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Preface 

An Interdisciplinary Vision towards New Avenues of 
Research 

Stefania Spina 

It is a pleasure and an honour to celebrate Elisabeth Burr’s academic career 
with the preface to this Festschrift. In the following pages, I will try to 
outline the main milestones of her work as a professor, researcher, project 
coordinator, students’ supervisor, and tireless promoter of new ideas and 
initiatives. And I will try as well to highlight one of the traits that distin-
guished her career, which emerged clearly to all those - like me – who had 
the privilege to cross her academic path: her being an innovator, a scholar 
always animated by a passionate vision of the future, and constantly aiming 
at new paths to explore. Her contributions to Romance linguistics, particu-
larly in the fields of corpus linguistics, digital humanities, language varie-
ties, and language and gender, are all permeated by this strong inclination 
towards the exploration and the promotion of new methods and strands of 
research. 

Elisabeth Burr studied Romance, English and German literature and lin-
guistics at the University of Tübingen from 1971 to 1980. From 1973 to 
1974, in France, she devoted herself to French, Spanish and English lan-
guages and literature, at the Université de Picardie, Amiens. She then 
studied Spanish, English and Italian literature and language for a year 
(1975-76) at the University of Leeds, UK. In 1982 she also graduated in 
European modern foreign languages and literatures at the Istituto Univer-
sitario Orientale di Napoli, in Italy, where she spent more than 5 years as a 
lecturer for the German Academic Exchange Service. Upon her return to 
Germany, she took up a post in the Italian Department at Duisburg Univer-
sity, where she taught Italian linguistics.  

In 1991 she received a PhD in Romance Linguistics from the Duisburg 
University, with a dissertation on “Verb and Variety. A contribution to the 
description of linguistic variation using the example of Italian newspaper 
language” (Verb und Varietät. Ein Beitrag zur Bestimmung der sprachli-
chen Variation am Beispiel der italienischen Zeitungssprache). 

In 1997, after having concluded her postdoctoral qualification (Habilita-
tion) in Romance Studies, with a monograph on “Repeated Discourse and 
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idiomatic competence. French, Italian and Spanish” (Wiederholte Rede 
und idiomatische Kompetenz. Französisch, Italienisch, Spanisch), she held 
several temporary professorships of Romance linguistics at the universities 
of Cologne, Siegen, Bremen and Marburg. In 2004 she was re-qualified in 
Romance Linguistics at the University of Bremen. In 2005 she was offered 
the Chair of French, Francophone and Italian linguistics at Leipzig Univer-
sity, which she held until her retirement. 

During her career, Elisabeth Burr has received several awards for her 
academic work. In 1994 she obtained the Annual Prize 1993 of the Duis-
burg University Society for outstanding young academics; in 1997 she re-
ceived a prize within the framework of the action programme "Quality of 
Teaching" for special commitment to teaching, proposed by a commission 
of students and lecturers. In 2001 she was appointed Distinguished Visiting 
Fellow of the Humanities Computing Unit at the University of Oxford. 

Corpus linguistics 

Since her doctoral dissertation, Elisabeth Burr adopted an empirical ap-
proach to the study of linguistic variation, based on the analysis of vast 
amounts of data collected in electronic corpora. This approach, which was 
already widely used in the British context, was not yet widespread in Ro-
mance linguistics. Her research on the Italian verbal system was conducted 
using a corpus of Italian newspaper language, collected and annotated by 
herself. Similarly, her postdoctoral monograph on repeated discourse and 
idiomatic competence was based on a corpus of French, Italian and Spanish 
newspaper language that she had created herself. The novelty of this em-
pirical approach, which is based on the assumption that vast amounts of 
linguistic data allow to discover and investigate recurrent patterns in the 
targeted languages, may be difficult to recognise today, when the collection 
and analysis of linguistic corpora is becoming the standard in most areas 
of linguistics. But the innovative character of her work can be better appre-
ciated when one considers that her research through corpora began in the 
late 1980s: the Corpus of Italian Newspapers was compiled with articles 
published in October 1989 by four Italian newspapers. The corpus was en-
coded following the Text Encoding Initiative standard. Its TEI-compliant 
editorial declaration states: “Most articles have been provided in electronic 
form (floppy disk) by the publishers. Headlines and articles which had ap-
peared in the paper version but were missing on the floppy disk have been 
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transcribed by typing. How many times has the text been proofread? Many 
times”. The corpus was stored at the Oxford Text Archive in 1993, so as to 
be permanently available to scholars from all over the world. The choice 
of these two international initiatives - the TEI and the OTA - reveals an 
early awareness of an issue in scientific research that is now considered 
essential: the need for open and re-usable data. 

The Corpus of Italian Newspapers can be considered, along with a few 
others, a pioneer in the field of corpus-based studies of Italian linguistics. 
A few years later, as part of her research for her postdoctoral monograph, 
Elisabeth Burr extended her work on corpora to other Romance languages, 
compiling the Corpus of French, Italian & Spanish Newspaper Language 
“European Elections” (1994), which included articles from Le Monde, La 
Vanguardia and Corriere della Sera (cf. Burr 1999d; Burr 2000) and finally, 
in 2011, the French and Italian Newspaper Corpus “Women’s Football 
World Cup” (FrItZ). The three corpora were then merged into the Duis-
burg-Leipzig Corpus of Romance newspaper languages, a multilingual 
collection of linguistic data, annotated according to high quality interna-
tional standards. 

Digital Humanities 

Another area to which Elisabeth Burr devoted a large part of her academic 
activity is Digital Humanities. In this new approach, she recognised very 
soon the value of reshaping and strengthening the humanities and expand-
ing their boundaries through the integration with the digital technologies.  

The interest in digital humanities resulted in three complementary areas 
of activity. First of all, in her participation in research projects, funded by 
several international institutions (European Commission, Social Sciences 
and Humanities Canadian Research Council, German Research Founda-
tion, to mention a few examples). Since 1998, she participated in the The-
matic Network “Advanced Computing in the Humanities” (ACO*HUM), 
within the SOCRATES/ERASMUS programme of the European Commis-
sion, aimed at investigating the use of new technologies in Humanities 
teaching and learning. She also became a member of the Network of Ex-
cellence “Computing & Humanities in Multilingual Europe” (CHiME). 
Some of the research themes she addressed in this framework were: “Un-
derstanding Digital Humanities Research Teams: Implications of Multi-
Country, Multi-Language, and Multi-Culture Team Membership”, and 
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“Modelling - Networking - Visualisation. The Digital Humanities as an in-
terdisciplinary research paradigm”. 

Secondly, Elisabeth Burr played an institutional role in international as-
sociations devoted to the digital humanities. Since 2016 she has been 
President of the European Association for Digital Humanities (EADH), a 
board member of the Alliance of Digital Humanities Organizations 
(ADHO), and – since 2012 – of Digital Humanities in German-speaking 
countries (DHd). Having joined the Association for Literary and Linguistic 
Computing (ALLC) in 1989 and having served as associated member of its 
Executive Committee from 1998 to 2001, she was elected member of the 
ALLC's Executive Committee in 2001. At the moment she is also Chair of 
the Standing Committee on Multi-lingualism & Multi-culturalism of the 
Alliance of Digital Humanities Organizations (ADHO) and Internationali-
sation Editor of the Digital Humanities Quarterly (DHQ). 

Thirdly, Elisabeth Burr played the role of promoter of key educational 
initiatives in the field of digital humanities. In 2009 she was the organizer 
of the first “Culture & Technology European Summer University in Digital 
Humanities”, as part of the “International Digital Humanities Training Net-
work”. The school, which has been held at the University of Leipzig every 
year since then, brings together scholars from several countries, in order to 
exchange “interdisciplinary knowledge and experience on the use of infor-
mation technology methods in the humanities”. The school, which was 
acknowledged as a reference point for the whole community of digital hu-
manists, was originally conceived as “European” in order to emphasise the 
aim of developing the digital humanities within a European context, as well 
as to stress the multilingual and multicultural nature of scientific research. 
 
This variety of interests and roles (project and institutional coordinator, 
promoter of educational activities), together with her inclination towards 
interdisciplinarity, is reflected in her scientific production: after her first 
works on the language of Italian newspapers at the end of the 1980s (cf. 
Burr 1987, Burr 1988, 1989, up to Burr 1998a and 1998b), Elisabeth Burr 
has published important contributions on the relationship between lan-
guage and gender (cf. Burr 1995, 1997, 1999a, 1999b and 2003), and on 
linguistic policy (cf. Burr 1999c, 2012). Her more recent interest in the 
field of digital humanities has also produced relevant contributions (e.g., 
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Burr 2013, 2019). She has also investigated topics related to historical lin-
guistics, such as grammaticalization in Romance languages (cf. Burr 
2001), and to sociolinguistics, such as multilingualism (cf. Burr 2005a).  

In addition, a number of volumes she co-edited are of particular im-
portance in the field of Romance linguistics, such as the two works on ur-
ban sociolinguistics (cf. Burr 2009a and 2011a), the volume on Language 
and identity in the digital space (cf. Burr 2014), and mostly the proceedings 
of the Sixth Conference of the Società Internazionale di Linguistica e Filo-
logia Italiana (SILFI) on the relationship between tradition and innovation 
in Italian linguistics and philology. The three-volume proceedings of this 
conference, published in 2005, 2009 and 2011, are notably significant (cf. 
Burr 2005b, 2009b, 2011b), also institutionally: Elisabeth Burr was at that 
time the President of SILFI (1998-2000), and the theme of the conference, 
which focused on the relationship between tradition and innovation and on 
the influence of the digital technology on linguistic and philological 
studies, had in those days both a scientific and a cultural value. 

It is this constant effort to integrate tradition and innovation, established 
linguistic approaches and new digital and computational methodologies, to 
which she has trained a generation of students and young scholars, that best 
characterises Elisabeth Burr's academic career, which this volume is in-
tended to celebrate. 
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Zum Geleit 

Ergon & Energéia: an inside view of 45 years of linguistic 
research 

Robert Evans 

Paris July 4-6 1978. 

Hotel Gay-Lussac, 28 Rue Gay-Lussac, a few streets south of the Panthéon. 
The small dowdy breakfast room of the hotel is half full. Standard break-
fast: large café au lait, greasy croissant, gaulloises caporal sans filtre. The 
bustling proprietor interrupts to say that there is somebody – a Monsieur 
Cellard - on the phone in the hall for her. With something between diffi-
dence and apprehension she goes out to take the call. She returns, excited, 
pleased, incredulous: Cellard, Jacques Cellard of Le Monde ("journaliste, 
linguiste, et romancier français" according to fr. wikipedia.org today) in-
vites her to come to his place of work in the Rue des Italiens. Excited, 
pleased, shocked. M. Cellard proposes lunch close to Le Monde after their 
meeting. 

Two days later, Rue du Faubourg Poissonière, building of L'Humanité, 
the newspaper of the French Communist Party, the PCF. Two days of hes-
itation before screwing up courage to take the step. Strict controls at the 
entrance as expected, mistrustful looks, hard to comprehend, a wait in the 
rather clinical foyer (a note written the same day remarks: 'struck by the 
layout'). A thin, sallow man enters. Mistrust in his gaze, too. His name is 
Hanno, himself a journalist for the paper. He has been asked to come down 
to see if he can help in answering her questions, though he admits to not 
knowing exactly what she wants to know. 

Tübingen, October 1978, Winter Semester.  

Main lecture hall of the Neuphilologikum, which some insist on calling the 
Bert-Brecht-Building (the same people insist on calling the University 
'Ernst Bloch Universität', but in vain). Professor Eugenio Coseriu, before 
beginning his recurrent main lecture on the verb system of the romance 
languages, digresses for a moment. He announces to the students that one 
of their number, Fräulein Burr, has been mentioned in an article in the most 
prestigious French newspaper, Le Monde, and namely in connection with 
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her study of language use in French newspapers. Le Monde's house expert 
for the French language, M. Jacques Cellard, has dedicated his column 
"Chronique du langage" to Fräulein Burr's investigations into the use of 
the past historic in newspaper language. Coseriu praises her initiative and 
recommends her to the others as an example they should follow. He clears 
his throat, turns to the board, says äh a number of times before beginning, 
very likely, with Saussure's notion of parole, the significance of ergon and 
energéia, or the relationship between Humboldt and Aristotle and the 
Greek origins of romance verb systems. She is astonished, embarrassed, 
delighted, shocked, by turns by Coseriu's words, his praise, his attention. 
The mix of emotions is still written in her face hours later. The echoes of 
this will go deep. Maturing over time, the deeply personal elements of this 
intellectual skein will surface in many different forms over the years to 
come. 

*** 

Tübingen, Romance languages in Tübingen, a European skein of 
things. 

Newspaper language, the verb system of the Romance languages, quanti-
tative research, language corpora. All of these 'interests' were born in the 
Coseriu lectures, unbeknown to the Meister himself, of course, in combi-
nation, however, with an intensely-lived commitment to popular culture 
and social progress. Further, a vigorous immersion in the student life Tü-
bingen offered, and an almost self-cancelling dissolution in the life of 
countries central to her studies provided Elly with biographical resources 
for a learning process of work and action taut with productively contradic-
tory elements: Tübingen, for example, meant the Student Parliament and 
the Waldhäuser Student Residence Council, gloriously furious meetings, 
standing room only for Herbert Marcuse and Ernst Bloch, Hans Küng and 
Walter Jens. But it also meant seminars in the Alte Bursa under creaking 
beams, and jobbing in local restaurants serving homesick French conscripts 
from the Tübingen garrison. Living, too, among probably the last-surviv-
ing Tübingen Gôgen, the Tübingen Swabian locals, vintners and railway-
people all, was grounding in all the swirl of university studies. 

Italy as a student involved regular descents on Rome to earn money as a 
tourist guide for an arch-Catholic travel agency, a forced confrontation 
with l'Allemagne profonde of the early 70s, certainly no joke, but also mad 
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trips across the Apennines in her chrome yellow VW Beetle Halifax, 
packed to bursting with revelling foreigners all intent on the road, Rome, 
and romance.  

Her relationships to Spain were played out in the last years of General 
Franco, his lingering death-grip reflected in the daily papers' everlasting 
refrain confirming the health of the King, the glorious sunshine and the 
continual arrival of foreign tourists. Spain for her was also insight into the 
cold of winter in unheated southern buildings, the confidential, thrilling 
acquaintance with Catalan nationalism and acquiring censored LPs by 
Raimón, but entering, too, into the superlatively conformist ambience of 
the student Tunas of Valencia.  

A year in France saw endless solitary drives through wintry Picard lanes, 
and Amiens, a gray-built industrial city, the revolutionary hum of the Mai-
son de la Culture, a personal acquaintance with Sevillan poetry, as well as 
William Burroughs, André Breton, and automatic writing. 

Each of these encounters found their different ways into a special fasci-
nation with Coseriu's systematic body of work. The discovery, too, as a 
student, of the force driving a theoretical School such as Coseriu's and see-
ing and experiencing the physical presence of such a School and its bur-
geoning emerging personalities, had a strong emotional and intellectual 
effect on her. University was much more than simply studying for the first 
Zulassungsarbeit. Studying was quite simply so much more than a path to 
a final examination. And it should not be forgotten that every student of 
Romance Studies, but for that matter, of German, History, English and all 
the rest, was there to become a grammar-school teacher. No-one in the 70s 
‘did’ a Magister Artium, and no-one had yet heard, o frabjous day, of a 
'Masters' … 

She too, at the outset in ‘71, had assumed without question that the sim-
ple aim of university was, naturally, school teaching.  

Autumn of 1975 and beyond 

She has decisively already abandoned the broad ways of academe and with 
them the expectation of a life in school (even as far as to weigh up the 
chances of emigration to Canada to escape the conservatism beckoning 
her) and is moving with increasing confidence into uncertain straits by the 
winter of a year in the middle of the 70s.  
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In a frozen room heated desperately and suffocatingly by an asthmatic 
gas fire, in a frozen, empty house in Leeds, she worked intensively, dog-
gedly even, on the use of verb tenses in the Morning Star. Her commitment 
to the study she was working on (the seminar paper for a Hauptseminar 
held by the jovial American Professor David Reibel) perplexed in all its 
seriousness the other inhabitants of the frozen house. Used themselves to 
spend their time drinking endless mugs of tea and smoking substantial 
numbers of cigarettes, they were genuinely impressed by her commitment 
and knowledge, and struggled to understand the significance of what she 
was doing. The seminar paper earned her an excellent grade, though the 
precise reaction of Prof. Reibel is unknown. 

The newspaper investigation, however, by now becomes the focus of her 
interest. The methodology is provided by a Romance language perspective, 
capable and desirous of comprehending language use across related lan-
guages and only so. An approach rooted in the realization of language, cen-
tred on the historic language, rejecting 'invented' language and theoretical 
systems divorced from the 'social'. The field: French, Spanish, Italian 
newspapers. Le Monde, Le Figaro, ABC, Informaciones; later il Corriere 
della Sera, Repubblica, il Mattino and Paese Sera. The popular press (in 
Naples Paese Sera becomes a special focus), the work of Paolo Murialdi, 
the impact of sociolinguistics, popular linguistics, dialect and gender. The 
enormous and lasting presence of Tullio de Mauro. A continuing and grow-
ing interest in the historic language, and in particular in the antagonistic 
relationship between national languages and dialect. For Italian this means 
a vigorous deconstruction of Manzoni and Ascoli, of Bembo and Dante. 
Historical grammars, language and patriarchy. Historical grammars, lan-
guage and society.  

The cold and the quantities of fish and chips and tea back in Leeds might 
conceivably have dampened the spirit of research, had not Arnold Kettle, 
Margot Heinemann, but above all, Raymond Williams provided an incom-
parable legimating force that married well with the turn to popular forms 
of language such as the popular press and their embeddedness in social 
transformation, social justice and learning processes. 

Doing being a student in the late ‘70s when she completes her studies in 
Romance Languages and Literature and English, adding on a third main 
course of study in German, is accompanied by the imaginary and the 
soundtrack of Rainer Werner Fassbinder and his unembellished homilies 
on West German materialism; by translating from the Spanish for the 
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Chilean musicians of Quilapayún to a jam-packed Mensa and Ernst Bloch's 
funeral in August 1977. 

A crucial transitional influence, too, came from working for the Italian 
trade unions' worker education programme, assisting Italian gastarbeiter 
from Orgosolo, or the Provinces of Catania or Lecce or from wherever the 
Italian state in those years failed to provide a dignified future, to obtain 
their middle school certificate.  

The soundtrack in the head was provided by, among others, the feminism 
of Bea Campbell and Red Letters, of Sheila Rowbotham and Hidden From 
History, of Elena Gianini Belotti and Dalle Parte Delle Bambine, but 
equally by the entire Rougon-Macquart and a fiercely feminist reconsider-
ation of the Précieuses. 

*** 

Paris and after: the way and the goal 

She discussed with Jacques Cellard her findings, namely that the past his-
toric, routinely relegated to the dusty realms of literary narrative, was in 
fact to be found abundantly and in surprising good health across the whole 
gamut of newspaper rubrics. He was evidently intrigued and went on to 
write about this in his column. He even invited her to visit him in his coun-
try retreat where he had his library, an invitation she never took up. 

M. Hanno listened not entirely freely to similar arguments regarding the 
past historic. It could not be, he responded. L'Humanité, as the organ of the 
most advanced section of the workers' movement, could not possibly clut-
ter its texts with literary dross. Yet a single account of a football match the 
day before yielded on the spot half a dozen examples of the suspicious form 
of speech …  

A visit to the Académie Française on the Seine had yielded nothing. The 
visit to Le Monde had yielded on the other hand an invitation and an ex-
ceptional mention in Coseriu's lecture (and his particular, if inconstant, at-
tention thereafter). But more was yet to come. 

First, surprisingly, a package arrives in the summer of 1978 from M. 
Hanno. Struck, no doubt, by the recording of his rather mistrustful remarks 
on a cheap Quelle1-bought battery cassette-recorder wielded by her at their 
                                                 
1 Quelle – one of the leading mail-order businesses in Germany.  
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meeting, he had taken the initiative of starting a small interview survey of 
his own among the editorial staff of the embattled prickly fortress of French 
communism L'Humanité on the question of the use of the past historic in 
their journalistic work. The fruits of this touching example of selfless com-
mitment was a rough piece of action research which meant more for its 
spirit of generosity than for the results it intended to present. It was proof 
that that supposedly moribund discipline, the detailed study of active lan-
guage use, could involve, fire and, later one would say, empower people to 
ask questions… When a similar cassette arrives, too, from Cellard, the re-
sult of his own investigations in the hallowed rooms of the Rue des Italiens, 
the strait gate seems to be opening out onto an avenue. Certainly, way and 
goal seem to be becoming one: on August 22nd 1978, in fact, she proposes 
the investigation into the realization in newspaper language of the Coserian 
verbal system to Professor Coseriu himself, who agrees to accept this for a 
thesis, dictating to her his fulsome acceptance in the necessary letter to the 
exam office. Her plan, to study newspaper language, and to apply to this 
the statistical method set out in the East German edition of Marcel Cohen's 
work, is bold. It is original, to be sure. It is, quite simply, unparalleled. 

Language variety and 40 years of research practice 

There is room for speculation: while not envisaged as such, the effect of 
her research on those now distant Parisian practitioners was comparable to 
opting for a form of participatory action research, above all because auton-
omous practice was triggered that had a clearly transformative character, 
and this marks a moment in which her research practice crystallized in her 
hands for the first time. Then, this first foray into quantitative research is 
itself transformed by the 5 years spent immersed in the vivid surrealities of 
Naples and under the influence of increasingly accessible computer tech-
nology from the mid-80s (by which time she is in Duisburg) into the doc-
toral study on verb and variety in Italian newspapers which includes a 
1000-page annexe, which before the advent of the internet represents the 
equivalent of the online corpora this and subsequent studies, from the mid-
dle of the 90s onwards, give birth to. The number-crunching previously 
painstakingly performed by hand on another Quelle-purchased device, a 
30-D-Mark pocket calculator, evolves into serious computer-aided lan-
guage data analysis and welds her fundamental relationship to the emerg-
ing field of language corpora and its software (OCR, Word Cruncher, 
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MonoConc). The transition, from 1988 on, to computer-driven data analy-
sis welds, too, the fundamentally creative relationship to the people inhab-
iting this new field of studies internationally. Finding access to, and 
recognition in, such evolving scientific communities for a rising academic 
who stands wholly alone inside and outside the established academic struc-
tures, above all in Germany, can scarcely be imagined at the time of writ-
ing, where the sheer hype around the 'digital' has become the most 
common, if not debased, currency of all.  

Alone in the entire (by then unified) German academic landscape she 
sought and found dialogue and collaboration in the international commu-
nity of early digital humanists, who have since grown together to create 
associations on every continent, of which she is today, of course, one of 
the most important individual figures. A quarter of a century of commit-
ment to the field and the people of DH, including a landmark conference 
in Duisburg, SILFI 2000, that brought together sections of the research 
community unaware of each other's existence, later CliP and, later still, the 
Leipzig European Summer University, are movements in a larger concerto 
of effort and action that are still unfolding.  

Ergon and energéia. A last glance 

Ergon and energéia, these words have accompanied her now for over 45 
years and have aptly encapsulated her achievement, so far. Regarding er-
gon, she was certainly never one to shirk work. If some of the tools she 
used over the years have lost their swank and sunk into almost comic irrel-
evance (the IBM electric typewriter purchased for the first thesis in 1979; 
the pocket calculator for serious number-crunching; the card and rod make-
do computer that was happily superseded by the real thing; the first printer 
as big as a Hammond Organ; the first IBM-compatible desktop with all of 
its 40MB hard disk; hours training with her eldest daughter a state of the 
art Kurzweil OCR scanner as big as a tractor to recognize print fonts; the 
very beginnings of the internet and the halcyon days of mailing list discus-
sions before everyone got healthily sick of them), they were each and every 
one of them essential steps on the path to finding a fertile interface between 
the disciplines of the humanities and emerging digital knowledge environ-
ments. Ergon paired with energéia put whole university departments on 
the digital map, too, in Duisburg, Bremen and then in Leipzig, in the shape 
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of hardware and software wrenched from unwilling university administra-
tions and forced onto almost pathologically resistant and ultimately thank-
less academic peers. An observer might have questioned whether it was 
worth it. This she never did. 

Ergon and energéia. Newspaper language, dialect, the language of 
women and feminist linguistics, digital humanities, the printing revolution, 
the historic grammars and national languages, linguistic variety and soci-
ety. Each and every one of these strands of the whole skein of her work is 
founded on a critical approach to social phenomena that has been an incon-
trovertible and omnipresent keystone of her action in public and private, 
something that goes back far and comes from incisive biographical events 
played out in choices, paths taken, paths deferred.  

Her achievement, from those first encounters on the Seine over 40 years 
ago, has been a labour of decisive, transparent, honest practice at all times 
and in all places, in which solid virtues like diligence, modesty and perse-
verance were paired with uncommon stamina and enthusiasm to carry for-
ward a vision of scientific rigour, interdisciplinary cooperation and trans-
disciplinary curiosity which it would be difficult to find in this rare combi-
nation anywhere. 

Such an intellectual journey is never easy. Obstacles stand in the way, 
or are placed there, and the resistance comes from every direction: the old 
and the young, the arrivé*es and those arriving, the knowing and the igno-
rant, friend and foe. That is always a sorry story and it has many, so many 
chapters. And not one is worth a moment's notice. 

*** 
The author of these pages, as must by now be apparent, saw these 45 years 
unfold, in many moments as sole witness and chronicler. I shall not hide 
the fact that some, much even of what Elly experienced, and this chronicler 
witnessed or participated in, was hard, sometimes even cruel, quite often 
bereft of any sense or reason. Much - I would like to think more - has been 
marvelous, triumphant, unforgettable. Life-changing and life-sustaining. 
And though Elly's children have not been introduced into this narrative, 
they are (and their numerous children in their turn), of course, the most 
important thing that has taken place. Who can doubt that? But this is not 
their place, it is hers. 

If it is possible to help swell the applause and recognition so clearly de-
served by this astonishing woman by offering this chronicle, that will have 
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been the greatest reward. She has already had a giant impact on people and 
people's projects. She has changed much and affected many people in 
countless ways, most palpably at an individual level of respect, support and 
affection given and received. She has changed my life (not enough, she 
will surely add) and will, I am sure, continue to do so. It is my hope.  

The chronicler sees and is seen, as the sonnet tells: 

Now see what good turns eyes for eyes have done:  
Mine eyes have drawn thy shape, and thine for me  
Are windows to my breast, where-through the sun  

Delights to peep, to gaze therein on thee 
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Einleitung 
Julia Burkhardt, Nastasia Herold, Rebecca Sierig 

Vielfalt und Integration – das sind die Schlagworte, in denen wir meinen, 
das Schaffen und Denken von Elisabeth Burr angemessen bündeln zu kön-
nen. Ihr zu Ehren und anlässlich ihres Ausscheidens als ordentliches Mit-
glied einer Universität ist diese Festschrift entstanden, an der sich 
ehemalige und aktuelle Kolleginnen und Kollegen, Weggefährtinnen und 
Weggefährten, Schüler und Schülerinnen beteiligt haben. 

Das Wahrnehmen, Zulassen, Wertschätzen und Erforschen von Vielfalt 
sowie die Integration diverser Phänomene und Perspektiven ist für Elisa-
beth Burr nicht nur ein Anliegen, sondern noch vielmehr eine Haltung: Die 
Vielfalt des Sprechens bzw. das Sprechen als per se vielfältiges, variables 
Phänomen in Abgrenzung sowohl von langue (Saussure) als auch von com-
petence (Chomsky) stand schon früh im Mittelpunkt ihres sprachwissen-
schaftlichen Denkens. Dieses Sprechen ist etwas Lebendiges, insofern es 
mit den Sprechenden verwoben ist und also mit historischen Entwicklun-
gen, gesellschaftlichen Erwartungen und Normen, kulturellen Rahmungen, 
ideologischen Ordnungsprinzipien und individuellen Entscheidungen, die 
in das Nachdenken über Sprache einzubinden sind. Das lebendige Spre-
chen steht dabei stets im Austausch, bisweilen auch im Konflikt, mit Be-
dürfnissen und Tendenzen der Vereinheitlichung und Normierung. Aus 
diesem Austausch und Konfliktpotential erwachsen viele von Elisabeth 
Burrs Themen in Forschung und Lehre, etwa die Geschichte der Sprachbe-
trachtung, Grammatikschreibung und Sprachnormierung; Sprachkonflikte 
und Sprachpolitik in den romanischen Ländern, insbesondere im Zusam-
menhang mit der Repräsentation von Frauen in der Sprache und dem soge-
nannten generischen Maskulinum; individuelle und gesellschaftliche 
Mehrsprachigkeit; die Plurizentrizität des Italienischen und Französischen; 
(romanische) Minderheitensprachen, Mehrsprachigkeit und Sprachvarietä-
ten im World Wide Web und viele weitere Themenbereiche. 

Elisabeth Burrs zentrales Wirkungsfeld in den letzten Jahren ist das der 
Digital Humanities. Sie hat frühzeitig die Korpuslinguistik als Chance be-
griffen, das Sprechen zu erforschen und darüber hinaus eine völlig neue 
Perspektive auf das Sprechen und das Erforschen von Sprache gleicherma-
ßen einzunehmen. Sie hat nicht nur entscheidend zum Anschluss der ro-
manischen Sprachwissenschaften an dieses Forschungsparadigma 
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beigetragen, sondern es in ihrer Entwicklung von der Computerphilologie 
über das humanities computing bis hin zu den heutigen disziplin-übergrei-
fenden Digital Humanities (DH) mitgestaltet. Sowohl die DH als auch die 
ihnen gewidmete Sommeruniversität „Culture & Technologie“ in Leipzig 
sind Inbegriff der integrativen Impulse in Elisabeth Burrs Denken: Sie 
bringt nicht nur Forscher und Forscherinnen aus aller Welt zusammen, son-
dern verschiedenste Denkweisen und Traditionen aus geisteswissenschaft-
lichen und technisch-mathematischen Fächern und versucht eine Sprache 
zu finden, die zu verknüpfen vermag, was sonst durch disziplinäre, kultu-
relle, sprachliche, epistemologische und theoretische Grenzen getrennt ist 
oder sogar im Widerspruch steht. Unter Integration versteht Elisabeth Burr 
hier im Übrigen nicht einfach die Übernahme informatischer Fertigkeiten 
und Methoden in die Geisteswissenschaften, sondern vielmehr die gegen-
seitige Durchdringung der unterschiedlichen Ansätze.  

Die Vielseitigkeit der Themen, mit denen sich Elisabeth Burr in ihrem 
bisherigen Schaffen auseinandergesetzt hat, spiegelt sich auch in den Bei-
trägen dieser Festschrift wider, die sich etwa mit Feministischer Linguistik, 
mit Sprachnormen und -traditionen, computervermittelter Kommunika-
tion, Sprachgeographie, Dialektologie, Datenmodellierung, Nachhaltig-
keit, Community-Building sowie DH in verschiedenen Lehr- und 
Forschungskontexten befassen. Ihr Schaffen wird unserem Eindruck nach 
von drei Fragen wesentlich geprägt und angetrieben, die sich im Konzept 
dieses Bandes wiederfinden:  

1. Was ist die menschliche Sprache und wie kann sie adäquat beschrie-
ben werden?  

2. Wie variiert Sprache in Abhängigkeit von sozialen und geographi-
schen Faktoren?  

3. Wie können Philologien und andere Geisteswissenschaften durch 
Digitalisierung und Nutzung von Computern zu neuen Erkenntnissen 
gelangen?  

Selbstverständlich greifen die Fragen ineinander, das zeigt sich auch in die-
sem Band. Eine strikte Unterteilung oder Trennung einzelner Themenbe-
reiche in Burrs Schaffen ist weder aus diachroner noch aus synchroner 
Perspektive möglich. Ihre Forschungsfelder sind vielmehr seit jeher eng 
miteinander verwoben. Insbesondere Burrs Auffassungen zu sprachlicher 
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Variation und einer angemessenen linguistischen Erschließung von Spra-
che sind nicht voneinander zu trennen. Ein Buch wie dieses kommt den-
noch nicht umhin, eine Gliederung vorzunehmen, um einen strukturierten 
Zugang zu den Gegenständen zu ermöglichen. Deshalb haben wir im ersten 
Teil „Sprache und Sprachwissenschaft“ diejenigen Beiträge versammelt, 
die sprachliche Phänomene im weitesten Sinne in den Mittelpunkt stellen. 
Er integriert solche Beiträge, die danach fragen, wie Sprache sprachwis-
senschaftlich erschlossen und beschrieben werden kann und solche, die 
praktisch-methodisch auf die Erforschung der konkreten Sprachverwen-
dung in synchroner und diachroner Perspektive ausgerichtet sind. Der 
zweite Teil „Digital Humanities“ gruppiert hingegen all jene Beiträge, die 
die Konzepte und Möglichkeiten sowie die Implementierung der Digital 
Humanities selbst in den Vordergrund stellen. So ist der erste Teil stärker 
mit den oben genannten Fragen 1 und 2 verknüpft, der zweite stärker mit 
Frage 3, jedoch jeweils ohne Exklusivität: Beiträge wie die von Manuel 
Burghardt, Elena Arestau oder Thomas Krefeld belegen die gegenseitige 
Durchdringung der Bereiche.   

Elisabeth Burrs Auffassung davon, wie die menschliche Sprache am bes-
ten beschrieben und untersucht werden kann, speist sich vor allem aus zwei 
Quellen: Einerseits aus ihrer Auseinandersetzung mit den Ideen Eugenio 
Coserius und andererseits aus den Methoden der britischen Computerkor-
puslinguistik im Anschluss an John Sinclair. In beiden Fällen wird das 
Sprechen zum Ausgangspunkt für linguistische Beschreibungen gemacht. 
In ihrer Habilitationsschrift kritisiert Burr all jene Ansätze in der Sprach-
betrachtung, die gerade nicht vom Sprechen, also von den tatsächlich ge-
sprochenen oder geschriebenen Äußerungen der Menschen ausgehen, 
sondern von einer abstrakten Sprachtheorie, aus deren Perspektive heraus 
dann menschliche Äußerungen betrachtet werden: 

Sprache wird aus einer rein theoretischen Perspektive, sozusagen von oben be-
trachtet. Ihr werden Modelle übergestülpt. Sie selbst, so wie sie sich im Sprechen 
zeigt, ist dabei höchstens anhand von Wörterbüchern präsent, die jedoch wiede-
rum eine Abstraktion darstellen und Sprache zudem atomistisch weil aus dem 
Kontext gerissen betrachten. Ich kann mich bei all dem des Eindrucks nicht er-
wehren, daß dabei die einzige Realität, nämlich das Sprechen, verlorengeht. 
(Burr 1997a: 5). 

Ebenso kritisiert sie all jene Ansätze, die, wie etwa die systemisch-funkti-
onale Linguistik, zwar das Sprechen stärker in den Blick nehmen wollen, 
grundsätzlich aber an einer dualistischen Sprachausfassung festhalten, bei 
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der ein abstraktes Sprachsystem auf der einen Seite und die konkrete, indi-
viduelle Äußerung auf der anderen Seite einander gegenübergestellt wer-
den (cf. Burr 1997a: 17).  Aus ihrer Sicht ignorieren solche Ansätze 
insbesondere, dass es zwischen dem, was sprachlich möglich ist, und dem, 
was sprachlich wirklich ist, noch eine weitere Abstraktionsebene gibt, 
nämlich die Ebene dessen, was in einer bestimmten Situation sprachlich 
üblich ist (cf. Burr 1997a: 64).  

Mit der Frage, ob dieser Vorwurf speziell an die systemisch-funktionale 
Linguistik tatsächlich gerechtfertigt ist, beschäftigt sich Rebecca Sierig im 
ersten Beitrag dieser Festschrift im Rahmen des ersten Kapitels Sprache 
und Sprachnormen. Dazu gibt sie zunächst eine Definition des von Burr 
verwendeten Normbegriffs, der auf Eugenio Coseriu zurückgeht, zeigt 
dann auf, weshalb Coseriu und Burr die Ebene der Norm für unverzichtbar 
halten und welche Defizite Burr beim systemisch-funktionalen Sprachmo-
dell erkennt. Schließlich prüft Sierig das Sprachmodell daraufhin, ob es ein 
Normkonzept besitzt, besitzen kann und besitzen muss. 

Einer der Gründe, aus denen Burr das Konzept einer Ebene der Sprach-
norm für unerlässlich hält, ist, dass es ermöglicht, Sprachtraditionen als 
solche zu erkennen und zu hinterfragen. Gerade in Hinblick auf sexisti-
schen Sprachgebrauch, etwa durch die Verwendung des sogenannten ge-
nerischen Maskulinums, ist es Burr (1997b: 3) zufolge von großer 
Bedeutung, zwischen Sprachsystem und Sprachtradition (Norm) zu unter-
scheiden und zu erkennen, dass es eben nicht das System ist, das uns eine 
bestimmte Sprechweise unhintergehbar aufnötigen würde, sondern dass es 
Normen sind, die uns diese Sprechweise unhintergehbar erscheinen lässt: 

Sexistischer Sprachgebrauch hat aber weniger mit dem Sprachsystem als viel-
mehr mit einer historisch gewachsenen, die gesellschaftlichen und ideologischen 
Verhältnisse widerspiegelnden und […] von Menschen, vor allem von männli-
chen Menschen (bewußt) geschaffenen Norm einer Sprache zu tun. (Burr 1997b: 
3).  

Eine solche Norm aber ist durchaus kritisier- und veränderbar, ohne dass 
eine historische Sprache daran zugrunde geht.  

Einer solchen kritischen Perspektive auf sprachliche Traditionen hat sich 
Burr während ihres gesamten Schaffens verschrieben. In diesem Sinne hat 
sie etwa sowohl italienische als auch französische Sprechtraditionen aus 
der Perspektive feministischer Linguistik untersucht (cf. Burr 1995, 1997b, 
1998a, b, 1999a, b, c, 2003a, b, 2004, 2012). Damit – und mit unzähligen 
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Seminaren zu Themen im Zusammenhang mit Genus und Gender in der 
Sprache – prägte sie auch die Ideen und Forschungsinteressen ihrer Studie-
renden und Mitarbeiter_innen mit. Burrs langjährige Mitarbeiterin Julia 
Burkhardt hat sich beispielsweise in ihrer Dissertation der empirischen Un-
tersuchung von Genderkonstruktionen in der französischen Presse gewid-
met. In ihrem Beitrag zu diesem Band befasst sie sich mit einigen Spezifika 
der feministischen Linguistik in Frankreich, die man dort in der Regel nicht 
so nennt. Anhand der als exemplarisch zu verstehenden Texte von Anne-
Marie Houdebine und Marina Yaguello zeigt Burkhardt, auf welche Weise 
und in welcher Hinsicht beide die französische Sprache – bzw. deren Nor-
men, denn auch die Soziolinguistinnen Houdebine und Yaguello verorten 
das Problem auf genau dieser Ebene – als sexistisch analysieren. Ihre 
Schlussfolgerungen unterscheiden sich dabei teils deutlich von denen etwa 
ihrer deutschen Kolleginnen Senta Trömel-Plötz und Luise Pusch. 

Auch das zweite Kapitel dieser Festschrift Sprache und soziale Räume 
synchron und diachron versammelt Beiträge, die mit einer Linguistik des 
Sprechens sehr gut vereinbar sind. Ihr Fokus liegt allerdings stärker auf 
dem konkreten Sprechen in bestimmten sozialen und geographischen Räu-
men, als es in den bereits genannten Beiträgen der Fall ist. Der Artikel von 
Thomas Krefeld befasst sich einerseits mit der räumlichen Verbreitung von 
Sprachdaten und andererseits mit der nachhaltigen Aufbereitung dieser 
Sprachdaten. Die Artikel von Nastasia Herold und Annette Gerstenberg 
betreffen ebenfalls Zusammenhänge zwischen Sprache und geographi-
schen oder sozialen Räumen, konzentrieren sich aber stärker auf den Wan-
del von Sprech- und Benennungstraditionen.  

Thomas Krefeld stellt den Sprachatlas AsiCa 2.0 vor, der das Dialekt-
kontinuum Kalabriens mit seinen diversen italo-, ibero- und balkanroma-
nischen Merkmalen abbildet und ursprünglich als gedruckter Atlas 
konzipiert wurde. Er fokussiert dabei insbesondere die Methodologie. 
Denn kurz vor seiner Veröffentlichung wurde der Atlas mit Hilfe von Web-
technologien noch einmal stark überarbeitet und ist zu einem Produkt ge-
reift, das Krefeld einer neuen Genration von Geolinguistik zuordnet. 
Während die erste und zweite Generation der Geolinguistik sich vor allem 
in der Perspektive auf die Proband_innen und auf die Berücksichtigung 
intradialektaler Variation unterschieden, zeichnet sich diese dritte Genera-
tion gerade dadurch aus, dass sie schon bei der Konzeption von Sprachat-
lanten die Nutzung von Webtechnologien vorsieht. 
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Der Beitrag von Nastasia Herold erweitert das Spektrum der in dieser 
Festschrift vertretenen Disziplinen, indem er sich am Schnittpunkt von Ro-
manistik, Anthropologie, Ethnologie und Geschichtswissenschaft verortet. 
Multiperspektivität und ein interdisziplinäres Vorgehen sind für Herolds 
Untersuchung auch unverzichtbar, will sie doch herausfinden, ob die nach-
lassende und schließlich ausbleibende Erwähnung einer bestimmten Be-
völkerungsgruppe in Neufrankreich (Kanada) im 17. Jahrhundert, der 
Attikamegue (bzw. Têtes-de-boule), auf ein allmähliches Verschwinden 
dieser Bevölkerungsgruppe oder lediglich auf das Verschwinden von Be-
zeichnungen für diese Gruppe zurückzuführen ist, ob es sich also um eth-
nographischen oder um ethnonymischen Wandel handelt. In der hier 
veröffentlichten Vorstudie zu einer größer angelegten Untersuchung prüft 
Herold anhand von Jesuitenberichten, ob sich generell Hinweise darauf fin-
den lassen, dass Bezeichnungen für Mikrogruppen (wie etwa Attikamegue) 
zunehmend durch Bezeichnungen für Makrogruppen (wie etwa Algonkin) 
und verallgemeinernde Bezeichnungen (wie etwa Sauvages) ersetzt wor-
den sind.  

Auch Annette Gerstenberg beschäftigt sich mit dem Wandel sprachli-
cher Traditionen und untersucht im sozialen Raum Twitter aktuelle Gram-
matikalisierungsprozesse, die die italienische Negation betreffen. Sie fragt, 
in welchen Kontexten, das standardsprachlich obligatorische non entfällt 
und welche Rolle negative Indefinitpronomen (N-Words) und abmin-
dernde Substantive (Minimizers) dabei spielen. Grundlage für die Beant-
wortung ihrer Frage ist das Twitter-Italian-Negation-Korpus, kurz TIN, 
das relevante Tweets aus den italienischen Regionalhauptstädten sowie 
Tweets aus Städten außerhalb Italiens mit einem großen italophonen Be-
völkerungsanteil enthält. Methodisch nähert sie sich den Grammatikalisie-
rungstendenzen durch die Kombination von Python-Abfragen und 
manueller Annotation. 

Die letzten Beiträge des ersten Teils unter der Überschrift Sprache und 
ihre Modellierung stehen ebenfalls in der Tradition einer Linguistik des 
Sprechens, insofern sie sich mit korpuslinguistischen Themen befassen 
und tatsächlichen Sprachgebrauch als Ausgangspunkt nehmen. Der erste 
Beitrag von Elena Arestau besfasst sich mit der Aufbereitung und Aus-
zeichnung von Comics für Korpora am Beispiel eines Korpus italienischer 
fumetti neri. Unter Auszeichnung bzw. Markup ist die Anreicherung 
sprachlicher Daten mit solchen Informationen zu verstehen, die bei ihrer 
Digitalisierung verloren gehen, etwa typographische, metatextuelle oder 
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paraverbale Informationen. Comics sind aufgrund der Vielschichtigkeit der 
in ihnen angewendeten Ausdrucksformen eine besondere Herausforde-
rung. Arestau zeigt den Forschungsstand sowie die Möglichkeiten und 
Grenzen der Annotation von Comics auf. 

Wie Elisabeth Burr (1997a: 20-23) anmerkt, ist die Rolle von Korpora 
nicht nur für rein linguistische Erkenntnisinteressen von Belang, sondern 
auch und besonders dann, wenn es um Interessen der Angewandten 
Sprachwissenschaft geht, etwa beim Aufeinandertreffen von Mensch und 
Maschine. Damit Computer beispielsweise in der Lage sind, angemessene 
maschinelle Übersetzungen anzufertigen, so bemerkt Burr (1997a: 22) un-
ter Berufung auf Sinclair, ist es nötig zu verstehen, wie natürliche Sprache 
funktioniert. Vor allem die gesprochene Sprache stellt sowohl Mensch als 
auch Maschine vor besondere Herausforderungen. Diesen begegnen 
László Hunyadi und sein Team mit Hilfe des multimodalen Korpus Hu-
ComTech, das sowohl Video- als auch Audioaufnahmen einer ganzen 
Reihe dialogischer Texte enthält. Anhand von zehn dieser Texte, bei denen 
es sich um simulierte Bewerbungsgespräche handelt, untersucht Hunyadi 
wie Menschen Fröhlichkeit („Happiness“) kommunizieren. Die Schwie-
rigkeit besteht dabei Hunyadi zufolge darin, dass, anders als man vielleicht 
erwarten würde, keine stereotypen Verhaltensmuster an sich identifizierbar 
sind, die zuverlässig mit Fröhlichkeit assoziiert werden können. Ein Lä-
cheln, beispielsweise kann ausbleiben oder auch ambig sein. Als verlässli-
chen Indikator betrachtet Hunyadi die zeitliche Relation zwischen 
bestimmten Ereignissen oder Reaktionen (z. B. dem Lächeln) und der 
Emotion Fröhlichkeit. Mit Hilfe der Softwareumgebung ThemeTM identi-
fiziert Hunyadi verschiedene Ereignissequenzen, die innerhalb eines kriti-
schen Zeitintervalls vor oder nach der Emotion Fröhlichkeit auftreten und 
ist so in der Lage, die komplexesten, die längsten und die häufigsten Mus-
ter, in denen die Emotion Fröhlichkeit vorkommt, zu analysieren. Sein Ziel 
ist es, einen Beitrag zum besseren Verständnis menschlichen Verhaltens 
zu leisten – ein Verständnis, das auf der Analyse tatsächlichen Sprechens 
basiert. 

Einige der Beiträge, die in den vorangegangenen Absätzen beschrieben 
wurden, hätten durchaus auch unter einer anderen Überschrift erscheinen 
können. Ihre Autorinnen und Autoren nutzen Computer, Informations- und 
Webtechnologien um Wissen zu generieren, das ohne diese Techniken gar 
nicht oder nicht in dem Umfang hätte generiert werden können. Sie nutzen 
diese Techniken überdies dazu, ihre Daten anderen Menschen zugänglich 
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zu machen, sie zu erweitern und neue Wege der Forschung und Koopera-
tion zu beschreiten. Sie bewegen sich damit in dem Forschungsfeld, dem 
sich Elisabeth Burr in den letzten Jahren, sogar Jahrzehnten, mit besonders 
viel Engagement gewidmet hat: den Digital Humanities (cf. z. B. Burr et 
al. 1999; Burr 2003c; Burr / Annisius / Fußbahn 2019, 2020).1 Diesem 
Thema wird im zweiten Teil der vorliegenden Festschrift entsprechend viel 
Raum gegeben.   

Unter der Überschrift Digital Humanities in Lehre und Forschung fin-
den sich zunächst drei Beiträge, die einen Einblick in die Besonderheiten 
dieses vergleichsweise jungen Lehr- und Forschungsgebietes geben. Den 
Einstieg macht ein Beitrag von Carol Chiodo und Lauren Tilton, der illus-
triert, wie die Europäische Sommeruniversität in Digitalen Geisteswissen-
schaften, kurz als ESU bezeichnet, neue Werte in der akademischen Lehre 
etabliert. Elisabeth Burr hat die ESU im Jahr 2009 ins Leben gerufen und 
engagiert sich noch immer mit großer Hingabe für ihr Fortbestehen. Neben 
dem fachlichen Austausch und dem Kompetenzerwerb ging es Burr immer 
schon auch um das Miteinander, das Community-Building, wie der Beitrag 
deutlich macht. Statt eine Wettbewerbskultur mit ausgestreckten Ellenbö-
gen zu fördern, schafft Burr mit der ESU einen Raum, der offen ist für 
Inklusion, für Experimente und für Verletzlichkeit. Wie ihr das gelingt, er-
läutern Chiodo und Tilton anhand ihrer eigenen Erfahrungen als Lehrende 
und als Teilnehmerinnen der ESU. 

Der sich anschließende Beitrag von Marie Annisius, Ulrike Fußbahn und 
Charlotte Hartungen ist stärker auf die die Realisierung von Digital Huma-
nities-Projekten im akademischen Alltag der Universität Leipzig fokus-
siert. Elisabeth Burr bezog die Studierenden ihrer Seminare stets in ihre 
Forschungsprojekte, die größtenteils einen korpuslinguistischen Schwer-
punkt haben, ein. In diesem Teil der Festschrift werden stellvertretend drei 
dieser Forschungsprojekte vorgestellt: das Korpus zur Sprachgeographie, 
das Korpus romanischer Zeitungssprachen und das Korpus zum Buchdruck 
und seinen Produkten. 

                                                 
1 Ob es sich bei den Digital Humanities um ein interdisziplinäres Forschungsfeld 

oder eine eigenständige Disziplin handelt, ist nicht unumstritten. Einen guten 
Einstieg in die Diskussion über den Status der Digital Humanities bietet der Beitrag 
von Patrick Sahle (19.02.2015). Nähere Ausführungen zur Geschichte der Digital 
Humanities finden sich u. a. bei Manfred Thaller (2017). 



Julia Burkhardt / Nastasia Herold / Rebecca Sierig | Einleitung  

35 

Den Abschluss des Unterkapitels bildet ein Beitrag, der sich ebenfalls 
mit der Ausgestaltung der Digital Humanities an einer deutschen Univer-
sität befasst. Andreas Witt und Øyvind Eide beschreiben die Entstehung 
der heutigen Digital Humanities an der Universität Köln aus den Compu-
tational Linguistics, die wohl für viele Universitäten exemplarisch ist. Be-
sonders ist, dass die Kölner Universität daneben frühzeitig Wissenschaft 
und Lehre in dem angeboten hat, was in den 1990er Jahren und zu Beginn 
unseres Jahrtausends als Computing in the Humanities bezeichnet wurde.  
Heute sind Forschung und Lehre in Köln im Institut für Digital Humanities 
institutionalisiert. Die zwei dort ansässigen Professuren integrieren die un-
terschiedlichen Stränge, aus denen Digital Humanities gewachsen sind, in-
dem sie sprach-, literatur-, kultur- sowie medienwissenschaftliche und 
computationelle Zugänge zum Wissen verbinden. 

Dass die Digital Humanities nicht nur offen für die Begegnung von ver-
schiedenen Disziplinen und Kulturen miteinander sind, sondern sich auch 
für die Partizipation von Nicht-Akademiker_innen und Lai_innen am wis-
senschaftlichen Prozess öffnen, zeigen die Beiträge von Manuel Burghardt 
und der Forschungsgruppe um Ray Siemens. Manuel Burghardt beschreibt 
in seinem Artikel, wie er mit Hilfe von nicht linguistisch geschulten Dia-
lektsprecher_innen ein Dialektwörterbuch des Bairischen erstellt. Dabei 
nutzt er zunächst die sozialen Medien, namentlich bestimmte Facebook-
Gruppen, als Mittel der Akquise einer Vielzahl aktueller und authentischer 
Sprachdaten. Das daraus gewonnene Korpus der 259 häufigsten Dialekt-
wörter und ihrer Konkordanzen dient als Ausgangsbasis für eine Überset-
zung durch Dialektsprecher_innen über eine Webanwendung mit eigenem 
Avatar. Burghardt diskutiert, was es beim Umgang mit Laienüberset-
zer_innen und den Übersetzungsresultaten zu beachten gibt und liefert da-
mit einen wichtigen Beitrag für die Konzeption von Wörterbuchprojekten, 
die auf der Unterstützung von Lai_innen basieren. 

Vorbehalte gegenüber laienwissenschaftlich mitgestalteten Projekten 
gab und gibt es insbesondere von akademischer Seite. War der Einsatz von 
Wikipedia vor einigen Jahren im akademischen Umfeld noch verpönt, er-
kennen Ray Siemens und seine Kolleg_innen Lindsey Seatter, Alyssa Ar-
buckle, Randa El Khatib, Daniel Sondheim und Caroline Winter 
mittlerweile einen Haltungswandel: Sie selbst befürworten und fördern die 
Öffnung der Wissenschaft für das Wikipedia-Projekt sogar ganz ausdrück-
lich. Anhand von vier Fallbeispielen zeigen die Autor_innen auf, wie Wis-
senschaftler_innen ihr Wissen in die Enzyklopädie einbringen können, 
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welche Schwierigkeiten ihnen dabei begegnen und welche Vorbehalte sie 
gegenüber der bearbeitbaren Veröffentlichung ihrer Forschungsergebnisse 
hegen. Schließlich wägen die Autor_innen ab, inwieweit diese Vorbehalte 
gerechtfertigt sind und welchen Nutzen alle Beteiligten daraus ziehen kön-
nen, wenn Wissenschaftler_innen ihr Wissen bei Wikipedia und verwand-
ten Projekten teilen. 

Wenn die Beiträge dieser Festschrift bisher thematisch sehr vielfältig 
waren, so eint sie doch zumindest eines: Sie alle haben in irgendeiner Form 
mit Daten zu tun, mit empirisch erhobenen Elementen oder Ereignissen 
unserer Lebenswelt, die nach bestimmten Kriterien ausgewählt, modelliert 
und weiterverarbeitet werden. Daten spielen auch für das letzte Unterkapi-
tel dieser Festschrift eine zentrale Rolle, einmal in Hinblick auf ihre Mo-
dellierung und zum anderen in Hinblick auf den nachhaltigen Umgang mit 
ihnen. 

Welche Phänomene überhaupt als Daten angesehen werden und wie Da-
ten definiert, analysiert oder visualisiert werden können, ist Teil eines Mo-
dellierungsprozesses, der wiederum Teil eines jeden Digital-Humanities-
Projektes ist. Im letzten Kapitel des Bandes beschreiben zunächst Arianna 
Ciula und ihre Kolleg_innen Geoffrey Noël, Paul Caton, Ginestra Ferraro, 
Tiffany Ong, James Smithies und Miguel Vieira Modellierungsprozesse 
als nicht-lineare, bedeutungsgenerierende Prozesse. Im vorletzten Beitrag 
dieser Festschrift fokussieren sie die Funktion von Modellen und von Mo-
dellierung an der Schnittstelle zwischen Digital Humanities und For-
schungssoftware-Entwicklung. Als Mitglieder des King’s Digital Lab, 
dessen Aufgabe die Entwicklung von Softwarelösungen u. a. für die geis-
teswissenschaftlichen Institute des King’s College London ist, interessie-
ren sich die Autor_innen besonders für den Stellenwert von Modellen für 
Forschungssoftware-Entwickler_innen.  Sie beschreiben in ihrem Beitrag, 
in welchen Etappen eines von ihnen betreuten DH-Projektes, Modellierung 
eine Rolle spielt, welche Arten von Modellen zum Tragen kommen und 
mit wie viel Verantwortung die Kreation von Modellen verbunden ist. 

Abgerundet wird die Festschrift mit einem Thema, das zwar von großer 
Relevanz für alle ist, die in irgendeiner Form Daten digitalisieren – egal ob 
private oder öffentliche, wissenschaftliche oder nichtwissenschaftliche Da-
ten –, das aber angesichts der Möglichkeiten und Chancen der Digitalisie-
rung gern in Vergessenheit gerät: Die Rede ist von langfristiger 
Datenerhaltung. Alejandro Bia bringt die Notwendigkeit des nachhaltigen 
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Umgangs mit Daten in seinem Beitrag zurück ins Bewusstsein und ver-
weist auf die Problematik, die mit der vergleichsweise geringen Lebens-
dauer der Träger digitaler Daten, der schnellen Veraltung digitaler 
Techniken und Werkzeuge und schließlich der (institutionellen) Organisa-
tion von Datensicherung verbunden ist. Allerdings skizziert er nicht nur 
Problemfelder, sondern verweist auch auf mögliche technische und orga-
nisatorische Lösungen im Umgang mit ihnen. Insbesondre betont Bia die 
Vorteile der Datenspeicherung in weit verbreiteten Formaten, allen voran 
XML, das in Verbindung mit den Richtlinien der Text Encoding Initiative 
(TEI) großes Potential besitzt, Daten nachhaltig und langfristig zu spei-
chern.  

Alejandro Bias Beitrag bildet den Abschluss der Festschrift zu Ehren 
Elisabeth Burrs. Er verweist, ähnlich wie die anderen Beiträge, auf offene 
Fragen und Anknüpfungspunkte. Wir sind davon überzeugt, dass Elisabeth 
Burr einige der Fragen und Anknüpfungspunkte zum Anlass nehmen wird, 
weiter zu forschen, weiter zu fragen, sich immer wieder zu positionieren 
und nie aufhören wird, Menschen untereinander zu vernetzen und Projekte 
in Bewegung zu bringen oder zu halten. Weiteren Festschriften, etwa an-
lässlich kommender runder Geburtstage stünde somit nichts im Wege – auf 
jeden Fall kein Mangel an Beitragswilligen, die sich mit Elisabeth Burr und 
ihrem unermüdlichen Schaffen verbunden fühlen. 
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Coserius Normkonzept und das systemisch-funktionale 
Sprachmodell – Ein Vorschlag zur Annäherung 

Rebecca Sierig 

Résumé 
L’article suivant se veut un médiateur entre la linguistique systémique fonction-
nelle (LSF, SFL en anglais), très répandue dans la linguistique anglophone et la 
théorie linguistique d’Eugenio Coseriu, mieux connue dans les études des langues 
romanes. Les deux théories se basent, au moins en partie, sur les concepts saussu-
riens de langue et parole. Coseriu y a découvert des lacunes laissant inexpliqués 
certains phénomènes langagiers. A partir de ces lacunes l’article explique pour-
quoi Coseriu et Elisabeth Burr propagent la nécessité d’un troisième plan linguis-
tique, celui de la norme. Continuant par la reformulation des points critiques de 
Burr, selon lesquelles le modèle linguistique de la LSF ne dispose d’une norme ni 
pourrait en disposer, on étudie comment la LSF gère les lacunes saussuriennes 
identifiées par Coseriu. A la base de certains concepts centraux de la LSF, dont les 
méta-fonctions, l’instanciation et le modèle du système linguistique, on vise à 
montrer que le modèle linguistique de la LSF a déjà partiellement intégré des con-
cepts comparables à celui de la norme, mais que la LSF pourrait aussi profiter de 
certaines idées développées par Coseriu. 

Abstract 
The following article aims at mediating between Systemic Functional Linguistics 
(SFL) and the linguistic theory of Eugenio Coseriu, the former well established in 
English linguistics, the latter better known by linguists of Romance languages. 
Both theories are based at least partially on the Saussurean concepts of langue and 
parole. Within these concepts, Coseriu has discovered certain gaps leaving unex-
plained several linguistic phenomena. Taking these gaps as a starting point, the 
article explains why Coseriu and Elisabeth Burr advocate the necessity of a third 
linguistic layer, the one of the norm. Continuing by some of Burr’s claims towards 
SFL, according to which its linguistic model does not and will not be able to con-
tain the idea of a normative layer, the article asks how SFL treats the gaps identi-
fied by Coseriu. On the basis of certain key concepts of SFL, like meta-functions, 
instantiation and the linguistic system, the article wants to show that SFL has par-
tially integrated concepts comparable to the one of norm, but that it could benefit 
from some aspects of Coseriu’s linguistic theory anyway.  

 

1 Einleitung 

Unter Rückgriff auf Eugenio Coserius Theorie des Sprechens hat Elisabeth 
Burr (z. B. 1997a: 133 und 1997b: 69) in den vergangenen Jahrzehnten im-
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mer wieder darauf verwiesen, dass die Dichotomie von Ferdinand de Saus-
sures Begriffen langue und parole der Realität von Sprache nicht gerecht 
wird und dass eine dritte Beschreibungsebene notwendig ist, um Sprache als 
individuelles, soziales und funktionelles Phänomen erfassen zu können, 
nämlich die Ebene der Norm. Im selben Atemzug hat sie Kritik an verschie-
denen anderen Sprachtheorien geübt, denen es ihrer Ansicht nach nicht ge-
lungen ist, das dualistische Konzept von Sprache aufzubrechen und Platz für 
eine Sprachauffassung zu schaffen, die vom Sprechen ausgeht und Phäno-
mene wie Mehrsprachigkeit, Variation und sprachliche Traditionen von 
vornherein als wesentliche Merkmale von Sprache mitberücksichtigt. Eine 
dieser kritisierten Sprachtheorien ist diejenige der Systemisch Funktionalen 
Linguistik (im Folgenden SFL), die sich vor allem in der anglistischen 
Sprachwissenschaft größerer Bekanntheit erfreut. Burr wirft ihr u. a. vor, den 
Dualismus von langue und parole aufrecht zu erhalten und Aspekte der 
Norm mit Merkmalen des Systems zu vermengen. Dieser Beitrag soll zeigen, 
dass nicht alle dieser Vorwürfe berechtigt sind und dass das Konzept der 
Norm gar nicht so weit von bestimmten systemisch funktionalen Konzepten 
entfernt ist. Er versteht sich als Vorschlag zur wechselseitigen Erhellung von 
Coserius Theorie des Sprechens und der systemisch funktionalen Sprachthe-
orie. 

Um den begrifflichen Grundstein für eine Untersuchung von Burrs Vor-
würfen zu legen, sollen in Kapitel 2 zunächst das Normkonzept vorgestellt 
und die Unzulänglichkeit einer dualistischen Sprachbetrachtung bzw. 
Gründe für die Notwendigkeit eines Normkonzeptes aufgezeigt werden, ehe 
Burrs normbezogene Kritikpunkte an der SFL skizziert werden. Ausgehend 
von der Annahme, dass eine Sprachtheorie, die das Sprechen angemessen 
und kritisch beschreiben will, nicht ohne ein Normkonzept auskommt, 
schließt das zweite Kapitel mit fünf Fragen an die SFL, anhand derer dann 
im dritten Kapitel beleuchtet wird, ob die SFL über ein Normkonzept ver-
fügt, verfügen kann und überhaupt verfügen muss. Kapitel 4 resümiert den 
Beitrag, zeigt Schnittstellen zwischen beiden Sprachtheorien auf und gibt ei-
nen Ausblick auf weitere Untersuchungsmöglichkeiten.  

2 Die Unzulänglichkeit von Langue und Parole 

Burr beruft sich in ihrem (bisherigen) linguistischen Schaffen vor allem auf 
die Sprachtheorie von Eugenio Coseriu, die Ferdinand de Saussures dualis-
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tischem Konzept von langue und parole das dreigliedrige Modell von Sys-
tem, Norm und Rede gegenüberstellt.1 Dieses Modell soll die 
Unzulänglichkeiten und Lücken auffüllen, die Coseriu in der Dichotomie 
von langue und parole entdeckt.  

Die erste Unzulänglichkeit besteht aus Coserius Sicht darin, dass Saussure 
bestimmte Perspektiven auf Sprache nicht abdeckt, wenn er das Individuelle 
mit dem Konkreten und das Soziale mit dem Formalen identifiziert und der 
parole als individuellem und konkretem Äußerungsakt die langue als sozia-
les und formales (systematisches) Gebilde gegenüberstellt (cf. Coseriu 1952 
/ 1975: 48). Denn es kann laut Coseriu (1952 / 1975: 44) in jeder individuel-
len Äußerung auch Formales beobachtet werden, nämlich der „Sprechakt“, 
verstanden als „Zuteilung einer Bedeutung an ein sprachliches Mittel“ und 
es kann Sprache auch losgelöst von den individuellen Sprecher*innen und 
Sprechsituationen als „Sprachwerk“ betrachtet werden, das zwar konkret, 
aber nicht individuell ist. 

Die zweite Unzulänglichkeit sieht Coseriu (1952 / 1975: 50) in der über-
triebenen Schärfe der Trennung zwischen langue und parole, die „den Punkt, 
an dem ‚Sprache‘ und ‚Rede‘ sich treffen und verbinden, den ‚Sprechakt‘ 
übergeht“, denn dies ist der Ort, an dem im Konkreten schon Soziales iden-
tifiziert werden kann. In der vergleichenden Betrachtung einer Reihe indivi-
dueller Äußerungen, so fährt Coseriu fort, offenbaren sich Erscheinungen, 
„die im Sprechen einer Gemeinschaft nicht einzigartig oder gelegentlich 
sind, sondern sozial bzw. normal und ständig wiederkehrend und wiederum 
nicht zum funktionellen System der Sprachgebilde gehören.“ (Coseriu 1952 
/ 1975: 50). 

Als dritte Unzulänglichkeit kritisiert Coseriu (1952 / 1975: 51) schließlich 
die strenge Entkopplung des Individuums vom Sozialen. Saussure wider-
spricht sich nach Ansicht Coserius, wenn er einerseits annimmt, dass das so-
ziale System langue im individuellen Sprechen realisiert wird, er aber 
andererseits alles Soziale im individuellen Sprechen negiert.  

Den kritisierten Unzulänglichkeiten begegnet Coseriu mit der Vorstellung 
von einer Abstraktionsebene unterhalb der langue, die nicht alles Funktio-
nelle enthält, sondern alle „normalen, gemeinsamen und unabhängig von der 

                                                 
1 Tatsächlich ist das Sprachmodell Coserius wesentlich komplexer und der Begriff 

Rede kann nur bedingt mit parole gleichgesetzt werden, nämlich nur dann, wenn eine 
funktionelle Sprache als Bezugsgröße genommen wird, nicht aber, wenn von einer 
historischen Sprache die Rede ist. 
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besonderen Funktion der Gegenstände mehr oder minder konstanten Merk-
male“ (Coseriu 1952 / 1975: 56) umfasst. Diese Ebene bezeichnet er als 
Norm und beschreibt damit Soziales im Konkreten (in Form von Gemein-
samkeiten in den Sprachprodukten verschiedener Sprecher*innen) und For-
males im Individuellen (in Form systematischer oder funktioneller 
Realisierungen in individuellen Äußerungen, die auf der Realisierung des 
Normalen beruhen).  

