
Z. Arten von Korpora

2.1 Merkmale zur Klassifizierung von Korpora

Zwar handelt es sioh bei iedem Korpus um eine gezielt zusammen-
gestellte Sammlung an Texten, dennoch gilt: Korpus ist nicht gleich
Korpus. Da ein Korpus irnmer im Hinblick auf einen bestimmten
Verwendungszweck erstellt wird, hat jedes Korpus eigene Charak-
teristika. Ein Korpus der geschriebenen Sprache unterscheidet sich
von einem Korpus der gesprochenen Sprache, ein Korpus der Ge-
genwartssprache von einern Korpus des Mittelhochdeutschen, ein
Korpus der Jugendsprache von einem Korpus des Standarddeut-
schen.

Anhand von formalen Kriterien lassen sich Korpora, die com-
puterlesbar sind, unterscheiden von solchen, die es nicht sind, Ge-
samtkorpora von Teilkorpora, Probenkorpora von Volltextkorpora
sowie unveránderliche, statische Korpora von nicht abgeschlosse-
nen Monitorkorpora. Nach dem Sprachmedium kann man differen-
zieren zwischen Kotpora der gesprochenen Sprache und Korpora
der geschriebenen Sprache. Die zeitliche Náhe oder Distanz zur
Gegenwart ist relevant fur die Einteilung in Korpora der Gegen-
wartssprache und historische Korpora. Nach dem Verwendungs-
zweck werden Referenzkorpora von Spezialkoryora unterschieden,
und Íiir die Einteilung in einsprachige und mehrsprachige Korpora
ist die Zahl der im Korpus enthaltenen Sprachen ausschlaggebend.
Abbildung 1 gibt einen Úberblick i'iber die Arten von Korpora. Sie
werden im Folgenden anhand von deutschsprachigen Korpora aus-
fíihrlicher beschrieben. Ein Verzeichnis der in cliesem Buch behan-
delten Korpora findet sich im lnformationsteil am Ende des Buches.

Die genannten Kriterien zur Klassifizierung von Korpora sind
jedoch nicht erschopfend. So sind fiir die Arbeit mit einem fremden
Korpus etwa auch die GrtiBe und Zugáng|ichkeit des Korpus rele-
vant. Neben kleineren (bis I Mio. Textwcifter), mittleren (mehrere
Mio. Textwcirter) und groBen Korpora (iiber 100 Mio. Textworler)
existieren inzwischen auch sehr groBe Korpora (iiber eine Milliarde
Textworter). Kolpora konnen vor ort oder online frei zugánglich
sein, manche Korpora kann man nach vorheriger Registrierung nut-
zen, bei anderen Korpora ist eine externe Nutzung aus verschiede-
nen Griinden nicht moqlich.
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Abbildung l: Artcn von Korpora

2.2 Computerlesbare und nicht computerlesbare Korpora

In der Linguistik wird der Terminus "Korpus" traditionell als Ober-
begriff Íiir Samm|ungen Von Texten und Textteilen verwendet, die
unter explizit sprachwissenschaftlichen Gesichtspunkten zusam-
rr-rengestellt wurden, um eine bestimmte sprachliche Gesamtheit ab-
zubilden. In jringerer Ze|t wird zudem háufig die Computer|esbar-
kcit als Kriterium fiir die Korpusdefinition herangezogen. Nach die-
Scm engeren Verstándnis handelt es sich nur bei jenen Textsamm-
Iungen um Korpora, die auch computerlesbar sind. Computerles-
bare Korpora werden auch elektronische Korpora oder Computer-
krlrpora genannt.

Es ist wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass es zwei verschie-
tlcne Auffassungen dartiber gibt, was als Korpus bezeichnet werden
kann. Unter den traditionellen weiteren Korpusbegriff fallen eine
Viclzahl von Textsammlungen, die nicht computerlesbar sind.
l)icsc werden, urn sie von computerlesbaren Korpora abzugrenzen
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háufig als Belegsamm|ungen, Textarchive oder Ahnliches bezeich-
net. lch verstehe den Begriff Korpus jedoch im traclitionellen Sinn
als Oberbegriff fiir computerlesbare und nicht computerlesbare
Korpora und werde ihn in diesem Buch entsprechend verwenden.

Prinzipiell kommen Korpora in unterschiedlichen Stadien der
maschinellen Bearbeitbarkeit vor. Zum einen gibt es Korpora wie
das Mainzer Zeitungskorpus, die in reiner PapierÍbrnr vorliegen und
aus denen die benotigten lnfbrmationen manuell herausgesucht
werden. Diese Korpora werde ich im Folgenden als Papierkorpora
bezeichnen' Papierkoryora bilden den Schwerpunkt meiner AusÍiih-
rungen in Abschnitt 4, wo die Arbeit mit einem eigenen Korpus er-
|áutert wird. Zum anderen gibt es Korpora, die a|s reine Textdateien
gespeichert sind, und wo rnan mithilfe einfacher Suchbefehle nach
einzelnen Zeichenfolgen wie autovermietung, vermietung, verntiet
oder ttng suchen kann. Dies ist der Fall bei den Texten im Projekt
Gutenberg, bei den Texten im Trierer Mittelhochdeutschen Text-
archiv oder ganz allgemein, wenn elektronische oder Internet-Edi-
tionen von Texten vetwendet werden. Daríiber hinaus gibt es Com-
puterkorpora, die wie die Korpora des IDS oder das TIGER-Korpus
annotieft sind' Annotier1e Korpora enthalten íiber den reinen Text
hinausgehende grammatische oder strukturelle InÍbrmationen, die
iiber standardisierte oder spcziell entwickelte Programme abfragt
werden kcinnen (vgl. Kapitel2.6,4.5). SchlieBlich gibt es Kotpora,
die weder auf Papier noch als Textdatei vorliegen, sondern aus-
schlieBlich in Form von Sprach- oder Videoaufnahmen. Diese Kor-
pora werden jedoch im Folgenden nicht weiter behandelt.

