�uhrer gew�ahlt, weitere Mitglieder des

Pr�asidiums sind seit November 1999 Prof. Dr.
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H.{D. D�opmann / Berlin, Dr. Peter M�uller

/ Schw�abisch Hall, Dr. Helga Hensel / Jena,

w�ahrend Prof. Dr. Dr. h. c. Gese-

mann bereits 1996 zum Ehrenmitglied der Ge-

sellschaft gew�ahlt wurde. Seit 1996 wurden

regelm�a�ig in Berlin Mitgliederversammlungen

in der Staatsbibliothek zu Berlin / Preu�ischer

Kulturbesitz sowie �O�entliche Jahreshauptver-

sammlungen mit Fachvortr�agen in der Hum-

boldt{Universit�at durchgef�uhrt. Hinzu kamen

weitere bulgarienkundliche Veranstaltungen im

Kulturinstitut der Bulgarischen Botschaft in

Berlin.

Ziele der Gesellschaft sind vor allem die Heraus-

gabe eines "Bulgarien{Jahrbuches", dessen

erster Band 1997 vorgelegt wurde, in K�urze

folgt der Band f�ur die Jahre 1998/99 und

gegen Ende des Jahres der Band f�ur das

Jahr 2000 mit Fachaufs�atzen, Bibliographien,

Besprechungen und Mitteilungen. Die Gesell-

schaft gibt in "Neuer Folge" die "Bulgarische

Bibliothek. Begr�undet von Gustav Weigand"

heraus, als erster Band erschien ein Nachdruck

der "Zweiundsiebzig Lieder des bulgarischen

Volkes" von Gerhard Gesemann, erstmals 1944

ver�o�entlicht, gefolgt von Heike Raders "Auf

Umwegen zu sich selbst. Blaga Dimitrovas

Roman 'Otklonenie'" sowie Karsten Grundwalds

und Dimit�ar Stoilovs "Natur{ und Kulturland-

schaften Bulgariens". Inzwischen sind auch zwei

zweisprachige B�ande in dieser Reihe erschienen,

Tzveta Sofronievas "Gefangen im Licht" und

Jordan Jovkovs "Ein Frauenherz", ins Deutsche

�ubertragen von Hartmut Herboth.

Ein weiterer Schwerpunkt der Gesellschaft

ist die Vorbereitung und Durchf�uhrung von

Ausstellungen: In der Staatsbibliothek zu Berlin

/ Preu�ischer Kulturbesitz wurde Ende 1996 die

Ausstellung "Bulgarien in Deutschland" gezeigt,

gefolgt 1998 von der Ausstellung "Bulgarien

in Europa", beide Veranstaltungen wurden von

ausf�uhrlichen Katalogen begleitet. In die

neueste Geschichte Bulgariens f�uhrte die von der

Zweigstelle Jena vorbereitete und durchgef�uhrte

Ausstellung "Bulgarien auf dem Wege zur

Demokratie. So�oter Proteste im Januar 1997",

ebenfalls von einem in Jena ver�o�entlichten

Katalog begleitet. Geplant ist f�ur das n�achste

Jahr eine weitere Ausstellung der Gesellschaft zu

dem Thema "Bulgarien in Amerika".

Bereits in den ersten Jahren ihres Bestehens

konnte die Gesellschaft, bis heute fast aus-

schlie�lich durch Mitgliedsbeitr�age getragen,

einen Mitgliederstand von beinahe 100 erreichen.

Der Gesellschaft geh�oren als korespondierende

Mitglieder auch anerkannte Wissenschaftler

verschiedener Fachrichtungen aus Bulgarien

sowie anderen europ�aischen L�andern sowie aus

den USA an. Hinzu kommen noch korporative

Mitglieder aus dem In{ und Ausland, insbeson-

dere aus Bulgarien.
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Partnerschaften

Partnerschaften
(Erg�anzungen)

zusammengestellt
von

Gerhard Giesemann (Gie�en)

Die Hinweise in BDS 2 (1996), BDS 3 (1997), BDS 4 (1998) bitte ebenfalls beachten.

Bielefeld Universit�at Novgorod (GUS) seit 1990: j�ahrliches Austauschvolumen 1 Wissenschaft-

ler, 5 Studierende (Univ.Novgorod); 2 | 3 Studierende (Univ. Bielefeld).