Die Notwendigkeit eines Normkonzeptes ergibt sich für Coseriu (1952 / 
1975: 56-57) aber nicht nur wegen der theoretischen Unzulänglichkeiten der 
Dichotomie langue-parole, sondern auch aus der empirischen Untersuchung 
von Sprache heraus. Überall dort, wo sich fakultative Realisierungsvarianten 
eines Phonems, eines Morphems, eines Lexems oder eines Syntagmas auf-
tun, ist nach Ansicht Coserius (1952 / 1975: 81) die Annahme seines Norm-
konzeptes notwendig. Zur Illustration führt er eine Reihe von Beispielen an, 
die sämtliche Größenordnungen sprachlicher Konstituenten und deren kom-
binatorische Verfahren betreffen. Hier seien zwei seiner Beispiele herausge-
griffen, eines, das phonetische und eines, das morphologische 
Realisierungsvarianten betrifft: 

Im Spanischen gibt es keine distinktive Opposition zwischen langen und kurzen 
Vokalen (System), dagegen werden hier die Auslautvokale normalerweise lang ge-
sprochen (Norm). (Coseriu 1952 / 1975: 64). 

Wenn so etwa ein englisches Kind zum Sg. ox den Pl. oxes (statt oxen) benutzt und 
ein französisches Kind zum Sg. carnaval einen Pl. carnavaux (statt carnavals), 
dann wohl deswegen, weil das System solche Oppositionen tatsächlich zuläßt; doch 
in der Norm werden sie in diesen Fällen nicht realisiert (wie dagegen in: ass - asses; 
cheval - chevaux). (Coseriu 1952 / 1975: 69). 

Im ersten Beispiel werden normale Realisierungen in Form von unterschied-
lichem Gebrauch kurzer und langer Vokale festgestellt, die aber auf syste-
matischer Ebene keine Entsprechungen in langen und kurzen 
Vokalphonemen besitzen. Im zweiten Beispiel hält das System verschiedene 
Pluralallomorphe bereit, von denen jedoch auf der Ebene der Norm in einem 
bestimmten Kontext eines als obligatorisch gilt. Das zweite Beispiel erhellt 
besonders Coserius Systembegriff, indem es zeigt, dass er mehr umfasst, als 
nur die konventionellen, erwartbaren, typischen Realisierungsweisen einer 
funktionellen Sprache (hier also z. B. oxen). Vielmehr ist auch all das inbe-
griffen, was in einem bestimmten Sprachsystem möglich ist (hier also neben 
oxen auch oxes). Das Sprachsystem ist somit eine Art Potenzial, das eine 
Vielzahl von Optionen bereithält, die dann auf mehr oder weniger typische, 
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normale Weise realisiert werden. Beispiel 1 illustriert dagegen vor allem 
Coserius Normbegriff, der Phänomene umfasst, die weder von der Ebene der 
langue abgedeckt werden, weil sie nicht funktional sind (hier die Vokal-
länge), noch zur Ebene der parole gehören, weil ihr Gebrauch nicht nur in-
dividuell und zufällig ist, sondern überindividuell und typisch für die 
Mehrzahl konkreter Äußerungen. Die Norm ist demzufolge notwendig, um 
einen Bereich abzudecken, der weder vom System in vollem Umfang noch 
von der Rede (parole) erfasst werden kann. 

Burr ergänzt noch ein weiteres Argument für die Annahme einer Ebene 
des Normalen, nämlich ihren analytischen Wert: Der Normbegriff ermög-
licht, gesellschaftliche Traditionen als solche zu erkennen und zu hinterfra-
gen. Fehlt einer Sprachtheorie die Idee der Sprachnorm, so hat das nach 
Burrs Ansicht problematische Auswirkungen auf die Möglichkeiten von 
Sprach- und Gesellschaftskritik, u. a. in Hinblick auf die Ungleichbehand-
lung von Frau und Mann:  

So wird die faktische Ungleichbehandlung von Frau und Mann im Sprachgebrauch 
nicht als Ausdruck von Sexismus begriffen, sondern als eine durch das Genussys-
tem und die Syntax des Italienischen bedingte Regelmäßigkeit beschrieben, gegen 
die nur auf die Gefahr hin, daß das Sprachsystem ins Wanken kommt, verstoßen 
werden kann. Sexistischer Sprachgebrauch hat aber weniger mit dem Sprachsystem 
als vielmehr mit einer historisch gewachsenen, die gesellschaftlichen und ideolo-
gischen Verhältnisse widerspiegelnden und […] von Menschen, vor allem von 
männlichen Menschen (bewußt) geschaffenen Norm einer Sprache zu tun. Diese 
Norm ist veränderbar […]. Diese Veränderungen in der Norm leisten dann selbst 
wieder einen Beitrag zur Entstehung einer neuen Weltsicht. (Burr 1997a: 3). 

Wird sexistischer Sprachgebrauch, beispielsweise in Form des sogenannten 
generischen Maskulinums, als Merkmal des Sprachsystems begriffen, so die 
Befürchtung, wird er als nicht veränderbare Tatsache aufgefasst. 

Halten wir bis hierhin fest, dass die Dichotomie von langue und parole 
dafür kritisiert wird, dass sie erstens das Soziale im Konkreten sowie das 
Formale im Individuellen ignoriert, dass sie zweitens das Normale und 
Nicht-Funktionale im Sprachgebrauch nicht erfassen kann und dass sie drit-
tens den Blick auf das Ideologische, Menschgemachte, also Veränderbare 
einer Sprache verstellt. Ehe in Kapitel 4 geprüft wird, wie die SFL diesen 
Problemen begegnet, soll im Folgenden Burrs explizite Kritik an der SFL 
dargestellt werden, die vor allem das Fehlen eines Normkonzeptes moniert. 

Burr (1997b: 16-17) wirft der SFL vor, den Dualismus von langue und 
parole aufrechtzuerhalten. Sie erkennt zwar an, dass Michael Halliday (als 
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Entwickler der SFL) langue und parole durch System und Instanz ‚ersetzt‘ 
und beide als unterschiedliche Perspektiven auf Sprache betrachtet, statt als 
„objektive Entitäten“, kritisiert jedoch, dass er „die dualistische Sicht von 
Sprache insgesamt […] nicht in Frage stellt“ (Burr 1997b 17). Und obwohl 
Burr (1997b: 17) in einer Fußnote selbst auf Hallidays Vergleich von System 
und Instanz mit Klima und Wetter verweist, der eine andere Beziehung zwi-
schen beiden Konzepten nahelegt als eine dualistische (siehe Kapitel 3.1), 
hält sie an ihrer Kritik fest. Sie erweitert sie zudem um den Vorwurf, dass 
Halliday Normales und Systemisches vermengt, indem er das Sprachsystem 
probabilistisch interpretiert, statt statistische Erkenntnisse über den Sprach-
gebrauch als Merkmale der Norm aufzufassen (cf. Burr 1997b: 64). Darüber 
hinaus bezweifelt sie, dass das Konzept einer sozialen Norm mit systemisch-
funktionaler Sprachtheorie kompatibel ist, eben weil der Dualismus von 
langue und parole ihrer Ansicht nach aufrechterhalten wird:  

Eine solche Norm kann es bei Halliday trotz seiner Kritik an Chomsky’s Ansatz 
auch gar nicht geben, denn auch er stellt ja, […] die sprachliche Dichotomie insge-
samt und den von Saussure aufgestellten Binarismus langue - parole insgesamt 
nicht in Frage […]. (Burr 1997b: 64). 

Ausgehend von ihrer Kritik an der SFL bezweifelt Burr, dass die SFL dis-
kriminierende Redeweisen so verorten kann, dass sie als gesamtgesellschaft-
liche ideologische Phänomene identifiziert und als veränderbar begriffen 
werden können: 

So repräsentieren ja etwa sexistische oder rassistische Redeweisen nicht nur eine 
statistisch relevante Wahl bestimmter Sprachmittel in der Performanz. Stattdessen 
verbergen sich dahinter gerade auch sprachliche Traditionen, die sich im Zusam-
menhang mit der Weltsicht, Kultur und Gesellschaft herausgebildet haben und viel 
allgemeiner sind, als daß sie mit einem situativ bedingten häufigen Gebrauch von 
sprachlichen Mitteln erklärt werden könnten. (Burr 1997b: 69). 

Alle drei Kritikpunkte2 zielen also letztlich auf das Fehlen eines expliziten 
Normkonzeptes in der SFL ab, das über die Idee von situativ bedingten Häu-
figkeiten hinausgeht. 

                                                 
2 Burr (1997b: 63) fügt ihrer Kritik noch einen weiteren Punkt hinzu, der an dieser 

Stelle nicht eingehender beleuchtet werden kann, aber m. E. berechtigt ist, und zwar, 
dass die SFL, wie viele andere Sprachtheorien, von einsprachigen Sprecher*innen in 
einsprachigen Gesellschaften ausgeht. Mittlerweile ist die Idee der Mehrsprachigkeit 
aber auch in der SFL ‚angekommen‘. So formuliert etwa Christian Matthiessen (2018) 
ein Modell für ein mehrsprachiges Bedeutungspotenzial.  
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Das bisher Gesagte lässt sich nun folgendermaßen resümieren: Die Ebene 
der Norm ist erstens für die Erklärung des Normalen, Nicht-Individuellen 
und Nicht-Funktionalen im Sprachgebrauch notwendig und zweitens für eine 
angemessene Verortung von Sprachkritik im Sinne von Ideologiekritik. Nun 
ist Burrs These, dass die SFL über kein Konzept verfügt, das demjenigen der 
Norm entspricht. Wie aber löst die SFL dann die Probleme, die sich aus dem 
Dualismus von langue und parole ergeben? Um diese Frage beantworten zu 
können, wird sie noch einmal in Teilfragen zerlegt, die auch Burrs Kritik-
punkte mit aufgreifen. 

1. Wie begegnet die SFL der von Coseriu identifizierten ‚Lücke‘ in Be-
zug auf das Phänomen Sprache? Wo verortet sie das Normale, das nach 
Coserius Verständnis nicht notwendig auch funktional sein muss? 

2. Bricht die SFL mit der dualistischen Sprachauffassung von langue und 
parole? 

3. Vermischt sie die Konzepte von Norm und System? 
4. Ist sie mit einem Normkonzept inkompatibel? 
5. Wo verortet die SFL diskriminierende Redeweisen bzw., wo ist der Ort 

für überindividuelle, gesellschaftlich tradierte Ideologien? 
 

3 Das Normale und Soziale im systemisch-funktionalen 
Sprachmodell 

3.1 Relevante Begriffe des systemisch-funktionalen Sprachkonzeptes 
Alice Caffarel, James Martin und Christian Matthiessen (2004: 16-18) ver-
gleichen die systemisch-funktionale Sprachtheorie mit einer Landkarte, die 
zeigt, wie Sprache aus der Perspektive dieser Theorie organisiert ist, insbe-
sondere, entlang welcher Dimensionen sie beschrieben werden kann. Diese 
sehr allgemeine Landkarte bietet den Autor*innen zufolge ein Gerüst für die 
Beschreibung von Einzelsprachen. Um zu verstehen, ob die SFL den Dualis-
mus von langue und parole aufhebt und inwiefern sie das Konzept einer so-
zialen Norm berücksichtigen kann, sind vor allem vier 
Beschreibungsdimensionen relevant: Metafunktionen, Instanziierung, Strati-
fizierung und System. Sie werden im Verlauf der folgenden Ausführungen 
erläutert.  
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Für eine vergleichende Betrachtung von Coserius Sprachauffassung und 
derjenigen der SFL, ist ein Blick auf die jeweiligen Begriffe von Funktiona-
lität hilfreich. Coseriu (22007: 112) unterscheidet zwischen „der Funktion in 
der Sprache und der Funktion in bezug auf die bezeichnete Wirlichkeit [sic] 
bzw. den bezeichneten Tatbestand.“ Letztere bezeichnet er als allgemein-
sprachliche, erstere als einzelsprachliche Funktionen. Die einzelsprachliche 
Funktion entspricht dem valeur, also dem Stellenwert eines Zeichens im 
Sprachsystem.  

Die SFL verwendet diese beiden Funktionsbegriffe ebenfalls, insofern sie 
von einem lexikogrammatischen3 Sprachsystem ausgeht, dessen Optionen 
ebenfalls den valeur einer lexikogrammatischen Struktur bestimmen. Hinzu 
kommt aber der insgesamt funktionale Blick auf das Sprachsystem, das, wie 
wir sehen werden, mehr umfasst, als nur die lexikogrammatische Ebene. In 
der SFL wird angenommen, dass es die Kernfunktion von Sprache ist, Be-
deutungen zu erzeugen. Sie geht weiterhin davon aus, dass das Sprachsystem 
einer Sprache funktional gestaltet ist, so dass es diejenigen Bedeutungen, die 
für alle Menschen oder nur für die jeweilige Kultur oder für spezielle Kon-
texte relevant sind, auch konstruieren kann. Insofern begreift die SFL die 
Beziehung zwischen außersprachlichen Bedeutungen und lexikogrammati-
schem System als „natürlich“, wie Ruqayia Hasan ausführt: 

SFL treats the relations of the two strata of semantics and lexicogrammar as ‘natu-
ral’ in the sense that the default condition of a semantic category is to be ‘construed’ 
by some particular lexicogrammatical one: in the last analysis, there is no linguistic 
meaning without linguistic form, nor is there a meaningless lexicogrammatical 
form. (Hasan 2013: 279). 

Die Organisation des Sprachsystems wird in der SFL konsequenterweise 
auch aus funktionaler Perspektive modelliert und zwar entlang dreier Meta-
funktionen, die unabhängig vom Kontext in nahezu jeder Äußerung realisiert 
werden. Dies sind, so Halliday, erstens die ideationelle Metafunktion, der 
zufolge Sprache dazu dient, Wirklichkeit zu konstruieren; zweitens die inter-

                                                 
3 Lexik und Grammatik, bzw. Morphologie, Syntax und Lexik, werden in der SFL nicht 

als verschiedene Bereiche behandelt, sondern als Kontinuum. Halliday erklärt das da-
mit, dass die Grenzen zwischen Syntax und Lexik extrem unscharf sind und die Vor-
stellung von Wörtern als Bausteinen, die vom grammatischen Mörtel 
zusammengehalten werden, nicht so hilfreich ist, wie die Idee einer „unified region 
where meaning is fashioned and organized, but where the kind of organization chan-
ges, gradually but significantly, as you go from one end to the other“ (Halliday 2009: 
74). 
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personelle Metafunktion, die Funktionen zur Aushandlung sozialer Bezie-
hungen umfasst und drittens die textuelle Metafunktion, die beide 
Funktionen zum einen miteinander und zum anderen kontextadäquat zu ei-
nem Text verwebt (cf. Halliday 2009: 79). Wenn in der SFL also die Rede 
von einem funktionalen System ist, so ist damit vor allem Funktionalität in 
Bezug auf diese, laut Coseriu allgemeinsprachlichen, Funktionen gemeint. 

Anders als in Burrs (1997b: 17) Kritik formuliert, bricht die SFL durchaus 
mit der Dichotomie von langue und parole. Statt sie als zwei unterschiedli-
che Phänomene zu begreifen, die miteinander verbunden werden müssten, 
sind sie in der SFL ein und dasselbe, nur die Perspektive auf das Phänomen 
Sprache ist jeweils eine andere. Insofern löst die SFL die Dichotomie in ei-
nem monistischen Verständnis von Sprache auf, ohne jedoch eine monisti-
sche Methodik daraus abzuleiten. Statt von zwei oder drei Perspektiven auf 
Sprache bzw. Abstraktionsebenen von Sprache auszugehen, etabliert sie mit 
dem Konzept der Instanziierung ein Modell unendlich vieler Abstraktionse-
benen. Dabei meint Instanziierung zunächst die dynamische Beziehung zwi-
schen Sprachsystem und Text, die aus verschiedenen ‚Entfernungen‘ heraus 
untersucht werden kann. Tatsächlich jedoch werden laut James Martin und 
Peter White (2005: 24) auf dem Kontinuum der Instanziierung bevorzugt drei 
Perspektiven eingenommen. Das ist neben dem Blick auf Sprache als System 
und als Textinstanz gerade der mittlere Bereich, in dem Sprache als situati-
onsabhängiges Subpotenzial (Register) oder als Texttyp betrachtet wird.  

Wenn Halliday das Konzept der Instanziierung erläutert, vergleicht er Sys-
tem und Text (Instanz) häufig mit den Konzepten Klima und Wetter und 
konstruiert analog dazu die beobachtenden Personen Wettermann und Kli-
maforscherin, die jeweils verschiedene Perspektiven auf die meteorologi-
schen Prozesse haben. Das beschriebene Phänomen an sich bleibt dabei das 
gleiche:  

There is only one phenomenon here, the phenomenon of language: what we have 
are two different observers, looking at this phenomenon from different depths in 
time. If I may use once again the analogy drawn from the weather: the instance-
observer is the weatherman, whose texts are the day-to-day weather patterns dis-
playing variations in temperature, humidity, air pressure, wind direction and so on, 
all of which can be observed, recorded and measured. The system-observer is the 
climatologist, who models the total potential of a given climatic zone in terms of 
overall probabilities. (Halliday 1992: 66). 
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Der Analogie folgend wird ebenso wie das Klima auch das Sprachsystem als 
Potenzial modelliert, das wesentliche Merkmale der über lange Zeit beobach-
teten Instanzen systematisiert und mit Auftretenswahrscheinlichkeiten asso-
ziiert. Die Abstraktionsbeziehung, die zwischen Instanz- und 
Systembeobachtung (und den ganzen Zwischenperspektiven) besteht, be-
zeichnen Martin und White (2005: 23) als eine Generalisierungs- und De-
kontextualisierungsbeziehung. Hier besteht m. E. ein großer Unterschied zu 
Coserius Systemkonzept, nämlich in Hinsicht darauf, was unter Abstraktion 
verstanden wird. Um diesen Unterschied herauszuarbeiten, ist die Differen-
zierung von Abstraktionsarten nach Jamie Williams, Noah Russell und 
Derek Irwin (2017: 4-8) hilfreich. Die Autoren unterscheiden allgemein und 
angewandt auf die SFL drei Arten von Abstraktion, nämlich Auslassung, Ge-
neralisierung und Dekontextualisierung. Bei der Auslassung besteht die Abs-
traktion von einem Objekt darin, dass bei seiner Beschreibung nur diejenigen 
Eigenschaften Berücksichtigung finden, die in bestimmter Hinsicht als rele-
vant betrachtet werden; andere werden ausgelassen. Bei der Generalisierung 
spielt Relevanz keine Rolle. Sie besteht in der Abstraktion durch (die) Kon-
zentration auf die Gemeinsamkeiten einer Menge von Objekten. Dekontex-
tualisierung schließlich meint die Entkopplung von Beobachtungen von den 
unmittelbaren Situationen, in denen sie getätigt wurden. 

Während Coserius Systembegriff wesentlich auf Auslassung basiert (es 
wird nur das herausgefiltert, was funktional ist), versteht Halliday nach An-
sicht von Williams und Kollegen (2017: 17) das System, wenn es ‚von un-
ten‘, aus Sicht der Instanz betrachtet wird, als Ergebnis von 
Generalisierungs- und Dekontextualisierungsprozessen. Aus Perspektive der 
Textinstanzen ist das System einer Sprache das Ergebnis statistischer Induk-
tion, insofern sich seine Optionen als Merkmale darstellen, die mit einer ge-
wissen Wahrscheinlichkeit in allen betrachteten Objekten vorkommen. 
Genau das aber, nämlich das Resultat von Generalisierungs- und in gewisser 
Weise auch Dekontextualisierungsprozessen, entspricht bei Coseriu dem 
Konzept der sozialen Norm (was ist typisch oder immer wiederkehrend in 
einer Menge von Äußerungen, die einer funktionalen Sprache zugeordnet 
werden können). Es sieht also so aus, als könnte Burr der SFL eher vorwer-
fen, sie hätte keinen Platz für einen Systembegriff, als das Fehlen eines 
Normkonzepts.  

Allerdings wird System in der SFL nicht bloß als Ergebnis von Generali-
sierungs- und Dekontextualisierungsprozessen betrachtet, sondern auch als 
Bedeutungspotenzial, wie Williams und seine Kollegen (2017: 13) bemer-
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ken. Dass das Sprachsystem als Bedeutungspotenzial begriffen wird, resul-
tiert aus der funktionalen Perspektive, die nach Ansicht von Suzanne Eggins 
(²2013: 3) versucht, in Auseinandersetzung mit authentischen Texten, zu mo-
dellieren, welche Bedeutungen (Funktionen) in einer Sprachgemeinschaft re-
levant sind und wie sie zusammenhängen. Der funktionale Blick von oben 
beschreibt die Optionen des Systems, während die generalisierende Perspek-
tive von unten die Häufigkeiten ergänzt.  

Instanziierung bezieht sich Martin und White (2005: 23) zufolge jedoch 
nicht nur auf die unterschiedlichen Beobachtungsperspektiven, sondern ver-
sucht auch die Dynamik und Wandelbarkeit von Sprache zu erfassen. Dies 
geschieht, so führen Caffarel, Martin und Matthiessen aus, indem Instanziie-
rung probabilistisch interpretiert wird:  

[…] terms in the systemic potential will be instantiated in text with a certain degree 
of probability; for example, in the system of polarity (‘positive’ / ‘negative’), the 
probability that ‘positive’ will be instantiated is 0.9 while the probability that ‘neg-
ative’ will be instantiated is 0.1 (…). But probability is nothing but the “potential-
ization” of relative frequency in text, so any new instantiation of one term or 
another in the unfolding of text will perturb the system. (Caffarel / Martin / Matt-
hiessen 2004: 20). 

System und Instanz werden also nicht als isoliert voneinander modelliert, 
sondern sie stehen in ständigem Austausch miteinander, sie bilden die Enden 
eines Kontinuums. Das System umfasst das gesamte Bedeutungspotenzial 
einer Einzelsprache, das in Abhängigkeit vom situativen Kontext neue In-
stanzen hervorbringt, die dann ihrerseits wieder die Wahrscheinlichkeiten im 
System beeinflussen. Insofern besteht – vermittelt über viele Zwischenin-
stanzen – ein ständiger Austausch zwischen System und Instanz.  

Der Vorwurf, dass die SFL die dualistische Perspektive beibehält, kann 
nicht bestätigt werden, da sie durch das Konzept der Instanziierung Raum 
für mehr als zwei Perspektiven eröffnet und unterschiedliche Arten von Abs-
traktion gestattet, die sowohl Funktionales als auch Normales zutage fördern. 
Beides geht in das Konzept des Sprachsystems mit ein. Allerdings erlaubt 
Instanziierung nur Generalisierungen innerhalb einer Ebene des geschichte-
ten Sprachsystems (siehe 3.1.3): So lässt sich beispielsweise beim Vergleich 
einer großen Anzahl Kochrezepte feststellen, dass relativ selten Negationen 
verwendet werden. Das heißt, die Option Negation, die auf lexikogrammati-
scher Ebene im System Polarity zur Verfügung steht, wird in diesem Texttyp 
selten gewählt. Typische Realisierungen, die den Bereich zwischen den ver-
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schiedenen Ebenen des Sprachsystems betreffen, werden dadurch nicht ab-
gedeckt. Um diese Feststellung besser nachvollziehen zu können, soll im 
Folgenden die Modellierung des Sprachsystems aus systemisch-funktionaler 
Perspektive beschrieben werden. 

Das Sprachsystem (insbesondere seine lexikogrammatische und phonolo-
gische Ebene) wird in der SFL als probabilistisches Netzwerk von Optionen 
aufgefasst. Ausgehend von ihrer funktionalen Sprachauffassung beschreibt 
die SFL Sprache aus paradigmatischer Perspektive, als Netzwerk von Sys-
temen von Wahlmöglichkeiten.4 Ein System ist laut Halliday eine Menge 
von Merkmalen, die in einer bestimmten Umgebung in Opposition 
zueinander stehen: „A system, then, is a set of features which stand in con-
trast with each other in a specified environment – of which one will be chosen 
whenever the environmental conditions obtain.“ (Halliday 2009: 65). Sobald 
also die Eintrittsbedingungen in ein System erfüllt werden, wird eines der 
Merkmale dazu ausgewählt, im Zusammenspiel mit simultan ausgewählten 
Merkmalen in anderen Systemen, sukzessive in eine sprachliche Struktur 
überführt zu werden. In Abbildung 1, die das Satzmodus-System im Engli-
schen zeigt, ist der Satzmodus (Mood) die Eintrittsbedingung in das Satzmo-
dus-System. Wird der Pfad indikativ–deklarativ verfolgt, so steht an dessen 
Ende die geordnete Struktur Subject^Finite. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Beispiel für ein Systemnetzwerk, hier das MOOD-System im Englischen (über-
nommen aus Teich / Eckart de Castilho / Holtz 2006: 4). 

                                                 
4 Dabei wird immer wieder darauf hingewiesen, dass das Konzept der Wahl in der Re-

gel keine bewusste Wahl impliziert. Das Konzept und sein Zusammenhang mit einem 
tatsächlichen Entscheidungsprozess wird in der SFL aber rege diskutiert (s. z. B. 
Fawcett 2013). 
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Der Begriff der Wahl („will be chosen“ bzw. choice) ist dabei nicht gleich-
zusetzen mit einer individuellen Wahl, wie Halliday (2013: 21) an anderer 
Stelle bemerkt, sondern mit einer kollektiven:  

But choosing may be an activity of a whole population, as it is when they vote in 
an election or a referendum. Meaning as choice can likewise be thought of in the 
context of a population – in the statistical sense: it may be concerned with very 
large quantities of acts of meaning, within which largescale patterns and tendencies 
may be observed. (Halliday 2013: 22). 

Die Wahrscheinlichkeiten, die den einzelnen Optionen und Assoziationen 
von Optionen im System zugeordnet werden, sind laut Halliday integraler 
Bestandteil des Sprachsystems, was er u. a. damit begründet, dass Kinder, im 
Prozess des Spracherwerbs auch Gebrauchsinformationen in ihr Sprachpo-
tenzial mit aufnehmen, „in the sense that the probabilities in the child’s sys-
tem collectively constitute a meaning style that is semiotically and 
ideologically compatible with that of the mother.“5 (Halliday 1992 / 2005: 
51). Handelte es sich bei diesen quantitativen Informationen um bloße Zu-
fälligkeiten der Rede, so argumentiert Halliday weiter, würden sie nicht Teil 
des kindlichen Sprachpotenzials werden. Auf die Idee, diese Ebene der quan-
titativen Gebrauchsinformationen als einen Bereich zwischen Instanz und 
System zu konzipieren, kommt Halliday nicht.  

Laut Hasan (2014 / 2019: 63-64) geht die SFL weiter von einer geschich-
teten Relation zwischen Signifié und Signifiant aus, die als Realisierung be-
zeichnet wird und sich in einem geschichteten Modell vom Sprachsystem 
niederschlägt. Die Schichten des Sprachsystems stehen ihrerseits in ständiger 
Austauschbeziehung mit einer weiteren Schicht, nämlich dem Kontext, wie 
Abbildung 2 verdeutlicht.  

                                                 
5 Die Erkenntnisse basieren auf Untersuchungen von Gesprächen zwischen Müttern 

und Kindern, die von Hasan (s. z. B. Hasan 2002) durchgeführt wurden. 
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Abb. 2: Das geschichtete Modell vom Sprachsystem, mit der grau unterlegten Inhalts-
ebene und dem inneren, weißen Kreis als Ausdrucksebene (übernommen aus Taver-

niers 2019: 57). 

Halliday und Matthiessen (³2014: 26) unterscheiden vier Schichten des 
Sprachsystems, wobei zwei davon zur Inhalts- und zwei davon zur Aus-
drucksebene der Sprache zählen: „Language is […] organized into four strata 
– semantics, lexicogrammar, phonology, and phonetics.“6 Während die se-
mantische Schicht Halliday (1972 / 2003: 334) zufolge in ständigem Aus-
tausch mit dem außersprachlichen Kontext steht und alles umfasst, was als 
allgemeinsprachliche Bedeutung konstruiert werden kann, existiert die 
Ebene der Lexikogrammatik ohne direkten Kontakt zur materiellen Welt und 
enthält einzelsprachliche Bedeutungen sowie grammatische oder lexikali-
sche Realisierungsmöglichkeiten („grammar is what the speaker can say“). 
Die Beziehung zwischen diesen Schichten wird als metastabil modelliert, 
also als eine Beziehung, die in gewisser Weise stabil und vorhersagbar ist, 
aber Raum für Unvorhergesehenes und Flexibilität lässt. Bestimmte Bedeu-
tungen werden typischerweise durch bestimmte Wörter oder Strukturen rea-
lisiert, die ihrerseits wieder typischerweise durch bestimmte Lautketten 

                                                 
6 Wie auch in Abbildung 3 ersichtlich, muss die Ausdrucksebene nicht unbedingt als 

phonologische Ebene verstanden werden, sondern kann auch als graphologische ver-
standen werden.  
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realisiert werden. Miriam Taverniers umschreibt Metastabilität folgender-
maßen: 

Thus, language achieves metastability through the particular type of relationship 
between its coding layers or strata. Those layers consist of things going together in 
a predictable way (to limit change and thus ensure stability), while at the same time 
they contain some ‘gaps and contradictions’. (Taverniers 2019: 67). 

Als Beispiele für Lücken oder Widersprüche in der Kookkurrenz von Ele-
menten verschiedener Schichten, führt Taverniers (2019: 67) neben noch 
nicht normalisierten Form-Bedeutungszuordnungen vor allem Variation und 
Ambiguität an. Es sei an dieser Stelle noch einmal an Coseriu (1952 / 1975: 
81) erinnert, der das Normkonzept u. a. deshalb für notwendig hält, weil 
funktionale Varianten sonst kaum sinnvoll erklärt werden könnten. Bietet die 
SFL an dieser entscheidenden Stelle, nämlich mit Bezug auf den Realisie-
rungsprozess, ähnliche oder alternative Erklärungen für Variation? Dies soll 
im folgenden Kapitel betrachtet werden, wenn es an die Beantwortung der 
verbliebenen Fragen geht. 

3.2 Auf den Spuren der Norm 
Auf der Suche nach einem Pendant zu Coserius Normkonzept in der SFL 
kommen zwei Dimensionen des systemisch-funktionalen Sprachmodells in-
frage: Realisierung und Instanziierung. Beide beziehen sich auf die Umset-
zung des Sprachpotenzials in konkrete, wahrnehmbare Äußerungen. Doch 
während Instanziierung sich auf die Auswahl von Optionen innerhalb einer 
Ebene des Sprachsystems bezieht, die dann in einem Text instanziiert wer-
den, geht es bei der Realisierung um die Prozesse bei der Repräsentation von 
Bedeutung durch konkrete wahrnehmbare Laute oder Schriftzeichen.  

Da Coseriu in Bezug auf die Norm von „normaler Realisierung“ spricht, 
wäre es sinnvoll, auch im Modell der SFL eher die Ebene der Realisierung 
als diejenige der Instanziierung zu fokussieren, wenn nach normalen oder 
typischen Realsierungen systemischer Optionen Ausschau gehalten wird. 
Wenn es in der SFL allerdings um Typikalität oder Wahrscheinlichkeiten 
geht, dann immer im Zusammenhang mit Instanziierung. Der einzige Be-
griff, der auf normale Realisierungen hindeutet, nämlich die kongruente Re-
alisierung wird zwar von Taverniers (2019: 64-65) als typische Realisierung 
paraphrasiert, erweist sich aber bei genauerem Hinsehen (u. a. bei Youping 
Chen und Joseph Foley 2005: 191) als eine Beziehung zwischen semanti-
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scher und lexikogrammatischer Ebene, die auf einer gewissen ‚Natürlich-
keit‘7 beruht und sich beispielsweise auf die Realisierung einer Aufforderung 
(semantische Ebene) durch einen imperativischen Satz (lexikogrammatische 
Ebene) bezieht oder auf die Realisierung eines Prozesses (semantische 
Ebene) durch ein Verb (lexikogrammatische Ebene). Typikalität im Sinne 
einer besonders gebräuchlichen Realisierung impliziert die kongruente Rea-
lisierung dagegen nicht.  

Wird allerdings die Funktionsweise der Systemnetzwerke noch einmal ge-
nauer betrachtet, so wird klar, dass am Ende eines Pfades durch ein solches 
Netzwerk (oder eine Reihe solcher Netzwerke) eine strukturelle Realisierung 
steht. Das heißt, dass von den Auswahlwahrscheinlichkeiten einer Option 
auch Rückschlüsse auf die Wahrscheinlichkeiten der entsprechenden Reali-
sierung möglich sind – zumindest, solange eine ausgewählte Option auf so 
differenzierten Entscheidungsprozessen basiert, dass sie nur zu einer einzi-
gen Realisierungsmöglichkeit führt. 

Wie aber geht die SFL mit Fällen um, in denen keine redundante Bezie-
hung zwischen den einzelnen Schichten besteht, weil beispielweise für eine 
Option auf der einen Ebene, mehrere Realisierungsvarianten auf der darun-
terliegenden Ebene existieren? Halliday bietet in Bezug auf eine derartige 
Variation folgende Erklärungsansätze: Wenn Variation nicht durch den au-
ßersprachlichen Kontext erklärbar ist, so handelt es sich entweder tatsächlich 
um freie Varianten (eine gewisse Unvorhersehbarkeit ist der Sprache immer 
zu eigen) oder die Varianten realisieren nur mit Blick auf ein bestimmtes 
Abstraktionsniveau im System dieselbe Funktion, unterscheiden sich aber 
bei detaillierterer Betrachtung: „the alternatives usually turn out to represent 
more delicate semantic choices.“ (Halliday 1972 / 2003: 345).  

Was Halliday nicht in den Blick nimmt, sind Fälle, in denen die Variation 
morphologisch oder phonetisch determiniert ist, wie bei Coserius Beispiel 
des Kindes, in dem die morphologische Umgebung von ox eine andere Rea-
lisierung des Plurals fordert, als etwa das Morphem box, oder im Beispiel der 
Realisierung des /o/ im Spanischen in Abhängigkeit von dessen Position im 
Wort. Tatsächlich findet sich zu kontextuell bedingten Realisierungsvarian-
ten relativ wenig in der Literatur der SFL. Das mag an dem funktionalen 
                                                 
7 Mit ‚natürlich‘ meinen die Autor*innen, dass diese Beziehung in jeder Dimension der 

Sprachentwicklung als erstes vorkommt: So wird ein Prozess z. B. in sprachgeschicht-
licher (phylogenetischer) Hinsicht zuerst durch Verben ausgedrückt, ehe er später 
durch Substantivierungen realisiert wird. Ebenso wird er vom Kind im Spracher-
werbsprozess (ontogenetisch) und in der Entfaltung eines Textes (logogenetisch) zu-
erst als Verb realisiert. 
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Fokus liegen, der bewirkt, dass Modelle von Systemnetzwerken häufig bei 
Realisierungsangaben in Form funktionaler Strukturen (z. B. Sub-
jekt^Finitum) stehen bleiben, ohne bis zur konkreten lexikogrammatischen 
Struktur vorzudringen. Einen Hinweis darauf, wie in der SFL zumindest mit 
Allophonie umgegangen werden kann, liefert Paul Tench (2014: 288). Er 
widerspricht der Idee, Allophonie auf Ebene der Phonetik anzusiedeln, mit 
der Begründung, dass es sich um sprachspezifische und letztlich systemati-
sche Variation handelt:  

The word phonology of a language specifies what allophonic variation is permissi-
ble; it is as if a language has selected certain phonetic realizations for its phonemes, 
and not others which another language might have selected. (Tench 2014: 288). 

Innerhalb der phonologischen Ebene systematisiert Halliday beispielhaft 
die Allophone von /p/ im Englischen (siehe Abb. 3). Dies ist möglich, weil 
er Phoneme nicht isoliert betrachtet, sondern im Rahmen einer Wortphono-
logie, zu der außer den distinktiven artikulatorischen Merkmalen auch kom-
binatorische oder positionelle Merkmale den Wert eines Phonems 
bestimmen. Ob sich Tenchs Lösung für Allophonie auch auf Allomorphie 
übertragen lässt, muss noch überprüft werden, schließlich ist das lexikogram-
matische System anders organisiert als das phonologische. Coserius Norm-
konzept könnte bei der Integration funktionaler Varianten innerhalb anderer 
Systemebenen von Nutzen sein. Denkbar wäre eine eigene Symbolik in den 
Netzwerkmodellen, die anzeigt, dass es sich um systematisierbare Varianten 
handelt, die aber zu einer einzigen Option im System gehören und daher 
keine Bedeutungsunterschiede hervorrufen. 

 
Abb. 3: Modellierung der Allophonie von /p/ im Englischen (übernommen aus Tench 

2014: 288). 
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Die bisherigen Betrachtungen erlauben folgende Antworten auf die Fragen 
1, 3 und 4 aus Kapitel 2.4: Die SFL modelliert das Normale, Regelmäßige 
und nicht notwendig Funktionale vor allem durch das Konzept der Instanzi-
ierung, das einzelne Instanz und das Sprachsystem zueinander in Beziehung 
setzt. Dabei vermischt bzw. kombiniert sie Normales und Systemisches mit-
einander, was einerseits ihrem weiteren Verständnis von Funktionalität ge-
schuldet ist und andererseits ihrem multiperspektivischen Blick auf das 
Sprachsystem, das sowohl als Ergebnis von Generalisierungsprozessen alles 
Normale inkludiert, als auch, aus funktionaler Perspektive, als Ergebnis von 
Auslassungsprozessen, alles Funktionale umfasst. Die Frage, ob das syste-
misch-funktionale Sprachmodell mit der Idee der Norm inkompatibel ist, 
muss verneint werden. Zwar wird ‚Normales‘ in Bezug auf Realisierung 
noch nicht hinreichend bedacht, ist aber nicht unmöglich zu modellieren, wie 
das Beispiel von Tench (2014: 288) gezeigt hat. Ob die SFL mit den Kon-
zepten der Instanziierung, der Realisierung und des geschichteten Sprachsys-
tems diskriminierende Redeweisen so verorten kann, dass sie als 
überindividuelle und veränderbare Phänomene konzipiert werden können 
und nicht als Einzelerscheinungen der parole oder ‚neutrale‘ Gegebenheiten 
eines abstrakten Systems, beleuchtet das folgende Kapitel.  

3.3 SFL in kritischer Mission 
Grundsätzlich kann die Weltsicht und insbesondere eine diskriminierende 
Weltsicht aus jeder Perspektive entlang des Instanziierungs-Kontinuums be-
leuchtet werden. Allerdings berücksichtigt die SFL dabei immer, dass das 
System als Bedeutungspotenzial keineswegs ideologisch neutral ist, sondern 
vor allem durch die attribuierten Wahrscheinlichkeiten immer auch be-
stimmte Optionen als bevorzugte oder normale vermittelt. In die Produktion 
eines konkreten Textes fließt daher nicht nur ein, was es für Optionen im 
System gibt, sondern auch, welche von diesen Optionen (in einer konkreten 
Situation) typischerweise instanziiert werden. Da die Bevorzugung von Op-
tionen, im Sinne größerer Verwendungshäufigkeiten und -wahrscheinlich-
keiten in der SFL als Teil des Sprachsystems verstanden wird, ist es auf den 
ersten Blick auch das Sprachsystem, das kritisiert wird und auf dessen Wan-
del Sprachplanung abzielt. Hinzu kommt die Auffassung, dass Sprache und 
außersprachlicher Kontext sich wechselseitig konstruieren und Sprache nicht 
irgendeine präexistierende Wirklichkeit einfach nur abbildet. Nur indem 
Sprache Bedeutungen und damit (soziale) Wirklichkeiten konstruiert, ist es 
auch sinnvoll, ihr lexikogrammatisches System zu kritisieren, wie Halliday 
schreibt:  
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But this is what we are doing when we plan the grammar in order to combat sexism. 
That this makes sense is because language does not correspond; it construes. We 
are not easily aware of these effects because they are quantitative and gradual. (Hal-
liday 1990 / 2003: 153). 

Es sind die ‚Gebrauchsinformationen‘ im Sprachsystem oder anders formu-
liert, der statistische Anteil des Sprachsystems, der in der SFL vorrangig als 
Adressat von Ideologiekritik dient. Die Lösung für sprachliche und damit 
verknüpfte gesellschaftliche Ungerechtigkeiten ist allerdings auf Ebene der 
Instanz zu suchen, da wie Annabelle Lukin schreibt, Ideologien im Zusam-
menspiel von System und Instanz entstehen: „An ideology forms through 
repeated manifestations of a pattern of meaning/s. That is, ideologies take 
shape by being instantiated, through the relationship of instance to system 
and system to instance.“ (Lukin 2017: 5). In der Betrachtung des Sprachsys-
tems fallen sprachliche Ungerechtigkeiten auf (cf. Halliday 1990 / 2003: 
153), verändert werden können sie nach Meinung Hallidays u. a. durch akti-
ven Wandel des Sprachgebrauchs. Er bringt an verschiedenen Stellen (u. a. 
Halliday 1992 / 2003: 389) Vorschläge dazu an: Beispielsweise kann auf län-
gere Sicht die Markiertheit sprachlicher Optionen umgekehrt oder neutrali-
siert werden, indem hinreichend viele (oder / und hinreichend bedeutsame)8 
Äußerungen getätigt werden, die das zuvor markierte (unwahrscheinlichere) 
Element einer Opposition enthalten und es so in das häufigere und somit nor-
male Element umwandeln. Als Beispiel nennt er etwa den Gebrauch von Per-
sonalpronomen (z. B. generisches Femininum). 

Ideologische Sprachmuster treten auch noch im Zusammenhang mit dem 
Begriff Code in Erscheinung. Halliday interpretiert Basil Bernsteins Codes 
als Bedeutungsstile, als Orientierungen in Bezug auf die Auswahl bestimm-
ter Bedeutungen und übernimmt Hasans Bezeichnung ways of meaning. 
Diese Bedeutungsstile verortet er „in the problematic middle ground between 
the system and the instance“ (Halliday 1992 / 2003: 381). Er klassifiziert sie 
explizit weder als eigenständige linguistische Systeme noch als Besonder-
heiten der individuellen Rede, weder als Register noch als Soziolekte, son-
dern als semantische Varietäten (cf. Halliday 1992 / 2003: 381-382). Diese 
Varietäten basieren Hasan zufolge auf unterschiedlichen Vorstellungen dar-

                                                 
8 Halliday bemerkt, dass nicht nur die Menge an Wiederholungen von sprachlichen In-

stanzen das Sprachsystem beeinflussen, sondern auch deren Wert bzw. Bedeutsamkeit 
in einer Gesellschaft: „Poets, scientists, statesmen often produce instances of text that 
turn out to be significant events in […] perturbing the evolving system […].“ (Halli-
day 2003: 28).  



Rebecca Sierig | Coserius Normkonzept 

62 

über, was für eine Person relevant ist, und diese Vorstellungen sind wiede-
rum auf eine jeweils andere (sprachliche) Sozialisation zurückzuführen. In 
Abhängigkeit von Lebensrealitäten bzw. Erfahrungshorizonten werden an-
dere Optionen des Sprachsystems favorisiert. „Here lies the secret of the ‘re-
production’ of major social institutions and beliefs; here is where ‘truths’ are 
created which to the believer appear indisputably universal” (Hasan 2005: 
73).  

Ist nun das Sprachsystem selbst ideologisch (beispielsweise sexistisch) 
oder ist es die Aneignung des Sprachsystems durch gesellschaftliche Grup-
pen mit gleichen lebensweltlichen Erfahrungen, in der Ideologien entstehen 
und tradiert werden? In der SFL scheint beides zu gelten. Da zum Sprach-
system als Bedeutungspotenzial explizit auch die probabilistischen Informa-
tionen gehören, legt es eine bestimmte Sicht auf die Welt näher als eine 
andere. Allerdings wird diese Zuordnung nicht von allen systemisch funkti-
onalen Linguist*innen geteilt. Hasan unterscheidet beispielsweise deutlich 
zwischen Sprachsystem und Traditionen des Gebrauchs dieses Systems, 
wenn sie über ideologische Sprachmuster schreibt:  

[…] it is not because the system of language has forced these patterns together, its 
contribution lies in providing the resources. The configurative rapport comes into 
existence and acquires a life because of our fashions of speaking as our fashions of 
speaking are the bearers of our ideology. (Hasan 1986 / 1996: 149). 

Und selbst Halliday scheint dazu zu tendieren, Sprachgebrauchsmustern eine 
andere Qualität zuzuweisen als den Kategorien eines Sprachsystems, indem 
er zu bedenken gibt: 

The grammar itself does not favour any one group, or any one interest, within a 
society. Where it does come to privilege one particular segment, this happens 
through the interaction between language and the historical processes which con-
stitute its environment; not through any intrinsic properties possessed by a language 
as such. (Halliday 1997 / 2003: 262). 

Da, wo Coseriu die Norm als Sprechtradition, als traditionelle Realisierung 
des Systems (bzw. eines funktionellen Systems) in dem Bereich zwischen 
System und Instanz etabliert, setzt Hallidays Konzept der semantischen Va-
rietäten an. Dieses Konzept kann dazu dienen, gerade den Sprachgebrauch 
solcher Gesellschaftsgruppen zu beleuchten, die eine bevorzugte gesell-
schaftliche Stellung einnehmen. Ein zahnloser Tiger ist die SFL also keines-
wegs, wenn es um sprachlich basierte Ideologiekritik geht, denn in jedem 
Fall begreift sie diskriminierende Redeweisen als soziale und veränderbare 
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Phänomene. Allerdings ist der Status der probabilistischen Informationen in-
nerhalb des systemisch funktionalen Sprachmodells nicht so eindeutig, wie 
Hallidays Darstellungen (u. a. Halliday 2013: 22) suggerieren. Die Ge-
brauchsmuster und -häufigkeiten von lexikogrammatischen Strukturen wer-
den zumindest im Zusammenhang mit Code nicht als Teil des Sprachsystems 
modelliert, sondern als Traditionen der Aneignung eines Systems, das selbst 
nicht die Weltsicht einer konkreten gesellschaftlichen Gruppe begünstigt.  

4 Wechselseitige Erhellung der Modelle  

Wie hältst du’s mit der Norm? Anhand dieser sprachwissenschaftlichen 
Gretchenfrage wurden in diesem Beitrag die Sprachtheorien Eugenio 
Coserius und der systemisch-funktionalen Linguistik miteinander vergli-
chen, um in der Auseinandersetzung mit einer Theorie, die andere besser zu 
verstehen, Gemeinsamkeiten zu erkennen und Unterschiede zu benennen. Es 
wurde beschrieben, wie beide Theorien Phänomene modellieren, die in einer 
Sprache normal, aber nicht unbedingt funktional sind und durch eine dualis-
tische Theorie von langue und parole nicht erklärt werden können. Dazu 
wurden zunächst die Lücken einer solchen Theorie aufgezeigt und aus der 
Sicht Coserius und Burrs dafür argumentiert, dass diese Lücken sinnvoll 
durch ein Normkonzept geschlossen werden können, das darüber hinaus 
auch bedeutsam für eine adäquate Verortung von Sprachkritik ist. Statt sofort 
einen vergleichenden Blick auf den Umgang der SFL mit den Lücken einer 
dualistischen Sprachmodellierung zu werfen, wurde zunächst Burrs kriti-
scher Blick auf die SFL aufgegriffen, da er sowohl Schwachpunkte des sys-
temisch-funktionalen Ansatzes aufzeigen, als auch auf Missverständnisse bei 
der Interpretation dieses Ansatzes hindeuten könnte, die einer Annäherung 
beider Theorien im Weg stehen würden. Das Ergebnis dieses kritisch vermit-
telten Blicks waren 5 Fragen an die SFL, die im dritten Kapitel des Beitrags 
sukzessive beantwortet wurden. Die Antworten lassen sich wie folgt zusam-
menfassen: Erstens kann gesagt werden, dass die SFL ebenfalls mit der dua-
listischen Perspektive auf Sprache bricht, indem sie mit dem Modell der 
Instanziierung ein Kontinuum von Perspektiven bzw. Abstraktionsgraden er-
öffnet. Zweitens modelliert die SFL das Normale im Sprachgebrauch vor-
wiegend durch Auswahlwahrscheinlichkeiten, die mit systemischen 
Optionen verknüpft werden. Auch hier ist das Konzept der Instanziierung 
von Bedeutung, da es die Auftrittshäufigkeiten einer Option in einer Instanz 
mit deren Auswahlwahrscheinlichkeit im System verknüpft. Drittens wurde 
festgestellt, dass die SFL in ihrem Systembegriff funktionale und Gebrauchs-
eigenschaften von Optionen miteinander kombiniert. Allerdings deckt sie 
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dadurch noch nicht das gesamte Normkonzept Coserius ab, das insbesondere 
normale Realisierungen erfasst. Realisierungen sind aber nicht entlang des 
System-Instanz-Kontinuums zu suchen, sondern in den Beziehungen zwi-
schen den einzelnen Schichten des Sprachsystems. Hier werden zwar Phä-
nomene erkannt, die Coseriu zur Ebene der Norm zählen würde, allen voran 
die Variation, die nicht durch Veränderungen des außersprachlichen Kontex-
tes begründet werden kann; aber sie werden nur selten so modelliert, dass sie 
auch systematisierbare und keineswegs freie Realisierungsvarianten ein und 
derselben Funktion miteinschließen. Einzig im Bereich der systemischen 
Phonologie von Tench (2014) konnten Überlegungen zu derartigen Varian-
ten – in diesem Fall Allophonen – gefunden werden. So konnte viertens fest-
gestellt werden, dass es in der SFL bisher wenige Ansätze für die 
Modellierung normaler Realisierungen gibt, sie aber nicht zwangsläufig in-
kompatibel mit ihr sind. Fünftens konnte schließlich angedeutet werden, dass 
die SFL mit Hilfe einer probabilistischen Auffassung vom Sprachsystem und 
durch das Konzept der Bedeutungsstile auch ohne ein explizites Normkon-
zept dazu in der Lage ist, diskriminierenden Sprachgebrauch als sprachliche 
Tradition zu identifizieren, die durch einen anderen Sprachgebrauch verän-
derbar ist. 

Eine Annäherung zwischen SFL und der Sprachtheorie Coserius kann 
meines Erachtens für beide Seiten erhellend sein. Die SFL kann von Coserius 
Normkonzept profitieren, indem sie den Status von probabilistischen Infor-
mationen noch klarer als soziale, ideologisch und historisch gewachsene 
Größe herausstellt und vom Sprachsystem als Bedeutungspotenzial, das sich 
keiner dominanten gesellschaftlichen Gruppe verpflichtet, klarer unterschei-
det. Zudem könnte die SFL Coserius Idee der Realisierungsvarianten von 
System-Optionen mit integrieren und in die Netzwerkmodelle mit einbezie-
hen, während Coserius Sprachtheorie möglicherweise von der Idee der Mul-
tifunktionalität von Sprache profitieren kann, die auf transparente Weise – 
wie von Coseriu (2007: 112) gefordert – einzelsprachliche und allgemein-
sprachliche Funktionen voneinander trennt und letztere sogar noch feiner 
ausdifferenziert. Was dieser Beitrag leider nicht leisten konnte, aber sicher-
lich von Vorteil für eine Weiterentwicklung des systemisch-funktionalen 
Sprachmodells wäre, ist ein Vergleich der Konzeption von Mehrsprachigkeit 
in beiden Theorien. Darüber hinaus wären natürlich noch Möglichkeiten aus-
zuloten, wie Realisierungsvarianten in Systemnetzwerke integriert werden 
könnten. 
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Feministische Linguistik in Frankreich - Zu einigen 
Eigenheiten französischer Forschung zu Sprache und 

Geschlecht  
Julia Burkhardt 

Résumée 
Cette contribution vise à exposer certaines particularités de la linguistique fran-
çaise concernant la recherche sur les problèmes de langue et sexes qui s’est dé-
veloppé à l’issue de la critique linguistique féministe dans le cadre du 
mouvement de libération des femmes pendant les années 1970. Au contraire de 
la langue anglaise ou allemande, le français ne connaît pas la notion de *linguis-
tique féministe. S’appuyant sur des textes exemplaires des linguistes Anne-Ma-
rie Houdebine et Marina Yaguello, l’article esquisse l’analyse et critique de la 
langue française qu‘elles ont formulé sous l’angle d‘une perspective féministe. 
L’accent sera mis sur l’usage et les problèmes de la référence sur le genre (ou 
sexe). Il sera démontré que la critique linguistique féministe était moins radicale 
que, par exemple, en Allemagne et pourtant cette critique a produit de l’effet 
dans la société française. 

Abstract 
This paper aims at describing some peculiarities of the field of linguistics that 
focuses problems of language and gender.  Research in this field started from 
the feminist critique of language in the context of the Women’s Liberation 
Movement in the 1970s. In French, different to English or German, the notion 
of feminist linguistics (*linguistique féministe) does not exist. This contribution 
outlines the main points of feminist analysis and critique of the French language 
based on exemplary texts by Anne-Marie Houdebine and Marina Yaguello. Spe-
cial attention is paid to language usage and especially to the denotation gender 
(or sex). It will be shown that feminist critique of French is less radical as, for 
example, feminist critique of German but had anyway effects on the French lan-
guage community. 

 

1 Einleitung 

Während das Deutsche und Englische die Begriffe feministische Linguistik 
bzw. Feminist Linguistics kennen, gibt es im Französischen hierzu kein 
Äquivalent. Französische Autorinnen umschreiben die entsprechenden 
Themenstellungen mit Formulierungen vom Typ langue et sexes oder les 
femmes et la langue. Eine Begriffsbildung *linguistique féministe findet 
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sich weder in Bibliothekskatalogen, Publikationen, im Internet noch in Ta-
gungsausschreibungen etc. Eine feministisch motivierte Kritik der Spra-
che, gibt es zum Französischen aber bekanntermaßen durchaus und sie hat 
in Frankreich, wie in vielen anderen Ländern, seit den 1970er Jahren so-
wohl Forschungsaktivitäten im Rahmen der Sprachwissenschaft als auch 
sprachnormative Diskussionen in der Gesellschaft hervorgerufen. Seit den 
1990er Jahren werden die feministischen Studien zunehmend von den 
Gender Studies abgelöst oder zumindest ergänzt (langue et genre(s)).  

Dieser Beitrag beschäftigt sich mit der Frage, welche Besonderheiten die 
feministische Linguistik, die nicht so genannt wird, in Frankreich insbe-
sondere im Vergleich zur deutschen teils auch zur US-amerikanischen auf-
weist. Zunächst werde ich feministische Sprachkritik und Linguistik zu 
Sprache und Geschlecht in den Kontext französischer Frauenbewegungen, 
des französischen Feminismus und der allgemeinen Entwicklung feminis-
tischer Wissenschaften in Frankreich einbetten. Danach werde ich am Bei-
spiel der Pionierinnen Marina Yaguello und Anne-Marie Houdebine 
zeigen, wie sie feministische Sprachkritik und Sprachwissenschaft in den 
1970er Jahren formulieren. Es soll schließlich deutlich werden, welche 
Spezifika, etwa im Vergleich zu den deutschen feministischen Linguistin-
nen derselben Generation, Luise Pusch und Senta Trömel-Plötz, ihre Posi-
tionen aufweisen.1  

2 Frauenbewegungen in Frankreich und französischer 
Feminismus 

2.1 Erste und Zweite Frauenbewegung 
Auch wenn es historische Vorbilder gab (s. u.), so entstand die massive 
feministisch motivierte Sprachkritik in den modernen westlichen Gesell-
schaften und Sprachgemeinschaften, die wir heute diskutieren, im Wesent-
lichen im Rahmen der sog. Zweiten oder Neuen Frauenbewegung in den 
1970er Jahren. Die Begriffe Erste und Zweite Frauenbewegung trennen 
üblicherweise zwei Phasen der Auseinandersetzung der (westlichen) 
Frauen um ihre Freiheit und Selbstbestimmung (cf. z. B. Degele 2008: 30; 

                                                 
1 Dabei konzentriere ich mich stärker auf den Zweig feministischer Linguistik, der 

sich mit der Frage befasst, wie Frauen sprachlich repräsentiert werden und nicht auf 
denjenigen, der danach fragt, wie Frauen sprechen oder sich sprachlich-kommuni-
kativ verhalten. 
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Gerhard 32018). Die erste dieser Phasen wird von der Mitte des 19. Jahr-
hunderts bis 1945 angesetzt und ist besonders stark mit dem Kampf der 
Frauen um das aktive und passive Wahlrecht sowie den Zugang zu Bildung 
verknüpft. Als Zweite bezeichnet man die Emanzipationsbewegung der 
Frauen seit den 1960er Jahren, die auf eine vollständige gesellschaftliche 
Gleichstellung und die Selbstbestimmung der Frauen abzielte, was sich 
etwa in der Auseinandersetzung um den Schwangerschaftsabbruch mani-
festierte.2  

Als eine Art „Zeitenwende in den Geschlechterbeziehungen“ (Gerhard 
32018: 9) gilt dabei die Französische Revolution 1789, zum einen, weil erst 
hier überhaupt, wie Barbara Grubner (2018: 8) beschreibt, eine politische 
Öffentlichkeit und ein Bewusstsein für kollektive Handlungsmöglichkei-
ten entstehen, die politische Bewegungen wie wir sie heute kennen, ermög-
lichen. Zum anderen, weil in diesem Zuge auch Frauen erstmals begannen 
sich zu politisieren: Gingen sie zu Beginn der Revolution in erster Linie 
für Brot und Arbeit auf die Straße, forderten sie schließlich auch politische 
Mitspracherechte und öffentliche Ämter (cf. Hervé 1994: 18-20). Auch 
wenn die Revolution ihnen in dieser Hinsicht kaum konkrete Ergebnisse 
brachte, so hatten die Frauen doch offenbar erkannt, dass niemand für sie 
Politik macht, wenn sie es nicht selbst tun. Das war die Basis für die Erste 
und Zweite Frauenbewegung. 

Im Verlauf und vor allem gegen Ende des 19. Jahrhunderts, in dem sich 
zahlreiche Zeitschriften (z. B. La Citoyenne), Verbände und Zusammen-
schlüsse von Frauen gründeten und zudem der Begriff des Feminismus auf-
kam, wurden Frauen in ihrem Kampf um das Wahlrecht überall in Europa 
sichtbar – auch wenn es in einigen europäischen Ländern, darunter Frank-
reich, bis in die 1940er Jahre hinein dauerte, bis es tatsächlich erkämpft 
war.3 Die Nachkriegszeit war in den Industrienationen hingegen, wie Ute 
Gerhard (32018: 107) berichtet, eine Zeit der Restauration, die auch die 

                                                 
2 Bisweilen wird eine dritte Welle angenommen, die die jüngsten Frauenbewegungen 

und den Feminismus im Kontext von Globalisierung und Postmoderne meint (cf. 
Degele 2008: 30-31). In Frankreich spielt der Begriff des Third-Wave-Feminism, 
soweit ich sehe, aber kaum eine Rolle. 

3 So führte Finnland es z. B. 1906 ein, Norwegen 1913, Deutschland 1918, Großbri-
tannien vollständig erst 1928, Frankreich 1944; zuletzt die Schweiz (1971) und 
Liechtenstein (1984) (cf. Deutscher Bundestag o. J.). Zusammenfassend zu dem 
langen „Kampf der Französinnen um politische Gleichstellung“ siehe Christadler 
(1994). 
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Geschlechterverhältnisse betraf. Die weltweite Protest- und Bürgerrechts-
bewegung, in der vor allem junge Menschen Ende der 1960er Jahre gegen 
alte Autoritäten und Strukturen aufzubegehren begannen, war in Frank-
reich stark von den Wechselwirkungen zwischen der Arbeiter- und der Stu-
dierendenbewegung geprägt. Der Fokus lag auf dem Kampf gegen soziale 
Ungleichheiten (cf. Gilcher-Holtey 1998: 15-17). Im Zuge dessen for-
mierte sich auch die Neue Frauenbewegung, die sich speziell gegen die 
patriarchalen Züge alter Ordnungen, also die Ungleichheit zwischen den 
Geschlechtern richtete.4 Die Gründung des wichtigen Mouvement pour la 
libération des femmes fällt in das Jahr 1970, das als année zéro der zweiten 
Frauenbewegung in Frankreich gilt (cf. Schulz 1998: 271).5  

Kristina Schulz (1998: 270-272) beurteilt die politische Bewegung der 
Frauen in Frankreich im Vergleich insbesondere zu derjenigen in Deutsch-
land als weniger praktisch orientiert und zudem als stärker zersplittert und 
uneinig. Vor allem macht sie deutlich, dass sich in Frankreich sehr früh 
theoretische Auseinandersetzungen entwickelt haben und viel stärker im 
Vordergrund standen als radikale politische Aktionen. So entstand im 
Frankreich des 20. Jahrhunderts ein starker theoretischer Feminismus, des-
sen intellektuelle Wirkung z. T. weit über seine Grenzen hinaus ging. Die 
konkrete gesellschaftliche Gleichstellung der Frauen hat das nicht be-
schleunigt. Das gilt insbesondere für die Teilhabe an der politischen Macht. 
Sie entwickelt sich in ernst zu nehmendem Maße erst seit Ende des 20. 
Jahrhunderts. Die Paritätengesetze von 1999 haben in diesem Bereich zu 
deutlich mehr Ausgewogenheit geführt: Beispielsweise waren im Jahr 
2020 51,2% der Minister_innen in der Regierung Macron weiblich, 48,8% 
männlich und in der Assemblée Nationale saßen zu 41% weibliche und zu 
59% männliche Abgeordnete (cf. EIGE 2021a). Zwar garantieren solche 
Zahlen allein in qualitativer Hinsicht noch keine hinreichende Teilhabe der 
Frauen an der Macht, weil Quotenregelungen wie Catherine Achin deutlich 
macht, auch Makulatureffekte erzeugen:  

Die Männer, die die Listen aufstellen, regeln sehr genau, wer draufsteht. Frauen 
aufstellen ist eine Sache, aber Frauen aufstellen, die auch gewinnen können, eine 

                                                 
4 Es wird allerdings auch immer wieder diskutiert, wie direkt oder indirekt die Bezie-

hung zwischen der allgemeinen 68er-Bewegung und der Frauenbewegung ist (cf. z. 
B. Schulz 2003; Viennot 1987). 

5 Allerdings handelt es sich beim Mouvement um die Vereinigung zweier Gruppen, 
die sich bereits 1967 (Féminisme, marxisme, avenir) und 1968 (Psychanalyse et 
politique) formiert hatten (cf. Michel 2004: 133-134). 
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andere! Das Paritätsgesetz sorgt also dafür, dass es mehr Frauen in der Politik 
gibt. Aber es gibt auch einige versteckte Effekte dabei. […] Viele Plätze werden 
gezielt mit jungen, unerfahrenen Frauen besetzt. Nach ein oder zwei Mandaten 
werden die jungen Frauen wieder durch neue junge Frauen ersetzt, die wiederum 
wenig Erfahrung haben. Auch so kommen Frauen nur in seltenen Fällen in Füh-
rungspositionen. (Achin 08.03.2019). 

Dennoch stellen sie eine wichtige Voraussetzung dafür dar. Insgesamt 
kann Frankreich heute als vergleichsweise fortschrittlich hinsichtlich ge-
schlechtlicher Gleichstellung angesehen werden. Das European Institute 
for Gender Equality (EIGE) bescheinigt Frankreich einen Gender Equality 
Index, der insgesamt und in fast allen Messpunkten über dem europäischen 
Durchschnitt liegt.6  

2.2 Feminismus 
Im (deutschen und französischen) Sprachgebrauch wird zwischen Frauen-
bewegung und Feminismus nicht regelmäßig und eindeutig unterschieden. 
Féminisme umgreift in der Regel den theoretischen Feminismus ebenso 
wie den politisch-sozialen im Sinne des mouvement des femmes.7 Ich un-
terscheide im Anschluss an Ute Gerhard (32018) zwischen Frauenbewe-
gungen als sozialpolitischen Bewegungen auf der einen und Feminismus 
als a) theoretischem Paradigma und b) gesellschaftspolitischem Konzept 
auf der anderen Seite.  

Der Begriff féminisme ist interessanterweise zuerst im Französischen 
nachweisbar. Seine Prägung muss wohl um die Mitte des 19. Jahrhunderts 
angenommen werden. Französische Frauenrechtlerinnen, besonders Hu-
bertine Auclert (1848-1914), nahmen die Bildungen féminisme und fémi-
niste in den 1880er Jahren auf (cf. Offen 1988: 47; Gerhard 32018: 7-8), 
und entwickelten sie zu Begriffen für eine politische Idee, etwa in der Zeit-

                                                 
6 Das EIGE macht den Gender Equality Index an den Kriterien Gleichstellung hin-

sichtlich Macht, Arbeit, Geld, Bildung, Zeit und Gesundheit fest. Frankreich er-
reichte bei der letzten Auswertung 2020 einen Score von 75,1 (von 100 Punkten), 
die EU insgesamt von 67,9. Beim Messwert Macht liegt Frankreich mit 79,8 weit 
über dem EU-Durchschnittswert 53,5 (cf. EIGE 2021b). 

