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Graphische Variation als soziale Praxis
Soziolinguistische Überlegungen zu Schri�lichkeit und Multimodalität

1 »Übersehene Sichtbarkeit(en)«

»Stil ist ein Mittel zur Steigerung sozialer Sichtbarkeit.« (Assmann 1986: 127)

Soziolinguistik und Schri�variation

Schri�variation – eine »neglected area within sociolinguistics« (Unseth 2005: 19)
»Überhaupt sind die gegenwärtigen Wandelprozesse vielleicht nirgendwo sonst so deutlich
wie in der Schreibung, da sie der Repräsentation sprechsprachlicher Muster genauso dient
wie einer von der Phonie unabhängigen, expressiven bzw. sozialsymbolischen Manipulation
des Schri�bildes. Damit scheint die Ära, in der Schreibung als das am wenigsten variable
Teilsystem von Sprache betrachtet wurde, vorbei zu sein.« (Androutsopoulos 2007: 93)

›Soziolinguistik der Skripturalität‹

– Sebba (2007)
– Androutsopoulos (2007)
– Unseth (2008)
– Ja�e/Androutsopoulos/Sebba/Johnson (im Druck)

2 Überblick über die Arbeit

Teil I: Exploration des Forschungsfelds

Kap. 1 Graphische Variation: Eingrenzungen des Gegenstandsbereichs
Kap. 2 ›(Un-)Sichtbarkeit‹ als diskursives Phänomen
Kap. 3 Zugänge zu Graphie und Skripturalität

Teil II: �eoretische Modellierung

Kap. 4 Soziolinguistische Verortung
Kap. 5 Graphisches Wissen
Kap. 6 Formen und Funktionen graphischer Variation

Teil III: Anwendungsfelder

Kap. 7 Genrekonstitution
Kap. 8 Graphische Ideologien
Kap. 9 Identität und ›soziale Sichtbarkeit‹
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(Schema adaptiert nach Twyman 1982: 7)

4 Beispiel

Graphische Ideologien

De�nition 1. Menge der Annahmen undWerthaltungen bezüglich graphischer Darstellungen, welche von
Kommunikationsakteuren als Begründung oder Rechtfertigung für den Gebrauch oder den Nichtgebrauch
bestimmter graphischer Mittel, als Begründung für die Bewertung von Kommunikanden, die diese Mittel
gebrauchen, sowie hinsichtlich der Bedeutung dieser graphischen Mittel geäußert werden.

Gebrochene Schri�en: Zuschreibungen (Korpusbelege)

(1) Das Schild »Air Snack« ist in Fraktur geschrieben. Trotzdem sind keine Nazis zu sehen. (Berliner
Zeitung, 4.05.2004)

(2) Da sehen im Vergleich die Titel des Verlags »Internationale Beziehungen« reißerisch und billig
aus. [. . . ] Beide Buchtitel sind in Fraktur gesetzt, als handle es sich um�riller aus Nazi-Deutschland.
(Berliner Zeitung, 23.05.2002)

(3) Die anderen Blätter heißen »Der Insel Bote«, oder »Der Fahnenträger aus Pommern«, Letzterer
mit dem Untertitel »Rundbrief für nationale Sozialisten« und dem Zusatz »stolz, deutsch und frei«
versehen. In Fraktur, versteht sich. (Berliner Zeitung, 16.09.2002)
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(4) Einige Zeit später beobachtete ich, wie das Tandem in einen schwarzen Opel Manta stieg. Auf dessen
Heckscheibe stand in der bei den Nazis beliebten Frakturschri�: »Pitbull Germany«. Damit waren alle
Vorurteile aufgerufen. Ende des Verstehens. (Die Zeit 28/2000)

(5) Hamers Bücher: Sie strotzen vor verrückten Medizin-�esen und Judenhass. Auffällig: die Fraktur-
schri� (Hamburger Morgenpost, 7.02.2006)

Aushandlung sozialer Bedeutung auf wikipedia.org

(6) �e idea of this, o�en in concert with using Blackletter types (or more o�en Pseudo-Blackletter), is
probably to give the band name a German look and thus indirectly to suggest Hitler or the Nazis, a
pretty dark theme and as such well-�tting to heavy metal.
(17. 03. 2004, 04:44; http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Metal_umlaut&oldid=2800299)

(7) �e idea of this, some believe, is to give the band name a “Nazi” German look, o�en in concert with
using Blackletter types (or more o�en Pseudo-Blackletter). �e Nazi/Hitler theme is glori�ed by
some heavy metal groups.
(17. 03. 2004, 23:34; http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Metal_umlaut&oldid=2811047)

(8) �e use of umlauts is o�en in concert with using Blackletter types (or more o�en Pseudo-Blackletter)
in band logos, to give it a more Gothic feel.
(2. 04. 2004, 2:12; http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Metal_umlaut&oldid=3078839)

Revisionskommentar:

(9) [. . . ] removed paragraph on bands “glorifying” Nazi/Hitler iconography; if there are bands that
actually use umlauts AND Blackletter for the Nazi association, please name them.
(http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Metal_umlaut&di�=prev&oldid=3078839)

(10) Umlauts are o�en used in concert with a Blackletter or pseudo-Blackletter typeface in the band logo
to give it a moreWagnerian feel.
(27. 06. 2004, 19:28; http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Metal_umlaut&oldid=4317590)

(11) Umlauts and other diacritics with a blackletter style typeface are a form of foreign branding intended
to give a band’s logo a tough Germanic feel.
(29. 06. 2004, 13:30; http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Metal_umlaut&oldid=4354586)

(12) Umlauts and other diacritics with a blackletter style typeface are a form of foreign branding intended
to give a band’s logo aGermanic or Nordic “toughness”. It is a form of marketing that invokes stereotypes
of boldness and strength commonly attributed to peoples such as the Vikings.
(3. 04. 2005, 16:58; http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Metal_umlaut&oldid=11910153)

(13) �e use of umlauts and other diacritics with a blackletter style typeface is a form of foreign branding
intended to give a band’s logo a Teutonic quality.
(4. 01.2006, 00:14; http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Metal_umlaut&oldid=33784201)

(14) It is a form of marketing that evokes stereotypes of boldness and strength commonly attributed to
ancient north European peoples, such as the Vikings and Goths.
(22. 04.2009, 23:17; http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Metal_umlaut&oldid=285543930)
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(15) Ametal umlaut[1] (also known as röck döts) is a diaeresis (in Germanic languages called Umlaut)
that is sometimes used gratuitously or decoratively over letters in the names of hard rock or heavy
metal bands—for example those of Mötley Crüe and Motörhead. Amongst English speakers, the use
of umlaut marks and other diacritics with a blackletter style typeface is a form of foreign branding
intended to give a band’s logo a Teutonic quality—denoting stereotypes of boldness and strength
commonly attributed to ancient northern European peoples, such as the Vikings and Goths. Its use
has also been attributed to a desire for a "Gothic horror" feel. �e metal umlaut is not generally
intended to a�ect the pronunciation of the band’s name.
[. . . ]
[1]�is page is the personal favourite of Wikipedia founder JimmyWales > Vogue JUne 2011 pp63-64
(09. 05.2012, 23:11; http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Metal_umlaut&oldid=491133439)

5 Fazit

»Whoever said that with 26 soldiers of lead he could conquer the world was clearly no
typographer, for he wildly underestimated the size of the army required.« (Twyman 1986: 199)
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