Bochum Universit�at Minsk (Wei�ru�land) seit 1986: j�ahrlich 10 Wissenschaftler (wechselseitige

Gastvorlesungen), 4 Studierende; Projekte zu semantischen Kategorien im Slavischen

und zu textlinguistischen Themen (abgeschlossen): F�orderung: Partnerschaftsmittel

der Ruhr-Universit�at Bochum.

Bonn Universit�at Warschau (Polen) seit 1981.

Universit�at Prag (Tschechien) seit 1995.

Dresden Universit�at Plovdiv (Bulgarien) seit 1998: Beteiligt ist die Philosophische Fakult�at;

j�ahrliches Austauschvolumen 2 Wissenschaftler, 2 Studierende; Angebot f�ur

Studierende: Einf�uhrung in die sprachwissenschaftliche Bulgaristik.

Gie�en Universit�at L�od�z (Polen) seit 1978: vgl. die auf die Slavistik bezogenen Angaben

in BDS 2 (1996); kontinuierlich fortgef�uhrte und neue Projekte in Sprach- und

Literaturwissenschaft, gegenseitige Vortr�age.

Universit�at Kazan' (GUS) seit 1989: vgl. die auf die Slavistik bezogenen Angaben

in BDS 2 (1996); kontinuierlich fortgef�uhrte und neue Projekte in Sprach- und

Literaturwissenschaft, gegenseitige Konferenzen und Vortr�age.

Halle-Wittenberg Lomonosov-Universit�at Moskau (GUS) seit 1999: Im Rahmen der Philologie

Austausch von Lehrkr�aften und Studierenden; Projekte; F�orderung: Universit�ats-

mittel.

St. Petersburg (GUS) seit 1998: Forschungsprojekt mit dem Institut f�ur russische

Literatur.
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Magdeburg Universit�at Ni�znij Novgorod (GUS) seit 1988: Aufenthalt von Wissenschaftlern (Phil-

Fak) in Ru�land; Studierendenaustausch (2 pro Semester); F�orderung: |

Masaryk-Universit�at (Bohemistik / Slavistik) Brno/Br�unn: Wissenschaftler{ und

Studierendenaustausch; F�orderung: Partnerschaftsvertrag, DAAD, ERASMUS.

M�unchen Karlsuniversit�at Prag (Tschechien) - Institut f�ur tschechische Literatur und

Literaturwissenschaft seit 1991: 3 Austauschstipendien pro Jahr; Projekt

"Tschechische Literatur des 19. Jahrhunderts im mitteleurop�aischen Kontext"; ge-

meinsame studentische Konferenzen (einmal j�ahrlich in M�unchen bzw. Prag); F�orde-

rung: Deutsch-Tschechischer Zukunftsfond.

Oldenburg Universit�at Toru�n/Thorn (Polen) seit 1981: vgl. die Angaben in BDS 2 (1996).

Universit�at Novosibirsk (GUS) seit 1989: vgl. die Angaben in BDS 2 (1996)

Herzen-Universit�at St. Petersburg (GUS) seit 1999: Austausch Slavistik: j�ahrlich

1 Lektor aus SPb. nach Oldenburg, 1 Doktorand aus Oldenburg nach SPb., je zwei

Studierende.

Regensburg (Zahlen jeweils f�ur 1999)

Universit�at Ljubljana (Slowenien) seit 1976: 14 Wissenschaftler, 4 Studierende.

Universit�at Odessa (Ukraine) seit 1988: 9 Wissenschaftler, 27 Studierende.

Masaryk-Universit�at Brno/Br�unn (Tschechien) seit 1989: 27 Wissenschaftler

(aufgeteilt auf Partnerschaft: 18; MOE{Programm: 7; Promotionsstipendien: 2);

31 Studierende (aufgeteilt auf Partnerschaft: 8; Bohemicum: 16; SOCRATES: 7).

Universit�at L�od�z (Polen) seit 1992: 10 Wissenschaftler, 4 Studierende.

Universit�at Bratislava/Pre�burg (Slowakei) seit 1996: 13 Wissenschaftler, 3 Studie-

rende.

Karlsuniversit�at Prag (Tschechien) seit 1999: 2 Wissenschaftler.