7 Der TLFi etwa definiert: „Mouvement social qui a pour objet l’émancipation de la 
femme, l’extension de ses droits en vue d’égaliser son statut avec celui de l’homme, 
en particulier dans le domaine juridique, politique, économique; doctrine, idéologie 
correspondante“  



Julia Burkhardt | Feministische Linguistik 

74 

schrift La citoyenne. Für die Pionierin Auclert handelte es sich beim fémi-
nisme offensichtlich um die Gesamtheit aller vor allem politischen 
Tätigkeiten, die dazu beitragen konnten, die Rechte und Lebensbedingun-
gen (la condition féminine) von Frauen zu verändern (cf. Auclert 1900). 
Ab den 1890er Jahren verbreiteten sich féminisme, féministe und auch die 
Ausdrücke mouvement des femmes und mouvement féministe im franzö-
sischsprachigen Raum und wurden schließlich auch ins Englische über-
nommen (cf. Offen 1988: 47-48). Eine Recherche in der Datenbank gallica 
für den Suchkontext 19. Jahrhundert zeigt allein in der Kategorie presses 
et revues 339 französische Zeitschriften und Zeitungen aus dem Zeitraum 
1880-1900 an, in denen das Wort féminisme vorkommt, in gut 300 von 
ihnen ist der Begriff im Zusammenhang mit der sozialen Situation der 
Frauen verwendet.8 Die Idee der Verengung des Begriffs Feminismus auf 
konzeptionelle Aspekte, wie sie auch hier vorgeschlagen wird, kann wohl 
als eine moderne Erscheinung im Zusammenhang mit feministischer The-
oriebildung angesehen werden, die besonders die Zweite Frauenbewegung 
begleitete.  

Frankreich hat, wie bereits erwähnt, einen starken theoretischen Femi-
nismus hervorgebracht, der insbesondere in den 1970er und 1980er zu har-
ten Auseinandersetzungen und Brüchen zwischen den beteiligten Frauen, 
etwa über homo- und heterosexuellen Feminismus, führte (cf. zusammen-
fassend z. B. Galster 32010). Mit Simone de Beauvoir, Christine Delphy 
oder Monique Wittig hat der französische Feminismus prominente Theo-
retikerinnen, die Geschlecht vornehmlich als gesellschaftliche Klasse de-
finieren, die nicht auf vermeintlich „natürlichen“ Geschlechterdifferenzen 
beruht, sondern auf der Konstruktion solcher Differenzen im Dienste von 
sozialen Ordnungen und Hierarchien (cf. z. B. Beauvoir 21976; Wittig 
1980; Delphy 1993). Mit Antoinette Fouque und den Autorinnen der De-
konstruktion, Julia Kristeva, Hélène Cixous und Luce Irigaray, deren Texte 
als sog. French Feminism wahrgenommen werden,9 hat er ebenso promi-
nente Vertreterinnen von Positionen, die das Weibliche – wahlweise bio-
logistisch, psychoanalytisch und / oder dekonstruktivistisch begründet – 
                                                 
8 Daneben hat das Wort noch eine biologisch-medizinische Bedeutung (‚anatomische 

Weiblichkeit’ / ‚Verweiblichung’). 
9 Allerdings werden die Vertreterinnen des vermeintlichen French Feminism, 

Kristeva, Cixous und Irigaray, in Frankreich selbst, wie Ingrid Galster (32010: 48) 
konstatiert, vergleichsweise wenig rezipiert. Das gilt im Übrigen auch für die 
Arbeiten Judith Butlers. 
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als das Andere positiv bzw. in seiner Spezifizität hervorheben (cf. Galster 
32010: 48-49; Delphy 1995).  

In konkreten sozialen wie politischen Fragen, die seit den 1990er Jahren 
stärker in den Vordergrund gerückt sind, sind beide Ansätze in 
Argumentationen beobachtbar. Zu nennen sind hier etwa Debatten im 
Zusammenhang mit der politische parité, in deren Rahmen die 
Gleichstellung der Frauen auch über quantitative Normen reguliert wird: 
Für Differenzfeministinnen sind Quoten ein probater Weg, um Frauen 
gesellschaftlich in Stellung zu bringen (cf. auch Galster 1999: 92). Für 
Egalitätsfeministinnen hingegen stellen Quotierungen eine Zerreißprobe 
dar. Während die einen darin einen umgekehrten Sexismus sehen, 
akzeptieren andere sie zumindest als Mittel zum Zweck wie Michelle Per-
rot in einem Interview für die Zeitschrift Feministische Studien erklärt: 

Was mich selbst angeht, ich habe von Anfang an für die Parität Partei ergriffen, 
das Manifest der 57710 unterschrieben und in Le Monde die Vorstellung von einer 
‚universalistischen Parität’ verteidigt. Das Universelle ist ein Ziel, nicht eine Re-
alität, und die Parität ist das Mittel, um dorthin zu gelangen. (Galster 1999: 96). 

Der relative Erfolg der Paritätengesetze (s. o.) gibt der Historikerin recht. 

3 Feministische Studien und Gender Studies in der 
französischen Wissenschaft 

Aus der Neuen Frauenbewegung heraus erwuchs auch das Bedürfnis der 
Frauen, sich der Wissenschaft zu bemächtigen, eine Forschungstätigkeit 
von, für und über Frauen zu entwickeln und so zu einer Perspektive in Wis-
senschaften und Gesellschaften zu kommen, die Frauen, ihre Leben und 
ihre Perspektiven systematisch berücksichtigt. Die daraus neu entstandene 
wissenschaftliche Disziplin bzw. Perspektive hieß nach US-amerikani-
schem Vorbild (Feminist Studies / Women’s Studies) im Französischen étu-
des / recherches féministes, études des / sur les femmes oder auch études 
féminines. Der Begriff féministe scheint eher die seltenere Wahl zu sein, 
was wohl seiner Konnotation geschuldet ist, wie Christine Bard bemerkt:  

                                                 
10 Gemeint ist eine Stellungnahme von Frauen in Le Monde vom November 1993, in 

der v. a. die geringe Repräsentation der Frauen in der französischen Politik ange-
mahnt wurde. 
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Le terme d’études féministes choque en France, contrairement au monde anglo-
américain où il est couramment employé pour «femmes», «sur les femmes», «de 
femmes» et où il n’a pas la connotation radicale qui dissuade les tièdes. (Bard 
2003: 20). 

Kristina Schulz (2012: 220-221) weist darauf hin, dass die Unterschiede in 
der Wortwahl, also zwischen féminine und féministes, durchaus program-
matisch zu verstehen sind und gleichermaßen unterschiedliche Feminis-
muskonzeptionen wie auch Schwerpunktsetzungen der 
Forschungsgruppen repräsentieren. Aus ihrer Sicht etablierten sich die 
feministischen oder Frauenstudien in den französischen Universitäten 
„vergleichsweise schnell“, da in einer Gründungswelle zwischen 1972 und 
1979 entsprechende Forschungszentren und -gruppen in Aix-en-Provence, 
Paris, Lyon und Toulouse entstanden.11 Christine Bard beurteilt diese Ent-
wicklung hingegen als verzögert. Dafür spricht auch die späte Entstehung 
wissenschaftlicher Zeitschriften (Questions féministes 1977, Pénélope 
1979), deren Präsentation von Forschungsfragen und -ergebnissen anfangs 
deutlich zeigten, dass die Forschung qualitativ und quantitativ noch in den 
Kinderschuhen steckte (cf. Bard 2003: 17). 

Einen Wendepunkt sehen sowohl Christine Bard (2003: 17) als auch Eli-
ane Viennot (2000: 171) in den 1980er Jahren. Wichtige Meilensteine für 
die Positionierung der feministischen Forschung stellten demnach das na-
tionale Kolloquium Femme, féminisme, recherche in Toulouse (1982) so-
wie die darauffolgende Integration feministischer Forschungsfragen in das 
Programm des wichtigen CNRS (Centre national de la recherche scienti-
fique) 1983 dar.12 Dennoch bleibt die französische Forschung und Lehre 
nach Einschätzung vieler Autorinnen und Autoren im Bereich der Frauen- 
und Geschlechterstudien insgesamt hinter anderen Forschungsnationen, 
insbesondere den USA weit zurück (cf. z. B. Bard 2003; Duchêne / Moïse 
2011; Puig de la Bellacasa 2000). Einen echten Aufschwung erfährt sie 
Bard (2003: 24) zufolge erst seit der letzten Jahrtausendwende.  

Die Gründe für diese Retardierung sind vielfältig. Neben allgemeinen 
Vorbehalten gegen feministische Interessen, spielt wohl die epistemologi-
sche Positionierung feministischer Studien als interessiert bzw. parteiisch 

                                                 
11 Zum Beispiel Centre d’Études Féminines (CEFUP), Groupes d’Études Féministes 

(GEF), Groupe de Recherches Interdisciplinaire d’Études de femmes (GRIEF). 
12 Allerdings schaffte es den Programmbereich Ende der 1980er Jahre schon wieder 

ab (cf. Bard 2003: 19). 
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und kritisch eine wichtige Rolle. Der etablierten und vornehmlich männ-
lich dominierten Wissenschaft, die sich als objektiv und unparteiisch ver-
stand, lief das zuwider. In Frankreich trafen die feministischen Studien 
damit zwei empfindliche Punkte in Gesellschaft und Wissenschaft, wie 
Bard meint: „Elles supposent des postes spécifiques, des cursus spécialisés 
et renvoient à deux phobies républicaines françaises: le séparatisme et le 
communautarisme.“ (Bard 2003: 20). Doch Vorbehalte gegen die Institu-
tionalisierung feministischer Studien gab es nicht nur auf Seiten des Estab-
lishments: Die feministische Bewegung selbst begegnete der 
Akademisierung ihrer Fragen und ihrer Gesellschaftskritik zum Teil über-
aus skeptisch, wie Bard berichtet. Wissenschaftlerinnen wurde sogar Ver-
rat vorgeworfen, weil sie sich den „männlichen Strukturen“ andienten (cf. 
Bard 2003: 16). 

Auch die zunehmende internationale Entwicklung der Frauen- zu Ge-
schlechterstudien (Gender Studies) kam in Frankreich verzögert an. Kon-
zeptionell ist damit die Verschiebung des alleinigen Fokus auf die Frauen 
hin zu Geschlecht als sozialer Kategorie, auf die Analyse von Geschlech-
terverhältnissen und schließlich auch auf ihren Zusammenhang zu Sexua-
lität(en) verbunden (cf. Bereni et al. 32011: 9-10). Begrifflich tut man sich 
im Französischen mit gender und dem Pendant genre bis heute schwer (cf. 
hierzu Puig de la Bellacasa 2000). Die Commission générale de termino-
logie et de néologie (22.07.2005) hat von der Verwendung beider Begriffe 
im Journal Officiel sogar abgeraten und Formulierungen mit hommes et 
femmes, les sexes oder masculin et féminin empfohlen. So sind études fémi-
nistes oder féminines durchaus noch verbreitet und werden eher durch die 
gender-Perspektive ergänzt als verdrängt. Die Hinwendung zu den Gender 
Studies wird vor allem jüngeren Forscher_innen zugeschrieben (cf. Bereni 
et al. 32011: 8). Puig de la Bellacasa führt die Zurückhaltung neben 
antiamerikanischen Ressentiments und daraus folgenden Rezeptionslü-
cken, auf die geringe Etablierung schon der feministischen Studien in der 
französischen Wissenschaftslandschaft zurück: 

Its relative absence in French responds to many factors. Brought together, this 
factors translate cultural, political and theoretical resistances but also it reveals 
the fact that feminist research has been less promoted and supported in French 
speaking contexts (in universities, institutions) during the last twenty years than 
it has been in Anglo-American contexts. […] The role of the politics of transla-
tion is also important here, very little work by Anglo-American feminists is trans-
lated into French. […] European feminists are sometimes worried by the 
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domination of American feminist agendas and resisting to gender seems to be an 
issue in this debates […]. (Puig de la Bellacasa 2000: 97). 

Die reservierte Haltung sowohl gegenüber feministischen Interessen in der 
Wissenschaft als auch gegenüber den Entwicklungen der Gender Studies 
zeigt sich auch bzw. sogar besonders in der Sprachwissenschaft (cf. z. B. 
Greco 2014: 11; Duchêne / Moïse 2011: 8). Weder in den oben erwähnten 
Forschungszentren der „Gründerjahre“, noch in den aktuellen großen Pari-
ser Zentren für Geschlechterforschung wie etwa dem Centre d’Enseigne-
ment, de Documentation et de Recherches pour les Études Féministes 
(CEDREF) (Université de Paris 2020) ist trotz deren interdisziplinärer 
Ausrichtung die Linguistik vertreten. Die Fragen, die die feministisch mo-
tivierte Sprachanalyse stellte, etwa nach den Spezifika des weiblichen 
Sprechens oder nach dem Verhältnis zwischen Genus und Sexus waren 
nicht alle grundsätzlich neu; doch ergänzten sie die sprachwissenschaftli-
che Analyse um eine gesellschaftspolitische Dimension, um explizit zu zei-
gen, welchen Beitrag Sprache zu Diskriminierung und Ungleichheit leistet.  

4 Feministische Sprachanalyse und Sprachkritik des 
Französischen 

Mary Ritchie Keys Male / female language (1975) und Robin Lakoffs Lan-
guage and Women’s Place (1973) waren international Schlüsselwerke für 
die feministische Analyse der Sprache und des Sprechens. Keys Werk 
schloss vor allem an ethnologische Arbeiten zu „Frauen- und Männerspra-
chen“ an und konzentrierte sich auf die Analyse von Geschlecht als sozio-
linguistische Variable. Lakoffs Analyse des Englischen wurde im 
Nachhinein vielfach vor allem aufgrund der Methodik problematisiert, ihre 
Ergebnisse mehrheitlich widerlegt oder doch zumindest stark differenziert. 
Doch in den 1970er Jahren war die Studie in mehrerlei Hinsicht wegwei-
send: Zum einen bereitete sie den Weg für die feministische Analyse der 
Sprachnormen sowohl in Hinsicht auf das Sprechen der Frauen als auch 
das Sprechen über die Frauen. Für Lakoff gehörten diese Arten von Nor-
men unmittelbar zusammen, weil beide den untergeordneten gesellschaft-
lichen Status von Frauen spiegelten: 

Woman’s language has as foundation the attitude that women are marginal to the 
serious concerns of life, which are pre-empted by men. The marginality and pow-
erlessness of women is reflected in both the ways women are expected to speak, 
and the ways in which women are spoken of. (Lakoff 1973: 45). 
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Zum anderen stellte sie damit die Rolle der Sprache für soziale Differen-
zierung und Diskriminierung in den Mittelpunkt der Diskussion. Der 
Sprachgebrauch ist für Lakoff von der Wahrnehmung, der jeweiligen Sicht 
auf die Welt „gefärbt” und reflektiert dabei auch soziale Ordnungen 
mitsamt den darin eingeschriebenen Hierarchien: 

Linguistic imbalances are worthy of study because they bring into sharper focus 
real-world imbalances and inequities. They are clues that some external situation 
needs changing, rather than items that one should seek to change directly. (Lakoff 
1973: 73). 

Im Gegensatz zu vielen ihrer Zeitgenossinnen und Nachfolgerinnen zieht 
Lakoff allerdings nicht die Schlussfolgerung, dass umfangreiche Verände-
rungen der Sprache unmittelbar dazu beitragen, dass diese soziale Ordnung 
sich nachhaltig verändert: 

A competent doctor tries to eliminate the germs that cause measles, rather than 
trying to bleach the red out with peroxide. I emphasize this point because it seems 
to be currently fashionable to try, first, to attack the disease by attempting to 
obliterate the external symptoms; […]. (Lakoff 1973: 73). 

Aus ihrer Sicht stehen soziale Veränderungen an erster Stelle, nicht die 
sprachlichen (cf. Lakoff 1973: 76), für die sie nur punktuell, etwa im Zu-
sammenhang mit dem Wortgebrauch plädiert (cf. Lakoff 1973: 74-75). Die 
internationale feministische Sprachwissenschaft arbeitete sich in den fol-
genden Jahrzehnten an Lakoffs Thesen, die ausdrücklich auf introspekti-
ven, unsystematischen Beobachtungen des Sprachgebrauchs beruhten, 
ab.13  

In Frankreich hat im Anschluss an die Arbeiten von Lakoff und Key 
Anne-Marie Houdebine als eine der ersten in Frankreich überhaupt und aus 
einer feministisch interessierten Perspektive auf den Zusammenhang zwi-
schen Sprache und geschlechtlicher Differenz sowie Diskriminierung hin-
gewiesen – auch wenn sie diese Perspektive in keinem ihrer Texte so 

                                                 
13 Das gilt besonders für ihre Thesen zum Kommunikationsverhalten, etwa, dass 

Frauen einen differenzierteren adjektivischen Wortschatz hätten, mehr tag-questi-
ons formulierten oder zu einer hyperkorrekten Grammatik neigten etc. (cf. zusam-
menfassend z. B. Klann-Delius 2005). Umstritten war stets auch Lakoffs 
Konzeption des weiblichen Sprechens als defizitär gegenüber dem von Männern, 
womit sie aus ihrer Sicht ihren untergeordneten Status festigten.  
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benennt. Houdebines Thema ist in diesem Zusammenhang die „Codie-
rung“ der sexuellen Differenz und Differenzierung in der und durch die 
Sprache, die aus ihrer Sicht sexuelle Diskriminierung begünstigt. In ihrem 
frühen Text Les femmes et la langue in der Zeitschrift Tel Quel (1977) 
macht sie die Dringlichkeit deutlich, sprachwissenschaftliche Analysen 
zum Thema vorzulegen, d. h. zum einen Geschlecht als soziolinguistischen 
Faktor zu berücksichtigen und zum anderen überhaupt die sprachliche Va-
riation (wieder) stärker in den Fokus der Linguistik zu rücken und nicht als 
„Randphänomen“ der Sprache anzusehen: 

Dans certains champs scientifiques le problème de la différence sexuelle et de 
ses incidences sur l’objet d’étude (ou même les sujets-savants) a été, et est en-
core, […], complètement occulté (refoulé). Il en est souvent encore ainsi dans le 
domaine de l’analyse du langage; même si, très tôt, des auteurs ont noté la diffé-
rence des usages linguistiques masculins et féminins, […] les linguistes, […], 
agissent comme si la question ne se posait pas, au moins en langue (Saussure) ou 
dans le modèle de compétence (Chomsky) qui semblent exclure la prise en 
compte de la variation. (Houdebine 1977: 84). 

Der Aufsatz liest sich als Versuch, zunächst einmal die relevanten Frage-
stellungen zu sammeln und die Legitimation eines solchen Forschungspro-
jekts herauszuarbeiten. Diese Legitimation ergibt sich für Houdebine 
sowohl aus im Alltag beobachtbaren Phänomenen als auch aus früheren 
wissenschaftlichen Erkenntnissen, die einer systematischen Betrachtung in 
Hinsicht auf die Kodierung von Geschlechterdifferenzen wert sind: Etwa, 
dass in vielen Sprachen lexikalische, morphologische oder phonologische 
Normen und Tabus so etwas wie Männer- und Frauensprachen definieren, 
insofern Männern und Frauen bestimmte Wörter, Personalformen, Aus-
sprachevarianten etc. zugeordnet werden; oder, dass sprachliche Merk-
male, insbesondere Genus, zur Geschlechterdifferenzierung und auch zur 
Geschlechterdiskriminierung genutzt werden:  

[…] ces traits que comportent les langues, dont on ne peut pas dire qu’ils sont 
précisément des marqueurs sexuels (…) mais qui semblent pourtant fonctionner 
comme formes-reflet de la différenciation mâle / femelle, voire de la discrimina-
tion sexuelle, et donc la conforter. (Houdebine 1977: 87-88).  

Gegenstand einer Forschung unter dem Label les femmes et la langue ist 
für Houdebine ebenso wie für ihre amerikanischen Kolleginnen die Ana-
lyse des Sprechens und Schreibens der Frauen einerseits und ihrer Reprä-
sentation in Medien und Diskursen andererseits: „la façon ou les façon(s) 
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dont on parle d’elles (…), dont on les fait parler, dont elles parlent, dont 
elles écrivent […].“ (Houdebine 1977: 93). Gleichzeitig interessiert sich 
Houdebine von Anfang an auch für eine sprachtheoretische Einordnung 
der Fragestellungen, indem sie z. B. explizit danach fragt, auf welcher 
Ebene der Sprache die Differenzierung angesiedelt ist: „S’agit-il vraiment 
d’indexation linguistique, analysable en termes de structure (de langue), ou 
en termes de variations stylistiques ou discursives, ou encore de 
phénomènes d’énonciation?“ (Houdebine 1977: 88). 

Was das kritische bzw. interventionistische Potential dieser Sprachana-
lyse angeht, ist Houdebine zumindest zu diesem Zeitpunkt ebenso zurück-
haltend wie ihre amerikanische Kollegin Robin Lakoff. Während 
feministische Linguistinnen in (West-) Deutschland frühzeitig nicht nur ra-
dikale Kritik am „Deutschen als Männersprache“ geübt, sondern auch kon-
krete Vorschläge zu dessen Überarbeitung gemacht haben,14 und auch in 
den USA zu diesem Zeitpunkt bereits Guidelines zu nicht-sexistischer 
Sprache existierten (cf. die Bibliographie in Trömel-Plötz 1997) verstand 
Lakoff das als Symptombekämpfung (s. o.) und war Houdebine der An-
sicht, dass Veränderungen nicht immer möglich seien. Denn „die Sprache“ 
(hier macht die Autorin nicht explizit, auf welche Ebene von Sprache sie 
sich bezieht) zeige beispielsweise in Form von pejorativen Konnotationen 
(doctoresse, maîtresse) oder fehlenden Derivationsmöglichkeiten (Femini-
num zu professeur?) Grenzen auf. Sie warnt zudem vor Entgrenzungen der 
Sprachkritik, wie sie unter anderem am Beispiel der Bildung herstory an-
stelle von history im Englischen beobachtbar waren (cf. Houdebine 1977: 
92). Erst in späteren Texten bezieht die Autorin deutlicher für den Wert 
sprachlicher neben sozialen Veränderungen Position. So schreibt sie in Re-
cherches féministes (1992) im Zusammenhang mit der féminisation der Be-
rufsbezeichnungen: 

Certes changer la langue ne suffit pas, mais l’ignorer est laisser perdurer d’an-
ciennes mentalités et sensibilités; piège dans lequel les féministes ne sont jamais 
tombées. Je me plais à le souligner en conclusion. (Houdebine 1992: 159), 

                                                 
14 Siehe hierzu die Debatte zwischen Senta Trömel-Plötz, Luise Pusch und Hartwig 

Kalverkämper in Linguistische Berichte (1978 / 1979), wieder abgedruckt in Sie-
burg (1997), das Themenheft Sprache, Geschlecht und Macht I der Linguistischen 
Berichte (Pusch / Trömel-Plötz 1980) sowie zusammenfassend Samel (22000). 
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Dabei ist es, wie Elisabeth Burr (1999: 144-145) ausführt, für die franzö-
sischen Linguistinnen typisch, diese Veränderungen nicht im Sprachsystem 
anzusetzen, sondern im Sprachgebrauch und auf der Ebene der Norm. 

Im Gegensatz zu Houdebine, die ideologisch immer etwas auf Distanz 
bleibt, macht Marina Yaguello in ihrem zum Standardwerk gewordenen 
Buch Les mots et les femmes transparent, dass ihr Werk keineswegs neutral, 
sondern klar feministisch motiviert und interessiert ist und in ein breites 
Publikum über linguistische Kreise hinaus wirken will: 

Aux lecteurs (trices): Ce livre présente, sous une forme aussi vulgarisée que pos-
sible, des éléments de recherche sociolinguistique qui servent de base à une ar-
gumentation féministe. Certains chapitres, […], pourront paraître ardus aux 
lecteurs (trices) non initiés à la linguistique. Rien n’empêche de sauter directe-
ment aux chapitres plus polémiques et moins ‘scientifiques’ qui suivent. (Ya-
guello 1979: 11). 

Yaguello konzentriert sich vor allem auf sprachliche Variation „fondée sur 
le sexe“, bezieht jedoch auch Analysen zur Repräsentation der Frauen und 
ihres sozialen Status durch die Sprache mit ein. Wie viele feministische 
Linguistinnen bekennt sie sich klar zu einer Auffassung von Sprache als 
Reflexion und zugleich Instrument sozialer Wirklichkeit, wobei Sprache in 
steter Wechselbeziehung zu dieser Wirklichkeit steht:  

La langue est aussi, dans une large mesure (par sa structure ou par le jeu des 
connotations ou de la métaphore), un miroir culturel, qui fixe les représentations 
symboliques, et se fait l’écho des préjugés et des stéréotypes, en même temps 
qu’il alimente et entretient ceux-ci. (Yaguello 1979: 8). 

Auch ihre Arbeit, die mit dem Satz „Une langue n’est pas un tout homo-
gène et monolitique.“ (Yaguello 1979: 7) beginnt, ist eine klare Absage an 
die Analyse der Sprache als langue. Für Yaguello stehen Sprachnorm und 
Sprachgebrauch selbstverständlich im Mittelpunkt des Interesses. In ihrer 
kritischen Analyse des Französischen arbeitet Yaguello unter anderem die 
folgenden problematischen Punkte heraus, die so oder ähnlich für viele 
Sprachen formuliert worden sind: 

1. Die Generalisierung der Zuordnung von Genus und Geschlecht und 
allgemein die Sexualisierung der Welt (métaphore sexuelle) 

2. Semantische Asymmetrien im Lexikon und verstärkt sexuelle Kon-
notation bei femininen Oppositionsgliedern (femme gelante vs. 
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homme galante) bzw. eine prinzipielle Übersexualisierung und Pejo-
risierung von Weiblichkeit 

3. Subsummierung von Frauen unter die Namen und Funktionen ihrer 
Männer 

4. Asymmetrische Formen der Anrede (Madame / Mademoiselle vs 
Monsieur) 

5. Asymmetrie zwischen Maskulinum und Femininum z. B. durch die 
geschlechtsübergreifend intendierte Verwendung des Maskulinums 
oder den accord grammatical 

Zur bewussten Beeinflussung von Sprache auf der Basis ideologischer In-
teressen entwickelt Yaguello in einem eigenen Kapitel eine differenzierte 
Position. Sprachliche Intervention („action volontariste sur la langue“), sei 
sie bewahrend oder reformistisch orientiert, ist demnach ein übliches ide-
ologisches Mittel, das wahlweise der Festigung oder aber der Revolutio-
nierung von Machtverhältnissen dienen kann: „La langue, instrument de 
domination, la langue instrument de libération: l’action volontariste parti-
cipe de ces deux options.“ (Yaguello 1979: 182). Die besondere Schwie-
rigkeit feministischer Intervention sieht Yaguello darin, dass 
Sprecher_innen sprachlicher Sexismus kaum bewusst ist:  

L’action volontariste des féministes sera une action idéologique consciente sur 
une langue fortement modelée, mais de façon inconsciente, par l’idéologie 
sexiste. En effet, pour une large part, le sexisme qui imprègne la langue, […], 
n’est pas clairement perçu, car il a été longtemps intériorisé pas les locuteurs. 
(Yaguello 1979: 185). 

Auch Yaguello sieht den Einfluss sprachlicher Reformversuche als grund-
sätzlich begrenzt an. Feministische Interventionen im Sprachgebrauch 
können aus ihrer Sicht zum einen nur dann gelingen oder überhaupt Ak-
zeptanz finden, wenn sie in umfangreiche Veränderungen sozialer (d. h. z. 
B. medialer, institutioneller, etc.) Verhältnisse und des gesellschaftlichen 
Bewusstseins eingebettet sind. Zum anderen hält auch Yaguello bestimmte 
Eingriffe in die Sprache für realisierbar, andere – etwa Innovationen im 
Pronominalsystem – jedoch nicht: 

Changer la langue afin d’influer sur les structures mentales, précéder et hâter leur 
évolution, me paraît idéaliste, au moins en ce qui concerne l’emploi de formes 
fabriquées et non conformes aux structures morphologiques de la langue et dont 
la pratique ne saurait être que marginale. Par contre, si l’on s’abstient de violer 
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la langue, on peut obtenir des résultats et il est certain que la féminisation des 
noms d’agents en français est une revendication tout à fait raisonnable. (Yaguello 
1979: 188-189). 

Realistische Chancen für sprachliche Veränderungen auf der Basis eines 
Bewusstseins für Sexismus sieht Yaguello zum Beispiel bei den Personen-
bezeichnungen, beim Namengebrauch und bei Anredeformen, die sich 
heute tatsächlich gewandelt haben, oder bei sexistischen Beschimpfungen. 
In Frankreich dauerte es bis 1999, bis ein Ratgeber erstmals Vorschläge 
zum nicht-sexistischen Sprachgebrauch machte (Becquer et al. 1999). Sie 
erschöpften sich weitgehend darin, die Verwendung femininer Personen-
bezeichnungen zu empfehlen, wenn auf konkrete Frauen referiert wird und 
reduzierten nicht-sexistische Sprache damit zunächst auf ein „Terminolo-
gieproblem“, wie es Elisabeth Burr (1999: 135) nennt. Linguistinnen wie 
Yaguello oder Houdbine waren an den Prozessen beteiligt, die letztlich zur 
Entstehung dieses Guide d’aide à la féminisation des noms de métiers, fon-
ctions, grades ou titres geführt haben. Initiiert wurden diese jedoch haupt-
sächlich von französischen Politiker_innen, etwa Yvette Roudy. 

5 Feministische Linguistik in Frankreich 

Konsens der feministischen Linguistik ist international, dass Sprache in 
unterschiedlichen Dimensionen überaus relevant für soziale Konstruktio-
nen und damit auch für Geschlecht und Geschlechterverhältnisse ist. So 
wurde, um nur ein Beispiel zu nennen, immer wieder deutlich gemacht, 
wie existentiell Personenbezeichnungen sind. Houdebine schreibt etwa: 

Je n’ai pas besoin, je pense, d’insister, près de linguistes, sur la valeur de la dé-
signation. Nous savons tous à quel point ce qui n’est pas nommé par un terme ou 
une relation, dans une langue, n’appartient pas à sa vision du monde […]. 
(Houdebine 1987: 17). 

Die Schlussfolgerungen, die von Linguistinnen aus den Befunden gezogen 
wurden und die gesellschaftspolitischen Implikationen, die sie bewirkten, 
sind sehr unterschiedlich. Im Vergleich mit ihren US-amerikanischen und 
deutschen Kolleginnen zeigt die französische Linguistik in diesem Bereich 
Besonderheiten, die sich in drei Punkten fassen lassen: ihre Verspätung, 
ihre geringe Radikalisierung, ihre Integration. 
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Bemerkenswert ist zunächst ihre Verspätung im internationalen Ver-
gleich, die oben bereits knapp paraphrasiert wurde und nicht nur die Lin-
guistik betrifft, sondern, mit wenigen Ausnahmen wie Geschichts- und 
Politikwissenschaften, die gesamt französische Wissenschaftslandschaft. 
In Hinsicht auf Publikationsstärke und Institutionalisierung bleibt die fran-
zösische Forschung im Bereich feministische Linguistik / Genderlinguistik 
bis heute weit hinter der US-amerikanischen, aber auch der deutschen zu-
rück. Die zeitlich versetzte Beschäftigung mit dem Thema mag für die 
französischen Linguistinnen jedoch Vorteile gehabt haben, bot sie doch die 
Chance, ihre Überlegungen auf Vorarbeiten und Debatten in den USA zu 
beziehen und deren Qualitäten oder Unzulänglichkeiten beurteilen zu kön-
nen.  

Auffällig ist zweitens ihre geringere Radikalisierung: Während sich die 
deutschen Linguistinnen Trömel-Plötz und Pusch etwa einen heftigen 
Schlagabtausch mit Hartwig Kalverkämper lieferten, mit militanten The-
sen und Titeln provozierten wie Das Deutsche als Männersprache (Pusch 
1984) oder Gewalt durch Sprache. Die Vergewaltigung von Frauen in Ge-
sprächen (Trömel-Plötz 1985), während sie des Weiteren aus ihrer Analyse 
des Deutschen teils radikale Schlussfolgerungen zogen – so plädierte z. B. 
Luise Pusch seit den 1980er Jahren für das generische Femininum (cf. z. B. 
Pusch 1987) – mahnten die französischen Linguistinnen, wie gezeigt 
wurde, eher zur Vorsicht. Sie plädierten dafür, etwa morphologische Struk-
turen zu wahren und sich bei Sprachreformen auf das Machbare zu kon-
zentrieren, also das, was am ehesten Aussicht auf Akzeptanz hat, weil es 
im Rahmen traditioneller Regeln erklärbar bleibt. Hier wirken möglicher-
weise zwei Traditionen der französischen Kultur: Der starke Bezug auf 
Sprachnormen zum einen, und die von Bard (2003: 20) bereits erwähnte 
Abneigung gegen jeden Separatismus zum anderen. 

Diese geringere Radikalität ist vermutlich mit ein Grund dafür, dass, 
drittens, die französischen Linguistinnen in hohem Maße in die wissen-
schaftliche Community integriert und darin weithin angesehen sind, ob-
wohl feministische Positionen in der gesellschaftlichen und 
wissenschaftlichen Öffentlichkeit häufig negativ bewertet werden. Ya-
guello und Houdebine absolvierten erfolgreiche akademische Karrieren 
und hielten Lehrstühle an renommierten Pariser Universitäten, während 
sich ihre deutschen Kolleginnen Trömel-Plötz und Pusch aus der etablier-
ten Wissenschaft systematisch ausgeschlossen sehen (cf. Trömel-Plötz 
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32010: 757). Houdebine und Yaguello gelten nicht in erster Linie als femi-
nistische Linguistinnen (cf. z. B. Wikipedia 2021a, 2021b); vielmehr sind 
sie Linguistinnen, die die Beschäftigung mit dem Komplex Sprache und 
Geschlecht in ihr weit darüber hinausreichendes soziolinguistisches Werk 
eingebettet haben. Zu dieser ganz anderen Wahrnehmung der französi-
schen Linguistinnen im Vergleich zu den deutschen mag schließlich bei-
tragen haben, dass der (öffentlich sichtbare) Impuls für die 
Auseinandersetzung über nicht-sexistische Sprache in der französischen 
Gesellschaft nicht von ihnen, sondern in erster Linie von Politiker_innen 
ausging, die den Sprachbewahrer_innen (z. B. den Mitgliedern der 
Académie française) entsprechend als Feindbild dienen konnten. Wissen-
schaftliche Analyse und politischen Aktionismus haben die Linguistinnen 
also weitgehend voneinander getrennt. Das passt zu der Feststellung von 
Kristina Schulz (1998: 270-272), dass sich theoretischer Feminismus und 
politische Bewegung in Frankreich eher voneinander gelöst darstellen. Der 
Preis dafür war wohl, dass die französische Gesellschaft bei der politischen 
Gleichstellung der Frauen jahrzehntelang nur langsam vorankam, dass 
nicht-sexistische Sprache bis heute in den meisten kommunikativen Zu-
sammenhängen nur zögerlich umgesetzt wird und die wissenschaftliche 
Etablierung der Geschlechterstudien in der Breite immer noch unterentwi-
ckelt ist. Der Vorteil jedoch war, dass Linguistinnen wie Anne-Marie 
Houdebine und Marina Yaguello aus ihrer gesicherten akademischen Po-
sition heraus die Möglichkeit hatten, öffentliche Debatten zu beeinflussen 
(etwa als Mitglieder einer Commission de terminologie), ohne Schaden zu 
nehmen, und kommende Generationen zu prägen, die nach wie vor auf ihr 
Werk verweisen. 
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Der Atlante sintattico della Calabria und die virtuelle 
Geolinguistik (AsiCA / AsiCa 2.0) 

Thomas Krefeld 

Sommario 
L'AsiCa è dedicato al calabrese; questo dialetto è particolarmente interessante 
per la tipologia areale delle lingue romanze, in quanto sfugge alla classificazione 
alternativa tra una Romania occidentale e una orientale. Si tratta di un'impresa 
empiricamente modesta, ma metodologicamente piuttosto ambiziosa: l'atlante è 
stato concepito multidimensionalmente sulla scia dell'Atlas lingüístico Di-
atópico y Diastrático del Uruguay (ADDU) e dell’Atlante Linguistico della Si-
cilia (ALS). Tuttavia, per la prima volta tiene conto anche dell'emigrazione 
come parametro di variazione geolinguistica. Inoltre, AsiCa ha adoperato fin 
dall'inizio solo tecnologie web, e per la prima volta sono stati rispettati nell'at-
lantistica linguistica i principi FAIR. 

Abstract 
Der Atlante sintattico della Calabria (AsiCa) (2006) ist ein vom Umfang sehr 
bescheidener Sprachatlas, der auch nicht annähernd mit einer seiner Insoi-
rationsquellen, nämlich dem monumentalen Projekt des Atlante linguistico della 
Sicilia verglichen werden kann. Gleichwohl darf das Projekt schon deshalb In-
teresse beanspruchen, weil es sich wohl um das erste geolinguistische Projekt 
handelt, das im Rahmen der Italianistik ausschließlich auf der Grundlage von 
Web-Technologie durchgeführt wurde. – Mittlerweile sind gut 10 Jahre vergan-
gen; das Internet bietet zahlreiche faszinierende Optionen, die nicht zuletzt zur 
Etablierung der Digital Humanities geführt haben. Es hat sich deshalb als sinn-
voll erwiesen, den AsiCa von Grund auf zu überarbeiten; dieses reengineering 
(http://www.asica2.gwi.uni-muenchen.de/) durch Veronika Gacia und Tobias 
Englmeier ist nun abgeschlossen und wird im vorliegenden Beitrag vorgestellt. 

 

1 Das Kalabrische1 und das romanische Dialektkontinuum 

Der Atlante sintattico della Calabria (AsiCa) dokumentiert ein arealtypo-
logisch bemerkenswertes Gebiet, dessen Dialekte neben spezifisch italoro-
manischen, wenn nicht kalabrischen Merkmalen auch solche aufweisen, 
die sich einerseits im Balkanromanischen und andererseits im Iberoroma-

                                                 
1 Für ita. calabrese konkurrieren im Deu. kalabrisch und kalabresisch; die Äquiva-

lenz der Suffixe ita. -ese und deu. -isch erklärt die Auswahl, die hier getroffen 
wurde. 
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nischen wiederfinden. Speziell in der Morphosyntax ist die Varianz aller-
dings erheblich, so dass bereits die Redeweise von ‘dem’ Kalabrischen nur 
in geographischer aber nicht in systemlinguistischer Hinsicht gerechtfertigt 
ist. 

1.1 Spezifisch italoromanische Merkmale 
Charakteristisch für das Italoromanische ist die Verwendung des vorange-
stellten Possessivums in Verbindung mit dem finiten Artikel; diese Struk-
tur, die auch das Standarditalienische auszeichnet, gilt allerdings basilektal 
nur im südlichsten Erhebungsort, Bagnara Calabra, dessen Dialekt dem Si-
zilianischen bereits stark ähnelt: 

nu juarnu vogghju ritornar ô me pais 
 Präp. + 

Art. 
Poss. Nomen 

F 222: ‘Un giorno vorrei tornare al mio paese.’  

Beleg: https://www.asica2.gwi.uni-muenchen.de/atlante-table/?quest=F22:& 
informanti=Bag2mD&frage=20&data_ids=196293/1 
Karte: https://www.asica2.gwi.uni-muenchen.de/atlante/?frage=20 

 

Die vereinzelten Belege dieser Konstruktion in Nordkalabrien sind eher 
als Italianisierung zu verstehen. Dominant ist die Nachstellung des Posses-
sivums3; niemals wird jedoch der Artikel rechts gesetzt. In arealtypologi-
scher Hinsicht haben wir also eine partielle Parallele zum Rumänischen, 
das ebenfalls den definiten Artikel mit dem Possessivum verbindet; im Un-
terschied zum Kalabrischen steht jedoch im Rumänischen auch der definite 
Artikel grundsätzlich in enklitischer Position: 

Kalabrisch nu juarnu vulessa turnarə a ru paisə miə 

  Art. Nomen Poss. 

Rumänisch Într-o zi am să vreau să mă întorc 
în satul meu. 

  Nomen+Artikel Poss. 

                                                 
2 Diese Sigle verweist auf Satz (F = frase) 22 des Fragebogens. 
3 Siehe im Detail zum Possessivum Krefeld (2007d). 
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Eine vielleicht exklusiv kalabrische Konstruktion lässt sich als Serialisie-
rung konjugierter Verben beschreiben, wobei die zweite Form die Funk-
tion übernimmt, die im Standard mit dem Infinitiv ausgedrückt wird (cf. 
Krefeld 2007c): 

fra nu puaku ti  viagnu ʈruavu 
 1. Pers. Präs. 1. Pers. Präs. 
F48: ‘Fra poco vengo a trovarti.’  
Beleg: https://www.asica2.gwi.uni-muenchen.de/atlante-table/?quest=F48:& 
informanti=Luz1wI&frage=41&data_ids=1390771/1 
Karte: https://www.asica2.gwi.uni-muenchen.de/atlante/?frage=41  

 

1.2 Gemeinsamkeiten mit dem Balkan- und dem Iberoromanischen 
Einige Informant:innen benutzen als Tempusauxiliar im Aktiv ausschließ-
lich den Typ avere ‘haben’; hier ein Beispiel: 

Maria sə n  [h]a ghjut sentsa mi salutarə. 

 3. Pers. Präs. 
avere 

Part. Perf. jiri ‚ge-
hen‘  

F13: ‘Maria se n’è andata senza salutarmi.’ 
Beleg: https://www.asica2.gwi.uni-muenchen.de/atlante-
table/?quest=F13:&informanti= Car1mD&frage=58&data_ids=863577/1 
Karte: https://www.asica2.gwi.uni-muenchen.de/atlante/?frage=51  

 

Das entspricht dem Spanischen und Rumänischen4, die beide ebenfalls den 
Typ ‘sein’ als Tempusauxiliar im Aktiv nicht kennen: 

span. María se ha ido sin despedirse de mí. 
rum. Maria a plecat fără să mă salute. 

 

In Kalabrien ist die exklusive Verwendung von avere jedoch offensicht-
lich regressiv, wie die bereits zitierte Karte (https://www.asica2.gwi.uni-

                                                 
4 Für die spanischen und rumänischen Beispiele danke ich Martha Guzmán und Au-

relia Merlan. 
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muenchen.de/atlante/?frage=51) zeigt; man beachte, dass sich hier die äl-
teren männlichen Sprecher im Migrationskontext (zur Typologie der Infor-
manten siehe Kap. 2.1.) als konservativ erweisen. Merkmale dieser Art 
sind mit der Annahme einer elementaren arealtypologischen Ost-West-
Teilung der Romania nicht vereinbar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abb. 1: Eine besondere arealtypologische Konstellation (Grundkarte: OpenStreet-
Map). 

1.3 Gemeinsamkeiten mit dem Balkanromanischen 
Die zweifellos bekannteste und in der Literatur am besten beschriebene 
Besonderheit des Kalabrischen (und Salentinischen) betrifft die Subordi-
nation (cf. Salminger 2009); charakteristisch ist die sehr stark einge-
schränkte Verwendbarkeit des Infinitivs. Stattdessen stehen 
Komplementsätze, die je nach Verb durch unterschiedliche Komplemen-
tierer (Konjunktionen) eingeleitet werden; dazu zwei Beispiele einer Infor-
mantin aus Bivongi: 

 

 

http://www.kit.gwi.uni-muenchen.de/?p=45700#subchapter:gemeinsamkeiten-mit-dem-balkanromanischen
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Biv1wDQ1 dassa  ka  mmanddʒə 

  Konjunktion I  
 wörtlich: ‘lassa che mangia’ 

F 31: ‘Lassalo mangiare.’   
Beleg: https://www.asica2.gwi.uni-muenchen.de/atlante-
table/?quest=F31:&infor manti=Biv1wD&frage=38&data_ids=685907/1 
Karte: https://www.asica2.gwi.uni-muenchen.de/wp-
login.php?redirect_to=https% 3A%2F%2Fwww.asica2.gwi.uni-
muenchen.de%2Fatlante%2F%3Ffrage%3D38& reauth=1  

Biv1wDQ1 nu juarnu vorria   u tuarnu nô paisi 

  Konjunktion II  

 wörtlich: ‘un giorno vorrei che torno al paese’ 
F22: ‘Un giorno vorrei ritornare al mio paese.’   
Beleg: https://www.asica2.gwi.uni-muenchen.de/atlante-
table/?quest=F22:&infor manti=Biv1wD&frage=31&data_ids=679169/1 
Karte: https://www.asica2.gwi.uni-muenchen.de/atlante/?frage=31  

 

Man vergleiche die Entsprechungen im Rumänischen, die in beiden Fällen 
ebenfalls einen Komplementsatz anstatt des Infinitivs verwenden; aller-
dings wird in diesen Beispielen im Rum. jeweils die Konj. II + Konjunktiv 
verwendet; Konjunktion I wäre rum. că: 

F 31 Dassa ka mmanddʒə Lasă-l să mănânce! 

 wörtl. ‘lass, dass er isst’ wörtl. ‘lass ihn, dass er isst’ 
F 22 nu juarnu vorria u tuarnu 

nô paisi 
Într-o zi am să vreau să mă întorc în 
satul meu. 

 wörtl. ‘eines Tages moechte 
ich, dass ich zurückkehre in 
das Dorf’ 

wörtl. ‘an einem Tag habe ich, dass 
ich moechte, dass ich mich zurück-
kehre in mein Dorf’ 

 

Die Opposition der beiden Konjunktionen ist im Kalabrischen stark im Ab-
bau begriffen, wobei in der Regel die Konjunktion des zweiten Typs gene-
ralisiert wird. 
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1.4 Gemeinsamkeiten mit dem Iberoromanischen 
Eine bekannte Gemeinsamkeit mit dem Spanischen besteht in der so ge-
nannten differentiellen Objektmarkierung: Unter bestimmten Bedingun-
gen wird das direkte Objekt mit der Präposition a angeschlossen; diese 
Kodierung ist in der Regel dann notwendig, wenn das Objekt auf Personen 
referiert. Die folgende Tabelle zeigt die relevanten Stimuli des AsiCa-Fra-
gebogens; die korrespondierenden Karten dokumentieren die allgemeine 
Geltung der Konstruktion (die auch über Kalabrien hinaus in Süditalien 
und Sizilien gilt): 

F24 Ho sentito strillare qualcuno.  

 
Karte: https://www.asica2.gwi.uni-
muenchen.de/atlante/?frage=13  

F 38 Non ho visto passare nessuno. 

 
Karte: https://www.asica2.gwi.uni-
muenchen.de/atlante/?frage=13a  

 

Hier ein einzelner Beleg (aus Cariati) mit spanischer Entsprechung: 

kalabrisch nun [h]e vistu passarə a niʃʃun 
spanisch no he visto pasar a nadie 

  
wörtl.: ‘nicht habe ich gesehen 
vorbeigehen Präposition niemanden’ 

Kalabrisches Beispiel unter: Karte: https://www.asica2.gwi.uni-
muenchen.de/atlante/ ?frage=13a  

 

Eine partielle Gemeinsamkeit mit dem Balkanromanischen ergibt sich al-
lerdings auch im Hinblick auf diese Konstruktion, denn auch das Rumäni-
sche markiert das direkte Objekt unter bestimmten Bedingungen mit einer 
Präposition, allerdings mit rum. Pe (< lat. per).   

    rumänisch 

F 31 Lassalo 
mangiare. 

mit klitischem Pronomen: lasă-l să mănânce! 
bei Fokussierung des Pronomens: pe el lasă-l să 
mănânce! 
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2 Die Methodologie 

Der AsiCa ist ein im Hinblick auf seinen Umfang bescheidenes Projekt; es 
ist jedoch gut geeignet, die beschleunigte methodologische Entwicklung 
der Geolinguistik5 zu illustrieren. Dabei sind variations- und medienlingu-
istische Aspekte zu unterscheiden, obwohl der Ausdruck ‘Medienlinguis-
tik’ in der ursprünglichen Fassung nicht explizit gebraucht wurde und zum 
Zeitpunkt der Projektkonzeption und -durchführung wohl noch nicht exis-
tierte. 

2.1 Pluridimensionale Geolinguistik 
In variationslinguistischer Hinsicht war die Konzeption von Anfang an 
ausdrücklich der pluridimensionalen Dialektologie verpflichtet, so wie sie 
durch Harald Thun modelliert wurde und wie sie auch in das Design des 
monumentalen Atlante linguistico della Sicilia (ALS; cf. Sottile 2019) ein-
gegangen ist. 

In diatopischer Hinsicht wurden zwei verschiedene Parameter erfasst: 
zunächst bildet die Auswahl der Erhebungspunkte den bekannten Unter-
schied zwischen Süd- und Nordkalabrien ab; in den Norden fallen Luzzi, 
Cariati und Belvedere di Spinello, in den Süden dagegen San Pietro a 
Maida, Mileto, Bivongi, Polistena und Bagnara Calabra. Hinzu kommt – 
erstmals in der Dialektologie – der systematische Abgleich mit extraterri-
torialen Sprecher:innen in Deutschland, so dass auch migrationslinguisti-
sche Forschungsinteressen bedient werden.  

Der diatopische Aspekt von Migrationsvarietäten ist offensichtlich, aber 
er ist gleichzeitig mit einer anderen durchaus grundlegenden Dimension 
verschränkt, die in der üblichen Diasystematik von Diatopie, Diastratie, 
Diaphasie, Diamesie und Diachronie nicht vorgesehen ist, nämlich mit der 
individuellen mehrsprachigen Kompetenz. 

In diagenerationeller und damit in mikrodiachronischer Hinsicht re-
präsentieren die Informant:innen jeweils zur Hälfte zwei unterschiedliche 
Generationen.  

 

                                                 
5 Zum Ausdruck und den konkurrierenden Bezeichnungen wie Dialektologie usw. s. 

Krefeld (2017c). 
 

http://www.kit.gwi.uni-muenchen.de/?p=45700#lit:4660
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in Deutschland lebende 
Sprecher:innen: 
 
Bivongi  Hildesheim 
Cariati  Bühl 
San Pietro a Maida  
Nürnberg 
Mileto  Frankfurt am Main 
Luzzi  München 
Belvedere di Spinello  
München 
Polistena  München 
Bagnara  München 

Abb. 2: Aufnahmeorte in Kalabrien und in Deutschland. 

In diasexueller Hinsicht, die in der üblichen Systematik wohl als 
diastratisch gefasst würde, sind jeweils zur Hälfte weibliche und männliche 
Sprecher vertreten. 

In diastratischer Hinsicht wurden unterschiedliche Bildungsniveaus er-
fasst; insbesondere gibt es eine kleine Gruppe nicht alphabetisierter Infor-
mant:innen (cf. Krefeld 2007e). Zwei Dimensionen kommen in der 
Symbolisierung der Karten zum Ausdruck:  

 

Quadrate oben: 1. Generation 

Quadrate unten: 2. Generation 
Quadrate links: 
männlich 

Quadrate 
rechts: weiblich   

Abb. 3: AsiCa, Informantensymbol nach Thun / Forte / Elizaincín 1989. 
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Atlanten dieser Art zielen also darauf ab, jenseits der Diatopik in metho-
disch kontrollierten Ausschnitten auch intradialektale Variation anderer 
Dimensionen zu erfassen und so im Idealfall die dialektale Dynamik wi-
derzuspiegeln. Durch diesen Abschied vom Prinzip des repräsentativen 
Einzelinformanten oder -informantin wurde die Variations- und Varietä-
tenlinguistik, die ja nach dem Vorbild der Dialektologie entstanden ist, in 
die Dialektologie, besser: in die Geolinguistik zurückgeholt. Der damit 
verbundene, sehr tiefgreifende theoretische und methodologische Wandel 
rechtfertigt es, von der zweiten Generation der Geolinguistik zu reden. 

2.2 Virtuelle Geolinguistik 
Seit den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts wurden in der Dialektologie (cf. 
Goebl 2018) – wie auch sonst – zunehmend digitale Prozeduren zur Ver-
waltung und Organisation der Daten eingeführt. Es ist aber wichtig darauf 
hinzuweisen, dass die soeben skizzierte multidimensionale Neuausrich-
tung der Geolinguistik sich unabhängig davon entwickelte. Auch die erste 
Generation der Dialektologie wurde mit sehr avancierten technischen Mit-
teln weitergeführt, wie z. B. der ALD zeigt. Der technische und mediale 
Fortschritt hatte, mit anderen Worten, keinen direkten Einfluss auf die 
sprachwissenschaftliche Konzeption. Diese rein additive, um nicht zu sa-
gen akzidentielle, Rolle der Medien für die Sprachwissenschaft änderte 
sich grundlegend mit dem Aufkommen des Web2.0, d.h. in erster Linie mit 
der Durchsetzung sozialer Medien. All diejenigen Projekte, die das Internet 
nicht nur als Ort der Publikation, sozusagen als virtuelles Bücherregal zur 
Ablage von statischen Texten und in sich abgeschlossenen empirischen 
Datenbeständen nutzen, sind genuin, also bereits in ihrer Konzeption, me-
diatisiert (cf. Krefeld 2017c) und verkörpern daher wiederum eine neue, 
nämlich die dritte Generation der Geolinguistik. Allerdings sind Abstu-
fungen zu machen, denn nicht alle webbasierten Projekte nutzen die sich 
bietenden Optionen gleichermaßen aus. Prototypische ‘Kinder’ der dritten 
Generation, wie z.B. VerbaAlpina (siehe https://www.verba-alpina. 
gwi.uni-muenchen.de), zeichnen sich u. a. dadurch aus, dass sie den weiten 
Horizont der Forschungskooperation im Blick haben und entsprechende 
Angebote machen, die seit kurzem unter der nützlichen Sigle FAIR 
zusammengefasst werden (cf. Krefeld / Lücke 2020). Dahinter verbergen 
sich die folgenden vier, eng miteinander verflochtenen forschungsethi-
schen Maximen: 
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FAIR principles Findable, 
 Accessible, 
Data have to be Interoperable, 
 Reusable. 

 

Vor dieser forschungsgeschichtlichen Skizze lässt sich der AsiCa genau 
an der Schnittstelle zwischen der ‘zweiten’ und ‘dritten’ Generation von 
Atlanten verorten. Die ursprüngliche Konzeption war in variationslinguis-
tischer Hinsicht durchaus aktuell (pluridimensional), aber in technisch-me-
dialer Hinsicht auf die Arbeit mit lokalen Rechnern und auf gedruckte 
Publikation ausgerichtet. Doch unmittelbar nach Abschluss der Datenerhe-
bung wurde von Stephan Lücke der konsequente Gebrauch von Webtech-
nologie für die Organisation, Dokumentation und Publikation der Daten 
angeregt. So kam es zu einer grundlegenden Rekonzeption und zur Ent-
wicklung einer innovativen virtuellen Geolinguistik: Das Projekt erlebte 
sozusagen eine schwere pränatale Operation an seinem methodologischen 
Herzen. Der Eingriff verlief mehr als glücklich, so dass sich der Atlas einer 
bis heute sehr robusten Gesundheit erfreut. 

Die Weitsichtigkeit des technischen Neuentwurfs von Stephan Lücke 
zeigt sich nicht zuletzt darin, dass die Anforderungen der aktuellen FAIR-
Prinzipien bereits avant la lettre bedient wurden; das folgende Schema prä-
zisiert die Umsetzung der vier Prinzipien: 

Findable, CLARIN-D, DOI, URN, fein granulierte URLs zu den Karten 
und einzelnen Belegen 

Accessible, Open Source, Webtechnologie, Lizenzierung über CC BY SA 

Interoperable, Export der Sprachdaten über HTML-Listen; auf Anfrage Zu-
griff auf den relationalen Datenbestand im Format MySQL; 
fein granulierte URLs für jede Karte 
 
Reengineering 2019 → AsiCa2.0 

Reusable. direkte Verwendbarkeit von Tools (z.B. zum Tagging); Erwei-
terung der Daten durch MASTER-Projekte (cf. Hausmann 
2019) 

Tab. 1: FAIR principles im AsiCa. 

https://clarin.phonetik.uni-muenchen.de/BASRepository/index.php
https://de.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
https://www.asica2.gwi.uni-muenchen.de/
http://www.kit.gwi.uni-muenchen.de/?p=45700#lit:15535
http://www.kit.gwi.uni-muenchen.de/?p=45700#lit:15535
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Im Sinne der Anschaulichkeit soll die Funktionalität der von Beginn an 
fein granulierten URLs an einem Beispiel illustriert werden: Jede Karte, 
wie etwa die Karte mit den Ergebnissen zum Stimulus ‚F10: Comincia a 
piovere‘ (‘Es beginnt zu regnen’), kann über eine spezielle URL aufgeru-
fen werden; explizit lautet sie hier <http://www.asica.gwi.uni-muen-
chen.de/index.php?atlante=1&quest=1&frage=24>. Weiterhin kann jedes 
Kartensymbol, d. h. jedes farbige Quadrat, angeklickt werden; so erhält der 
Nutzer Zugriff auf den jeweiligen transkribierten Einzelbeleg sowie auf die 
zugehörige Audio-Repräsentation, hier z. B. explizit <http://www.asica. 
gwi.uni-muenchen.de/index.php?atlante=1&frage=24 &qd=Q&details=L 
uz1wI> für einen Beleg im Erhebungsort Luzzi. 

Dieselbe Funktionalität bietet auch AsiCa2.0, wie implizit bereits die zu-
erst genannten Beispiele (siehe Kap. 1) gezeigt haben. Mit der neuen Be-
nutzeroberfläche, die für AsiCa2.0 bereitgestellt wurde, haben Veronika 
Gacia und Tobias Englmeier auch neue Informantensymbole entwickelt; 
die ursprünglichen Quadrate wurden durch Viertelkreise ersetzt, so dass 
schon durch die Biegung des jeweiligen Viertelkreises der Typ des Infor-
manten (Generation, Geschlecht) eindeutig kodiert wird:  

 
 

1. Generation 
 
2. Generation 

 männlich weiblich   

Abb. 4: AsiCa2.0, Informantensymbol. 
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Eine quantitative Untersuchung zum ethnonymischen 
Wandel in den Jesuitenberichten Neufrankreichs im 17. 

Jahrhundert 
Nastasia Herold 

Résumé 
Cette contribution est une étude préalable basée sur l’observation que quelques 
peuples parlant une langue de la famille linguistique algonquienne en Nouvelle 
France du 17e siècle ont été regroupé sous le nom « Algonquin » au lieu d’être 
appelés par ses ethnonymes (ou exonymes) de microgroupe. Le corpus se com-
pose de cinq volumes des Relations des Jésuites de Thwaites de 1632 à 1670, 
chacun publié à environ dix ans d’intervalle. L’étude contribue à la discussion 
anthropologique et historique sur le changement ethnographique et/ou d’ethno-
nymes en Nouvelle France. 

Abstract 
The present paper is a pre-study based on the observation that some Algonquian 
speaking peoples in New France of the 17th century have been generalized under 
the name „Algonquin“ instead of being named by their microgroup ethnonym 
(or exonym). The corpus consists of five volumes of Thwaites’ Jesuit Relations 
from 1632 to 1670 with an interval of around ten years each. The study is a 
contribution to the anthropological and historical discussion of ethnographic and 
/ or ethnonymical change in New France. 

 

1 Einleitung 

Während der beginnenden Inbesitznahme nordamerikanischer Gebiete im 
Namen der französischen Krone im 16. und 17. Jahrhundert gab es zahlrei-
che Berichte über ein Volk namens Attikamegue, das in den Gebieten des 
Flusses St.-Maurice, nördlich von Trois-Rivières, lebte (cf. JR 9: 114; JR 
18:112, u. a.). In den bisher untersuchten historischen Quellen der zweiten 
Hälfte des 17. Jahrhunderts wird die Quellenlage zu dieser Nation geringer 
und versiegt schließlich ganz (cf. Dawson 2003: 92). In der ersten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts wird wieder über ein Volk aus den Gebieten nördlich 
von Trois-Rivières berichtet, dann aber mit dem Ethnonym Têtes-de-
Boule. Daraus resultierte eine eurokanadische Diskussion v. a. in den Dis-
ziplinen der Anthropologie und der Geschichtswissenschaft, ob es sich da-
bei um einen ethnonymischen oder einen ethnischen Wandel handelte, ob 
sich also lediglich der Name verändert hat oder ob die Têtes-de-Boule ein 



Nastasia Herold | Quantitative Untersuchung zum ethnonymischen Wandel 
 

106 

anderes Volk als die Attikamegues waren. Ausgehend von der Beobach-
tung, dass ab der Mitte des 17. Jahrhunderts immer mehr kleine Gruppen, 
die eine Algonkin-Sprache sprachen, wie z. B. die Attikamegues als Al-
gonquins zusammengefasst werden, liegt die Frage nahe, ob Mikrogrup-
pen-Ethnonyme wie Attikamegue verschwanden, weil sie von 
Makrogruppen-Ethnonymen wie Algonquins verdrängt wurden. Bisher 
wurde die Frage nach ethnonymischem oder ethnischem Wandel aus-
schließlich qualitativ untersucht, beispielsweise von Dawson (2003), Géli-
nas (1998) oder Sulte (1911). Im vorliegenden Beitrag soll diese Frage 
ausschließlich quantitativ betrachtet werden. Es wird von der Hypothese 
ausgegangen, dass allgemeinere Ethnonyme die Volksnamen von unterge-
ordneten Gruppen verdrängt haben. 

Ethnonyme sind „Namen einer Ethnie“ (Müller 22005: 93), referieren 
also auf Personengruppen und Völker (cf. Walther 2003: 52). Untersucht 
werden Ethnonyme nicht nur innerhalb der Ethnologie, sondern sie bilden 
auch ein Hauptuntersuchungsfeld der Namenforschung. Die Namenfor-
schung fragt Rübekeil zufolge nach drei Sujets, nämlich Benennung, Be-
nennende und Benannte. Hinsichtlich der Benennung wird beleuchtet, ob 
es sich um eine endogene Namengebung (Selbstbenennung = Endonym) 
oder um eine exogene (Fremdbenennung = Exonym) handelt (cf. Rübekeil 
1996: 1331). Wenn etwa ein Endonym mit „wir sind Menschen“ übersetzt 
werden kann, also für Außenstehende sehr unspezifisch ist, dann erhält die-
ses Volk z. B. von benachbarten Völkern häufig Spitznamen, also Exo-
nyme (cf. Herbert 1996: 1346). Aber auch Erfahrungen mit diesem Volk 
oder äußerliche Merkmale sind häufige Anlässe für die Bildung eines Exo-
nyms. Rübekeil (1996: 1332) betont, dass ethnische Verhältnisse dyna-
misch sind, weil sich beispielsweise die Beziehung zwischen den Völkern 
ändert oder gar abbricht und sich dadurch auch die typologische Struktur 
der Ethnonyme ändert, also ein Ethnonym verändert wird oder verschwin-
det oder ein neues Exonym von weiteren Völkern im Sprachgebrauch Ein-
zug findet. Daher ist es wichtig, innerhalb der Namenforschung auch den 
zeitlichen Geltungsrahmen der Volksnamen zu bestimmen. Des Weiteren 
ist die etymologisch-semantische Bedeutung eines Ethnonyms, also die 
Begriffsbedeutung, nie mit Sicherheit, sondern lediglich mit einer gewis-
sen Wahrscheinlichkeit zu benennen (cf. Rübekeil 1996: 1333).  

Die Frage nach der etymologisch-semantischen Bedeutung eines Ethno-
nyms muss weiter qualitativ (nicht quantitativ) erforscht werden. Eine 
quantitative Untersuchung der Frage, ob ein Wandel ethnonymischer oder 
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ethnographischer Art war, ist hingegen möglich, wurde bisher noch nicht 
unternommen und ist von großem Wert, denn möglicherweise lässt sich so 
eine Tendenz hin zum allgemeinen Verschwinden von Mikrogruppenna-
men feststellen. Solch eine Tendenz würde völlig neue Fragen zum soge-
nannten Verschwinden oder Aussterben von Kleingruppen aufwerfen. Der 
vorliegende Beitrag soll daher eine erste quantitative Studie zu Ethnony-
men Neufrankreichs darstellen. Wie bereits erwähnt, liegt dieser Studie die 
Beobachtung zugrunde, dass die Attikamegues und andere Völker ab der 
zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts von den Jesuiten immer häufiger als 
Algonquins zusammengefasst wurden, statt, dass sie wie vorher die einzel-
nen Völker und Stämme beim Namen nennen. Das angesprochene Ver-
schwinden wäre demnach zwar ein Verschwinden eines Ethnonyms, aber 
die Wahrscheinlichkeit, dass es mit dem Verschwinden eines Volkes 
gleichzusetzen ist, wäre geringer. Vielmehr müsste statt von einem ethno-
graphischen Wandel von einem rein ethnonymischen Wandel aufgrund 
von zunehmender Verallgemeinerung der Indigenenstammbenennung in 
den missionarischen Berichten ausgegangen werden. Um diese Beobach-
tung zu belegen, werden für diesen Beitrag Ethnonyme einer bestimmten 
Zeitperiode darauf untersucht, ob sie eine solche Verallgemeinerung oder 
ein spezifisches Ethnonym für eine kleinere Volksgruppe darstellen. 

Dazu werden die unterschiedlichen Ethnonyme des Korpus zunächst zu-
sammengeführt (Schreibweisen vereinheitlicht und sicher zusammengehö-
rende Endonyme und Exonyme zusammengebracht), damit sie als Einheit 
statistisch ausgewertet werden können. Daraufhin folgt eine Einstufung der 
Ethnonyme entweder als Verallgemeinerung oder als Mikrogruppen-Eth-
nonym, wobei die verallgemeinernden Volksbezeichnungen zusätzlich ei-
ner reinen Verallgemeinerung, einer geographischen Verallgemeinerung 
oder einer Makrogruppe zugeordnet werden. Anschließend werden die Er-
gebnisse vorgestellt. Zuletzt werden die Ergebnisse ausgewertet und die 
quantitative Analyse problematisiert.  

Für die Untersuchungen zu dieser Hypothese der Verallgemeinerung 
von Ethnonymen im 17. Jahrhundert steht eine große Auswahl von Berich-
ten und Briefen aus dieser Zeit zur Verfügung, um ein möglichst breites 
Bild des ethnonymischen Gebrauchs in Neufrankreich zu erhalten. Für die-
sen Beitrag zur Festschrift für Elisabeth Burr wurde eine Voruntersuchung 
durchgeführt, bei der zunächst nur fünf Jesuitenberichte, die mit einem Ab-
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stand von jeweils etwa zehn Jahren verfasst und veröffentlicht wurden, un-
tersucht werden. Die ausgewählten Jesuitenrelationen stammen aus den 
Jahren 1632 / 1633 bis 1669 / 1670. 