2.3 Korpus und Teilkorpora

Korpora enthalten in, Normalfall eine Vielzahl von Texten oder
Textteilen, da ein einzelner Text nicht als reprásentativer Ausschnitt
ftir eine sprachliche Gesamtheit angesehen werden kann. Will man
etwa die Sprache des Sturm und Drang untersuchen, so reicht es
nicht aus. ein Gedicht von Goethe oder ein Drama von Schiller zu
untersuchen. Vielmehr wird man eine Vielzahl von Gedichten und
Dramen, daneben aber auch Romane, Briefe und andere Textsorten
einbeziehen. Man wird sich auch kaum auf Goethe und Schiller be-
schránken, sondem zudem Texte anderer Autoren wie Lenz, Klin-
ger und Herder beriicksichtigen. Korpora bestehen demnach aus
einer bestimmten Anzahl an kleineren sprachlichen Einheiten, die
zusammen eine tibergeordnete Gesamtheit bilden.
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Es kann jedoch sinnvoll sein, innerhalb eines Gesamtkorpus ein-
zelne Texte nach bestimmten Kriterien zu Teilkorpora zusammen-
zufassen. Teilkorpora konnen nach dem Medium (gesprochen ver-
sus geschrieben), nach bestimmten Sprechereigenschaften (Texte
von Frauen bzw. Mánnern), nach den enthaltenen Textsot1en (Zei-
tungstexte versus literarische Texte) oder nach historischen Epo-
chen (Texte aus dem 19.b2w.20. Jahrhunderl) gebildet werden.

Die Teilkorpora konnen bereits vor der Erstellung des Korpus
definiert werden wie im Fall des Mannheimer Wendekorpus, das
sich aus den Teilkorpora "Wendekorpus Ost", "Wendekorpus
West" und dem Teilkorpus zur Wiedervereinigung zusammensetzt.
Teilkorpora konnen aber auch auf der Grundlage bereits bestehen-
der Korpora nachtrág|ich definier1 werden. Das DWDS-Kernkolpus
erlaubt es 2.8., bestirnmte Textsorten (Zeitung, Belletristik, Wis-
senschaft, Gebrauchsliteratur) und Zeitráume auszuwáhlen und so
beliebige Teilkorpora zusammenzustellen (vgl. Kapitel 5.2). Noch
komfortabler sind die Moglichkeiten, die das IDS bei der Definition
von Teilkorpora bietet (vgl. Kapitel 5.3).

Aufgabe 8: Versuchen Sie, die in den Aulgaben 3, 5 und 6 konzipierten Kor-
pora zur Fachsprache des Rcchts bzw. dcr Medizin und der Jugendsprachc
sinnvoll in Tcilkorpora zu gliedern (vgl. Kapitel 1.3, 1.4).

2.4 Volltextkorpus und Probenkorpus

Korpora unterscheiden sich darin' ob sie aus vollstándigen Texten
oder aus Textteilen aufgebaut sind. Volltextkorpora wie das
Mannheimer-Morgen-Korpus oder das DWDS-Korpus enthalten
Texte in ihrer gesamten Lánge. Probenkorpora wie das Bonner
Friihneuhochdeutsch-Korpus oder das LIMAS-Korpus hingegen
bestehen aus Textausschnitten einer genormten GrriBe. Das Bonner
FrÍihneuhochdeutsch-Korpus umfasst 40 Textproben Von jewei|s 30
Normalseiten Lánge. Das LlMAS.Korpus hingegen enthált 500
Textproben mit einer Lánge von jeweils 2.000 Textwor1ern.

Die Verwendung von Textteilen ist zum groBten Teil historisch
bedingt. Als Vorbild liir den AuÍbau eines Korpus diente |ange Zeit
das amerikanische Brown-Korpus aus den friihen siebziger Jahren,
rlas sich aus 500 Textproben mit einer Lánge von 2.000 Textwor-
tcm zusammensetzt. Auch was die KorpusgroBe betrifft, war das
Brown-Korpus mit einer Million Textwrirtem lange Zeit wegwei-
send. Textproben zu verwenden hat aber eine Reihe von Nachteilen:
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E'inerseits miissen Texte' die die Normlánge iiberschreiten, gekiirzt
werden. Dies wirft die Frage auf, an welcher Stelle eines Textes die
Probe entnommen werden soll. da Texte nach bestimmtem Prinzi-
pien strukturiert sind, die sich auch in der verwendeten Sprache
niederschlagen. lnsbesondere wissenschaftliche Texte folgen zum
Teil strengen Gliederungsprinzipien. So kann sich eine Probe, die
der Einleitung eines Fachaufsatzes entnommen wird, sprachlich
komplett anders gestalten als ein Textausschnitt aus der Mitte oder
dem Schluss desselben Aufsatzes. Handelt es sich hingegen um
kurze Texte, so miissen andererseits mehrere Texte zusammenge-
fasst werden, um die vorgegebene Normlánge zu erreichen.

Vor diesem Hintergrund erscheint es sinnvoll, mit Volltexten zu
arbeiten und, sofern eine bestimmte Textlánge wichtig ist, gegebe-
nenfa|ls bereits im Vorfeld die Lánge der einzelnen Texte als Aus-
wahlkriterium zu beriicksichtigen. Sollen die einzelnen Tcxte etwa
gleich lang sein, so ist es sicherlich sinnvoll, aus der Zahl der mog-
lichen Texte jene auszuwáhlen, die in ihrer Lánge am wenigsten
differieren.

