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Terminologische Probleme im Bereich der Technik 
bei der Ubersetzerausbildung 

Zhang Zhenhuan 

1. Vorbemerkungen 

Aufgrund des vielbeschworenen und sich rasant entwickelnden Marktes in Asien, 
insbesondere in China, sowie der wachsenden Bedeutung des Technologietrans
fers in den deutsch-chinesischen Handels- und Wirtschaftsbeziehungen hat das 
Ob ersetzen von tcchnischen Dokumenten standig an Bedeutung gewonnen. Wie 
sieht der Berufsalltag und die Nachfrage auf dem Markt aus'l Zu ubersetzen ist _im 
wesentlichen aus dem Deutschen oder Englischen ins Chinesische. Im Vergle1ch 
dazu wird wenig aus dem Chinesischen ins Deutsche ubersetzt. Anscheinend ist 
die Nachfrage nicht sehr groB. Der Eindruck ist aber nicht ganz richtig In einem 
Artikel aus der "Renmin Ribao" vom 6.9.96 beschwert sich ein Journalist, daB die 
chinesischen Industrieprodukte auf dem deutschsprachigen Markt ein groBes 
Handikap hatten, da die Bedienungsanweisungen alle auf Englisch seien. Die 
Kunden konnten damit nicht viel anfangen und deswegen sei der Absatz nicht wie 
erwartet. 

DaB der ubersetzungsbezogene Fachsprachenunterricht berufs- bzw. praxis
orientiert sein soil, daruber sind alle einig. Es 6ribt bisher !eider noch nicht sehr 
viele Ausbildungsstatten for technische Fachiibersetzer. Man vertraut immer noch 
dem altvaterlichen Hausmittel "Probieren geht uber Studieren". Die zunehmende 
Professionalisierung der Tatigkeit der technischen Fachubersetzer aber macht 
autodidaktisches Herumprobieren, sowohl fur die Wissenschaft und Industrie als 
auch fur die Berufsanfanger, zum kaum mehr vertretbaren Risiko. 

Man kann nicht genug betonen: es hat keinen Sinn, die Ausbildung der 
Fachubersetzer allzu theoretisch zu konzipieren, die Wichtigkeit des Praxisbe
zugs des Studiums ist langst erwiesen. Der Praxisbezug ist for die Studenten, die 
spater im technischen Bereich tatig werden mochten, besonders wichtig, weil ihr 
Arbeitsfeld weit weniger uberschaubar ist als das vieler anderen Obersetzer. Von 
ihm wird erwartet, technische Dokumente mit sehr unterschiedlichen Erfor
demissen zu iibersetzen, wie z. B. Bedienungshandbiicher, Vertrage mit Darstel
lung von Produktionsverfahren im Anhang, Firmenprasentationen oder In
dustriefilme. Angesichts der Vielfaltigkeit der Fachgebiete und der rasanten 
Entwicklung in der Praxis kann man den Studierenden auch bei bester Unter
richtsgestaltung nur einen Oberblick uber die jeweilige Fachsprache und dam1t 
nur einen Einstieg in ihre spatere Berufswelt bieten. Auch die Zahl der Teilberei
che, die man in der verfiigbaren Zeit behandeln kann, ist zwanglaufig begrenzt. 
Da die fachsprachlichen Obersetzungsubungen somit nur exemplarisch sein 
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konnen, ist es wichtig, daB sie dem Studenten methodischc Grundlagen vermit
teln, die sich leicht auf andere Berciche iibertragen !assen. Daher kann die fach
sprachliche Ausbildung fur Obersetzer nur exemplarisch sein und den Stu
dierenden in erster Linie methodischc Hinweise geben. 

Was gehort nun zu der iibersetzerischen Kompetenz'' Der zukiinftige 
Obcrsetzer sollte iiber sprachliche Kornpetenz verfiigen, sowohl im Chinesischen 
als auch im Deutschen. Der bewufite Umgang mit der eigenen Sprache und der 
Fremdsprache ist eine notwendige Voraussetzung fur den Beruf des Obersetzers. 
Er sollte dariiber hinaus jedoch auch fahig sein, Wissensstand und Arbeitsinstru
mente auf den wichtigsten technischen Gebieten fur seine Zwecke zu nutzen: von 
speziellen Terminologiearbeiten bis zur EDV-Datenbank, von der Fachliteratur 
zur Rhetorik und Stilistik bis zu der Uber regionale und soziale Sprachregister. 
Die Bchandlung der gesellschaftlichen Problernatik von Fachsprachen, vor allem 
in bezug auf schichtenspezifische Sprachbarrieren, soll im Unterricht nicht un
erwahnt bleiben. Worauf ich hier nur hinweisen mochte, sind die tem1inologi
schcn Unterschiede in dcr VR China, Taiwan, Hongkong und Singapur. 
AuBerdem ist eine grundlegende Kcnntnis der klassischcn chinesischen Schrift
sprache nicht unwichtig, nicht nur fur das Verstandnis des Satzbaus, sondem 
auch fur die Terrninologie der Fachsprache. 

Obersetzen ist u.a. eine Beschaftigung mit Wortem, rnit Wortern der Gemein
sprache und Termini der Fachsprache, mit Wendungen und Phrasierung, sowohl 
im Bereich der Gemeinsprache als auch im Bereich der Fachsprache, schlieBlich 
m1t gro Beren Satzen und Texten Anders gesagt, ohne ktmektes Kombinieren 
von Wortern ergibt sich kcin Text, und Worter und Termini ohne fachlichen Zu
sarnrnenhang bilden keinen Fachtcxt, auch dann nicht, wenn die einzclnen Benen
nungen richtig eingesetzt wordcn sind. Kurz: technisches Obersctzen ist im we
sentlichen terminologischcs Arbciten. 

Wie sieht es bei den zweisprachigen deutsch-chinesischen gemcinsprachlichen 
Worterbiichem aus? Auch wenn die Qualitat und die Benutzerfreundlichkeit un
befriedigend sind, haben wir da mindestens einige Hilfsmittel. Und umgekehrt, 
welche Moglichkeit hat ein Obersetzer, wenn er einen chinesischen Text ins 
Deutsche iibersetzen soll? Fur das Obersetzen gemeinsprachlicher Texte hat er 
noch zwei Worterbucher, das eine ist "Das neue chinesisch-deutsche Worter
buch" (Beijingl985) und das andere "Das chinesisch-deutsche Worterbuch" 
(Berlin 1985). Wenn er aber einen Fachtext zu iibersetzen hat dann steht er 
ziemlich hilflos da. Es gibt kein einziges chinesisch-deutsches Fachworterbuch 
fur Technik. Wir haben nur das "Deutsch-englisch-chincsische polytechnische 
Worterbuch" (Beijing 1988), wo man notfalls rnit Hilfe des chinesischen Index 
nach einer deutschen Entsprechung suchen kann, vorausgesetzt, da8 der betref
fende Obersetzer iiber gute Sachkenntnis verfiigt. 

