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MInNR ZuruRN

Hiiufung des Kleinen.
Zur Struktur von Hypes

Im Zuge der Medienrevolutionen und der Uberhandname der , visible hond'
des Marktes um die neueste Jahrhundertwende schlieBt das amerikanisch-
englische Wort hypu einen ,,,contract social "" mit der deutschen Sprachge-
meinschaft und macht als Modewort fiir Exzesse der Aufmerksamkeit um kul-
turelle Produkte jeglicher Art einen bedeutenden ,Karriereaufstieg' . Hypes

sind auch im Jahr 2013 in Deutschland in aller Munde. Eine Suchanfrage zum
Stichwort ,,Hype'o in den Archiven von Spiegel Online, Zeit Online und taz.de

mit der Einschriinkung auf den kurzen Zertraum zwischen dem l. Oktober und
l. Dezember 2013 bringt eine ganze Schar von Hypes zum Vorschein, die
durch die Presselandschaft ,hindurchmarschiert': Gemeldet wird u.a. ein Men-
schenhandel-Hype, ein Hype um die Fernsehserie Breaking Bad und ein Slow-
Tourism-Hype, dartiber hinaus ist von einem Leipzig-Hype und vom Ende des

Hypes um die Piraten-Partei die Rede.2 Erfasst wird weiterhin ein Hype um
grtine Kaffeebohnen, ein weiterer ranke sich um die Massiv,e Open Online
Courses.' Die digitale Wiihrung Bitcoin und der Borsengang des Kurznach-
richtendienstes Twitter haben jeweils einen eigenen Hyp".o Der Schriftsteller

Hansen-Lrive, Aage A.: ,,Die,Realisierung'und,Entt-altung'semantischer Figuren zu Tex-
ten, in: ll/iener Slawisti.scher Almanach, Bd. 10, I 982, S. 191-252, hier: S.200.
Vgl. Kulmpe. Hanna: ,,Menschenhandel ist gerade ein Hype" finterview mit der Sozialwis-
senschaftlerin Emilija Mitrovicl, in: taz.de, (8.11.2013), http://www.taz.deltl27156l;,,,Brea-
king Bad'-Drehort Albuquerque: Der Deal mit der Kultserie", in: Spiegel Online.
(01 . I0.20 I 3 ), http:i/www.spiegel.de/reise/staedte/usa-breaking-bad-drehort-albuquerque-a-
9255l0.html; Heimann. Andreas: ,,Slow Tourism: Warum Pilgern nicht peinlich ist", in:
Spiegel Online, (23.11.201 3), http://www.spiegel.de/reise/aktuell/slow-tourism-warum-
pilgern-nicht-peinlich-ist-a-935l36.html; ,,Warum ist Leipzig pldtzlich hip, Herr Herrmann'/
Andre Herrmann, 27, Blogger und Poetry-Slammer aus Leipzig, drgert sich iiber den Hypc
um seine Stadt", in Spiegel Online, (14.10.2103), http://www.spiegel.delspiegel/print/d-
ll6l19626.html: Litschko, Konrad, Bert Schulz:,,8s ist viel mehr drin. Interview mit Pirat
Martin Delius", in: taz.de, (l 1.10.2013), http://www.taz.dellnterview-mit-Pirat-Martin-
Delius/!125333/l alle Seiten zuletzl abgerufen am 1 .12.2013.
Merlot, Julia: ,,Angebliche Wunderdiiit: Hype um griine Kaffeebohnen", in: Spiegel Onlinc,
(24.09.2103), http://www.spiegel.de/gesundheit/ernaehrung/gruener-kafl'eeextrakt-tcurcr-
schlankmacher-mit-umstrittener-rvirkung-a-923907.htnr l; ,,MaBgeschneiderte Vorlcsungcrr
ftir alle", in: Zeit Online, (21.11.2013), http:i/www.zeil.del7Ol3l4lllonlinckursc-
personalisierung-bildun g, zuletzt abgerufen am I .l 2.2013.
,.Bitcoin-Rekorde locken Kriminelle an", in: /.<'it Onliru'. (21{.1 I .20I I ).

http://www.zeit.cle/digital/intcrnet/2013-ll/hitcoins-l(XX);,.'l'W'llt llYl'l)'/".in./.cit()ttlittt',
(10.10.2013).http:i/www.zcit.tlc/2}l3l4)llwittcr-hocrsc.zulctz( arrlgcrtrfL'rrirrrr l.ll.l0ll