2.5 Statische Korpora und Monitorkorpora

Korpora dienen a|s Abbild einer Sprache oder einer Varietát. tsei
diesem Abbild handelt es sich iiblicherweise um eine sprachliche
Momentaufnahme, bei der bestimmte Texte anhand von vorab defi-
nieÍen Kriterien ausgewáhlt werden. So enthált das Bochumer
Mittelhochdeutsch-Korpus ebenso wie das Mannheimer Wendekor-
pus eine bestimmte Auswahl an Texten. Beirn Mannheimer Wen-
dekorpus sind dies 3.387 Texte unterschiedlicher Textsorten aus
den Jahren 1989 und 1990 wie Zeitungsartike|, F|ugblátter' Proto.
kolle, Reden usw., die sich mit der Wende und der deutschen Wie-
dervereinigung bescháftigen' Das Bochumer Mitte|hochdeutsch-
Korpus enthált hingegen je zwei Vers. und Prosatexte aus sechs
verschiedenen Dialektgebieten und fiinf verschiedenen Zeitráunren.
Fiir die letzten beiden Zeitráume kommen ergánzende Urkunden-
texte hinzu. Im Bochumer Mittelhochdeutsch-Korpus ebenso wie
im Mannheimer Wendekorpus stehen folglich nicht nur die Anzahl
und die Merkmale der enthaltenen Texte fest, sondern auch die
Texte a|s solche. Beide Korpora sind in ihrer Gesamtheit unverán-
derlich und erflillen somit das Kriterium der Bestándigkeit. Ein
Korpus, dessen Zusammensetzung konstant bestehen bleibt, wird
als statisches Korpus bezeichnet.
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Anders ist dies beim Mannheimer-Morgen-Kotpus des lDS. Die-
ses Korpus ist ein so genanntes Monitorkorpus, dessen Zusam-
mensetzung sich mit der Zeit verándeft. Beim Mannheimer-Mor-
gen-Korpus geschieht dies dadurch, dass regelmáBig aktuelle Zei-
tungsaftikel in das Korpus aufgenommen werden. Dies bedeutet,
dass die GroBe des Korpus kontinuierlich wáchst. Umfasste das
Mannheimer-Morgen-Korpus Ende 1999 noch knapp 64 Millionen
Textworter, So waren es zwei Jahre spáter bereits knapp 108 Milli.
onen und Ende 2003 rund 141,7 Millionen Textworter. Ahnliches
gilt auch fiir die Bank of English, die gegenwártig iiber 550 Millio-
nen Textwrifter umfasst.

Monitorkorpora nehmen aber nicht zwangsláufig an Umfang zu.
Auch bei einem Korpus, bei dem die ursprtingliche Struktur und
GroBe erhalten bleibt, wo jedoch regelmáBig áltere Texte gegen
neuere Texte mit denselben Strukturmerkmalen wie Textsofte, Me-
dium oder Lánge ausgetauscht werden, handelt es sich um ein Mo-
nitorkorpus.

2.6 Annotierle und nicht annotiefte Korpora

Neben Kolpora, die nur Primárdaten, also reinen Text beinhalten,
gibt es auch Kotpora, die zusátzlich zum Text grammatische
und/oder strukturelle lnfotmationen etwa zu Wortaft oder Flexion
cnthalten. Diese iiber dcn Text hinausgehende Information in einem
Korpus nennt sich Annotation. Sie wird mithilfe von speziellen
Markierungen im Text kodiert (vgl. Kapitel 4.5). Der Vorleil einer
Annotation ist, dass sie implizite Information explizit macht und
somit eine einfachere und schnellere E,rhcbung der benotigten In-
lbrmationen ermoglicht. Ein wichtiger Grundsatz ist jcdoch, dass
rlie Annotation den Originaltext nicht zerstciren darf. Es muss also
jcclcrzeit moglich sein, die Markierungen zu entfemen und die Roh-
Íirssung wiederherzustellen. Korpora, die riber den Text hinausge-
lrcnde lnformationen enthalten, nenut man annotierte Korpora.

Bei den tiber den Text hinausgehenden Informationen handelt es
sich zum einen um Metadaten, d.h. Angaben zu den einzelnen
'f cxten (vgl. Kapitel 1.4). zum anderen werden linguistische lnfor-
rrrationen riber die im Text enthaltenen Einheiten kodierl.

I)ie linguistische Annotation kann auf dt;n unterschiedlichsten
lrbcncn der Sprache erfolgen. So kcinnen Informationen auf Wort-,
Sirlz-, Text-, Laut- oder Bcdeutungsebene eingefiigt werden. Auf
tlcr l,autebene konnen Merkmale der Aussprache (phonetische An-
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notation) sowie der Betonung und Intonation (prosodische Annota-
tion) kodiert werden. Phonetisch oder prosodisch annotierte Kor-
pora sind jedoch selten. Eine Ausnahme stellen die Korpora des
Bayerischen Archivs flir Sprachsignale (BAS) dar. Auf Wortebene
werden Informationen tiber Flexionsmerkmale oder Wortarten ein-
gefligt (morphologische Annotation), auf Satzebene lnformationen
riber Phrasentypen oder syntaktische Funktionen (syntaktische An-
notation). Auf der Bedeutungsebene werden Bedeutungsmerkmale
von Wortern oder inhaltliche Beziehungen zwischen Elementen im
Text kodieft (semantische Annotation). Die diskurs- und textlingu-
istische Annotation hingegen erfasst Phánomene wie die sprach|i-
che Markierung von Hoflichkeit oder die sprachliche Wiederauf-
nahme bzw. Vorwegnahme bestimmter Sachverhalte im Text. Zu-
dem ist auch die Annotation spezifischer Fragestellungen moglich
wie die Annotation bestimmter Fehlertypen in einem Korpus mit
Texten von Fremdsprachlernern (problemorientierle Annotation).

Am weitesten verbreitet ist jedoch die grammatische Annotation
auf Wort- und auf Satzebene (vgl. Kapitel 4.5). Korpora, die auf
Satzebene annotiert sind, nennt man Baumbanken, da die Infor-
mationen auf Satzebene háufig in Form von Strukturbáutnen darge-
stellt werden. lm Unterschied zu reinen Textkorpora und auf Worl-
ebene annotierten Korpora stellt in Baumbanken nicht das Wort die
zentrale Analyseeinheit dar, sondern der Satz bzw. kleinere syntak-
tische Einheiten wie die Phrase.

