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Liebe Leserinnen und Leser, 

ĂWissen schafft Br¿ckenñ 

in Bezug auf das Motto der Technischen Universitªt Dresden kann 

man feststellen, dass sich Ădie Br¿ckenñ zwischen den Menschen 

nur dann bauen lassen, wenn sich die Menschen in einem Kreis 

zusammenschlieÇen und ihre Gedanken, Bemerkungen und ihr 

Wissen austauschen sowie zusammenbringen wollen. Eben mit 

einem solchen Ziel versammeln wir uns im Wissenschaftlichen 

Germanistenkreis und vor kurzem haben wir zusammen die En-

tscheidung getroffen, unseren Gedankenaustausch nicht nur auf die 

gemeinsamen Gesprªche bei einem Stammtisch zu beschrªnken, 

sondern auch ihnen in Form dieser Zeitschrift freien Lauf zu las-

sen. Somit stellen wir Ihnen die erste Ausgabe der Zeitschrift des 

Germanistenkreises an der Schlesischen Universitªt zur 

Verf¿gung. 

Diese Zeitschrift richtet sich vor allem an alle, die sich f¿r die deu-

tsche Sprache, Politik, Geschichte, Literatur, Kunst, Fotografie, 

den deutschen Sport sowie f¿r Reisen interessieren und einen 

Blick auf unsere Beitrªge zu diesen Themen werfen mºchten. Alle 

unsere Artikel sind eine Widerspiegelung unserer Leidenschaften 

und Faszination vom deutschen Kulturraum. 

Wir hoffen, dass alle Leserinnen und Leser etwas finden, was sie 

irgendwie anreizt.  

Wenn Sie schon mit der akademischen Arbeit ¿berfordert sind und 

sich entspannen mºchten, dann greifen Sie zu unseren Beitrªgen, 

die zur Abwechslung nicht Ăunter Zwangñ geschrieben wurden. 

Oder wenn Sie schon keine Lust mehr auf das nur alltªgliche Stu-

dium haben, dann nehmen Sie unsere ĂVitamin DEñ ein und 

schlieÇen Sie sich uns an! Sie werden es auf keinen Fall bereuen.  

Die Redaktion 
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IST DEUTSCH NOCH DEUTSCH? 

Mateusz Skrzek 

Viele Menschen sagen, die deutsche Sprache befinde sich im Wandel. Sie sagen so etwas 

mit einer solchen Besorgnis, als ob Deutsch zum Verfall verdammt wªre. Doch wer sich 

ein bisschen darin auskennt, was eine Sprache eigentlich ist, dem wird schnell klar, dass 

jedes Stirnrunzeln als eine Reaktion auf einen bisher noch nicht gehºrten Anglizismus 

im Deutschen ¿bertrieben ist. Warum? Um das zu verstehen, muss man sich auf eine 

geschichtliche Reise rund um die deutsche Sprache begeben. 

Alle Linguisten sind sich einer Sache einig: jede 

Sprache unterliegt permanenten Verªnderungen. 

Sprachen sind eine Widerspiegelung der uns 

umgebenden Realitªt, die sich stªndig verªndert. 

Wir leben heutzutage in der Epoche der ¿berall 

fortschreitenden Globalisierung, deswegen kann 

man sich nicht wundern, dass auch Sprachen, die 

Werkzeuge menschlicher Kommunikation sind, 

ohne Verªnderungen nicht auskommen. In der 

gegenwªrtigen deutschen Sprache lªsst sich ein 

vermehrter Import von englischen Fremdwºrtern 

beobachten, die diese Sprache eindeutig berei-

chern, soweit sie die heimischen Wºrter nicht 

verdrªngen. Viele sehen darin jedoch eine Ge-

fahr f¿r das ¦berleben der deutschen Sprache. 

Doch stimmt das ¿berhaupt, dass Deutsch 

schnellstmºglich zu retten sei? 

Welche Sprachen beeinflussten Deutsch? 

