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Relevanz	Sozialer	Medien	und	
Newspaper	Bias	der	Diskurslinguistik	

1990er	 Internet	als	virtuelle	Welt	
	

2000er	 Internet	als	Resonanzraum	sozialer	Wirklichkeiten	
	

heute	 Internet	als	Ort	der	Konstruktion	sozialer	Wirklichkeiten	
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(Rogers	2013:	19ff.)	

Aber:	„Die	Mehrzahl	der	linguistischen	Diskursanalysen	arbeitet	[...]	mit	
Zeitungskorpora	bzw.	Textsammlungen	aus	politischen	Journalen,	
manchmal	auch	mit	Zeitschriftenbeiträgen.	Diese	Konzentration	auf	vor	
allem	journalistische	Genres	reduziert	die	Breite	von	Diskursdaten	meines	
Erachtens	in	problematischer	Weise“	(Warnke	2013:	191).	



Ziel	und	leitende	Fragestellungen	

Leitende	Fragestellungen:	
1.  Warum	eignet	sich	Wikipedia	als	(diskurs-)linguistischer	

Untersuchungsgegenstand?	
2.  Welche	methodischen	Zugänge	zu	digitalen	Diskursen	in	Wikipedia	

bieten	sich	an?	
3.  Wie	sehen	digitale	Diskursfragmente	in	Wikipedia	aus	und	welche	

Rolle	spielen	dabei	genuin	digitale	Daten	(z.B.	Links)?	
4.  Welche	Eigenschaften	zeichnen	digitale	Diskurse	aus?	
5.  Welche	Analyseebenen	müssen	in	diskurslinguistischen	Modellen	

berücksichtigt	werden,	um	digitale	Diskurse	adäquat	untersuchen	zu	
können?	
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Ziel:	Überwindung	des	Newspaper	Bias	der	Diskurslinguistik	



Gliederung	

4	

1.	 • Wikipedia	als	(linguistischer)	Untersuchungsgegenstand	

2.	 •  Digitale	Diskursfragmente	

3.	 • 		Eigenschaften	digitaler	Diskurse	

4.	 •  Digitale	Diskursanalysen:	Erweitertes	Analysemodell	

5.	 •  Fazit		



Wikipedia	als	linguistischer	
Untersuchungsgegenstand	

•  Relevanz:	Wikipedia	auf	Platz	5	der	wichtigsten	Websites[1]	

① Google	

② YouTube	

③ Facebook	

④ Baidu	

⑤ Wikipedia	
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[1]	Alexa:	http://www.alexa.com/topsites	



Wikipedia	als	linguistischer	
Untersuchungsgegenstand	

•  Reichweite	der	Online-Enzyklopädie	Wikipedia[2]	

≈	295	Sprachversionen	

≈	49,3	Mio.	Einträge	

≈	2,66	Mio.	registrierte	Autoren	
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[2]	https://stats.wikimedia.org/	(Stand:	Dezember	2018)	

Die	Online-Enzyklopädie	Wikipedia	ist	eines	der	ältesten	und	
erfolgreichsten	Projekte	im	Social	Web,	das	sich	durch	eine	große	
Gemeinschaft	und	deren	soziale	Interaktion	auszeichnet.	



Wikipedia	als	linguistischer	
Untersuchungsgegenstand	

•  Rechtliche,	ethische	und	forschungspraktische	Vorteile	
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rechtliche	Aspekte	(CC-Lizenzen)	[3]	

ethische	Aspekte	(Informed	Consent	nicht	nötig)	[4]	

forschungspraktische	Aspekte	(Dumps	verfügbar)	[5]	

[3]	https://creativecommons.org	
[4]	https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Ethically_researching_Wikipedia		
[5]	https://dumps.wikimedia.org		



Wikipedia	als	linguistischer	
Untersuchungsgegenstand	
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[6]	Wiktionary:	https://de.wiktionary.org/wiki/Wikipedistik	
[7]	Gredel,	Eva/	Herzberg,	Laura/	Storrer	Angelika	(2018):	Linguistische	Wikipedistik.	In:	Zeitschrift	für	
Germanistische	Linguistik	46	(3),	S.	480-493.	OA:	https://ub-madoc.bib.uni-mannheim.de/47919/	