Die bekannteste deutschsprachige Baumbank ist das TIGER-
Korpus, ein Gemeinschaftsprojekt der Universitáten Potsdam, Saar-
brticken und Stuttgart. Es umfasst gegenwártig rund 50.000 Sátze
mit knapp 900.000 Textwrirtem (vgl. Kapitel 5.4). Weitere wichtige
deutschsprachige Baumbanken sind das Saarbrticker NEGRA-Kor-
pus und die drei Tiibinger Baumbanken. Das NEGRA-Korpus ist
ein Vorláufer des TlGER-Korpus und die erste deutschsprachige
Baumbank riberhaupt. Wie das TIGER-Korpus basiert es auf Zei-
tungstexten aus der Frankfurter Rundschau. Das NEGRA-Korpus
umfasst in seiner aktuellen zweiten Version 20.602 Sátze mit rund
355.000 Textwriftern. Auch der Tr"ibinger Baumbank des Deut-
schen/Schriftsprache (TuBa-DlZ1 und dem Tribinger Parliell Ge-
parsten Korpus des Deutschen/Schriftsprache (TíiPP-DlZ) |iegen
Zcitungstexte zugrunde. Im Gegensatz dazu basiert die Ttibinger
Baumbank des Deutschen/Spontansprache (TiiBa-D/S) auf gespro-
chener Sprache. Sie enthált rund 38.000 transkribier1e Sátze bzw.
360.000 Textworler, die einer Sammlung von Dialogen zur Ter-
minvereinbarung entstammen.
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2.1 Korpora <ler geschriebenen und gesprochenen Sprache

Ein wichtiges Merkmal von Korpora ist, welchem sprachlichen
Medium die Texte in einem Korpus entstammen, ob es sich also um
Texte der gesprochenen oder der geschriebenen Sprache handelt.
Insgesamt tiberwiegt bei Weitem die Zahl der schriftsprachlichen
Korpora, es gibt jedoch auch Korpora, die ausschlieBlich gespro-
chene Sprache oder beides, sowohl Laut- als auch Schriftsprache,
enthalten. Frir die Dominanz von Korpora der geschriebenen
Sprache gibt es zwei Griinde, die eng miteinander zusammenhán-
gen: den Aufwand bei der Korpuserstellung und die Verfiigbarkeit
des Materials.

Prinzipiell ist der Aufwand bei der Erstellung eines schrift-
sprachlichen Korpus im Vergleich deutlich geringer. Dies liegt
daran, dass geschriebene Texte bereits auf Papier, teilweise auch
elektronisch in Form einer Textdatei, vorliegen. Sie sind somit
leichter zu handhaben und in ein Korpus zu integrieren als Gesprá-
che, Telefonanrufe oder Reden. Um diese und andere Texte der ge-
sprochenen Sprache in ein Korpus aužunehmen, miissen die ein-
zelnen Monologe oder Dialoge zlrerst aufgenommen und anschlie-
Bend transkribiert, d.h. in schriftliche Fom gebracht, werden. Die
Verschriftung des Materials erfordert einen hohen Zeitaufwancl, der
mit der Genauigkeit der Transkription zusátzlich steigt. AIlerdings
machen es erst die Transkripte moglich, gesprochene Sprache in
groBerem [Jmfang systematisch zu erforschen. Bei Texten der ge-

schriebenen Sprache entÍ?illt hingegen der Aufwand fiir die Tran.
skription.

Was die Verfligbarkeit der Sprachdaten betrifft, so konnen nur
Texte in ein Korpus integriert werden, die in irgendeiner Fonn kon-
servieft oder konservierbar sind. Dies bedeutet, dass es deutlich
leichter ist, ein Korpus der Gegenwaftssprache aufzubauen als ein
Korpus mit Material aus frtiheren Sprachstufen. Dies betrifft insbe-
sondere die Lautsprache. Gesprochenes Gegenwar1sdeutsch lásst
sich jederzeit aufnehmen, Íiir álteres Material ist die Forschung auf
-fon- 

und Filmaufzeichnungen angewiesen. deren Mcnge und Qua-
Iitát abnimmt, je weiter man in der Geschichte zuriickgeht. Fiir die
lipochen, die vor der Erfindung von Phonograph, Grammophon und
.fonband im spáten 19. bzw. fnihen 20. .Iahrhundert liegen, existieft
authentisches Material gesprochener Sprache tiberhaupt nicht. Will
rnan hier lautsprachliche Daten untersuchen, muss man auf schrift-
liche Textsorten zurtickgreifen, die nahe an der gesprochene Spra-
chc sind wie Dramentexte, Predigten oder Gerichtsprotokolle.
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^ Allerdings nimmt aufgrund der Úberlieferungslage auch clie Ver-
fiigbarkeit geschriebener Texte mit zunehmenděm Ěistorisohen Ab-
stand ab, gleichzeitig steigt der Bearbeitungsaufwand. Lassen sich
Texte, die in der heute gebráuchlichen Schrifttype Antiqua gedruckt
sind, noch ohne grriBere probleme einscannen-und pei Telterken-
nungsprogramm in eine Textdatei umwandeln, so siellen Texte in
Fraktur die tibliche Scannersoftware háufig vor Probleme. Sollen
mittelalterliche Handschriften oder auch handgeschriebene Texte
jiingeren Datums wie Privatbriefe oder Notizzetiel in ein elektroni-
sches Korpus,aufgenommen werden, kommt man um ein Abtippen
der Texte nicht mehr herum. Aber serbst wenn man eine Untersu-
chung zur Cegenwaftssprache plant, kann es fiir bestimmte Varie_
táten wie Dialekte oder Kindersprache schwer sein, an computer-
lesbares Material zu kommen.

ob ein Korpus Texte der geschriebenen unďocler der gesproche-
nen.Sprache enthá|t, sollte in erster Linie davon abhángěn'.welche
Varietát oder Varietáten einer Sprache das Korpus abbii-tlen so||. ln
der-Realitát spielen háufig die Verfiigbarkeit cler Daten und cler
AuÍwand bei deren Beschaffung eine iimitierende Ro|le. Ein Kor-
pus wie das britische Nationalkorpus (BNC), clas eine Sprache, in
ihrer ganzcn Breite reprásentieren soll, so|lte clemnach sowohl ge.
sprochene als auch geschriebene Sprache enthalten. Tatsáchllch
beinhaltet das BNC 90% geschriebcne und r0% gesprochene Spra-
che. Bei einem Gesamtumfang von l00 Milliorreř Těxtwortern ent-
spricht der Anteil der gesprochenen sprache somit einer Anzahl
von rund l0 Millionen Textwciftern (vgl. Kapitel2.g).