In meinem Beitrag versuche ich, an einigen Beispielen didaktische Aspekte 
darzustellen, wie man die Studierenden rnit Problemen der Tenni,nologiearbeit 
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konfrontiert und sic dann in die Terrninologiearbeit einfiihrt und ihnen Moglich
keiten fur Hilfsmittel zeigt. Das Ziel meines Unterrichts ist die Entwicklung der 
ubersetzerischen Kompetenz. Die Losung dieses Problems ist oft mit einem er
heblichen Zeitaufwand verbunden. Der Dozent muB einen grol3en Tei! der Vorar
beit tibernehmen. 

2. Das terminologische Arbeiten 

Der Terminus ist das sprachliche Zeiehen fur einen Begriff. Er entsteht, wenn ein 
Begriffbenannt wird. Der Terminus kann aus einem Wort(~ :J:J;)'y "Gliihlampe") 
oder aus einer W ortgruppe bestehen ( ti:i .${): .i½!K -ij.lJ fr-] .$-~ "Kraftfahrzeug mit V or
derradantrieb", Jt,-i4'--i~ l "zulassige Abweichung"). Die technischen Fachspra
chen verwenden cinmal genormte Termini. Es sind meistcns Termini rnit einem 
genau definierten Inhalt Ein $1,tf<._ "Lager" ist z. B. "4rll7f'-Jl~#:fo:i9 jft$1,a-/J 
i,Ht~.f!-ij.lJ {i{J i'Mit\:{c 1+ 0 4ili:fo$1Jtf<._tf] A..!lk-k-, 1;-/r VA 1hit t~..f.r:fo iv j.ft$1,fl-] E. 
-ij.lJ, " ( 'f I!) k. 1i H 1::--~, in: ~.I.,l!., Beijing/Shanghai I 987, S.937)1 An den 
Terminus werden bestimmte Anforderungen gestellt: Fachbezogenheit, Begriff
lichkeit, Exaktheit, Eindeutigkeit, Eineindeutigkeit, Selbstdeutigkeit, Knappheit, 
weitgehende oder absolute asthetische, expressive und modale Neutralitat. Es 
handelt sich also wn Benennungsgrundsatze, auf die bei der Normung geachtet 
werden soll.2 In der Fachsprache werden aber auch nicht genormte Termini ver
wendet. Die Verwendung nieht genormter Termini ist besonders charakteristisch 
fur die Sprache, wie sic in der Werkstatt zu findcn sind. In der Praxis ist es aber 
oft der Fall, daB genonnte und nicht genormte Tennini gemischt verwendet wcr
den. Auch terminolog1sche Unklarheiten, insbesondere ein uneinheitlicher Ge
brauch der Tenninologie, sind nicht auszuschlie13en, fallen aber keineswegs so 
stark ins Gewicht wie die lexikalischen Problerne in den Texten aus den po
pularwissenschaftlichen Zeitschriften, die einen b-'TO Ben Leserkreis haben. 

Um den Studenten das zu verdeutlichen, steht am Anfang des Unterrichts die 
Betrachtung von einigen sprachlich nicht anspruchsvollen und kurzen Textvorla
gen, die Merkmale unterschiedlicher Textsorten aufweisen. Eine Untersuchung 
und ein Vergleich dieser Textproben sollen den Studenten zeigen, dafi die Texte 
trotz formaler und syntaktischer Unterschiede eine Reihe von Gemeinsamkeiten 
haben, vor allern im lexikalischen Bereich. Die fiir die Terminologiearbeit grund
legende begriffiiche Klarung von "Begrifl'' und "Bencnnung" soil kontrastiv auf 
chinesischen und dcutschen Elementen aufbauen. die den Studenten bereits be
kannt sind. Dabei soil die unterschiedliche Wahmehmung der Eigenschaften und 

1 "Lager ist ein Maschinenelemcnt zum Tragen und Fi.Jhren sich drehender oder schwingcn
der Teile, vorwiegend zur Lagerung der Zapfen von Achsen oder Wellen". 

2 Siehe Du Houwen: "Hanyu keji wenti de yuyan tedian" (Sprachliche Besonderheiten der 
chinesischen Fachsprache der Wissenschaft und Technik}, in: Yuyan Jiaoxue yu Yanjiu 
(Sprachunterricht und Sprachforschung), 2/1981, S. 87-101 u. 160. 
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Merkmale eines Begriffs herausgearbeitet werden, um dmm iiber die A.:juivalenz
beziehungen zwischen der chinesischen und der deutschen Tenninologie zu spre
chen. Das Ziel ist, den Studenten anschaulich zu machen, daB svstematische 
Tenninologiearbeit eine unerla5liche Voraussetzung fur die Aquiv;lenz in den 
Fachsprachen ist. 

Fachsprachen machen rcgen Gcbrauch von Wortbildungs- und Wortzusmn
mensetzungsmoglichkeiten. Eine ausschlieBlich formale Behandlung von Wort
bildung und Wortzusammensetzung ist jedoch nicht immer geeignet, die Sprach
kompetenz der Studenten zu erhohen, da der BedeutungserschlieBung <lurch die 
Anwendung von Bildungs- oder Riickfuhrungsregeln bei unbekannten oder halb
bekannten Wortem Grenzen gesetzt sind. Diese Grenzen sind u.a.: 1. Ein Wort ist 
tenninologisiert: z. B. "Festigkeit" ist nicht einfach das vom Adjektiv "fest" abge
leitete Substantiv. 2. Ein Tenninus ist nicht genau gebildet: z. B. miBt das 
"Thermometer" nicht die Warme, sondem eine Temperaturdifferenz, die <lurch 
Zu- oder Abfuhr von Warme entsteht. Mit Hilfe der Beschreibung und der Defi
nitionen wird versucht, die sinnverwandten Benennungen auseinanderzuhalten 
und gleichzeitig auch die Grcnzen der formal orientierten Bchandlung von 
Wortbildung und -zusarnmensetzung zu zeigen. Hier ein Beispiel zu dem Problem 
"l'L": 

(1)-#i.¼:koit~;fll, ctr~p;fll, ~J4t,tJL~1J"~;fllZ-#t€f.J~, it\.~it.:tit ~
(2)Jfl~#*~:f1JlflW!l\1it€f.JiJL;#J, ii'f~h;.~: ~~;f)l, ~~;fll, .:c.if ;fll. 