Wikipedistik	ist	„die	wissenschaftliche	Beschäftigung	mit	dem	Phänomen	
Wikipedia	im	Speziellen	und	mit	Wikis	im	Allgemeinen“[6]	

Linguistische	Wikipedistik[7]	

–  Text	und	Interaktion		
(Fandrych/Thurmair	2011;	Storrer	2013,	2018,	2019;	Kallass	2015;	
Beißwenger	2016,	Herzberg/Storrer	2017)	

–  (Sach-)Lexikographie		
(Cölfen	2012,	Mederake	2014	und	2016,	Gredel	i.	Ersch.)	

–  Grammatische	Analysen		
(Dalmas/Hansen-Fabricius/Schwinn	2016)		



Wikipedia	als	linguistischer	
Untersuchungsgegenstand	

•  Linguistische	Wikipedistik	
–  (Linguistische)	Diskursanalysen	

(Pentzold	2007;	Beyersdorff	2011;	Arendt/Dreesen	2013;	Gredel	2017	
und	2018a)	

–  Sprach-	und	Kulturvergleich		
(Ensslin	2011;	Rogers	2013;	Gredel	2018b)	

–  Wikipedia	aus	Sicht	der	Multimodalitätsforschung	
(Hammwöhner	2013,	Wessler	et	al.	2017,	Gredel	2019,	Gredel	i.Dr.)	
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Wikipedistik	ist	„die	wissenschaftliche	Beschäftigung	mit	dem	Phänomen	
Wikipedia	im	Speziellen	und	mit	Wikis	im	Allgemeinen“	



Wikipedia	als	linguistischer	
Untersuchungsgegenstand	

Zwei	empirische	Zugänge	zur	Wikipedia	(Gredel	2018c[8]):	
(1)	Korpuslinguistischer	Zugang:		

•  Wikipedia-Korpora	des	IDS		
(Margaretha/	Lüngen	2014;	Lüngen/Kupietz	2017;	Lüngen/	Herzberg	2018)	

•  Verfügbarkeit	von	Artikeln	(wpd	17),	Artikel-	(wdd17),	Nutzer-	
(wud17)	und	Redundanzdiskussionen	(wrd17)	über	COSMAS[9]:	
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[8]	Gredel,	Eva	(2018c):	Digitale	Methoden	und	Werkzeuge	für	Diskursanalysen	am	Beispiel	
Wikipedia.	In:	Zeitschrift	für	digitale	Geisteswissenschaften.	DOI:	10.17175/sb003_005	
[9]	http://www1.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora/archiv/wp.html	

wpd17	 wdd17	 wud17	 wrd17	

#Texte	 2.065.926	 744.857	 603.374	 240	

#Posts	 -/-	 7.107.696	 5.895.545	 52.393	

#Tokens	 873.182.923	 349.075.823	 309.390.966	 1.775.975	



Wikipedia	als	linguistischer	
Untersuchungsgegenstand	
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Zwei	empirische	Zugänge	zur	Wikipedia	(Gredel	2018c):	
(1)	Korpuslinguistischer	Zugang	ist	über	COSMAS	auch	auf	acht	weitere	
Sprachen	möglich	(Dumps	von	2015)[10]:		

•  Englisch	
•  Französisch	
•  Ungarisch	
•  Italienisch	
•  Portugiesisch	
•  Spanisch	
•  Norwegisch	
•  Kroatisch	
•  Polnisch	
 

[10]	http://www1.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora/archiv/wp.html	



Wikipedia	als	linguistischer	
Untersuchungsgegenstand	

Zwei	empirische	Zugänge	zur	Wikipedia	(Gredel	2018c):	
(2)	Zugang	über	Digital	Methods	/	Digital	Tools:	

–  Fokus	auf	„born	digital	Data“	(Rogers	2013)	
–  Methoden	aus	dem	Bereich	der	Sozial-	und	Medienwissenschaften	
–  Follow	the	Medium	
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[11]	https://wiki.uni-mannheim.de/linguistische-wikipedistik/	

Wiki	„Linguistische	Wikipedistik[11]:	Sammlung	
digitaler	Werkzeuge	(Tools)	zur	Analyse	der	Online-
Enzyklopädie	Wikipedia.	