Rostock Universit�at Szczecin (Polen) seit 1993: 2 Wissenschaftler, 2 Studierende;

Staatliche Universit�at Moskau (GUS) seit 1994: 1 Wissenschaftler, 2 Studierende;

jeweilige Forschungsprojekte: Sprachhandlungen im Russischen und Polnischen |

konfrontativ zum Deutschen; jeweils gemeinsame Betreuung von Magisterarbeiten;

SOKRATES- Aktivit�aten.

Saarland Staatliche Universit�at Rostov{am{Don (GUS) seit 1997: (Fakult�at f�ur Phil. u.

1. F�orderprogramm (F�orderung: BMBF / DAAD); Alexander{Herzen{Programm

Journalistik) 1998-2001: j�ahrlich 5 Wissenschaftler, 10 Studierende (Universit�at

Rostov am Don); 3 Wissenschaftler, 6 Studierende (Universit�at des Saarlandes);

Projekte: deutsch,russisches Wirtschaftsglossar (mit Datenbank); deutsch,rus-

sisches �Ubersetzerhandbuch. 2. Ostpartnerschaft (F�orderung: DAAD), Projekt:

Lernsoftware f�ur Russisch (Hochschulsprachlehrmaterialien).
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Aus der Forschung

Friedrich-Schiller-Universit�at Jena

(Th�uringen)

Am Institut f�ur Slawistik der Friedrich-Schiller-

Universit�at Jena wird in einem von der DFG

gef�orderten Projekt (Laufzeit 11/99-10/2001)

von Prof. Dr. Ulrich Steltner und einer wissen-

schaftlichen Mitarbeiterin der Frage nachgegan-

gen, welche polnischen Dramen in Deutschland-

Ost und Deutschland-West zwischen 1945

und 1995 �ubersetzt bzw. auch aufgef�uhrt

worden sind. Es geht im einzelnen um ein

Register m�oglichst aller Au��uhrungen und einer

Analyse von Doppel�ubersetzungen gleicher Texte

(Ost/West) sowie um die Erfassung theaterwirk-

samer Codes in den Kategorien "Fremdheit" |

"Vertrautheit" (Ost/West) anhand von Auff�uh-

rungskritiken.

Otto{von{Guericke{Universit�at
Magdeburg

Das Russisch{Deutsche W�orberbuch

von

Renate Belentschikow (Magdeburg)

Das Projekt "W�orterbuch der russischen Sprache

der Gegenwart Russisch{Deutsch" (RDW) wird

seit einigen Jahren an der Akademie der Wissen-

schaften und der Literatur Mainz, Kommission

f�ur Slavische Philologie und Kulturgeschichte,

bearbeitet und ist in zwei Arbeitsstellen angesie-

delt (s. a. BDS 1999, S. 51).

Mit der Verlegung des Inventars der Arbeitsstelle

Marburg nach Magdeburg Ende letzten Jahres

wurden Voraussetzungen f�ur die nahtlose Wei-

terarbeit in der neuen Arbeitsstelle an der

Otto{von{Guericke{Universit�at Magdeburg ab

1. 1. 2000 gescha�en. Die Arbeit am W�orterbuch

wird nunmehr auf z. Zt. viereinhalb Mitarbei-

terstellen in den Arbeitsstellen Berlin und Mag-

deburg fortgef�uhrt. Einem Kreis von ca. 100

Vertretern der deutschen Slavistik und ausge-

w�ahlten Kollegen im Ausland wurde die �uber-

arbeitete Fassung der Pr�asentationsbrosch�ure

"W�orterbuch der russischen Sprache der Gegen-

wart Russisch-Deutsch" zug�anglich gemacht.

Am 25. und 26. Mai 2000 fand ein

Evaluationskolloquium f�ur die Berliner und

die Magdeburger Arbeitsstelle gemeinsam in

Magdeburg statt, das mit einer Begehung der

Magdeburger Arbeitsstelle verbunden war. Auf

der Basis des positiven Gutachtervotums hat

die Geistes- und sozialwissenschaftliche Klasse

der Akademie Mainz den Gremien der Union

einen Weiterf�orderungsbeschluss empfohlen. Das

RDW soll den standardsprachlichen Wortschatz

der russischen Gegenwartssprache des 20. Jh.

in einem Einzelwerk m�oglichst umfassend wider-

spiegeln. Es soll eine solide Grundlage f�ur lexiko-

graphische Werke unterschiedlicher Bereiche

und Zielstellungen (z.B. Schulw�orterb�ucher) im

deutschen Sprachraum bieten. Auf 200 000

Stichw�orter veranschlagt, w�are das W�orterbuch

mit diesem wissenschaftlichen Anspruch und

Umfang f�ur das Sprachpaar Russisch-Deutsch

bisher einmalig.
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Slavistische Ver�o�entlichungen

Slavistische Ver�o�entlichungen

zusammengestellt von

Ulrich Steltner (Jena)

A. Slavistische Reihen und Zeitschriften

Brandenburgisches Namenbuch. Hg. Gutschmidt (Dresden), Witkowski (Potsdam), Delus (Kiel).