Zwar basierl dic Mehrheit der cleirtschsprachigen Korpora auf
der Schriftsprache, es gibt abcr auch eine ganze Rěihe un Ko.po.u
der gesprochenen Sprache. Frir das Deutsche bieten sich das'Ar-
chiv fiir_Gesprochenes Deutsch (AGD) des IDS und das Bayerische
Archiv fiir Sprachsignale (BAS) ars Anlaufstelle an. Das BAS ver-
fiigt riber rund 20 Korpora, clie fiir den nicht-kommerziellen zweck
rifťentlrch zugárrg|ich sind. Das AGD verwaltet rund 40 Korpora,
die in Form von Transkripten, .fon- und VideoauÍnahmen vorlie-
gen. Ůber die Hálfte dieser Korpora wie clas PÍ-effer-ro'puš 

'u.deutschen Umgangssprache oder das saarbrtickcr Koruus cl'er Kin-
dersprache sind tjffentlich zugánglich (vgl. Kapitcl 5.3).
,,. I". sich speziell fiir Kindersprache interessiert, wird auch beirn
Clhild Language Data Exchange System (CH|LDES) ftindig. Hier
sind neben Korpora in verschiedenen anderen Sprachen aucř meh-
rere Kolpora mit Transkripten deutscher Kindcrsprache zugánglich.
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SchlieBlich sind noch das Kiel-Korpus des lnstituts ftir Phonetik
und digitale Sprachverarbeitung (lPdS) in Kiel und die Tr.ibinger
Baumbank des Deutschen/Spontansprache (TiiBa-D/S) zu nennen.
Das Kiel-Korpus ist fiir all jene interessant, die sich nicht nur fi.ir
grammatische Merkmale der gesprochenen Sprache, sondern ftir die
tatsáchliche Aussprache der einzelnen Wor1er, Sátze und Laute in-
teressieren, da es lnformationen zu den einzelnen lautlichen Seg-
menten enthált. Die Tiibinger Baumbank der Spontansprache hin-
gegen ist eines der wenigen Korpora der gesprochenen Sprache, das
auf Satzebcne annotiert ist (vgl. Kapitcl 2.6). Weitere Kotpora des
gesprochen Dcutschen sind iiber das Linguistic Data Consofiium
(LDC) erháltlich. Jedoch ist nur ein Teil dieser Korpclra transkri-
biert. Zudem f;illt fiir die Nutzung der Korpora eine Lizenzgebtihr
an, die nrehrere Hunderl Euro betragen kann.

Es gibt aber nicht nur Korpora der gesprochenen und der gc-
schriebenen Sprache. Auch fiir die Gebárdensprache existieren
Kotpora, wie sie beispielsweise Vom Institut fiir Deutsche Gebár-
densprache und Kommunikation Gehcirloser in Hamburg zur Er-
stellung von Fachgebárdenlexika genutzt werden'

2.8 Korpora cler Gegenwaftssprachc und historischc Korpora

Ob man ein Korpus als Korpus der Gegenwartssprache bezeichnet
oder nicht, hángt davon ab, wie rnan den Bcgriff Gegenwartsspra-
che fasst. Sicherlich wtirde man ein Korpus mit Tcxten aus den Jah-
ren 2000 bis heute als Korpus der Cegenwartssprache bezeich-
nen. Dasselbe gilt wohl auch fiir Tcxte aus den neunziger Jahren
des 20. Jahrhunderts. Was aber ist mit Texten aus den Frinfzigem
oder Siebzigem? Was ist mit Texten aus dem spáten l9. oder dem
frtihen 20. Jahrhundert? Kann man diese noch als Gegcnwaftsspra-
che bezeichnen oder nicht'/

Ein Korpus ist in der Regel statisch, d.h. es erfasst prinzipiell nur
einen bestimmten Zeitabschnitt der Sprache (vgl. Kapitel 2.5). So
war das Bonner LIMAS-Korpus, das hauptsáchlich Texte aus den
friihen siebziger Jahren enthált, anfangs ein Korpus der Gegen-
wartssprache. Heute, gut dreiBig Jahre nach seiner Ferligstellung,
ist fraglich' ob das LIMAS-Korpus als reprásentativ fiir das Deut-
sche zu Beginn des 2l. Jahrhunderts gelten kann. Dic Antwort
hángt davon ab, welche Fragestellung untersucht werden soll. Zu
bedenken ist, dass manche sprachlichen Veránderungen wie etwa
Neuerungen im Wortschatz innerhalb relativ kurzer Zeit stattfinden,
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wohingegen sich andere Veránderungen, etwa in r]er Satzstruktur,
deutlich langsamer vollziehen. Aktuelle, neue worter wie bloggen
oder v[/ellness, auch Neologismen genannt, wird man im I'tNaÁs-
Korpus vergeblich suchen, sodass das Korpus fiir eine Untersu_
9h11g zu Neologismen in der Gegenwaftssprache veraltet wáre' Die
Stellung des Verbs im Satz hingegen ist sěit Jahrhundeften unver-
ándert geblieben, sodass das LIMAS-Kotpus hinsicht|ich der Verb-
stelIung durchaus den gcgenwárrigen Zusland der Sprache reprá-
sentieren kann. was Untersuchungen zur verbsteliung uetiirrt,
spiegeln sogar noch Texte aus dem 19. und friihen 20. Ja-hrhunclert
den Zustand des Gegenwartsdeutschen wider.

Unabhángig davon, wo man die Grenze zwischen Gegenwart
und Vergangenheit zieht, ist k|ar, dass Korpora a|tern. Je gršBer der
Zeitliche Abstand zwischen der Entstehung eines Texteš und der
Gegcnwart wird. umso eher ist ein Text und du, Korpus. in dcm cr
enthalten ist, als historisch einzustufen. Auch wenn'es seltsam er-
scheint, eine Zett, die nur kurz vor oder sogar nach der eigenen Ge-
burt liegt, aus historischer perspektive zutetrachten. ,'o-rind Ko.-
pora, die zwanzig oder dreiBig Jahre alt sind, je nach Fragesteilung
als historische Korpora oder als Korpora der Gegenwaissprache
anzusehen.