[~ ,SV:f/L] % i@l .~Jf-{f.J 1it~Jt.~4f~1it~h W!l\iit, -:ko: 1-9 ~tlt, Verbrennungs
motor, it~ ;rJL Motor, ~ i<b fJl Dieselmotor. ii. ith;fll Benzinmotor 
f "(*;fll] .re.tJLt,Ut~h ~lctMAfJE., -fi,,: '.£'.\.JJ;.~tlt, Kompressor. it 't',fJl Genera
tor 
[-J:.1t;fll] 4i>lt~ iib·J '..tr,\., 1-?' ii;J'l'.( ?k ~.:c.#-{f.J 4h ~•t'lJ,l( ;/k ~, ➔U;/k. --!:i 
1L 'if), -ito: .:C.fjc-iij:-;f)l Werkzcugmaschine, tJLJ.t Werkzeugmaschine, ~-f:;fll 
Kran 1 

Die Studenten sollen dann nach den Definitionen folgende Beispiele sortieren, 
z.B: 

i5't.;tztlt, Waschrnaschine 
~ tJl, Plattenspieler 
it~.li1..ffc Fernseher 
it ~;f/L Computer 
ii!iJxl.tJL Geblii.se 

.tr :k.tlt, Feuerzeug 
>lt {-;fll Radio 
ft J\-tlt, Faxgerii.t 
fJl~ Maschine; Apparat 
¾J JriJL Diaprojektor 

3 Die chinesische Definition lautet ins Deutsche iibersetzt sinngema B wie folgt · 
(I) Mechanische, elektrische oder elektronische Gerate wie Comupter, Drucker, Tabulator 

oder Klassifikator. 
(2) Mechanismen ziir Wandlung oder Nutzung der mechanischen Energie. Sie werden in 

der Regel in 3 Gruppen untergeteilt: Kraftmaschine, die natiirliche Energien oder andere nicht
mechanische Energien in die mechanische Energie umwandelt; Energieumwandlungsmaschine, 
die die mechanische Energie in die nicht-mechanische Energien umwandelt; Arbeitsmaschine, 
die mechanische Energie nutzt, um eine Arbeit zu verrichten. 
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Jf tlt, Kopfhorer 4&..tlt, Abzug des Gewehrs 
;tJL;#J (Wil\ff.J 1J..1 -;\'~ #J it) Mechanismus; Maschinerie 
;fll~A. Roboter ;rJL.$- Lokomotiv 
~ Maschine ~.m,.:L maschinelle Verarbeitung 
~+ Manipulator iJL~]. Aggregat 

Hier lemen die Studenten einige Wortbildungsmoglichkeiten kennen; eine Bezug
nahrne auf das W ortfeld und Begriffsfeld ist zwar iibersetzungswissenschaftlich 
und terminologisch gesehen niitzlich, aber nicht unbedingt notwendig. Es folgt 
dann eine Betrachtung einzelner Problemgruppen (Homonymie, Polysemie, Syn
onomie) anhand von Beispielen. Das ist fur den Obersetzer in seiner 
Obersetzungspraxis bei der Herstellung begriffiicher Eindeutigkeit und Aqui
valenz sehr hilfreich, und insbesondere bei der Ennittlung der Definition, des ge
nauen Sachgebietes und des Kontextes relevanter Tennini. In diesem Zusmnmen
hang sollen die wichtigsten Definitionsarten, Moglichkeiten und Probleme dcr 
Sachgebietsklassifikation, nicht zuletzt die unterschiedlichen Klassifikationskri
terien zwischen dem Chinesischen und dem Deutschen auf manchen Gebieten, 
dargestellt werden. Ein Wort kann aber auch in derselben Fachsprache unter
schiedliche Bedeutungen erhalten. Das Wort "fest" kann im Maschinenbau einer
seits den Inhalt "nicht beweglich" haben, andererseits aber auch "schlupffrei" 
oder "nicht umlaufend", "nicht ausriickbar/starr" oder "nicht lose". In der Werk
stoffkunde kann es sowohl "nicht fliissig bzw. gasformig" bedeuten als auch 
"nicht locker". Daher ist die korrekte Anwendung von Terminologie ohne Zwei
fel ein entscheidender Faktor fur die Qualitat einer Fachiibersetzung, da sie einer 
der Haupttrager der lnfonnation ist und dmnit wesentlich zum Gelingen des Wis
senstransfers beitragt. Es ist das sogenannte Problem der Fachwendung. Eine der 
Voraussetzungen dafor ist die begriffiiche "Veliraglichkeit", d. h. daB zwei Be
griffe ohne fachsprachlichen Konflikt iiberhaupt verkniipft werden konnen, man 
kann z. B. sagen "~lie," oder "ill~i1i..4-", aber nicht "4,;-~;1t,4,". Hier ein Bei
spiel der Gegeniiberstellung des deutschen polysemischen Begriffs "Kanai" mit 
den entsprechenden chinesischen monosemischen Benennungen: 

• im Wasserbau: ~~ ("Die Stadt ist <lurch einen Kanai mit dem Meer verbun
den.") 

• in der Elektrotechnik: i.t.i! ("Diesen Sender bekommt man aufKanal 10.") 
• in der Computertechnik: ii.it ("Kana.le greifen auf den I lauptspeicher zu. ") 

Nicht zuletzt stellt sich die fur die chinesisch-deutsche ( oder deutsch-chinesische) 
Terminologiearbeit 6Jflmdlegende Frage nach den Kritierien der begrifflichen 
Aquivalenz. DaB es Pquivalenzprobleme zwischen den Sprachen gibt und diese 
zwischen dem Chinesischen und dem Deutschen noch gro5er sind, wissen alle. 
Daher scheint es nicht ausreichend, nur Erfahrungen der Studenten mit anderen 
Sprachen einzubeziehen. Hier lohnt sich sicher der Hinweis, daB die Aquivalenz
probleme nicht ausschlieBlich fachsprachlicher Natur sind, denn es beschaftigt 
auch den Obersetzer gemeinsprachlicher Texte. 
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ZusammengefaBt gibt es bei der fachsprachlichen Obersetzung zwei grundle
gende Probleme: die Terminologie und die Fachwendung. Bei der Vielzahl der 
Gegenstande und Verfahren im technischen Bereich geht es oft darum, die Zu
sammenhiinge und_ Unterschiede sprachlich moglichst genau abzubilden. Es geht 
also um dte Able1tung von Unterbegriffen aus Oberbegriffen, die durch Hin
zufugung der einschrankenden Merkmale gebildet werden konnen. Den Studen
ten werden einige einschrankende Merkmale gezeigt: 