Weimar: B�ohlau. Seit 1967; bisher 10 B�ande.

B. Monographien
(Dissertationen [D], Habilitationen [H])

Aegerter Roland

Die schweizerische Wissenschaft und der Osten Europas. Zur Geschichte der Slavistik und

Osteuropakunde.

Bern u. a. 1998 (Slavica Helvetica; 57). D Z�urich

Bontadina Nadja

Alexander Herzen und die Schweiz. Das Verh�altnis des russischen Publizisten und Aristokraten zur

einzigen Republik im Europa seiner Zeit.

Bern u. a. 1999 (Slavica Helvetica; 62). D Z�urich

Brauckho� Maria

Das Theater Anatolij Vasil'evs (1973-1995). Zwischen Tradition und Erneuerung.

Bochum 1999. D Bochum

Brinkjost Ulrike

Geschichte und Geschichten. �Asthetischer und historiographischer Diskurs bei N. M. Karamzin.

M�unchen 2000 (Slavistische Beitr�age; 390). D Bielefeld

Buzov Dragan

Die Romane des Milan Begovi�c. Zur Kontinuit�at der D�ecadence{Literatur des Fin de si�ecle in der

kroatischen Literatur des XX. Jahrhunderts.

Frankfurt a.M. 2000 (Heidelberger Publikationen zur Slavistik B. Literaturwissenschaftliche Reihe; 13).

D Bonn
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Chiriaeva Larissa

Studien zu einer strukturellen Typologie des russischen und bulgarischen Zauberm�archens.

Frankfurt a. M. 1999 (Heidelberger Publikationen zur Slavistik B. Literaturwissenschaftliche Reihe;

11). D Bonn

D�onninghaus Sabine

Sprache und T�auschung. Ein Beitrag zur lexikalischen Semantik des Russischen unter Ber�ucksichtigung

kognitionstheoretischer �Uberlegungen.

Wiesbaden 1999 (Slavistische Studienb�ucher; N.F. 11). D Bochum

Forero-Franco Olga

Die Metapher in Osip Mandel'�stams poetischem Fr�uhwerk.

Frankfurt a. M. 2000 (Heidelberger Publikationen zur Slavistik B. Literaturwissenschaftliche Reihe) [im

Druck]. D Bonn

Gretchko Valerij

Die zaum'-Sprache der russischen Futuristen.

Bochum 1999. D Bochum

Grimm A.

Reformulierungen in der Sprache der Geisteswissenschaften. Untersuchungen zu linguistischen,

literaturwissenschaftlichen und rezensierenden russischen Texten.

M�unchen 1999 (Specimina philologiae Slavicae. Supplementband; 63). D Frankfurt a. M.

Janka Wolfgang

Untersuchungen zu Aktionsart und Aspekt der mit s(e){ pr�a�gierten Verben im Tschechischen.

Regensburg 1999 (Studia et exempla linguistica et philologica (SELP); Series I; 4). D Regensburg

Kakridis Yannis

Wortbildung und Kategorisierung am Beispiel der desubstantivischen Wortbildung im Russischen.

M�unchen 1999 (Slavistische Beitr�age; 376). H Bonn

Kratochvil Alexander

Mykola Chvyl'ovyj. Eine Studie zu Leben und Werk.

M�unchen 1999 (Slavistische Beitr�age; 379). D Greifswald

Lauterbach Anastassia

Anredeformen im Serbischen um 1800. Die Schauspielbearbeitungen von Joachim Vuji�c (1772 { 1847).

M�unchen 1999 (Slavistische Beitr�age; 386). D Bonn

Lehmann Friedrich

Der Wandel der Ortsnamen in den ehemals deutsch bediedelten Gebieten der Tschechoslowakei. Gezeigt

an �uber 300 Beispielen ausgew�ahlter ehemaliger Landkreise.