Die Studie versteht sich als ein Beitrag zur Romanistik, Anthropologie 
und Ethnologie, zur frankokanadischen Geschichtswissenschaft und zur 
Namenforschung. 

2 Quantitative Analyse zum ethnonymischen Wandel in 
Neufrankreich 

Das Korpus für die quantitative Untersuchung des ethnonymischen Wan-
dels in Neufrankreich besteht aus fünf veröffentlichten Jesuitenberichten 
von 1632 bis 1670. Die römisch-katholische Ordensgemeinschaft Societas 
Jesu veröffentlichte diese Berichte, die unter anderem durch ihren Kontakt 
zu den Indigenen als Missionare Neufrankreichs entstanden waren. Zu-
nächst wird das Korpus vorgestellt und daraufhin die Methodik der Studie 
beschrieben. Es folgt die Untersuchung selbst, samt Darstellung der Ergeb-
nisse. 

2.1 Methodische Herangehensweise 
Das Korpus besteht aus fünf Ausgaben der Jesuitenberichte in Form der 
Thwaites-Editionen: Band 5 (1632-1633), Band 18 (1640), Band 36 (1650-
1651), Band 45 (1659-1660) und Band 53 (1669-1670). Wie bereits er-
wähnt, wurde die Auswahl getroffen, da diese Bände im Abstand von je-
weils etwa zehn Jahren verfasst wurden und damit die Entwicklung des 
Ethnonymwandels gut dargestellt werden kann. 

Mit der Missionierung der indigenen Völker in Neufrankreich begannen 
die Jesuiten 1611. Ihre Berichte und Briefe wurden vom Orden geprüft, in 
Les Relations des Jésuites zusammengefasst und als solche in Frankreich 
von 1632 bis 1673 veröffentlicht. Die Ausgabe, die für die vorliegende Ar-
beit genutzt wird, ist The Jesuit Relations and Allied Documents, die Reu-
ben Gold Thwaites 1896 bis 1901 kommentiert veröffentlichte. Sie enthält 
nicht nur die von den Jesuiten bis 1673 veröffentlichten Bände, sondern 
auch unveröffentlichte Dokumente von 1610 bis 1791 und umfasst 73 
Bände. 
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Die Jesuitenberichte sind nicht die einzigen historischen Dokumente, die 
Ethnonyme enthalten, allerdings werden sie für diese Voruntersuchung an-
deren schriftlichen Dokumenten, beispielsweise denen der Augustinerin-
nen und Ursulinen, vorgezogen, weil sich die Jesuiten in unterschiedlichen 
Teilen Neufrankreichs aufhielten und ihre Berichte (auch Jesuitenrelatio-
nen genannt) damit einen breiteren Überblick über Ethnonyme und ihre 
Verwendung liefern können. Auch in qualitativen Untersuchungen zum 
ethnographischen Wandel in Neufrankreich wurden sie bereits als Haupt-
quelle herangezogen (cf. z. B. Dawson 2003, Chamberland et al. 2004). 

In den ausgewählten Dokumenten werden sämtliche Ethnonyme indige-
ner Gruppen erhoben (im weiteren Verlauf originale Ethnonyme genannt). 
Danach werden diese originalen Ethnonyme in ihrer Schreibweise verein-
heitlicht (vereinheitlichte Ethnonyme) und jedes Ethnonym einer Gruppen-
kategorie zugeordnet, wobei die beiden Hauptkategorien Mikrogruppe und 
Verallgemeinerung sind. Die Auswertung erfolgt pro Band. Dadurch sind 
z. B. diachrone Vergleiche möglich. 

2.1.1 Originale Ethnonyme 
Die Ethnonyme (einschließlich Glottonyme, also Namen der Sprachen), 
die entsprechend der Schreibweise in den fünf Bänden erfasst werden, um-
fassen sowohl Verallgemeinerungen wie „Sauvage“ und „Iroquois“ als 
auch die Namen kleiner Gruppen, wie „Abnaquiois“ und „Tangaon-
ronnon“ – und zwar in Form von Substantiven (z. B. „plusieurs Iroquois“) 
und Adjektiven (z. B. „les nations Iroquoises“). Unberücksichtigt bleiben 
Ethnonyme europäischer Gruppen, da sich die Untersuchung ausschließ-
lich indigenen Gruppen widmet. Ein Spezialfall bildet hier das Ethnonym 
„Cannadenses“, welches in den Bänden 5, 18, 36 und 45 insgesamt achtmal 
in unterschiedlicher Schreibweise vorkommt. Auch wenn Kanadier und 
Kanadierinnen mittlerweile allgemein Menschen mit kanadischer Staats-
angehörigkeit bezeichnet, kann aus dem Kontext geschlossen werden, dass 
das Ethnonym in den zu untersuchenden Jesuitenrelationen ausschließlich 
für Indigene stand. Daher wird dieses Ethnonym in die Untersuchung ein-
geschlossen. 

Nicht einbezogen wurden hingegen Gruppenverallgemeinerungen wie 
„nation“, „gens“ oder „peuples“, obwohl andere Verallgemeinerungen, 
nämlich „Sauvages“ und „Barbares“ in die Studie mit einfließen. Grund 
für den Ausschluss ist die zu starke Verallgemeinerung, die auch für euro-
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päische Gruppen verwendet wird, was eindeutig aus Diderots Encyc-
lopédie von 1765 unter dem jeweiligen Begriff hervorgeht. „Sauvages“ 
und „Barbares“ werden hingegen eindeutig nicht für europäischstämmige 
Personen verwendet werden (cf. de Jaucourt 2020 und Anonym 2020).  

Diffizil ist die Einbeziehung des Adjektivs dieser Verallgemeinerungen: 
Während das Adjektiv bei „L ambassadeur alguonquin“ (JR 45: 98) ein-
deutig Bezug auf die Nationalität des Botschafters nimmt und damit als 
Ethnonym in der Studie aufgenommen wird, kann das Adjektiv bei „de 
nations toutes barbares“ sowohl auf die Tatsache hindeuten, dass die Na-
tion aus Indigenen besteht, als auch darauf, dass diese Nation unmensch-
lich handelt (cf. Richelet 1680: 64), also das Adjektiv „barbares“ an dieser 
Stelle vielmehr die Eigenschaft als die Herkunft der Nation beschreiben 
soll. Aufgrund dieser Doppeldeutigkeit wird „barbare“ als Adjektiv in der 
Studie nicht eingeschlossen. Das Substantiv „barbarie“ wurde aus densel-
ben Gründen nicht in die Untersuchung einbezogen. 

Ebenfalls nicht einbezogen werden geistliche Bezeichnungen, wie „bre-
bis“ und „néophytes“, da sie kaum für ethnographische als vielmehr zu re-
ligiösen Zwecken verwendet werden. Ethnonyme in Überschriften werden 
mit einbezogen, Ethnonyme im Inhaltsverzeichnis, in Beschriftungen am 
Seitenrand und in Thwaites Kommentaren nicht. Obwohl alle beim Lesen 
gefundenen Ethnonyme in den digitalisierten Relations von Mentrak und 
Bucko (2016) noch einmal per Suchfunktion auf Vollständigkeit überprüft 
wurden, ist es immer noch möglich, dass nicht alle ethnonymischen Ein-
tragungen erfasst wurden. In der vorliegenden Studie wird von 1.710 eth-
nonymischen Erwähnungen ausgegangen. Diese werden dann im nächsten 
Schritt in ihrer Rechtschreibung vereinheitlicht. 

2.1.2 Vereinheitlichte Ethnonyme 
Die Vereinheitlichung der erfassten Ethnonyme wird vorgenommen, um in 
dieser Arbeit eine einheitliche Schreibweise für jede ethnische Gruppe ver-
wenden zu können. Die Unifizierung spielt aber nur für das Verständnis 
der hier verwendeten Namen eine Rolle, nicht für die quantitative Analyse 
an sich. 

Es werden zwei Vereinheitlichungen vorgenommen: Völker, die meh-
rere Namen haben (Endonyme, Exonyme oder direkte Übersetzungen da-
von), werden in der Studie unter einem Ethnonym zusammengefasst, wenn 
in einem der fünf Berichte steht, dass es zwei Ethnonyme für dieselbe 
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Gruppe gibt, beispielsweise „des Tionnontatehronnons, autrement Nation 
du Petun“ (JR 45: 206). Die zweite Vereinheitlichung erfolgt in Hinsicht 
auf die Schreibweise. Bei beiden Anpassungen wird von der Version aus-
gegangen, die in den fünf Bänden am häufigsten vorkommt. 

Auf diese Weise können die 1.710 originalen Ethnonyme aus den fünf 
Bänden 113 in vereinheitlichten Ethnonymen zusammengefasst werden. 
Diese Vereinheitlichungen wiederum werden im nächsten Schritt im Hin-
blick auf Mikrogruppen und Verallgemeinerungen kategorisiert. 

2.1.3 Gruppen 
Um die Häufigkeit von Mikrogruppenethnonymen und Verallgemeinerun-
gen untersuchen zu können, werden alle vereinheitlichten Ethnonyme des 
Korpus zunächst einer dieser beiden Gruppenarten zugeordnet. Die Benen-
nungen, die als Verallgemeinerung eingestuft werden, werden außerdem 
noch in 

− reine Verallgemeinerung 
− Verallgemeinerung geographisch 
− Makrogruppe 

unterteilt. 
Doch was sind Mikrogruppen und Makrogruppen, und was ist mit (rei-

nen und geographischen) Verallgemeinerungen gemeint? In der Ethnolo-
gie werden soziale Gruppen in Mikrogruppen und Makrogruppen 
unterteilt. Mikrogruppen sind dabei u. a. Familien, Gemeinden und Be-
triebe, während Großgruppen oder eine Gesamtgesellschaft als Makro-
gruppen bezeichnet werden (cf. Grohs-Paul / Paul 1981: 94, 89).  

„Sauvages“ und „Barbares“ sind soziale Kategorien, die sich in Nord-
amerika zu einer Art Ethnonym oder allgemeinen Benennung von nicht-
europäischstämmigen Indigenen herausgebildet haben. Dies entspricht der 
bereits erwähnten Definition einer Makrogruppe. Gleichzeitig kommen in 
den Jesuitenberichten aber auch andere Makrogruppen vor, allen voran die 
„Iroquois“, die sich in viele Mikrogruppen unterteilen lassen, aber klar von 
den „Nations de la langue Algonkine“ (JR 45: 216) unterschieden werden. 
Um also den „Mikrogruppen“ die Vielfältigkeit der Makrogruppen gegen-
überstellen zu können, wurde als Gegenpol der Begriff „Verallgemeine-
rung“ gewählt. Zur Verdeutlichung der Unterschiede auch innerhalb der 
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Verallgemeinerungen wurden die drei bereits erwähnten Unterkategorien 
eingeführt. 

Als reine Verallgemeinerung zählen die Benennungen Sauvage, Barbare 
und Cannadenses (Latein: Kanadier*innen). Geographische Verallgemei-
nerungen sind diejenigen, bei denen auf „Sauvage“ geographische Anga-
ben folgen, bei denen also diese Verallgemeinerung zumindest lokal 
eingeschränkt wird, wie bei „aux Sauvages des trois Rivieres“ (JR 18: 110-
112). Ausgeschlossen wurden geographische Verallgemeinerungen, wenn 
keine der drei reinen Verallgemeinerungen (Sauvage, Barbare, Cannaden-
ses) Teil der Wortgruppe ist, beispielsweise „les peuples de Chisedech“ 
(JR 18: 226) oder „Un Sorcier de Tadoussac“ (JR 18: 204). Makrogruppen 
sind Iroquois und teilweise Algonquin. 

Die Cannadenses kommen, wie im Kapitel 2.1.1 bereits ausgeführt, im 
Korpus achtmal vor. Aus dem Kontext kann geschlossen werden, dass das 
Ethnonym allgemein für die indigene Bevölkerung der nordamerikani-
schen Einzugsgebiete der Jesuiten verwendet wird. An einer Textstelle 
wird der Name allerdings als Mikrogruppe kategorisiert, da er hier in einer 
Aufzählung von verschiedenen Mikrogruppen auftaucht: „[...] ces pauvres 
peuples qui sont en bon nombre, les Canadiens, Montagnards, Hurons, Al-
gonquains, la Nation des Ours, la Nation du Petun, la Nation des Sorciers, 
& quantité d’autres“ (JR 5: 70). 

Das einzige andere Beispiel, das nicht einheitlich einer Gruppenkatego-
rie zugeordnet werden kann, sind die Algonquins. Aus dem Kontext kann 
geschlossen werden, dass dieses Ethnonym mal für eine Mikrogruppe 
(sechsmal; Beispiel cf. JR 5: 70) und mal für eine Makrogruppe (31mal; z. 
B. „un Algonquain de la petite nation“, JR 5: 240) benutzt wird, meistens 
aber keine genaue Kategoriezugehörigkeit möglich ist (95mal). Diese un-
einheitliche Verwendung des Ethnonyms wirft einige Fragen besonders be-
züglich der tatsächlichen ethnographischen Kenntnisse der Jesuiten auf, 
weshalb dieses Ethnonym in der Auswertung genauer betrachtet wird. 

„Iroquois“ wird durchweg als Makrogruppe eingestuft, weil in allen Be-
richten zu findende Aussagen wie „une Nation des Iroquois“ (JR 36: 178), 
„une bande d Iroquois Onontageronons“ (JR 45: 98) und „aux On-
toüagannha, [...] cette derniere Nation Iroquoise“ (JR 53: 48) keinen Zwei-
fel daran lassen, dass es sich bei den Irokesen um eine den Mikrogruppen 
übergeordnete Großgruppe handelt. 
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Die Kategorie „Mikrogruppe“ wird einem Ethnonym zugeordnet, wenn 
es um „Nations“ oder „bandes“ geht, die ausgehend von ihrem Namen, ih-
rer Sprache und dem Kontext einer übergeordneten Makrogruppe (Iro-
kesen oder Algonquins) zugeordnet werden können. 

2.2 Quantitative Analyse von fünf Jesuitenberichten von 1632-1670 
Das Korpus aus fünf Jesuitenberichten wird im Folgenden quantitativ und 
diachron auf seine originalen Ethnonyme untersucht, sowie auf die Grup-
penarten der Ethnonyme 

2.2.1 Originale Ethnonyme 
Insgesamt wurden 1.710 ethnonymische Erwähnungen in den von Thwai-
tes veröffentlichten Bänden 5, 18, 36, 45 und 53 der Jesuitenrelationen ge-
zählt. Die meisten (412) stehen im Band 45 von 1659-1660, die wenigsten 
(300) im Band 18 von 1640. 

Interessant wird es, wenn man sich das Verhältnis der Ethnonyme an-
schaut. Dafür wurden die Seiten der französischen Transkriptionen der 
Thwaites-Bände (ausschließlich Berichte, Chroniken und Briefe) gezählt 
und diese mit den Ethnonymen ins Verhältnis gesetzt. Im Band 5 stehen 
durchschnittlich 2,51 Ethnonyme pro Seite, im Band 18 2,65 Ethnonyme 
pro Seite, im Band 36 3,78 Ethnonyme pro Seite, im Band 45 3,71 und im 
Band 53 2,29 Ethnonyme pro Seite. Damit kann gesagt werden, dass 1650-
1651 und 1659-1660 mit Abstand am häufigsten Indigene erwähnt wurden. 

2.2.2 Gruppen 
Vergleicht man die Erwähnungen von ethnonymischen Verallgemeinerun-
gen und Mikrogruppen in den fünf Bänden quantitativ und diachron, wird 
deutlich, dass die Verallgemeinerungen immer zahlreicher sind als die Er-
wähnungen von Mikrogruppen, sich beide Gruppen allerdings immer mehr 
angleichen (siehe Abb. 1). 

Während 1632-1633 (Band 5) 80,9 % der Ethnonyme eindeutig 
Verallgemeinerungen sind und 19,1 % für Mikrogruppen verwendet 
werden, sind 1669-1670 (Band 53) nur noch 49,7 % der Ethnonyme 
eindeutig Verallgemeinerungen und 46,2 % stehen für Mikrogruppen. 
Betrachten wir die Verallgemeinerungen einzeln, fallen vor allem die 
Veränderungen des Anteils der reinen Verallgemeinerung und der 
Makrogruppen auf (siehe Abb. 2): 
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Abb. 1: Mikrogruppenethnonyme vs. Verallgemeinerung 

 

 
Abb. 2: Einzelne Typen der Verallgemeinerung 

Während beide Untergruppen 1632-1633 (Band 5) und 1640 (Band 18) 
klare Rollen spielen – nämlich die reine Verallgemeinerung die eindeutig 
wichtigste Rolle (83,9 % und 90,6 %) und die Makrogruppen eine sehr 
nebensächliche Rolle (15,7% und 5,3%) – winden sich die beiden 
Verallgemeinerungen ab 1650-1651 um die 50%-Marke (reine 
Verallgemeinerungen 33,2 % im Band 36, 35,6 % im Band 45, 57,3 % im 
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Band 53; Makrogruppen 66,8 % im Band 36, 61,5 % im Band 45, 40,1 % 
im Band 53). 

Im Vergleich auch mit den Mikrogruppen-Ethnonymen bleiben reine 
Verallgemeinerungen die häufigsten Formen nur in den Bänden 5 und 18 
(67,8 % und 51,7 %). Ab Band 18 beträgt die Verwendung von Mikrogrup-
pen-Ethnonymen durchweg ca. 40 %, sodass durch den starken Rückgang 
an reinen Verallgemeinerungen in den Bänden 36, 45 und 53 Mikrogrup-
penbezeichnungen die am häufigsten vorkommende Ethnonymgruppe dar-
stellen (siehe Abb. 3). 

 
Abb. 3: Mikrogruppenethnonyme vs. einzelne Typen der Verallgemeinerung  

Um die Verwendung der Ethnonymgruppen besser im Hinblick auf die 
Hypothese, dass immer mehr Mikrogruppen als verallgemeinernd „Algon-
quins“ bezeichnet wurden, betrachten zu können, muss das Ethnonym „Al-
gonquin“ näher untersucht werden. Mit Abstand am häufigsten kommt 
Algonquin im Band 45 von 1659-1660 vor (Band 5: elfmal, Band 18: 
20mal, Band 36: 24mal, Band 45: 61mal, Band 53: 17mal) (siehe Abb. 4): 
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Abb. 4: „Algonquins“ in Zahlen 

Einer Gruppenkategorie (Mikrogruppe bzw. Makrogruppe) kann „Algon-
quin“ prozentual am wenigsten im Band 36 eindeutig zugeordnet werden, 
am häufigsten im Band 5 (100 %) (siehe Abb. 5): 

 
Abb. 5: „Algonquin“ in Prozent 
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ab auf 10,0 % bzw. 4,2 %, um ab Band 45 mit 21,3 % wieder auf 35,3 % 
im Band 53 zu steigen. Als Mikrogruppe werden nur wenige Algonquin-
Erwähnungen eingestuft, hier liegt der höchste Wert bei 15 % in Band 18. 
Während im Band 36 91,7 % keiner eindeutigen Gruppe zugeordnet 
werden können, sinkt dieser Wert in den untersuchten Folgebänden, bleibt 
aber mit 77,0 % (Band 45) und 64,7% (Band 53) nach wie vor hoch. 
Abgesehen vom Band 5 können also in allen anderen Bänden über die 
Hälfte der Algonquin-Erwähnungen keiner eindeutigen Gruppenkategorie 
zugeordnet werden, der Anteil an Erwähnungen als Makrogruppe ist 
allerdings nach 1650-1651 steigend. 

Interessant wird es auch, wenn die Algonquin-Verwendung gemäß den 
Autoren betrachtet wird: Sowohl Le Jeune (Berichte in Band 5 und 18) als 
auch Ragueneau (Chronik und Bericht in Band 36) und Lalement (erster 
Brief, zweiter Teil der Chronik und Bericht in Band 45) verwenden „Al-
gonquin“ mal eindeutig für eine Mikrogruppe, mal eindeutig für eine Mak-
rogruppe. Nur der Autor des Berichts in Band 53 bezieht sich bei allen 
Algonquin-Verwendungen, die eindeutig kategorisiert wurden konnten, 
ausschließlich auf eine übergeordnete Makrogruppe. Bei allen anderen Au-
toren, die die Algonquins erwähnen (Druillettes, De Quen, Albanel), 
konnte das Ethnonym keiner Gruppe eindeutig zugeordnet werden. 

3 Bewertung der Ergebnisse, Zusammenfassung und Ausblick 

In der vorliegenden Vorstudie wurden die Bände 5 (1632-1633), 18 (1640), 
36 (1650-1651), 45 (1659-1660) und 53 (1669-1670) der von Thwaites 
herausgegebenen Jesuitenrelationen aus Neufrankreich quantitativ auf die 
Verwendung von Ethnonymen untersucht. Bis 1650-1651 steigt der Anteil 
an Ethnonymen kontinuierlich bis auf 3,8 Ethnonyme pro Seite und fällt 
dann wieder ab auf den niedrigsten Wert in allen fünf Bänden: 2,3 Ethno-
nyme pro Seite im Band 53. Anhand dieser Entwicklung kann vermutet 
werden, dass der Kontakt der Jesuiten zu den Indigenen Neufrankreichs 
1650 / 1651 am stärksten war, da sie hier am häufigsten ihre Namen er-
wähnen. Gleichzeitig muss berücksichtigt werden, dass die Untersuchung 
von fünf Jesuitenberichten mit jeweils circa zehn Jahren Abstand ein klei-
nes Korpus ist und Band 53 auch eine Ausnahme darstellen kann. Um die 
These eines sich verringernden Kontakts zwischen Jesuiten und Indigenen 
in Neufrankreich zu bestätigen, müssen die Jahre nach 1660 in geringeren 
Abständen untersucht werden.  
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Zur vorangestellten Hypothese der Verallgemeinerung von Mikrogrup-
pen-Ethnonymen muss gesagt werden, dass das Gegenteil der Fall ist, 
wenn alle Verallgemeinerungen betrachtet werden: Die Verwendungshäu-
figkeit von Mikrogruppen-Ethnonymen und Verallgemeinerungen gleicht 
sich innerhalb der fünf Bände immer stärker an, mit 19,1 % und 80,9 % in 
Band 5 und 46,2 % und 49,7 % in Band 53. Werden die Mikrogruppen dem 
Verallgemeinerungstyp Makrogruppen gegenüberstellt, so lässt sich erken-
nen, dass es in allen Bänden mehr Mikrogruppen- als Makrogruppen-Eth-
nonyme gibt, in den Bänden 18 und 53 sogar deutlich mehr. Auch hier lässt 
sich die These der Verallgemeinerung von Mikrogruppen also nicht bestä-
tigen. Es lohnt sich demnach ein Blick auf das Ethnonym „Algonquin“, um 
herauszufinden, ob sich die in der Einleitung erwähnte Beobachtung der 
Verallgemeinerung vielleicht nur auf Algonkin-Gruppen beziehen lässt. 

Beim Verhältnis der Gruppenarten von Algonquin zeichnet sich ein völ-
lig anderes Bild ab als bei Mikrogruppen und Makrogruppen bzw. Verall-
gemeinerung allgemein: Das Ethnonym „Algonquin“ wird von Anfang an 
sowohl als Mikro- als auch als Makrogruppenname verwendet – teilweise 
sogar von ein und derselben Person. Innerhalb des untersuchten Zeitraums 
kommt es spätestens ab 1640 zu einer erschwerten Zuordnung des Ethno-
nyms zu einer der beiden Gruppenarten. 1632-1633 ist mit „Algonquin“ 
zum allergrößten Teil eindeutig eine Makrogruppe gemeint, allerdings fällt 
dieser Anteil 1640 und 1650-1651 rapide ab. Ab 1659-1660 steigt der An-
teil der Bedeutung von „Algonquin“ als Makrogruppe kontinuierlich, wäh-
rend der Anteil der Bedeutung eindeutig als Mikrogruppe gegen Null sinkt. 
Die zu Beginn des Beitrags verfasste Beobachtung und These wird also 
durch die vorliegende Studie gestützt: Spätestens ab 1650-1651 – als das 
Ethnonym „Algonquin“ häufiger als in einem der anderen Relationsbände 
vorkommt – ist der Begriff „Algonquin“ kaum noch für eine Mikrogruppe 
zu verwenden als vielmehr als Makrogruppenethnonym, das Mikrogrup-
pen der Algonkinsprachfamilie zusammenfasst. Es ist also durchaus mög-
lich, dass bestimmte Mikrogruppennamen zugunsten des Makro-
gruppenethnonyms „Algonquin“ verloren gingen. Dieses Argument gegen 
einen ethnographischen Wandel und für einen rein ethnonymischen 
Wandel sollte weiterverfolgt werden. Die Voruntersuchung kann beispiels-
weise durch ein größeres Korpus erweitert werden, um die These sorgfäl-
tiger zu prüfen: Hierfür sind nicht nur eine Ausdehnung des Zeitrahmens 
sowie eine Verringerung des zeitlichen Abstands zu empfehlen, sondern 
auch eine Erweiterung der Autor*innenschaft, um zu sehen, ob sich die 
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Verallgemeinerung des Ethnonyms „Algonquin“ nur auf die Jesuiten be-
schränkt oder ob sie sich beispielsweise auch im Sprachgebrauch der Ur-
sulinen oder Sulpizianer vollzieht. Durch eine Nebenstudie im selben hier 
vorliegenden Korpus kann gesagt werden, dass sich vor allem Chroniken 
und Berichte für eine ethnonymische Untersuchung lohnen, da in ihnen 
mehr Ethnonyme zu finden sind als in Briefen.1 Aus ökonomischen und 
methodischen Gründen bietet es sich an, das komplette Korpus zu digitali-
sieren, um mit Hilfe der Annotationen eine größere Analyse durchführen 
zu können, um die Daten auch anderen für weiterführende Studien zur Ver-
fügung zu stellen und um dem Korpus mit Hilfe Anderer ständig weitere 
relevante Texte hinzufügen zu können.  
 

Bibliographie 

Anonym (2020): „Rime“, in: Encyclopédie de Diderot <http://www.encyclopédie. 
eu/index.php/beaux-arts/1674041180-poesie-francaise/9752697-RIME> [25.06.20 
20]. 

Chamberland, Roland / Leroux, Jacques / Audet, Steve / Bouillé, Serge / Lopez, Ma-
riano (2004): Terra incognita des Kotakoutouemis. L’Algonquinie orientale au 
XVIIe siècle. Québec: Les Presses de l’Université Laval. 

Dawson, Nelson-Martin (2003): Des Attikamègues aux Têtes-de-Boule. Mutation eth-
nique dans le Haut Mauricien sous le Régime français. Sillery: Septentrion. 

de Jaucourt, Louis (2020): „Sauvage“, in: Encyclopédie de Diderot <http://www. 
encyclopédie.eu/index.php/physique/1671307564-matiere-medicale/774539063-S 
AUVAGE> [25.06.2020]. 

Gélinas, Claude (1998): „Identité et histoire des autochtones de la Haute-Maricie aux 
XVIIe et XVIIIe siècles. Un regard sur le débat Attikamègues – Têtes de Boule“, 
in: Tremblay, Roland (ed.): L’éveilleur et l’ambassadeur. Essais archéologiques et 
ethnohistoriques en hommage à Charles A. Martijn (Paléo-Québec 27). Montréal: 
Recherches amérindiennes au Québec 199-211. 

Grohs-Paul, Waltraud / Paul, Max (1981): Herder-Lexikon. Ethnologie. Freiburg im 
Breisgau: Herder. 

Herbert, Robert K. (1996): „Some Problems of Ethnonyms for Non-Western Peoples“, 
in: Eichler, Ernst / Hilty, Gerold / Löffler, Heinrich / Steger / Hugo / Zgusta, Ladis-
lav (eds.): Namenforschung / Name Studies / Les noms propres. Ein internationales 
Handbuch zur Onomastik / An International Handbook of Onomastics / Manuel 

                                                 
1 Die fünf untersuchten Jesuitenberichte bestehen aus Sammlungen von Berichten, 

Briefen und Chroniken. In den Chroniken des Korpus finden sich 4,5 Ethnonyme 
pro Seite, in den Berichten 3,1 und in den Briefen 2,3. 



Nastasia Herold | Quantitative Untersuchung zum ethnonymischen Wandel 
 

120 

international d’onomastique. 2. Teilband / Volume 2 / Tome 2. Berlin / New York: 
de Gruyter 1343-1348. 

Mentrak, Thom / Bucko, Raymond A. (28.04.2016): The Jesuit Relations and Allied 
Documents. 1610 to 1791 <http://moses.creighton.edu/kripke/jesuitrelations/> [08. 
05.2020]. 

Müller, Wolfgang (22005): „Endonym, Eigenbezeichnung“, in: Müller, Wolfgang 
(ed.): Wörterbuch der Völkerkunde. Begründet von Walter Hirschberg. Berlin: Rei-
mer 93. 

Richelet, Pierre (1680): Dictionnaire françois, contenant les mots et les choses, plu-
sieurs nouvelles remarques sur la langue françoise: Ses Expreßions Propres Figu-
rées & Burlesques, la Prononciation des Mots les plus difficiles, le Genre des Noms, 
le Regime des Verbes: Avec Les Termes les plus connus des Arts & des Sciences. 
Genève: Widerhold. 

Rübekeil, Ludwig (1996): „Völker-, Länder- und Einwohnernamen / Names of Coun-
tries and Peoples / Noms de pays et de peuples“, in: Eichler, Ernst / Hilty, Gerold / 
Löffler, Heinrich / Steger / Hugo / Zgusta, Ladislav (eds.): Namenforschung / Name 
Studies / Les noms propres. Ein internationales Handbuch zur Onomastik / An In-
ternational Handbook of Onomastics / Manuel international d’onomastique. 2. 
Teilband / Volume 2 / Tome 2. Berlin / New York: de Gruyter 1330-1343. 

Sulte, Benjamin (1911): „Les Attikamègues et les Têtes-de-Boule“, in: Bulletin de la 
Société de géographie de Québec 5, 2: 121-130. 

Thwaites, Reuben Gold (ed.) (1897): The Jesuit Relations and Allied Documents. Vol. 
V. Quebec: 1632-1633. Cleveland: The Burrows Brothers Company. (= JR 5) 

Thwaites, Reuben Gold (ed.) (1898): The Jesuit Relations and Allied Documents. Vol. 
XVIII. Hurons and Qubec: 1640. Cleveland: The Burrows Brothers Company. (= 
JR 18) 

Thwaites, Reuben Gold (ed.) (1898): The Jesuit Relations and Allied Documents. Vol. 
XXXVI. Lower Canada, Abenakis: 1650-1651. Cleveland: The Burrows Brothers 
Company. (= JR 36) 

Thwaites, Reuben Gold (ed.) (1899): The Jesuit Relations and Allied Documents. Vol. 
XLV. Lower Canada, Acadia, Iroquois, Ottawas: 1659-1660. Cleveland: The Bur-
rows Brothers Company. (= JR 45) 

Thwaites, Reuben Gold (ed.) (1899): The Jesuit Relations and Allied Documents. Vol. 
LIII. Lower Canada, Iroquois: 1669-1670. Cleveland: The Burrows Brothers Com-
pany. (= JR 53) 

Toussaint, François-Vincent (2020): „Barbares“, in: N. N. (ed.): Encyclopédie de Di-
derot <http://www.encyclopédie.eu/index.php/science/1111734492-philosophie/8 
60463812-BARBARES> [25.06.2020]. 

Walther, Hans (2003): Namenkunde und geschichtliche Landeskunde. Leipzig: Leipzi-
ger Universitätsverlag. 

Weinrich, Harald (32006): Sprache, das heißt Sprachen. Tübingen: Narr Francke At-
tempto. 



   

121 

Twitter dreht am Rad – der italienischen Negation 
Annette Gerstenberg 

Sommario 
La negazione è uno dei fenomeni più discussi nelle lingue romanze, 
specialmente in francese, ma forme innovative e usi non-standard sono presenti 
anche in italiano e possono indicare processi di grammaticalizzazione. Per 
indagare la questione della rarità delle negazioni non-standard, delle query in 
Twitter hanno permesso di individuare i contesti in cui è frequente l’occorrenza 
di verbi e particelle di negazione. Twitter costituisce un mezzo di trasmissione 
di linguaggio spontaneo permeabile a situazioni di comunicazione informale. I 
verbi più comuni trovati sono lessemi volgari (fotte < fottersene, frega < 
fregarsene), ma anche verbi neutri (interessa< interessarsi e importa < 
importare (intransitivo)). Tra i sostantivi utilizzati come loro complementi, la 
parola tabù cazzo risulta essere la più frequente. Deviazioni dallo standard come 
l’omissione del non preverbale e l’uso del sostantivo cazzo dimostra che Twitter 
non solo rispecchia l’uso di queste rare varianti, ma contribuisce al loro 
consolidamento. Questo processo viene inteso come grammaticalizzazione che 
si sviluppa parallelamente a un processo di pragmaticalizzazione. 

Abstract 
Negation is one of the most widely discussed language change phenomena in 
Romance languages, especially French, but innovative forms and non-standard 
uses are also known in Italian. They may indicate grammaticalisation processes. 
In order to counter the problem of the rarity of non-standard negations, program-
based Twitter queries were used and gradually narrowed down to contexts in 
which verbs and negative particles frequently occur. From this perspective, 
Twitter proves to be a medium of spontaneous speech that is permeable to 
informal communication situations. The most common verbs were vulgar 
lexemes (fotte < fottersene ‘shit on something’, frega < fregarsene ‘don't care’), 
but also neutral verbs (interessa < interessarsi ‘concern somebody’ and importa 
< importare (intransitive) ‘mean something to someone’). Among the nouns 
used as complements of these verbs, the former taboo word un cazzo ‘penis’ 
ranked first by far. Deviations from the standard such as the omission of the 
preverbal non ‘not’ and use of cazzo as a bare noun show that Twitter not only 
mirrors these rare variants, but also contributes to their establishment. In the 
following, this process will be understood as grammaticalization, which 
develops parallel to a pragmaticalization process. 
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1 Einleitung 

Der Negationsmarker non ist im Italienischen obligatorisch (cf. Manzotti 
1991: 281; 283; Maiden / Robustelli 2007: 403), aber Ausnahmen, in de-
nen das standardgemäße präverbale non entfällt, sind dokumentiert. Ent-
sprechende Beispiele wurden in der „vereinfachenden Umgangssprache“ 
(cf. Serianni / Castelvecchi 2008: 305, dort Beispiel (1)) oder im dialekta-
len Kontext (cf. Garzonio / Poletto 2009: 66, dort Beispiel (2)) „varieties 
of Central Italy“) verortet.1   

(1) adesso sei più una bambina  
‘jetzt bist du ØNEG kein Kind mehr’ 

(2) so un cavolo chi viene stasera  
‘ich weiß ØNEG keinen Deut, wer heute Abend kommt’ 

In der Diskussion solcher Beispiele wird auf die Parallelität zum gespro-
chenen Französischen hingewiesen. Für das heutige Italienisch wurde un-
tersucht, in welchen Kontexten das präverbale non entfallen kann. Dafür 
wurden Korpora des gesprochenen (LIP) sowie des geschriebenen Italie-
nisch (CORIS) und des Italienischen der computervermittelten Kommuni-
kation (NUNC) hinzugezogen. Im Vergleich von mai ‘niemals’, mica 
‘doch wohl nicht / überhaupt nicht’, nessuno ‘keiner’, niente ‘nichts’, nulla 
‘nichts’ wurde nachgewiesen, dass vor mai das präverbale non nie entfiel, 
während dies – in absteigender Reihenfolge – bei mica, niente, più, nulla 
und nessuno in begrenztem Umfang durchaus der Fall war (cf. Ballarè 
2015; 2018). Diese negativen Indefinitpronomina sind als N-Words gram-
matikalisiert (cf. Zeijstra 2016: 290; „negative indefinites that can undergo 
negative concord“). 

Wie im Beispiel (2) gezeigt, werden nicht nur diese N-Words in der Ne-
gation verwendet, sondern auch Substantive, die eine geringe Menge an-
zeigen, einen Gegenstand von geringem Wert, oder vulgärsprachlich zu 
verstehen sind, wodurch eine starke Abschätzigkeit ausgedrückt wird 
(cavolo ‘Kohl’ als Euphemismus für cazzo ‘Penis’). Diese als „minimi-
zers“ bezeichneten Substantive sind durch Skalarität gekennzeichnet; ihr 
                                                 
1 Vergleiche zum – keineswegs ausschließlichen – Schwerpunkt im norditalienischen 

Dialektraum sowie auf die bereits angesprochene Markierung als „popolare“ Rohlfs 
(1966-1969: §969, Band III), Berruto (1983: 52), Mengaldo (1990: 373), 
Moosegard Hansen / Visconti (2012: 466). 
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Vorkommen in der Negation wird als „m-negation“ bezeichnet: „they ex-
press that the action or the property denoted by the predicate does not reach 
a minimal degree of acceptability” (Garzonio / Poletto 2008: 65; cf. Kellert 
2015: 221).  

Die folgende Analyse befasst sich mit der Frage, welche laufenden 
Grammatikalisierungsprozesse im Bereich der italienischen Negation zu 
beobachten sind. Es soll herausgestellt werden, in welchen Kontexten Ab-
weichungen von der Standardsprache zu beobachten sind, d. h. die Nega-
tion ohne präverbalen Marker verwendet wird, und welche Minimizers 
oder N-Words dabei unter welchen Bedingungen verwendet werden. 

Dabei wird nicht nach einzelnen N-Words oder Minimizern gesucht, 
d. h. es wird nicht semasiologisch vorgegangen (im Unterschied zu Kor-
pusstudien wie Ballarè 2015; 2018). Vielmehr geht die empirische Unter-
suchung schrittweise vor, um hochfrequente Konstruktionen aus dem 
Gebrauch heraus so zu ermitteln, dass ein aussagekräftiges Korpus zusam-
mengestellt werden kann. Da es sich im Unterschied zum gesprochenen 
Französischen beim Auslassen des präverbalen non im Italienischen um 
ein seltenes Phänomen handelt (Hansen / Visconti 2012: 366), soll auf 
diese Weise sichergestellt werden, dass Kontexte aufgefunden werden, in 
denen sich mögliche Tendenzen der Gegenwartssprache überhaupt ausprä-
gen können.  

Mit dieser Zielsetzung wurde die Social-Media-Kommunikation für die 
Datenerhebung ausgewählt, genauer gesagt der Kurznachrichtendienst 
Twitter, der in Italien von knapp einem Viertel der an der Social-Media-
Kommunikation beteiligten User regelmäßig genutzt wird (cf. Kunst 
2019). Die große Menge verfügbarer Daten macht Twitter zu einer inzwi-
schen breit genutzten Quelle für ad hoc-Studien und den Aufbau großer 
Korpora (cf. Basile / Lai / Sanguinetti 2018). 

Der Status von Twitterdaten zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit 
lässt sich nicht auf einfache Etiketten wie „informell“ oder „stan-
dardsprachlich“ reduzieren (cf. Overbeck 2012: 244; Hu / Talamadupula / 
Kambhampati 2013). Mit ihrer Bandbreite zwischen spontanen Einwürfen, 
geschliffenen Aphorismen und offiziellen Verlautbarungen haben Twitter-
daten in der linguistischen Analyse von Social Media ihren festen Platz (cf. 
z. B. Abitbol et al. 2018 zur französischen Negation; Spina 2019 zum 
Italienischen).  



 Annette Gerstenberg | Twitter dreht am Rad 
 

124 

Ein wichtiger Aspekt für die Frage, wo innovative und vom Standard 
abweichende Formen verwendet werden können, ist das Entstehen von 
Twitter-Communities, innerhalb derer spontan, informell und regelmäßig 
kommuniziert wird: die sprachliche Interaktion selbst wirkt hier als „com-
munity building“ (Zappavigna 2011: 789). Als ein Medium des Meinungs-
austauschs ist Twitter durch eine persönliche, in den Profilen ausgedrückte 
Präsentation der User gekennzeichnet. Persönliche Mitteilungen wiederum 
haben das Potential, dem Wunsch nach kraftvoller, expressiver Äußerung 
zu entsprechen, der von Meillet als Anstoß von Grammatikalisierungspro-
zessen beschrieben wurde.2 

Wie von Jespersen (1917: 4–5) konstatiert, besteht der Zyklus der Nega-
tion darin, dass neue Mittel der Verstärkung gefunden werden, weil der 
ursprünglich emphatische Ausdruck der Negation verblasst ist. Mit diesem 
Verblassen kann einhergehen, dass ein ehemals zusätzliches Negationsele-
ment zum vollen Negativmarker wird (cf. Zeijstra 2016: 288). Ein Anzei-
chen dafür kann sein, dass wie in (1) und (2) der präverbale 
Negationsmarker entfällt. Diesem Phänomen und der Frage nach den 
verwendeten Minimizern, ihrer Frequenz und Produktivität, gilt das 
Interesse der folgenden Studie. Dabei wird gezeigt, dass eine 
Weitergrammatikalisierung von N-Words als negative Marker stattfindet, 
für deren Analyse die Kriterien Parameter der Grammatikalisierung (cf. 
Lehmann 1995: 1255), aber auch die Fälle der Verwendung ohne 
präverbales non hinzugezogen werden. Die Analyse führt zu frequenten 
Konstruktionen wie frega zero ‘kratzt [mich] null, egal’ oder frega cazzo 
‘kratzt [mich] einen Scheiß, scheißegal’, bei denen nicht mehr die verbale 
Handlung, sondern die kommunikative Funktion relevant ist und insofern 
eine Pragmatikalisierung vorliegen kann (cf. Kellert 2015: 259 zu cazzo als 
Interjektion). Auf Basis der Belege wird gezeigt, wie diese 
pragmatikalisierten Verwendungen von Grammatikalisierungsprozessen 
unterschieden werden können.  

2 Daten und Methode 

Die Untersuchung findet auf der Basis von aktuell erhobenen Twitterdaten 
statt, die eine regionale Differenzierung ermöglichen. Die verwendete 
Pythonabfrage (Twitter Stream Italian Negation, TSIN 2019) erlaubt neben 
                                                 
2 Le „besoin de parler avec force, le désir d, être expressif“, Meillet (1912 / 1965: 

139), mit Bezug zur französischen Negation. 
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der Eingabe eines Suchstrings eine Parametrisierung auf den Ebenen der 
Geographie (hier: Stadt und Umkreis von 20 Meilen), der Sprache (hier: 
Italienisch) und des Umfangs (hier: 1000 Tweets pro Abfrage). Dieser 
Stream wurde in einer ersten, breit angelegten Stichprobe für die 20 italie-
nischen Regionshauptstädte sowie zehn nicht-italienische Städte, in denen 
bedeutende italienische Minderheiten wohnen, durchgeführt.3 Allerdings 
zeigte sich eine sehr ungleichmäßige Nutzung in diesen Städten: eine Über-
prüfung nach Usern ergab, dass in einigen italienischen Städten sowie in 
den Zentren des italiano all’estero, d. h. des Italienischen außerhalb 
Italiens, einzelne User die erhobenen Samples stark dominierten. Darauf-
hin wurde das Sample auf die Städte zugeschnitten, in denen nicht einzelne 
User mehr als 3 % zum abgefragten Volumen beitrugen. Auf diese Weise 
wurden zehn Städte ausgewählt: Mailand, Rom, Neapel, Palermo, 
Bologna, Turin, Florenz, Cagliari, Genua und New York City. In allen im 
Folgenden analysierten Streams wurden Tweets aus diesen zehn Städten 
gesammelt. 

Das entstandene Korpus wird mit TIN zitiert (Twitter Italian Negation). 
Zu den im Text zitierten Belegen werden jeweils die Stadt, der im Stream 
abgefragte String, das Jahr und die laufende Nummer des Teilkorpus an-
gegeben. Usernamen, Hashtags und externe Links sind im Korpus 
enthalten, wurden aber aus den Zitaten gelöscht. Für die Erstellung der Fre-
quenzlisten wurden Abstände zu Interpunktionszeichen eingefügt, um die 
Wortgrenzen zu vereinheitlichen, und Großbuchstaben in Kleinbuchstaben 
umgewandelt. Die Zitate im Text folgen hingegen der originalen Schreib-
weise, die Tweets wurden ungekürzt im Text zitiert; sehr kurze Tweets wie 
in Beispiel (42) erscheinen genauso im Stream. Für die Diskussion der 
einzelnen Verwendungskontexte wurden Einzelwörter und N-Grams be-
rücksichtigt, genauer gesagt Bigrams, das heißt die Abfolge von zwei 
Wörtern. Um die folgende Darstellung nicht mit Zahlen zu überlasten, wer-
den nur sehr ausgewählte Frequenzen zitiert. Die vollständigen zitierten 
Frequenzlisten werden online zur Verfügung gestellt, siehe TIN-
Frequenzen (2019). Die wörtliche Übersetzung der relevanten Ausdrücke 
wird im Text diskutiert, wohingegen die Übersetzung der Beispiele den 
Sinn und das Sprachniveau an das Deutsche anpasst (z. B. ‘Scheiß’ für 

                                                 
3 Berlino, Brussels, Buenos Aires, London, Montreal, NYC, Paris, Rio de Janeiro, 

Sydney, Zurich (cf. AIRE 2017). 
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cazzo). Die Präsenz des Negationsmarkers wird mit NEG bzw. ØNEG ange-
zeigt.  

3 Verwendungskontexte der Negation 

3.1 Ermittlung häufiger Konstruktionen nach non 
Um Gebrauchstendenzen der Negation auf Twitter im ersten Schritt so 
breit wie möglich zu erfassen, wurden die Frequenzlisten von Einzelwör-
tern und Bigrams nach non ausgewertet.4 Diese wird durch è ‘[er, sie, es] 
ist’ (906 Okkurrenzen, 7.31 %) und si ‘sich’ (600 Okkurrenzen, 4.84 %) 
angeführt, es folgte mi ‘mich’ (496 Okkurrenzen, 4.00 %) an dritter Stelle. 
Für diese Wörter wurde wiederum geprüft, ob es sich um eine diskontinu-
ierliche Negation handeln kann. Das war nicht der Fall bei è und si,5 aber 
bei non mi, wo die erste Person Singular die persönliche Beteiligung an-
zeigt und damit eine emphatische Ergänzung durch Minimizers wahr-
scheinlich macht. Es wurden daher im nächsten Schritt Einzelwörter und 
Bigrams ermittelt, die unmittelbar auf non mi folgen, berücksichtigt wurde 
auch die dialektale Variante nun und die Kurzschreibweise nn (siehe Tab. 
1).  

Die Frequenzliste wird von piace < piacere ‘gefallen’ angeführt. Danach 
ist das erste Verb, das einen Minimizer als Komplement haben kann, inte-
ressa, in ähnlicher Weise kann importa verwendet werden. Weiterhin wur-
den Verbkonstruktionen nach non me ‘mich nicht’ (und Varianten) 
ermittelt, hier sind ne frega und ne fotte mit deutlichem Abstand auf den 
ersten Positionen zu nennen, letzteres mit deutlich niedrigerer Frequenz. 
Beide Verben sind im Zingarelli als „popolare“ markiert, fotte zusätzlich 
als „volgare“. Die hohe Frequenz dieser Lexeme zeigt, dass Twitter durch-
lässig zu informellen Verwendungskontexten ist – und dass frühere Tabu-
wörter in einem schriftlichen, öffentlichen Medium auf breiter Basis 
verwendet werden. 

                                                 
4  Suchstring in TIN: non. Die Tabelle basiert auf der Frequenzliste aller Wörter / 

Bigrams im Kontext der Suchabfrage. Die relative Frequenz bezieht sich auf den 
Anteil eines Worts / Bigrams in diesem Kontext an allen Wörtern / Bigrams, die 
durch die Suchabfrage ermittelt wurden. 

5  Mit Häufigkeiten von weniger als einem Prozent auf den Spitzenplätzen und den 
Konstruktionen non è detto che, non è in grado und non è mai stato bzw. unter zwei 
Prozent bei si, mit Konstruktionen non si tratta di, non si sa mai, non è mai. 
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Suchabfrage: Kontext Wort / 
Bigram 

Frequenzliste 
Rang 

Frequenz 
absolut 

Frequenz 
relativ % 

non mi, nun mi, nn mi+wort1 piace 1 1004 7.06 

non mi, nun mi, nn mi+wort1 interessa 9 264  1.86 

non mi, nun mi, nn mi+wort1 importa 30 72 0.51 

non me, nun me, nn me 
wort1+wort2  ne frega 1 894 10.13 

non me, nun me, nn me 
wort1+wort2  ne fotte  3 235 2.66 

Tab. 1: Verben nach non mi bzw. non me und Varianten.6 

3.2 Minimizers und N-Words 
Basierend auf diesen Ergebnissen wurden Tweets mit den häufigsten flek-
tierten Verbformen fotte und frega untersucht und eine Rangliste der Ein-
zelwörter nach diesen Verbformen erstellt (siehe Tab. 2). Auf beide 
Verbformen folgte am häufigsten der unbestimmte Artikel un. Die N-
Words niente und nulla stehen danach auf den oberen Positionen.  

Suchabfrage: Kontext Wort Frequenzliste: 
Rang 

Frequenz 
absolut  

Frequenz 
relativ % 

fotte+wort1 un 1 720 23.29 

fotte+wort1 niente 3 122 3.95 

frega+wort1 un 1 1159 18.48 

frega+wort1 niente 2 743 11.85 

frega+wort1 nulla 4 403 6.43 

Tab. 1: Wörter nach fotte und frega 

                                                 
6  Suchstrings in TIN waren die aufgeführten Bigrams non mi, nun mi, nn mi bzw. non 

me, nun me, nn me. 
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Die Frequenzliste der (siehe Tab. 3) erklärt die Häufigkeit des unbe-
stimmten Artikels bei den Einfachwörtern: fotte, frega und importa erhal-
ten als Komplement die Minimizer un cazzo wie in (3), piace erhält einen 
ebenfalls skalaren Quantifizierer in die andere, vergrößernde Richtung (un 
sacco).  

Die Frequenzliste der Bigrams nach interessa wird von a nessuno ‘nie-
manden’ angeführt, erst an 13. Stelle folgt un cazzo. Interessant ist der Un-
terschied in der Produktivität: während nach interessa und piace die 
häufigsten Bigrams keine zwei Prozent erreichen, liegt im Fall von fotte 
und frega der Anteil der Spitzenplätze bei mehr als 23 bzw. knapp 17 Pro-
zent.  

(3) grazie, ma non mi frega un cazzo (TIN-Torino-non_mi-2019-497) 
‘danke, aber das NEG interessiert mich einen Scheiß’ 

Suchabfrage: Kontext Bigram Frequenzliste: 
Rang 

Frequenz 
absolut  

Frequenz 
relativ % 

fotte+wort1+wort2 un cazzo 1 646 23.04 

frega+wort1+wort2 un cazzo 1 965 16.72 

importa+wort1+wort2 un cazzo 4 45 0.88 

interessa+wort1+wort2 a nessuno 1 96 1.98 

interessa+wort1+wort2 un cazzo 13 18 0.37 

piace+wort1+wort2 un sacco 1 126 1.55 

Tab. 2: Bigrams nach fotte, frega, importa, interessa, piace 

Aufgrund der Häufigkeit des unbestimmten Artikels wurden im nächsten 
Schritt Nominalphrasen gesucht, die Komplement der häufigsten Verbfor-
men sind. Abgefragt wurden die dem Verb folgenden zwei Wörter, nach 
fotte (siehe Tab. 5 im Anhang) und nach frega (siehe Tab. 6 im Anhang). 
Die ermittelten Substantive stammen aus dem Wortfeld des männlichen 
Genitals, mit den bekannten metaphorischen Varianten wie mazza ‘Stock; 
Penis’, Euphemismen wie accidente ‘Zufall; nichts’ oder phonischen 
Varianten wie cavolo ‘Kohl’, die als „vulgar minimizers“ eingesetzt 
werden können, ergänzt durch Adjektive, die vor diesen Substantiven 
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stehen können (cf. Garzonio / Poletto 2008: 65). Die Frequenzlisten zeigt 
die große Dominanz von cazzo mit fast 80 % nach frega und knapp drei 
Viertel aller Okkurrenzen nach fotte.  

Trotz der großen Häufigkeiten der Spitzenplätze bildet sich in der Fre-
quenzliste auch die Breite und die Kreativität der Varianten ab, wie beata 
cippalippa (4), beata carota (5) oder beata minchia (6). Wie in emerito 
‘ehrwürdig’ fand bei beato ‘selig (gesprochen)’ ein Bedeutungswandel 
statt, der die ironische Kombination von gehobener Konnotation des Ad-
jektivs und vulgärer Konnotation des Substantivs usualisiert (cf. Blank 
1997: 221). Weiterhin werden CMC-typische expressive Mittel wie Groß-
schreibung für ‘Schreien’ (cf. Gerstenberg 2004: 322; Pistolesi 2006: 208) 
eingesetzt (7). Wie (8) zeigt, können diese Mittel kumuliert werden. 

(4) certo che se si fa mercato mentre si gioca, allenatore e giocatori non 
gliene frega piu una beata cippalippa (TIN-Cagliari-frega-2014-
137) 
‘sicher macht man Geschäfte während man spielt, Trainer und 
Spieler NEG interessiert das keinen seligen Scheiß mehr’ 

(5) Ma c'è qualcuno come me di cui non se ne frega una beata carota 
di GameOfThrones ?! (TIN-Napoli-frega-2019-283) 
‘Aber ist da noch jemand wie ich, der sich NEG eine selige Karotte 
für GameOfThrones interessiert?’ 

(6) Gli Juventini che si indignano per l’esultanza di #[nome proprio] 
sono quelli che hanno dimenticato la fuga di 5 anni fa e hanno 
sofferto di vedovanza, io lo avevo già bollato allora come una e un 
traditore e sinceramente di quello che fa ora non mi importa una 
beata minchia! (TIN-Palermo-nonmi-2019-022) 
‘Die Juventus-Fans die sich über den Jubel von #[Eigenname] 
aufregen, sind die, die die Flucht von vor 5 Jahren vergessen und 
unter der Witwenschaft gelitten haben, ich hatte das schon damals 
als solche verbucht und als Verräter und ganz sicher NEG gebe ich 
auf das, was er jetzt macht, einen seligen Scheiß!’ 

(7) A ME DEL 15 NON ME NE FOTTE UNA MADONNA TROIA VA 
BENE (TIN-Firenze-non_me-2013-105) 
‘mich NEG interessiert der 15. eine Hure von Madonna, ok’ 
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(8) PRIMERANO3078";2014;07;05;17;15;35;00;"A ME DE [nome 
proprio] NON ME NE FOTTE UNA SPENSIERATA E BELLA 
TURGIDA CIPPA DE CAZZO! (TIN-Roma-fotte-2014-270) 
‘NEG mich interessiert [Eigenname] keinen leichten und schönen 
prallen Scheiß von Schwanz’ 

Das Mittel der Großschreibung wird bei fotte (258 Okkurrenzen 
<FOTTE> vs. 3090 Okkurrenzen <fotte>) signifikant häufiger eingesetzt 
als bei frega (233 Okkurrenzen <FREGA> vs. 6404 Okkurrenzen 
<frega>).7 Die stärkere Markiertheit von fotte bildet sich in der geringeren 
Frequenz und diesem höheren Anteil an Großschreibung ab. Die Zahl der 
verwendeten Types liegt, nach Zusammenfassung der graphischen Varian-
ten, bei frega mit 52 etwas höher, im Gegensatz zu 35 Types nach fotte. 
Individuelle Wortbildungsvarianten finden sich bei beiden Verben, etwa 
stracazzo (frega) ‘Extraschwanz’ oder stragrancippa (fotte) ‘Riesen-
schwanz’, Wortbildungen wie Adverbien auf -mente (educatamente) 
‘wohlerzogen’ oder Superlative (beatissima) ‘allerseligst’ werden mit 
frega verwendet.  

Die Analyse der häufigsten Konstruktionen nach non führte zu den bei-
den Verben fotte und frega. Die stärkere „vulgäre“ Markierung von fotte 
zeigt sich an einer häufigeren Verwendung von Majuskelschreibweise. 
Beide Verben zeigen einen deutlichen Abstand zu vergleichbaren 
Konstruktionen, die mit einem Quantifizierer verwendet werden können, 
gemessen am Anteil der häufigsten Ergänzungen an allen anderen Ergän-
zungen (jeweils das Substantiv): fotte und frega zeigen eine starke Präfe-
renz für das Komplement un cazzo in fast bzw. gut einem Fünftel aller 
Okkurrenzen, während die unterschiedlichen Ergänzungen im Fall der an-
deren häufigen Verben importa, interessa und piace deutlich breiter ge-
streut sind.  

 
 
 
 

                                                 
7  Pearson’s Chi-squared test with Yates’ continuity correction in R, ꭓ = 193.01, df=1, 

p<0.0001. 
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4 Innovative Formen der Negation 

4.1 Artikellose Verwendung von cazzo  
Die bisherigen Frequenzanalysen ergaben eine hohe Frequenz für non […] 
frega un cazzo. Daran zeigt sich, dass bereits eine Verengung des Paradig-
mas stattgefunden hat, aus dem Komplemente für fotte und frega gebildet 
werden. Damit ist der Parameter der Paradigmatizität angesprochen, der 
nach Lehmann (1995: 1255) neben anderen Parametern die Zunahme von 
Grammatizität im Grammatikalisierungsprozess anzeigt: in dieser 
Konstruktion kann cazzo nicht mehr durch Lexeme des gleichen Wortfelds 
wie cavolo, mazza o. Ä. ersetzt werden. 

Darüberhinausgehend wurde für cazzo geprüft, ob es nach den flektier-
ten Verbformen, die besonders häufig nach non vorkommen, wie oben ge-
zeigt wurde, auch artikellose Verwendungen gibt, die im Sinne der 
Grammatikalisierungsparameter Lehmanns (1995: 1255) die Integrität be-
treffen: auch die Reduktion der Nominalphrase, d. h. die Nicht-Realisie-
rung des Artikels kann als Zunahme von Grammatizität verstanden 
werden.  

In die diesbezüglich durchgeführte Streamabfrage wurden fotte cazzo, 
frega cazzo, importa cazzo, interessa cazzo aufgenommen. Im Ergebnis 
zeigte sich, dass die Konstruktion verwendet wird, aber sehr selten ist: 
Während die Datierung von Streams zu hochfrequenten Wörtern wie non 
nicht mehr als 24 Stunden zurückgeht, datieren die insgesamt 20 Okkur-
renzen,8 die ermittelt werden konnten, aus den Jahren 2011 bis 2019.  

Diese Belege wurden daraufhin untersucht, ob artikelloses cazzo zu ei-
nem N-Word grammatikalisiert wird. Eine notwendige Bedingung ist, dass 
die vorangehenden Verbformen tatsächlich verbale Handlungen betreffen. 
Daher wurden in einer ersten Analyse syntaktisch oder durch Interpunktion 
vom Satzzusammenhang unterschiedene Beispiele identifiziert, die andere 
Mechanismen der sprachlichen Verfestigung zeigen. So könnte die 
Schreibweise <fotte-cazzo> (9) auf eine Lexikalisierung hinweisen.  

In (10) ist frega cazzo durch Kommata vom Satz getrennt und kann als 
Parenthese verstanden werden. Diese steht ohne syntaktischen Bezug zum 
einbettenden Satz, drückt aber eine persönliche Wertung aus (cf. Borgato / 

                                                 
8  Für fotte cazzo: 3 Okkurrenzen, frega cazzo: 15 Okkurrenzen, importa: 2 Okkur-

renzen, interessa: keine Okkurrenz. 
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Salvi 2001: 166-167). Auch wenn hier kein Komplement (frega cazzo di 
X) gesetzt wird, ist frega (cazzo) in diesem Kontext als Verb zu verstehen: 
‘ist [mir; allen] scheiß egal’.  

Demgegenüber ist bei frega cazzo in satzinitialer Position (11) der Bezug 
zum Inhalt weniger deutlich. In dieser isolierten Position kann es durch 
eine Interjektion bzw. einen Fluch ersetzt werden. 

(9) Domani collega romanista. Mi ammorberà coi giallorossi pur 
sapendo che a me fotte-cazzo. I goBBacci almeno le pippe se le 
fanno tra loro... (Milano-fottecazzo-2014-001) 
‘Morgen der Kollege, der Roma-Fan ist. Er wird mich mit den 
Gelb-Roten [AS Rom] nerven, auch wenn er weiß, dass mich das 
ØNEG einen Scheiß interessiert. Die goBBacci [Juventus Turin] 
machen sich ihre Pfeifen wenigstens unter sich aus’ 

(10) Non vedo la partita, frega cazzo, ma tanto capirò se la Roma segna 
dalle urla del vicino (Roma-fregacazzo-2013-006) 
‘ich sehe das Spiel nicht, ØNEG scheiß egal, aber wenigstens 
bekomme ich mit, wenn Rom ein Tor schießt, von den Schreien aus 
der Nachbarschaft’ 

(11) Cosa??? 11 ore di volo e la fontana è vuota??? Frega cazzo io la 
monetina la tiro sull'operaio... (Roma-fregacazzo-2014-004) 
‘Was??? 11 Stunden Flug und der Brunnen ist leer??? ØNEG 
Scheiß egal, was mich angeht, ist jetzt der Arbeiter an der Reihe…’ 

Hingegen ist in (12) der mit che eingeleitete Komplementsatz ein Hin-
weis darauf, dass frega cazzo der Matrixsatz ist und als verbale Handlung 
zu verstehen ist. In (13) könnte im Kontext der Großschreibung als fin-
gierte Mündlichkeit im Sinne von ‘Schreien’ ein gesprochen gedachtes 
Komma nicht verschriftet worden sein. In einem anderen Beispiel (14) las-
sen graphische Besonderheiten (non me m frega, kein Leerzeichen nach 
<.>) an eine Schnellschreibvariante denken. Andere User hingegen ver-
wenden die Standardorthographie und -interpunktion, wie in (15), (16) und 
(17). 

(12) Se a me le battute fanno ridere io rido frega cazzo che sono amici 
vostri. (Roma-fregacazzo-2014-003) 
‘Wenn ich über die Witze lachen muss, lache ich, Øneg scheiß 
egal, ob das eure Freunde sind’ 
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(13) „La chiamo per parlarle della promozione che offre..'' io: ''non mi 
interessa, grazie'' ''no,aspetta'' io: ''HO DETTO CHE NON MI 
INTERESSA CAZZO'' (TIN-Milano-interessa_cazzo-2011-000) 
‘“Ich rufe sie an, um über die Werbung zu sprechen, die anbietet“ 
… ich: “interessiert mich nicht, danke” ‘’nein, warte’ ich: „ich 
habe gesagt interessiert mich nicht, scheiße / NEG interessiert mich 
einen Scheiß’ 

(14) Non sto guardando la TV, non ho mai visto il re leone, non mi 
piace non me m frega cazzo.Quindi il cartone sta facendo in TV o 
su Twitter? (TIN-Napoli-fregacazzo-2013-000) 
‘Ich NEG schaue kein Fernsehen, ich habe nie den König der 
Löwen gesehen, ist mir scheiß egal. Also gibt es den Trickfilm im 
Fernsehen oder auf Twitter?’ 

(15) Sinceramente, io aspetto da 9 anni di incontrarla, e non mi farò 
fottere il posto da voi. Non ve ne frega cazzo, state a casa. Dio. 
(TIN-Milano-fregacazzo-2013-003) 
‘Ehrlich, ich warte seit 9 Jahren darauf sie zu treffen, und ich lasse 
mir von Euch den Platz nicht kaputt machen. Kann Euch NEG 
scheiß egal sein, bleibt zu Hause’ 

(16) Ad ogni modo, domani condividerò un pensiero con voi. Uno di 
quei pensieri importanti, ma di cui di solito non fotte cazzo a 
nessuno. (TIN-Milano-fottecazzo-2014-000) 
‘In jedem Fall werde ich morgen an Euch denken. Einer dieser 
wichtigen Gedanken, die aber normalerweise niemanden NEG 
irgendeinen Scheiß interessieren’ 

(17) sono solo puntini, ma non mi importa cazzo. (TIN-Milano-
importacazzo-2013-003) 
‘das sind nur Kleinigkeiten, aber das NEG ist mir scheiß egal’ 

Diese Beispiele zeigen, dass artikelloses cazzo in der diskontinuierlichen 
Negation mit einer gewachsenen Grammatizität auftritt und wie ein N-
Wort verwendet wird. 
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4.2 Auslassung des präverbalen non vor fotte bzw. frega cazzo 
Noch deutlicher wird diese Zunahme an Grammatizität greifbar, wenn das 
präverbale non fehlt und cazzo somit als einziger Negationsmarker einge-
setzt wird. Auch für diese Verwendung konnten Belege ermittelt werden, 
insgesamt acht bzw. 40 %. 

Wie in (18) und (19) besteht dabei kein Zweifel an der verbalen Hand-
lung, und präverbales non sowie der Artikel un vor cazzo wären zu erwar-
ten (die entsprechenden Konstruktionen sind im Korpus belegt). 
Standardorthographie und -interpunktion werden berücksichtigt, wenn-
gleich mit Varianten in der Großschreibung am Satzanfang sowie in der 
Zeichensetzung in (20), (21) und (22). Es fallen dialektale bzw. regionale 
Varianten der Verbformen auf, so wie annamo < andiamo, vole < vuole 
und sotterra < sotterrare (23), sta partita < questa partita (24), mesà de 
no < mi sembra di no (25).  

(18) Sono l'unica che apprezza Sophia per la faccia scocciata che ha 
sempre nelle foto con i paparazzi? Almeno se ne frega cazzo. (TIN-
Milano-fregacazzo-2014-002) 
‘Bin ich die einzige, die Sophia für ihr genervtes Gesicht schätzt, 
das sie auf den Paparazzi-Fotos immer hat? Wenigstens ist ihr das 
alles ØNEG scheiß egal’ 

(19) perché a lei frega cazzo (TIN-Roma-fregacazzo-2013-005) 
‘weil ihr das ØNEG scheiß egal ist’ 

(20) si si che caldo!! Ce frega cazzo! (TIN-Roma-fregacazzo-2013-007) 
‘ja ja, was für eine Hitze! Ist uns ØNEG scheiß egal!’ 