Wenn man die Geschichte der Entstehung und 

der Entwicklung des Deutschen analysiert, kann 

man schlieÇlich dazu kommen, dass jedes Jahr-

hundert unterschiedliche Verªnderungen mit sich 

brachte. Die deutsche Sprache und zwar ihre 

ªlteste Version, d.h. das Althochdeutsche, hat 

sich wie alle anderen zur germanischen Sprach-

familie gehºrenden Sprachen aus dem Germani-

schen herausgebildet. Im Laufe der Zeit sind 

mehrere Verªnderungen auf allen sprachlichen 

Ebenen zu Stande gekommen, bis um 1650 aus 

dem Althochdeutschen ¿ber das Mittelhochdeut-

sche im Endeffekt das Neuhochdeutsche hervor-

kam, das bis heute jetzt so gesprochen wird. 

Dabei ist wesentlich, dass es bis zur Entstehung 

des Neuhochdeutschen in der deutschen Sprache 

erhebliche Verªnderungen im Bereich der Aus-

sprache und Grammatik gab, die einen enormen 

Sprachwandel hervorriefen, sodass man die Ge-

schichte des Deutschen so und nicht anders dar-

stellt. Das, was heute bemerkbar ist und damit 

meine ich den groÇen Einfluss des englischen 

Wortschatzes aufs Deutsche, ist nur ein Sprach-

wandel im lexikalischen Bereich, der von Spre-

chern in allen Epochen zweifellos erkennbar war. 

Ein wahrer Sprachwandel gªbe es dann, wenn 

die komplexe Grammatik, Aussprache, Lexik 
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und Semantik der Sprache einer solchen Verªnde-

rung unterlªge, dass sich die Sprecher und Schrei-

ber nicht mehr verstªndigen kºnnten. Das ist aber 

heutzutage nicht der Fall. Das, was sich beobach-

ten lªsst, ist die Tatsache, dass seit mehreren Jah-

ren immer mehr Anglizismen im Deutschen anzu-

treffen sind. Dennoch wenn man sich mit der 

diachronischen Analyse des Deutschen auseinan-

dersetzt, kann man das Fazit ziehen, dass Deutsch 

seit immer eine entlehnungsfreudige Sprache war. 

Mauer, Fenster, Ziegel, Keller, M¿hle, Kammer, 

Fackel sehen zwar aus, als wªren sie heimisch, 

aber die Wahrheit ist anders. Mehrere Sachen und 

Wºrter, mit denen diese Sachen bezeichnet wur-

den, brachten an den Niederrhein doch die Rºmer. 

Die  hnlichkeit zwischen den vorstehenden Wºr-

tern und denen aus dem Lateinischen: murus, 

fenestra, tegula, cellarium, molina, camera, facula 

ist unstrittig. Durch das Lateinische ist Deutsch 

zur Kultursprache geworden. Die Sprache des 

Humanismus war nicht das Deutsche, sondern das 

Lateinische. Die Welt der Gelehrten schrieb, dich-

tete, dissertierte, disputierte und korrespondierte 

auf Lateinisch. Dies wirkte sich selbstverstªndlich 

aufs Deutsche aus und f¿hrte dazu, dass mehrere 

lateinische Entlehnungen und grammatische Kon-

struktionen in die deutsche Sprache eindrangen. 

Beispielsweise gibt es bis heute eine solche Kon-

struktion im Deutschen, die dem Lateinischen zu 

dieser Zeit entnommen wurde und die nach wie 

vor verwendet wird. Damit wird die sogenannte 

Konstruktion AcI gemeint (Ich sehe ihn kommen, 

Ich hºre dich singen). Die Vorherrschaft der latei-

nischen Sprache endete mit dem Ausgang des 

DreiÇigjªhrigen Krieges, als Frankreich die Domi-

nanz in Europa gewann und somit die franzºsi-

sche Sprache zur lingua franca jener Zeit gewor-

den war. Die deutschen F¿rstenhºfe, die vorneh-

me Gesellschaft schrieben und sprachen Franzº-

sisch, auf den Hºfen lernte man t¿chtig Franzº-

sisch, weil es in war. Zu dieser Zeit kam das in 

Mode, mºglichst viele deutsche Wºrter durch ihre 

franzºsische Pendants zu ersetzen. Die deutsche 

Sprachenverwirrung war angebrochen. Zahlreiche 

Linguisten kamen damals zu dem Schluss, dass 

die derartige ¦berfremdung der deutschen Spra-

che viel zu groÇ sei und man Deutsch Ăreinigenñ 

m¿sse. Es entstanden damals Sprachgesellschaf-

ten, in denen sich viele Schriftsteller und Gelehrte 

zusammenschlossen und anfingen, alle Fremd-

wºrter vor allem aus dem Franzºsischen bzw. 