Marburg 1999 (Scripta Slavica; 6). D Marburg
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Menzel Thomas

Flexionsmorphologischer Wandel im Polnischen. Eine nat�urlichkeitstheoretische Untersuchung auf

allgemeinslavistischem Hintergrund.

Oldenburg 2000 (Studia Slavica Oldenburgensia; 5). D Oldenburg

Mura�sov Jurij

Im Zeichen des Dyonisos. Zur Mythopoetik in der russischen Moderne am Beispiel von Vja�ceslav

Ivanov.

M�unchen 1999. H Bielefeld

Natterer Claudia

Faust als K�unstler. Thomas Manns "Doktor Faustus" und Michail Bulgakovs "Master i Margarita".

Frankfurt a. M. 2000 (Heidelberger Publikationen zur Slavistik B. Literaturwissenschaftliche Reihe) [im

Druck]. D Bonn

Stern Dieter Hubert

Die Liederhandschrift F 19-233(15) der Bibliothek der Litauischen Akademie der Wissenschaften. Eine

kommentierte Edition.

K�oln, Weimar, Wien 2000 (Bausteine zur Slavischen Philologie und Kulturgeschichte. N. F. Reihe B;

16). D Bonn

Telus Magdalena

Gruppenspezi�sches Stereotyp. Ein Modell der Einbettung in die Textproduktion.

Bochum 1999. D Bochum

Unrath{Scharpenack K.

Illokutive Strukturen und Dialoganalyse. Eine dialogisch begr�undete und erweiterte Sprechakttheorie

basierend auf Untersuchungen zur neueren tschechischen narrativen Prosa.

M�unchen 2000 (Specimina philologiae Slavicae. Supplementband; 69). D Frankfurt a. M.

Wirtz Markus

Josef Dobrovsk�y und die Literatur. Fr�uhe bohemistische Forschung zwischen Wissenschaft und

nationalem Auftrag.

Dresden, M�unchen 1999 (Schriften zur Wissenschafts{ und Universit�atsgeschichte; 2).

W�ohler Arndt

Die handschriftlichen Kantionale des Franziskus Valentin Ruthen (1674 | 1734). Untersuchungen zu

Quellen und Aufbau katholischer Gesangb�ucher des sp�aten Barock in Pomerellen.

K�oln, Weimar, Wien 1999 (Bausteine zur Slavischen Philologie und Kulturgeschichte. N. F. Reihe A;

27). D Bonn
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Who's Where

Who's Where
an den Slavistischen Seminaren und Instituten

der Bundesrepublik Deutschland
�Anderungen gegen�uber BDS 5

zusammengstellt von

Norbert Franz (Potsdam)

Reihenfolge innerhalb der Institute

1. C3{ und C4{Professuren; ost{, west{, s�udslavisch, sprach{, literaturwiss., andere;

2. Zeitprofessuren (C 2) und andere Habilitierte mit Angabe der venia legendi;

3. Honorarprofessuren und Humboldt{Stipendiaten.

3 Berlin
Freie Universit�at

3.1 Slavische Philologie (Sprachwissenschaft) Prof. Dr.
Fred Otten; Slavische Philologie (Literaturwissenschaft)
(Nachfolge Seemann) vacat ; Slavische Literaturwissen-
schaft (Nachfolge Ko�sny) vacat (vertreten durch Prof.
Dr. Jurij Striedter) .
3.2 (Slavische Sprachwissenschaft) PD Dr. Siegfried
Tornow

6 Bochum
Ruhr-Universit�at

6.1 Slavistische Linguistik Prof. Dr. Helmut
Jachnow; Slavistische Linguistik Prof. Dr. Christian
Sappok ;Slavistische Literaturwissenschaft Prof. Dr.
Karl Eimermacher; Russische und sowjetische Kultur

Prof. Dr. Bernd Uhlenbruch.
6.2 (Slavische Phil.) PD Dr. Anna Kretschmer ;
6.3. Honorarprof. Dr. J�urgen Kirstophson
Humboldt-Stipendiat Prof. Dr. Aleksandr Ki-
klevic (Minsk)

9 Dresden
Technische Universit�at

9.1 Slavische Sprachgeschichte und Sprachwissenschaft

Prof. Dr. Karl Gutschmidt; Slavische Literatur-

wissenschaft Prof. Dr. Ludger Udolph; Russische

Sprache und Literatur und ihre Didaktik Prof. Dr. Ute
K�ohler; Polnische Kultur- und Landesstudien Prof. Dr.
Gertrud Pickhan.
9.2 (Osteuropakunde) PD Dr. Rosemarie Thiemt .

