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Zusammenfassung
Obwohl es derzeit eine Vielzahl von Untersuchungen zum Funktionsprinzip von 

phraseologischen Einheiten in verschiedenen Sprachsystemen gibt, bleibt die Erforschung dieser 
Einheiten relevant, da sie eine wichtige Rolle in der Linguistik spielen. Sie helfen dabei, Gedanken
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logisch und prazise auszudrucken sowie die Sprache reichhaltig, emotional und lebendig zu 
gestalten. In diesem Artikel wird untersucht, unter welchen Einflussen phraseologische Einheiten 
entstehen, welche Quellen bei der Entstehung am haufigsten auftreten und auf welche Weise sie 
gebildet werden.
Schlusselworter:Phraseologie, phraseologische Ausdrucken, Quellen, phraseologische
Einheiten,Redewendungen.

While there is extensive research on the operating principle of phraseological units in 
different language systems, studying these units remains relevant because they play a significant 
role in linguistics. Phraseological units aid in expressing ideas logically and precisely, while 
making language rich, emotional, and vivid. This article explores the factors that influence the 
emergence of phraseological units, their common sources of formation, and the methods of their 
creation.
Keywords: Phraseology, phraseological expressions, sources, phraseological units, idioms

Die Phraseologie wurde erstmals im Jahr 1905 von dem schweizerischen Wissenschaftler 
und Linguisten Charles Bally als Wissenschaft erwahnt. Er gilt als Begrunder der Phraseologie.

Der Fokus der Phraseologie liegt auf der Untersuchung von phraseologischen Phrasen.
Harald Burger, ein prominenter schweizerisch-deutscher Linguist, definierte in seinem 

Buch „Handbuch der Phraseologie“ eine phraseologische Einheit als eine Zusammenstellung von 
mindestens zwei Wortern, die eine Einheit bilden und nicht vollstandig durch syntaktische und 
semantische Muster erklart werden kann. AuBerdem muss die Kombination von Wortern in der 
Sprachgemeinschaft als Lexem ublich sein [Burger, 1982: 2].

Betrachtet man die Historie der Phraseologie, so lasst sich beobachten, dass sich die 
Sprache quantitativ und qualitativ durch die Hinzunahme von phraseologischen Einheiten 
erweitert hat.

Doch wieso entstehen diese Einheiten, wenn die Sprache bereits ausreichende 
Moglichkeiten bietet, um ohne sie auszukommen? Und wie gelangen sie in unsere Sprache? Es 
bedarf einer genaueren Analyse, um die Prozesse der Einflussnahme und Integration der 
Phraseologie in unsere Sprache zu verstehen.

Allgemein gilt, dass phraseologische Ausdrucke unter dem Einfluss verschiedener Faktoren 
entstehen. Sie beinhalten unterschiedliche Arten von Bildern, welche aus dem materiellen, sozialen 
und kulturellen Umfeld der Menschen hervorgehen. Diese Bilder resultieren aus dem Alltag, 
Erfahrungen, Beobachtungen und sozialer Praxis. Dieses Spektrum umfasst Bilder aus der Tierwelt, 
religiosen Ritualen und sogar der Folklore. Ebenfalls finden sich Bilder aus der Belletristik und der 
Bibel in sprachlichen Redewendungen wieder. Es lassen sich bestimmte Themenbereiche 
unterscheiden, die als Quellen fur die spatere Bildung phraseologischer Einheiten dienen:

• Natur, Flora und Fauna;
• Mensch, Korperanatomie, Gesten;
• Alltagsbilder;
• Geschichte;
• soziale, zwischenmenschliche Beziehungen;
• Umgangsformen;
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• berufliche Eigenschaften;
• geistige Kultur;
• Folklore;
• Humor [Mokienko, 1970: 1137].
Manchmal fallt es schwer, einen phraseologischen Ausdruck in Bezug auf seine 

ursprungliche Quelle zu bringen. Dies liegt daran, dass die Phanomene, auf die sich 
phraseologische Ausdrucke beziehen, sowie die sprachlichen Bezugspersonen den modernen 
Sprechern haufig fremd sind. Aus diesem Grund erfordert die historische Phraseologie die 
Einbeziehung anderer Wissenschaftszweige wie Geschichte oder Volkskunde.

Zudem werden phraseologische Ausdrucke durch Entlehnungen aus anderen Sprachen 
beeinflusst, die als Ergebnis verschiedener Sprachkontakte entstehen. In vielen Sprachen, 
einschlieBlich Deutsch und Russisch, haben sich Sprichworter und geflugelte Redewendungen aus 
dem Lateinischen etabliert, wie zum Beispiel „De gustibus non est disputandum“ (deutsch: Uber 
den Geschmack lasst sich nicht streiten, russisch: О вкусах не спорят) oder „Per aspera ad astra“ 
(russisch: черезтернии к звездам) [Stepanova, 2005: 145].