(21) Adesso a noi tifosi ci frega cazzo dello stadio..vogliamo i giocatori 
(TIN-Roma-fregacazzo-2019-0000) 
‘Jetzt ist uns Fans das Stadion ØNEG scheiß egal. Wir wollen die 
Spieler’ 

(22) A me importa cazzo e mi mancherai troppo qualche altra brutta 
notizia datecela subito (TIN-Torino-importacazzo-2014-000) 
‘Mir ist das ØNEG scheiß egal und mir wirst du zu sehr fehlen jede 
andere schlechte Nachricht: sagt sie uns sofort’ 

(23) chef Se nessuno scende in piazza Se nessuno possa i cellulari Se 
alla maggioranza delle persone frega cazzo de sta nella merda Non 
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cambierà mai nulla Annamo! Tutti in piazza ! Boicottamo chi ce 
vole sotterra! (TIN-Roma-fregacazzo-2019-001) 
‘Chef wenn keiner auf die Straße geht, wenn keiner die Handys 
liegen lässt, wenn es der Mehrheit der Leute ØNEG egal wäre in der 
Scheiße zu stecken, Nichts wird sich jemals ändern – los geht’s! 
Alle auf die Straßen! Boykottieren wir die, die uns unterdrücken 
wollen!’ 

(24) L'ho detto io che la vince comunque. Alla Juve frega cazzo de sta 
partita (TIN-Roma-fregacazzo-2019-002) 
‘Ich habe gesagt, dass er sie in jedem Fall besiegt. Der Juve ist das 
ØNEG scheiß egal, dieses Spiel’ 

(25) Ma Twitter lo sa che di chi seguite a me frega cazzo? Mesà de no. 
(TIN-Torino-fregacazzo-2014-000) 
‘Aber Twitter weiß, dass wer von euch mir folgt, mir ØNEG scheiß 
egal ist? Glaub’s kaum’ 

Auch wenn die Basis der Beispiele nicht groß ist, und im gewählten 
Medium auch nicht ohne Weiteres erweitert werden kann: die ermittelten 
acht Fälle geben durch die Auslassung des Artikels und des präverbalen 
non starke Evidenz für eine Grammatikalisierung. Die betreffenden Tweets 
machen von nicht-standardsprachlichen Varianten Gebrauch. Bemerkens-
wert ist dabei der Zusammenhang mit anderen informellen Schreibweisen. 
Auch wenn dieser Aspekt eigens untersucht werden müsste, zeigen die acht 
Beispiele, dass die Schwelle zwischen informellen Kommunikationssitua-
tionen und Twitter hier offenbar besonders niedrig ist. 

4.3 Auslassung des präverbalen non vor niente 
Im Korpus sind niente und nulla häufig verwendete Indefinitpronomen in 
Negationskontexten. Um zu überprüfen, ob und unter welchen Umständen 
vor niente das präverbale non (oder eine andere Negation wie nessuno) 
entfallen kann, wurde zuerst geprüft, welches die häufigsten flektierten 
Verbformen vor niente sind: fa ‘er, sie, es macht’ (136 Okkurrenzen, 1.65 
%) und frega (153 Okkurrenzen unmittelbar vor niente, 1.85 %). Für diese 
beiden Verbformen wurden die Vorkommen vor niente geprüft und die 
Verwendung des präverbalen non bzw. eines anderen Negationsmarkers 
manuell annotiert.  
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Mit Ausnahme von (26) wird in keinem Verwendungskontext von fa 
niente ein Subjekt realisiert; fa niente wird stets unpersönlich verwendet. 
Daher steht auch in Frage, ob noch von einer verbalen Handlung gespro-
chen werden kann  

Bezüglich einer möglichen Pragmatikalisierung wurde für die Annota-
tion das Kriterium der syntaktischen Einbindung hinzugezogen: fa niente 
ohne präverbales non wurde dann als Variante fa niente mit präverbalem 
non annotiert, wenn es Zeichen der syntaktischen Einbindung gab, z. B. 
Konjunktionen wie ma in (27). Wenn durch die Interpunktion oder den 
Satzzusammenhang fa niente bzw. frega niente isoliert standen (28), wurde 
die Form als pragmatikalisiert verstanden; allerdings gibt es auch die mit 
Interpunktion abgegrenzte Schreibung, wo non realisiert wird (29). Dieser 
Aspekt verlangt nach weiterer Diskussion. Bei frega niente ist die Ent-
scheidung leichter zu treffen, weil hier üblicherweise zwei Komplemente 
auftreten können, so wie del calcio und mi (30). War keines von beiden 
realisiert wie in (31), wurde frega niente als pragmatikalisiert verstanden 
und ausgeschlossen. 

(26) un chirurgo ospedaliero guadagna 60.000 lordi anno. Un terzo 
rispetto ad un Francese. Fazio fa niente. Una sperequazione 
inaccettabilità (TIN-Genova-niente-2019-631) 
‘Ein Krankenhauschirurg verdient 60.000 brutto im Jahr. Ein 
Drittel von einem französischen. Fazio ØNEG macht nichts. Ein 
Missverhältnis, Unannehmbarkeit’ 

(27) Sei più bella che mai come stasera un bacione anche se non mi 
cagherai ma fa niente volevo solo che lo sapessi (TIN-Bologna-
niente-2019-397) 
‘Du bist heute Abend schöner denn je, ein Kuss, auch wenn du 
mich ignorieren wirst, aber ØNEG macht nichts, ich wollte nur, dass 
du es weißt’ 

(28) Brutta? Fa niente. (TIN-Milano-niente-2019-009) 
‘hässlich? – ØNEG macht nichts’ 

(29) Ammazza che treno è arrivato da Yuma. E non ci pensare [nome 
proprio]. Non fa niente. Ma la società non doveva calcare tutto 
facendo twit del genere. C'è ancora da migliorare (TIN-Napoli-
niente-2019-354) 
‘Oh Mann, was für ein Zug ist aus Yuma angekommen. Nicht dran 
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denken, [Eigenname]. NEG Macht nichts. Aber die Gesellschaft 
durfte nicht alles wegdrücken mit Tweets der Art: „kann man noch 
verbessern“’ 

(30) Del calcio, mi frega niente. Anzi meno. (TIN-Bologna-niente-2019-
253) 
‘Fußball ØNEG interessiert mich nicht. Noch weniger’ 

(31) Ha offeso qualcuno lei? Non mi risulta. Poi se vuoi la ragione 
prenditela. Frega niente. (TIN-Bologna-niente-2019-649) 
‘Hat sie jemanden beleidigt? Ich glaube nicht. Aber wenn du einen 
Grund, such ihn. ØNEG Macht nichts’ 

Nach Ausschluss der nach diesen Kriterien als pragmatikalisiert eingestuf-
ten Varianten wurden für fa niente insgesamt 23 Okkurrenzen (16.91 %) 
ohne präverbales non sowie für frega niente insgesamt 12 Okkurrenzen 
(7.84 %) ermittelt. Diese zeigen eine Entwicklung der Grammatikalisie-
rung von niente zu einem Negationsmarker an. 

4.4 Auslassung des präverbalen non vor nulla und zero 
Weiterhin wurde die Verwendung von non vor dem Indefinitpronomens 
nulla genauer untersucht. Ergänzend wurden Kontexte des semantisch 
äquivalenten, wenn auch nicht als N-Word grammatikalisierten, Zahlworts 
zero geprüft.  

Wenngleich weniger häufig als nulla, wird zero bzw. die Zahl <0> nach 
fotte und nach frega eingesetzt.9 Um diesen Verwendungen genauer nach-
zugehen, wurden eigene Streams für fotte nulla vs. fotte zero sowie für 
frega nulla vs. frega zero durchgeführt. Die Abfrage war wie in jedem der 
bisher behandelten Streams auf bis zu 1000 Tweets eingestellt, konnte aber 
nicht annähernd die dadurch mögliche Zahl von – auf alle Städte bezogen 
– 10.000 Tweets pro String sammeln, insgesamt: 59 Okkurrenzen fotte 
nulla, 4 Okkurrenzen fotte zero bzw. 736 Okkurrenzen frega nulla, 55 Ok-
kurrenzen frega zero. Diese Okkurrenzen wurden manuell annotiert. 

                                                 
9  Vorkommen im Stream fotte: 4 Okkurrenzen fotte zero, 1 Okkurrenz fotte 0; im 

Stream frega: 23 Okkurrenzen frega zero, 3 Okkurrenzen frega 0. 
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Es zeigte sich, dass in keinem der Kontexte von zero ein präverbales non 
stand, auch wenn semantisch durch zero eine minimale Quantität angege-
ben wird und insofern zero als Minimizer verstanden werden könnte. Das 
Kriterium der Skalarität (cf. Garzonio / Poletto 2008) wäre erfüllt.  

Bezüglich der syntaktischen Einbettung von frega zero – die für die Be-
schreibung eines Grammatikalisierungsprozesses erforderlich ist – wird als 
erstes Kriterium die Verwendung des Reflexivpronomens oder eines indi-
rekten Personalpronomens angewendet. Dieses Kriterium wird bei 40 
Okkurrenzen verwendet, wie in (32). In anderen Beispielen wird darauf 
verzichtet, es liegt aber eine syntaktische Einbindung mit Präpositio-
nalphrase vor (33). Eine dritte Möglichkeit der syntaktischen Einbindung 
ist, wie in (34), die Anbindung durch eine Konjunktion.  

Im Gegensatz zu diesen Formen der Einbindung stehen Fälle, in denen 
frega zero vom vorherigen Satzzusammenhang gänzlich isoliert ist (35). 
Zwar steht hier kein Komma oder anderes Interpunktionszeichen, in der 
gesprochenen Realisierung würde aber eine Zäsur gesetzt werden. Hier 
könnte frega zero durch eine Interjektion ersetzt werden. 

(32) no in quella redazione sono infatuati di Marotta, e a me frega zero 
visto che sono milanista, ma non capisco perché elogiarlo ogni 
giorno, non é nessuno. (TIN-Milano-fregazero-2019-3) 
‘Nein, in dieser Redaktion sind sie begeistert von Marotta, und mir 
ØNEG ist das egal, weil ich Mailandfan bin, aber ich verstehe nicht, 
warum man ihn jeden Tag so loben muss, er ist ein niemand’ 

(33) Sono sfide tra politici. Frega zero dei loro elettori (TIN-Milano-
fregazero-2019-002) 
‘Das sind Politikerintrigen. Denen ØNEG sind die Wähler egal’ 

(34) 105 minuti di ritardo ma frega zero, domani me ne vado (TIN-
Bologna-fregazero-2015-002) 
‘105 Minuten Verspätung aber ØNEG ist egal, morgen haue ich ab’ 

(35) a me è piaciuto l'atteggiamento durante la trattativa e anche il 
dopo. Lo posso dire ? Poi del derby che tu vuoi fare frega zero. 
(TIN-Roma-fregazero-2019-001) 
‘mir hat das Verhalten während der Verhandlungen gefallen und 
auch danach. Darf ich das sagen? Zum Derby was willst du 
machen, ØNEG ist egal’ 
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Bemerkenswert ist die geographische Verteilung von frega zero: mehr 
als die Hälfte der Okkurrenzen (36 von 55) sind Mailand zugeordnet, es 
folgt als nächstgroße Gruppe Rom mit sieben Okkurrenzen.  

In diesen Tweets ist Fußball ein dominantes Thema. Außerhalb von 
Twitter finden sich weitere Belege für frega zero in der Fußballberichter-
stattung (Gazzetta 2017/07/29). 

Bei frega zero (und fotte zero) scheint es sich im Gegensatz zu frega 
nulla um eine „schwarze Null“ zu handeln, eine Positiv-Null, die eine ra-
dikale Reduzierung zur Folge hat. Damit weist die Konstruktion frega zero 
Ähnlichkeit mit frega (molto) poco auf (66 Okkurrenzen) bzw. mit fotte 
(molto) poco, dieses ist fünfmal belegt (36). 

(36) A me della decadenza fotte poco. Sono più preoccupata del fatto 
che la parrucchiera sta cercando di vendermi 20 € di balsamo 
(TIN-Milano-fotte-2013-431) 
‘Mich ØNEG kratzt die Dekadenz wenig. Ich bin eher besorgt über 
die Tatsache, dass die Friseurin versucht, mir für 20 Euro einen 
Balsam zu verkaufen’ 

Auch nulla weist Verwendungen ohne präverbales non auf (oder eine 
andere Negation wie a nessuno frega […]). Unter den 59 Okkurrenzen von 
fotte nulla wurden nur vier ohne präverbales non ermittelt, einmal werden 
beide Komplemente realisiert, d. h. me ne (37), in zwei Fällen wird fotte 
nulla durch einen folgenden eingebetteten Konditionalsatz (38) bzw. durch 
adverbiales alla fine in den Satzzusammenhang eingebunden (39). Ein Bei-
spiel wird vom übrigen Kontext isoliert (Interpunktion) und daher nicht als 
Variante von non fotte nulla gewertet (40). Somit werden 3 von 59 bzw. 
5.01 % Kontexte mit Ausfall von präverbalem non erfasst. 

(37) Sarà suino sarà cinghiale? Me ne fotte nulla quan(to essere o non 
essere. Io sono e quindi esisto... (TIN-Milano-fottenulla-002) 
‘Ist das wohl Schwein oder Wildschwein? Mir ØNEG egal, ob es 
das ist oder nicht. Ich bin und daher existiere ich’ 

(38) La prossima volta me li faccio tagliare da papà, fotte nulla se non 
è un parrucchiere. (TIN-Milano-fottenulla-2013-010) 
‘Nächstes mal lasse ich sie mir von Papa schneiden, ØNEG ist egal, 
wenn er kein Friseur ist’ 
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(39) si ma alla fine fotte nulla, a me da fastidio che dicano cose che non 
sono vere (TIN-Milano-fottenulla-2012-011)  
‘Ja aber am Ende ist es egal, mich ØNEG nervt es, dass sie Sachen 
sagen, die nicht stimmen’ 

(40) sono già in quello stato. Fotte nulla (TIN-Milano-fottenulla-006) 
‘Ich bin schon in diesem Zustand. ØNEG ist egal’ 

Insgesamt 54 unter 736 Okkurrenzen von frega nulla verwenden keinen 
präverbalen Negationsmarker (7.34 %), wie (41). In diesem Beispiel sind 
beide Komplemente von frega, das Reflexivpronomen ci und die PP della 
maturità realisiert. In anderen Fällen muss aus dem Kontext erschlossen 
werden, was genau nicht wichtig ist (42), oder wem etwas nicht wichtig ist 
(43). Schließlich finden sich Beispiele, in denen keines der beiden Kom-
plemente realisiert ist und zudem auch die Interpunktion frega nulla aus 
dem Satzzusammenhang löst (44). In dieser pragmatikalisierten Form wird 
frega nulla als Interjektion verwendet. Diese bemerkenswerte Funktion 
scheint auch den Usern nicht zu entgehen, wie der Kommentar in (45) 
zeigt.  

(41) E comunque, ci frega nulla della maturità. (TIN-Milano-
freganulla-2013-151) 
‘Und jedenfalls ØNEG ist uns das Abi null wichtig’ 

(42) A lui frega nulla (TIN-Roma-freganulla-2019-073) 
‘ØNEG Ist ihm null wichtig’ 

(43) guarda che di te frega nulla. Era x il pulmino di gnocca che avevi 
promesso. (TIN-Roma-freganulla-2014-164)  
‘Schau, du ØNEG bist null wichtig. Das war für den Bus voller 
scharfer Bräute, den du versprochen hattest’ 

(44) Sinceramente? frega nulla! Non lo conosco, non è un mio amico, 
non mi è mai stato simpatico nemmeno quando allenava la mia 
squadra, figuriamoci ora che allena quelli! Pertanto se si riprende 
buon per lui altrimenti spallucce.... questo è il mio punto di vista 
(TIN-Napoli-freganulla-2019-0000) 
‘Echt jetzt? ØNEG Ist egal! Ich kenne ihn nicht, er ist keiner meiner 
Freunde, er war mir nie sympathisch, nicht mal, als er meine 
Mannschaft trainierte, ganz zu schweigen jetzt davon, dass der die 
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trainiert! Aber wenn er es schafft gut für ihn ansonsten 
Achselzucken. Das ist meine Meinung’ 

(45) Frega nulla è una constatazione (TIN-Bologna-freganulla-2019-
002) 
‘ØNEG Frega nulla [‘ist egal’] ist ein Statement’ 

Insgesamt zwölf Okkurrenzen wurden als pragmatikalisiert einge-
schätzt, weil frega nulla isoliert steht und da sie keine Komplemente hat. 
In der Mehrheit der Fälle (37 Okkurrenzen) wird aber das erste Komple-
ment durch ein Reflexivpronomen oder eine Präpositionalphrase realisiert, 
mit wenigen Ausnahmen wie (43), wo aber das zweite Komplement er-
scheint (di te).  

Nach Ausschluss der pragmatikalisierten Varianten ergab die Annota-
tion der Kontexte von frega nulla 41 Okkurrenzen (5.57 %) ohne präver-
bales non. Diese Verwendungsbeispiele von frega nulla ohne präverbales 
non können einerseits als Zeichen eines Grammatikalisierungsprozesses 
gesehen werden, in dem das Indefinitpronomen nulla die Rolle des Nega-
tionsmarkers übernimmt. Auf der anderen Seite zeigen syntaktisch und 
teils durch Interpunktion isolierte Beispiele von frega nulla eine Pragma-
tikalisierung an. Diese Fälle sind jedoch weniger häufig als bei frega zero.  

Die ermittelten Frequenzen von frega nulla und fa/frega niente ohne prä-
verbales non liegen deutlich über den Frequenzen, die auf Basis von Kor-
pora des Gegenwartsitalienischen ermittelt wurden (cf. Ballarè 2015); hier 
gab es jeweils eine kleine einstellige Zahl von Okkurrenzen, mit keinen 
Vorkommen von nulla und sechs Vorkommen von niente ohne präverbalen 
Marker in allen Teilkopora des LIP zusammengenommen (entsprechend 
maximal 4 % im Teilkorpus Milano für niente); 13 Okkurrenzen von niente 
und 6 Okkurrenzen von nulla ohne präverbales non in allen Teilkorpora 
des CORIS (entsprechend maximal 5.40 % im Teilkorpus Ephemera für 
niente); in der Konstruktion fa niente lag dieser Wert höher. Im Korpus der 
computervermittelten Kommunikation NUNC wurden höhere Frequenzen 
von fa niente vs. non fa niente ermittelt (63 % Øneg fa niente); darin ent-
halten sind alle Vorkommen ohne Unterscheidung von Pragmatikalisie-
rungsgraden. Dem Ausdruck fa niente wird insgesamt eine vorwiegend 
pragmatische Bedeutung attestiert.10 Die höheren Frequenzen auf NUNC 
                                                 
10  In der Klassifikation nach Voghera in der Kategorie der „polirematiche con signi-

ficato (prevalentemente) pragmatico“ (Ballarè 2018: 7). 
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und Twitter könnten an dem zeitlichen Abstand liegen, der zwischen die-
sen Daten und LIP sowie CORIS liegt, und in dem möglicherweise die 
Grammatikalisierung weiter fortgeschritten ist.  

5 Zusammenfassung und Perspektiven 

Zur Beschreibung aktueller Tendenzen der Negation im Italienischen wur-
den Twitterstreams verwendet und schrittweise so ausgewertet, dass häufig 
verwendete Verben, N-Words und Minimizers identifiziert und untersucht 
werden konnten. Die Ergebnisse zeigten in den Negationskonstruktionen 
die große Dominanz einiger weniger Verbformen (fotte und frega; seltener 
importa, interessa), und bei fotte und frega war un cazzo im zweiten Teil 
der Verneinung deutlich höher als die grammatikalisierten N-Words wie 
niente. In der Gesamtheit der als Minimizer verwendeten Substantive do-
minierte un cazzo mit Abstand vor einer Vielzahl an Varianten (una min-
chia, una mazza, etc.). Dies wurde als Anzeichen eines 
Grammatikalisierungsprozesses gesehen (Paradigmatizität, Lehmann 
1995), dessen Analyse im Hinblick auf die Auslassung des standardgemäß 
präverbalen Markers non und die artikellose Verwendung von cazzo ver-
tieft wurde. In den untersuchten Twitterstreams der häufigen Konstruktio-
nen mit fotte|frega|imporga cazzo, weiterhin fa/frega niente und fa/frega 
nulla bzw. zero wurde gezeigt, dass es dafür Anzeichen gibt (siehe Tab. 5 
im Anhang).  

Diese Frequenzen liegen deutlich höher als diejenigen, die in Korpora 
der gesprochenen und geschriebenen Gegenwartssprache ermittelt wurden 
(cf. Ballarè 2015; 2018), was umso stärker ins Gewicht fällt, als hier Fälle 
pragmatikalisierter Konstruktionen zwar diskutiert aber nicht aus den 
quantitativen Ergebnissen ausgeschlossen wurden. In der vorliegenden 
Analyse zeigte sich, dass die Diskussion von Verwendungen wie frega 
cazzo in Parenthesen oder als Interjektion parallel zur Diskussion von der 
Grammatikalisierung geführt werden muss. Die große Präferenz für cazzo 
führt offenbar zu Verfestigungsprozessen auf unterschiedlichen Ebenen. 
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Konstruktion Phänomen Frequenz 
absolut  

Frequenz 
relativ % 

fotte|frega|importa cazzo Ausfall präverbales non  8 40.00 

fa niente Ausfall präverbales non 23 16.91 

frega niente Ausfall präverbales non 12 7.84 

fotte nulla Ausfall präverbales non 3 5.01 

frega nulla Ausfall präverbales non 41 5.57 

fotte zero Kein präverbales non 4 100 

frega zero Kein präverbales non 55 100 

Tab. 3: Ergebnisse 

Am weitesten vorangeschritten erscheinen die Grammatikalisierungs-
prozesse im Fall des artikellosen cazzo, das ohne präverbales non verwen-
det wird und sich somit nicht nur vom Minimizer zum N-Wort entwickeln 
könnte, sondern sogar als Negationsmarker auftritt.  

Die Frequenzen des Ausfalls von non kumulieren in ausgewählten Verb-
konstruktionen, die zeigen, dass Twitterkommunikation an Entwicklungen 
der Negation im Gegenwartsitalienischen Teil hat. Die Daten spiegeln in-
novative Verwendungen wider, die auf Grund graphischer Eigenheiten als 
regional markiert und informell bis substandardsprachlich eingeschätzt 
werden können. Twitter ist hier ein Medium der Verschriftung, das für 
diese Kontexte ansonsten kaum auf so breiter Basis zur Verfügung steht. 
Die hohe Produktivität einzelner Konstruktionen kann auch dafür stehen, 
dass deren Verwendung durch den Austausch auf Twitter stärker akzeptiert 
und verbreitet wird und somit das soziale Medium ein Akteur im Sprach-
wandel wird, der „am Rad [der Grammatikalisierung] dreht“. 
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Anhang 

Kontext (Rang) Wort /  
Bigram Rang Frequenz 

absolut  
Frequenz 

relativ (%) 

fotte+un*+wort2 cazzo 1 655 79.78 

fotte+un*+wort2 minchia 2 39 4.75 

fotte+un*+wort2 beata 3 22 2.68 

fotte+un*+wort2 emerito 4 19 2.31 

fotte+un*+wort2 sega 5 19 2.31 

fotte+un*+wort2 cavolo 6 5 0.61 

fotte+un*+wort2 caxxo 7 5 0.61 

fotte+un*+wort2 mazza 9 3 0.37 

Tab. 4: Okkurrenzen nach fotte {un|una|uno|un‘} 

  

Kontext (Rang) Wort /  
Bigram Rang Frequenz 

absolut  
Frequenz 

relativ (%) 

frega+un*+wort2 cazzo 1 984 74.94 

frega+un*+wort2 mazza 2 45 3.43 

frega+un*+wort2 beata 3 28 2.13 

frega+un*+wort2 cippa 4 26 1.98 

frega+un*+wort2 sega 5 21 1.60 

frega+un*+wort2 emerito 6 19 1.45 

frega+un*+wort2 caxxo 7 17 1.29 

frega+un*+wort2 tubo 8 17 1.29 

frega+un*+wort2 ceppa 11 11 0.84 

frega+un*+wort2 piffero 15 7 0.53 

Tab. 5: Okkurrenzen nach frega {un|una|uno|un‘}
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Digitales Annotieren von (italienischen) Comics – Status 
quo 

Elena Arestau 

Abstract 
Die Comicforschung hat mit der fortschreitenden Digitalisierung eine neue Di-
mension erfahren. Zahlreiche Initiativen und Projekte, in denen die bunten Hefte 
digitalisiert werden, sind ins Leben gerufen worden. Dabei wird dieses Populär-
medium nicht nur digitalisiert, sondern auch je nach Zweck und Ziel eines 
Projektes oder einer Initiative digital annotiert. Bis zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt wurden bereits bemerkenswerte Versuche unternommen, die Comics 
mit Hilfe von Annotationssprachen zu kodieren. Der folgende Beitrag stellt zum 
einen eine Bestandsaufnahme, was das digitale Annotieren der Comics betrifft, 
dar. Zum anderen versucht er auf den Status Quo der italienischen Comicfor-
schung im Bereich des digitalen Annotierens einzugehen.  

Sommario 
La ricerca sul fumetto ha assunto una nuova dimensione con l’avanzare della 
digitalizzazione. Sono state avviate numerose iniziative e progetti in cui ven-
gono digitalizzati i fumetti. In questo modo, questo mezzo popolare non è stato 
solo digitalizzato, ma anche annotato digitalmente a secondo dello scopo e 
dell’obbiettivo di un progetto o di un’iniziativa. Fino ad ora, sono già stati fatti 
notevoli tentativi di codificare i fumetti utilizzando linguaggi di annotazione. Il 
seguente contributo rappresenta da un lato il bilancio dello stato attuale per 
quanto riguarda l’annotazione digitale dei fumetti. Inoltre, cerca di affrontare lo 
status quo della ricerca sui fumetti italiani nel campo dell’annotazione digitale. 

 

1 Einleitung 

Mit der Entwicklung der Korpuslinguistik1 in den 1960er Jahren des 20. 
Jahrhunderts ist es möglich geworden, computationell Korpora2 zu erstel-
len und Digitalität für die Erforschung von Sprache zu nutzen. Auch die 
                                                 
1 Lothar Lemnitzer und Heike Zinsmeister (2006) bezeichnen Korpuslinguistik als 

„die Beschreibung von Äußerungen natürlicher Sprachen, ihrer Elemente und 
Strukturen, und die darauf aufbauende Theoriebildung auf der Grundlage von 
Analysen authentischer Texte, die in Korpora zusammengefasst sind.“ (Lemnitzer 
/ Zinsmeister 2006: 9). 

2 Ich beziehe mich hier auf eine Definition von Lemnitzer und Zinsmeister (2006): 
Ein Korpus ist eine Sammlung schriftlicher oder gesprochener Äußerungen in einer oder mehreren 
Sprachen. Die Daten des Korpus sind digitalisiert, d. h. auf Rechnern gespeichert und maschinenlesbar. 
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Comicforschung hat mit der fortschreitenden Digitalisierung eine neue Di-
mension erfahren. Die Technik der Bild-Erzählung hat bereits neue Wege 
gefunden. Während Comics früher nur über Print-Medien verbreitet wur-
den, entstehen heute zum einen die so genannten Web-Comics 
(Onlinecomics) (cf. McCloud 2000: 65), zum anderen sind auch zahlreiche 
Initiativen und Projekte ins Leben gerufen worden, bei denen die bunten 
Hefte weltweit elektronisch verfügbar gemacht werden. Dabei wird dieses 
Populärmedium nicht nur digitalisiert, sondern auch je nach Zweck und 
Ziel eines Projektes digital annotiert. Im Vergleich zu den analogen Anno-
tationen in Form z. B. einer Randbemerkung zu einem Bild oder zu einem 
Text, verstehen Michael Bender, Luise Borek, Thomas Kollatz und Ruth 
Reiche (2016) unter digitaler Annotation 

[…] multimediale Verweise wie Mark-ups, Lesezeichen, Tags, Wörter, Bewer-
tungen, Transkriptionen, Fußnoten und Symbole, die verschiedenen 
Annotationsgegenständen wie Texten, Bildern, Audio-, Videodateien, 3D-
Objekten, Karten, Datenbanken und Webseiten hinzugefügt werden können. Sie 
gehen somit über rein deskriptive Metadaten hinaus und können im Einzelfall als 
Mikro-Publikationen eines Autors oder einer Autorin verstanden werden. (Ben-
der et al. 2016: Unterkapitel 2.1). 

Dabei optimieren solche Annotationen einerseits Kollaborationen zwi-
schen den Forschenden, weil sie elektronisch und in einem akzeptierten 
Format vorliegen, andererseits erlauben sie, wie John Walsh betont „[…] 
to search the text of comic books, search for keywords related to topics of 
interest, search for the appearance of particular characters, or search for 
works by particular writers and artists“ (Walsh 2012:11). 

Alexander Dunst, Jochen Laubrock und Janine Wildfeuer (2018) ver-
weisen zu Recht in diesem Zusammenhang auf wichtige Fragen, z. B. zur 
Dokumentation der Aufbereitung und zum Copyright (cf. Dunst et. al 
2018: 7). Es ist wichtig, diese Fragen im Vorfeld zu klären, um die Nach-
haltigkeit solcher Ressourcen zu erhöhen. Das heißt, dass solche Ressour-
cen so aufbereitet werden sollen, dass sie für eine längere Zeit gespeichert, 
archiviert und zugänglich gemacht werden können (cf. Stegemann 2020). 

In diesem Beitrag wird zuerst der Status Quo im Bereich der digitalen 
Annotation von Comics allgemein dargestellt. Dabei wird eine Auswahl an 

                                                 
Die Bestandteile des Korpus, die Texte oder Äußerungsfolgen, bestehen aus den Daten selbst sowie 
möglicherweise aus Metadaten, die diese Daten beschreiben, und aus linguistischen Annotationen, die 
diesen Daten zugeordnet sind. (Lemnitzer / Zinsmeister 2006: 40). 
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Projekten und Initiativen sowohl im anglo-amerikanischem als auch im eu-
ropäischen Raum vorgestellt, die Comics empirisch untersuchen. Danach 
soll speziell die italienische Perspektive fokussiert werden. 

2 Digitales Annotieren von Comics 

Bevor es um die Vorstellung der Projekte und der Initiativen gehen wird, 
soll eine Charakterisierung der Textsorte Comic vorgenommen werden. Da 
es in diesem Beitrag mehr um die italienische Perspektive geht, stehen des-
wegen die italienischen Comics im Mittelpunkt.  

Der Begriff Comic (ursprünglich Comics) leitet sich vom englischen Be-
griff comic strip (‚komischer Streifen‘) ab. Da Comics aber nicht zwangs-
läufig komisch sind, gibt es den neutraleren Begriff sequenzielle Kunst (cf. 
McCloud 1996: 16). Die genaue Entstehung der Comics ist bis heute 
umstritten und führt immer wieder zu Diskussionen. Einige Forschende 
sind der Meinung, dass Wilhelm Busch der Vater der Comics ist.3 Im Jahre 
1860 erschien seine erste Bildergeschichte (cf. Fuchs / Reitberger 1978: 
16). Andere Forschende betrachten Hogan’s Alley von Richard F. Outca-
ults aus dem Jahr 1895 als den Ursprung des Comics.4 Leonardo Becciu 
(1971) schreibt dazu:  

Non si trattava ancora di vero fumetto in quanto gli mancava una successione in 
ordine di tempo e di spazio, ma proprio per le sue caratteristiche di vivacità, di 
attualità della scena, e soprattutto per il movimento e per i balloons5 […] è da 
considerarsi senza dubbio il predecessore immediato del genere. (Becciu 1971: 
22-23). 

Klar ist, dass im Jahre 1908 mit Il corriere dei piccoli eine italienische 
Comic-Tradition begann. Es handelte sich dabei um eine wöchentliche 
Beilage der Mailänder Tageszeitung Corriere della Sera. Die Zielgruppe 
dieser Comics waren Kinder. Später erschienen weitere Beilagen und kom-
plette Zeitschriften wie Giornalino (1928), Jumbo (1932), L’Avventuroso 
(1934). Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges zog die Produktion der 
Comics nach Venedig um. In dieser Zeit erschienen Comics wie Asso di 
Picche (1945), Junglemen (1948), Tex Willer (1948) von Herausgeber 
                                                 
3 So z. B. Knigge (2004), Fuchs / Reitberger (1978), Baumgärtner (1969). 
4 So z. B. Becciu (1971), Brunoro (1994), Strazzula (1997), Raffaelli (1997). 
5 Ballon, der den darin enthaltenen Text mittels einer Art Pfeil der sprechenden Figur 

zuweist (cf. Knigge 2004: 332). 
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Bonelli, Akim (1950) von Edizione Tomasina6. In den 1960er Jahren ent-
stand mit den fumetti neri, wie beispielweise Diabolik (1962), eine neue 
Art von Comics (cf. Knigge 2004: 226-230). Seitdem sind Comics in Ita-
lien sehr populär und weit verbreitet. 

Für den vorliegenden Beitrag wird die Arbeitsdefinition des Begriffs 
„Comic“ von Scott McCloud übernommen. Der Autor definiert Comics 
als: „Juxtaposed pictorial and other images in deliberate sequence, in-
tended to convey information and / or to produce an aesthetic response with 
the viewer.” (McCloud 1994: 9). Diese Definition betont die sequenzielle 
Abfolge der räumlich nebeneinander gestellten Informationseinheiten. 
Hinzu kommen noch die für Comics typischen visuellen und verbalen Ge-
staltungsmittel wie Sprechblasen, Soundwords, typographische Elemente, 
Bewegungslinien u. a. (cf. z. B. Krieger 2003; McCloud 1994; Morgana 
2003; Eisner 2008). Durch die wechselnde Beziehung zwischen Text und 
Bild entsteht eine spezifische Comic-Sprache, die sich durch einen multi-
medialen Charakter auszeichnet. Genau diese multimediale Komponente 
verursacht allerdings auch die größten Probleme bei der digitalen Annota-
tion von Comics. 

2.1 Ausgewählte (nicht-italienische) Projekte / Initiativen 
Zur Kodierung elektronischer Texte werden heutzutage vor allem der in-
ternational verbreitete Standard der TEI (Text Encoding Initiative)7 und 
der CES (Corpus Encoding Standard)8 verwendet. Als Standardformat zur 
Kodierung von Korpora hat sich mittlerweile XML (Extensible Markup 
Language) etabliert.  

                                                 
6 Auf eine ausführliche Darstellung der Entwicklung der Comics wird in diesem 

Beitrag verzichtet und auf schon vorhandene, detaillierte Ausführungen, z. B. von 
Favari (1996) und Guerrera (1995), verwiesen. 

7 Die Text Encoding Initiative (TEI) ist eine 1987 gegründete Organisation, die die 
Richtlinien zur Kodierung und zum Austausch von Texten vorschlägt. Ausführliche 
Information zur TEI finden sich unter: http://www.tei-c.org/index.xml. 

8 Der von EAGLES vorgeschlagene Corpus Encoding Standard (CES) wurde 
basierend auf den TEI-Empfehlungen mit dem Ziel entwickelt, diese Empfehlungen 
den speziellen Bedürfnissen der Annotation linguistischer Korpora anzupassen. 
CES sieht deutlich weniger Tags vor als TEI und ist wesentlich restriktiver. 
Insbesondere wird der Grundsatz verfolgt, dass jeweils nur eine mögliche 
Kodierung für ein bestimmtes Phänomen vorgesehen ist (cf. Vanhoutte 2004: 12). 
Zu CES vgl. http://www.cs.vassar.edu/CES/. 
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Walsh weist jedoch darauf hin, dass die Auszeichnung von Comics nach 
dem XML-Format eine Herausforderung darstellt: 

The digitized comic book – no matter how meticulously encoded – cannot be 
sufficiently represented in XML alone; the facsimile page image is also required. 
An interface that integrates the comic book facsimile page images with XML-
encoded text and metadata presents difficult challenges in usability and interface 
design but promises an extremely powerful tool for researchers, scholars, and 
students interested in comics as art form and cultural touchstone. (Walsh 2008). 

Die TEI-Richtlinien bieten leider nicht immer eine geeignete Kodierung 
hierfür. Dafür gibt es bei der TEI die sogenannte Interest Group „Text und 
Graphics“, die als Forum geführt wird. Das Ziel dieser Gruppe ist „[…] to 
discuss, develop, and document various strategies and best practices for 
implementing the digital facsimile structures available in TEI P5, espe-
cially as relates to graphically rich texts, and for developing methods to 
extend the TEI when existing structures are not suitable.” (cf. TEI Interest 
Group). 

Des Weiteren wurde 2001 an der Universität Tübingen von Andreas 
Wagner und Laura Kallmeyer, den Begründer_innen des Projekts „Lingu-
istische Datenstrukturen: sprachübergreifende Annotationen und Daten-
klassen“ ein Annotationsstandard für Comics entwickelt. Dieser Standard 
heißt TUSNELDA (Tuebinger Sammlung Nutzbarer Empirischer Linguis-
tischer Datenstrukturen) und basiert auf den TEI-Richtlinien. Er wurde 
entwickelt, um die Zusammenhänge zwischen dem Gebrauch von lokalen 
Deiktika und Zeigegesten in Comics ermitteln zu können (cf. Wagner 
2005: 103).  

Im selben Jahr 2001 wurde von Jason McIntosh die Simple Comic Lan-
guage (ComicsML) entwickelt. Auf seiner Web-Seite begründet McIntosh 
die Entwicklung dieser Sprache folgendermaßen: „So I propose a simple 
XML-based markup language which, I believe, could help digital comics 
assert their value as online resources and as art forms” (McIntosh 2004). 
Als Basis für diese Sprache dient RSS (Really Simple Syndication). Das 
ist eine vereinfachte Version der XML-Sprache, die für den Austausch im 
Web entwickelt wurde. Diese Annotationssprache wurde für die bereits on-
line existierenden Comics kreiert.  

Erwähnenswert ist die Comic Book Markup Language (CBML), die von 
John Walsh seit 2003 entwickelt wird. Walsh schreibt dazu:  
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The digitized version offers functionality not available in the original print ver-
sion of the comic book […] includ[ing] the ability to perform on the data full-
text searches and complex queries facilitated by added and regularized metadata 
and the rich and detailed encoding added to the original document (Walsh 2008). 

Bis heute ist das die Annotationssprache für Comics, die in der Comicfor-
schung am meisten akzeptiert und benutzt wird und die sich an den TEI-
Richtlinien orientiert. Sie wird fortwährend durch die oben genannte Inte-
rest Group weiterentwickelt. Im Unterschied zur ComicsML ist diese 
Annotationssprache für die traditionellen (in Papierform existierenden) 
Comics gedacht. 

Die Dissertation von Tiago Alves, Ana Rita Simões und Adrian 
McMichael (2009) ist eine weitere vielversprechende Arbeit in diesem Be-
reich. Die Gruppe hat die sogenannte Comic Strip Description Language 
(CSDL) entwickelt. Es handelt sich um eine XML-basierte Annotations-
sprache für die semantische Beschreibung von Comics und die automati-
sche Generation von Sprechblasen. Das Besondere dieser Sprache besteht 
darin: „ […] that it must provide information that enables the described 
story to be represented visually. Such information includes the characters’ 
feelings and their postures. This is the reason why a new comics description 
language must be defined.” (Alves / Simões / McMichael 2009: 36).  

Eine andere Arbeitsgruppe aus Bremen beschäftigt sich mit dem Seiten-
layout und der Komposition visueller Narrative. Dabei entwickeln sie zu-
sammen mit KollegInnen von der Polytechnic University of Hongkong 
„[…] ein Annotationsschema zur korpusanalytischen Aufbereitung aller 
bedeutungskonstruierenden Aspekte im Comic“ (Bateman et al. 2017). Es 
werden also nicht nur die textuellen Elemente der Comics in das Annota-
tionsschema einbezogen, sondern auch die visuellen Komponenten. 

In den letzten Jahren ist die Relevanz der Digitalisierung und Aufberei-
tung von Comics enorm gestiegen. Zu erwähnen ist in diesem Zusammen-
hang die Arbeit der Paderborner und Potsdamer Arbeitsgruppe Hybride 
Narrativität, die die Graphic Narrative Markup Language (GNML) auf 
Grundlage der CBML entwickelt (cf. Dunst et al. 2017). 

Es existiert auch eine Datenbank für Comics namens eBDtheque, die an 
der Universität La Rochelle in Frankreich entwickelt wurde. Diese Daten-
bank beinhaltet hunderte von Seiten aus franko-belgischen und amerikani-
schen Comics und Mangas. Das Besondere daran ist, wie die AutorInnen 
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selbst betonen: „The combination of visual segmentation and semantic an-
notation provides the advantage to make this ground truth database relevant 
for image analysis evaluation and semantic retrieval.” (Guerin et al. 2013). 
Hier spielt die semantische Annotation eine sehr wichtige Rolle. Dabei 
„[…] erhält man durch den Annotierungsprozess, zusätzlich zum eigentli-
chen Dokument Meta-Daten, die den Inhalt des Dokuments beschreiben.“ 
(Reif 2006: 407). Dazu gab es im Jahr 2014 das Projekt Metadata for Gra-
phic Novels and Comic Books: Comic Book Markup Language and 
Advanced Comic Book Format an der San Jose State University, das sich 
sehr intensiv und erfolgreich mit der Entwicklung eines Metadatenschemas 
für Comics beschäftigt hat (cf. Wright 2014). Der Beitrag beschreibt im 
Zusammenhang mit der Katalogisierung von Comics in Archiven und Bib-
liotheken das Bedürfnis nach einer einheitlichen Beschreibung der Comics, 
was die Metadaten-Standards betrifft.  

Aus der Vorstellung des gewählten anglo-amerikanischen und europäi-
schen Forschungsstands geht hervor, dass einerseits bereits bemerkens-
werte Versuche unternommen wurden, die Comics mit Hilfe einiger 
Annotationssprachen zu kodieren, andererseits jedoch noch kein aner-
kannter Annotationsstandard für die Auszeichnung von Comics existiert. 
Es wird weiter geforscht, indem z. B. solche Interest Groups durch die TEI 
organisiert werden, die einen ständigen Austausch zwischen 
WissenschaftlerInnen ermöglichen. Arbeiten, die sich intensiv mit den be-
reits existierenden Annotationssprachen für Comics auseinandersetzen und 
daraus ein weltweiter Standard für Annotation von Comics entwickeln, 
fehlen allerdings bis heute fast ganz. Was die italienische Comicforschung 
im Bereich des digitalen Annotierens betrifft, so ist hier eine Forschungs-
lücke mit sehr wenigen Ausnahmen festzustellen.  

2.2 Digitales Annotieren von Comics aus italienischer Perspektive 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt existieren nur vereinzelte wissenschaftliche 
Beiträge zur digitalen Annotation der italienischen Comics. Es gibt ledig-
lich vier Beiträge, die in diesem Zusammenhang erwähnt werden sollen. 
Dabei handelt es sich einmal um zwei Masterarbeiten, einen Artikel und 
eine Datenbank, die versucht Comics zu systematisieren und dabei Richt-
linien zu ihrer Katalogisierung zu entwickeln.  
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In seiner Masterarbeit „Codifica CBML-TEI di fumetti italiani e analisi 
linguistica“ wendet Salvatore Figuccia 2012 / 2013 die CBML an den aus-
gewählten Comics an. Dabei annotiert er nur die textuellen Elemente in 
Comics. Figuccia stellt fest, dass diese Annotationssprache für die typi-
schen italienischen fumetti nicht ausreicht und deshalb angepasst werden 
muss. Einige textuelle und typografische Elemente konnten nicht mit der 
CBML dargestellt werden, so dass für Figuccia folgende Fragen offenblie-
ben: 

− Wie ist es möglich, mehrere gleichzeitig sprechende Comicfiguren, 
deren Text in nur einer Sprechblase dargestellt wird, zu annotieren. 

− Wie soll eine Flüstersprechblase ausgezeichnet werden? 
− Wie kann man lautimitierende Wörter kodieren? 

Um diese Lücken zu schließen musste Figuccia eigene Elemente einfü-
gen oder die bereits existierenden Annotationen ändern. 

Azzurra Mancini (2016) beschreibt in ihrem Artikel „L’annotazione del 
fumetto: un ‘linguaggio breve’ per le ‘scritture brevi’“ die Aufbereitung 
und die Analyse eines Comic-Korpus aus der Zeit des Faschismus. Dabei 
musste die Autorin auch feststellen, dass sich für viele Merkmale ihres 
Korpus keine entsprechenden Elemente in CBML finden ließen. 

Dass die Auszeichnung von Comics sehr aufwendig ist, zeigte auch der 
im Rahmen meiner Magisterarbeit „Korpuserstellung und korpusbasierte 
Untersuchung des italienischen Comics Diabolik am Beispiel der lautimi-
tierenden Wörter“ unternommene Versuch eine Annotationssprache zu 
entwickeln (cf. Potapenko 2007). Die Reihe Diabolik ist sehr populär in 
Italien.9 Die erste Serie erschien im Jahr 1962. Die Idee stammt von zwei 
Schwestern aus Mailand, Angela und Luciana Giussani, und dem Zeichner 
Luigi Marchesi. Die Serie wurde als sogenannter fumetto nero bekannt und 
gilt als Prototyp dieser damals neuen Gattung. 1977 erschien neben der 
monatlichen Taschenbuchausgabe von Diabolik erstmals eine Sonderaus-
gabe Il grande Diabolik. Von da an wurde die Serie mit dem Zusatz per 
adulti versehen. Die Autorinnen wollten gezielt erwachsene LeserInnen er-
reichen. Derhochintelligente Diabolik ist ein Negativheld, ein Verbrecher. 
Zwar führt eine romantische Beziehung zu der Figur Eva Kant, er bleibt 
aber trotzdem ein Einzelgänger. Er liebt den Luxus und geht aus diesem 
                                                 
9  Die Comicserie hat auch den bekannten Regisseur Mario Bava zu einem Film mit 

demselben Namen inspiriert. 
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Grund auf Raubzüge. Dabei verkleidet er sich mit einem schwarzen Ganz-
körperbody, so dass die Figur an Batman und Fantomas erinnert. Sein Erz-
feind Ispettore Ginko verkörpert das Gesetz und befindet sich in ständigem 
Kampf mit Diabolik. Ginko bekommt Diabolik jedoch niemals zu fassen. 
Diabolik stellte nur der Anfang der fumetti neri in Italien dar, war jedoch 
ausgesprochen wichtig für die Entwicklung der italienischen Comic-Kul-
tur.  

Das Ziel der Magisterarbeit war die Erstellung eines elektronischen Kor-
pus zur italienischen Comic-Sprache. Anhand des Diabolik-Korpus wur-
den die lautimitierenden Wörter untersucht und in ihrer Funktion 
beschrieben. Bei der Korpuserstellung wurde im Rahmen dieser Arbeit vor 
allem die Struktur der Comics berücksichtigt. Die bildliche Darstellung an 
sich wurde außer Acht gelassen. Die Annotation erfolgte manuell. Sie be-
zog sich auf die Wortebene und war am TUSNELDA-Standard orientiert, 
erstens, weil dieser eine Kodierung von Dialogen in Comics vorschlägt und 
zweitens, weil zum damaligen Zeitpunkt noch kein anderes Annotations-
schema zur Verfügung stand und sich die CBML noch in der Entwicklung 
befand. 

Ähnlich wie bei eBDtheque versuchen auch die italienischen Comicfor-
schenden eine Datenbank zu entwickeln. Dabei entsteht die Datenbak 
ComiXtime mit dem Ziel, die italienischen Comics zu katalogisieren und 
umfassend mit Metadaten zu versehen.  

An diesen Versuchen zeigt sich, dass in der italienischen Comicfor-
schung im Vergleich zu derjenigen im anglo-amerikanischen Raum nur 
vereinzelt an diesem Thema geforscht wird und es bis jetzt noch sehr we-
nige Initiativen und Projekte zur Annotation und Nachhaltigkeit im Zusam-
menhang mit italienischen Comics gibt. 

3 Zusammenfassung 

Wie in diesem Beitrag zu sehen ist, wurden bis zum gegenwärtigen Zeit-
punkt bereits einige Versuche unternommen, Comics mit Hilfe von Anno-
tationssprachen zu kodieren und zu analysieren. Es fehlt aber bislang 
immer noch ein von der Comic-Forschenden-Community anerkannter 
Standard. Die Entwicklung eines solchen Standards für die Annotation von 
Comics ist nicht nur für linguistische Untersuchungen notwendig, sondern 
auch, um Comics nachhaltig und wiederverwendbar zu machen (cf. Wil-
kinson et al. 2016). 
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Wenn solche Daten digitalisiert, systematisch aufbereitet und vollstän-
dig dokumentiert werden, dann eröffnet das neue Perspektiven für For-
schende in diesem spannenden Forschungsfeld. Es wäre dann z. B. auch 
für Forschende aus anderen Ländern und anderen Forschungsbereichen 
möglich an den italienischen Comics zu forschen. Von solchen interdiszip-
linären Projekten kann die Comicforschung nur profitieren. Des Weiteren 
sollen auch Richtlinien für die Annotation der typischen Comic-Kompo-
nenten entwickelt werden: z. B. ein Annotationsschema nur für die 
Interjektionen, die ein wesentliches Merkmal der Comic-Sprache darstel-
len. Für die Nachhaltigkeit der so gewonnenen Forschungsdaten spielen 
auch die kulturellen Besonderheiten der Comics eine bedeutende Rolle, 
denn sie eröffnen Raum für die Nutzung solcher Korpora in anderen Dis-
ziplinen, etwa den Kulturwissenschaften. So kann die Annotationssprache 
CBML noch erweitert werden, indem z. B. auch die kulturelle Diversität 
des jeweiligen Landes, in dem die Comics erscheinen, einbezogen wird. 
Schließlich wird das Vorhandensein der für Comics entwickelten Metada-
ten die Durchsuchbarkeit von Comic-Heften erleichtern, was Forschenden 
und Lesenden gleichermaßen neue Zugriffsmöglichkeiten bietet. 
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Happy hour: the multimodal analysis of ‚being happy‘ in 
a conversation 

Lázsló Hunyadi 

Összefoglaló 
Miközben az egyik legtermészetesebb – és talán legkívánatosabb – érzésünk a 
boldogság, ha ennek jeleit keressük beszélgető partnerünkben, nem biztos, hogy 
olyan egyértelműen meg is találjuk azokat. A szavak sokszor félrevezetnek, 
éppúgy a szavak csendben kifejezett hiánya, a szavakon túli, nemverbális jeleket 
keresve pedig sokszor sztereotípiákból indulunk ki: a mosolyból, nevetésből, 
esetleg expresszív kézmozdulatokból. Azonban a beszélők sokfélék: ezek a jelek 
inzenzitásukban, de éppúgy elérhetőségükben nagyon is személyfüggők 
lehetnek. Végül ne feledjük: egy-egy jelhez kötni egy érzelmi állapotot mint 
társunk belső érzelmi állapotának egy mindössze interpretációját nagyon 
csalóka lehet. A lipcsei ESU in Digital Humanities keretei között több nyáron át 
tartott szemináriumok tapasztalatai is benne vannak e tanulmányban, amely azt 
mutatja be, hogy vannak a viselkedésnek olyan nem-akaratlagos mintázatai, 
amelyek – bár rejtve lehetnek a felszíni megfigyelés elől – feltárhatók: az idő 
függvényében egymást követve, más nem specifikus eseményeket átugorva, 
vagy többekkel együttállásban személyre szabott mintázatokat azonosíthatunk. 

 

1 Introduction 

Being happy is a state of mind that we all strive for and wish to experience 
as often as possible. When we interact with someone in a conversation, we 
usually prefer to have a social environment in which we feel comfortable 
with one another. If such an interaction is successful, we have a sense of 
wholesomeness, often reaching the feeling of some sort of happiness. How-
ever, when it comes to defining what exactly we feel when we are happy, 
we are not so certain at all. It is even more so when we wish to please our 
counterpart and make them feel happy themselves. The problem lies in the 
necessity of some sort of feedback from them to be sure we are in tune with 
one another, but – with the exception of some stereotypes – it is hard to 
exactly name those cues which tell us we are. 

Probably the first thoughts that may come to mind in identifying happi-
ness are smiling and laughing. Indeed, if someone smiles, we tend to asso-
ciate this behavior with a positive feeling. Also, if we hear someone 
laughing, we may again assume that the person is feeling positive. But 
when we notice that the smile has a longer or shorter duration than what 
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we expect, or when we hear some extreme loudness or an unusual timbre 
of the voice in the laughs, we usually reevaluate our initial assessment re-
jecting the more stereotypical one. 

It is also misleading to just follow the verbal expression I am so happy, 
without listening to the way it is said: the emphasis, the tone, the timbre, 
even the tempo. There is a virtually infinite number of variations of saying 
it, with individual, personalized shades of meaning, associations and infer-
ences. 

When we engage in a conversation, we use a whole range of channels of 
communication, from verbal to nonverbal, in order to make the interaction 
successful. As such, our communicative behavior is multimodal. What 
channels (modalities) one selects in a particular moment varies according 
to the requirements of the given scenario, but it allows for considerable 
individual variation, too. Therefore, a conversation is not only multimodal, 
but also multivariate, making the recognition of the intended communica-
tive meaning and function of an utterance quite challenging. Moreover, the 
proper evaluation of actual events defies established stereotypes: one or 
more events stereotypically associated with a given socially valid interpre-
tation may easily be absent without losing the given interpretation. What 
is fascinating is that our cognition does not require the strict adjacency and 
full availability of all stereotypical constituents in a chain of events leading 
to a certain interpretation – it allows for missing events and even “noisy” 
events (irrelevant to the interpretation). What it requires, however, is that, 
in order for two events to be part of a pattern, they have to follow each 
other within a certain time interval.  As an example: if A asks B “What time 
is it?”, and B tells the time, for instance, after 30 seconds, normally it can-
not be considered an answer to A’s question. Our cognition expects the 
answer within a certain time interval; outside of this interval in either di-
rection an utterance will be given less or virtually no probability as an an-
swer. In this paper we will use data from the HuComTech corpus to explore 
temporal patterns associated with being happy. 

2 Material: On the HuComTech Corpus 

The HuComTech Corpus that has been developed in the past decade at the 
University of Debrecen (cf. Hunyadi et al. 2012), aimed at capturing the 
key components, features and patterns underlying everyday communica-
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tion in Hungarian. Based on approximately 50 hours of dialogues (job in-
terviews and free conversations) with 54 female and 67 male subjects 
(average age 22 years) and a single female, 31 years old agent (interviewer 
and leader of conversations), the design of data collection served two goals: 
to learn more about human-human communication in general, identifying, 
both speaker dependent and speaker independent, generic behavioral pat-
terns in various scenarios and situations, and to apply the newly gained 
knowledge to build user-friendly systems of human-machine interaction. 

Therefore, keeping in mind the underlying multimodal nature of com-
munication, we identified and labeled communicative events specific to 
both the verbal and the non-verbal modalities. We did all this by observing 
behavior at a sub-second scale, with the smallest resolution being between 
50 and 400 milliseconds. The verbal modality included the levels of tran-
scription, segmental (sound level) phonetics, morphology, syntax and 
pragmatics. The non-verbal modalities included suprasegmental phonetics 
(intonation, speech tempo, pauses) and gestures (eye, eyebrows, head, 
hand and body movements). For more about the annotation itself see Pápay 
et al. (2011). 

The annotation scheme was designed to serve – beyond basic communi-
cation research – as an input to speech-to-text as well as text-to-speech 
research, but also the development of dialogue systems and robotics. With 
this aim, annotation was both descriptive (to describe exact physical 
properties of the observed event) and interpretative (to assign communica-
tive and pragmatic functions to the perceived physical events or their se-
quences). 

The descriptive variables of annotation included the assignment of 
standard phonetic labels to the speech flow (e.g. F0, intensity), but also a 
special (stylized) prosodic annotation (cf. Szekrényes 2015: 292), designed 
to correspond to speech perception, the perception of longer segments of 
speech as a single unit of perception (i.e. even though some characteristics 
of the voice change every millisecond, one only perceives changes across 
a longer period of time). The descriptive variables also included such 
physical properties as the direction and scale of movements of the body 
parts, thus making it possible to correlate body movements with other 
physical variables across the timeline. 

To assign values to the interpretative variables of annotation was a quite 
challenging task. One needed to follow the physically observable events 
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and interpret them as representations of certain communicative and prag-
matic functions, such as emotions, intensions, turn management, and oth-
ers. As in the case of any annotation work, one had to ensure the reliability 
of the labels assigned to the particular events. Our team solved this task by 
organizing annotation as a group work: the annotation by one annotator 
was corrected by another, and annotators working on the same variable 
(level) regularly discussed solutions for ambiguities. Annotation therefore 
resulted in at least 80 % inter-annotator agreement. 

Without giving an exhaustive list of actual categories used within anno-
tation, let us mention just a few here. Emotions were annotated as perceived 
by the annotators, rather than as experienced by the subjects. For actual 
labelling, observations of the video and/or the audio followed the main cat-
egories set up by Ekman (cf. Ekman / Friesen 1971, 1978; Ekman 1982). 
There was a rich set of pragmatic annotations on the corpus, following 
Sperber and Wilson (1986) and Core and Allen (1997). Among them, in-
tentional annotations included various degrees of agreement / disagree-
ment, certainty / uncertainty; communicative acts included several labels, 
such as, constative, directive, support, politeness, new / given information. 
The annotations of communicative acts also included turn management and 
start / end of speaking. Success of a communicative act was also annotated.  

3 Methodology: The discovery of behavioral patterns 

As described above, the greatest challenge of identifying verifiable patterns 
lies in the fact that an actual behavior defies stereotypes: for any functional, 
pragmatic interpretation certain events can be absent and the sequence of 
events need not be contiguous. But, most importantly, in order for them to 
be part of a pattern the events need to be in a temporal relation: if their 
temporal distance is too short or too long, they are not perceived as belong-
ing to one and the same pattern. 

We used the software environment Theme™ (cf. Magnusson 2000; Mag-
nusson et al. 2016, patternvision.com) specifically designed to identify 
behavioral patterns according to their internal temporal relations and struc-
ture. In the core of this approach lies the concept of the so-called critical 
interval that translates our perception into statistically verifiable terms, ac-
cording to which the events A and B make a single pattern AB if and only 
if their temporal distance is neither too short nor too long. This distance is 
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the so-called critical interval. This critical interval is dependent on the in-
dividual variability of the subjects as well as the kind of pattern itself. Such 
a pattern is statistically verifiable: it specifies the statistical probability 
(usually p < 0.005) at which a given pattern can only occur by chance. 
From this it follows that the number of occurrences of a label (for an event) 
in the corpus as a whole is usually greater than its occurrences in patterns. 
The rest of the occurrences is rejected by the algorithm due to the lack of 
significant statistical probability. 

As is every statistical analysis, Theme™ is also blind to those properties 
of the actual data not defined in the test. That is especially true in the case 
of multimodal communication: a test will only know the names of events 
(such as A and B, or happy and smile) and the distance between their anno-
tations, but it will not know what happy or smile actually mean in social 
life. We, however, believe that this is also exactly the way our mind works 
when grouping events into patterns: in its process of pattern recognition, it 
abstracts away from the actual connotations – and leaves them for further 
eventual interpretation. 

4 Patterns associated with the expression of being happy 

In this section we present a selection of patterns with the expression of 
being happy discovered by Theme™. They are based on 10 randomly se-
lected dialogues (job interviews) with a single interviewer and 10 different 
subjects, with a duration of around 10 minutes for each recording. These 
patterns show considerable variation according to subjects, therefore, in-
creasing the number of possible patterns to the hundreds. This selection is, 
however, restricted to showing the longest patterns (according to the num-
ber of event types in a pattern), patterns with the longest duration (actual 
temporal duration of the pattern) and the most frequent compositions 
(event types with the highest frequency co-occurring with the label happy). 

The following preliminary remarks on the notation of patterns used in 
the next examples will help to interpret the patterns. The notations repre-
sent the following taxonomy: 
− As for its temporal specification, each event is either the beginning 

or the end of an action. As an example, the action of smiling is broken 
down to two events representing either the beginning, or the end of 
smiling (marked by b or e, respectively). 
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− The notation also includes the modality within which the given event 
is marked. As an example, the notation v_face represents the visual 
modality of describing facial expressions. 

− An event within a given modality is assigned certain properties called 
items. As an example, the event type v_face,b,happy denotes the be-
ginning of an event identified as the facial expression of happiness 
within the visual modality. 

− Each pattern consists of at least two event types separated by a space; 
e.g. the expression v_head,b,turn  v_head,e,turn stands for a simple 
pattern consisting of two event types, starting with the beginning of 
a head turn and ending with the end of a head turn. The simplest pat-
terns consist of two event types, more complex structures with addi-
tional event types are divided into simpler sub-patterns enclosed in 
brackets. Bracketing represents the dependency hierarchy within a 
complex pattern reflecting the process of discovery. E.g., the notation 
(v_face,e,recall (v_face,b,recall  v_face,e,recall )) represents a pat-
tern in which the sub-pattern (v_face,b,recall  v_face,e,recall ) is 
embedded (this pattern describes a series of moments of recalling 
probably, but not exclusively – after a question requiring access to 
one’s memory). The hierarchy itself tells us that, at the first level of 
search, Theme™ discovered the simple pattern (v_face,b,recall  
v_face,e,recall) and then, at the second level, it found an association 
of this pattern with the event type v_face,e,recall resulting in a more 
complex pattern consisting of a sequence of recalls. (Just to remem-
ber: event types within this sequence need not necessarily follow ad-
jacency, two immediate constituents of a pattern may allow for other 
events to happen between them, but in this case the intervening event 
does not count as part of the overall pattern.) 

After this technical introduction, let us see a selection of concrete examples 
from the corpus. 

Out of the 298 patterns containing the label happy, the list of the longest 
patterns with at least 5 constituting event-types is as follows (length – the 
number of event types in the pattern, level – the highest level in the hierar-
chical structure of the pattern, patstring – the complete sequence of event 
types within the pattern): 
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example length level patstring 

1 6 4 ( v_face,b,happy (( mp_sptopic,e,t_elab  v_face,b,recall )( 
v_face,e,recall ( v_face,b,recall  v_face,e,recall )))) 

2 6 5 (( mp_sptopic,e,t_elab ((( v_head,b,turn  v_head,e,turn ) 
v_head,e,turn ) v_head,e,turn )) v_face,b,happy ) 

3 5 3 (( v_face,b,happy ( v_gaze,b,blink  v_gaze,e,blink ))( 
v_gaze,b,blink  v_gaze,e,blink )) 

4 5 3 (( v_face,e,happy  v_face,b,happy )( v_gaze,b,blink ( 
v_gaze,e,blink  v_hand,b,flat ))) 

5 5 4 ( mp_sptopic,b,t_init (( up_att,b,calling ( v_face,b,happy  
v_gaze,b,blink )) v_gaze,e,blink )) 

6 5 3 ( v_face,b,happy (( mp_sptopic,b,t_elab  mp_sptopic,e,t_elab 
)( mp_agtopic,b,t_init  mp_agtopic,e,t_init ))) 

7 5 3 ( v_gaze,b,blink (( v_gaze,e,blink  v_face,e,happy )( 
v_gaze,b,blink  v_gaze,e,blink ))) 

8 5 3 (( mp_sptopic,e,t_elab  mp_sptopic,b,t_init )(( 
mp_sptopic,b,t_elab  v_emot,e,happy ) mp_sptopic,e,t_elab )) 

9 5 3 (( v_face,b,happy  v_face,e,happy )( v_gaze,e,blink ( 
v_gaze,b,blink  v_gaze,e,blink ))) 

10 5 3 (( v_face,e,happy  v_face,b,happy )(( v_gaze,b,blink  
v_hand,b,flat ) v_gaze,e,blink )) 

11 5 3 (( v_face,b,happy ( mp_sptopic,e,t_elab  v_face,b,recall ))( 
v_face,e,recall  v_face,b,recall )) 

12 5 3 ((( v_face,b,happy  v_face,e,happy )( v_face,b,happy  
v_gaze,b,blink )) v_gaze,e,blink ) 

13 5 4 (((( up_att,e,paying  v_face,e,happy ) mp_sptopic,b,t_init ) 
mp_sptopic,b,t_elab ) mp_sptopic,e,t_elab ) 

14 5 4 (((( v_head,b,turn  v_head,e,turn ) v_head,e,turn ) 
v_head,e,turn ) v_face,b,happy ) 

15 5 4 ( v_hand,e,flat ( v_hand,b,flat ( v_hand,e,flat ( v_hand,b,flat  
v_face,b,happy )))) 

16 5 4 (((( v_face,b,happy  up_att,b,paying ) mp_agtopic,b,t_init ) 
mp_agtopic,e,t_init ) v_face,e,happy ) 

17 5 3 ( v_gaze,b,blink (( v_gaze,e,blink  v_emot,e,happy )( 
up_turn,b,endsp  up_turn,e,endsp ))) 

Tab. 1: The compositionally longest patterns. 
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We notice that the compositionally longest patterns are reflections of a 
vivid dialogue, involving the topic elaboration of the speaker (mp_sptopic, 
where mp stands for ‘multimodal’, i.e. here the observation is based on 
both the video and the audio; s. Tables 1, 2, 6, 8, 11, 13), sometimes also 
including the agent’s topic initiation (mp_agtopic, b,t_init). That it is a real 
conversation is also shown by the presence of the event type 
up_att,b,paying, i.e. the subject is paying attention, and the act of paying 
attention is observed unimodally, i.e. only by the audio. Accordingly, pat-
tern #16 represents a sequence of events starting with a happy facial ex-
pression of the speaker, followed by an audio sign of paying attention, then 
the agent initiates a new topic, after which the speaker stops being happy. 
(It suggests a situation where the speaker’s happy state of mind changes by 
the introduction of a new topic by the agent.) Of course, physiological 
blinking happens all the time, but if it happens within a pattern, it has its 
own significance: #17 suggests that blinking, together with the end of being 
happy, signals the end of an utterance (up turn,b,endsp and 
up_turn,e,endsp tells that unimodally (through audio) observing the inter-
action, the action of turn management comes to an end, i.e. the speaker 
stops speaking). More about the role of blinking can be found in Tables 4-
6 below. The conversation involves head or hand movement as well (s. 
Tables 7-10 below). 