15 Gie�en
Justus{Liebig{Universit�at

15.1 Slavische Philologie mit Schwerpunkt Slav.

Sprachwissenschaft Prof. Dr. Dr. h.c. Her-
bert Jelitte; Slavische Philologie mit Schwerpunkt Slav.

Literaturwissenschaft Prof. Dr. Gerhard Giese-
mann.
15.2 (Slavische Literaturwissenschaft) PD Dr. Holger
Siegel .
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16 G�ottingen
Georg-August-Universit�at

16.1 Slavische Philologie (Sprachwissenschaft) Prof.
Dr. Werner Lehfeldt; Slavische Philologie

(Literaturwissenschaft) Prof. Dr. Reinhard Lauer.
16.2 (Slavische Philologie [Sprachwissenschaft]) PD Dr.
Hermann Fegert ; (Slavische Philologie [Literaturwis-

senschaft] apl. Prof. Dr. Peter Scherber ;
(Slavische Philologie [Sprachwissenschaft]) PD Dr. Mo-
nika Wingender .

23 Kiel
Christian{Albrechts{Universit�at

23.1 Slavische Philologie (Literaturwissenschaft) Prof.
Dr. Annelore Engel; Slavische Philologie (Sprachwis-

senschaft) Prof. Dr. Norbert N�ubler.
23.2 (Slavische Philologie) Apl. Prof. Dr. Armin
Knigge ; (Slavische Philologie) PD Dr. Leonore
Sche�er .

26 Leipzig
Universit�at

(Philologie) 26a.1 Slawische Sprachwissenschaft /

Ostslawistik Prof. Dr. Gerhild Zybatow; Slawische

Literaturwissenschaft und Kulturgeschichte (Schwerpunkt

Ostslawisch) Prof. Dr. Birgit Harre�; Westslawische

Sprachwissenschaft Prof. Dr. Danuta Rytel{Kuc;
Westslawische Literaturwissenschaft und Kulturgeschichte

Prof. Dr. Wolfgang Schwarz; S�udslavische Sprach-

und �Ubersetzungswissenschaft / S�udosteuropa{Linguistik

Prof. Dr. Uwe Hinrichs; Onomastik (Nachfolge

Hengst) vacat .
26a.2 (Fachdidaktik) Doz. Dr. Eckhard Paul .
(Institut f�ur Angewandte Linguistik und Transla-
tologie)
26b (Russische �Ubersetzungswissenschaft) Apl. Prof.
Dr. Eberhard Fleischmann .
(Institut f�ur Sorabistik) 26c.1 Sorabistik (Sprachwis-

senschaft) vacat [vertreten durch Dr. habil. Tade-
usz Lewaszkiewicz]
26b.3. Sorabistik (Literaturgeschichte) Hon.{Prof.
Dr. Dietrich Scholze.

28 Mainz
Johannes Gutenberg{Universit�at

(Philologie)
28a.1 Slavische Sprachwissenschaft (Ostslavische und

Westslavische Sprachen) Prof. Dr. Wolfgang
Girke; Slavische Literaturwissenschaft (Ostslavische und

S�udslavische Literaturen) Prof. Dr. Frank G�obler;
Slavische Literaturwissenschaft mit bes. Ber�ucksichtigung

der westslavischen Literaturen Prof. Dr. Brigitte
Schultze. 28a.2 (Slavische Sprachwissenschaft) PD
Dr. Una Patzke ; (Slavische Literaturwissenschaft /

Ostslavische Literaturen) Apl. Prof. Dr. Johann
Meichel .
(Angewandte Sprachwissenschaft) 28b.1 Slavistik

Prof. Dr. Birgit Menzel; Polnische Sprache und

Kultur Prof. Dr. Erika Worbs.

29 Mannheim
Universit�at

29.1 Moderne russische und s�udslavische Sprachwissen-

schaft Prof. Dr. Jadranka Gvozdanovi�c; Slavische

Literaturwissenschaft Prof. Dr. Dagmar Burkhart.
29.2. Ost- und s�udslavistische Literaturwissenschaft PD
Dr. Renate Hansen-Kokru�s.