Das emotional-expressive Moment spielt eine wichtige Rolle bei der Entstehung von 
phraseologischen Wendungen. Wenn Menschen ihre subjektiven oder bewertenden, aber immer 
emotionalen Ansichten sprachlich ausdrucken wollen, kann dies als Grundlage fur die Entstehung 
von phraseologischen Wendungen dienen. Diese konnen sich auf eine Vielzahl von Themen und 
Phanomenen der umgebenden Welt beziehen.

Der Herstellungsprozess von phraseologischen Verbindungen, der in der Regel uber einen 
langeren Zeitraum verlauft, wird als Phraseologisierung bezeichnet. Dieser Prozess ist jedoch -  
analog zur Natur der Sprache selbst -  auBerst dynamisch. Zeitliche und kulturgeschichtliche 
Veranderungen spiegeln sich sowohl im Lexikon als auch im Bereich der Phraseologie wider. 
Einige Redewendungen und Sprichworter sind von langst vergangenen Zeiten gepragt, wie zum 
Beispiel „Bartholomausnacht“ (Варфоломеевская ночь) oder „Die Lorbeerblatter lassen einen 
nicht schlafen“ (Лавры спать не дают). Die gegenwartige Phraseologie bezieht sich zunehmend 
auf die Massenmedien und das Internet.

Der Prozess der Phraseologiebildung erfolgt schrittweise. In der Anfangsphase wird eine 
phraseologische Formulierung als Neologismus bezeichnet, das heiBt als ungewohnliche 
Kombination von Lexemen fur die damalige Zeit. Wenn ein Neologismus Teil des alltaglichen 
Sprachgebrauchs wird, wird er schlieBlich zu einem festen Bestandteil der Phraseologie der 
jeweiligen Sprache [Burger, 1982: 258].

Obwohl derzeit eine Vielzahl von Studien zum Funktionsprinzip von phraseologischen 
Einheiten in verschiedenen Sprachsystemen vorliegt, bleibt die Erforschung dieser Einheiten 
relevant, da sie eine bedeutende Rolle in der Linguistik spielen. Durch die Verwendung von 
phraseologischen Ausdrucken kann man seine Gedanken logisch und prazise ausdrucken und die 
Sprache dadurch reichhaltiger, emotionaler und lebendiger gestalten.

Somit erfullen phraseologische Ausdrucke mehrere Funktionen.Die Sprache spiegelt die 
Geschichte und Kultur einer bestimmten sprachlich-kulturellen Gemeinschaft wider, sowie deren 
Hintergrundwissen, Erfahrung und Traditionen. Die Sprache spielt eine wichtige Rolle bei der 
Bildung des sprachlichen Bildes der Welt. Sie benennt nicht nur objektive Phanomene, sondern 
auch die menschliche Tatigkeit und ihre Merkmale. Sprache vermittelt die Einstellung des 
Sprechers zu einer bestimmten Situation und stammt aus verschiedenen Quellen. Technische 
Begriffe sollten bei der ersten Verwendung erklart und die Sprache sollte objektiv, sachlich und 
klar sein, ohne subjektive Bewertungen, Emotionen oder unnotige Fullworter. Eine logische 
Struktur mit kausalen Zusammenhangen zwischen Aussagen und einer formalen Register sollte 
eingehalten werden. Grammatik, Rechtschreibung und Zitierweise sollten korrekt sein.
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Zusammenfassung
Die Entwicklung eines bestimmten Worterbuchs, insbesondere eines neuen, erfordert eine 

Entscheidung uber den Inhalt des Begriffs der Lexikographie. Ein Worterbuch offenbart uns die 
Welt der Kultur eines Landes. Sprachliche Realitaten sind als die ausgepragtesten Zeichen der 
Kultur die Trager von Informationen uber die Welt. Dieser Artikel befasst sich mit den 
sprachlichen Aspekten der Wechselwirkung zwischen Sprache und Kultur und analysiert die 86 
Worterbucheintrage im «GroBworterbuch Deutsch als Fremdsprache» im Abschnitt 
«Landeskunde». Wir haben die Eintrage in 6 Gruppen eingeteilt, entsprechend der Art der 
Realitaten, die im Worterbuch explizit dargestellt sind.
Schlusselworter: Kultur, Lexikografie, Worterbuch, der kulturologische Aspekt, Realitaten.
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