Gliederung	
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1.	 • Wikipedia	als	(linguistischer)	Untersuchungsgegenstand	

2.	 •  Digitale	Diskursfragmente	

3.	 • 		Eigenschaften	digitaler	Diskurse	

4.	 •  Digitale	Diskursanalysen:	Erweitertes	Analysemodell	

5.	 •  Fazit		



Digitales	Diskursfragment	Grexit	
in	Wikipedia	

Datum	der	Seitenerstellung	(Artikelseite)	 15.	Mai	2012	
Zahl	der	Bearbeitungen/	Versionen	(Artikelseite)	 811	
Autor*Innen	(Artikelseite[12])	 252	(inkl.	10	Bots)	
Datum	der	Seitenerstellung	(Diskussionsseite)	 04.01.2015	
Zahl	der	Bearbeitungen	(Diskussionsseite)	 420	
Autor*Innen	(Diskussionsseite[13])	 48	(inkl.	4	Bots)	
Interlanguage	Links[14]	 30	
Inhaltlinks	 70	
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Die	Metadaten	zum	konkreten	Diskursfragment	gestalten	sich	
folgendermaßen:	

[12]	https://xtools.wmflabs.org/articleinfo/de.wikipedia/Grexit?uselang=de	
[13]	https://xtools.wmflabs.org/articleinfo/de.wikipedia/Diskussion:Grexit?uselang=de	
[14]	https://de.wikipedia.org/wiki/Grexit	



Digitales	Diskursfragment	Grexit:	
Inhaltslinks	im	Wikipedia-Eintrag	
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[15]	Wikipedia	(2019):	Grexit,	URL:	https://de.wikipedia.org/wiki/Grexit	
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Digitales	Diskursfragment	Grexit:	
Strukturlinks	

Strukturlink zur 
Versionsgeschichte

Strukturlink zur 
Diskussionsseite

Strukturlinks zu anderen 
Sprachversionen = 
Interlanguage Links

Strukturlink  zu 
Wikicommons
= Interwiki Link



Digitale	Diskursfragmente	in	
Wikipedia:	Versionsgeschichten	
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Gredel,	Eva	(2018a):	Digitale	Diskurse	und	Wikipedia:	Wie	das	Social	Web	Interaktion	im	digitalen	
Zeitalter	verwandelt.	Tübingen:	Narr	Attempto.	(=	DIALOGE	1),	S.	45.	



Digitales	Diskursfragment	Grexit:		
Versionsgeschichte	(Ausschnitt)	
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Digitales	Diskursfragment	Grexit:		
Versionsgeschichte	(Ausschnitt)	
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[16]	https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Grexit&diff=prev&oldid=140421642	
[17]	Gredel,	Eva	(2018d):	Itis-Kombinatorik	auf	den	Diskussionsseiten	der	Wikipedia:	Ein	
Wortbildungsmuster	zur	diskursiven	Normierung	in	der	kollaborativen	Wissenskonstruktion.	In:	
Zeitschrift	für	Angewandte	Linguistik	68	(1),	S.	35-72.	
	

Ort	der	Dokumentation	und	Legitimation	der	Artikelbearbeitung	

Wikipediaspezifische	itis-
Kombinationen	dienen	der	
Gemeinschaft	zur	verbalen	
Sanktionierung	und	Normierung	
nicht	regelkonformer	Beiträge.[17]	

[16]	



Digitales	Diskursfragment	Grexit:	
Diskussionsseite	
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Ort	diskursiver	Aushandlung	enzyklopädischer	Inhalte	

[18]	https://de.wikipedia.org/wiki/Diskussion:Grexit/Archiv/1#(Punkt_4)_Internationale_	
Diskussion_seit_Dezember_2014	



Digitales	Diskursfragment	Grexit:	
Diskussionsseite	
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Ort	diskursiver	Aushandlung	enzyklopädischer	Inhalte	



Digitale	Diskursfragmente:	
Benutzer(diskussions)seiten	
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Gredel,	Eva	(2018a):	Digitale	Diskurse	und	Wikipedia:	Wie	das	Social	Web	Interaktion	im	digitalen	
Zeitalter	verwandelt.	Tübingen:	Narr	Attempto.	(=	DIALOGE	1),	S.	45.	