The duration of patterns is independent of their compositional length. It 
is not necessarily the case that the more events in a pattern, the longer its 
duration. Instead, pattern duration largely depends on the kind of events it 
is made of. Let us see it with actual examples: 

example 
number 

pattern_id number of 
instances 

duration 
(ms) 

1 ( v_face,b,happy  up_att,b,paying ) 1 424001 

2 ( mp_spinf,e,new  v_face,b,happy ) 1 218986 

3 ( mp_agtopic,b,t_elab  v_emot,e,happy ) 1 211601 

4 ( v_face,b,happy  up_att,b,paying ) 1 167201 

5 ( v_emot,e,recall  v_face,b,happy ) 1 158401 

6 ( up_att,b,calling  v_face,b,happy ) 1 147601 

7 ( up_turn,b,breakin  v_face,b,happy ) 1 138241 
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8 ( up_turn,b,breakin  v_face,b,happy ) 1 109121 

9 ( v_face,b,happy  up_att,b,paying ) 1 108801 

10 ( mp_agtopic,e,t_init  v_emot,b,happy ) 1 91361 

Tab. 2: The patterns of being happy with the longest duration. 

These examples clearly demonstrate that events of a pattern do not 
necessarily follow adjacency. In example 1, for instance, it is hardly imag-
inable that someone is paying attention for 7 minutes while showing hap-
piness (probably smiling), still, Theme™ produces such patterns as well. 
The duration of example 3 is more than three minutes, virtually too long 
for a situation where the agent starts elaborating a topic and the speaker 
stops being happy. Stopping being happy is more or less instantaneous, but 
does definitely not take that long. 

These examples also call our attention to the final responsibility of the 
researcher – as in any other statistical investigation – to accept or reject a 
certain result, in our case the validity of a candidate for a pattern. 

example 
number 

pattern_id number of 
instances 

average 
duration (ms) 

1 (v_face,b,happy ((mp_sptopic,e,t_elab  
v_face,b,recall )(v_face,e,recall ( v_face,b,re-
call  v_face,e,recall )))) 

3 3468 

2 (( mp_sptopic,e,t_elab ((( v_head,b,turn  
v_head,e,turn ) v_head,e,turn ) v_head,e,turn )) 
v_face,b,happy ) 

3 2961 

3 (( v_face,b,happy ( v_gaze,b,blink  
v_gaze,e,blink ))( v_gaze,b,blink  
v_gaze,e,blink )) 

3 1601 

4 (( v_face,e,happy  v_face,b,happy )( 
v_gaze,b,blink ( v_gaze,e,blink  v_hand,b,flat 
))) 

3 1868 

5 ( mp_sptopic,b,t_init (( up_att,b,calling ( 
v_face,b,happy  v_gaze,b,blink )) 
v_gaze,e,blink )) 3 

3 1761 

Tab. 3: The duration of the most complex patterns (s. Table 1). 

The reason for our rejection of patterns appearing in Table 2 was that in 
real life such long temporal distances between two communicative events 



Lázsló Hunyadi | The multimodal analysis of ‚being happy‘ 

172 

do not happen. We can, however, expect that the longer a pattern is com-
positionally, the more (even if not necessarily linearly more) it is possible 
for it to happen in real life, too. The examples in the above Table 3 appear 
to support this suggestion. 

Length and duration are indicative of the structural and temporal com-
plexity of the patterns. In order to identify their appropriate communicative 
and pragmatic functions, we need to find out what further events, descrip-
tive or interpretative in nature, the expression of being happy associates 
with in forming a pattern. The rest of the tables classify patterns according 
to such additional events as blinking, head and hand movement, and asso-
ciate them with possible speech acts and events of turn management. 
Blinking, as mentioned above, can point to certain hidden cognitive pro-
cesses during a dialogue. Let us consider Tables 4-6 showing the 
combinations of event types found with happy and blink.  

Out of the 61 patterns, 9 are found with more than one subject: 

example 
number patstring number of 

datafiles 
number of 

instances 

1 ( v_face,e,happy  v_gaze,e,blink ) 3 15 

2 ( v_face,b,happy  v_gaze,b,blink ) 2 14 

3 ( v_face,b,happy  v_gaze,e,blink ) 2 11 

4 ( v_gaze,e,blink  v_face,e,happy ) 2 10 

5 ( v_gaze,b,blink ( v_gaze,e,blink  v_face,e,happy )) 2 9 

6 ( v_gaze,b,blink  v_face,e,happy ) 2 8 

7 ( v_gaze,e,blink  v_face,b,happy ) 2 8 

8 ( v_gaze,b,blink ( v_gaze,e,blink  v_face,b,happy )) 2 8 

9 ( v_emot,e,happy  v_gaze,e,blink ) 2 6 

Tab. 4: happy + blink 

Expressed emotions were annotated at two levels: following the facial 
expressions only (v_face), and using both video and audio (v_emot). Ac-
cording to our data, also reflected in Table 4 and the subsequent ones, the 
label happy found in patterns was most often assigned in the video only 
modality (the only exception here is #9 (v_emot,e,happy  v_gaze,e,blink)). 
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We have to note, however, that blinking is found associated with the ex-
pression of being happy with only 2 (in one case with 3) subjects. It would 
require further analysis of the content of each of the occurrences to identify 
those speaker dependent conditions which underly the temporal sequences 
of events producing each individual pattern. What we can see is that blink-
ing is somewhat more often associated with the beginning, rather than the 
end of the expression of being happy (s. Tables 5-6).  

Out of the 41 patterns, 4 are found with more than one subject: 

example 
number 

patstring number of 
datafiles 

number of 
instances 

1 ( v_face,b,happy  v_gaze,b,blink ) 2 14 

2 ( v_face,b,happy  v_gaze,e,blink ) 2 11 

3 ( v_gaze,e,blink  v_face,b,happy ) 2 8 

4 ( v_gaze,b,blink ( v_gaze,e,blink  v_face,b,happy )) 2 8 

Tab. 5: b,happy + blink 

Out of the 34 patterns, 5 are found with more than one subject: 

example 
number 

patstring number of 
datafiles 

number of 
instances 

1 ( v_face,e,happy  v_gaze,e,blink ) 3 15 

2 ( v_gaze,e,blink  v_face,e,happy ) 2 10 

3 ( v_gaze,b,blink ( v_gaze,e,blink  v_face,e,happy )) 2 9 

4 ( v_gaze,b,blink  v_face,e,happy ) 2 8 

5 ( v_emot,e,happy  v_gaze,e,blink ) 2 6 

Tab. 6: e,happy + blink 

Although, due to scarcity of data we cannot make any further assess-
ments in relation to happy and blink, what may still be noteworthy is that, 
in a pattern expressing being happy, blinking virtually does not occur with 
either head or hand movement, suggesting the special, distributive property 
of blinking. (The only pattern with happy, blink and head shift occurs with 
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one subject: ((v_head,b,turn  v_face,b,happy ) v_gaze,e,blink), and in pat-
terns with happy, blink and hand shift the hand attribute – flat – shows that 
the hand is actually resting, i.e. not moving, as in (v_gaze,b,blink ( 
v_face,b,happy  v_hand,b,flat))). 

Head movement (head shift) is the next most frequent behavior associ-
ated with the event happy (s. Tables 7-8). Out of the 37 patterns, 7 are 
found with more than one subject:  

example 
number patstring number of 

datafiles 
number of 

instances 

1 ( v_head,b,turn  v_face,b,happy ) 3 12 

3 ( v_face,b,happy  v_head,b,turn ) 2 12 

4 ( v_face,b,happy  v_head,e,turn ) 2 12 

5 ( v_face,e,happy  v_head,b,turn ) 2 8 

6 ( v_face,e,happy  v_head,e,turn ) 2 8 

7 ( v_head,e,turn  v_face,b,happy ) 2 8 

2 (( v_face,b,happy  v_head,b,turn ) v_head,b,turn ) 2 6 

Tab. 7: happy + head shift 

The fact that no regularity can be found regarding the beginning or the end 
of happy, and the beginning or the end of the head shift in patterns consist-
ing of these two classes, suggests that even if they do co-occur in one and 
the same pattern, they are independent from each other, pointing to an un-
derlying cognitive process going beyond what we can observe. Looking at 
the longest patterns with this composition may provide clues about the 
eventual cognitive complexity of this process (s. Table 8): 

example 
number 

length 
(number 
of events) 

level patstring 

1 6 5 (( mp_sptopic,e,t_elab ((( v_head,b,turn  v_head,e,turn ) 
v_head,e,turn ) v_head,e,turn )) v_face,b,happy ) 

2 5 4 (((( v_head,b,turn  v_head,e,turn ) v_head,e,turn ) 
v_head,e,turn ) v_face,b,happy ) 

3 5 4 (((( v_emot,e,happy  
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mp_agcommact,e,directive,auditory ) up_turn,e,startsp ) 
v_head,b,nod ) v_head,e,nod ) 

Tab. 8: The longest patterns with happy, involving some sort of head shift. 

Indeed, patterns in #1 and #3 involve fairly complex speech acts, such 
as topic elaboration by the speaker or directives by the agent, both of which 
“mobilize”, facilitate the multimodal reaction of the other. In contrast, the 
pattern in #2 does not capture the underlying communicative acts, but the 
series of head turns preceding the beginning of happy suggest a vivid com-
munication.  

Hand shift (the movement of the hands) often accompanies communica-
tion (cf. Kendon 1972: 202). As we mentioned above, the class hand only 
occurs in patterns of happy when the hand is resting (flat). It means that 
even though the hand often rhythmically follows speech or is used deicti-
cally (e.g. to point to some object of the conversation), in patterns of happy 
this movement is somehow blocked by the underlying cognitive process. 
Tables 9-10 demonstrate the combinations found with happy and hand 
movement. There are 31 patterns with happy including some hand move-
ment. Out of them, three patterns occur with more than one subject: 

example 
number 

length 
(number 
of events) 

level patstring 

1 2 1 ( v_hand,b,flat  v_face,b,happy ) 

2 2 1 ( v_hand,e,flat  v_face,b,happy ) 

3 2 1 ( v_hand,e,flat  v_face,e,happy ) 

Tab. 9: happy + hand shift 

Looking at the longest of such patterns we may build some (of course, un-
specified) impression about the actual interaction across a longer period of 
time (s. Table 10): 
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example 
number 

length 
(number 
of events) 

level patstring 

1 5 3 (( v_face,e,happy  v_face,b,happy )( v_gaze,b,blink ( 
v_gaze,e,blink  v_hand,b,flat ))) 

2 5 3 (( v_face,e,happy  v_face,b,happy )(( v_gaze,b,blink  
v_hand,b,flat ) v_gaze,e,blink )) 

3 5 4 ( v_hand,e,flat ( v_hand,b,flat ( v_hand,e,flat ( 
v_hand,b,flat  v_face,b,happy )))) 

Tab. 10 : The longest sequences in a pattern with happy and some hand movement. 

Based on the patterns discovered, it may also be interesting to find out 
the larger contexts involving happy just by looking at where in the pattern 
happy occurs. Doing so we may find out when exactly being happy repre-
sents a state of mind as the starting point of a sequence of further events 
or, when it is the culmination of a chain of previous events, or, finally, 
when it happens in transit between events. 

A comparison of Tables 11-13 shows that being happy tends to occur 
pattern-internally about 44-54 % more frequently than on the edges, show-
ing that being happy tends to occur both as a reaction to an event and as a 
predictor of some further event. Out of a total of 1176 patterns where the 
position of happy is part of the first event type, the following patterns are 
the most frequent ones: 

example 
number 

number of 
instances 

length 
(number of 

events) 
patstring 

1 54 2 ( v_face,b,happy  v_face,e,happy ) 

2 11 2 ( v_face,b,happy  up_att,b,paying ) 

3 11 2 ( v_emot,b,happy  up_att,b,paying ) 

4 10 2 ( v_emot,b,happy  v_face,e,happy ) 

5 10 2 ( v_emot,b,happy  up_att,e,calling ) 

6 9 2 ( v_emot,b,happy  mp_sptopic,e,t_init ) 

7 9 2 ( v_emot,b,happy  v_face,b,happy ) 

8 9 2 ( v_face,b,happy  v_gaze,b,blink ) 
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9 9 3 ( v_emot,b,happy ( mp_sptopic,b,t_elab  
mp_sptopic,e,t_elab )) 

10 9 3 (( v_emot,b,happy  v_face,e,happy ) 
mp_sptopic,e,t_elab ) 

11 9 2 ( v_face,b,happy  v_emot,e,happy ) 

12 9 2 ( v_emot,b,happy  
mp_agcommact,b,directive,auditory ) 

13 9 2 ( v_emot,e,happy  mp_sptopic,b,t_elab ) 

Tab. 11: The position of happy as part of the first event type in the pattern. 

The above data show that one can call the attention of the other (s. #5), 
facilitate a topic elaboration (s. #9, #10, #13) or, as in #12, the speaker can 
anticipate the directive of the agent with happiness. Out of a total of 1096 
such patterns the most frequent ones are: 

example 
number 

number of 
instances 

length 
(number of 

events) 
patstring 

1 54 2 ( v_face,b,happy  v_face,e,happy ) 

2 10 2 ( v_emot,b,happy  v_face,e,happy ) 

3 9 2 ( v_emot,b,happy  v_face,b,happy ) 

4 9 2 ( v_face,b,happy  v_emot,e,happy ) 

5 8 2 ( v_emot,e,recall  v_face,b,happy ) 

6 8 3 ( v_emot,b,happy ( v_face,b,happy  
v_face,e,happy )) 

7 8 3 (( up_turn,b,breakin  up_turn,e,breakin ) 
v_face,e,happy ) 

8 8 3 (( v_emot,b,happy  mp_sptopic,e,t_init ) 
v_emot,e,happy ) 

9 8 2 ( up_att,e,paying  v_face,b,happy ) 

10 8 2 ( mp_agcommact,b,directive,auditory  
v_emot,e,happy ) 

Tab. 12: happy as part of the last event type in the pattern 
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In the table above, it is worthwhile noticing that the speaker starts being 
happy after ending a recall (s. #5) or paying attention (s. #9), but stops 
showing a happy face after breaking in the agent’s turn (s. #7) or receiving 
the agent’s directive (s. #10). These patterns seem to support our stereo-
types about the flow of a friendly dialogue: one is preparing to make a turn 
(recalling or paying attention while listening) with a neutral facial expres-
sion, but chooses a friendly face when starting their own turn, as if contin-
uing within the already established emotional context. In contrast, after 
breaking in or receiving a direction, some kind of a new phase starts in the 
conversation, expressed by a change in the emotional context as well. Out 
of a total of 1691 such patterns the most frequent ones are: 

example 
number 

number of 
instances 

length 
(number of 

events) 
patstring 

1 9 3 (( v_emot,b,happy  v_face,e,happy ) 
mp_sptopic,e,t_elab ) 

2 8 3 ( v_emot,b,happy ( v_face,b,happy  v_face,e,happy )) 

3 8 3 (( v_emot,b,happy  v_face,b,happy ) 
mp_sptopic,b,t_elab ) 

4 8 3 (( v_emot,b,happy  v_face,b,happy ) 
mp_sptopic,e,t_elab ) 

5 8 4 (( v_emot,b,happy  v_face,b,happy )( 
mp_sptopic,b,t_elab  mp_sptopic,e,t_elab )) 

6 8 4 ((( up_turn,b,breakin  up_turn,e,breakin ) 
v_face,e,happy ) mp_agtopic,b,t_elab ) 

7 7 3 ( v_emot,e,recall ( v_face,b,happy  v_face,e,happy )) 

8 7 4 (( v_emot,b,happy ( v_face,b,happy  v_face,e,happy 
)) mp_sptopic,e,t_elab ) 

9 7 4 ((( up_turn,b,breakin  mp_agtopic,b,t_init ) 
v_face,e,happy ) mp_agtopic,b,t_elab ) 

10 7 4 ((( up_turn,b,breakin  up_turn,e,breakin ) 
v_face,e,happy ) mp_agtopic,e,t_init ) 

11 7 5 
(((( up_turn,b,breakin  mp_agtopic,b,t_init ) 
v_face,e,happy ) mp_agtopic,b,t_elab ) 
mp_agtopic,e,t_elab ) 

Tab. 13: happy in the middle of the pattern. 
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As we can see, in all cases except one, v_emot,b,happy precedes 
v_face,b,happy (s. #2, #3, #4, #5, #8). It tells us that when observing an 
event multimodally (in the case of v_emot, using both video and audio ob-
servation), the perception of the event is enhanced by it, as compared to 
using a single modality (s. v_face). The patterns in the table are long 
enough to allow us to have a glimpse into the flow of the conversations 
even without knowing their actual content. Interestingly: patterns #10 and 
#11 capture two different segments of two similar kinds of dialogue. As 
for #10, the speaker breaks in, but it is followed by the agent initiating a 
new topic (during which the speaker stops being happy). As for #11, the 
speaker breaks in, but the agent will initiate a topic, after which the speaker 
stops being happy, and the agent keeps on elaborating the topic. We can 
probably agree that what the statistical apparatus of Theme has identified 
is a very real chain of events with very real emotions. 

5 Summary 

Communication is an important part of our life. Through it we express our 
thoughts, beliefs, desires, and also emotions. It can take many forms, de-
pending on the scenario, the context, the individuals involved and the cul-
ture. We can rightly hold the view that the most successful communication 
involves language, i.e. it is verbal. However, at least in spoken communi-
cation, the nonverbal modalities, including gestures, make a significant 
contribution to the message intended to be conveyed, even often overriding 
its verbal meaning. It is especially true of the perception of emotions that, 
very often, emotions are not properly expressed verbally. In identifying 
these emotions, we need to decipher the code within an entire complex of 
a number of nonverbal markers: from the characteristics of the voice to 
body gestures, and all this in a multimodal search for behavioral patterns. 

This paper focuses on the multimodal expression of the state of mind of 
being happy, identifying those temporal sequences of events that can be 
considered patterns with a certain statistical significance. It uses the statis-
tical environment implemented in Theme™ based on the principle of criti-
cal interval: a pair of events only form a pattern if the temporal distance 
between them corresponds to this critical interval. 

In analyzing patterns involving happy we identified the most frequent 
event types that happy forms patterns with, including the physical events 
blink, head shift and hand shift. Patterns also included events with no 
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physical parameters, but captured through interpretation, such as those of 
emotions and expressions of various communicative and pragmatic func-
tions. 

It is hoped that the findings of this research may offer a deeper under-
standing of human behavior in general and can be found useful for further 
research in communication. 
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The Role of ESU in Creating and Values-Driven DH 
Community 

Carol Chiodo / Lauren Tilton 

Abstract 
In this essay, we illustrate how the European Summer University in Digital Hu-
manities at the University of Leipzig (hereafter referred to as “ESU”) under the 
leadership of Prof. Dr. Elisabeth Burr has set forth a set of values that have built 
and continue to model a collaborative, communal, and compassionate future for 
higher education. We identify three values that sit at the center of the ESU’s 
activities – inclusiveness, experimentation, and vulnerability. We reflect on 
these values from our position as workshop leaders who have had the privilege 
to be part of the ESU community over the past years. 

Sommario 

In questo saggio, si illustra come l’ESU, sotto la guida di Prof. Dr. Elisabeth 
Burr, abbia creato un modello per il futuro dell’istruzione a livello universitario 
fondato sui valori della collaborazione, della collettività e della compassione. 
Identifichiamo tre valori caratteristici delle attività dell’ESU – l’inclusione, la 
sperimentazione, e la vulnerabilità. Riflettiamo su questi valori dalla nostra po-
sizione di istruttori che hanno avuto il privilegio di far parte di questa commu-
nita’ negli ultimi anni. 

 

1 Introduction 

For fields in formation, scholarly communities are often found, at least in-
itially, outside of traditional institutional structures. Whether out of 
necessity, creativity, or convenience, these spaces precede or transcend the 
built environment of the university. They may sit on the periphery or even 
outside of institutional structures. They may take the form of scholarly as-
sociations or loosely connected networks. They require substantial labor 
and an equal amount of passion for their creation and their sustenance. 
While new communities may form on the edges of existing structures, it 
does not necessarily follow that such communities are capable of articulat-
ing and embodying different values. Exacerbated by global ranking sys-
tems and impact factors, the resulting neoliberal university centers 
individualism over community, production over substance, and competi-
tion over cooperation, further cementing the idea that rapid-fire single-
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author scholarship in its legacy media forms continues its reign as the un-
disputed currency of scholarship in the humanities and social sciences (cf. 
Greyser / Weiss 2012). Resisting these tendencies to reimagine an alterna-
tive value system is a herculean task, particularly when one centers values 
which run counter to such a hegemonic currency. 

Lisa Spiro has proposed that we organize our identity as a field in for-
mation around a set of values, rather than organizing it around any specific 
definition of digital humanities (cf. Spiro 2012). Communities form around 
shared value systems. By articulating our priorities and defining who we 
are, she argues, we form and shape communities. In this essay, we illustrate 
how the European Summer University in Digital Humanities at the Uni-
versity of Leipzig (hereafter referred to as “ESU”) under the leadership of 
Prof. Dr. Elisabeth Burr has set forth a set of values that have built and 
continue to model a collaborative, communal, and compassionate future 
for DH and higher education. We identify three values that sit at the center 
of the ESU’s activities - inclusiveness, experimentation, and vulnerability. 
We reflect on these values from our position as workshop leaders who have 
had the privilege to be part of the ESU community over the past years. 

2 Inclusiveness 

As GO::DH, a Special Interest Group of the ADHO, has compellingly ar-
gued, creating bridges that enable collaborations across economic, geopo-
litical, and cultural differences should be a part of the field’s work (Global 
Outlook::Digital Humanities). In its practice, ESU predates this work and 
has modeled how to create systematic exchange across multiple categories 
of social differences. Inclusiveness guides every effort of the ESU, from 
admissions to organization to decision-making. The painstaking admis-
sions process centers on creating an international community with 
participants from around the world. This community is possible through 
tireless fundraising efforts throughout the year.1 Generous funding is pro-
vided by ESU to scholars with limited resources. Independent scholars, 
librarians, professors and students from underfunded institutions, and those 
from outside academia pursue courses alongside colleagues from around 
the world. And, through organized events beyond the classroom such as 

                                                 
1 Long-time supporters are the DAAD, Clarin and ETCL. 
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museum visits and dinners, participants exchange ideas, interests, and in-
sights that lead to new connections. 

The challenge of creating an environment for universal participation in-
forms all stages of course preparation. It is not uncommon for a participant 
from Israel working on court proceedings to be seated next to a scholar 
working on Palestinian protest literature, or a participant from an affluent 
institution with copious resources to be paired with a participant from a 
resource-strapped institution, or for a student fluent in multiple languages 
to converse with a classmate whose linguistic portfolio is more limited. 
Such a setting calls for a willingness to embrace instructional examples or 
corpora in a number of different languages, and an awareness of the chal-
lenges posed by different writing systems for optical character recognition, 
text analysis and other popular software tools developed and used in a 
strictly Anglophone context. 

ESU has also expanded how we think across categories such as class, 
gender, language, race, and religion that extend beyond the American dis-
course. As a result, we have enhanced our pedagogical repertoire by 
commencing the course with an exercise in setting community guidelines. 
This exercise requires the students to collectively reflect on the values they 
would like to see inform the classroom environment. These value state-
ments change from year to year, but some examples from recent years in-
clude: 
− When referring to own research as an example, draw on examples 

that would be of benefit to the group. 
− When referring to another person’s idea, draw on their contributions 

to the conversation and give credit for the idea. 
− Assess whether the question would be of benefit to the larger group. 

It maybe could wait for a private conversation. 
− Be polite. Be kind, honest, and candid when expressing an opinion. 
− Awareness of different professional backgrounds of participants. 
− Everyone has an opportunity to complete their sentences. Please wait 

until the speaker is finished their thoughts. Raising one’s hand is one 
option. 

− All questions are good questions and encouraged! 
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− Be aware that English is not everyone’s first, second or even third 
language. 

− Humor! 
− Save side conversations for coffee hour. 
− Make sure everyone is at the same point. 
− Drive your own computer. Ask your neighbor for help. 
− Be brave! 
− Make time at the end of class for questions. 

This exercise has the advantage of both gauging and setting expecta-
tions, while encouraging students to take their first steps together in 
working as a group. We also frequently break out into small groups, allow-
ing students to get to know a number of other members of the class and 
their interests, even when those interests may not apparently intersect. We 
make an effort to diversify our readings and examples (cf. Risam 2019) 
and we are explicit about such efforts. By centering inclusivity, community 
creation has had a ripple effect. Taking the larger ESU as a model, our 
classroom is a microcosm of a supportive environment that reaches across 
many kinds of difference. It has changed our teaching practices in Leipzig, 
but it has also contributed to how we teach further afield. The inclusion 
and connection modeled at ESU creates a larger community of practice 
across DH as a disciplinary field, but it also informs the values that under-
gird the community itself. 

3 Experimentation 

For those who have attended the ESU, this practice may be less intuitive. 
The organization of ESU is meticulous. Almost every hour of the day is 
accounted for with workshops, talks, and cultural events. Even the meals 
are selected over a month in advance. Accommodating over one hundred 
people from all over the world for an intensive DH summer program in 
Germany requires endless organization. These extensive efforts provide 
the necessary infrastructure for ours. We are all indebted to the labor of 
Prof Dr. Burr and her incredible team. 

Less visible, however, is how this type of seamless organization provides 
ample latitude for experimentation, for workshop leaders and students 
alike. When it comes to the contents and style of the workshop, there is no 
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prescription. Drawing on DH pedagogy, we do set learning goals and pro-
vide a general overview of the course so that participants can make an 
educated choice about which workshop to register for (cf. Hirsch 2012). 
But it is only after reading each participant’s application, that we decide 
which modules to develop and select readings. We adjust the course ac-
cording to enrolled students interests and topics. This often places us out-
side of our disciplinary comfort zone. Yet, it is also an exciting opportunity 
to broaden the boundaries of our research and explore that method with 
workshop participants. 

In doing so, we model the process of experimentation in the workshop. 
For example, we’ll design a lab where students work with a tool like Voy-
ant In doing so, we model the process of experimentation in the workshop. 
For example, we’ll design a lab where students work with a tool like 
Voyant to explore text analysis. We begin with a short overview of text 
analysis and then several methods such as concordances, term frequency-
inverse document frequency (TF/IDF), and word frequencies. We then dis-
cuss how to prepare data for text analysis so that participants can create 
their own data set or use one of the provided example data sets. After a 
brief overview of Voyant, we turn the class over to them to explore for at 
least 30 minutes. We then invite participants to explain what they have 
discovered and to walk through how they used Voyant to learn this new 
insight. The feelings of frustration, such as when a tool doesn’t work as 
expected or the results are initially inscrutable, and excitement, such as 
when the possibilities of a method and tool become apparent, accompany 
experimentation. Not only does such an approach model experimentation 
but we also learn as participants discover new approaches and glean new 
insights. Finally, experimentation centers process over production and 
challenges facile claims that DH is neoliberal while offering an exciting 
path for higher education (cf. Allington / Brouilette / Golumbia 2016). 

4 Vulnerability 

Along with experimentation comes a connected value, vulnerability. Ex-
perimentation requires an openness to trial and error, or to different per-
spectives and provocations. Such a position can be difficult for academics 
whose training is often about developing and demonstrating expertise. This 
can be particularly challenging for humanities scholars whose training in 
experimental methodologies is limited, and who are unfamiliar with ways 
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of knowing that center trial and error. Gendered understandings of this 
value present further challenges. Often equated with weakness, and subju-
gation, vulnerability is often gendered as feminine in an un-nuanced binary 
opposition to masculinity, with its associated traits of strength and power. 
Cultures of masculinity permeate higher education and result in institutions 
and communities built around male life cycles, virility, and individual 
achievement (cf. Edwards 2006). ESU models a different path. 

ESU offers a supportive space for vulnerability because it is built around 
process, rather than results. The process of experimentation through col-
laborative and communal engagement with new concepts asks participants 
to be open and unguarded. This begins by acknowledging that one is learn-
ing new ideas and posing new questions. Not knowing a concept or not 
immediately having success with a tool isn’t a sign of weakness, it is part 
of the process of learning. This requires courage and playfulness, 
impossible to accomplish unless we let our guard down. Creating a com-
munity that can be vulnerable together is creating a learning community. 

Yet in asking our participants to be vulnerable, we must do so as well. 
We set aside our need to be in complete control and listen to interests and 
adjust. For example, one year it was clear early on that data visualization 
was a significant area of interest for the students. We quickly identified and 
explored a data visualization tool and, after providing a very brief over-
view, we shared with the class that we were also new to the tool. We pro-
ceeded to learn about it together. We didn’t pretend to be experts about the 
tool and were straight forward about what we did and didn’t know. Rather, 
we invited the participants to join us in a process of discovery and experi-
mentation as a workshop. An ungenerous reading of these events would be 
to understand such a workshop session as the result of a lack of preparation 
that dismantled our expertise. We would argue that instead we modeled a 
process of experimentation and exploration that revealed our own openness 
to new methods and is critical to DH (cf. Wernimont 2015). 

Vulnerability is not just a part of how one structures a class, but built 
into the very foundation of ESU. One will notice that ESU does not use the 
language of a “class” or “course” but of “workshops”. Workshops are col-
laborative spaces that may be guided, but don’t necessarily reflect 
asymmetries of knowledge or power. We have changed our language to 
reflect this positionality. We are not “teachers” who bestow knowledge on 
“students”, but guides who illustrate the new terrain surrounding humani-
ties data, and encourage participants to find their place within the field. In 



Carol Chiodo / Lauren Tilton | The Role of ESU 

191 

this spirit, we often turn the floor over to the workshop participants. Many 
of them already have PhDs themselves, and come with an expertise from 
which we can all benefit. We also ask participants to share their challenges 
and struggles so that we can see together how vulnerability through open-
ness to experimentation actually results in exciting discoveries (cf. McCar-
thy / Witmer 2016). Letting oneself be vulnerable is made possible through 
a focus on experimentation as well as through building an inclusive envi-
ronment where each participant can fully participate. 

5 Conclusion 

The three values that we have outlined are a part of why we return to ESU 
each year. Realizing a different kind of community for DH and for higher 
education is a difficult project. Paddling upstream is exhausting. Unfortu-
nately, the tide of neoliberalism isn’t as calm as our boat tours on the Karl-
Heine-Kanal. Fortunately, the boat is getting stronger as a decade of DH 
scholars from ESU enact a collaborative and participatory DH built around 
a set of values that are imagining a brighter future for higher education. 

We will be forever grateful for the vision and fortitude of Prof. Dr. Elis-
abeth Burr. 
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Digital Humanities-Projekte an Elisabeth Burrs 
Lehrstuhl 

Marie Annisius / Ulrike Fußbahn / Charlotte Hartungen 

Abstract 
Die Universität Leipzig bietet ihren Studierenden seit dem Wintersemester 2016 
/ 2017 den Bachelorstudiengang Digital Humanities, seit dem Wintersemester 
2018 / 2019 einen darauf aufbauenden Masterstudiengang an. Damit nimmt sie 
eine Vorreiterinnenrolle ein und bietet besondere Perspektiven für ihre Studie-
renden. Die Digital Humanities spielen jedoch nicht erst seit der Einführung die-
ser Studiengänge eine wichtige Rolle an der Universität Leipzig. So werden 
schon seit Jahren an verschiedenen geisteswissenschaftlichen Instituten der 
Universität Projekte im Bereich Digital Humanities verfolgt und in die Lehre 
eingebunden. Dies ist in besonderem Maße auch am Institut für Romanistik an 
der Professur für französische, frankophone und italienische Sprachwissenschaft 
von Elisabeth Burr der Fall. Bereits seit 2005 bis zu ihrem Ausscheiden aus der 
universitären Lehre 2019 bot sie hier für Studierende höherer Semester in Lehr-
amtsstudiengängen und im Masterstudiengang Romanische Studien Seminare 
an, die sich computationellen Methoden an konkreten Projekten widmen. In den 
vergangenen Jahren sind so gemeinsam mit Mitarbeiterinnen, wissenschaftli-
chen Hilfskräften und nicht zuletzt den Studierenden DH-Projekte entstanden 
und fortgeführt worden. In diesem Beitrag werden drei dieser Projekte näher 
vorgestellt.  

Abstract 
With the winter semester 2016 / 2017, the University of Leipzig started offering 
its students the bachelor's degree program in Digital Humanities, and from 2018 
/ 2019 on, the master's degree program that builds on this. In this way, the Uni-
versity of Leipzig is taking on a pioneering role and provides its students unique 
perspectives. However, the Digital Humanities had not just started playing an 
important role at the University of Leipzig with the introduction of these pro-
grams. For example, projects in the area of digital humanities have been pursued 
and integrated into teaching for years at various humanities institutes at the 
university. This is also particularly the case at the Institute of Romance Studies 
in French, Francophone, and Italian Linguistics under the direction of Elisabeth 
Burr. Already since 2006, she has been offering seminars here for students of 
higher semesters and for students in the master’s program in Romance Studies, 
focusing on computational methods and working on specific projects. In recent 
years, DH projects have been developed and continued together with staff, 
research assistants and, not least, students. In this article, some projects will be 
presented in more detail, specifically the corpus on linguistics geography, the 
corpus of Romance Newspaper Languages “FrItZ” and the corpus on letterpress 
printing and its products. 
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1 Einleitung 

Elisabeth Burrs linguistisches Schaffen war schon früh von dem Ziel ge-
prägt, den Sprachgebrauch anhand eigens gesammelter und aufbereiteter 
Daten empirisch zu erforschen und war deshalb auch schon frühzeitig mit 
der Grundidee der Korpuslinguistik verknüpft. Den Grundstein für die di-
gitale Korpuslinguistik, wie sie sich seit den 1990er Jahren entwickelte, 
hatte Roberto Busa mit dem Index Thomisticus gelegt: Seit 1940 beschäf-
tigte er sich mit der Erstellung dieses Korpus, das den Zweck hatte, die 
Werke von Thomas von Aquin zu lemmatisieren. Er arbeitete hierzu mit 
etwa 10.000 Karteikarten (cf. Thaller 2017: 3). Erheblich erleichtern und 
voranbringen konnte Busa seine Forschung laut Manfred Thaller (2017: 3), 
als er im Jahr 1949 die Firma IBM gewinnen konnte, seine Arbeit auf die 
erste Generation von IBM-Computern zu transferieren.  

In den 1970er Jahren war empirische Forschung in den Geisteswissen-
schaften immer noch ein sehr müßiges und zeitintensives Unterfangen. 
Schließlich musste alles händisch zusammengetragen werden. So erging es 
auch Elisabeth Burr. Während ihres Studiums der Romanistik, Anglistik 
und Germanistik (1971-1980), so Burr (2018), nahm sie erste linguistische 
Untersuchungen vor und stand vor der Herausforderung entsprechende Da-
ten zu sammeln und sie verfügbar und nutzbar zu machen. Im Zuge ihrer 
Dissertation in den 1970er Jahren begann Elisabeth Burr ein elektronisches 
Korpus italienischer Zeitungssprache aufzubauen. Dabei kam es immer 
wieder zu Rückschlägen, einerseits wegen fehlender Finanzierung, ande-
rerseits aber auch mangels Verständnis von zumeist älteren, männlichen 
Professoren wie Burr (2018) betont. Trotz dieser zahlreichen Hindernisse 
hat sie nicht aufgegeben und brachte ihre Projekte immer wieder auch in 
die Lehre ein.  

So gewannen ihre Studierenden Einblicke in die theoretische und prak-
tische Korpuslinguistik und damit in ein zu diesem Zeitpunkt neues For-
schungsfeld. Mittlerweile spielt nicht nur die Korpuslinguistik in 
Forschung und Lehre eine nicht mehr wegzudenkende Rolle, sondern hat 
sich mit den Digital Humanities eine weitreichendere Perspektive auf die 
Nutzung von computationellen und digitalen Möglichkeiten für inter- und 
transdisziplinäre Forschung entwickelt. Korpuslinguistik lässt sich heute 
als Teil davon begreifen. Der Grad der Etablierung lässt sich daran ablesen, 
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dass Digital Humanities zunehmend an Universitäten und in Forschungs-
institutionen institutionalisiert werden. An der Universität Leipzig etwa 
existieren die Digital Humanities als Studienfach im Bachelorstudiengang 
seit dem Wintersemester 2016 / 2017 und seit dem Wintersemester 2018 / 
2019 gibt es auch einen entsprechenden Master-Studiengang. Diese 
Studiengänge sind am Institut für Computational Humanities und am Ale-
xander von Humboldt-Lehrstuhl für Digital Humanities angesiedelt. Seit 
2018 existiert das an der Universitätsbibliothek Leipzig angesiedelte Fo-
rum für Digital Humanities (FDHL), welches den jährlichen Digital 
Humanities Day organisiert. Gemeinsam mit der Sächsischen Akademie 
der Wissenschaften arbeiten Mitarbeiter:innen der Universität Leipzig an 
dem Projekt „Bibliotheca Arabica – Neue Geschichte der arabischen Lite-
ratur“1. Elisabeth Burr hat die DH-Landschaft an der Universität Leipzig 
mit ihren Projekten und der von ihr bereits 2009 ins Leben gerufenen Eu-
ropean Summer University in Digital Humanities „Culture and Techno-
logy” entscheidend mitgestaltet. 

Im Folgenden werden drei ihrer Projekte, die unter Mitarbeit von Stu-
dierenden, wissenschaftlichen Hilfskräften und Mitarbeiterinnen entstan-
den sind, näher vorgestellt, nämlich: 

1. Korpus zur Sprachgeographie 
− Ernst Tappolet: Über die Bedeutung der Sprachgeographie, mit be-

sonderer Berücksichtigung französischer Mundarten 
− Karl Jaberg und Jakob Jud: Der Sprachatlas als Forschungsinstru-

ment: Kritische Grundlegung und Einführung in den Sprach- und 
Sachatlas Italiens und der Südschweiz 

2. Korpus romanischer Zeitungssprachen FrItZ, mit französischen und 
italienischen überregionalen Tageszeitungen: 

− Le Monde, Libération, Le Parisien, Le Devoir 
− La Repubblica, La Stampa, Il Corriere della Sera, Il Corriere Ca-

nadese 

                                                 
1  Das Projekt erforscht die arabischsprachige Literatur aller Genre. Kinitz, Daniel (n. 

A.): „Bibliotheca Arabica – Neue Geschichte der arabischen Literatur“, in: 
Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig <https://www.saw-
leipzig.de/de/projekte/bibliotheca-arabica> [18.02.2022]. 
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3. Korpus zum Buchdruck und seinen Produkten, mit Grammatiken und 
Sprachtraktaten von: 

− Francesco Fortunio (1516): Regole grammaticali della volgar lin-
gua (1. gedruckte Grammatik des Italienischen). 

− Speron Sperone (1542): Dialogo delle lingue (Sprachtraktat). 
− Joachim Du Bellay (1549): Deffence, et illustration de la langue 

francoyʃe (Sprachtraktat). 
− Louis Meigret (1550): Le trętté de la GRAMMĘRE FRANOĘZE (1. 

gedruckte Grammatik des Französischen auf Französisch). 

2 Projekte der Digital Humanities 

Bei den Projekten am Lehrstuhl handelt es sich im Wesentlichen um Kor-
pusprojekte. Als Korpus definiert Achim Stein „[...] eine nach bestimmten 
Kriterien zusammengestellte Sammlung von (geschriebenen oder gespro-
chenen) Sprachdaten für die linguistische Analyse.” (Stein 2010: 198). 
Laut Stein werden in der Korpuslinguistik zwei Ansätze unterschieden, 
erstens der rationalistische Ansatz: hier werden Theorien überwiegend un-
abhängig von praktischem Material gebildet; und zweitens der empirische 
Ansatz, welcher sich bei der Theoriebildung auf die Auswertung von Kor-
pora stützt. 

Die Seminare Elisabeth Burrs, die der Mitarbeit an den genannten Pro-
jekten gewidmet sind, folgen einer bestimmten Logik und dementspre-
chend einem bestimmten Aufbau. Dieser Aufbau und die didaktischen 
Ziele, die mit den jeweiligen Projektschritten verbunden sind, sollen hier 
skizziert werden: 

1. Alle Seminare beginnen mit einer (je nach Thema) theoretischen, 
historischen und / oder linguistischen Aufarbeitung der eigentlichen 
Themen aus den einzelnen Modulen. Mit Bezug auf die hier 
ausgewählten Projekte sind dies zum Beispiel die Zeitungssprache, 
der Buchdruck oder die Sprachgeographie. Während dieser Aufar-
beitung werden die Studierenden an neue Technologien und Tools 
herangeführt, die bei der Bearbeitung des Projekts nützlich sein 
können. So lernen sie etwa durch die Nutzung eines Etherpads, dass 
und wie es möglich ist, kollaborativ an Texten zu schreiben. Sie be-
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kommen dadurch einen lebendigen Eindruck davon, wie es ist, ge-
meinsam an einem Forschungsprojekt zu arbeiten. Die Studierenden 
sind dabei auch angehalten, sich gegenseitig zu korrigieren. 

2. Der nächste Schritt dient einer konzeptionellen Änderung des 
Textverständnisses der Studierenden. Ziel ist es deutlich zu machen, 
dass Texte mehr sind, als die sichtbaren Buchstaben. Dieser Lern-
prozess soll durch die Arbeit an einem in Moodle verankerten Wiki 
angeregt werden: Darin werden beispielsweise die Protokolle der 
einzelnen Seminarsitzungen festgehalten oder Tabellen zur 
Aufgabenverteilung angelegt. Um einen wohlgeformten Text zu er-
halten, müssen die Studierenden hier erstmals auf die Code-Ebene 
hinter den lesbaren Text schauen und kommen in Kontakt mit der 
Markup-Sprache HTML. 

3. Auf der Basis dieser Erfahrungen werden die gemeinsam erarbeite-
ten Texte in ein Projektwiki überführt. Das Augenmerk liegt bei 
diesem Schritt auf der sorgfältigen Arbeit mit Zitaten und Quelle-
nangaben und deren Transfer in die neue Wikiumgebung. Anhand 
der bibliographischen Angaben erlernen die Studierenden den Um-
gang mit Datenbanken. Beispielhaft wird hier mit dem Programm 
Endnote gearbeitet (s. https://www.endnote.de), das von den Studie-
renden wiederum kollaborativ genutzt wird. 

4. Schließlich werden die Studierenden in die Erstellung eines der Kor-
pora einbezogen. Hierzu digitalisieren sie entsprechend dem Thema 
einen Ausschnitt aus einer Tageszeitung, einer Grammatik bzw. 
einem Sprachtraktat oder einem Beiwerk zu einem der Sprachatlan-
ten. In einem Tutorium erlernen die Studierenden die wichtigsten 
Grundlagen der Transkription und Annotation von Texten. Sie 
nutzen dabei die Auszeichnungssprache XML und folgen den 
Auszeichnungsstandards Text Encoding Initiative, kurz TEI, die 
Richtlinien für die Repräsentation von Texten in digitaler Form be-
reitstellt (cf. TEI Consortium 2018). Zur Vorbereitung der Annota-
tion entwickeln die Studierenden gemeinsam ein Modell ihrer Texte, 
an dem sich die Struktur der Auszeichnung orientiert. Dafür wird 
jedes Kapitel und jede Seite einzeln betrachtet und ihr Aufbau sche-
matisch skizziert. Dasselbe gilt im Weiteren für Überschriften und 
ihre Eigenschaften, Absätze, typographische Markierungen usw. 
Nach dieser Analyse und im Sinne der herausgearbeiteten Struktur 
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werden die gewählten Texte, bzw. Abschnitte davon, sukzessive von 
den großen Elementen (z. B. Seite) zu den kleinsten Elementen (z. 
B. Kursivdruck auf Wortebene) ausgezeichnet. Für diese Arbeit nut-
zen die Studierenden das Programm Oxygen XML Editor, welches 
alle gängigen XML Standards wie beispielsweise den TEI-P5-Stan-
dard abdeckt (cf. Syncro Soft SRL 2020). Der XML-Editor ist in der 
Lage, die TEI-P5-Richtlinien direkt zu implementieren. Abbildung 1 
zeigt ein Beispiel für eine solche Transkription und Auszeichnung. 
Des Weiteren erarbeiten die Studierenden die Metadaten zu ihren 
Texten, die sie dann im TEI-Header festhalten. 

Interessant ist, dass sich zu Beginn der Arbeit häufig beobachten lässt, 
dass die Studierenden einige Bedenken gegenüber der Arbeit an Compu-
tern und neuen Programmen haben. Während der Arbeit an den Texten 
verflüchtigen sich diese in der Regel. Es lässt sich abschließend sagen, dass 
die Projektseminare den Studierenden die Bedeutung neuer Technologien 
und Methoden für die Geisteswissenschaften vermitteln und ihnen Gele-
genheit geben sie direkt anzuwenden. Im Folgenden werden die einzelnen 
Projekte mit ihren Besonderheiten vorgestellt. 

 
Abb. 1: Beispiel einer Transkription und Auszeichnung im Oxygen XML Editor. 
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2.1 Sprachgeographie 
Das Projekt „Die ‘Sprache von heute’ und die modernen Mundarten“ führt 
das 2009 ins Leben gerufene Projekt „Von Leipzig in die Romania“2 fort. 
Dieses Projekt geht der Frage nach, welchen Beitrag die sog. Leipziger 
Schule (Junggrammatiker) zur Entwicklung der romanischen Sprachwis-
senschaft geleistet und welchen Einfluss sie auf die Sprachgeographie aus-
geübt hat (cf. Burr 2019b). Das darauf aufbauende Projekt beschäftigt sich 
mit den Entwicklungen der Sprachgeographie und insbesondere mit dem 
für die romanische Sprachgeographie wichtigen Atlas linguistique de la 
France (ALF) von Jules Gilliéron und Edmond Edmont sowie mit dem 
Atlante linguistico ed etnografico dell’Italia e della Svizzera meridionale 
(AIS) von Karl Jaberg und Jakob Jud. Im weiteren Verlauf des Projekts 
wurde dieses schließlich noch um die Notice, servant a l’intelligence des 
cartes (1902) von Jules Gilliéron und Edmond Edmont und dem Werk Der 
Sprachatlas als Forschungsinstrument (1928) von Karl Jaberg und Jakob 
Jud erweitert. Alle genannten Werke wurden innerhalb des Projekts er-
schlossen und digital aufbereitet.  

2.1.1 Der Atlas linguistique de la France 
Der französische Sprachatlas, der 1902 erschien und etwa 1.800 Karten 
umfasst, entstand durch die Arbeit der Dialektologen Jules Gilliéron und 
Edmond Edmont (cf. Tappolet 1905: 391). Wie Hans Goebl (1992: 252) 
berichtet, konzipierte Gilliéron den Atlas auf Anregung von Gaston Paris. 
Edmont führte vorrangig die eigentliche Feldforschung durch: Von 1897 
bis 1901 besuchte er 638 Ortschaften in Frankreich, Wallonien, Deutsch-
land, Italien und der Schweiz und arbeite gegen Ende mit einem Fragebuch 
von 1.920 Fragen. Das komplette Werk umfasst drei Serien: 
− Serie A mit 638 Ortschaften und 1421 Karten, 
− Serie B mit Südfrankreich und 326 Karten, 
− Serie C mit Südostfrankreich und 173 Karten (cf. Goebl 1992: 251). 

Insgesamt wurden bis zum Jahr 1910 zehn Bände veröffentlicht. Der Atlas 
stellt den Benutzer:innen sogenannte stumme Karten zum Messpunktenetz 

                                                 
2  Kern dieses Projektes war die Aufarbeitung des Beitrags der Leipziger Schule zur 

Entwicklung der allgemeinen und romanischen Sprachwissenschaft und der 
Bedeutung in der heutigen sprachwissenschaftlichen Diskussion. 
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des ALF zur Verfügung, auf denen sie Interpretationen der Kartenblätter 
des ALF vornehmen können (cf. Goebl 1992: 252). Erweitert wird der At-
las Linguistique de la France noch durch drei zusätzliche Hilfsbände, der 
„Notice, servant à l’intelligence des cartes”. 

Für die Digitalisierung und Auszeichnung im Rahmen des Projekts wur-
den die Texte „Über die Bedeutung der Sprachgeographie mit besonderer 
Berücksichtigung französischer Mundarten“ (1905) von Ernst Tappolet 
und „Notice, servant à l’intelligence des cartes” (1902) von Jules Gilliéron 
und Edmond Edmont gewählt. Dafür werden die gescannten Texte aus dem 
PDF- in ein Word-Dokument kopiert und im Anschluss manuell korrigiert, 
da bei der Übertragung nicht alle Zeichen korrekt erkannt und dargestellt 
werden. Alte Schriftzeichen wie „ſs“ für „ß“ werden beispielsweise nicht 
erkannt. Besonders bei Fußnoten werden aufgrund schlechter Qualität des 
PDF-Dokuments Buchstaben oder auch ganze Wörter bei der Übertragung 
in ein Word-Dokument nicht richtig ausgelesen. 

Eine Herausforderung bei der Auszeichnung, die noch nicht adäquat ge-
löst werden konnte, ist zudem die schematische Darstellung der Verläufe 
von Sprachgrenzen (siehe Abb. 2). Ziel aller Auszeichnungen und Tran-
skriptionen ist es, die einzelnen Werke so originalgetreu wie möglich 
abzubilden. Die Sprachgrenzen die mittels Schrägstrichen, Halbkreisen 
und Umrandungen von den Autoren um einzelne Wörter dargestellt wur-
den, können mit dem Oxygen Editor nicht wiedergegeben werden. Daher 
wird bisher die graphische Darstellung beschrieben. 
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Abb. 2: Schematische Darstellung der Verläufe der Sprachgrenzen in Tappolet 

(1905: 396-397). 

2.1.2 Der Atlante linguistico ed etnografico dell'Italia e della 
Svizzera meridionale (AIS) 

Mehrere Universitäten in der Schweiz und in Italien beschäftigen sich mit 
der digitalen Erschließung des „Atlante linguistico ed etnografico 
dell'Italia e della Svizzera meridionale“ (im Folgenden AIS) der Schweizer 
Romanisten Karl Jaberg und Jakob Jud aus den Jahren 1928-1940. An der 
Universität Bern wird beispielsweise das AIS-Archiv gepflegt, „[das] eine 
reichhaltige Sammlung von Texten und Sekundärliteratur zur romanischen 
Dialektologie im umfassenden Sinn, aber auch zahlreiche Basiswerke und 
Monographien zu den übrigen Gebieten der romanistischen Linguistik und 
der allgemeinen Linguistik [umfasst].“ (Institut für Italienische Sprache 
und Literatur 2021). An der Universität Padua entstand das Projekt Na-
vigAIS: Mithilfe dieser Anwendung können die Karten des AIS online ab-
gerufen und durchsucht werden (cf. Tisato 2017). Das Leipziger 
Korpusprojekt zur Sprachgeographie befasst sich hingegen nicht mit den 
Karten des AIS selbst, sondern mit dem Einführungswerk der Autoren, das 
so digital aufbereitet und nutzbar gemacht werden soll. Das Buch Der 



Marie Annisius / Ulrike Fußbahn / Charlotte Hartungen | DH-Projekte 

202 

Sprachatlas als Forschungsinstrument: Kritische Grundlegung und Ein-
führung in den Sprach- und Sachatlas Italiens und der Südschweiz von 
Karl Jaberg und Jakob Jud aus dem Jahr 1928 liegt in gebundener Form als 
Erstausgabe vor. Es enthält neben der genauen Beschreibung der Vorge-
hensweise bei der Erhebung der Daten, beispielsweise der Nutzung der 
verschiedenen Questionnaires, auch eine Einleitung der Autoren zur 
Durchführung der Arbeiten am Sprachatlas. Thomas Krefeld versteht den 
Text deshalb zum einen als Lieferanten von Hintergrundinformationen zu 
dem Sprachatlas, zum anderen als eine Art Leitfaden für seine Nutzung (cf. 
Krefeld 2016). 

Das Leipziger Projekt legt bei der Transkription und Annotation der 
Aufnahmeprotokolle3 des „Sprachatlas als Forschungsinstrument” einen 
Schwerpunkt auf die Einbindung der Studierenden der Universität Leipzig 
im Rahmen der Seminare. Entsprechend dem bereits dargestellten Semi-
narablauf folgt nach einer allgemeinen Einführung zum Werk, den Explo-
ratoren und dem eigentlichen Sprachatlas eine allgemeine Einführung zur 
Methode der Auszeichnung und dem Umgang mit dem XML Editor 
Oxygen sowie den Richtlinien der TEI. Anschließend werden die einzelnen 
Protokolle als XML-Dokument nach den Richtlinien der TEI im Oxygen 
Editor transkribiert und annotiert. Hierfür wird ein am Lehrstuhl für Ro-
manistik entwickeltes TEI-Schema verwendet, da sich das in Oxygen 
enthaltene TEI-All-Schema als zu umfangreich für dieses Projekt heraus-
gestellt hat. Um das Schema einzugrenzen, die passenden Attribute und die 
wichtigsten Parameter auszuwählen, wird das Tool „Roma“, welches von 
der TEI zur Verfügung gestellt wird, verwendet und mit dem XML-Doku-
ment verknüpft. 

Neben den wichtigsten Metadaten werden zu den Aufnahmeprotokollen 
auch die geographischen Positionen der entsprechenden Ortschaften hin-
zugefügt, an denen die Protokolle entstanden sind. Zur Bestimmung der 
Längen- und Breitengrade der einzelnen Gemeinden wird Wikipedia ver-
wendet. Da die Erhebung zu Beginn des 20. Jahrhunderts stattgefunden 
hat, kommt es durchaus vor, dass Ortschaften, in denen ein Explorator Auf-
nahmeprotokolle angefertigt hat, heute nicht mehr existieren, weil sich die 
Gebiete in der Zwischenzeit durch Eingemeindungen, Zusammenschlüsse 

                                                 
3  Die Aufnahmeprotokolle entstanden während der Datenerfassung zum Projekt AIS 

und beschreiben die Befragten und die Region, in der diese lebten und deren 
Lebenssituation. 
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zu größeren Gemeinden, aber auch durch Grenzverschiebungen verändert 
haben. So sind einige Gemeinden der vorliegenden Protokolle gar nicht 
mehr in Italien, sondern in Kroatien.4 Ist eine Gemeinde oder eine Ortschaft 
heute nicht mehr in dem Zustand wie zur Zeit der Aufnahme, wird mithilfe 
der Kommentarfunktion auf diese Änderung hingewiesen.  

In den Aufnahmeprotokollen gibt es noch weitere Variablen, die Aus-
kunft über die Entstehung der Protokolle geben, wie beispielsweise Auf-
nahmedatum, Alter der Proband:innen etc.; diese werden ebenfalls in der 
Auszeichnung festgehalten. 

Die Aufnahmeprotokolle bieten sich als Einführung und erste Berührung 
der Studierenden mit Fragen der Digital Humanities, mit Verfahren der Di-
gitalisierung und dem Umgang mit Metadaten an, da sie vergleichsweise 
einfach zu bearbeiten sind. Eine größere Schwierigkeit bei der Digitalisie-
rung und Auszeichnung des Buches stellen allerdings die Sonderzeichen 
dar, mit deren Hilfe Jaberg und Jud (1928) die Transkription der Aussagen 
ihrer Proband:innen aufgeschrieben haben; die meisten Studierenden ka-
men nicht mit den Sonderzeichen in Berührung, da diese nicht Teil der 
Aufnahmeprotokolle sind. In anderen Teilen des Buchs „Sprachatlas als 
Forschungsinstrument” werden die Transkriptionen näher beschrieben und 
hierfür nutzen die Autoren Sonderzeichen. Die meisten dieser Sonderzei-
chen können mit verschiedenen Hilfsmitteln dargestellt werden. Hierzu 
wird in erster Linie die Zeichentabelle in Oxygen verwendet. Steht das 
entsprechende Sonderzeichen dort nicht zur Verfügung, muss auf Alterna-
tiven im Internet zurückgegriffen werden. Eine mögliche, wenn auch nicht 
immer zuverlässige Alternative bietet etwa shapecatcher.com. Durch das 
möglichst genaue Nachzeichnen des Sonderzeichens kann man dort versu-
chen, den passenden Unicode zu finden. Allerdings stellt das Zeichnen mit-
hilfe der Maus am Computer eine große Herausforderung dar. Auch eine 
Übereinstimmung der Sonderzeichen von Jaberg und Jud (1928) mit den 
Zeichen der Medieval Unicode Font Initiative (MUFI) ist nicht immer ge-
geben (s. dazu auch 2.3). Bei einigen Sonderzeichen, z. T. solchen, die 
Jadberg und Jud (1928) selbst erdacht haben, wird deshalb versucht eine 
Annäherung durch das Zusammensetzen mehrerer einzelner Zeichen zu er-
reichen. Bislang konnte damit keine genaue Darstellung des Textes 

                                                 
4  Das betrifft vor allem Nordostitalien, im Speziellen die Region Friuli Venezia 

Giulia. 
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gewährleistet werden; vielmehr wird der Lesefluss durch diese 
Konstruktionen eher gehemmt.  

2.2 Das Korpus italienischer und französischer Zeitungssprachen - 
FrItZ 

Dem Projekt „FrItZ – Das Korpus französischer und italienischer Zeitungs-
sprachen“ liegen, wie der Namen vermuten lässt, Zeitungstexte zugrunde. 
Das Projekt schließt damit an Elisabeth Burrs These an, dass Zeitungsspra-
che eine für korpuslinguistische Untersuchungen besonders geeignete 
Datenbasis liefert, da sie verschiedene günstige Eigenschaften vereint: 
Laut Burr (2004: 6) zeigt die Zeitungssprache einen Ausschnitt aus dem 
realen Sprachgebrauch, richtet sich an eine Vielzahl von Personen und 
wird von vielen rezipiert. Sie ist also öffentlich und taucht, wie Huber 
(2007: 156) ergänzt, periodisch auf. Dadurch ist sie ebenfalls besonders 
empfänglich für sprachliche Neuerungstendenzen (cf. Huber 2007: 181). 
Vor allem aber vereint Zeitungssprache aufgrund der vielfältigen Sparten 
und Themen sowie des breitgefächerten Lesepublikums der Zeitungen 
ganz unterschiedliche Tendenzen, Sprachgebräuche und Stile. Elisabeth 
Burr definiert in diesem Sinne: „Unter Zeitungssprache verstehe ich [...] 
die ideelle Einheit von unterschiedlichen Sprachstilen, die in der Zeitung 
zusammen auftreten und die Zeitungssprache erst konstituieren.“ (Burr 
1998: 275). Mehrfach wurde in der Forschung auch bereits betont, dass 
Pressesprache nicht nur als schriftsprachliche Varietät aufzufassen ist, son-
dern Elemente von Mündlichkeit und Schriftlichkeit gleichermaßen ein-
schließt (cf. z. B. Huber 2007: 142; Klöden 1998: 280). Diese Vielfalt 
macht die linguistische Untersuchung von Zeitungssprache aussagekräftig 
in Hinsicht auf einen größeren Bereich des Sprachgebrauchs. 

Die Daten für das FrItZ-Korpus wurden 2011 gesammelt und werden 
seitdem sukzessive, auch unter Einbindung der Studierenden im Modul 
„Einführung in die Korpuslinguistik“, aufbereitet und annotiert. Das FrItZ-
Korpus fügt sich damit in das Gesamt-Projekt „Duisburg-Leipzig Korpus 
romanischer Zeitungssprachen“ ein, das neben FrItZ zwei weitere, bereits 
ältere Subkorpora enthält: 

− Korpus italienischer Zeitungssprache „Die Wende 1989“ 
− Korpus französischer, italienischer und spanischer Zeitungssprache 

„Europawahlen 1994“ 
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Das FrItZ-Korpus besteht aus französischen, kanadischen und 
italienischen überregionalen Tageszeitungen aus dem Zeitraum der Frau-
enfußballweltmeisterschaft vom 26. Juni 2011 bis zum 20. Juli 2011. Fran-
zösische Tageszeitungen des Korpus sind Le Monde, Le Parisien, 
Libération und Le Devoir; italienische Tageszeitungen des Korpus sind La 
Repubblica, La Stampa, Il Corriere della Sera und Il Corriere Canadese. 

Dem Selbstverständnis nach widmet sich das Projekt jedoch nicht allein 
der Erstellung eines Korpus; vielmehr stellt es als Digital-Humanities-Pro-
jekt auch die Datenmodellierung als eine der Kerntätigkeiten der Digital 
Humanities in den Fokus. Das Anliegen ist es, die gewählten französisch- 
und italienischsprachigen Tageszeitungen als Datengrundlage in ihrer be-
sonderen Beschaffenheit zu beschreiben und dementsprechend zu annotie-
ren. Diese Beschreibung und Annotation machen deshalb einen Großteil 
der Aufgaben der Studierenden in dem angebotenen Modul aus (cf. Burr et 
al. 2017: 4). 

Ziel der Modellierung ist es nach Burr et al. (2017: 5), den Tageszeitun-
gen als Artefakte in ihrer Konzeption und Gesamtheit gerecht zu werden. 
Da die Zeitungssprache erforschbar gemacht werden soll, müssen im Kor-
pus alle dafür nötigen Komponenten repräsentiert werden. Außerdem soll 
das Korpus im Sinne der Nachhaltigkeit für die Untersuchung unterschied-
lichster Fragestellungen genutzt werden können. Deshalb wird bei dieser 
Modellierung der curation-driven-Ansatz5 (cf. Jannidis 2017: 102) genutzt. 
Um das Korpus international und interdisziplinär anschlussfähig zu gestal-
ten, ist das Markup TEI-konform. 

Das Ziel, den Zeitungen als Artefakten in ihrer Struktur gerecht zu wer-
den, bedingt einige Besonderheiten bei der Auszeichnung, weil es bedeu-
tet, Zeitungen nicht nur als einfachen Fließtext wahrzunehmen, sondern 
den speziellen Aufbau der Zeitung sowie der Zeitungsseiten, die 
unterschiedlichen Hierarchien zwischen Zeitungselementen (z. B. ver-
schiedene Überschriften), die Verweisstrukturen, die unterschiedlichen 
Textsorten, die Textanordnung (etwa in Spalten) u. v. m. zu berücksichti-
gen (siehe Abb. 3). Die Annotation erfordert also zunächst eine Analyse 
jeder Zeitungsseite mit Bezug zum Textmodell, um alle Elemente und ihre 

                                                 
5  Der curation-driven-Ansatz verfolgt die Entwicklung neuer theoretischer 

Positionen und Fragestellungen anhand der Daten, die im Korpus vorgefunden 
werden (cf. Jannidis 2017: 102). 
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hierarchische Anordnung durch die Auszeichnung so wiedergeben zu kön-
nen, dass ein relativ genaues Abbild einer Zeitungsseite geschaffen wird. 
Eine Ausnahme stellen Abbildungen und Werbeanzeigen dar, die bisher 
nicht oder nur als Platzhalter im Korpus auftauchen. 

Die Arbeit mit dem Textmodell stellt die Auszeichnenden jedoch auch 
vor Herausforderungen: Bei der Anwendung muss von bestimmten Beson-
derheiten der einzelnen Zeitungen abstrahiert und eher das Gemeinsame 
zwischen den Medien herausgearbeitet werden. Gleichzeitig soll ein mög-
lichst großer Teil des Besonderen der Einzeltitel dargestellt werden. So 
sieht das Modell, um ein Beispiel zu geben, vor, Zeitungsseiten, die sich 
Nachrichten zur Innenpolitik widmen, in der Auszeichnung der Rubrik 
„National / Innenpolitik“ zuzuordnen, obwohl sie nicht in allen Zeitungen 
auf diese Weise gekennzeichnet sind; in Le Parisien etwa finden sich in-
nenpolitische Informationen unter der Überschrift „L’actu“. 

 
Abb. 3: Das Textmodell des FrItZ-Korpus am Beispiel einer Seite aus Le Monde (cf. 

Burr et al. 2017: 8). 

Das noch laufende Projekt hat sich für die Zukunft noch folgenden Auf-
gaben gestellt: 
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− Lösungen für überlappende Hierarchien (z.B. bei thematisch ähnli-
chen Textclustern, aber je nach Zeitung unterschiedlichen Bezeich-
nungen) 

− Verfeinerung des Markups 
− Integration von Bild und Werbung, die bislang aus der Darstellung 

im Korpus ausgeschlossen sind 
− Zugang zum Korpus „für interne und externe Forscher:innen und 

nutzungsfreundliche Oberfläche” (Burr et al. 2017: 10). 

2.3 Grammatiken und Sprachtraktate 
Das Projekt zu den Grammatiken und Sprachtraktaten wurde bereits 2002 
von Elisabeth Burr an der Universität Duisburg begründet, dort in die Vor-
lesung zu „Sprachbetrachtung und Medienrevolutionen“ eingebettet und 
schließlich an der Universität Leipzig mit Studierenden fortgeführt (cf. 
Burr 2019a). 