Ein weiteres Problent bei der Unterscheidung zwischen gegen_
waftsprachlichen und historischen Kotpora ist, dass cs d.ircĚaus
Texte aus friiheren Jahrhunderten gibt, die wie literarische Textc
von Goethe und schiller, philosophische Texte von Kant ocler die
Bibel in ihrcr Úbersetzung Von Luther bis heute ge|esen wercien.
obwohI cs sich von der Enlstehung her um historišche Texte han-
delt, sind diese Texte aufgrund ihrer Rezeption in der Gegenwarl in
gewisser Weise Bestandteil der Gegenwaftssprache.

. Fraglos wird man.icdoch jene Korpora ars historisch bezeichnen,
deren Texte bereits ein oder mehreré Jahrhunderte alt sind. Da es
oftmal's,sehr schwierig ist, ein historisches Korpus zu erstellen, ist
die zahl der Korpora, die Material aus fri.iheren Jahrhunderten ent-
ha.Iten, im Vergleich zu Korpora mit Texten aus clen letzten Íiinfzig
Jahren deutlich geringer. Dennoch gibt es eine ganze Reihe kleine-
rer und groBerer historischer Korpora. Das lDš in Mannheim ist
gegenwáfiig rnit clem AuÍbau eines historischen Korpus bescháftigt,
das den Zeitraum von 1700 bis 1945 abdecken soir 1vgr. Kapiler
5.3). Texte aus allen Dekaden des 20. Jahrhunclerts 

.uřlfasst'das

DWDS-Korpus (vgl. Kapitel 5.2).

,, Neben Korpora zum Neuhochcleutschen gibt es jedoch auch
Korpora, die die Sprache des Mittelalters, das Álthocháeutsche (ca.
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7.s0-1050) bzw. Mittelhochdeutsche (ca. 1050-1350), und die Spra-
che der friihen Neuzeit, das Friihneuhochdeutsche (ca. 1350-1600),
crÍássen' Alt- und mittelhochdeutsche Texte findet man in der
llibliotheca Augustana, beim lnternetpoftal Mediaevum und in der
l)atenbank Thesaurus Indogermanischer Text- und Sprachmateria-
licn (TITUS). Auf mittelhochdeutschen Texten basieren auch das
l)igitale Mittelhochdeutsche Textarchiv in Trier und das Bochumer
Mittelhochdeutsch-Korpus. Korpora des Friihneuhochdeutschen
sind das Bonner FrÍihneuhochdeutsch-Korpus oder das Erlanger
l)tirer-Korpus. Ein historisches Referenzkorpus fíir das Deutsche,
tlas Texte aus dem 9. bis 19. Jahrhundert umfassen soll. ist im
l{ahmen des Projekts Deutsch Diachron Digital (DDD) in Planung.

Was die zeitliche Dimension bei Korpusstudien betrifft, muss
rnan zusátzlich cntscheiden, ob das Korpus verwendet wird, um ei-
nen Zeitpunkt oder eine Zeitspanne zu untersuchen. lm ersten Fall
handelt es sich um eine synchrone Untersuchr-rng. im zweiten Fall
rum eine diachrone. Beide Arlen von Untersuchung konnen densel-
ben Zeitraum. z.B. das 20. Jahrhundert, umfassen. Der Unterschied
besteht darin, dass bei einem synchronen Vorgehen die Gemein-
samkeiten der Texte im Korpus erforscht werden, wohingegen bei
cliachroner Betrachtung cler Sprachwandel, d.h. die Veránderungen,
clie sich in den Texten des Korpus zeigen, im Mittelpunkt des Inte-
resses stehen.

2.9 Referenzkorpora und Spczialkorpora

Unterschiedliche Korpora erlauben, eine unterschiedliche Zahl und
Art von Fragestellungen Zu beantworten. Grrrndsátzlich sol|te marr
trennen zwischen Referenzkorpora und Spezialkorpora. Ein Refe-
renzkorpus ist ein Korpus, das dazu bestimmt ist, eine Sprache in
ihrer Gesamtheit zu reprásentieren und cine Vielzahl von sprachli-
ohen Informationen zu liefern. Ein Referenzkorpus sollte so groB
sein, dass es als Grundlage fiir die Untersuchung aller wichtigen
Varietáten der Sprache dienen kann, seien eS nun regionale oder
gruppenSpezifische Varietáten. Das deutsche Referenzkorpus
(DEREKO) am IDS in Mannheim umÍ-asst gegenwár1ig rund zwei
Milliarclen Textworter. Im Gegensatz zum britischen Nationalkor-
pus (BNC) enthá|t es allerdings ausschlieBlich Texte der gesohrie-
benen Sprache. E,ine Untersuchung zur gesprochenen Sprache ist
somit im Rahmen des deutschen Referenzkorpus nicht moglich.
Streng genommen handelt es sich bei DEREKO also nicht um ein
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Referenzkorpus der deutschen Sprache, sondern um ein Referenz_
korpus der deutschen Schriftsprache.