336 MIRNA ZEMAN

'ltrnas Ltischer darf zueinem Hype um die eigene Person Stellung nehmen untl
tlcr E-Book-Hype wird ftr vorbei erkliirt.s Registriert wird auch-ein unter 6crr
Miidchen im Teenager-Alter grassierender Ktrp er-Hype, der von den sogc_
Itannten Thigh-Gap-Fotos im Internet entfacht worden sei und die Oberschc.-
kel-Lticke feiere, die bei schlanken Frauen im Stand bei geschlossenen Beincrr
crrtsteht.r'Auch ein ,,Klassiker" unter den Hype.s, der Dricula-Hype, wird thc-
rrratisiert und ebenso wenig fehlt ein Retro-iype in den Meldunien - ein Ver-
trcter jener groBen Familie von Hypes, die spiiiestens seit dem ulpu um Simo.
Ileynolds Buch Retromania in den letzten Jahren in diversen Kuliurm agazincn
liir die Riickwiirtsgewandtheit der Kleidermode, der popmusik und der Film-
irtdustrie, ja der ganzen Populiirkultur der Gegenwart verantwortlich gemacht
wurde.'

Der Begriff ,,Hype" hat Konjunktur und dennoch ist anscheinend vollkom-
rncn unklar, was ,,Hype" eigentlich ist.r Beitriige, die das phiinomen im Be-
rcich von Literatur und Kunst zu bestim*"n ,r.Len, sind rar und stammen fast
irtrsschlieBlich von Literatur- und Filmkritkerlnnen, die Hypes in der Regel inr

ztil{ s'l'Rt,K'l'LlR voN I I t' t, l.;s -3-l7

Verhiiltnis zur spiitkapitalistischen Okonomie beschreiben.'Der Filmkritiker
und politische Feuilletonist Georg SeeBlen etwa definiert den Hype als eine
kapitalistische Kulturtechnik, als ,,groBes Versprechen" und deutet sie als
Symptome der Krise auf dem Gebiet der Okonomie und der Kultur.'u Die Lite-
raturkritikerin Sigrid Loffler beobachtet den wachsenden Einfluss eines hypr-
iihnlichen Phiinomens, das sie literarische Moden nennt, in ihrem Zustiindig-
keitsbereich Gegenwartsliteratur und beschreibt es ebenfalls als einen negati-
ven Effekt der spiitkapitalistischen Okonomie." Der Literaturmarkt reagiere
auf kapitalistische Systemimperative, Produktionssteigerung und Zeitrikono-
mie durch Uberproduktion von Brichern und die damit zusammenhringende In-
tensivierung der Werbe- und generell der MarketingmaBnahmen. Diese spie-
len in die serielle Produktion von kurzfristigen Aufmerksamkeitsschtiben um
einzelne Neuerscheinungen und in die Generierung von Literaturmoden hin-
ein, die die Literaturkritikerin als schnell getaktete, durch Erfindung griffiger
Slogans und Parolen der PR-Abteilungen der Verlage ktinstlich hervorgerufe-
ne Erscheinungen kritisiert. Moden bzw. Hypes, so das Fazit dieser und einer
Reihe weiterer kultur- und kapitalismuskritischer Darstellungen, sind ethisch
verdiichtig und haben mit ,wertvoller' Kunst und authentischen iisthetischen
Neuerungen, die sich organisch-immanent in den Systemen Literatur und
Kunst herausmendeln, nichts zu tun. Illustrativ fiir diese Position ist die Ar-
gumentation des Filmkritikers Fred6ric Jaeger, der mit Bezug auf Hypes im
Kino folgendermaBen argumentiert: ,,ln seinem Gestus sollte uns der Hype

[...] grundsiitzlich suspekt sein, zumindest wenn Werte der Aufkliirung wie
Vernunft, Wissen und Selbstbestimmung eine Rolle spielen sollen. Zum Auto-
ritiiren kommt seine affirmative Natur hinzu, die nicht zuftillig der von Wer-
bung entspricht."''