• je nach der Form: Lager 4iliiR, Walzlager i$.-i~HibiR, Kugellager J.ji.4ibiR 
• je nach der Wirkungsweise: Verbrennungsmotor fl ~tJL. Elektromotor 4':, id] tJt, 
• je nach dem Erfinder/Hersteller: Ottomotor A iih _£_ #J tJL. Dieselmotor !!.\' ;th 

_£_i;!1iJL ,,-

• j_:,_ nach _der Betriebsart: Verbrennungsmaschine fl ~::trL, Stromungsmaschine 
;"t, ff..:tJUli. 

• je nach der Bewegungsart: Kolbenmaschinen i-&-£);;._£_#.,tJt, Hubkolbenma-
schinen 1i .i.A if;£:(( #J tJL. Kreiskolbenmaschinen :a,1: H· :A. if;£_£_#., ;J:TL 

AnschlieBend werden verschiedene Unterbebrriffsbildungstmiglichkeiten vorge
stellt, z. B. nach Einbauart, Farbe, Herkunft, Herstellverfahren und Herkunfts
land. Gezeigt wird damit, daB jeder Oberbegriff wieder Unterbegriff eines allge
memeren Oberbegriffs sein kann, und jeder Unterbegriff kann seinerseits ein 
Ob~rbegrifT fur eine weitere Reihe von Unterbebttiffen werden. Jeder Unterbegriff 
we1st alle Merkmale des Oberbegriffs auf und hat dari1ber hinaus noch ein 
einschrankendcs Merkmal: Die Ableitung des lJnterbegriffs erfolgt mittels Wort
zusammensetzung. Dem Grundwort - z. B. .$!fl;R "Lager" - werden immer neue 
Worter zur Attribuierung hinzugefugt, bis das gewiinschte Mafi an Differenzie
rung erreicht ist, das die Verwechlung mit anderen Lagertypen ausschlieBt. Nur 
die Mittel zur Differenzienmg sind in jeder Sprache anders. D. h. konkret Der 
Blickwinkel ist anders und dadurch auch die Einteilung, je nach Form, Farbe oder 
Verfahren. 

Bevor mit der Obersetzung eines Fachtextes begonnen wird, erhalten die Stu
denten zunachst inhaltlich ahnliche T exte im Deutschen und im Chinesischen sie 
arbeiten sich zuerst in ihrer Muttersprache, dann in der Fremdsprache aufb;und 
1hres bere,ts vorhandenen Wissens in den Gegenstandsbcreich ein. Sie exzerpic
ren aus muttersprachlichen Qucllen wichtige Termini mit den jeweiligen Kontex
ten_ und moglichst mit Definitionen. Im AnschluB daran werden die Beziehungen 
zw1schen den gesammelten Termini geklart und ein Begriffssystem bzw. ein Be
griffsfeld erarbeitet. Danach wird ein Begriffssystem in der Fremdsprache erstellt. 
Ziel dieser Methode ist die Herstellung von ,t,quivalenzbeziehungen zwischen den 
Termini beider Sprachen. AnschlieBend werden die erarbeiteten Termini mitein
ander verglichen. Dabei wird einerseits die Position eines Begriffs innerhalb sei
nes Begriffssystems geklart, das sich von Sprache zu Sprache manchmal stark un
terscheiden kann. Andererseits ermoglichen die zu dem einzelnen Begriff ermit
telten Zusatzinformationen (wie z. B. Definition, Kontext, Quellenangabe) die 

TERMINOLOG!SCHE PROBLEME IM 8EREICH DER TECHNIK 97 

Klarung des Begriffsinhalts. Verschiedene Betrachtungsweisen erganzen und 
korrigieren einander. Man kann damit feststellen, inwieweit beide Systeme 
"deckungsgleich" sind; an der Ahnlichkeit im Aufbau beider Systeme werden 
Lucken bzw. Oberschneidungen dernonstriert. Hier das Beispiel 4it--$- "Personen
kraftwagen": 

• je nach dem Motor des Fahrzeugs: Aiih.f- Benzinauto, ~;'th.$- Dieselauto, 
~#.IA-$- Elektroauto 

• je nach Hubraum und Radstand: ;f;'.-t!J!!4ir--$- Miniwagen, ,J,-!J!!.ffr--$- Kleinwagen, 
'f"iJ!!.ffr--$- Mittelklassewagen, k"!J!!.ffr--$-/~ij,..-!J!!.ffr--$- Limousine 

• je nach dem Einsatzbereich: ~Jf-$- Gelandewagen, -@is/)-$- Sportwagen, 
$--1,t vfJ Jtl .$- Kombifahrzeug 

• je nach der Karosserie: p]fr ,rn A,!¾\x.",\" A4ir--$- Pkw mit Schriigheck, ;..,rn A.ffr--$-
Pkw mit Stufenheck, f.iic.l!.ffr--$- Kabriolett 

Es ist oft der Fall, daB die }quivalenzbeziehungen zwischen dem Chinesischen 
und dem Deutschen fehlen. Je nach Fachgebiet sind grundsatzlich drei Falle fest
zustellen: I. Die Beg1iffe in beiden Sprachen stimmen voll uberein. 2. Die BeLttif
fe sind teilweise aquivalent, weil ein Begriff oder beide Begriffe iiber einen~ ge
meinsamen Kem wesentlicher Merkmale hinaus eigene wesentliche Merkmale 
aufweisen. 3. Der Begriff fehlt in der anderen Sprache. Der Obersetzer, der mit 
den Problemfallen 2 und 3 konfrontiert ist, hat drei Moglichkeiten: I. Die Ent
lehnung oder Lehnilbersetzung eines Wortes aus der Ausgangssprache; das ist 
meistens bei der Obersetzung aus dem Deutsch en ins Chinesische der Fall. 2. 
Das Pragen eines neuen Ausdrucks; das ist ebenfalls bei der Obersetzung aus 
~em Deutschen ins Chinesische der Fall. 3. Die Schaffung eines erklarenden 
.Aqui-valents; das ist meistens bei der Obersetzung sowohl aus dem Deutschen 
ins Chinesische als auch aus dem Chinesischen ins Deutsche der Fall. Insgesamt 
spielt das erklarende fquivalent, d. h. die Umschreibung in der Zielsprache - ge
gebenenfalls unter Hinzufugung der ausgangssprachlichen Benennung - in der 
Praxis die groBte Rolle, z. B. wird "Internet" im Chinesischen als "Internet 
l!l Ff-.§.*JAAJ" wiedergegeben. 