Das britische Nationalkoryus (BNC) hingegen, das das britischeFnglisch reprásentieren soll, beinhaltet,z" ďo,Z r.*t" a". g"'"r'.i"-
benen Sprache und zu 

'|0o/o 
transkribierte gesprochene Spríche. oieTexte, der Schri|tsprache utn|assen unter injere' nu.'.if. áu=.,.-gionalen und riber:regionalen Zeitungen, Fachzeitschriften"uná Žeit-schriften ftir alle A|ters- und lnterešensgruppen' wtssenschaťtliche

und n ichtwi ssenscha ft | ic he B íicher, ueroriniÍichíe wie unueiári*,-lichte Briefe unrl Notizen, AuÍšátze von SchLilern una stuaenien.Bei den Texten der gesprochenen sprache hanclert es sich ,io"t-i.-gend um informelle spontane Gespiáche, die von n."i*'rrig.n u,r--genon-]men wurden, daneben aber auch um gesprochene špracheaus anderen Kontextert wie Regierungsgesprách.e oacr Radiosen-
dungen. wenn man sich ailcrdings kla"r 

"macht, 
werchen Anteir ander tagtáglichen Kommunikation die gesprochene Sprache ein-nimmt, erscheint die gesprochene SpracTre auch mit eine_ R,rteitvon 10% noch deutlich unterreprás"niie.t zu sein. Frir eine Untersu-

:!1'1g-íu. gesprochenen Spraihe reichen die im BNC enthaltenenl0 Millionen Textwcirter clennoch sut aus.
Spezialkorpora erhcbcn hingcgcn nicht clen Anspruch. reord_sentativ liir eine Sprache in ihrěr Gesamtheit 

'u ."ií. ši;.;*L"vielmehr dazu, eilre bcstimnrte Varietát cler Sprachc wie <tic Ju-gendsprache, die deutsche Rechtssprache, die Zeitung''piu.r'., áu'
l{essi sc he oder die Sprache von Deutsc h-al s- Fremclsp-ru.i"- r'Á"*zu erforschen. Diesen Teilbereich der Sprache soliten ..i"l"á".n
hinreichend reprásentteren.

Viele bekannte Korpora sind Spezialkorpora, clie auf bestimmte'Textsoften basieren. rnsbesondeie Ko.po.a der Zeitungrrp.u"rr"
sind weit verbreiter. Eine groBc Zahr der IDS-Korpora-wie dasMannheimer-Morgen-Korpui oder das Bonner Zeitungskorpu., t"
:t*:l"y". Zeitungstexten. Auch versohiedene Baumbařken ."i" du,TlGER-Korpus und das.NEGRA-Kolpus sind Korporu a"i-iě,-
tungssprache. Daneben gibt es Korporá, die auf andere textsorten
sp.eziali.siert sind, etwa auf Lyrik, Ro.un", Cebrauchsan.;i;;;;"
oder Bibel ribersetzungen.

..Als spezialkorpora einzuorclnen sind aber auch die bereits er_wáhnten Lemer- und Spracherwerbskorpora. Lernerko.po.u -i. dus;Fehler-annoticfie Lernerkorpus cles Dbutschen als É;"-d'p;;.h.(FALKo)' das derzeit in Bertin aufgebaut wird, enthalt"n r"^'t", ái"von Schiilern und Studenten in einei Fremdsprache verfasst *uid"n(vgl' Kapitel 1.5). Spracherwerbskorpora wie die GHILDES-Koi-
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pora und das Saarbrticker Korpus der Kindersprache umfassen
Transkripte und AuÍzeichnungen von irr der Regel gesprochener
Kindersprache (vgl. Kapitel 2.7 ).

Eine groBe Zahl an Spezialkorpora sincl Fachtextkorpora wie das

Darmstádter Korpus deutscher Fachsprachen, das rund 2,8 Mi|lio-
nen Textwotler aus detr Gebieten Bauingenieurwesen, Elektrotech-
nik. Maschinenbau und Wir1schaÍt enthált. Weitere Fachtextkorpora
sind die bereits erwáhnten Korpclra zum Computerdiskurs und zur
Sprache der Bochumer Stadtverwaltung (vgl. Kapitel 1.5). Ein
mehrsprachiges Fachtextkorpus ist das OPUS-Korpus, das Teilkor-
pora zur Verwaltungssprache und zu verschiedenen technischen
Disziplinen unrfasst (vgl. Kapitel 2.10). Als Beispiele Íiir histori-
sche Fachtextkorpora sei an dieser Stelle lediglich auf zwei frÚh-
neuhochdeutsche Korpora, námlich das olmtitzcr medizinisclre
Korpus sowie das Erlanger Dtirer-Korpus mit mathematisch-techni-
schen Texten, verwiesen.

2. l0 Einsprachige und mehrsprachige Korpora

Die meisten Kotpora cnthalten nur Daten aus einer Sprachc. Dies
gilt auch fur Referenzkorpora wic DEREKO oder BNC, die zwat'
Material zu einer Vielzahl von Varictáten beinhirlten. dic jcdoch

alle dcrselben Sprache, in diesem Fall dcm Deutschen bzw' Engli-
schen, zuzuordnen sind (vgl. Kapitel 2.9). Daneben gibt es aber
auch Korpora wie das International Samplc of English Contrastive
Texts (INTE,RSECIT) oder das Chemnitzer Ciennan/English-Trans-
lation-Korpus, die sowohl deutsche als auch cnglische Texte ent-

halten. Das Vcrbmobil-Korpus utnfasst neben dcutschcn und engli-
schen Texten auch japanische Texte. Eine besonders groBe spracl't-

liche Vielfalt bietet das OPUS-Korpus. Die Anzahl der enthaltenen
Sprachcn schwankt in dcn fiinf Teilkorpora zwischen scchs (Open-

oÍfice-Korpus) und 6l (KDE-Koryus). Eine Vielzahl mchrsprachi-
ger, allerdings kostenpflichtiger Korpora bietet die Evaluations and
Language Resources Distribution Agcncy (ELDA).