Lateinischen zu verdeutschen. Infolgedessen ist 

der deutsche Wortschatz sehr vielfªltig geworden. 

Worin besteht doch der Unterschied zwischen 

Anschrift und Adresse, Irrgarten und Labyrinth, 

Rechtschreibung und Orthographie, Festland und 

Kontinent, Emporkºmmling und Bonvivant, Lei-

denschaft und Passion, Ausflug und Exkursion, 

Erzeugnis und Produkt, Menschlichkeit und Hu-

manitªt, Laufbahn und Karriere, Weltall und Uni-
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versum, Einzahl und Singular, Hauptwort, Nomen 

und Substantiv? Vor allem darin, dass das erste 

Wort heimisch ist und das zweite aus einer ande-

ren Sprache entlehnt wurde und dadurch die deut-

sche Sprache bereicherte. Diese Vielfalt des deut-

schen Wortschatzes und die Mºglichkeit, dasselbe 

Wort zweierlei zu benennen, verdanken wir eben 

den Sprachreinigern, die die Entsprechungen der 

damaligen Fremdwºrter ins Deutsche einf¿hrten.   

Ist Deutsch wirklich in Gefahr? 

Von solchen Latinismen und Gallizismen wim-

melt es im Deutschen. Woher also diese Angst, 

dass sich Deutsch gegenwªrtig in Gefahr befindet, 

wenn immer mehr Anglizismen im Deutschen 

FuÇ fassen? Es scheint mir, dass Menschen nicht 

dessen bewusst sind, dass alle Sprachen stªndig 

im Kontakt zu den anderen Sprachen sind. Die 

Welt wird offener, mehreres wird internationaler 

und das alles spiegelt sich in den Sprachen wider. 

Wir leben in der Zeit, in der andauernd etwas 

erzeugt wird, was einer Benennung bedarf. Wir 

leben in der Zeit, in der man die Vereinfachung 

der Kommunikation, vor allem auf der internatio-

nalen Ebene, anstrebt. Wir leben in der Zeit der 

immensen Entwicklung der Wissenschaft, Tech-

nik und Medizin. Um den Herausforderungen 

dieser Welt gerecht zu werden, sucht man nach 

einer Sprache, mit der alle kommunizieren kºn-

nen. Die lingua franca von heute ist Englisch. Es 

ist nichts Merkw¿rdiges, dass immer mehr Wºrter 

aus dem Englischen in bestimmten Fachbereichen 

(Wirtschaft, Werbung, Mode), die immer von den 

angelsªchsischen Nationen vorangetrieben wur-

den, ins Deutsche eindringen und von den Deut-

schen entnommen werden. Anglizismen werden 

heutzutage vermehrt verwendet, weil die Men-

schen seit immer mit dem Zeitgeist gehen wollen. 

Dies war im Humanismus und in anderen Epo-

chen der Fall, als Latinismen sowie Gallizismen 

die deutsche Sprache dominierten. Dies passiert 

auch heute, weil die Menschen ihr technisches 

Know-how, ihre Gruppenidentitªt, Modernitªt 

sowie fachliche Kompetenz und ein Bild der Fort-

schrittlichkeit signalisieren wollen. Anstatt der 

ĂAuslagerung der Prozesseñ spricht man unter den 

Geschªftsleuten doch von einem Outsourcing, die 

Kundenbetreuung wird zum Kundenservice und 

ein Treffen bzw. eine Besprechung werden in 

einer Firma zum Meeting. In jeder Epoche gab es 

eine Sprache, die die Welt zu dominieren versuch-

te. Zu einer solchen Verkehrssprache gehºrten 

Lateinisch, Franzºsisch und heute kommt diese 

Rolle dem Englischem zu. Da Deutsch immer von 

den Weltsprachen beeinflusst wurde, ist es nicht 

verwunderlich, dass englischstªmmige Wºrter 

gegenwªrtig den deutschen Wortschatz ¿berflu-

ten. 