Im Gegensatz zu dieser Methode werden Einzeltermini im Chinesischen und 
Deutschen gegeniibergestellt, die ein Obersetzer selbst anfertiE:-rt, wenn er Wert 
auf die Eindeutigkeit und Einheitlichkeit der Tennini legt, aber oft aus zeitlichen 
Grunden nichts anderes iibrigbleibt als eine Art Glossar anzufertigen. Bei dieser 
Methode ist ein Vergleich der Begriffsinhalte das entscheidende Kriterium. 

Genau wie die Benennungen fur die Objekte und Sachverhalte muB sich der 
Obersetzer die Sachkenntnis selbst aneignen. Dies kann er in einem einzigen Ar
beitsgang tun, z. B. <lurch vergleichendes Lesen von entsprechenden Fachtextcn 
in beiden Arbeitssprachen, am besten systematisch und moglichst kontinuierlich. 
Das gibt ihm in erster Linie die Sicherheit in bezug auf die Fachwendung, die bei 
jeder Obersetzung unabhangig vom Schwierigkeitsgrad zu beachten ist. Oft muB 
man mehrere Textc zu Rate ziehen Denn auch vollig gleiche Objckte und Sach-
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verhalte werden von verschiedenen Autoren nicht in alien Einzelheiten gleich 
dargestellt. Das bringt dem Studenten den Vorteil, auf mehreren Wegen ans Ziel 
zu kommen. Er hat also die Chance, sicherer und griindlicher zu lemen als auf 
dem Weg iiber nur einen Text aus einer Sprache. Besonders geeignet sind aus 
dem Deutschen ins Chinesische iibersetzte Fachbiicher, z. B. der Klassiker fiir 
die deutschen Ingenieure "Dubbel" oder Fachzeitschriften, die von chinesischen 
technischen Universitaten in Zusammenarbeit mit deutschen Verlagen herausge
geben werden. 

Das vergleichende Lesen von Fachtexten in beiden Sprachen vermittelt dem 
Obersetzer integrierteres Wissen als der Einsatz von Worterbiichem besondcrs 
dann, wenn man die Worterbiicher nur als Hilfsmittel zum Auffinden benutzt. Ich 
meine damit nicht, daB Fachworterbiicher unwichtig sind. Wenn sie wirklich gut 
sind, kann man sie sicher als Anregung oder als Kontrolle benutzen. Aber Fach
texte bieten dem Obersetzer genau das, was er im Endeffekt selbst produzieren 
will: die Fachtermini in einem Kontext, d. h. alles, was Uber das isolierte Fach
wort hinaus den Fachtext kennzeichnet und die Benennungen festlegt. Viel wich
tiger als die Sachkenntnis und das Sachvcrstandnis ist die Sprache, denn hier sind 
zwei Aufgaben zu bewaltigen: zunachst die Erkennung und Aneignung von 
sprachlichen Elementen in beiden Arbeitssprachen und dann der Neuaufbau im 
Chinesischen oder im Deutschen, moglichst ohne Verlust und Verzenung. 

Die Wissensexpansion von heute schafft immer neue Termini, deren Bildung 
die Sprachen, insbesonderc das Chinesischc, mit ihren begrenzten Mitteln zu 
bewaltigen haben. Daher sind in erster Linie die Obersetzer stets mit dem Pro
blem konfrontiert, Objekte oder Sachverhalte zu benennen, die gerade neu ent
wickelt warden sind. Hier kann man besonders gut erkennen, daB der Versuch, 
eine Benennung und Beschreibung aus der Ausgangssprache in die Zielsprache zu 
transferieren, oft nm:-_ ein Weg moglichster Annaherung sein kann. Um ganze 
Deckung oder voile Aquivalenz bemiiht man sich sicher, denn man will doch und 
darf auch nicht nachlassig arbeiten, besonders bier nicht. In der terminologischen 
Arbeit muB man jedoch leider oft erkennen, daB man an Grenzen st66 t. In diesem 
Fall muB man aber wissen, wound inwieweit fiquivalenz bereits geschaffen wur
de bzw. vom Obersetzer erreichbar ist . 

Im Vergleich zu den Tem1ini von Gegenstanden stellen die Verben ein 
!,lf66eres ~oblem dar, nicht nur in bezug auf die Frage der Eindeutigkeit, sondem 
auch die Pquivalenz. Wie kann man z. B. bremsen, anbremsen oder abbremsen im 
Chinesischen wiedergeben? Etwa nur mit -1/l1J-;IJ/-if1J-$-? Durch das Paraphrasieren 
eine Annaherung zu erreichcn, ist hier sichcr cine der Moglichkeiten. AuBerdcm 
sind ~ru1 tH¼ (Richtungskomplementc) und ~f,,J-;bi,;J (Richtungsvcrben) im 
Chinesischen bei der Obcrsctzung aus dcm Deutschen ins Chinesische fiir dcut
sche Studenten ein nicht zu ilbersehendes Problem. 

Ein anderes Problem fur das terminologische Arbeiten stellen die Abkiir
zungen dar. Auch in der chinesischen Sprache stehen Kilrzungsverfahren zur 
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Verfiigung. Ihre Funktionen sind ahnlich wie die im Deutschen. Aber das Kilr
zungsverfahren und damit ihre Formen sind oft wesentlich anders. Die Bildung 
eines abgekilrzten Terminus verlauft haufig von der phonologischen Entlehnung 
iiber die Bedeutungslibertragung bis zur Abkilrzung. Aus okonomischen Grunden 
kommen mehrgliedrige Zusammensetzungen (mehrsilbige Lexeme) manchmal in 
Kurzform vor, die man in der Zielsprache oft in ihrer Vollform wiedergeben muB. 
Das gilt in unserem Fall sowohl fiir Chinesisch-Deutsch als auch umgekehrt. Dies 
bringt fiir den Obersetzer die Schwierigkeit mit sich, aus der Kurzform die Voll
form erschlieBen zu milssen. Denn ihre vollstandige Version ist meistens schwer 
zu entschlilsseln. Hier einige Beispiele: 

ift .i.1Hi½ );;'.; Hauptspeicher 
4UIK 43:.i.l:.!l!K -i.fJ a Diskettenlaufwerk 
L.!l[ Li.!:.!l[#J a CD-Rom-Laufwerk 