Digitales	Diskursfragment	Grexit:	
Benutzer(diskussions)seiten	
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[19]	Gredel,	Eva	(angenommen):	Multimodal	(self-)	positioning	of	Wikipedia	authors	on	user	pages:	The	visual	dimension	of	
identities-in-interaction	in	digital	discourse.	In:	Thurlow,	Crispin/	Dürscheid,	Christa/	Diemoz,	Federica:	Visualizing	digital	
discourse:	Interactional,	institutional	and	ideological	perspectives.	Berlin/	Boston:	De	Gruyter	
[20]	https://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:Phi	
	

Ort	der	Selbst-	und	Fremdpositionierung[19]	

[20]	



Digitales	Diskursfragment	Grexit:	
Benutzer(diskussions)seiten	
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Ort	der	Selbst-	und	Fremdpositionierung	

[21]	https://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer_Diskussion:Phi	
	



Digitale	Diskursfragmente	in	
Wikipedia:	Metabereich	
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Gredel,	Eva	(2018a):	Digitale	Diskurse	und	Wikipedia:	Wie	das	Social	Web	Interaktion	im	digitalen	
Zeitalter	verwandelt.	Tübingen:	Narr	Attempto.	(=	DIALOGE	1),	S.	45.	



Digitale	Diskursfragmente	in	
Wikipedia:	Metabereich	

26	

Richtlinien	und	Grundprinzipien	

[22]	https://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer_Diskussion:Phi	



Orte	zur	Präsentation	der	wikipedia-
spezifischen	Werkstattsprache	

Glossar:	Diese	Wörterliste	erklärt	Fachausdrücke	und	Abkürzungen,	die	
nicht	allgemein	bekannt	sind	und	ausschließlich	oder	hauptsächlich	unter	
Benutzern	der	Wikipedia	in	Diskussionen	verwendet	werden	oder	im	
Rahmen	von	Wikipedia-Diskussionen	eine	vom	Allgemeingebrauch	
abweichende	Bedeutung	erhalten	haben.[23]	
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[23]	https://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Glossar	



Digitale	Diskursfragmente:		
„Interwiki	Links“	und	Bildinventare	
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Gredel,	Eva	(2018a):	Digitale	Diskurse	und	Wikipedia:	Wie	das	Social	Web	Interaktion	im	digitalen	
Zeitalter	verwandelt.	Tübingen:	Narr	Attempto.	(=	DIALOGE	1),	S.	45.	

Die	komplexen	
Diskursfragmente	
der	Wikipedia	sind	
durch	Links	non-
linear	aufgebaut!	



Gliederung	
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4.	 •  Digitale	Diskursanalysen:	Erweitertes	Analysemodell	

5.	 •  Fazit		



Eigenschaften	der	Wikipedia	

Wikipedia	ist	

	
•  non-linear	
•  vielfältig	(multilingual)	
•  multimodal	
•  interaktiv	
•  dynamisch	
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Wikipedia	–	vielfältig	(multilingual)	

31	

Sprachversion	 Lemmata	
deutsch	 Grexit	
englisch	 Greek	withdrawal	from	the	eurozone	
französisch	 Débats	sur	l'exclusion	de	la	Grèce	de	la	zone	euro	
griechisch	 Αποχώρηση	της	Ελλάδας	από	την	Ευρωζώνη	
niederländisch	 Grexit	
polnisch	 Grexit	

Rückblick:	Das	Diskursfragment	Grexit	weist	30	Interlanguage	Links	auf.	