' Im Juli 2013 fand in Berlin eine von der Akademie der Kiinste und dem Verband der deut-
schen Filmkritik veranstaltete Debatte zwischen Bert Rebhandl und Georg SeeBlen zum
Thema .,Wie entstehen Hypes?" statt. Die Veranstaltung wurde von einer Reihe von Pressear-

tikeln begleitet, darunter SeeBlen, Georg: ,,Hyper, Hyper. Wie er entsteht, wem er niitzt, was
er bewirkt: der Hype als Kommunikation und kapitalistische Kulturtechnik", in: Jungle
World, Nr. 28, (l1.07.2013), http://jungle-world.comlartikell2}l3l28l48018.html: Groh,
Thomas: ,,Don't Believe the Hype! Oder doch?", in: taz.de, (5.06.2013),
http:i/www .taz.dell larchivldigitazlartikel/?ressort=ku&dig:2013%2F06%2F05%2Fa0164;
Jaeger, Frdddric: ,,Der totale Hype. Bedeutungswucht. Verftihrerisch und darum suspekt -
Uberlegungen zum Phiinornen der zwingenden Begeisterung", in Der Freitag, (18.06.2013),
http://www.freitag.de/autoren/der-freitag/der-totale-hype; Zur Debatte und weiteren Presse-
Artikeln siehe Verband der deutschen Filmkritik e.V.: ,,Podcast und Pressestimmen: Wie ent-
stehen Hypes?", http:i/www.vdfk.de/news/view/ I 3 8-podcast-und-pressestimmen-wie-
entstehen -hypes I A I I e I nternet- Se i ten zuletzt abgerufen am I . | 2.20 | 3 .ro Vgl. SeeBlen: ,,Hyper, Hyper".

" Loffl"r. Sigrid: ,,Wer bestimmt. was wir lesen? Buchmarkt und literarische Modcn unter den
Bedingrrngen globaler Fleschleunigung". in'..luriliti;;<'ha Stuclit'trg<,,t'cll.s<'lu1fi. tlcidclbcrg.
Karlsruhc 2(XXr. S. 75-t')2.

't .f irct"r: ,.1)cr lolrrlc I lypc".

I)auln. Matthias. Peer Teuwsen: ,,schriftsteller Jonas Li.ischer: ,Bucherfblge haben etwas Irra-tirrrrales"', irt: Zeit on.line, (24.10.2013), http://www.zeit.de/2}l3l44linterview-schriftstellcr-
.itrnas-luescher; ',Analyse: Hype beim E--Book vorbei". in: Zeit online,-1a.tO.zOlft,
lrttp://www.zeit.de/new sl20l3-10108/literatur-analysehype-beim-e-book-vorbei-0g 140006.
t.ulctz.t abgeruf-en am l.l Z.2Ol3.
"l)ic kleine wortkunde", in taz de, (7.1 I .2013), http://www. taz.delllarchiv/digi-
tatlLrttikell?ressort:tz&dig:20 l3%2F I l%2F07%2Fa0l 90&cHash:eb93d2d2ef569f'e9g6dc46
lal(ba3t'l 82, zuletzt aufgeruf'en am 1.12.2013.
Strcisand, Lea: ,,Fernsehen mit Biss'., in: taz.cle, (31.10.2013), http://www. taz.delllar_clriv/digitazlartikel/lressort:t1&dig:2013%2F|T%2F3twzpaol7l: Keil, Frank: ,,Auf eige-Ircrr wege. Jenseits von Retro", in taz.de, (5.11.2013). http://www.taz.delAut-eigenen-
wegc/!126849l,zuletzt aufgerufen am 1.12.2013. Zu Retro-Hvpis vgl. u.a. Reynolds, Sim.n:ll(tt'()muniq. vl/arum Pop nic'ht wtn seiner l:ergangenheit lri.s,ien kann, Mainz 2012; SeefJlcn.(ictrrg: 

'.Retrocinemania - das Kino kehrt der 6egenwart den Riicken zlt,, in;.rpex.33(Scpr./Okt. 201 l). s. 66_69.
Kattttl zufiieden stellen kann der Definitionsversuch des Infbrmatikers Klemens polatschek,
tlcr clctt ..t'lype" als ,,den fahrliissig oder zwangsliiufig extrarationalen Umgang mit unv.ll-stritrtliger Inlbrmation in nichtlinearen Entsctreioungitagen betrefF neuer phiinomene.. bc-zcicltnct. ..dcr in einer mangelhaft operablen Analys"-g"rtilt" mtinde ,,und die Akteure sor,itztt suboptinralen Verhaltensstrategien" fiihre. Als richtlg, auch aus der Sicht der kulturwisscn-sclrilliliclrcn Forschung, erweist sich polatscheks BIhauptung,,,Hype.. befinde sich inrllrrcltrrtarkt cher in Geiselhaft populiirer Sachtitel und Marketingstuailn. (Ein Beispiel daliirrvrirc l)irtrschka Dossis Sachbuch Hype! Kunst und Geld, Mtinihen 2ooj.) Aus dem unter-rtclttttcrischcrt Bere ich stammt der ofienbar einzige versuch, wenigstens die Kategorisierurrg
cirrcs /tt7rt'iihnlichcn Phdnomens auf die Beine zu stellen: The EpM FocJ Stucly ausdenr Jahrc
l()()l'( hclrarrtlclt aus kommcrzicllcr Beratungssicht,,fads" i. e. Moder, Ji. u,,i proartr"n 