Eine kurze Darstellung der Terminologienormung sowie deren Probleme in China 
und Deutschland als zusatzliche Himveise fiir die Bedeutung und Mittel zur Her
stellung begriffiicher Eindeutigkeit ist grundsatzlich wichtig, z. B. cine kurze Dar
stellung der Normungstatigkeit im Bereich der Fachterminologie, die Diskussion 
Uber das Problem der Angleichung der Intemationalismen. Auch ist die Frage si
cher interessant, ob die deutschen und andere auslandische GroBfirmen sich in 
diescr Frage bemlihen, mit den chinesischen Institutionen zusanunenzuarbeiten. 

Eine Gelegenhcit, sein terminologisches Wisscn schon wahrend des Studiums 
zu nutzen und zu vcrtiefen, bietet dem Studenten die Diplomarbeit. In Germers
heim befinden wir uns erst im Anfangsstadium. Durch die Anfertigung dieser Ar
beit soil der Student zeigen, daB er in der Lage ist, ein Problem aus dem Bereich 
der Technik - selbstverstandlich auch aus anderen Bereichen - selbstandig nach 
terminologischen Gcsichtspunkten zu bearbeiten. Entscheidet sich der Student fiir 
eine terminologische Diplomarbeit, so fertigt er ein zweisprachiges Glossar zu ei
nem bestimmten Bereich an. Wenn diese Diplomarbeiten richtig organisiert und 
betreut werden, dann hat man nach einiger Zeit sicher ansehnliche Ergebnisse. 

Obwohl diese terminologischen Vorarbeiten ihrem Wesen nach sowohl die 
Sprach- als auch die Sachkenntnis des Studenten frirdem darf nicht iibersehen 
werden, daB die Terrninologiearbeit nur ein Mittel zum Z~eck darstellt und daB 
der Schwerpunkt in Jedem Fall auf dem Obersetzcn von Fachtexten liegen muB. 
Daher konnen dort, wo bereits gute Fachworterbilcher oder -glossare vorliegen, 
die terminologischen Vorarbeiten stark reduziert werden. Aber !eider ist das bei 
dem Sprachpaar Chinesisch-Deutschen nicht der Fall. Terminologische Untersu
chungen sind hier unentbehrlich, wn die Begriffssvsteme sehr unterschiedlich sind 
und die vorhandenen Worterbiicher - wie ich vorhin schon erwahnte - dieser 
Tatsache sehr ungeniigend Rechnung tragen. 
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3. Das Problem der Fremdworter 

Durch die Darstellung der Probleme und der Moglichkeiten zur L?stmg dieser 
Probleme sehen wir daB die Studenten hier mil dem Phanomen konfront1ert smd, 
daB China die mod:rne Wissenschaft und Technik vom Westen tibernommcn hat. 
Deshalb haben auch diejenigen Sprachen auf die chinesische Sprache am meisten 
EinfluB ausgetibt, mit denen die Ergebnisse der Wissenschaft und Technik doku
mentiert werden und mit denen chinesische Ingenieure und T echniker am meisten 
Kontakt haben. Die in den meisten Sprachen tiblichen lntcrnationalisrncn, vor al
lem in der rasch expandierenden Fachsprachenlexik, sind im Chinesischen kaum 
zu finden; wenn, dann sind sie phonetisch, logo1c:,>raphisch und morphologisch 
stark modifiziert. Auch chinesische Muttersprachlcr haben oft Mtihe, sie als In
ternationalismen zu erkermen. Die Adaption, meistens zuerst phonetisch, "ist stets 
mit einem initialen Assimilationsspnmg verbunden, in dem das betreffende 
fremdsprachliche Wort unmittelbar den Fonnalismen des chinesischen phono
logischen und logographischen, manchmal auch des morphologischen System un
terwmfen wird. Dadurch wird es in seinem ausgangssprachlichen Ausdmck stark 
entstellt und damit aueh 'de-internationalisiert'. Dennoch aber bleibt es im chinesi
sehen Sprachsystem ein 'Frerndkorper', der auf langere Dauer im 'fremdwort
feindlichen' lexikalischen Umfeld des Chincsischen umso eher Uberlebens
chancen hat, je leichtcr er sich von vomherein in das strenge logographisch
phonologiseh-morphologisehe Schema des Chinesischen einfii6'1 und/oder be
griffiich-referentiell unersetzlich ist. "4 

Bei der Entlehnung wird meistens zunachst phonetisch verfahren. Um das zu 
verdeutlichen, nenne ich hier einige Beispiele, die den Charakter phonctischer 
und inhaltlicher Entlehnung aufweisen, wobei man behaupten kann, dal3 das 
Hauptgewicht der phonetischen Entlehnungen irn F achsprachlichen lie6'1: B, .iA 
"Motor", 1kAt "Volt", !L,it "Watt", ik ±- "Flansch", tfi.11t4'- "Vitamin", A:1/1:.Jiri 
"Methadon". Die Idee, nur phonetisch zu verfahren, um dadurch cine direkte und 
schnelle Ubernahme zu ermoglichen, hat sich nicht durchsetzen konnen. Denn die 
Akzeptanz m1d damit ihr Durchsetzungsvermogen waren oft sehr fraglich. Erst im 
Lauf der "Rezeption" werden "sinisierte Formen" gefunden, das hei13t, ein gro13er 
Tei! der phonetischen Entlehnungen, insbesondere die rnit mehr als dreisilbigen 
Lexemen, haben lange tiberlebt und wurden dann <lurch Lehniibersetzungen und 
Ncuschopfungen ersctzt. Allein der kurze Zeitraum der letzten 15 Jahre hat deut
lich gezei6'1, dal3 sich die Methode der phonetischen und inhaltlichen Kombina
tion oder Integration durchsetzen. Hier zwei Beispiele: *~'fit-# ➔ ;~;l\:, "La
ser", J:t.4-t ➔ {±"Bit". 