[24]	https://de.wikipedia.org/wiki/Grexit	



Wikipedia	–	vielfältig	(multilingual)	
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[25]	https://de.wikipedia.org/w/index.php?
title=Grexit&type=revision&diff=143870795&oldid=143868933	



Wikipedia	–	interaktiv	
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[26]	https://en.wikipedia.org/wiki/Talk:Greek_withdrawal_from_the_eurozone/Archive_1		



Wikipedia	–	interaktiv	
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[27]	https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_withdrawal_from_the_eurozone	



Wikipedia	–	multimodal	
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[28]	https://tools.digitalmethods.net/beta/wikipediaCrosslingualImageAnalysis/	

de	 1	 Grexit	
	
	
	

en	 1	 Greek	withdrawal	from	the	eurozone	
	
	
	

es	 1	 Salida	de	Grecia	de	la	eurozona	
	
	

fr	 0	 Débats	sur	l'exclusion	de	la	Grèce	de	la	zone	euro	
	
	

/	

hy	 6	 Հունաստանի	հավանական	հեռացումը	Եվրագոտուց	



Wikipedia	–	multimodal	&	dynamisch	
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https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Grexit&type=revision&diff=143870795&oldid=143868933	

[29]	https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Grexit&diff=next&oldid=144119909	



Wikipedia	–	multimodal	&	interaktiv	
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[30]	https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Grexit&type=revision&diff=143870795&oldid=143868933	



Wikipedia	–	multimodal	
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Die	(multimodale)	Metapher	vom	Domino-Effekt	als	diskursive	Einheit:	
Die	Metapher	legt	nahe,	„dass	das	Los	eines	einzigen	Landes	die	ganze	Euro-Zone	
gefährden	kann.	Dieser	Gedanke	drängt	sich	umso	stärker	auf,	als	die	Dominotheorie	
mit	dem	benachbarten	Konzept	Domino-Effekt	erweitert	wird,	das	an	den	Höhepunkt	
der	Krise	2008	erinnert	und	bei	manchen	eine	Reaktion	der	Panik	hervorruft“		
(Verronneau	2017:	243)	

[31]	https://de.wikipedia.org/wiki/Grexit		
[32]	https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_withdrawal_from_the_eurozone	
[33]	https://fr.wikipedia.org/wiki/Débats_sur_l%27exclusion_de_la_Grèce_de_la_zone_euro	

[31]	 [32]	 [33
3]	



Wikipedia	–	multimodal	

Dynamische	Text-Bild-Relationen	und	
Bild-Bild-Relationen	in	Wikipedia:	
X:	betrachtetes	Bild	
1:	Bildunterschrift	
2:	benachbarte	Textpassage	
3:	weitere	Bilder	
4:	Wikimedia	Commons	
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Gliederung	
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Analysemodell	für	digitale	
Diskurse	

41	
Gredel,	Eva	(2017):	Digital	discourse	analysis	and	Wikipedia:	Bridging	the	gap	between	Foucauldian	
discourse	analysis	and	digital	conversation	analysis.	In:	Journal	of	Pragmatics	(115),	99-114.	



Analysemodell	für	digitale	
Diskurse:	Hard-	und	Software	

„Social	software“	(Eberbach	et	al.	2016)	stellt	
die	technische	Umgebungen	zur	kollaborativen	
Texproduktion,	zur	Beziehungspflege	und	zum	
Aufbau	der		Wikipedia-Gemeinschaft	dar.	Sie	
prägt	somit	ganz	grundlegend	digitale	Diskurse.	
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Beispiel:		Die	Software	MediaWiki	ermöglicht	es	zu	jeder	Zeit,	Wiki-Seiten	und	
damit	die	Inhalte	im	Wiki	(in	relativ	kurzen	Zeitabständen)	zu	editieren,	also	
Inhalte	(Text,	Bilder	oder	Videos)	hinzuzufügen,	zu	löschen	und	zu	verlinken.	



Analysemodell	für	digitale	
Diskurse:	Institutionelles	

„Institutionen	sind	[…]	bestimmte,	in	den	
Erwartungen	der	Akteure	verankerte,	
sozial	definierte	Regeln	mit	
gesellschaftlicher	Geltung	und	daraus	
abgeleiteter	‚unbedingter‘	Verbindlichkeit	
für	das	Handeln“	(Esser	2000:	6)	
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Beispiel:		Grundprinzipien	und	Richtlinien	regeln	etwa,	dass	die	Möglichkeit	des	
Wikis,	Artikel	schnell	(z.B.	im	Minuten-	bzw.	Sekundentakt)	zu	aktualisieren	von	den	
Wikipedia-Autoren	in	der	kollaborativen	Textproduktion	nicht	ausgeschöpft	wird.		
[Verbot	von	Newstickeritis]	



Analysemodell	für	digitale	
Diskurse:	Multimodales	
„Die	Möglichkeit,	alle	Modi	der	
Kommunikation	in	digitale	Zeichen	zu	
transformieren,	macht	das	Internet	zu	
einem	Medium	unbegrenzter	
Multimodalität“	(Bucher	2013:	65)	

44	

Beispiel:		Multimodale	Metaphern	dienen	in	zahlreichen	Wikipedia-Artikeln	
zur	perspektivischen	Sachverhaltskonstitution	und	prägen	entsprechend	
digitale	Diskurse.	