Bei mehrsprachigen Korpora ist zu unterscheiden zwischen so

genannten Parallelkorpora und vergleichbarcn Korpora. Parallel-
korpora wie das Chemnitzer German/English-Translation-Korpus
zeichnen sich daclurch aus, dass sie Originaltextc in einer Sprache
und dererr Úbersctzung in eine odcr mehrere andere Spraclren be-
inha|terr. Das Chemnitzer Korpus umÍ-asst insgesamt rund zwei
Millionen Textwciftcr, ie eine Million Textworter fiir das Deutsche
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und das Englische, die aus clen Bereichen poritik, wissenschaft undTourismus stammen.-Zugánglich ist das Korpus tiu"' al"-int"*"rseite der Chemnitzer Internet-_Grammatik.
Wie das Chemnitzer. G:*Tlpnglish_Translation_Korpus israuch das opUS-Korpus,ein para'erkofous, das im lntemet frer zu-gáng|ich ist' Es enthált Gebrauchsan*"i.,ng"n und Dokumente derEuropáischen Union mit den jeweilrgen Úb".,",,ungen. Dabei kannausgewálrlt werden' il.ryi.: viele Sp*rachen eine r.ltpu',ut..i.b..

setzt werden sot. In Abbirdung 2 werden die deutsciie, 
"fgrir.rr",franztisische und fi nni sche Vers]on .i n",-šut'", angezei gt'

| |0l43]4 
Í!s*ť:ff'ilxrde 

ich rlir f.i,ir die Zukunft *u":".l:ll dass. auch nreine-Sprache'

zicll ancrkannt *];ncn 
euronáischcn 'Biirgern gesproclren wird, hicr inr HaLise ofÍ.i-

en As a native (.atalan, it is my hopc that. in the luture, rny languagc, which is spokenby I 0 million Europcan crtlzens. may also be recogniscd in this Chanrbcr.fi Synt}peráisená katalonialaisena ttrivon' ettí tulevaisuud.,*u alJ'nrl.I"ni, .jntopulruu |0 rniIioonaa Euroopan kansalaistá' tun,'u,,".uon nlyÓs tássá par'amentissaÍ. En tant quc Cataian. je souhaitcrais que, denrain, ma langue, qui cst celle de r1rxrnilIions de cito1'cns errropécns. ait égaiemcnt J'o'..r".ite dans cctte n]aison.
Abbildung 2: OpUS-Korpus: Konkorclan z f r SStr.at.he (Ausschnitt)
charakteristisch fiir vergreichbare Korpora rst, dass aile Teirkor-pora denselben AuÍbaupnnzipien folgen' oi. r"irr."'p".u 

';fi'.;;"also iiber eine identische struttur 
-rm"Gegensat z 

^t 
pararerkorpora,

die prinzipiell mehrsprachig sind, konn?í vergleichbar" ro,po.usowohl ein- als auch mehrspiachig sein.
Ein Beispiel liir ein -"t.,.rpri..,iges vergleichbares Korpus ist

9::..:1*9!E-K9rlys. 
ps besteht íu, ,'šlr r"lrr.o,po.u,. uni..anoerem etnem deutschen, englischen und franzosischen Ť"lito.-pus, mit jeweils rund 20 Miltionen Textwcirtern. Drei weitere Teil-korpora enthalten einc geringere Anzahl an Textwrirte-. erre iei,_korpora wurden nach einheit-iichen t<riterien auflebaut und mit zr,-sátzlichen grammatischen Informationen versehěn. In j;;;'; Ťď-korpus wurden dieselben Anteile an Texten aus Biiched , ž,i;";g;"und Zeitschriften erhoben. E'in Beispie| Íiir ein mehrspru.*,ig", .7",-gleichbares Korpus der gesprochenen sprache ist das verbmobir-

f o.p:,' das deutsche, enll is.h." una 1upai'is"r-," spontán,p,u"l. Iu,dem Bereich der Terminvereinbarung enthált.
Als vergleichbare einsprachige K rpora sind das Brown_Korpus,das Lancaster-oslo/Bergén.-rofr us r r'.o. j uncl das K"Ihup;-i;;pus Zu nennen. A|le drei Korpora.verfiigen iiber dieselbe št.I.iu."námlich die des Brown-Korpus, bilden j"edoch unterschier1liche re-gionale Varianten des Englišch"n - a-ě.ilanisches, britisches undindisches Englisch - ab.
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Aufgatle 9: I)as International Corpus of English (ICE) enthált irrsgesamt 20

Millionerr Textwtjrtcr. Das Korpus bestcht aus zwanz,ig Teilkorpora aus Lán-
dert, in denen Englisch clie einzige oder cine der off,iziellen Nationalsprachcn
ist. Jedcs der Tcilkorpora enthált zu 600Á gesprochene und zu 40,Á geschrie-
bene Sprache, die nach dcnselben Kriterien erhoben wurden.
Handelt es sich beim ICE lhrer Meinung nach um ein einsprachiges odcr ein
mehrsprachigcs Korpus? Handelt cs sich bei den Teilkorpora um parallcle oder

vergleichbare Korpora? Bitte begrtinclen Sie Ihre Ansicht.

2. l l ZusarnmenÍ-assung

Korpora werden nach formalen Kriterien eingeteilt in computer-

lesbare und Papierkorpora, in Gesamt- und Teilkorpora, in Pro-
ben- und Volltextkorpora, in statische und Monitorkotpora sowie
in annotierte und nicht annotierte Korpora.
lm Hinblick auf ihren Inhalt werden Kotpora der gesprochenen

und der geschriebenen Sprache, Kotpora der Gegenwartssprache
und historische Korpora, Ref'erenz- und Spezialkorpora sowie
ein- und mehrsprachige Korpora unterschieden.

Grundbegriffe: Annotation, annotiertes Korpus, Baumbank, cotn-
puterlesbares Korpus, einsprachiges Korpus, historisches Korpus,
Korpus der Gegenwaftssprache, Korpus der geschriebenen Sprache,
Korpus der gesprochenen Sprache, mehrsprachiges Korpus, Moni-
torkorpus, Papierkorpus, Parallelkorpus, Probenkorpus' ReÍ-erenz-

korpus, Spezialkorpus, statisches Korpus, Teilkorpus, vergleichba-
res Korpus, Volltextkorpus

Weiterfiihrende Literatur
Sinclair (l998) gibt einen Úberblick tibcr verschiedene Ar1en. von Korpclra'
Eine weitere Korpustypologic sowie cine systematischc Ubersicht iibcr
deutschsprachigc Korpora bieten Lemnitzer/Zinsmeister (200 , Kapitel 5)

Hinweise auf weitere Kolpora dcs Deutschen, insbesonclere historischc und

mehrsprachigc Korpora, finden sich in dem Sarnmelband von Schwitalla/Weg-
stein (l{gg.) (2005).
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