Fremdwºrter werden doch verdeutscht oder? 

Eine Besonderheit des Deutschen besteht viel-

mehr darin, dass es Entlehnungen und Fremdwºr-

{tw!/I9 
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ter mit groÇer Leichtigkeit seinem morphologi-

schen Sprachsystem angleicht. Deswegen verf¿-

gen alle neuen importierten Wºrter ¿ber einen 

Artikel, somit kºnnen sie wie andere heimische 

Lexeme dekliniert werden. Alle entnommenen 

Verben erhalten eine Infinitivendung ïen und 

werden je nach dem deutschen Paradigma dem-

entsprechend flektiert. 

Jemand hat einmal gesagt, eine Sprache sei viele 

Sprachen. Und wenn man auf viele europªische 

Sprachen einen Blick wirft, dann lªsst sich 

schlussfolgern, dass jede einzelne Sprache eine 

andere beeinflusste und sich auch umgekehrt be-

einflussen lieÇ. Im Deutschen sind zahlreiche 

fremdsprachliche Einfl¿sse bemerkbar. Durch 

diese Einfl¿sse lieÇ sich das deutsche Vokabular 

so bereichern, dass wenn man auf Deutsch etwas 

schreibt und dabei sich nicht wiederholen will, 

reicht es, zu einem Synonymwºrterbuch zu grei-

fen und sich einen genauen ¦berblick ¿ber die 

Ersatzmºglichkeiten zu verschaffen. Diese gibt es 

viele.  

Die deutsche Sprache ist zugleich viele Sprachen. 

Das fiel mir persºnlich besonders damals auf, als 

ich einen Song vom spanischen Sªnger Alvaro 

Soler hºrte und dabei mir eine Phrase merkte, 

nªmlich Sin ti mi siento un clan-

destino (é), und ein paar Tage 

danach einen Artikel im SPIEGEL 

las, in dem es stand: Der BND 

f¿rchtet nun, dass ein mºglicher 

Prozess umfangreichen Einblick 

in die klandestine Operation er-

mºglicht (é). Klandestin ªhnelt 

doch nicht den anderen deutschen 

heimischen Adjektiven, klingt 

sowieso fremd, oder? Aber 

Deutsch ist doch viele Sprachen!  
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DIE BESONDERHEITEN DES BUNDESPR SIDENTENAMTES  

Tomasz Czekağa 

Am 12. Februar war es so weit. Nach dem Verzicht von Bundesprªsident Joachim 

Gauck auf die zweite Amtszeit trat in Berlin die Bundesversammlung zusammen, um 

ein neues Staatsoberhaupt zu wªhlen. Obwohl der Bundekanzler immer im Zentrum 

der deutschen Politik steht, liefert die Wahl des Bundesprªsidenten viele Erkenntnisse 

¿ber die gesellschaftliche und politische Stimmung im Land. ¦ber ein Amt, das europa-

weit einzigartig und in Deutschland f¿r manche ¿berfl¿ssig ist.  