Deshalb ergibt sieh die Frage, ob die Beschaftigung mit der Tenninologie der 
chinesischen Fachsprachen, vor allem der wissenschaftlichen und technischen 
Fachsprachen, auch als cine Beschaftigung mit der Charakteristik der Fremd-

4 Kupfer (I 990 35) 
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worter bezeichnet werden kann, derm sic sind groGtenteils <lurch verschiedene 
Kanale "importiertc Giiter". "Als 'Fremdworter' gelten im allgemeinen solche 
Worter, die sich phonologisch, 6rraphiseh und morphologisch dem jeweiligen 
Sprachsystem noeh nicht, als 'Lehnworter' solche, die sich bereits angeglichen 
haben." 5 Auf die Frage, wie man die "Fremdworter" von "Lehnwortern" irn Chi
nesischen differenzieren kann, mochte ieh hier nicht cingehen." Es ist sichcr rich
tig, da/3 sich die mcisten lexikalischen Entlehnungen oft in einem relativ kurzen 
historischen Zeit dern Chinesischen angepa13t haben, so daB man, wenn man sich 
nicht speziell damit beschaftigt, sie als eigensprachliche Lexembildungen empfin
det. Was das Chinesische von den meisten anderen Sprachen unterscheidet, ist 
die Unfahigkeit, bedarfsweise phonetische Entlehnungen in der urspriinglichen 
Form aus irgendeiner Sprache direkt zu tibernehmen. Es gibt die Behauptung, das 
Chinesische sei die einzige Sprache, die diese Unfahigkeit hat. 7 Daher heITScht im 
ersten Stadium der Entlehnung meistens cine "terminologische Verwimmg" oder 
ein "Chaos". Fiir den gleichen Gegenstand 6,jbt es oft mehrere Varianten. Von 
Eindeutigkeit und Eineindeutigkeit ist man oft weit entfernt Wer seri(1s arbeitet, 
fiigt dem entlehnten Beg:riff noeh den Be6'liff in der Ausgangssprache hinzu. Man 
hat Mtihc, der rasanten Entwicklung der Wissenschaft und Technik nachzukom
men. 

So kann man behaupten, ein wichtiger Bestandteil der Tenninolo6,jearbeit ist 
oft der Versuch, den Weg, den die Fremdwi.111er von ihren Herkunftslandern nach 
China gcfunden haben, zu rekonstrnieren und damit die wichtigsten Merkmale 
und di~ Charakteristik der chinesischen Fachtenninologie zu beschreiben. Da
durch katm man zeigen, wo die Unterschiede liegen in bezug auf die Wortbildung 
und -zusammensetzung, ob es sich nun urn den Blickwinkel und die Verfahrens
weise oder die Reihenfolge der Ablaufe Ulld Handlungen handelt. Das dient letz
tcn Endes dazu, die Tenninolo6,iearbeit zu fordern, egal in welcher Richtung, ob 
chinesisch-deutsch oder umgekehrt. Man kann hier sehr gut beobachten, wie die 
terminologischen Locher Schlitt for Schritt gestopft werden. 

4. Lehrmaterial 

Eine sachgercchte Auswahl der Texte als Unterlagen der Obersetztmgs(ibung ist 
mit viclenL Problemcn verbunden. Eine Auswahl, die die wiehtigsten technischen 
Gebiete abdeckt, ist nicht unbedingt notwendig und auch technisch kaum mach
bar. Aul3erdem ist das angesiehts der Studiendauer nicht sinnvoll. Dabei kann es 
nicht darum gehen, starre Prinzipicn zu entwickcln, zumal es sich bei den im Un
terricht angewandten Texten in der Regel lllll Originaltexte handelt, die urspriing
lich nicht '-zu didaktischcn Zwecken for die Ubersetzungsiibung verfa13t wurden 

5 Kupfer (199033) 
6 Siehe dazu Kupfer ( 1990 31-54) 
7 V gl. Zhou Youguang ( I 99312) 
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und sich daher einem allzu schematischen Vorgehen bei der Auswahl widerset
zen. Eine rein intuitive Auswahl ist ebenso untauglich. Eine Mischung von Texten 
aus Hochschullehrbiichem, technischen Fachzeitschriften sowie Montageanwei
sungen oder Bedienungshandbiichem ware vielleicht eine Losung, oder anders 
gesagt, Texte aus dem Bereich der angewandten Wissenschaft und Tcchnik, wo 
ein Fachmann anderen Fachleuten Informationen zu Fragen des gemcinsamen 
Fachgebietes vermittelt. Texte aus dem Bereich dcr theoretischen Grundlagen
wissenschaften und experimentellen Wissenschaften sind for unseren Zweck nicht 
geeignet. Die chinesischen Hochschullchrbiicher basieren meistens auf auslan
dischen Fach- und Lehrbiichem. Die Professorcn haben die LehrbUcher mit 
groEter Sorgfalt zusammengestellt. Sie sind nicht nur fachlich und sprachlich gut, 
sondem auch terminolo1:,>isch relativ einheitlich. Aber bis sie eingesetzt werden, 
hat sich der Wissensstand wciter entwickelt. Die Texte aus den chinesischen 
Fachzeitschriften berichten mit immer kiirzerem Zeitabstand zum Westen iiber 
die neueste Entwicklung, sind aber tenninologisch nicht einheitlich und sprachlich 
auch nicht immer einwandfrei. So kann man den Studenten sowohl das Grund
wissen als auch den neuesten Stand der Dinge vermitteln. 

Da der lexikalische Bestand jedoch vie) starker vom Inhaltsbereich, dem Spe
zialisierungsgrad und der Textsorte abhangt und demcntsprechend auch starker 
variiert, sollte man folgende Oberlegungen, die im Einzelfall anzuwenden sind, 
beaehten: 

• Er muB fachbezogen und inhaltsorientiert sein. Die Tenninologie der Kfz
Technik macht z. B. oft bei der 1,'f,- fJ 'F Statik, #; fJ cf Dynamik sowie 
!A fJ c1":f:o;/,L1;$;..J'fL k Wanne- und Stromungslehre "tenninologische Anlei
hen", d. h. daB einerseits Grundbegriffe wie z. B. fJ, -#J fJ "Kraft" oder 
#-#J "Kraft-iibertragung" auftauchen, andererseits aber auch Zusammen
setzungen wie "-i)J fJiJG" KraHmaschine oder "-#J fJ''iti¼" Kraftschlu/3; ei
nerseits Grundbegriffe wie !£}] "Druck", !£}] fit "Druckenergie'' etc., an
dererseits Begiiffe wie llik "Dmckgefalle", !£}] ~j] "Druckventil": einer
seits Grundbe6rriffe wie ft~ "Reibung", lt,!'¾ }id4:: "Reibungszahl", ande
rerseits Begriffe wie ft~ ii "Reibbelag" und fttf,f- wll fj};_ "Reibscheibe" etc. 