Ziel des Projekts ist französisch- und italienischsprachige Grammatiken 
und Sprachtraktate aus dem 16. Jahrhundert digital zu erschließen. In dem 
Modul „Sprache und Linguistik: Frankophoner Raum Sprachbetrachtung 
und Normbildung”, das dem Projekt zuarbeitete, wurden zum einen die 
Geschichte der Sprachbetrachtung und Normbildung und zum anderen die 
Instrumente der Normbildung betrachtet und untersucht. Das Modul setzte 
sich aus zwei Seminaren zusammen: Das Seminar „Der Buchdruck und die 
romanischen Sprachen“ drehte sich, so Elisabeth Burr, „[...] um die Frage, 
wie sehr Medienrevolutionen die Sprachbetrachtung determinieren“ (Burr 
2019a). So ist es beispielsweise von Interesse, welche Auswirkungen die 
Erfindung der Druckerpresse durch Johannes Gutenberg im 15. Jahrhun-
dert auf die romanischen Sprachräume und die Betrachtungen der romani-
schen Sprachen selbst hat. Das Ziel dieses Seminars war es laut Burr,  

[anhand] von Texten zu Medienrevolutionen generell, zur Erfindung des Buch-
drucks und dessen Bedeutung, zu Gutenberg und zu den gleichzeitig mit der Her-
ausbildung des Buchdrucks bzw. als Folge derselben ablaufenden 
Veränderungen, ein kritisches Verständnis nicht nur für die ersten gedruckten 
Grammatiken der bzw. Sprachtraktate zu den romanischen Sprachen, sondern 
auch für heute ablaufende Prozesse zu entwickeln (Burr 2019a). 
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Das Seminar „Frühe romanische Grammatiken und Sprachtraktate“ be-
schäftigte sich mit Betrachtungen zur französischen und italienischen Spra-
che und damit, wie diese in Grammatiken und Sprachtraktaten aus dem 15. 
und 16. Jahrhundert festgehalten wurden. Es vermittelte so einen histori-
schen Hintergrund für die Rezeption der Sprachbetrachtungen (cf. Burr 
2019a). 

Im Sinne des oben beschriebenen Seminarablaufs wurden wiederum zu-
nächst diese thematischen Blöcke (die Erfindung des Buchdrucks und der 
Beginn der Normbildung in den romanischen Sprachen) mit den Studie-
renden aufgearbeitet. Auf der Basis der gemeinsamen Textarbeit und der 
Arbeit mit Datenbanken sollten sie selbst an der Schaffung eines Korpus 
beteiligt sein. 

Konkret stehen folgende vier Grammatiken und Sprachtraktate im Mit-
telpunkt des Projekts (beispielhaft stehen hierfür die Abbildungen 4 und 
5): 

− Francesco Fortunio (1516): Regole grammaticali della volgar lingua 
(1. gedruckte Grammatik des Italienischen), 

− Speron Sperone (1542): Dialogo delle lingue (Sprachtraktat), 
− Joachim Du Bellay (1549): Deffence, et illustration de la langue fran-

coyʃe (Sprachtraktat), 
− Louis Meigret (1550): Le trętté de la GRAMMĘRE FRANOĘZE (1. 

gedruckte Grammatik des Französischen auf Französisch). 

Derzeit gibt es noch kein Korpus, in dem die ersten gedruckten Gram-
matiken und Sprachtraktate zu romanischen Sprachen oder in einer 
romanischen Sprache enthalten sind. Die Studierenden bekommen nun die 
Möglichkeit an einem Digital-Humanities-Projekt teil zu haben. Für das 
Korpus werden die Erstdrucke aus dem 16. Jahrhundert transkribiert und 
annotiert. Die Aufbereitung der Texte bringt auch hier diverse Schwierig-
keiten mit sich, beispielsweise aufgrund von Ligaturen und Buchstaben, 
die heute nicht mehr gebräuchlich sind. Diese Problematik haben die 
Grammatiken und Sprachtraktate mit den Texten im Projekt zur Sprachge-
ographie gemeinsam. Gut erkennbar ist das in den Abbildungen 4 bis 5. 
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Abb. 4: Speron Sperone (1542): Dialogo delle lingue (Sprachtraktat). 

Aber hierfür haben die Studierenden selbst eine Lösung gefunden, und 
zwar die Vorschläge der Medieval Unicode Font Initiative, kurz MUFI. 
Diese Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit der Digitalisierung mittelalterli-
cher Drucke und entwickelt dafür eigene Unicodes und Schriftarten, die 
diese auch darstellen können. Die Unicodes, die MUFI vorschlägt, werden, 
wie in Abbildung 6 zu sehen ist, genau wie die herkömmlichen Unicodes 
des Unicode-Konsortiums genutzt. Wird für die Ausgabe dieses Textes nun 
beispielsweise in der von MUFI entwickelten Schriftart Palemonas MUFI 
gewählt, sind alle Unicodes abbildbar (s. Abb. 7). 
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Abb. 5: Louis Meigret (1550): Le trętté de la GRAMMĘRE FRANOĘZE (1. ge-
druckte Grammatik des Französischen auf Französisch). 

 

 

Abb. 6: Codeebene der Digitalisierung des Vorworts des Le trętté de la GRAMMĘRE 
FRANOĘZE, zu sehen in der Abbildung 5. 
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Abb. 7: Anfang des Vorworts des Le trętté de la GRAMMĘRE FRANOĘZE in der 

menschenlesbaren Schriftart Palemonas MUFI. 

3 Schlussbetrachtung 

Die Vorstellung der hier aufgeführten und beschriebenen Projekte gibt ei-
nen Einblick in die verschiedenen Möglichkeiten und Realisierungen von 
Digital-Humanities-Projekten an Elisabeth Burrs Professur, die teilweise 
auch nach ihrem Rentenantritt durch Zusatzangebote in der Lehre und mit 
aus Drittmitteln finanzierten Hilfskräften fortgeführt werden. Dabei wurde 
auch deutlich, dass die Digital Humanities im Rahmen eines geisteswis-
senschaftlichen Studiums Platz und Anwendung finden können. Die Stu-
dierenden konnten im Rahmen dieser Projekte nicht nur ihre Kompetenzen 
im Umgang mit digitalen Medien erweitern, sondern auch fächerübergrei-
fendes Wissen nutzen und anwenden. 

Zum jetzigen Zeitpunkt ist keines der Projekte fertiggestellt. Es wäre 
also wünschenswert, dass die genannten Projekte, ob durch Seminare oder 
mittels Förderung als Forschungsprojekte, weitergeführt und beendet wer-
den. Nach der Fertigstellung und idealerweise Veröffentlichung der Pro-
jekte können die Daten gemäß des curation-driven-Ansatz‘ für weitere 
Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Digital Humanities nachgenutzt 
werden. 

Gerade das Projekt zu den Grammatiken und Sprachtraktaten bietet sich 
aufgrund des Umfangs der vorliegenden Quellen an, zu einem größeren 
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Projekt ausgebaut zu werden. Bisher fehlt hierfür allerdings die Finanzie-
rung. Die Bestrebungen Elisabeth Burrs, auch ohne finanzielle Mittel einen 
Anfang zu wagen, zeigen, dass es möglich ist neue Wege zu gehen. 
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Processing of Information: Linguistics, HKI and Digital 
Humanities. Developments in Cologne 

Øyvind Eide / Jürgen Hermes / Andreas Witt 

Résumé 
L’article intitulé «Traitement de l’information: Spinfo, HKI et humanités numé-
riques - l’expérience de Cologne» présente l’histoire du développement des hu-
manités numériques au sein de l’Université de Cologne. L'institutionnalisation 
des humanités numériques a commencé encore à l’époque où dans le monde 
germanophone le périmètre de la discipline était en train d’être défini par les 
travaux de quelques pionniers. Parmi eux, il convient de souligner le rôle d’Elis-
abeth Burr, active notamment à Tubingue, Duisbourg, Brême et Leipzig. 
L’article retrace le développement des humanités numériques à Cologne à partir 
de leurs débuts dans les années soixante du 20ème siècle, en passant par leur 
consolidation dans les années quatre-vingt-dix, jusqu’aux deux dernières décen-
nies, quand Cologne est devenu un centre important de cette discipline. Le pro-
cessus illustre comment une nouvelle discipline scientifique peut 
s’institutionnaliser au sein d’une université allemande. L’article décrit la pers-
pective de deux domaines fondateurs: le traitement linguistique de l’information 
(en allemand: Sprachliche Informationsverarbeitung, Spinfo) et le traitement 
historico-culturel de l’information (en allemand: Historisch-Kulturwissenschaf-
tliche Informationsverarbeitung, HKI) et leur synthèse, qui a abouti en 2017 à la 
création de l’Institut des Humanités Numériques (Digital Humanities), qui au-
jourd’hui est - du point de vue interne - une composante de la Faculté de Philo-
sophie de l’Université de Cologne et - du point de vue externe - une partie 
intégrante de la communauté internationale des humanités numériques.  

Traduction: Paweł Kamocki. 

Abstract 
Artikkelen „Informasjonsbearbeiding: Spinfo, HKI og digital humaniora -- en 
historie fra Köln” følger de historiske linjene i digital humaniora (DH)-utdan-
ningen ved Universitetet i Köln, hvor institusjonaliseringen av DH begynte på 
et tidspunkt da fagretningen i det tyskspråklige området fortsatt var preget av 
noen få pionerer. I første rekke blant disse pionerene var Elisabeth Burr, som 
framfor alt var aktiv i Tübingen, Duisburg, Bremen og Leipzig. 
Artikkelen viser at utviklingen i Köln startet allerede på 1960-tallet. På 1990-
tallet kom den institusjonelle forankringen som etablerte Köln som det viktig 
DH-sentret det har vært de siste 20 årene. Dette viser også hvordan et nytt fag 
kan bli institusjonalisert på et tysk universitet. Artikkelen klargjør de ulike pers-
pektivene vi finner i de to retningene språklig informasjonsbearbeiding (Spinfo) 
og historisk-kulturvitenskaplig informasjonsbearbeiding (HKI). Vi ser også 
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hvordan en syntese mellom de to, som til slutt resulterte i etableringen av Insti-
tutt for Digital Humaniora (IDH) i 2017, ble til. Fagretningen er således en fast 
bestanddel av det humanistiske fakultetet internt i Köln, men er samtidig, sett 
fra utsiden, en fast del av det internasjonale DH-samfunnet. 

 

1 Introduction 

In 2017, a new department was created at the University of Cologne: the 
Department for Digital Humanities (German: “Institut für Digital Human-
ities, IDH”). 103 new students were enrolled in the two BA study pro-
grammes organized by the department for the winter semester 2020/21, 
alongside 17 MA students. This chapter is dedicated to the history behind 
this department, the reasons for establishing it and how it is currently thriv-
ing in the context of the so-called DH continuum. The DH continuum con-
sists of different units at the University which are all, in different ways and 
to varying extent, focusing on DH. While the main parts of this chapter are 
related to teaching, some remarks will also be made on research. 

Histories have starting points and turning points. This is also the case 
with the history of DH (which is additionally complicated due to the fact 
that the area has been developing since long before the term ‘DH’ was 
coined). The term DH was introduced to a larger audience in the meaning 
intended here only around 2004–2005. There is no earlier single term cov-
ering what is today known as DH. Computing in the humanities (CHum) 
covers parts of it, meaning parts which are close to what was the focus in 
Cologne since the 1990s. Given the central role of computational linguis-
tics in Cologne, the CHum term applied to the Cologne situation is under-
stood to include computational linguistics as well. 

2 Origins: the invention of the Cologne Model in the 20th 
century 

As is the case also in many other universities, CHum first gained a foothold 
at the University of Cologne in the form of computational linguistics. Al-
ready since the early 1960s, Paul Otto Samuelsdorff, one of the pioneers in 
this area of research in Germany, taught the programming languages 
Fortran and Lisp (and later also Pascal and Prolog) and the benefits of 
using a computer for the analysis of natural languages and its applications. 
One of his students in the 1970s was Jürgen Rolshoven, who later – in 1989 
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– was appointed to a professorship at the University of Cologne, where he 
founded the Chair of Linguistic Information Processing (in German “Spra-
chliche Informationsverarbeitung”, Spinfo). Like Elisabeth Burr, who also 
started her career mainly focusing on linguistics of the Romance languages 
and then dived into what later developed into DH, Jürgen Rolshoven had a 
background in Romance studies, and did his PhD and postdoc in this field. 
Thus, his professorship was primarily oriented towards computational lin-
guistics and computational philology rather than computer science. 

From the beginning, however, his vision was to offer specialized IT fa-
cilities also for students and staff not primarily oriented towards linguistics, 
i.e., for the entire Faculty of Arts and Humanities in Cologne, which is one 
of the largest of its kind in Germany. The Internet age was just emerging 
and the Spinfo staff were pioneers in that period. Both the Ethernet cabling 
of the main faculty building (Philosophikum) and the establishment of the 
first computer pool in this “headquarter” of the faculty are due to the Spinfo 
department.1 The pool, which can be used for digital teaching as well as 
for self-study, is still maintained by the IDH.  

Another decisive, and in retrospect perhaps the most important, step to-
wards establishing CHum in Cologne was the development of a study pro-
gramme called Information Processing. It was designed by Rolshoven and 
his staff and started in 1997 as a Magister programme, which was a pre-
Bologna structure approximately at the level of a complete BA+MA study, 
but without the separation along the lines of today’s BA and MA levels. In 
this Cologne Magister programme, three fields of study were combined. 
These could be chosen from the entire range of the Faculty of Humanities 
as well as beyond, also including, for instance, Geography, Sociology, or 
Education. The Information Processing programme accommodated this by 
offering not only a language orientation but also another, complementary 
orientation. For the latter, a professorship for Historical-Cultural Infor-
mation Processing was established in 1997 and held for the first two years 
by Guido Mensching, whose postdoctoral qualification (Habilitation) was 
supervised by Rolshoven. He left Cologne in 1999, after being appointed 
professor of Romance linguistics at the FU Berlin. 

 

                                                 
1  For the history of the early years of CHum in Cologne see Mensching et al. (2018: 

9ff). 
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3 Antagonisms: the first 15 years of the new Millennium 

In 2000, Manfred Thaller, who came from a position as the inaugural di-
rector of the Humanities Information Technology Centre (The HIT Centre) 
at the University of Bergen in Norway (established in 1997),2 was ap-
pointed to this professorship. The denomination of his professorship was 
“Historisch-Kulturwissenschaftiche Informationsverarbeitung”3, short 
HKI, making Thaller the first full CHum professor outside of linguistics in 
Germany.  

Thus, at the beginning of the millennium, Cologne happened to have two 
CHum professors, but there was still a long way to go before a department 
would be founded. In fact, the two professorships were not even assigned 
to any institute at first, they were solitary units within the faculty. Later, 
the Spinfo was included in the Department of Linguistics and the HKI 
ended up at the Institute of Archaeology. It further complicated the situa-
tion that these two departments, while wandering through different subject 
groups (the faculty is divided into eight of them), never actually found 
themselves in the same one. Thus, they always belonged to different or-
ganizational structures within the faculty.  

The programs were also organized separately: In their first year, Magis-
ter students of Information Processing had only two courses in common – 
Introduction to Information Technology and a programming course. Later 
they had to specialize in courses offered by the Spinfo that more or less 
covered Computational Linguistics, or in courses offered by HKI, which 
more or less covered the other areas (“Professor for the rest”, cf. Thaller 
2017: 54). Information Processing could be studied as a full-fledged sub-
ject at the Faculty of Arts and Humanities and was thus – already at that 
time – equal to the traditional subjects. At most other universities at the 
time, CHum could only be studied as an auxiliary minor or even in the form 
of short methodological courses, often offered by administrative IT units. 
Although both professorships strongly supported Information Processing 
as a full-fledged subject, their very different methodologies prevented 
stronger integration in joint courses (cf. Thaller 2017: 55f). 

                                                 
2  The pre-history of the HIT Centre goes back to 1972, when “NAVFs edb-senter for 

humanistisk forskning” was established. 
3  An English translation of this term would be “Information Processing with a focus 

on historical and cultural disciplines”. 
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It was only with the Bologna reform that the need to more firmly define 
the content or the competences to be taught forced the resources of the two 
professorships to be more closely connected, resulting in a BA programme 
in Information Processing introduced in 2007, in which all students now 
took courses in both the previously separated fields. In the two-subject MA 
designed at the same time, students could again specialize in Spinfo or 
HKI. HKI also participated in the BA-MA joint degree program in Media 
Informatics, which was introduced in the same year. On behalf of the fac-
ulty, HKI also established the IT-Certificate of the Faculty of Arts and Hu-
manities as an offer for the Studium Integrale (SI), available to all students 
at the faculty as well as beyond. The BA programmes were more than well 
received, virtually from the beginning there were always more interested 
students than places. However, the majority of MA students wanted a more 
integrated programme, which was implemented as part of the 2015 reac-
creditation as a single-subject MA in Information Processing. This MA 
programme consists of a combination of HKI and Spinfo courses.  

In parallel to the establishment of the study programmes, both chairs de-
voted themselves to research in different areas. Initially, Rolshoven was 
involved in the development of computational approaches to the Genera-
tive Grammar, with a strong connection to compiler generators (cf. Rol-
shoven 1991: 133ff). He also specialized in digitization of literary and 
lexical resources for small language communities, especially those of Ro-
mansch (cf. Rolshoven 2012: 119ff). In later years, Rolshoven’s research 
focused primarily on the conceptual pair “pattern and meaning”, which he 
interpreted in an interdisciplinary way – especially in cooperation with bi-
oinformatics (cf. Wiehe 2018: 327ff). 

Thaller’s broad research interests, with history as one of their starting 
points, were focused on the development of computer tools for researchers 
and students in the humanities since the 1970s.4 During his 15 years in 
Cologne, he also initiated and took part in a number of large research and 
infrastructure projects covering broad areas spanning the humanities. In 
addition to that he also organized a number of academic events leading to 
important publications such as “Controversies around the Digital Human-
ities” (Thaller 2012). 

Around 2008, the Cologne Faculty of Arts and Humanities decided to 
actively promote the establishments of research centres in order to enable 
                                                 
4  See Thaller (2017) for further details. 
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research through focus-based organizational units. In 2009, this initiative 
ultimately gave rise to the Cologne Center for eHumanities (CCeH), in 
which both chairs of information processing participated as members of 
the Board. Thaller became the spokesperson for this centre for the first four 
years. Patrick Sahle was appointed the first managing director, funded by 
overhead from Thaller’s research projects. The CCeH grew rapidly, espe-
cially after Thaller's successor as CCeH spokesperson, Andreas Speer, in 
2015 succeeded in anchoring the coordination office DH of the North 
Rhine-Westphalian Academy of Sciences, Humanities and the Arts5 to the 
CCeH, and still plays an important role in the Cologne DH continuum. The 
third player in this relatively unique construct became the Data Centre for 
the Humanities (DCH), which owes its establishment largely to the KA36 
project. This project, also started in 2015, was led by Nikolaus Himmel-
mann, and goes back to a call for proposals by the BMBF to promote the 
establishment of DH centres. The development shows that Digital Human-
ities indeed had influential advocates, who helped to build a sustainable 
structure also at the faculty beyond the two professorships mentioned ear-
lier. 

4 Synthesis: the foundation of the IDH  

As a final step of merging the two branches of CHum in Cologne, which 
in fact was already intended in the original layout developed by Rolshoven 
in the 1990s, the IDH was founded in the summer of 2017, shortly after the 
two professorships were filled by the successors of Rolshoven and Thaller, 
namely, two of the authors of this chapter (Eide and Witt). The third author 
(Hermes) has been central to the history of CHum in Cologne since 1998. 
He was a staff member of Spinfo since 2002, and became the managing 
director of the institute when it was established.  

While the links with DH in the individual disciplines were important, the 
cooperation with the other DH institutions (see DH continuum below) had 
to be maintained and strengthened. The University of Cologne supported 
this endeavour by making available an entire floor (13 offices) of the build-
ing at Universitätsstraße 22, directly on the university's central campus. In 
addition to the IDH, the management of the CCeH and DCH moved to this 
                                                 
5  See <https://www.awk.nrw.de/about-us.html>. 
6  See <https://dch.phil-fak.uni-koeln.de/forschung/ka3-koelner-zentrum-analyse-

und-archivierung-von-av-daten>. 

https://www.awk.nrw.de/about-us.html
https://dch.phil-fak.uni-koeln.de/forschung/ka3-koelner-zentrum-analyse-und-archivierung-von-av-daten
https://dch.phil-fak.uni-koeln.de/forschung/ka3-koelner-zentrum-analyse-und-archivierung-von-av-daten


Øyvind Eide / Jürgen Hermes / Andreas Witt | Processing of Information 

221 

floor, ensuring short distances and a lively exchange between these insti-
tutions. Other rooms (including rooms for project work, for student meet-
ings, a VR Lab, a library, and several meeting rooms of different sizes) are 
located in the immediate vicinity. The COVID-19 pandemic which started 
in spring 2020 disrupted this spatial proximity for a time, but it will con-
tinue to be a basis for the DH integration in Cologne in the years to come.  

5 Teaching CHUM in Cologne  

The first CHum study programme in Cologne, established in 1997 and still 
going strong, is called Informationsverarbeitung (hereinafter: IV). The 
term has no direct English translation, but the term “Information Pro-
cessing” conveys the meaning fairly well and is normally used. It started 
as a Magister programme and was converted into a consecutive Bachelor-
Master programme in the course of the Bologna reform in 2007. At the 
same time, the Media Informatics (further MI) degree programme was 
launched in conjunction with Media Cultural Studies. Both subjects were 
reaccredited in 2015 with slight adjustments and will be continued into the 
future. IV can be combined with any other subject from the Faculty of Arts 
and the Humanities in the BA, whereas the IV MA is exclusively dedicated 
to this field of study. The MI programme is combined in the BA and MA 
with content from Media Culture and Theatre. The focus in MI is more on 
the visual and performative aspects of the development of computer sys-
tems for the humanities, whereas IV is more oriented towards language and 
linguistics. 

Both study programmes are very popular. More than four hundred stu-
dents are enrolled in the two BAs, distributed roughly equally between 
Information Processing and Media Informatics. About 50 students follow 
the Master's programme IV, and about 25 the Master’s programme MI. In 
addition, IDH teaches modules in other Master's programmes. These in-
clude the Linguistics (specialization in Computational Linguistics), the 
Digital and Computational Archaeology, and the Medieval Studies MA 
programmes. 

The University of Cologne is thus a major centre of education for the 
next generation in CHum, for well-trained project staff and research soft-
ware developers as well as for more traditional academic careers. However, 
by no means all graduates end up in academia; the majority are employed 
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by companies, public administration, and other types of jobs outside aca-
demia, often already after graduating from the BA programme.  

5.1 BA 
There are currently approx. 450 students enrolled in these two BA pro-
grammes. Both fields of study have a similar progression: in the first year, 
basic computer and application systems, basic technology and methods are 
taught, with some project work. In the second year, the students are taught 
object-oriented programming (currently Java), and – depending on which 
of the study programmes the student is following – attend seminars in com-
putational linguistics or in visual programming. The third year is for ad-
vanced development seminars and exercises, mostly organized as group 
work. 

5.2 MA 
The MA study programmes in IV and MI build on the corresponding BA 
programmes and include advanced project work and in-depth theoretical 
studies and discussions. Candidates from outside our BA programmes must 
document university level competence in an object-oriented programming 
language as well as in a humanities discipline in order to be enrolled. There 
are currently about 75 students enrolled in our MA programmes. 

5.3 IT-Certificate 
IDH also offers an IT certificate which does not educate programmers, but 
offers all students at the university four sequential modules giving basic 
and advanced education in computer-based methodology for the humani-
ties and advanced use of relevant tools. The Certificate consists of four 
courses which can be included in any BA or MA level study at the univer-
sity. Almost 300 students completed between one and four modules in 
2019. Specialized IT certificates for employees, teaching students, and 
other groups are under development and partly realized based on project 
funding. 

5.4 Modules for other study programmes 
The modules of the IT certificate are accessible to all students. The IDH 
also offers some selected modules from our study programmes to other 
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study programmes at the university. The MA programme in medieval stud-
ies includes two optional Digital Humanities modules offered by us. There 
has also been a long cooperation with archaeology which will be described 
further below; it is still operative, with exchange of modules and co-teach-
ing of courses. The Department of Archaeology, specifically the professor 
in computational archaeology, is currently offering a specialization in 
Computational Archaeology within the MA in Archaeology. A new inter-
national MA study programme in Computational Archaeology will enroll 
the first students in the winter semester 2021–22. IDH supported the de-
velopment of this new study programme and offers modules for it, also 
through co-teaching. 

5.5 Research education 
There are currently two PhD programmes connected to our department, 
with ca. 10 students enrolled. We also offer infrastructure for post-doctoral 
studies. Furthermore, students at all levels, from BA onwards, are actively 
integrated into research projects, both through their studies and through 
working as student assistants. 

6 The Cologne DH continuum, and beyond 

Taking into account the number of study programmes and students IDH is 
responsible for, the department is rather small. This is partly due to the 
larger DH continuum in Cologne. In addition to the archaeological depart-
ment with a dedicated professorship in computational archaeology, IDH 
also works with a number of university departments and other units, in-
cluding the regional computing centre, the university library, and the 
Centre for Data and Simulation Science. The Institute also cooperates with 
academic departments outside the Faculty of Arts and Humanities: most 
noteworthy with the Department for Computer Science, but also with the 
Departments for Numerical Mathematics and Genetics. 

IDH’s two closest cooperation partners, however, are the Data Centre 
for the Humanities (DCH) and the Cologne Centre for eHumanities 
(CCeH). Employees from both of these institutions participate in activities 
of the Department in a number of ways. They teach courses based on their 
specific expertise; for instance, research data management or XML tech-
nologies. Several of the employees of DCH and CCeH are students in the 
study programmes at IDH at BA, MA, and PhD levels. This often adds 
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relevant exposure of research projects to the students’ competence, while 
also providing research projects with engaged participants. Particularly im-
portant is the availability of programmers through the study programmes. 
IDH has an extended scholarly and social cooperation with other depart-
ments, with co-location and shared seminar series and workshops. Similar 
cooperation takes place with the digital art history archive Prometheus, 
connected to system development, visual programming and image analy-
sis, and research data management. 

The Centre for Data and Simulation Science (CDS) was founded in Jan-
uary 2018 as a research centre integrating researchers and research 
activities across all the faculties of the university. The Centre is organized 
around five scientific domains, of which one is Digital Humanities. Fur-
thermore, there is a cross-cutting scholarly platform ”Reflecting and Shap-
ing the Digital Age,” which provides a forum for the investigation of the 
societal implications of research in data science and scientific computing, 
and the media upheavals associated with the digital age.7 The IDH has a 
permanent seat at the Board of Directors and has already worked through 
the centre in establishing lecture series, cooperative research activities, and 
project proposals.  

This continuum forms the narrow context around the study programmes. 
The wider context includes the specific media-heavy business sector in Co-
logne, DH as a topic at universities in Germany, as well as digitization 
more generally, and international DH. The University of Cologne has al-
ways been active in national and international cooperation and Eide was 
for many years engaged in the management of international DH organiza-
tions, an interest he shared with Elisabeth Burr, with whom he cooperated 
closely. Cologne also has an active role in infrastructure projects, including 
NFDIs8. These contexts form the basis for the job opportunities for the stu-
dents. For the majority of them, the opportunities are outside academia. It 
also enables relevant institutions to hire young professionals, not only re-
search software engineers, with a good understanding of the humanities 
and cultural disciplines. This forms the basis for several projects at IDH, 
CCeH, and DCH, but also at the faculty of arts in Cologne more generally, 
and even in partner institutions outside the university, such as the German 

                                                 
7  See <https://cds.uni-koeln.de/en/>. 
8  Nationale Forschungsdateninfrastruktur (National Research Data Infrastructure), 

see <https://www.nfdi.de/en-gb>. 
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Archaeological Institute (DAI), an institution with a long history of coop-
eration with Cologne in general and HKI, and later IDH, in particular. 

7 Conclusion  

The use of computers in the humanities has been part of the research 
agenda at several universities since the 1970s, and in some cases even be-
fore. Already in the last century, study programmes and other forms for 
teaching were fairly common. What has often been the case, however, is 
an inclusion of DH mainly through third-party-funded and/or short-term 
centres and other units. The establishment of two full professorships al-
ready in the 1990s, and the ongoing support from the University of Cologne 
since then, has established the use of computers in research in the human-
ities as a topic all professors in Cologne are used to, for most of them ever 
since they took up their positions as professors. The same can be said about 
the teaching of DH - and not just within the university. The study pro-
grammes offered by IDH are well known outside the university, not only 
in Cologne, but also in other parts of Germany. This has led to a normali-
zation of the study programmes which offer other universities some sug-
gestions as to where they might go, and also, what they might not want to 
offer.  

DH teaching in Cologne is integrated in the local context partly based on 
the specific nature of the job market in Cologne. It is also part of an inter-
national development, as we see it, for example, in the annual summer 
school “Deep Learning for Language Analysis” hosted by the IDH since 
2018. This Summer school series does not have the long tradition of Elis-
abeth Burr’s “Culture & Technology – European Summer University in 
Digital Humanities”, which was established as early as 2009. However, in 
September 2021 the Cologne summer school took place for the 4th time.  

The ARTEST project also exemplifies the international orientation of 
IDG. It is coordinated by the department (Philosophische Fakultät) and will 
support the development of MA study programmes in DH and digital cul-
tural heritage at four Russian and three Mongolian universities. The 
cooperation between Russia and DH Cologne goes back more than 20 
years, whereas for Mongolia it is completely new. Together with the DH 
Summer School in Lagos, Nigeria, which IDH co-organized twice, this is 
an indicator of DH in the 21st century as a truly global movement with 
significant variation as to how it is implemented in different countries and 
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even in different cities within a country. This works as a continuation of 
Elisabeth Burr’s long involvement in multicultural and multilingual re-
search and teaching. She inspired these activities in Cologne both directly, 
at a person-to-person level, and indirectly, through her long-term involve-
ment with international organizations such as EADH and ADHO. 
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Bairisch 2.0 – Erstellung eines Social Media-
Dialektlexikons mithilfe von Crowdsourcing 

Manuel Burghardt 

Abstract  
This paper describes the creation of a Bavarian dialect lexicon that is based on 
social media and that was translated by means of crowdsourcing. In the process, 
we first obtain a corpus of dialect samples from the social network Facebook. 
For the translation of the dialect words to standard German, we involve the 
members of the social network, which allows us to produce a crowdsourced lex-
icon of Bavarian dialect words.  

 

1 Dialektologie im digitalen Zeitalter  

Unter einem Dialekt oder einer Mundart, versteht man gemeinhin eine re-
gionale Sprachvarietät, die sich in Phonologie, Grammatik, Syntax und 
Wortschatz teilweise stark von der sog. Standardsprache unterscheidet. 
Wenngleich sich für einige Dialekte auch Beispiele der systematischen 
Verschriftlichung finden,1 so ist Dialekt doch primär ein Phänomen ge-
sprochener Sprache. Entsprechend aufwendig ist die Datenakquise in der 
Dialektologie2, müssen doch erst konkrete Belege im Feld unter möglichst 
authentischen Bedingungen gesammelt werden. Nach dem Erheben des 
Dialektmaterials folgt zudem noch der arbeitsintensive Schritt der Tran-
skription, um die Daten einheitlich zu dokumentieren. Demgegenüber steht 
die breite Verfügbarkeit von Sprachdaten in sozialen Netzwerken wie 
bspw. Facebook, in denen die Mitglieder häufig Dialekt sprechen, bzw. – 
im Sinne computervermittelter Kommunikation – schreiben. Die Vorteile 
dieser online verfügbaren Sprachdaten sind also (1) die enorme Verfügbar-
keit, die quantitativ die Grenzen klassischer Dialektkorpora deutlich über-
schreitet, (2) die Authentizität der Sprecher*innen, die ganz ungezwungen 
Nachrichten im Dialekt formulieren, und (3) die erfreuliche Tatsache, dass 
                                                 
1  So gibt es etwa für viele Wikipedia-Artikel eine bairische Übersetzung im Rahmen 

der „Boarischen Wikipedia“ siehe <https://bar.wikipedia.org/wiki/Hoamseitn>. 
2  Dialektologie bezeichnet den Teil der Sprachwissenschaft, der sich aus historischer, 

geographischer und sozialer Perspektive mit dem Phänomen Dialekt beschäftigt. 
Für eine umfassende Einführung siehe Löffler (2003).  
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die Kommunikation in schriftlicher Form erfolgt und somit bereits eine 
grundlegende Transkription vorliegt.  

Freilich bringen diese Vorteile ganz eigene Herausforderungen und 
Probleme mit sich, bspw. wenn die Kommunikation über nicht-öffentliche 
Kanäle erfolgt und die Verfügbarkeit damit eingeschränkt ist. Wenngleich 
die sprachlichen Äußerungen in sozialen Netzwerken einerseits dahinge-
hend authentisch sind, dass niemand die Sprecher*innen explizit zur Äu-
ßerung auffordert, so leidet die dialektale Authentizität doch andererseits 
durch den computervermittelten Übertragungskanal, bei dem sich ganz na-
türlich auch Merkmale von asynchroner Online-Kommunikation mit in die 
Äußerungen einschleichen (bspw. Emojis oder Chat-Sprache). Der zuletzt 
genannte Vorteil der automatischen Transkription birgt ebenfalls Gefahren 
hinsichtlich Objektivität und Konsistenz: Da die Sprecher*innen ihren Di-
alekt nicht einheitlich oder gar nach einem phonetischen Standard 
transkribieren, ist dementsprechend ein hohes Maß an orthografischer Va-
rianz bei den online geschriebenen Dialektbegriffen zu erwarten. Aus 
Perspektive der Dialekt-Lexikologie fehlt schließlich eine entscheidende 
Information: die standardsprachliche Entsprechung bzw. Übersetzung ei-
nes Dialektworts, die nicht unmittelbar aus den sozialen Medien extrahiert 
werden kann.  

In diesem Artikel soll demonstriert werden, dass die Vorteile der mas-
senhaften Verfügbarkeit von geschriebenen Dialektdaten dabei die ange-
sprochenen Nachteile und Defizite überwiegen. Konkret wird dabei ein 
Korpus für einen bairischen Dialekt (ISO 639-3:bar) automatisch aus dem 
sozialen Netzwerk Facebook gewonnen und anschließend standardsprach-
lich übersetzt. Für die Übersetzung binden wir die Mitglieder des sozialen 
Netzwerks Facebook ein und erzeugen so ein neuartiges Dialektlexikon auf 
Basis eines Crowdsourcing-Ansatzes (cf. Howe 2006). Der Beitrag reiht 
sich konzeptuell in eine noch junge Tradition von Studien ein, die das 
„Web als Korpus“ (Baroni et al. 2009; Kilgarriff / Grefenstette 2003) zur 
Untersuchung dialektologischer und soziolinguistischer Fragestellungen 
heranziehen (cf. z. B. Doyle 2014; Eisenstein 2015; Jørgensen et al. 2015; 
Siebenhaar 2005) und liefert erste Impulse für die Erstellung von 
Dialektlexika für den konkreten Anwendungsfall des Bairischen.3 

                                                 
3  Zu diesem Thema wurde im Vorfeld bereits eine grundlegende Machbarkeitsstudie 

publiziert (cf. Burghardt et al. 2016). Weiterhin wurde im Rahmen der TEDx-
Konferenz ein inhaltlich verwandter Vortrag zum Thema „Dialektsprache mit Hilfe 
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2 Bairischer Dialekt 

Im deutschsprachigen Raum ist das Bairische ein weitverbreiteter Dialekt. 
An dieser Stelle sei ein orthografischer Hinweis zur Unterscheidung von 
„Bayrisch“ und „Bairisch“ erlaubt: Die y-Schreibung wurde vom helleno-
philen König Ludwig I. eingeführt und bezeichnet das geografische 
Konstrukt, den Freistaat „Bayern“. Die i-Schreibung findet sich immer 
dann, wenn vom bairischen Dialekt die Rede ist. Diese Abgrenzung ist 
wichtig, da nicht alle Einwohner des Freistaats Bayern im bairischen Dia-
lekt sprechen (sondern bspw. Schwäbisch, Thüringisch und Alemanisch) 
und gleichzeitig Bairisch auch an anderen Orten gesprochen wird, bspw. 
in Österreich (cf. Schmid 2012). Weiterhin ist der bairische Dialekt ein 
stark heterogenes Sprachkonstrukt, dass sich nach Zehetner (1985) in min-
destens fünf größere Dialektfamilien einteilen lässt (siehe Tab. 1). 

Dialektfamilie Regionen 

Nordbairisch Nördliche Oberpfalz / östliches Oberfranken, westliche 
Oberpfalz / östliches Mittelfranken, Mittlere Oberpfalz 

Nordmittelbairisch Südliche Oberpfalz / nördliches Niederbayern, mittlerer 
Bayerischer Wald 

Mittelbairisch Unterer Bayerischer Wald, Ober- und Niederbayern, 
westliches Oberbayern 

Südmittelbairisch Oberbayerisches Alpengebiet 

Südbairisch Werdenfelser Land, Isarwinkel 

Tab. 1: Überblick zu bairischen Dialektfamilien und den Regionen, in denen diese 
hauptsächlich gesprochen werden 

Aufgrund der persönlichen Dialektkompetenz und der Tatsache, dass 
das Mittelbairische die Dialektfamilie mit den meisten Sprecher*innen dar-
stellt (cf. Zehetner 1985), wird in der nachfolgend beschriebenen Fallstudie 
vorrangig diese Dialektfamilie untersucht. 

                                                 
von Facebook erforschen“ gehalten, der bei youtube verfügbar ist (cf. Burghardt 
2017). Mein herzlicher Dank gebührt Daniel Granvogl, der im Rahmen seiner 
Masterarbeit im Fach Medieninformatik maßgeblich zur Umsetzung der hier 
beschriebenen Studie beigetragen hat.  
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3 Korpuserstellung 

Auf dem sozialen Netzwerk Facebook gibt es für Mitglieder die Möglich-
keit, sich in thematischen Gruppen zu organisieren. Solche Gruppen 
können entweder für einen geschlossenen Kreis (bspw. für die Organisa-
tion einer privaten Feierlichkeit) oder aber für die breite Öffentlichkeit 
erstellt werden, wobei letzteren Gruppen jeder beitreten kann. Für unsere 
Zwecke sind vor allem solche öffentlichen Gruppen relevant, die sich ex-
plizit dem Sprechen (bzw. Schreiben) von bairischem Dialekt verschrieben 
haben. Ein wesentliches Auswahlkriterium bei der Vielzahl bestehender 
Dialekt-Gruppen war eine bestimmte Mindestgröße (mind. 500 Mitglie-
der), Aktivität (es werden regelmäßig Nachrichten in der Gruppe veröf-
fentlich) sowie eine primäre Fokussierung auf den mittelbairischen 
Dialekt: 

− Boarisch Bluad: 14.733 Mitglieder4 
Quelle: <https://www.facebook.com/groups/248236578706001> 

− Boarisch redn is in: 5.071 Mitglieder 
Quelle: <https://www.facebook.com/groups/328341027261813/>  

− Niederboarisch für Anfänger und Runaways: 766 Mitglieder 
Quelle: <https://www.facebook.com/groups/121572707986445/>  

Für die Erstellung des Dialektkorpus wurden zunächst sämtliche Nachrich-
ten (siehe Abb. 1) aus den oben genannten Gruppen über die Facebook 
Graph API5 heruntergeladen und im JSON-Format (JavaScript Object No-
tation) gespeichert.  

 

 

                                                 
4  Alle Mitgliederzahlen beziehen sich auf den Zeitraum der Korpuserstellung, die 

bereits im November 2016 erfolgte. 
5  Zur Facebook Graph API siehe <https://developers.facebook.com/docs/graph-

api>. 



Manuel Burghardt | Bairisch 2.0 – Erstellung eines Social Media-Dialektlexikons 

233 

 
 
 
 

 

Abb. 1: Beispielhafte Dialekt-Nachricht aus einer öffentlichen Facebook-Gruppe, die 
sich bei der Gruppenkommunikation primär dem Dialekt verschrieben hat 

Abbildung 2 zeigt die formal-technische JSON-Repräsentation einer 
beispielhaften Nachricht in einer der Gruppen. Wir speichern dabei die 
URL zur entsprechenden Nachricht, Name (hier teilanonymisiert) und ID 
des Autors / der Autorin, das Veröffentlichungsdatum, den Nachrichtentext 
sowie die Anzahl der „Gefällt mir“-Angaben (Likes). 

 
Abb. 2: JSON-Repräsentation der Nachricht. 

Im Ergebnis erhält man so 213.292 Nachrichten von 9.164 unterschied-
lichen Mitgliedern. Als Nächstes erfolgt die Erstellung einer Frequenzliste 
für die insgesamt 101.056 unterschiedliche laufende Wortformen6 ermittelt 
wurden. Offenkundig sind nicht alle Wörter in den Nachrichten Dialekt-
wörter, denn teilweise findet sich eine Mischung aus Dialekt- und Stan-
dardsprache. Noch häufiger allerdings findet sich eine Mischung aus 
Dialekt- und Chat-Sprache (lol, omg, etc.). Ein wichtiger Schritt ist somit 
das Herausfiltern der bairischen Begriffe aus den Sprachdaten.  

In einer vorangegangenen Studie (cf. Burghardt et al. 2016) wurden 
nicht-bairische Begriffe automatisiert entfernt, indem ein Korpus nicht-di-

                                                 
6  Auf die in der automatischen Sprachverarbeitung sonst übliche Grundformenreduk-

tion der Sprachdaten muss hier verzichtet werden, da es (noch) keine automatischen 
Lemmatisierungsverfahren für bairische Dialektwörter gibt. 
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alektaler Onlinesprache (cf. Beißwenger 2013) als erweiterte Stoppwort-
liste verwendet wurde. Leider gingen auf diese Weise viele Dialektwörter 
verloren, die Homographen zu standardsprachlichen Wörtern sind, bei-
spielsweise bairisch nixe (‚nichts‘) und standardsprachlich Nixe (‚Meer-
jungfrau‘) sowie bairisch affe (‚hinauf‘) und standardsprachlich Affe 
(‚Primat‘).7 Für die hier beschriebene Folgestudie wurde deshalb ein qua-
litatives Auswahlverfahren gewählt, d. h. aus der zuvor erstellten Fre-
quenzliste wurden per Hand Dialektwörter aus den 500 häufigsten Wörtern 
extrahiert.8 Im Ergebnis bleiben 259 hochfrequente Dialektwörter übrig. 
Tabelle 2 zeigt die 25 häufigsten Dialekt-Wörter (s. u. Tab. 2). Dabei wird 
deutlich, dass es sich hierbei primär um phonetische Varianten hochfre-
quenter standardsprachlicher Wörter handelt (auch, ich, ist, ...). Wörter, die 
aus lexikalischer Perspektive interessant sind, erscheinen erst im Mittelfeld 
der Frequenzliste, bspw. zefix (Schimpfwort im Sinne von ‚verdammt 
nochmal‘; Häufigkeit 729) oder bua (‚Junge, Bub‘; Häufigkeit 320). 

Zu den entfernten Nicht-Dialektwörtern zählen in erster Linie Eigenna-
men (vor allem Namen der Gruppenmitglieder), aber auch häufige Wörter 
der Standard- und Chat-Sprache (bspw. ja, mehr, Tag, lach, etc.). Für die 
259 Dialektwörter wurde eine Konkordanz mit bis zu zehn Belegsätzen 
erstellt und in einer Datenbank gespeichert. Nachfolgend findet sich ein 
Überblick zu beispielhaften Dialektsätze für den bairischen Partikel fei.9 

(1) ja Gaby des hama mir als Kinda imma gmachd :) und dann af 
d´Nachd s´Lichd ausdrim na hod ma des fei wirklich gsegn .... 

(2) A packal Watschn is fei glei afgrissn 

(3) des hod fei zu mia heid Nachd oana gsagd: er dringd de Noagal 
scho zsam - do san teilweis fasd voie Glasl umanand gschdana 
weis voa lauda Rausch nix mea oibrod ham 

(4) oiso i difdld fei scho hin und wieder an gscheidn Bleedsin aus ;-) 

                                                 
7  Für die automatische Korpusverarbeitung wurden sämtliche Begriffe in Kleinbuch-

staben umgewandelt, sodass die Groß- und Kleinschreibung kein hinreichendes Un-
terscheidungskriterium darstellt. 

8  Dieses Vorgehen ist auch dadurch motiviert, dass wir in der nachgeschalteten Über-
setzung mittels Crowdsourcing ohnehin nur eine begrenzte Anzahl an Dialektwör-
tern übersetzen lassen können. 

9  Für eine Diskussion des Wortes siehe Schmid (2012). 
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(5) dua fei koa Staffe überseng sonst foist hi 

(6) Des hob i fei friara scho a moi gmacht bei meim Onkel aufm Hof. 

(7) Do hertse fei da spass af gei 

(8) schlaf fei ned undam geh ei 

(9) werds fei ned scho wida grob - an Blazaldoag dama damid 
auswoigln sisd nix! 

(10) hmmm - kenn i fei a ned. Petra des is a anders Gai. 

 
 Bairischer Begriff Übersetzung Häufigkeit im Korpus 

1 a  auch 41066 

2 i  ich 36642 

3 is  ist 21599 

4 guad  gut 15917 

5 ned  nicht 14191 

6 de  die 13862 

7 moang  morgen 10737 
8 scho  schon 9693 
9 ma  wir 9178 
10 do  da 8366 

11 no  noch 8336 

12 moing  morgen 7090 

13 mei  man 6251 

14 wos  was 6177 

15 eich  euch 5746 

16 hob  ich habe 5248 

17 scheena  schöner 4883 

18 mi  mich 4129 

19 nix  nichts 3447 

20 hod  hat 3394 

21 schee  schön 3074 

22 wia  wie 3050 
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23 dog  tag 3023 

24 moi  mal 2934 

25 ois  alles 2855 

Tab. 2: Überblick zu den 25 häufigsten Dialektwörtern, deren standardsprachlicher 
Übersetzung sowie deren Häufigkeit im Gesamtkorpus. 

4 Übersetzung mithilfe von Crowdsourcing 

Den nächsten Schritt bei der Erstellung eines Dialektlexikons des Mittel-
bairischen stellt die Übersetzung der Dialektwörter mithilfe eines Crowd-
sourcing-Ansatzes dar. Das Kofferwort Crowdsourcing wurde maßgeblich 
von Jeff Howe (2006) geprägt und beschreibt im Wesentlichen das 
Auslagern (outsourcing) von Aufgaben an Personen, die nicht im her-
kömmlichen Sinne Experten mit einer expliziten Qualifikation für die Be-
wältigung der Aufgabe sind (crowd). Entsprechend müssen die Aufgaben 
so gewählt und präsentiert werden, dass auch Laien ohne Vorkenntnisse 
sie erledigen können. Typische Aufgaben im Bereich Digital Humanities 
und digitales Kulturerbe sind dabei die Klassifikation von Objekten (bspw. 
Texte oder Bilder), die Erweiterung von digitalen Sammlungen (bspw. Fo-
tos oder Sprachaufnahmen) oder die Korrektur und Transkription von 
Texten (cf. Oomen / Aroyo 2011). Für den zuletzt genannten Aufgabentyp 
finden sich besonders viele Beispiele, bspw. das Transcribe Bentham-Pro-
jekt zur Transkription der handschriftlichen Transkripte von Jeremy Bent-
ham (cf. Causer / Wallace 2012) oder das Allegro-Projekt zur 
Transkription von handschriftlichen Melodien historischer Volkslieder (cf. 
Burghardt / Spanner 2017). Transkription lässt sich auch deshalb gut in die 
crowd auslagern, weil die Aufgabe – wenn nicht gerade komplexe Tran-
skriptionsrichtlinien berücksichtigt werden müssen – relativ intuitiv be-
werkstelligt werden kann und kein weiteres Vorwissen benötigt wird. Auch 
die Umsetzung der Aufgabenstellung im Sinne eines Crowdsourcing-
Tools10 ist verhältnismäßig einfach, da im Wesentlichen nur die zu über-
setzende Quelle dargestellt werden muss und ein Eingabefeld für die 
Transkription vorhanden sein muss. 

                                                 
10  Crowdsourcing impliziert hier automatisch die Nutzung des Webs als Plattform und 

die Umsetzung der Aufgaben mithilfe digitaler Tools und Webservices. Digitalität 
ist dabei aber kein hartes Kriterium für Crowdsourcing. So finden sich etwa frühe 
Beispiele für Crowdsourcing in der Ornithologie, die gänzlich ohne digitale 
Netzwerke und Tools auskommen. Richtig ist aber, dass mit der Verfügbarkeit des 
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Auch im vorliegenden Fall, der Erstellung eines Dialektlexikons auf Ba-
sis von online verfügbaren Dialektsätzen, liegt eine Transkriptionsaufgabe 
vor, bei der Dialektwörter in Standardsprache übersetzt werden sollen. 
Eine zentrale Herausforderung bei Crowdsourcing-Ansätzen liegt in der 
Akquise entsprechender crowdworker. Sofern keine finanziellen Anreize 
für das Erledigen einer Aufgabe geschaffen werden können, gilt es, ent-
sprechende Personen auf anderem Wege zu motivieren. Dies gelingt mit-
unter durch eine ansprechende, benutzerfreundliche Präsentation der 
Aufgabe (Burghardt / Spanner 2017), die im Idealfall sogar spielerisch im 
Sinne von Gamification (cf. Deterding et al. 2011) umgesetzt werden kann. 
Zentral für das Gelingen eines Crowdsourcing-Ansatzes ist allerdings, dass 
sich für die Erledigung der Aufgabe ein intrinsisch motivierter Nutzerkreis 
findet, der auf freiwilliger Basis ein Interesse an der Erledigung der Auf-
gabe hat.11 Die Bedingungen für erfolgreiches Crowdsourcing in der vor-
liegenden Studie sind außerordentlich günstig, da die Mitglieder expliziter 
Dialekt-Gruppen ein hohes Maß an intrinsischer Motivation mit sich 
bringen, wenn es darum geht ihre eigene Dialektsprache zu übersetzen: Da 
Dialekt auf der Bedeutungsebene hochgradig ambig ist, besteht ein gestei-
gertes Interesse an einem spezifischen Dialektlexikon, in dem nicht nur die 
eigene Übersetzung, sondern auch potenzielle Varianten anderer enthalten 
sind. 

Für die Übersetzungsaufgabe wurde eine Webanwendung erstellt (siehe 
Abb. 3, links), die sowohl an Bildschirmarbeitsplätzen als auch auf mobi-
len Geräten durch das einfache Klicken auf einen Hyperlink ausgeführt 
werden kann. Beim Design des Interface wurde durch vorherige Benutzer-
tests das Augenmerk auf ein hohes Maß an Intuitivität und 
Benutzerfreundlichkeit gelegt, da möglichst viele der Gruppenmitglieder 
am Übersetzungsprozess teilnehmen sollten. Darüber hinaus wurden un-
terschiedliche Gamification-Aspekte implementiert, bspw. ein einfaches 
System zur Kommunikation des eigenen Fortschritts sowie auch ein inter-
aktiver Avatar, der die Anwender*innen durch die Aufgabenstellung des 

                                                 
Internets auch das Crowdsourcing in ganz anderen Dimensionen möglich ist, da im 
Prinzip jeder mit Zugang zu einem webfähigen Computer Teil einer virtuellen 
crowd werden kann (siehe etwa Amazons Plattform Mechanical Turk: 
<https://www.mturk.com>).  

11  Siehe Oomen und Aroyo (2011) für eine ausführlichere Diskussion der Motivation 
von Teilnehmer*innen an einem Crowdsourcing-Projekt. 
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Übersetzens führt und sie durch aufmunternde Worte in Dialektsprache 
immer wieder zum Weitermachen ermuntert (siehe Abb. 3, rechts).  

  

Abb. 4: Links: Darstellung der Übersetzungsaufgabe auf einem mobilen Endgerät. 
Rechts: Darstellung des Avatars „Beppo“, der die Übersetzer*innen während der 
Aufgabe begleitet und sie immer wieder ermuntert und motiviert die Aufgabe zu 

vollenden. 

Die konkrete Aufgabenpräsentation zeigt einen dialektalen Belegsatz 
aus dem Facebook-Korpus an, in dem das gesuchte Dialektwort hervorge-
hoben ist. Darunter findet sich ein Freitextfeld für die Übersetzung. Wei-
terhin gibt es die Option „Des is koa bairischer Begriff“ (es handelt sich 
nicht um ein Dialektwort) und „Da bin ich überfragt“ (das Wort ist nicht 
bekannt und / oder kann nicht in die Standardsprache übersetzt werden) 
sowie die Möglichkeit eigene Kommentare hinzuzufügen. Die Kommen-
tarfunktion wurde vor allem bei stark ambigen Wörtern (bspw. fei) 
verwendet. In einer Vorstudie wurde deutlich, dass Teilnehmer*innen im 
Schnitt ca. 25 Wörter übersetzen, bevor sie die Aufgabe abbrechen (cf. 
Burghardt et al. 2016). Aus diesem Grund liegt die Obergrenze der zu über-
setzenden Wörter pro Teilnehmer*in in dieser Studie bei 25 Begriffen. Zu 
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Beginn werden die 259 Dialektwörter den Teilnehmer*innen nach dem Zu-
fallsprinzip zugewiesen. Nachdem die ersten Übersetzungen vorliegen, 
werden dann systematisch diejenigen Wörter zum Übersetzen angezeigt, 
die bislang am wenigsten Übersetzungen aufweisen. So wird sichergestellt, 
dass für die unterschiedlichen Worte annähend gleich viele Übersetzungen 
vorliegen. 

Die Crowdsourcing-Übersetzungsaufgabe dauerte insgesamt 4 Wochen 
an. Innerhalb dieser Zeit wurden 3.387 Übersetzungen von 291 Teilneh-
mer*innen erstellt, das bedeutet im Schnitt etwa 13 Übersetzungen für je-
den der 259 häufigsten Dialekt-Begriffe im Facebook-Korpus. Die 
Ergebnisse wurden den Mitgliedern der Facebook-Gruppen als Belohnung 
für ihre Teilnahme an der Crowdsourcing-Studie in Form eines einfachen 
Dialektlexikons zur Verfügung gestellt. Sämtliche Daten liegen auch struk-
turiert vor und können für weitere dialektologische Untersuchungen ge-
nutzt werden.12 

5 Diskussion 

In diesem Beitrag wurde ein neuartiger Ansatz zur Erstellung eines Dia-
lektlexikons des Bairischen auf Basis von Social Media-Sprachdaten vor-
gestellt, der mithilfe eines Crowdsourcing-Ansatzes von der Community 
selbst übersetzt wurde. Mit dieser Studie soll das Potenzial von online 
verfügbaren Dialektdaten für dialektologisch-lexikographische Fragestel-
lungen aufgezeigt werden, dass bestehende Langzeitprojekte, wie etwa das 
Bayerische Wörterbuch (BWB)13, natürlich nicht ersetzen kann, wohl aber 
weiterführende Perspektiven für die Erstellung von Dialektlexika auf Basis 
aktueller Sprachbelege aufzeigen soll. 

Die Neuerungen des hier präsentierten Verfahrens bestehen einerseits in 
der Datenakquise und Korpuserstellung und andererseits in der Überset-
zung der Daten mittels Crowdsourcing. Als wesentlicher Vorteil der Nut-
zung von Social Media-Daten muss deren Aktualität hervorgehoben 
werden. Klassische Wörterbuchprojekte wie das BWB stützten sich vor-
nehmlich auf (mittlerweile) historische Belege, die seit 1913 fortlaufend 
erhoben wurden. Wenngleich diese diachrone Perspektive unverzichtbar 

                                                 
12  Die Daten sind online als Tabelle verfügbar unter <https://bit.ly/2RLDWdA>. 
13  Akademieprojekt Bayerisches Wörterbuch, siehe <https://www.bwb.badw.de/ 

bairische-mundarten.html>. 
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für ein umfassendes Lexikon ist, so scheint die systematische Dokumenta-
tion aktueller Belege ebenso wichtig. Ein weiterer Vorteil liegt in der Au-
thentizität der Facebook-Daten, da die Sprachbelege freiwillig und 
ungezwungen von den Sprecher*innen erstellt werden. Diese Ungezwun-
genheit bringt gleichzeitig auch einige Nachteile mit sich: So fehlen für die 
meisten Belege systematische Metadaten, wie bspw. Geschlecht, Alter, 
Herkunftsort, etc. Weiterhin bestehen gewisse Verzerrungen durch die 
Verschriftlichung des Dialekts, die sicherlich nur näherungsweise die tat-
sächliche Aussprache widerspiegelt. Wie oben beschrieben, ergeben sich 
weitere Verzerrungen durch den Kommunikationskanal Internet, bei dem 
häufig dialektale Sprachbelege mit solchen typischer Onlinekommunika-
tion vermischt werden. 

In Hinblick auf die Übersetzung mittels Crowdsourcing soll als positiver 
Aspekt nochmals die Verfügbarkeit hochgradig motivierter Überset-
zer*innen betont werden. Ein Blick auf das so erstellte Dialektlexikon 
(siehe Tab. 3) offenbart zugleich aber auch die eingangs erwähnten Prob-
leme eines solchen Ansatzes, der häufig Inkonsistenzen und in einzelnen 
Fällen auch Fehler aufweist. So zeigt sich etwa bei den Übersetzungen des 
Dialektworts voi, das neben der korrekten Übersetzung ‚voll‘ auch fälsch-
licherweise ‚viel‘ (aus den Belegsätzen ergibt sich diese Bedeutung nicht) 
übersetzt wird. Offenbar empfinden einige der Laien-Übersetzer den Ver-
stärkungspartikel voll als zu umgangssprachlich und paraphrasieren ihn 
deshalb mit (vermeintlich) standardsprachlichen Begriffen (aus voll gut 
wird dann bspw. total gut oder richtig gut). Einige umschreiben den Be-
griff bzw. dessen Bedeutung durch Adjektive wie verstärkt, intensiv, ext-
rem. All diese Varianten sind offenkundig das Resultat fehlender 
Übersetzungsrichtlinien und objektivierbaren Regeln zur einheitlichen 
Übersetzung. Positiv hervorzuheben ist hier, dass die Mehrheitsüberset-
zung des Begriffs (9 von 16) der korrekten Übersetzung ‚voll‘ entspricht. 
Weiterhin ist zu beobachten, dass Nutzer teilweise die angeführten Belegs-
ätze komplett zu ignorieren scheinen und das jeweilige Wort isoliert über-
setzen. Dies führt häufig zu Inkonsistenzen, bspw. wenn der mehrdeutige 
Begriff wei nicht – wie durch die jeweiligen Belegsätze vorgegeben – als 
‚weil‘, sondern als ‚Weib‘ oder paraphrasiert als ‚Frau‘ übersetzt wird. 
Auch hier findet sich wieder ein Beispiel einer sinngemäßen Paraphrase, 
indem weil als ‚denn‘ übersetzt wird. Auch hier kann man allerdings ins 
Feld führen, dass die Mehrheitsübersetzung korrekt ist. Eine weitere In-
konsistenz wird beim Begriff ghabt deutlich. Wie eingangs beschrieben, 



Manuel Burghardt | Bairisch 2.0 – Erstellung eines Social Media-Dialektlexikons 

241 

lassen wir laufende Wortformen übersetzen. Die Mehrheit der Überset-
zer*innen führt hier korrekt die standardsprachliche Übersetzung ‚gehabt‘ 
an, eine Person gibt als Übersetzung allerdings das Lemma ‚haben‘ an. Es 
ist an dieser Stelle festzuhalten, dass der Crowdsourcing-Ansatz – wie er-
wartet – tatsächlich viele Inkonsistenzen und teilweise auch Fehler bein-
haltet. Gleichzeitig ist das Mehrheitsvotum in den meisten Fällen aber 
korrekt. Bei der Verwendung der Daten sollte also vor allem die 
mehrheitlich angegebene Übersetzung berücksichtigt werden. Alle weite-
ren Varianten sollten kritisch geprüft werden um herauszufinden, ob hier 
wirklich eine linguistisch-relevante Mehrdeutigkeit besteht (wie etwa beim 
nicht eindeutig zu übersetzenden Partikel fei) oder ob die Varianz ggf. 
lediglich aus Unklarheiten und Missverständnissen bei der Übersetzungs-
aufgabe resultiert. Für künftige Studien nach diesem Ansatz empfehlen wir 
dringend den crowdworkern grundlegende Übersetzungsregeln und Bei-
spielübersetzungen zur Verfügung zu stellen. Idealerweise erfolgt vor der 
eigentlichen Übersetzungsaufgabe eine kurze Einführung in Form eines in-
teraktiven Tutorials. 

Dialektwort Korpushäufigkeit Übersetzungen 

Häufigkeit der 
jeweiligen 

Übersetzung 

voi 451 voll 9 
  

viel 2 
  

verstärkt 1 
  

total 1 
  

richtig 1 
  

intensiv 1 
  

extrem 1 

wei 437 weil 12 
  

denn 1 
  

weib 1 
  

frau 1 

ghabt 458 gehabt 12 
  

haben 1 
  

getragen 1 
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fei 436 aber 8 
  

user_didnt_know 3 
  

im Übrigen 1 
  

gell 1 
  

sowieso 1 

Tab. 3: Auszug aus dem mittels Crowdsourcing erstellten Dialektlexion. 

Die eingangs beschriebenen Inkonsistenzen bei der Transkription, die 
keinen einheitlichen Richtlinien folgt, offenbart zunächst einen erhebli-
chen Nachteil. Andererseits kann durch einen demokratischen 
Übersetzungsansatz argumentiert werden, dass keine subjektive Verzer-
rung durch wenige Experten-Redakteure erfolgt, sondern vielmehr ein 
Mehrheitsvotum aus vielen parallelen Übersetzungen gezogen werden 
kann. Nachteilig ist hier wiederum das bereits angesprochene Fehlen von 
Metadaten, die es bspw. erlauben würden Unterschiede in der Übersetzung 
mit regionalen oder altersspezifischen Variablen in Verbindung zu setzen. 

6 Abschließende Betrachtungen 

Die hier präsentierte Studie belegt das Potenzial nutzergenerierter Dialekt-
belege und entsprechender Übersetzungen, zeigt aber gleichzeitig Ein-
schränkungen im Bereich der Korpuserstellung und des Crowdsourcing 
auf, die in Folgestudien systematisch adressiert werden müssen. Für eine 
Übertragbarkeit des hier beschriebenen Ansatzes auf andere Dialekte ist 
hervorzuheben, dass sich auf Facebook auch viele weitere Dialekt-Grup-
pen jenseits des Bairischen finden, bspw. die öffentliche Gruppe „Platt-
deutsch – the language of champions!“, die mehrere tausend Mitglieder 
aufweist.14 Eine Erweiterung bestehender dialektologischer Arbeitspraxen 
um den in diesem Artikel vorgestellten Ansatz eröffnet neuartige For-
schungsperspektiven, die gleich in zweifacher Hinsicht Charakteristika der 
Digital Humanities15 aufgreifen: Einerseits kommen digitale Tools im 
Sinne der computergestützten Korpuserstellung zum Einsatz, andererseits 

                                                 
14  Facebook-Gruppe „Plattdeutsch“: <https://www.facebook.com/groups/831303684 

3/>. 
15  Siehe hierzu auch die Taxonomie von Roth (2019). 
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wird durch die Analyse von Social Media-Daten ein genuin digitales Kul-
turphänomen untersucht. 
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Pragmatic Explorations towards Understanding 
Wikipedia in an Academic Context 

Lindsey Seatter, Alyssa Arbuckle, Randa El Khatib, Ray Siemens, Daniel 
Sondheim, Caroline Winter, ETCL and INKE Research Groups 

Résumée 
Construit au cours des vingt dernières années et contenant maintenant des mil-
lions d’articles divers, Wikipédia est devenu une encyclopédie mondialement 
reconnue et un puits profond d’informations utilisées quotidiennement par le 
grand public. Alors que Wikipédia était à l'origine étiqueté par les universitaires 
comme non digne de confiance, introuvable et tabou, la compréhension actuelle 
de la plate-forme évolue. Notamment, les chercheurs et chercheuses commen-
cent à saisir le vaste potentiel offert par Wikipédia pour un engagement étendu 
et légitime avec les créateurs et créatrices de connaissances à la fois au sein et 
au-delà de l'académie. Cet article traite de quatre initiatives de connaissances 
ouvertes menées par l’Electronic Textual Cultures Lab à l'Université de Victoria 
qui explorent l’impact de la participation à Wikipédia. 

Abstract 
Built over the last twenty years and now containing millions of diverse articles, 
Wikipedia has become a globally recognized encyclopedia and a deep well of 
information used daily by the general public. While Wikipedia was originally 
labelled by academics as untrustworthy, untraceable, and taboo, present under-
standings of the platform are shifting. Notably, scholars are beginning to grasp 
the vast potential offered by Wikipedia for extended, legitimate engagement 
with knowledge builders both within and beyond the academy. This paper dis-
cusses four open knowledge initiatives spearheaded by The Electronic Textual 
Cultures Lab at the University of Victoria that explore the impact of Wikipedia 
participation.  

 

1 Introduction 

Launched nearly two decades ago, Wikipedia was designed with the lofty 
aim of creating “a free encyclopedia – indeed, the largest encyclopedia in 
history, both in terms of breadth and depth” (Wikipedia 2019d). This goal 
has, by most measures, since been realized: English Wikipedia contains 
nearly 6.2 million articles that boast a daily pageview average of over 263 
million (cf. Wikipedia n.d.; MusikAnimal et al. 2020). Since 2003, it has 
been hosted by the Wikimedia Foundation, which offers a suite of 
knowledge tools including hundreds of additional language encyclopedias, 
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an open book publishing framework, a data repository, a media common, 
and other educational resources (cf. Wikipedia Contributors 2020). Emerg-
ing out of the Web 2.0 movement in the early 2000s, Wikipedia moves 
beyond merely harnessing user content and, instead, is almost entirely con-
stituted by user contributions (cf. Tkacz 2015: 4). 

Interestingly, academic perceptions of Wikipedia are now changing. Pre-
viously, Wikipedia was considered to be fraught with potentially illegiti-
mate information, developed by untraceable amateurs, and reviewed by 
similarly unknown actors – in short, untrusted sources. Presently, many 
scholars consider Wikipedia as a platform with considerable potential for 
legitimacy and engagement by those within and beyond academic profes-
sions (cf. Burke 2012; Vandendorpe 2015). Sustained attention to article 
creation, editing, and approval practices have improved qualitative assur-
ance such that the site has become increasingly reliable and comprehen-
sive. Current efforts underway to broaden and diversify the encyclopedia 
speak to its further potential as well. In contrast to the commonly defined 
antagonistic relationship between the university and public knowledge (cf. 
Leitch 2014: 6), this paper seeks to demonstrate how – through experimen-
tation, productive failure, and redoubled efforts – Wikipedia can facilitate 
impactful and expansive knowledge sharing. The potential power of Wiki-
media projects as platforms for academic research, pedagogy, and 
knowledge dissemination is immense.  