Analysemodell	für	digitale	
Diskurse:	Sprachübergreifendes	

Transnational	geführte	Diskurse	sind	in	
Wikipedia	nicht	als	Sonderfall,	sondern	als	
Normalfall	zu	verstehen.	Die		sprach-
übergreifende		Dimension	der	Wikipedia	ist	
über	die	Interlanguage	Links	ganz	
grundsätzlich	angelegt	(Gredel	2018:	116).	
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Beispiel:		Je	nach	Sprachversion	finden	ganz	unterschiedliche	Lemmata	in	
den	hypertextuell	verknüpften	Wikipedia-Einträgen	zu	einem	Thema.	

Gredel,	Eva	(2018):	Metaphorische	Muster	zur	Europäischen	Integration	in	verschiedenen	Sprachversionen	der	Wikipedia	
–	Die	Online-Enzyklopädie	als	Ressource	zum	Sprach-	und	Kulturvergleich.	In:	Gredel,	Eva/	Kämper,	Heidrun/	Mell,	Ruth	
M./	Polajnar,	Janja	(Hrsg.):	Diskurs	–	kontrastiv.		Diskurslinguistik	als	Methode	zur	Erfassung	sprachübergreifender	und	
transnationaler	Diskursrealitäten.	Bremen:	Hempen-Verlag	(=	Sprache	–	Politik	–	Gesellschaft	23),	S.	97-121.	



Gliederung	
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Fazit	

47	

1.  Warum	eignet	sich	Wikipedia	als	(diskurs-)linguistischer	
Untersuchungsgegenstand?	
à  Relevanz,	Reichweite	
à  rechtliche,	ethische	und	forschungspraktische	Vorzüge	

2.  Welche	methodischen	Zugänge	zu	digitalen	Diskursen	in	
Wikipedia	bieten	sich	an?	
à Korpuslinguistische	Verfahren	
à Digital	Methods	

3.  Wie	sehen	digitale	Diskursfragmente	in	Wikipedia	aus	und	
welche	Rolle	spielen	dabei	genuin	digitale	Daten	(z.B.	Links)?	
Digitale	Diskursfragmente	in	Wikipedia	sind	aufgrund	von	Links	non-linear	
und	sehr	komplex.	Neben	den	Artikel-	und	Diskussionsseiten	sowie	
Versionsgeschichten	sind	auch	Benutzer(diskussions)seiten,	der	
Metabereich	sowie	Links	zu	externen	Quellen	berücksichtigen.	



Fazit	

48	

4.  Welche	Eigenschaften	zeichnen	digitale	Diskurse	aus?	
Digitale	Diskurse	sind	non-linear,	multilingual,	multimodal,	interaktiv	
und	dynamisch.	
	

5.  Welche	Analyseebenen	müssen	in	diskurslinguistischen	
Modellen	berücksichtigt	werden,	um	digitale	Diskurse	
adäquat	untersuchen	zu	können?	
Zusätzlich	zu	bisherigen	Analyseebenen	sollten	Aspekte	von	Hard-	und	
Software,	institutionelle	Aspekte	sowie	die	multimodale	und	
multilinguale	Dimension	digitaler	Diskurse	berücksichtigt	werden.	

	



Vielen	Dank	für	Ihre	
Aufmerksamkeit!	

Das	Handout	mit	dem	ausführlichen	Literaturverzeichnis	zum	Vortrag	
finden	Sie	unter:	
	

www.eva-gredel.de	
	

Die	Folien	mit	den	Quellenangaben	zum	Vortrag	werde	ich	noch	heute	dort	
einstellen.	
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