33 Oldenburg
Carl{von{Ossietzky{Universit�at

33.1 Slavische Philologie (Sprachwissenschaft) Prof.
Dr. Gerd Hentschel; Slavische Literatur, insb. russi-

sche Literatur Prof. Dr. Rainer Gr�ubel.

35 Regensburg
Universit�at

35.1 Slavische Philologie Prof. Dr. Klaus Trost;
Slavische Philologie (Literaturwissenschaft) Prof. Dr.
Walter Koschmal;
Bohemicum: Bohemistik und Westslavistik Prof. Dr.
Marek Nekula;
35.2 (Slavische Phil.) PD Dr. Ernst Hansack ;
(Slavische Philologie/Lieraturwissenschaft) Apl. Prof.
Dr. Heinz Kneip .
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Aus der EDV

Kyrillische und Sonderzeichen
unter WINDOWS 95 (�.)

von

Hermann Fegert (G�ottingen)

Mit WINDOWS 95 (und dem darin integrierten WORD sowie den Nachfolgeversionen) ist die

M�oglichkeit gegeben, ohne weitere Zus�atze (vor allem ohne Zusatzkosten) kyrillische Buchstaben

und Zusatzbuchstaben f�ur die gro�e Gruppe der lateinisch schreibenden Sprechergemeinschaften zu

verwenden. Da� dies nicht so bekannt ist, liegt wohl daran, da� die Computer{Verk�aufer sehr oft

Yuppies (young unpolite professionals) sind, die nicht den w�unschenswerten Umweg �uber das Lernen

anderer als EU{Sprachen genommen haben. Erschwerend ist sicher auch, da� nicht jedem klar ist, da�

"Sprachenunterst�utzung" Hinzuinstallieren bedeutet.

Zwei Kuriosa vorweg: (1) vor Einschalten des Computers die System{CD{ROM bereitlegen; (2) es

handelt sich um eine Zusatzinstallation, die es selber aber nicht vertr�agt, weiteres hinzuinstalliert

zu bekommen. Wenn also ein freundlicher Computer{H�andler oder eine liebe Seele oder ein t�uf-

telnder Benutzer auf dem im folgenden beschriebenen Weg hinzugef�ugt hat, kann nicht weiter

hinzugef�ugt werden. Es mu� alles hinzugef�ugte gel�oscht werden, um dann alle W�unsche zusammen

neu hinzuzuf�ugen.

Wenn nun die System{CD{ROM bereitliegt, kann der Computer eingeschaltet werden. Nach dem

Aufbau der Startseite wandelt sich die Sanduhr in einen Pfeil. Nun kann mit der START{Taste oder

der Maus auf der START{Fl�ache das erste Men�u aufgerufen werden.

Die Folge ist Einstellungen | Systemsteuerung | Software

Installieren / Deinstallieren Windows Setup Startdiskette

Sprachunterst�utzung Diskette (obwohl es sich um eine CD{ROM handelt!). Dann Neustarten.

Nun ben�otigt man noch die zugeh�orige Tastatur: Start | Einstellungen | Tastatur

Geschwindigkeit Sprache Allgemein

Hinzuf�ugen (Sprachenwahl)
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Nun kommt ein Hinweis, welche Tastenkombination zwischen den Tastaturen umschaltet. Dies mu�

man sich merken. Wie kann man nun diese installierten Zeichen in einen Text einf�ugen? Dies geschieht,

wenn man einen Text unter WORD bearbeitet.

Die erste M�oglichkeit ist die, da� man �uber die Tastenkombination die Tastatur wechselt. Dies erlaubt es

| sofern man die Tastatur beherrscht | relativ schnell ganze Abschnitte oder ganze Texte einzugeben.

Achtung: die Tastatur ist jetzt auf das andere Alphabet umgestellt! Wer also aus der Textebene mit

Hilfe von Tastenkombinationen (CTRL / STRG etc.) in die Befehlsebenen springt, gibt nicht die richtige

Kombination ein. Oft passiert gl�ucklicherweise gar nichts, manchmal kann es schlimme Folgen haben

(zum Beispiel ein Name f�ur eine Datei wird nicht mehr gefunden).