Over the past decade, The Electronic Textual Cultures Lab (ETCL) has 
been collectively focused on the pursuit of open social scholarship, and 
Wikipedia and its related initiatives are a foundational part of the open 
knowledge ecosystem. The ETCL is a “collaborative centre for digital and 
open scholarly practices” (Electronic Textual Cultures Lab 2018) located 
at the University of Victoria (UVic) in Victoria, Canada. With a mandate 
including research, teaching, and service activities, the ETCL is an intel-
lectual hub for the activities of some twenty local faculty, staff, and stu-
dents as well as visiting scholars, who work closely with research centres, 
libraries, academic departments, and projects locally, regionally, and inter-
nationally. As a research group, the ETCL values openness and, as such, 
often conducts research projects centred on the topics of public knowledge, 
social knowledge creation, and knowledge sharing. Using our joined ef-
forts to populate Wikipedia and its various platforms aligns directly with 
our ethos, and we have undertaken key research activities in order to study 
how best to engage with Wikipedia from an academic standpoint.  
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Using four case studies, this paper presents the results of our research 
team’s efforts to understand the role of Wikipedia and other tools in the 
Wikimedia suite in real terms, in the midst of its changing perception 
among those in academic professions. First, it examines the pilot Wikipe-
dia Engagement Project, which experimented with the integration of schol-
arly knowledge and Wikipedia pages. Second, it looks at the innovative 
social, scholarly edition of the Devonshire Manuscript in Wikibooks, 
Wikimedia’s platform for user-generated and -edited textbooks. Third, 
partnering with Implementing New Knowledge Environments (INKE), the 
Federation of the Humanities and Social Sciences, and the UVic Libraries, 
the ETCL has developed an Honorary Resident Wikipedian program that 
appoints prominent open scholarship researchers as stewards to help pro-
mote Wikipedia engagement through delivering lectures and leading edit-
a-thons. Finally, the latest public scholarship effort has been the creation 
of the Open Knowledge Program, a group of initiatives that invites univer-
sity faculty, staff, and students, as well as community members, to propose 
individual research projects, develop them with lab support, and contribute 
knowledge to Wikipedia. This paper details the successes and challenges 
of these four Wikipedia-based open scholarship initiatives and shares our 
collected reflections on the lessons we have learned across each instance 
in terms of how to best incorporate academic research and scholarship into 
a public knowledge environment. 

2 Initiative 1: Wikipedia Engagement 

In 2017, the ETCL and INKE embarked on a joint venture to better under-
stand how to weave elements of their scholarship into the social infor-
mation environment of Wikipedia. The principal motivation behind the 
project was the INKE advisors’ desire to share their research with the pub-
lic, as appropriate given their collective focus on open social scholarship 
and the publicly-funded nature of the project at large. The overall aim of 
the Wikipedia Engagement Project was to mobilize the knowledge created 
by a delineated team by engaging on an open platform, thereby working to 
understand how best to expand the audience and impact potential of their 
shared research.  

Notably, this project was the first instance of either group working in 
this way, i.e., the large scale, continuous editing and enhancing of popular 
encyclopedia pages on the Wikipedia platform. Despite the team having 
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previous experience with Wikibooks, this initiative highlighted unique 
Wikipedia challenges. As with many exploratory digital humanities pro-
jects, the Wikipedia Engagement Project was primarily defined by its pro-
ductive failure – in particular the discovery of some the pragmatic pitfalls 
of crossing between traditional, closed publication and public-facing, open 
scholarship. In the end, it was the iterative, persistent efforts of the two 
ETCL graduate research assistants that resulted in a more nuanced under-
standing of how to best share knowledge in the Wikipedia environment. In 
what follows, we present our experience as an open and transparent narra-
tive in order to share lessons learned with others who may be considering 
similar engagements. 

As previously mentioned, the Wikipedia Engagement Project was pri-
marily carried out by two graduate research assistants under the supervi-
sion of the ETCL’s assistant director of operations. The graduate research 
assistants worked in a research-writing rotation: spending one week 
reading INKE research on specific topics followed by a second week spent 
adding references to Wikipedia where pertinent and appropriate. The initial 
implementation of this workflow was quite smooth; however, after the first 
round of edits, most of the graduate research assistants’ work was reverted 
(i.e., undone by other editors on the Wikipedia platform) due to a perceived 
conflict of interest. The edits were reverted by a more senior Wikipedia 
member (with “extended confirmed” user status) with an edit count of over 
61,000, at the time of the incident. While Wikipedia is often thought of as 
egalitarian and non-hierarchical (cf. Sanger 2009: 52), there are commu-
nity roles and power structures that dictate participation. As newcomers to 
Wikipedia, the graduate research assistants lacked an established profile 
and, therefore, sat at the bottom of the organizational hierarchy.  

The reason for the reversions was that the contributions made by the 
graduate research assistants were perceived to be in violation of Wikipe-
dia’s content policies regarding neutral point of view (NPOV) and no 
original research (NOR). NPOV refers to the author’s perspective on and 
relationship to the content, in particular “representing fairly, proportion-
ately, and, as far as possible, without editorial bias, all of the significant 
views that have been published by reliable sources on a topic” (Wikipedia 
2019b). On the other hand, the NOR mandate states that “Wikipedia article 
must not contain original research” or ideas for which “no reliable, pub-
lished sources exist” (Wikipedia 2019c). Because the graduate research as-
sistants were adding references to original work carried out by their 
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colleagues, their edits were deemed inappropriate for Wikipedia according 
to the NPOV and NOR policies by the specific user who had reverted their 
work. 

Limiting the participation of individual scholars who are endeavoring to 
add reliable contributions seems antithetical to the idea of Wikipedia as a 
digital encyclopedia of all collected knowledge. Wikipedia could benefit 
greatly from the content expertise offered by academic researchers. How-
ever, it is also understandable why the tenets of NPOV and NOR are criti-
cal to maintaining the integrity of Wikipedia and preventing biased rhetoric 
or “shameless self-promotion” (Logan et al. 2010: 2). In the end, what we 
determined as the most reasonable way forward – and the consensus on 
Wikipedia, in consultation with other editors – is that references to one’s 
work are acceptable if they are measured, relevant, and within reason (cf. 
Wikipedia 2019a). The issue at hand in the case of the Wikipedia Engage-
ment Project was that at least one editor found the references to be exces-
sive, and that editor had much more control in the system due to their user 
status. 

Despite the challenges of this pilot project, the ETCL team has found 
several positive ways to work with Wikipedia and other Wikimedia pro-
jects, including publishing a Wikibooks edition of the Devonshire Manu-
script, creating the Honorary Resident Wikipedian program, and 
developing the Open Knowledge Practicum Program. Each of these efforts 
will be featured in succession below, demonstrating that while the relation-
ship between academia and Wikipedia can sometimes be complicated and 
controversial, it also provides the potential for fruitful, cross-community 
knowledge sharing. 

3 Initiative 2: Wikibooks Edition of the Devonshire Manuscript  

A Social Edition of the Devonshire Manuscript is an edition of a 16th cen-
tury verse miscellany published on the Wikibooks platform.1 The Devon-
shire Manuscript is an important piece of literary history, as it represents 
the first preserved instance of men and women writing together in a coterie. 
Directed by Dr. Ray Siemens, this project grew out of a desire to share a 
decidedly academic edition with a much wider audience – including enthu-
siasts and para-academics. Working under Siemens’s direction, members 
                                                 
1 A Social Edition of the Devonshire Manuscript is available at 

https://en.wikibooks.org/wiki/The_Devonshire _Manuscript. 
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of the ETCL – namely Constance Crompton, Daniel J. Powell, Alyssa Ar-
buckle, and Alyssa McLeod – iterated a previous electronic edition of the 
work into its Wikibook manifestation. The Wikibook includes many of the 
features one would expect from a standard scholarly edition: it contains 
both an editorial and textual introduction, appendices, genealogical tables, 
and paleographic information. But it has one key difference from its more 
traditional counterparts: A Social Edition of the Devonshire Manuscript is 
available online, open access, and is not only free to anyone to read but 
also free to anyone to edit.  

 
Figure 1: Table of Contents Page for Wikibooks “A Social Edition of the Devonshire 

Manuscript” (Wikibooks Contributors 2020). 

The openness of this project was startling, at first, to those who were not 
accustomed to seeing their academic work so freely distributed as well as 
so open for social participation. As stated in the prefatory note for the edi-
tion, “[t]he social edition is a work that brings communities together to 
engage in conversation around a text formed and reformed through an on-
going, iterative, public editorial process” (Wikibooks Contributors 2014) – 
a process not unlike the many-handed creation of the original Devonshire 
Manuscript itself. But it was this very focus on conversation and multiple 
community engagement that was a sticking point for some, and concerns 
were voiced regarding vandalism and accreditation. In order to assuage 
these concerns, the ETCL team put a mechanism in place to monitor the 
online edition for attacks. Although every Wikipedia editor’s contribution 
to a page is already recorded via Wikipedia’s own minute versioning sys-
tem, we also implemented a system where edits are visualized by an 



Seatter / Arbuckle / El Khatib / Siemens / Sondheim / Winter | Understanding Wikipedia 

251 

automatically generated pie chart linked to in the “Discussion” section of 
each page of the book. 

 
Figure 2: Content Page for Wikibooks “A Social Edition of the Devonshire Manu-

script” (Wikibooks Contributors 2020). 

A Social Edition of the Devonshire Manuscript is a testament to the pos-
sibilities of creating knowledge in more open, and more social, spaces. The 
Wikibook – and corresponding Twitter presence – has been engaged with 
by many individuals who do not self-identify as academics but rather as 
community members with a sincere interest in 16th century Tudor culture. 
These individuals have communicated with the Devonshire Manuscript 
Editorial Group on Twitter, added edits and images to the Wikibook, and 
monitored the Wikibook for potential vandalism. Such a project reinforces 
the importance of exploring open scholarship projects, regardless of the 
challenges that might come along with working in such an unconventional 
way.   

4 Initiative 3: Honorary Resident Wikipedian 

A partnered initiative – primarily with UVic Libraries, as well as with 
INKE and the Federation for the Humanities and Social Sciences – the 
Honorary Resident Wikipedian program began in 2014. This program fa-
cilitates an open scholarship expert sharing their knowledge on the UVic 
campus twice a year via dedicated talks and an accompanying Wikipedia 
edit-a-thon. The Honorary Resident Wikipedian appointment grew out of 
the ETCL and UVic Libraries’ shared interest in developing programming 
that could bridge academic and non-academic communities. Indeed, vari-
ous students, librarians, faculty, academic staff, and community members 
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have participated in edit-a-thons held at the UVic Libraries. Christian 
Vandendorpe, a Professor Emeritus from University of Ottawa, served in 
this role from 2014-16, and Constance Crompton, Canada Research Chair 
in Digital Humanities at the University of Ottawa, served from 2017-18. 
Erin Glass, Digital Scholarship Librarian at University of California San 
Diego, served from 2019-20, and Silvia Gutiérrez De la Torre, Digital Hu-
manities Librarian at the Daniel Cosío Villegas Library at El Colegio de 
México in Mexico City, is the Honorary Resident Wikipedian for 2020-21. 

The Honorary Resident Wikipedian program has seen prominent uptake 
in the local media. The Canadian Broadcasting Company (CBC) inter-
viewed Vandendorpe upon his appointment. When asked how he would 
convince fellow academics of the merits of engaging with Wikipedia 
Vandendorpe answered, 

I don’t tell them to abandon their general work and research, but to share their 
research online with open access so that people can use it to add to Wikipedia. 
Secondly, professors have a responsibility toward the public good. And they have 
interest that their discipline be known correctly by the general public. (CBC 
2015). 

Vandendorpe expands on the notion of an academic’s responsibility to 
the public good in a subsequent University Affairs article, where he states 
“[b]y contributing to Wikipedia and by nurturing this important sector of 
the knowledge ecosystem, academics serve both the public good and their 
disciplines, sharing their interests in the meme pool of culture” 
(Vandendorpe 2015).2 The second Honorary Resident Wikipedian, Cromp-
ton, took up the thread of academic engagement during her tenure in this 
role. For instance, during Open Access Week 2018, Crompton gave a free, 
public talk titled “Donating and Developing: Contributing to Wikipedia to 
Make a Better Web”, where she extolled the various features of the Wiki-
media suite of projects for contributing to and cleaning up publicly availa-
ble data. Recently, the ETCL and UVic Libraries have taken the Wikipedia 
conversations and training off campus. In collaboration with Glass in 2020, 
we worked with off-campus partners in the Victoria GLAM (Galleries, 
Libraries, Archives, and Museums) community to organize a community 
Wikipedia edit-a-thon at Point Ellice House, a local historic house mu-
seum, an event that was postponed due to the COVID-19 pandemic. We 
have since adapted the program, and hosted Gutiérrez for a virtual free, 
                                                 
2 Please see https://etcl.uvic.ca/hrw/ for additional media coverage on Vandendorpe. 
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public talk and Wikipedia edit-a-thon. The Honorary Resident Wikipedian 
program serves as an effective outreach mechanism whereby those within, 
besides, and beyond the academic structure can take part in socially creat-
ing knowledge.  

5 Initiative 4: Open Knowledge Practicum Program  

After the series of theoretical and practical engagements with open schol-
arship outlined above, the ETCL, in partnership with UVic Libraries and 
the Faculty of Humanities, launched the Open Knowledge Program. The 
Open Knowledge Program invites university and community members and 
attendees at the Digital Humanities Summer Institute (DHSI) to participate 
in a variety of the ETCL’s open initiatives. Motivated by a desire to make 
the physical space of the lab more accessible to researchers who share in 
the ETCL’s mission to cultivate “the practices and values of open scholar-
ship” (Electronic Textual Cultures Lab 2018), the program serves as an 
incubator for projects and assists fellows by offering designated work-
stations, colleague consultation, skills training, and project planning and 
management support. 

Launched in 2017 and counting over 30 alumni, the Open Knowledge 
Practicum (OKP) – the first initiative in the program – hosts fellows in the 
lab for three hours a week and is aligned with standard academic terms, 
with the average practicum ranging between one and two terms. OKP pro-
jects do not adhere to a specific format; rather, participants are encouraged 
to make knowledge in their field accessible through an open format best 
suited for their unique work. Additionally, fellows contribute research out-
comes to Wikipedia and other Wikimedia projects. Our motivation to con-
tribute to Wikipedia is shared with Vandendorpe (2015), who emphasizes 
the importance of doing our part to make Wikipedia a reliable resource for 
researchers and members of the public alike. Since Wikipedia is so widely 
used, contributing research makes knowledge openly available to users on 
a platform they already use, in a way that they are most likely to find it. 

To date, participant contributions to Wikipedia have been of varying de-
grees. Some fellows choose to enrich existing articles by adding more ref-
erences, copyediting, or adding sections to existing topics; others remedy 
gaps in the knowledge base by creating new articles altogether. For 
example, 2018 OKP fellow and UVic philosophy graduate student Harris 
Watt created a Wikipedia article for Charles Arthur Campbell, a prominent 
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twentieth-century philosopher who contributed to the development of met-
aphysical philosophy. Watt found that there was a lack of online, open ac-
cess scholarship detailing Campbell’s work. Over the course of the term, 
Watt developed and published a Wikipedia page detailing Campbell’s 
biography and main philosophical doctrines; he also managed to track 
down and make openly available the only known photograph of Campbell. 
UVic Victoria English graduate student Caroline Winter created Wikipedia 
articles for five short stories by Mary Wollstonecraft Shelley and contrib-
uted to a sixth, and linked these pages to a digital scholarly edition of the 
stories created during an OKP in 2017. Another substantial contribution to 
Wikipedia was made by UVic Libraries subject librarian Ying Liu in 2018-
19. Liu created an article on The New Republic newspaper (1911-84), one 
of the longest-running Chinese newspapers in North America. The Wik-
ipedia article outlines the history of The New Republic and highlights its 
contribution to our understanding of the progression of Chinese immigrant 
communities in Canada, their political affiliations and relationships with 
other Canadian ethnic communities, and their response to major worldwide 
political and economic developments over the better part of the 20th cen-
tury. All of the contributions to Wikipedia made through the OKP, includ-
ing these three articles, have made research openly available to read and 
edit by Wikipedia users all over the world, and all have engaged in the 
encyclopedia’s process of open social knowledge creation. 

 
Figure 3: Wikipedia Page for Charles Arthur Campbell (Wikipedia Contributors 

2018). 
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Figure 4: Wikipedia Page for Mary Shelley's “Transformation” (Wikipedia Contribu-

tors 2019b). 

 

 
Figure 5: Wikipedia Page for The New Republic newspaper Wikipedia Contributors 

2019a). 

Through the Open Knowledge Practicum, researchers affiliated with the 
ETCL are trained to contribute their expertise to Wikimedia projects. In 
turn, they can encourage other academic and citizen scholars to join the 
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open knowledge movement. In addition to the term-long Open Knowledge 
Practicum, the Open Knowledge Program includes the Open Knowledge 
Practicum at the Digital Humanities Summer Institute (OKP@DHSI) and 
the Open Knowledge Residency. The OKP@DHSI is a more condensed 
version of the practicum that takes place over three days before the annual 
institute and is open to all DHSI attendees and instructors. The most recent 
initiative, the Open Knowledge Residency, is a one-week, intensive pro-
gram for graduate students at UVic to develop an aspect of their thesis or 
dissertation in the ETCL and share research findings in open access venues, 
including Wikipedia.  

6 Conclusion 

In his monograph A Social History of Language: From the Encyclopédie 
to Wikipedia, Peter Burke (2012: 274) argues that Wikipedia offers a “vivid 
example” of reflexivity through its ability to enact self-criticism, impose 
revision, facilitate discussions, and allow knowledge to be socially situ-
ated. Our own experiences working with Wikipedia in an academic context 
have demonstrated the importance of iteration: the willingness to react, re-
calibrate, and restart. Such reflexivity has been crucial for the ETCL’s in-
tellectual engagement with the concept of open scholarship and the 
possibilities of socially creating knowledge. The Wikipedia Engagement 
Pilot project presented a critical learning experience for our research team 
and educated us on the affordances, boundaries, and community practices 
of Wikipedia. This understanding has been deepened through the leader-
ship of Vandendorpe, Crompton, Glass and now Gutiérrez in their roles as 
Honorary Resident Wikipedians. The Social Edition of the Devonshire 
Manuscript marked a key moment of extended Wikipedia engagement for 
the ETCL, and modeled for our wider academic community how open 
knowledge platforms can be used to circulate scholarship and encourage 
the participation of broad, diverse publics. Our efforts have continued and 
have grown exponentially in the creation and success of the Open 
Knowledge Practicum Program, which is already in its fourth year. Over-
all, as each of these various projects demonstrate, Wikipedia offers the 
members of our research collective an opportunity to connect with varied 
publics over the creation and dissemination of knowledge, thereby facili-
tating a more robust community of engaged and informed global citizens.  
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The place of models and modelling in Digital Humanities: 
some reflections from a Research Software Engineering 

perspective 
Arianna Ciula, Geoffrey Noël, Paul Caton, Ginestra Ferraro, Tiffany 

Ong, James Smithies, Miguel Vieira 

Sommario 
Il presente contributo illustra una posizione sul ruolo dei modelli e della model-
lizzazione nel contesto del Research Software Engineering (RSE) nelle Digital 
Humanities (DH). La nostra ipotesi è che all'interno del contesto nel quale opera 
il King’s Digital Lab, influenzato da fattori storici e di gestione manageriale, la 
produzione di modelli è di fatto il contributo essenziale dell'RSE all'epistemolo-
gia di DH. Tuttavia, riteniamo che quando considerate da una prospettiva di RSE 
olistica, che include - pur non essendo ad essa limitata – la modellizzazione em-
pirica e predittiva, queste attività di modellizzazione non siano state studiate in 
modo abbastanza sistematico da supportare a pieno questa posizione. Il nostro 
contributo può soltanto indicare qualche idea e abbozzare un approccio che mer-
iterebbero ricerche più approfondite. 

Abstract 
This paper1 offers a position on the role of models and modelling in the context 
of Research Software Engineering (RSE) in Digital Humanities (DH). Our hy-
pothesis is that within the context that King’s Digital Lab operates, shaped by 
historical and management factors, the production of models is arguably the core 
contribution of RSE to the epistemology of DH. However, we argue that, when 
analysed from a holistic RSE perspective, encompassing but not limited to em-
pirical and predictive modelling, these modelling activities have not been stud-
ied systematically enough to support such a claim in straight-forward ways. Our 
contribution can only gesture at some ideas and sketch a framework that would 
need further research. 

 

1 Context 

It is important to consider the institutional milieu which informs this paper. 
The authors currently cover different roles at King’s Digital Lab (KDL), a 

                                                 
1 A preliminary version of this paper was presented at the symposium Computational 

Text Analysis and Historical Change, held at Humlab, Umeå University (Sweden), 
4-6 September 2019 as well as other venues and then expanded for the ADHO 2020 
Digital Humanities conference (cf. Ciula et. al 2020). 
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Research Software Engineering (RSE) team hosted by the Faculty of Arts 
& Humanities at King’s College London. In operation since 2015 and of-
ficially launched in November 2016, KDL is a Digital Humanities (DH) 
lab with significant research software engineering capacity. The team pro-
vides software development and infrastructure to departments in the Fac-
ulty of Arts & Humanities while also collaborating with a range of external 
partners in the higher education and cultural heritage sectors (King’s Dig-
ital Lab 2018).2 

The team includes research analysts and software engineers, designers, 
and systems managers. The engineering team is supported by a project as 
well as a lab manager, director, and deputy director. 

According to Hans Radder “experimentation involves the material real-
ization of an experimental process (the object of study, the apparatus, and 
their interaction)” (Radder 2003: 4). In the case of KDL, the experimental 
process is realised in its Software Development Lifecycle (SDLC). As the 
diagram in figure 1 illustrates, the SDLC guides the interactions within 
KDL’s experimental process. For the experimental process to take place at 
all, experts are needed. Expertise entails roles, professional identity, ca-
reers but also tacit knowledge and stability (cf. Smithies 2019). The ‘appa-
ratus’ in this case are the technical systems considered adequate for KDL’s 
experimental process; these range from the lab’s infrastructure architecture 
to technology stack, to the range of tools and apps used for development 
(as well as for project management and monitoring purposes).  

                                                 
2 As outlined in King’s Digital Lab (2018), KDL is a research infrastructure in the 

sense that:  
We design and implement systems, infrastructure, tools, and processes needed to produce a 
heterogeneous range of high quality digital scholarly outputs (from historical databases and digital 
editions to data visualisations and infographics, from georeferenced maps to natural language processing 
workflows and immersive experiences).  
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Figure 1: KDL Software Development Lifecycle (SDLC) by Ong (cf. King’s Digital 

Lab 2019). 

The diagram describes the lifecycle of a project idea evolving from an 
initial contact with partners to the final release and maintenance phases. 
Key milestones in KDL projects are easily mappable to Agile dynamic sys-
tems development method (DSDM) – characterised by strong foundations 
and governance – and its project phases (cf. Agile Business Consortium 
2014), namely pre-project, foundations and feasibility assessment. They 
run from initial contact to the first kick off meeting, followed by an evolu-
tionary development phase with planned deployments and release process, 
followed in turn by the post-project phase (cf. Ciula / Smithies 2023). KDL 
adopted a tailored version – under continuous improvement - of Agile 
DSDM to manage priorities within and across multiple projects and to 
acknowledge the fluid nature of the design and development processes as 
the solution and the research context evolve during projects lifecycles (cf. 
King’s Digital Lab 2018). 

As argued elsewhere (cf. Smithies / Ciula 2020; Ciula / Smithies 2023), 
the core intellectual challenges – entangled with technical ones – KDL 
faces lie in aligning the four dimensions of the lab’s multifaceted socio-
technical ecosystem: team, data, models, and systems. The range of inter-
actions amongst the team, systems, processes, and products of modelling 
at a given moment in time are guided by pragmatic alignment between the 
social reality of the laboratory environment, technological innovations, 
standards, digital methods and relevant conceptual frameworks.  
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2 Definitions: Digital Humanities, modelling and models 

KDL operates within a unique context. It claims its origins in the pioneer-
ing work of colleagues at King’s College London working in applied 
computing in the Humanities, beginning in the 1970s (cf. Short et al. 2012). 
However, the crossings between RSE and DH communities at King’s and 
internationally are only recently being highlighted and explored (cf. Gold 
2009; Smithies 2019; DHTech Group 2019). We argue that the study and 
building of models is one of the dimensions via which these crossings 
emerge more vividly, with substantial epistemological implications and in-
novative ramifications for the field of DH as a whole. We intend models 
here in a relatively wide sense, as artefacts of different kinds including but 
not limited to computational models. We focus mainly on data and 
interface models as opposed to computational and methodological process 
modelling which are by nature less amenable to being captured in a snap-
shot and pinpointed. A systematic study of the former can however also 
reveal insights on the latter. 

DH is humanities scholarship transformed and extended by the digital and 
vice versa. This mutual transformation and extension concerns tools as 
well as epistemologies (cf. Ciula 2017; Ciula / Marras 2019: 35) and is the 
object of critical research in DH. DH praxis foregrounds a modelling ac-
tivity that is present in most research but often unexamined. The core prac-
tice of research in DH, as practiced in KDL, is modelling (e.g. cf. McCarty 
2005: 20–72; Buzzetti 2002; Beynon / McCarty 2006; Flanders / Jannidis 
2018), which implies the translation of complex systems of knowledge or 
conceptual frameworks into computationally processable models or 
operational frameworks. The centrality of modelling to KDL is contingent 
on historical factors - mainly the historical development of DH at King’s, 
and KDL’s intellectual history linked to the humanities computing tradi-
tion - as well as on its first director wanting to position KDL at the inter-
section of engineering and theory, with modelling being the obvious 
vanishing point between the two (Smithies 2017).   

Findings from a recent project (cf. Ciula et al. 2018) which reflected on 
definitions of modelling and how they apply to the DH context could be 
summarised in the following points: 
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1. Modelling is a process of signification and in particular a creative 
process of thinking and reasoning, where meaning is made and ne-
gotiated through the creation and manipulation of external represen-
tations. 

2. Adopting Nancy Nersessian’s (2008) continuum hypothesis whereby 
modelling in research is a refinement of modelling in everyday life, 
modelling as a research strategy is a process by which researchers 
make and manipulate external representations - what Peter Godfrey-
Smith (2009) calls “imaginary concreta” - to make sense of objects 
and phenomena.  

Such a definition of modelling spans the whole range from ‘deformative’ 
to empirical modelling3 and is inclusive of formal or predictive modelling 
(cf. e.g. Joslyn and Turchin 1993). Models are external representations cre-
ated and manipulated for specific purposes; they are the residues of mod-
elling processes which make them potential objects of study in philosophy 
of science but also in other disciplines. From this wide perspective, models 
are indeed documents which can be studied across the history of the hu-
manities tradition also prior to the introduction of computational model-
ling.4 

KDL assumes, therefore, in the tradition of applied computing in the hu-
manities and histories of the humanities such as Rens Bod’s, that modelling 

                                                 
3 Cf. what James Smithies argues with respect to DH modelling as an example of 

postfoundational epistemology and methodology (Smithies 2017: 174-9), and to 
what he labels “software intensive research” in the humanities:  

[…] data analysis in the humanities functions along a continuum of practice, from rigorous studies that 
ask to be critiqued in formal mathematical terms, to studies in corpus linguistics that use data analysis to 
build empirically verifiable arguments, to heuristic explorations that aim to surface unexpected 
information from a large dataset or ‘deform’ a text in unexpected ways to prompt new readings of it. At 
this end of the continuum, algorithmic analysis is used as a hermeneutic rather than empirical method. 
(Smithies 2017: 168). 

4 With this respect, Rens Bod claims the following: 
Modelling is ubiquitous in the humanities: while scholars do many things, the search for patterns and 
principles, and the links between them, is found in all humanistic disciplines and periods. Modelling in 
antiquity consisted mainly of explaining and constraining patterns by means of principles. In the early 
modern period, modelling also included the prediction and refutation of patterns by means of these 
principles. Since the late nineteenth century, the focus shifted to interpreting and criticizing patterns by 
means of principles […]. The exploration of different modelling strategies and practices in the (history 
of the) humanities has just begun and may lead to a new field coined History and Philosophy of the 
Humanities (HPH), analogous to History and Philosophy of Science (HPS). (Bod 2018: 78). 

 For the historicity of models in DH see Knox (2012), Ciula (2017a) and Ciula / 
Marras (2016). 
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is more than an epistemological or methodological choice for RSE in the 
humanities, but an unavoidable requirement for the design and develop-
ment of digital research outputs. It inhabits the space where engineering 
method and critical theory meet and in this sense is an ontological 
prerequisite or methodological ground of DH software engineering (cf. 
Smithies 2017: 3). If it is de-centred from the software development pro-
cess (in favour of, say, historical method or literary theory) the purpose and 
nature of the DH research process is fundamentally altered, and the result-
ing outputs potentially undermined. 

In the context of experimental settings applied in multiple disciplines 
and domains, David Gooding (2003) claims that computational approaches 
are analogues to other processes of abstraction, measurement and contex-
tual interpretation, whereby reduction of complexity is followed by expan-
sion in the guise of a double funnel-shaped process (cf. Gooding 2003: 
Figure 13.4; McCarty 2018: Figure 1). Complex phenomena are reduced 
to enable quantification and manipulation to then be subjected to a process 
of expansion, for example via the visualisation of findings to make them 
interpretable. The process of signification that unfolds in modelling activ-
ities (cf. Ciula et al. 2018) implies translation, negotiation and 
transformation of meaning. These transformations occur both in modelling 
processes engaged with abstraction of complex phenomena into rule-based 
procedures - what Gooding calls reduction (2003: 280) - and in modelling 
directed at the re-integration - or expansion (Gooding 2003: 278) - of the 
results of that reduction into interpretative frameworks such as explanatory 
diagrams and data visualisations. 

3 Modelling in an RSE context 

Operationalisation makes models formalised into, for example, snippets of 
code or software components, but the process of abstraction of target his-
torical and cultural objects or complex phenomena into rule-based proce-
dures is contingent and cannot be reduced to strict formalisation only. 
Other approaches and languages besides translation into code play a role 
in the process and, possibly more fundamentally, the process itself is situ-
ated (e.g. dependent on personal styles, team shared knowledge, 
institutional setting) and historical (e.g. dependent on legacy systems, in-
stitutional history). With respect to non-verbal languages in an RSE 
context, the process of data modelling, for example, is often informed if 
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not driven by communication and collaborative reasoning around more or 
less standardised graphical representations and notations (e.g. sketches on 
the whiteboard, diagrams expressed in conventional graphical languages 
such as UML) in phases of reverse engineering as well as exploratory de-
sign methods. Equally, the re-integration or expansion of modelling efforts 
into interpretative frameworks usually rely on verbal and visual language 
to document code, or to explain the results of an experiment: 

[…] in empirical, technical or highly implementation-focused settings, formal 
(e.g. computationally rule-bound) and informal (e.g. sketches, narrative, story-
based) models coexist and interact to give sense to our modelling efforts. (Ciula 
/ Marras 2019: 39) 

3.1 Software Development Lifecycle and lab methods 
Going a bit deeper into the practices of modelling in an RSE context, the 
objects of study of KDL experimental processes are datasets of different 
kind: 

While all data is “taken and constructed” (Drucker 2011), depending on the pro-
ject idea KDL is engaged with, data sometimes already exists at pre-project phase 
(often in need of massaging or cleaning), or, in other cases, data is collected as 
part of a project activity. Either way, the team makes sense of project data and 
imports it into KDL systems (when not already present in some legacy format) 
by constructing and interpreting models. (Ciula / Smithies 2023). 

The products of this experimentation process are models, which from an 
RSE perspective fulfil 

[…] the pragmatic function of bridging the tension between idiosyncratic objects 
of study, research questions, methods and contingent datasets on one hand, and 
scalable and sustainable solutions on the other […] while standards and technol-
ogies change, evolve, and decay, the effort to achieve adaptable models contin-
ues. (Ciula / Smithies 2023).  

As mentioned above, we intend models here in a relatively wide sense, as 
artefacts of different kinds including but not limited to computational mod-
els. They can be produced during several phases of the SDLC. Thus, as 
outlined in Ciula and Smithies (2023), modelling can encompass, for ex-
ample:  

− negotiations around the meaning of the project units of analysis doc-
umented in diagrams and definitions which shape an agreed project 
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language (during a design process that usually starts in the pre-pro-
ject phase and evolves throughout the lifecycle - cf. the neologism 
repeteme in Salciute Civiliene et al. 2019); 

− paper or whiteboard sketches used to draft the solution architecture 
for a project (design method in feasibility or foundations phases - cf. 
figure 2); 

− wireframes and static mockups of user journeys (design method in 
evolutionary development phase - cf. figure 2); 

− data models implementing the logical structure of a database (build 
method in evolutionary development phase - cf. figure 3); 

− statistical models implemented with ad hoc algorithms and code or 
relying on tested formulas and existing libraries (build method in 
evolutionary development phase - e.g. logDice measure for lexical 
association devised by Pavel Rychly (2008) and adopted by Pak 
(2018)). 

−  
 

 
Figure 2: Whiteboard drawing, conceptual design map, and static mockup by 

Ginestra Ferraro in collaboration with Miguel Vieira and Arianna Ciula, for the Ego-
media project (under final review). 
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Figure 3: Data model by Geoffrey Noël in collaboration with Eleonora Litta and 

Elena Pierazzo for the KDL legacy project Early English Laws <https://earlyenglish-
laws.ac.uk>. 

Figure 4 below serves to illustrate the key high level operational methods 
that shape KDL SDLC phases, namely design, build, maintain and monitor 
methods (cf. Smithies / Ciula 2020). Modelling activities occur as part of 
design, build and maintain methods.  

 
Figure 4: Coloured interrupted lined rectangles cluster overarching key methods in 

KDL SDLC (by Ong, based on Smithies / Ciula 2020: fig 3). 
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We intend and use design methods in a wide sense ranging from tech-
niques of requirements elicitation in pre-project analysis to data modelling 
and wireframing in evolutionary development. Therefore, by design meth-
ods we include what are often considered two separate activities in design 
and development process studies, namely design and analysis.5 This is be-
cause from a modelling perspective the two are connected and it is by mod-
elling that analysis of a domain of knowledge and its description moves 
more or less smoothly into the design of the specifications for a new sys-
tem. Building methods are also subsumed within design activities in this 
diagram and represent the points in time when design moves from abstract 
to concrete forms and converges into development products. From a Soft-
ware Engineering perspective, data models have a cascading effect on stor-
age solutions, interface design and data integration (cf. Pasin and Bradley 
2015). Therefore, while models affect intimately and substantially the 
published collaborative digital outputs usually submitted to national re-
search assessment framework (cf. Ciula 2019), from an RSE perspective, 
these are often the tip of the iceberg of the experimental process.  

3.2 RSE roles 
Partially documented within SDLC templates (cf. King’s Digital Lab 2018) 
and other material (e.g. from narrative and files in code repositories to 
sketches, tasks, notes, discussions and governance documents in project 
management tools), modelling occurs at every phase of KDL SDLC as well 
as across its operational methods. One of the core functions of modelling 
is to support the translations of cycles of analysis and design (both part of 
KDL design methods). Therefore, not surprisingly, modelling also occurs 
across RSE roles whereby: 

Creativity and openness to diverse research domains, as well as the ability to 
identify patterns of similarity across heterogeneous projects, also play an im-
portant role, and are integral to RSE expertise and processes. (Ciula / Smithies 
2023). 

                                                 
5 Note that this is in line with computer sciences and information systems design 

approaches which tend to see analysis and design as complementary activities that 
contribute gradually to elaborate models as a project progress (cf. for example 
Bennet et al. 2005). 
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Each modelling cycle produces one or more models which can contrib-
ute to bridge building phases and increments (analysts <- models -> devel-
opers <- models-> designers). This process is far from linear and 
unidirectional. Its epistemological value can be limited to one role (for ex-
ample an analyst sketches a model of a domain of knowledge for her own 
understanding and to inform requirements elicitation at a later stage), to 
more than one role within the engineering team or indeed to the overall 
research team including partners outside KDL. It facilitates communica-
tion, shared understanding and ultimately the building of a final product 
charged with meaning sedimented in more or less ephemeral intermediary 
products (widely defined here as models). More often than not, models are 
also shared outside the research team of a project with other users and re-
searchers (e.g. in focus groups and workshops as part of user research and 
testing or dissemination activities). 
 

 
Figure 5: Diagram by Tiffany Ong: models are produced and shared/re-worked 

within the team and with external contributors. 

Beyond instantiations in specific time-limited projects, in the RSE con-
text where they were designed and developed, models often represented 
innovative solutions which have had a longstanding effect - think, for ex-
ample, of the factoid model explained in Bradley (n.d.) and adopted in a 
series of prosopographical projects at King’s College London, or the model 
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for the components of handwriting (to which Paul Caton contributed) un-
derpinning the Archetype framework (Stokes 2011) for digital 
palaeography initiated by the Department of Digital Humanities at King’s, 
and now being used in further research and tools development internation-
ally. The sustainability of models depends on an interlocking chain of fac-
tors, of which, in the case of KDL, context, standards adoption and code 
integrity are paramount. They are codependent on core elements of the 
lab’s socio-technical environment: namely expertise, systems and data. 

4 Sketching a framework for RSE modelling journeys in DH 

Others have attempted to conceptualise the multidimensional space of 
modelling activities in software engineering. In particular, Gonzalo Gé-
nova et al. (2009) propose to see modelling activities trajectories in a three-
dimensional space along the axes of purpose (whether the model is a de-
scription or the specification of something e.g. of a new system to be build), 
reality (whether a model is representing a domain of knowledge or a sys-
tem), and abstraction (whether a model is more abstract or concrete). Based 
on this useful conceptualisation, the examples in figure 2 above represent 
a series of models to define the specifications of a system moving from the 
abstract to the more concrete. However, as transformations in project de-
velopment spearheaded by Agile approaches have demonstrated, RSE 
modelling trajectories are all but linear. The organic evolution of these tra-
jectories in KDL SDLC makes the intersubjective role of modelling 
emerge. What follows are two examples taken from the Community of the 
Realm of Scotland project (s. https://cotr.ac.uk/), where the definition of 
what a dynamic edition entails evolved from conceptualisations by project 
partners and discussions during the foundations phase. These resulted, 
amongst other things, in the rephrased - translated in a different language 
of expression and transformed as meaning was made in the process - defi-
nition summarised in the diagram (cf. Broun et al. 2017-21: network graph) 
produced by the project analyst (Caton). This abstract model describing 
(and firming down) the domain of knowledge was complemented by a 
glossary (cf. Broun et al. 2017-21: dynamic edition concepts). The two are 
to be read interdependently. 

https://cotr.ac.uk/
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Figure 6: A modelling journey in COTR project by Noël, Caton and Ciula. 

During a project lifecycle, modelling journeys evolve non-linearly with 
moments of disruptions and breakthroughs in tandem with the develop-
ment of the project intellectual and practical outputs. In the case of the 
COTR project, one of these moments was the translation or transformation 
of the previous phases of modelling into an Entity Relation data model by 
the project software engineer (Noël). This diagram contributed to define 
further the conceptual space of the project and in particular to move the 
project design and development towards a more concrete footing which via 
other transformations evolved into the Django (web framework) models 
available on the KDL code repository at https://github.com/kingsdigital-
lab/cotr/blob/master/cotr/ctrs_texts/models.py. 

https://hcommons.org/deposits/?facets%5Bauthor_facet%5D%5B%5D=No%C3%ABl+Geoffroy
https://github.com/kingsdigitallab/cotr/blob/master/cotr/ctrs_texts/models.py
https://github.com/kingsdigitallab/cotr/blob/master/cotr/ctrs_texts/models.py
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Figure 7: A modelling journey in COTR project by Noël, Vieira and Ciula. 

The last stop of the modelling journey at time Cn+1 in figure 7 is a logical 
database diagram which software engineer Vieira - who joined the project 
after several increments and releases - generated automatically to under-
stand the system and see it represented with a convention he was familiar 
with. This example illustrates both the entanglement of analysis and design 
as well as the non-linear bidirectional nature of RSE involvement: the im-
plementation imperative (design) requires a level of details that triggers 
questioning (analysis) and thus ripples and reshapes the project partners' 
conceptual domain.  

Despite their conciseness, these examples aim to illustrate at least four 
components of our argument in this paper: 
− The idiosyncratic and distinctive way DH evolved at King’s and in 

particular at KDL where modelling is positioned as epistemologi-
cally and methodologically central to its strategy and operations; 

− The co-production of models across SDLC phases (from foundations 
to evolutionary development in the case) and RSE roles (models pro-
duced by system manager and designer in the project are not included 
here to simplify the journeys, but those occurred too); 

− The intersubjective role of models in facilitating knowledge sharing 
and meaning making around a project research questions within the 

https://hcommons.org/deposits/?facets%5Bauthor_facet%5D%5B%5D=No%C3%ABl+Geoffroy
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RSE team and beyond (in particular in negotiating language and de-
fining the project conceptual space); 

− Models are subject to non-linear transformation and hence bear cre-
ative potential to bring in multiple perspectives, new knowledge and 
understanding as well as to foster innovative technological solutions. 
As exemplified, this transformation takes place across languages of 
expression (verbal descriptions, graphical representations following 
more or less standardised conventions, code).6  

We can imagine several ways by which our modelling practices across 
SDLC phases and roles could be improved. Here we focus on how model-
ling practices could be improved at the operational level, raising their 
research and intellectual value. Firstly, we believe an ethnographic study 
of KDL’s practices could provide a space for observation and reflection 
but also inform operations at a practical level, for example by developing 
an adequate format for modelling notebooks evolving during the SDLC 
and across roles.7 Secondly, while the literature on modelling spanning dis-
ciplines and traditions is wide and varied, KDL has only recently passed 
its start-up phase to be able to reflect on and distil a language around mod-
elling adequate to its own context and activities. Working mainly within a 
Digital Humanities context offers the opportunity to give prominence to 
the critique of and narrative around models. These reflections are an 
integral part of the research projects within which they emerge but are not 
often explicitly documented and tend to be reconstructed post-factum. Sup-
ported by a systematic ethnographic study, documentation of modelling 
activities could follow several strands: for example, from the adoption of 
machine-readable and standard formats for models and enterprise architec-
ture metamodels, and frameworks such as The Open Group and NAFv4 
Architecture Framework (NATO Architecture Capability Team 2020) to 
better integrate design workflow and guide the definition of increments in 
the development process. 

                                                 
6 We did not dwell on the mapping to standards in the field (e.g. crosswalking), but 

it is another obvious transformation process models are subject to in the RSE 
context. 

7 A 2-year Marie Curie fellowship was awarded to Urszula Pawlicka-Deger to 
conduct training and ethnographic research at KDL from October 2020 (see 
<https://dhinfra.org/>). 
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Ultimately, our perspective is informed by an inclusive understanding of 
who modellers are and what they do to contribute to the research process 
within collaborative projects. Agency is therefore to be shared and empow-
ered across RSE roles and including project partners, for example by adopt-
ing tools that facilitate the co-editing of models relying on shared 
manipulable visual languages (something made more urgent by the remote 
working mode during the COVID-19 pandemic). Last but not least, while 
better internal documentation and integrated process are key to sustain and 
nurture personal and collective tacit knowledge within the team, exposing 
modelling practices and considering their products at the same level as soft-
ware would be beneficial for the large Digital Humanities community, 
including professionals working with digital technology in the arts and hu-
manities, cultural heritage and cultural industry sectors. 

5 Alignment with pragmatic and critical modelling 

When analysed both from an insider’s RSE perspective as well as from a 
wider perspective which looks at the extreme offshoots of Gooding’s dou-
ble funnel, models contribute to define and redefine objects of study which 
come charged with layers of scholarship and analysis, with previous selec-
tions, bias and political as well as ethical responsibilities. As the creators 
of new memory regimes and intermediaries to the past engaged in model-
ling efforts which interact and affect the materiality of our objects of study 
(cf. Ciula 2017a), we bear myriad responsibilities (cf. Ciula 2017b). Dis-
cussion around the representativeness and constraints of the digital archive 
have been raised by librarians, philologists and historians in the DH context 
(cf. e.g. Dahlström 2010; Hitchcock 2013; Prescott 2014). More recently, 
Katherine Bode (2018, 2020) presented some lucid analysis around mod-
ellers’ responsibilities in digital literary studies by exposing the gaps that 
propagate from literary works we know of, to material preserved in the 
analogue archive, to selections of works that make it into digital archives, 
to further reductions in the creation of a corpus of analysis and in the ap-
plication of statistical modelling techniques. The latter dictate additional 
powerful yet limiting constraints if not contextualised critically within an 
interlocking chain of bias (see figure 8). 
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Figure 8: Reduction process in the creation of digital archives and corpora of analy-
sis have implications on the representativeness and constraints embedded in models 

of analysis. 

Within KDL’s experimental context, models are nothing but the docu-
ments, the artefacts or the residue of more or less ephemeral modelling 
processes; our contribution aimed at reflecting on how models produced 
within cycles of design and development come into being and what effect 
they have in the resources they contribute to instantiate and hence in inter-
pretative processes of expansion as well as reduction. The framework we 
propose is aligned with a “critical modelling” approach (cf. Bode 2020), 
but with the addition of material culture and media literacy perspectives, 
whereby models are seen as artefacts and therefore studied as objects with 
a multidimensional biography. Our framework pays particular attention to 
the following dimensions: 

− historicity and subjectivity embedded in models (cf. Ciula 2017) 
(note that this is different from a relativistic stance; cf. Bode 2020); 

− iconicity (cf. Ciula / Eide 2017) and representativeness (cf. Prescott 
2014) which explains the relation of models to their objects or targets 
(or domain) in terms of explicit, implicit, manual as well as automatic 
processes of representation, selection, gaps identification, introduc-
tion of bias as well as reasoning potential; 

− politics and ethics of models (cf. Bode 2018, 2020); 
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− performativity of models (cf. Gray 2018) which focuses on what one 
can do with models making emerge their imaginative, creative, and 
transformative potential. 

In line with these loose directions, the questions which could guide the 
study and use of “pragmatic modelling” (Ciula / Marras 2019) are therefore 
people-centred: What is a model for? Made by whom? For whom? In what 
relation with its target object/s? What does and does enable with respect to 
reasoning and actions? 
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On Long Term Digital Preservation and Document 
Maintenance, and the Role of XML and TEI 

Alejandro Bia 

Resumen 
Aunque muchos creen que la información digital es imperecedera, o al menos 
mucho más confiable y duradera que la información en papel, esto no es más 
que una ilusión, derivada quizás de la eficiencia de cálculo, la velocidad y el alto 
rendimiento de los ordenadores modernos. La información digital, almacenada 
en cualquier tipo de medio (óptico, magnético y electrónico), es perecedera, y 
en términos mucho más cortos de lo imaginado; incluso más cortos que los 
tiempos de degradación del papel impreso. 
Este artículo discute los problemas de la preservación digital a largo plazo, con-
siderando tanto las posibilidades que ofrece la tecnología actual como los pro-
blemas de implementar y mantener una política de preservación adecuada. La 
estructura del artículo es la siguiente: primero, definiremos el problema de la 
preservación digital. Luego veremos las posibles soluciones a nivel tecnológico 
(técnicas de preservación digital), incluyendo las ventajas de utilizar el marcado 
XML-TEI en cuanto a preservación a largo plazo y mantenimiento de documen-
tos. Finalmente, nos centraremos en la preservación digital como un problema 
organizacional, incluidas las políticas de preservación digital. 

Abstract 
Although many believe that digital information is imperishable, or at least much 
more reliable and durable than paper information, this is nothing more than an 
illusion, derived perhaps from the calculation efficiency, speed and high perfor-
mance of modern computers. The digital information, stored in any type of me-
dia (optical, magnetic, and electronic), is perishable, and in terms much shorter 
than imagined; even shorter than the degradation times of printed-paper. 
This article discusses the problems of digital preservation in the long term, con-
sidering both the possibilities offered by current technology and the problems of 
implementing and maintaining an adequate preservation policy. The structure of 
the article is as follows: first, we will define the problem of digital preservation. 
Then we will see the possible solutions at the technological level (digital preser-
vation techniques), including the advantages of using XML-TEI markup con-
cerning long-term preservation and document maintenance. Finally, we will 
focus on digital preservation as an organizational problem, including digital 
preservation policies.  
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1 Digital preservation 

The great development of information technology in the nineteen eighties 
and nineties, both in terms of hardware and software, has led to the emer-
gence of a large number of document digitization projects, many of them 
based on the Internet. These are initiatives of all kinds: some cultural such 
as libraries and digital museums, other administrative or governmental as 
is the case of official bulletins and bulletin boards, and many others of a 
private nature. 

1.1 The problem of digital preservation 
In digital documents, the essential difference with respect to traditional 
documents is the way in which information is stored and transmitted to 
users (Harter 1997). Stephen Harter argues that the common factor in these 
initiatives is digitalization. This “digital coherence” is what allows all dig-
ital objects (sounds, images, texts, presentations, spreadsheets, etc.) to be 
treated in a similar way. The essential difference with respect to traditional 
documents can be digital storage, but the most significant differences, 
which make these digital repositories worthwhile, are differences of a func-
tional nature, that is, related to things that can be done in a way markedly 
better or different. 

The use of computer resources to store documents, in addition to reduc-
ing the physical storage space and facilitating its distribution, allows very 
quick and sometimes very sophisticated consultations, whose cost would 
be extraordinary if we made them manually using paper documents. On the 
other hand, putting information on a network such as the Internet makes it 
quickly accessible to everyone. 

Although many believe that digital information is imperishable, or at 
least much more reliable and durable than paper information, this is noth-
ing more than an illusion, derived perhaps from the calculation efficiency, 
speed and high performance of the modern computers. The digital infor-
mation, stored in any type of media (optical, magnetic, electronic, etc.), is 
perishable, and in terms much less than imagined; much smaller than the 
degradation times of printed-paper. 
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1.2 Long-term preservation 
According to Anne Kenney (Kenney et al. 2003), “the objective of digital 
preservation is to maintain the ability to deploy, recover, and use digital 
collections in the face of rapidly changing technological and business in-
frastructures and elements”, in other words, to ensure that the documents 
must be legible in the future. 

The preservation of digital information is a difficult problem and not 
very well understood. While information on paper or other durable media, 
such as microfilm, can last for hundreds, and in some cases thousands of 
years, information encoded in digital format is unlikely to last more than a 
decade (Levy 1998). 

None of the digital media of today guarantees the longevity of infor-
mation. Magnetic media have a surprisingly short life. Optical discs (CD-
ROM, DVD, Blue-ray) are more stable but their duration cannot be pre-
dicted, which depends largely on their quality. If no action is taken, much 
of the information will be lost a few years after recording it. 

The reasons for this are well known: on the one hand, the aging of digital 
media, and on the other, the obsolescence of document, software and hard-
ware formats, aggravated by the lack of backward compatibility of the new 
systems. 

Other possible causes of defects in digital information or data loss, in 
addition to obsolescence and aging, are: management errors, operator er-
rors, negligence, technical and mechanical failures, malware or other types 
of computer attacks, not authorized and undocumented software changes, 
software incompatibility, loss of programs, and incomplete descriptive 
metadata, which may lead to the loss or underuse of the preserved docu-
ments. 

Finally, we must also take into account the access and recovery of re-
sources stored in our preservation repository. It does not make sense to 
have something stored if we cannot find it, or if we do not even know we 
have it stored. In addition to preserving digital information, it is necessary 
to have an efficient search and retrieval system. This is an indispensable 
complement to any digital preservation plan. 
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1.3 Difference between backup copies and digital preservation 

While the techniques applied are similar, we must make a difference be-
tween what are backup copies and digital preservation. Backup copies are 
intended to protect the information (usually of daily work) against the cat-
astrophic effects of, for instance, hard disk failures, blackouts, fires, or the 
loss or subtraction of equipment and storage media. The purpose of back-
ups is not to preserve long-term information, but to recover yesterday's in-
formation tomorrow, in case it gets lost today. 

Backup copies are usually done incrementally, and cyclically, reusing 
and rotating the same storage media repeatedly. This way, backup copies 
of the last months or weeks are usually available, but copies of years ago 
are not usually kept, and if they were made, the usual information rejuve-
nation techniques used in the preservation copies are not applied to them, 
keeping them unchanged over time. 

To give an example of the differences, let us imagine the following case: 
we can have a valuable document on our hard drive, which is attacked by 
a virus without us noticing it, making it illegible. Time passes and we con-
tinue making our daily backups, but we do not keep them all, but just those 
of the last 3 months. By the fourth month, we realize that the document in 
question is damaged, and when we go to our backup copies, we realize that 
in all of them there is a damaged copy. This would not happen if we had 
made preservation copies, since these are not rewritten in a cyclical man-
ner, but instead, the same original copy is maintained. 

Besides this, the methods and the objectives differ, and, in many cases, 
the content to be stored differs a well. Digital preservation is responsible 
for saving the digital resources that we will need in the future: for example, 
in the case of images we usually preserve them using a high resolution, no-
information-loss format (e.g. TIFF format, uncompressed and with high 
quality), while the same images are published on the web using a lower 
quality, compressed format (e.g. JPEG format, compressed with some loss 
of quality, barely perceptible), because in this way, they turn out to be 
smaller and easier to transmit over the network, and we backed them up to 
be able to quickly restore the server in case of a failure. So, we preserve 
the high quality digital artifacts, and we back-up the daily use surrogates. 

The preservation copies are usually stored in a fireproof security box 
placed in a room with the right environmental conditions to maximize the 
useful life of the storage media. If there are second copies, they should be 
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stored elsewhere to maximize security. To detect failures, periodic checks 
should be made on the integrity of the data stored. 

2 Factors for digital preservation 

2.1 Technical factors and digital preservation techniques 
According to Oya Rieger (Rieger 2001), one must: 

− Store digital resources with extreme care. 
− Evaluate the use of preservation strategies such as rejuvenation of 

data, data consistency checks, migration, emulation, preservation of 
technology and data archeology. 

− Consider a hybrid approach. 

According to Andrew Waugh and colleagues (Waugh et al. 2000), the 
keys to the preservation of long-term digital information are: 

− Encapsulation: consists of packaging the information to be pre-
served together with descriptive metadata. 

− Self-documentation: is the ability to understand and decode infor-
mation preserved without reference to external documentation. 

− Self-sufficiency: it is about minimizing the dependencies of systems, 
data or documentation. 

− Documenting the type of content: it is the ability of a future user to 
find or implement software, which allows seeing the information pre-
served. 

According to Helen Tibbo (Tibbo 2001), archival theory will be essential 
in the development of long-term intellectual preservation models of au-
thentic and reliable digital objects. 

James Cheney and colleagues (Cheney et al. 2001) have even used a 
mathematical language to formalize concepts that are relevant to preserva-
tion. His theory of “preservation spaces” is based on ideas from the logic 
and semantics of programming languages to describe the relationship be-
tween concrete objects and their information content. It is also based on 
game theory to show how goals change over time because of uncontrolla-
ble environmental effects and direct preservation actions. 
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Each author has his/her personal approach and opinion on digital preser-
vation, but almost all agree on the mechanisms, which we will see in the 
following sections. 

2.1.1 Preservation of the original systems 
The most trivial method for preserving electronic resources is to keep and 
maintain the computer with which these resources have been created and 
stored, and the tools with which they can be consulted. Despite being a 
simple solution, it is not reasonable to want to keep a computer running for 
decades. As time passes, it will become more difficult to find spare parts 
and the features and specifications of such equipment will become obsolete 
(cf. Waugh et al. 2000). 

2.1.2 Emulation 
Emulation allows the original software to be used without the need for the 
original system to run it. Emulation requires the preservation of a signifi-
cant amount of information and resources: the emulator, the operating sys-
tem, the application and the data must be preserved. Only the hardware can 
be forgone. Not only is it difficult to identify exactly what should be 
preserved, but the loss of some of these components makes the information 
inaccessible. The emulator is also a software application, and hence, it 
should be preserved by emulation or be updated. This could easily become 
a never-ending story of emulating the emulation of the emulation of the 
emulation... However, emulators are useful to revive or recover infor-
mation or software from the past and as a tool for data archeology, but not 
so much as a reliable long-term preservation method. 

2.1.3 Migration (prevents obsolescence) 
Digital information is useless, unless the formats can be recognized and 
processed by computer software. Experience tells us that computer formats 
change continuously and that some old formats and programs are difficult 
to read and execute today. 

Migration consists of converting information to new, more usable, for-
mats. It is a measure against obsolescence. It has the disadvantage of being 
a heavy task and that the original data are modified in that process, with 
the risk of undesirable cumulative effects, like loss of quality in images, 
occurring after multiple migrations. 
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2.1.4 Replication and rejuvenation (prevents aging) 
Replication is a basic data processing technique. Important data of which 
there is only one copy on a computer are highly vulnerable to damage or 
loss. The media storage can fail and the data can be damaged for several 
reasons: defective software, malware activity, human bad faith or negli-
gence, some catastrophic event or simply by aging of the physical support. 

For these reasons, data processing centers routinely make backup copies 
and store them in secure locations. Because all types of storage in which 
digital information is recorded are ephemeral, institutions that handle dig-
ital information should plan the rejuvenation of their collections periodi-
cally (Arms 2000). 

Every few years, all data stored in the preservation repository must be 
transferred to new storage media. This is not an excessive requirement 
from the economic point of view. The progressive and continuous decrease 
in prices and increase in capacity of digital storage media makes it afford-
able to renew it periodically. However, our experience in the case of digital 
libraries, showed it could be a difficult organizational problem: will our 
institution be systematic and persevering enough to carry out these preser-
vation processes for decades? 

2.1.5 Data archeology and data recovery 
Data archeology1 and data recovery are usually the last resort, and we 
resort to them when the other methods mentioned have failed. It is about 
the process of retrieving information from obsolete, archaic and 
unsupported data sources (data archeology) or from damaged electronic 
files or devices (data recovery). It is the remedy when due precautions have 
not been taken and the information cannot be recovered by conventional 
means. Take into account that data recovery services require very 
specialized technicians and equipment, and are usually very expensive. 

Examples of this are the cases of files stored on old open reel magnetic 
tapes of the sixties and seventies, for which there are currently no units 
capable of reading them. In these cases, reading units must be adapted, and 

                                                 
1  The term Digital Archaeology was used as a metaphor for data recovery from 

obsolete old media, but instead, it is preferable to reserve it for the use of digital 
resources applied to archelogy. 
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special programs created in order to decipher and recover the information 
contained in these obsolete tapes. 

Encryption and other security measures may add another layer of diffi-
culty to the recovery of old data with a historical value and is another open 
front for data archaeologists. These problems are often called “digital dark-
age” issues. Digital dark age, as alarmist as it sounds, is a good metaphor 
for the possible results of failing to preserve the digital cultural heritage 
properly. 

2.2 Physical factors (hardware/media) 
 

Let us be absolutely clear from the outset: no one understands how to archive 
digital documents. (Kuny 1997). 

Now, we have some ideas on how to archive digital documents, but the 
biggest uncertainty is still the life span of digital media storage. Consider-
ing the physical factors, there are two important aspects to consider. On 
one side, we have the obsolescence of the media, and on the other, we have 
hardware failures. 

So far, digital media formats become obsolete sooner than later. Mag-
netic media are demagnetized with time. Optical media has a metal layer 
that gets oxidized with the pass of time leading to information loss. As an 
anecdote, in 1986, the UK compiled an electronic “domesday book” in a 
project supported by the BBC. The result was put on laserdisc. An article 
states (Lord 2002), that nothing can now read these merely 15-year-old 
discs. The original Domesday Book, on which the more recent project was 
inspired, written approximately in 1086, is still readable. 

Flash memory devices, although relatively new, are supposed to last 
longer if they are not frequently recorded, an action which wears out the 
flash storage cells. This should not be a problem if they are used for read-
only storage, but there is another weak point, the internal controller circuits 
that control how the information is stored and retrieved. This part of the 
flash storage units can fail, as any other electronic circuit, leading to the 
information being unrecoverable. 

So having several copies and the periodic renewal of the storage devices 
still are the most reliable preservation measures concerning hardware. 
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2.3 Logical factors 

2.3.1 Data and software 
Considering the logical factors, there are two important aspects to keep in 
mind. On one side, we have the obsolescence of the data or file formats, 
and on the other, we have the obsolescence and changes of the software 
needed to process and view the data. 

The choice of formats should be an integral part of the preservation plan. 
We should request that the formats chosen should last as long as possible 
and could be easily converted to the new formats to come, which is not 
always easy to foresee. Among the formats to avoid are the proprietary 
formats of software companies, which are difficult to process, change ac-
cording to capricious corporate decisions, and are not easily convertible to 
other formats, especially when the manufacturer does not provide the right 
tools. 

William Arms (2000) suggests a few simple steps to favor the longevity 
of digital information. The first is to store the information using formats 
that are widely used today, as this increases the chances that, when a format 
becomes obsolete, there are still conversion programs. XML, HTML and 
PDF are examples of these. 

Another interesting suggestion from Arms is to create a file containing 
the definitions of the formats, metadata standards, protocols and other fun-
damental elements of the documents to preserve. If the formats and coding 
schemes are preserved, the information can be easily recovered later. 

2.3.2 Advantages of using XML-TEI markup 
XML-TEI not only adjusts to Arm’s suggestions on suitable data formats, 
but also fulfils perfectly Waugh’s preservation keys (Waugh et al. 2000) 
mentioned above: 

− Encapsulation and self-documentation: XML-TEI packages the 
information to be preserved (encoded text) together with descriptive 
metadata, contained within the teiHeader tags, an integral part of any 
TEI document. In this way, XML-TEI provides the ability to under-
stand and decode information preserved without reference to any ex-
ternal documentation. 
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− Self-sufficiency: XML-TEI minimizes the dependencies of systems, 
data or documentation, since it is simply text with tags, the simplest 
computer data format, and hence it does not depend on any particular 
closed-source or proprietary software. Depending on the application, 
it may require special software to be processed and read, like XSLT 
processors or browsers, but there are several alternatives (some open-
source), to choose from. 

− Documenting the type of content: TEI is very well documented, 
there is a big community of users and specialists willing to help, and 
there exist software ready to process it, or that can be easily adapted 
for specific purposes. This enables the user to find or implement soft-
ware, which allows seeing the information preserved, as Waugh re-
quests. 

In all of the digital library projects that we have addressed, we have used 
XML as a format for text documents because it is an open and easy to pro-
cess format. XML is simply plain text with marks, which can be easily 
processed and converted to any other format. The XML tools family pro-
vides the tools for this. Among these is the XSLT, which is a powerful 
format transformation language. XML was a good choice, among other 
reasons because of its potential for the reuse and transformation of docu-
ments and their long-term preservation 

2.4 The human factor: Digital preservation as an organizational 
problem  

Oya Rieger (2001) sees digital preservation as an organizational problem, 
and undoubtedly, it is. Digital preservation should be established as an in-
stitutional responsibility with a strong financial support, high-level sup-
port, and a commitment from all the staff of the institution. Business 
policies regarding digital preservation are fundamental to the success of 
any initiative in this regard. For this, there must be an institution 
responsible for the development of the digital preservation plan whose ob-
jective is to protect the documents against the physical deterioration of the 
storage media, the bad manipulation, the obsolescence of the formats, and 
to protect the integrity of the files in general. 

The definition of a preservation plan involves answering the following 
questions: 
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− What to keep and why save it? (Levy 1998) 
− Where to store it? 
− How long to store it? 
− How to find it later? 
− How to keep it unaltered? 
− How to prevent it from becoming obsolete? 

This may seem obvious or trivial, but establishing, implementing and 
maintaining a successful preservation plan is always a difficult task. 

First, sufficient support at the institutional and hierarchical level must be 
achieved to design and implement the plan. One of the most difficult tasks 
is convincing the project staff of the importance and necessity of digital 
preservation. It is necessary to teach them to think and work in terms of 
permanent preservation. Preservation is an arduous and ungrateful task that 
when done well is not noticed, and when you notice it, this is because 
something has failed. 

First, you must select digital resources with a lasting value to preserve. 
Preserved objects must be assigned a life limit. Some will be more perish-
able than others, and these durations should also be reviewed periodically. 
The realization of the impossibility of preserving everything leads to the 
awareness of the need to be very selective when establishing the selection 
criteria for the resources to be preserved. 

Then there must be a well-defined preservation policy, which establishes 
the rules and procedures to be followed, as well as what must be preserved. 
The techniques to be applied are those cited above: careful care, planned 
periodic renewal of storage media, and migration to combat the obsoles-
cence of the formats. 

As a general practice, technological developments must be monitored 
and particularly changes in formats, to detect and prevent the need to mi-
grate files to newer formats before they become obsolete and difficult to 
read. 

Finally, a good preservation plan should be reviewed periodically to im-
prove the methods, to redefine the set of objects to be preserved and for 
various other reasons. Therefore, periodical meetings should be organized, 
although not very frequently, with the heads of each area of the institution 
or project, to discuss preservation issues and review the plan and the results 
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obtained. These meetings are very effective in keeping alive the need to 
preserve and combat the problems caused by staff turnover (ignorance of 
the problem and the procedures to follow). 

3 Conclusions 

Digital preservation may seem to be a lost battle in the long term: digital 
resources are not eternal, not even long-lived. No matter the physical me-
dium we choose, it will degrade over time with the consequent loss of in-
formation. The goal of digital preservation is to combat this degradation 
and delay it as much as possible. 

Although the degradation of information is a solvable technological 
problem, in many cases the loss of information occurs due to organizational 
problems. The usual techniques of digital preservation require a periodic 
and planned effort. Digital preservation, through an adequate policy of re-
newing recorded information and updating data formats, can guarantee a 
very long life of the digital resources, but this requires periodic long-term 
attention and support at the institutional level. It is in this where we believe 
that the greatest difficulties are. 

We cannot stay out of the new technologies, but we should not overesti-
mate them and rely excessively on their robustness and durability. We must 
take the most out of them as means of storing and disseminating cultural, 
academic, administrative and business information, and at the same time 
take the necessary precautions to avoid loss of information. 
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