Macht und Kompetenzen des Bundesprªsiden-

ten  

Zwar ist der Bundesprªsident protokollarisch der 

erste Mann im Staate und bekleidet somit das 

hºchste Staatsamt, seine Macht beschrªnkt sich 

aber auf reprªsentative Aufgaben. Er ist bei wei-

tem kein regierender Prªsident wie in den USA 

oder Frankreich. Allgemein erf¿llt der Bundes-

prªsident drei Funktionen: die Reprªsentations-, 

die Integrations- und die Reservefunktion. In der 

Aus¿bung dieser Funktion ist er aber auch nicht 

vºllig eigenstªndig und ist auf andere Verfas-

sungsorgane angewiesen. Die mit der Reprªsenta-

tionsfunktion verbundene vºlkerrechtliche Ver-

tretung muss immer mit der AuÇenpolitik der 

jeweiligen Bundesregierung einhergehen. Der 

Bundesprªsident darf keine NebenauÇenpolitik 

betreiben, weil die Bundesregierung f¿r die Au-

Çenpolitik zustªndig ist und man sonst die politi-

sche Stabilitªt und das Ansehen der Bundesre-

publik aufs Spiel setzen w¿rde. Der Bundesprªsi-

dent und die Bundesregierung stimmen sich eng 

miteinander ab und konkurrieren nicht. F¿r die 

Regierungsgeschªfte ist die vom Bundestag ge-

wªhlte Bundesregierung mit dem Bundeskanzler 

an der Spitze zustªndig. Die Integrationsfunktion 

erlaubt dem Bundesprªsidenten, ein wenig Ein-

fluss auf die operative Politik zu nehmen. Nach 

der Bundestagswahl steht dem Bundesprªsidenten 

zu, dem neugewªhlten Bundestag unter der Be-

r¿cksichtigung des Wahlergebnisses den Bundes-

kanzler vorzuschlagen, er ist jedoch verpflichtet, 

den gewªhlten Bundeskanzler zu ernennen. In der 

Praxis sieht es so aus, dass die Parteien allein 

ohne Mitwirkung des Bundesprªsidenten ¿ber die 

k¿nftige Koalition beraten und Koalitionsver-

handlungen aufnehmen, nach deren Abschluss 

der Bundesprªsident den Spitzenkandidaten der 

grºÇten Koalitionspartei als Bundeskanzler vor-

schlªgt. Falls der Bundestag dem Vorschlag des 

Bundesprªsidenten folgt, wovon immer auszuge-

hen ist, erhªlt der neugewªhlte Bundeskanzler die 

Ernennungsurkunde und kann sein Kabinett nach 

Der Bundesprªsident 

ist kein regierender 

Prªsident 
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eigenen Vorstellungen zusammensetzen. Die 

Bundesminister werden auf Vorschlag des Bun-

deskanzlers vom Bundesprªsidenten ernannt oder 

erlassen, worauf das Staatoberhaupt keinen Ein-

fluss hat.  

Von der Gesetzgebung ist der Bundesprªsident 

inhaltlich ausgeschlossen. Seine Aufgabe in die-

sem Fall besteht darin, Gesetze auszufertigen und 

sie im Bundesgesetzesblatt zu verk¿nden. Er darf 

keine inhaltlichen Verªnderungen an Gesetzesent-

w¿rfen vornehmen und keine eigenen in den Bun-

destag einbringen (Gesetzgebungsinitiative). Der 

Bundesprªsident kann jedoch die Unterzeichnung 

eines Gesetzes verweigern, wenn er es f¿r verfas-

sungswidrig hªlt oder das Gesetzgebungsverfah-

ren verletzt sieht. ¦ber die Verfassungskonformi-

tªt entscheidet das Bundesverfassungsgericht, das 

vom Bundesprªsidenten angerufen wird.  

Eng verbunden mit der Integrationsfunktion sind 

ºffentliche Auftritte, Reden, Empfªnge, Besuch 

oder Diskussionen. Bei der Aus¿bung seines  u-

Çerungsrecht ist es besonders wichtig, dass der 

Grundsatz der Neutralitªt bewahrt und die partei-

politischen Prªferenzen ablegt werden. Obwohl 

meistens Parteipolitiker zum Bundesprªsidenten 

gewªhlt werden, treten sie mit der Amts¿bernah-

me aus ihrer Partei aus, um frei und ¿berparteilich 

das Amt aus¿ben zu kºnnen. Der Bundesprªsident 

ist in erster Linie ein Reprªsentant des Volkes und 

nicht der Parteien. Er fºrdert den gesellschaftli-

chen Zusammenhalt, benennt Missstªnde, stºÇt 

wichtige Debatten an, setzt sich f¿r friedliches 

Miteinander im Land ein und hat eine versºhnen-

de Funktion. 

Die Wahl des Bundesprªsidenten 
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