• Die Vermittlung des Grundwortschatzes muB Vorrang haben vor der des 
speziellen Wortschatzes. Es muB systematisch vennittelt werden. Der sy
stematische Erwerb dieser Fachbegriffc liefert for den Studenten die 
Grundlagen seiner Sprachkompetenz. 

Zusammengefaf3t soil die Auswahl von Texten einerseits die entsprechende Men
ge grundlegender T ennini enthalten, die der Student braucht und von seiner 
Sprachkenntnis im Chinesischen und Sachkenntnis her verarbeiten kann, und an
dererseits die entsprechende Menge hoher spezializierter Tennini umfassen, die 
for ihn for das Verstandnis und damit auch for die Obersetzung wichtig sind. 

Ich mochte hier auch darauf hinweisen, daB dcr Student aus der Beschaftigung 
mit popularwissenschaftlichen Texten grof3en Gewinn ziehen kann, denn er kann 
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seine sprachliche Kompetenz sowohl in der Muttersprache als auch in der Fremd
spraehe deutlich vergroBem. Er wird dazu angeregt, seine Allgemeinbildung zu 
erweitem, eine Fahigkeit, die gerade fur den Dbersetzer von besonderer Bedeu
tung ist, da er in der Bernfspraxis mil standig weehselnden Themen konfrontiert 
wird. Es isl daher wichtig, daB der Student schon bei seiner Ausbildung die dafur 
notwendige Flcxibilitat einiibt. Gerade vom Standpunkt des terminologischen Ar
beitens aus sind populaiwissenschaftliche Texte \vichtig, da in diesen Texten die 
Fachtenninologie aus Gri.inden der Lesbarkeit vermieden oder urnschrieben wird. 
Der Student hat damit die Moglichkeit, die Varianten kennenzulernen. 

5. SchluB 

Anfang dieses Jahrhunderts spielte die japanische Sprache cine wichtige Vennitt
lerrolle for die expandierende Tenninologie in den vielen neuen Wissensberei
chen for das Chinesische. "Die logographische Adaption und Obemahme _japani
scher W(it1er war for das Chinesische die bequemste aller Moglichkeiten der 
Entlehnung und sicherte die unmittelbare und vollstandige Integration in den ei
genen Wortschatz." 8 Nachdem die japanische Sprache ihren eigenen Weg gegan
gen war, blieb das Chinesische auf sich allein angewiesen. 

Die Problematik der lexikalischen Entlehnung ist for <las Chinesische jedoch 
nicht neu. Als der Buddhismus nach China kam, war eines der 6rr6Eten Probleme 
die Rezeption der buddhistischen Tenninologie Es hat Jahrhunderte gedauert, bis 
sie richtig im Chinesischen FuB faBte. Es war zu jener Zeit aber ein ganz anderer 
historischer Hintergrund. Enthusiasmus ist vielleicht das passende Wort rnn Zll 

beschreiben, wie sich die Obersetzer von damals an die Arbeit gemacht haben. 
Und wie isl es mit der Situation von heute? Auf jeden Fall lohnt es sich, sich mit 
der Problematik der chinesischen Fachtenninologie zu beschaftigen, damit das 
Chinesische nicht vollig von den anderen Sprachen isoliert wird. Das tenninologi
sche Arbeiten in die Ausbildung der Obersetzer einzubeziehen, ist von 6rro8er Be
deutung, denn sie sind diejenigen, die sich spiiter in ihrem Berufsleben damit 
"herurnschlagen" miissen. 

8 Kupfer ( 199040) 
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Recommendations of the U.S. National Task Force 
on Basic Chinese1 

I. Background 

The aim of this project, funded by the American National Endowment for the 
Humanities, has been to bring together as many of the leaders in the field of 
Chinese language instruction in the U.S. as possible to develop a consensus on 
the desilc,'11 and content of basic Chinese language programs. The project was 
sponsored by the National Foreilc,'11 Language Center (NFLC) at The Johns 
Hopkins University in Washington, D.C. and directed by the late Professor A 
Ronald Walton, fonnerly Deputy Director of the NFLC. 

In the fall of 1992, Deputy Director Walton organized a six-member Task 
Force and charged it with the task of developing a comprehensive program guide 
for basic Chinese. The members of the Task Force included three high school 
teachers of Chinese: Mr. George C. Henrichson of Berkshire School in Massa
chusetts, Mrs. Margaret M. Wong of Breck School in Minnesota, and Dr. Wei
Ling Wu of W. Windsor-Plainsboro High School in New Jersey; and three 
college teachers of Chinese: Professor Yung-0 Biq of San Francisco State 
University in California, Professor Clara Yu of Middlebury College in Vermont, 
and Professor Cornelius C. Kubler (Task Force Chair) of Williams College in 
Massachusetts. Professor Gala) Walker of The Ohio State University served as 
Project Consultant 

An Advisory Board consisting of thirteen specialists in the Teaching of Chi
nese as a Foreign Language helped identify the topics to be investigated and 
provided comments on the materials produced by the Task Force.2 The members 
of the Task Force and Advisory Board were selected to be as representative as 
possible of the field of Chinese language teaching in the U.S., with careful 
attention paid to such factors as geographical distribution and the balance 

1 This article is a revised version of a paper read at the annual meeting of the (American) 
Association for Asian Studies in Honolulu, Hawaii on April 11, 1996. I hereby acknowledge 
financial support received from the Foundation for Scholarly Exchange in Taipei which made 
possible the revision of the paper. 

2 The names of the members of the Advisory Board, with their institutional affiliations at 
the inception of the project, were: Professor Susan Blader, Dartmouth College; Professor T 
Richard Chi, University of Utah; Professor Madeline Chu, Kalamazoo College; Mr. Robert W 
Demeritt, Shawnee Mission Public Schools; Ms. Claire Kotenbeutel, J Madison Memorial 
High School; Mrs. Lucy Lee, Livingston High School; Dr. Ming Lee, California State 
University; Mrs Lisa Crooks Lin, Central-Hower High School; Professor Jing-Heng S Ma, 
Wellesley College; Professor Scott McGinnis, University of Oregon; Professor S Robert 
Ramsey, University of Maryland; Mr. Reuben Yang, Anchorage Public Schools; and Ms. 
Elaine Zanicchi, Bronx I ligh School of Science. 