Oft ben�otigt man aber nur ein paar Zeichen oder nur ein Beispielwort. Dann kann man unter Einf�ugen

| Sonderzeichen | Auswahl 1 verschiedene Buchstaben mit diakritischen Zeichen heranholen. Man

kann dann auch in dem Fenster im Lineal �uber dem Text unter verschiedenen Schriftarten w�ahlen

(automatisch wird die im Text verwendete Schriftart aufgespielt).

Internet{Adressen

zusammengestellt von

Hermann Fegert (G�ottingen)

Zur Problematik kyrillischer Buchstaben siehe BDS 2 (1996), S. 91.

Eine erste Hilfe bei der | weiteren | Suche sind die Seite des Seminars f�ur Slavische Philologie

G�ottingen http://www.gwdg.de/�slavist mit Verbindungen zu verschiedenen Bibliotheken

("Wichtige Bibliotheksdatenbanken f�ur Slavisten"), vor allem auch die zur Seite der D�usseldorfer

Bibliothek ("Virtuelle Bibliothek der Universit�ats{ und Landesbibliothek D�usseldorf http://www.uni-

duesseldorf.de/WWW/ulb/sla.html).

Den Zugri� auf die Leitseiten der deutschsprachigen slavistischen Institute erm�oglicht http://uni-

tuebingen.de/uni/nss/links.html.

Die Adressen enthalten teilweise Abk�urzungen der englischen, teilweise Abk�urzungen der eigensprach-

lichen Bezeichnungen.
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F�oderation Ru�land

http://www.gov.ru

http://www.smi.ru

http://www.anekdot.ru

http://www.city.ru

http://www.travel.ru

http://www.novgorod.ru

http://www.nrl.ru

http://www.rsl.ru

Wei�ru�land

http://www.ac.by/country

http://www.bsu.unibel.by/8081

http://www.natlib.org.by

Ukraine

http://www.rada.kiev.ua

http://www.rada.kiev.ua/Library/index.htm

http://www.pages.prodigy.com/ukraine/

Polen

http://www.polska.pl

http://www.polska.pl/nauka/biblioteki.html

http://www.pantadeusz.com

http://www.wajda.com

http://www.wsp.krakow.pl

Tschechische Republik

http://www.nkp.cz.

Slowakei

http://www.slovakia.eunet.sk

http://www.snk.sk

Slowenien

http://www.nuk.si

Kroatien

http://www.nsk.hr

http://www.dalmatia.net/croatia/language/index.htm

Bosnien und Hercegovina

http://www.bosnet.org

http://www.europeanforum.bot-consult.se/cup/bosnia/parties

Serbien
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Makedonien

http://www.makedonia.org

Bulgarien

http://www.online.bg

Lausitz

http://www.Serbski-institut.de

http://www.orb.de/kiosk/links/sorben/index.html

http://www.mdr.de/mdr1-radio-sachsen/Serbski/index.html

http://www.sorben-wenden.de
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Vermischtes

Eine Weisheit der Dakota{Indianer sagt:
"Wenn Du entdeckst, da� Du ein totes Pferd reitest, steig ab!"

Doch im Berufsleben versuchen wir oft andere Strategien, nach denen wir in dieser Situation handeln:

(1) Wir wechseln den Reiter.

(2) Wir gr�unden einen Arbeitskreis, um das Pferd zu analysieren.

(3) Wir erh�ohen die Qualit�atsstandards f�ur den Beritt toter Pferde.

(4) Wir bilden eine task force, um das tote Pferd wiederzubeleben.

(5) Wir stellen Vergleiche unterschiedlich(er) toter Pferde an.

(6) Wir �andern die Kriterien, die besagen, ob ein Pferd tot ist.

(7) Wir engagieren Berater, um das Reiten toter Pferde zu optimieren.

(8) Wir erkl�aren, da� unser Pferd "besser, schneller und billiger" tot ist.

(9) Wir richten eine unabh�angige Kostenstelle f�ur tote Pferde ein.

O�ensichtlich hat der Reiter des auf der Titelseite von BDS 5 abgebildeten Pferdes keine der

aufgef�uhrten Strategien �ubernommen. Er ist o�ensichtlich dem Lockangebot seiner Reiterin (Petru

pervomu Ekaterina vtora�) erlegen und gr�undet nun mit ihr eine Kolchose f�ur Pferdezucht.

Hinweise auf ein Urheberrecht werden dankbar mit dem Versprechen der Au��uhrung entgegengenommen.
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