"r,-slcltcrr trtltr ittts tlcttct.t Produktc abgcleitet werden (zum Beispiel Hulu-Hr,a,-n.it"r. l{ubik-wiirll'1. Littttbatlit)- Vgl. l)olatschck. ('lcnrcns: .,When Newspapers Go Electric. Baustcipc z,t'ittt't' ('ltroltologic tlcs ilypcs". ortlinc urrtcr: http://sul'rs.elrnis.tlc/l,NI/pro.c",li,,gr/1rr.,...-
rlirrtls l5/( il-l't'.t'cctlirrgs..lJ- l().p<ll. rtilctr.l urrlllcrrrlL'rr ,lrr l. 11.20 l-1. Sichc iruclrt I(irrrgrrst.
Krrrr'rr l'1t,. l,.l,,ll litttl,\ttrth.. Ncrr, \'or.k l()()li.
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Hype-Zyklus

Die Alltagssprache unterscheidet zwischen groBen und kleinen Hypes und
bringt damit die riiumliche Dimension des Phiinomens zum Ausdruck. So

heiBt es in der Presse, die Miinsteraner Band Messer habe einen ,,kleinen
Hypr"'o ausgelost. Stephanie Meyers Blss-Romane und deren Hollywood-
Verfilmungen haben dagegen einen ,,groBen Hyp."'' losgetreten. Die Attribute
groB/klein beziehen sich hier zum einen auf die geographische Reichweite ei-
nes Hypes bzw. auf seinen riiumlichen Resonanzradius. Der kleine Hype um
Messer ist kleinriiumig, der Vampir-Hype dagegen groBrriumig. Kleiner Hype
impliziert aber auch eine gro8e Wirkung innerhalb eines kleineren Publikums-
kreises - der deutschen Post-Punk-Szene. Der Hype um Vampire ist dagegen

,,groBo', weil er groBe Kreise anspricht: ein transnationales Massenpublikum.
Hypes werden weiterhin hiiufig in der Kategorie der Zeit verhandelt. Die

groBen wie kleinen Hypes gelten als kurz. Die Alltagssprache und die kom-
merzielle Beratungssicht sind sich darin einig, dass Hypes kurzfristige, instabi-
le, vorldufige Erscheinungen sind - wie lange dieses ,,vorldufig" dauert, bleibt
unbestimmt. Die Zertgrenzen, in denen sich Hypes konstituieren, konnen of-
fenbar stark variieren.'8

Uber die Reichweite und Lebensdauer von Hypes lassen sich keine allge-
meinen Aussagen treffen. Hypes sind in ihrer riiumlichen und zeitlichen Di-
mension variabel. Die Mciglichkeit fiir eine eindeutigere Bestimmung bietet
die Kategorie Quantitat, denn Hypes - kleinriiumliche wie groBrdumliche,

,Eintagsfliegen' wie jene Moden, die jahrelang anhalten - gewinnen erst durch
Hiiufung, Wiederholung und Musterbildung an Cestalt. [m Falle eines Hypes
haben wir es immer mit ,,wuchernder Prdsenz des Materials"'n, mit Kumulati-
on zusammengehciriger Dinge, Texten, Zeichen, Praxen zu tun. Der Hype um
Vampire etwa wird erst tiber die Fiille der gleichartigen Medienprodukte
wahrnehmbar, die das Thema Vampirismus bzw. den Archetyp des untoten
Blutsaugers seriell-variierend wiederholen und multiplizieren.

17

Uthoff, Jens: ,,lh'l Namen der Marginalisierten", in: taz.de, (1.12.2013),
http://www.taz.de/Muensteraner-Band-Messer/t.1283971, zuletzt aufgerufen am I .l 2.2013.
,,Vampir-Hype: Twilight bricht Rekorde und Miidchenherzen", in: Spiegel Online,
( l9.l I .2009), http://www.spiegel.de/fotostrecke/vampir-hype-twilight-bricht-rekorde-und-
maedchenherzen-fotostrecke-49056. htm1, zul etzt aufgeruf'en am L I 2.20 1 3 .

Bestimmungsversuche durch genaue Dauer-Angaben finden sich in Marketing-Studien. Laut
The EPM Fad Srudy dauern die ,,fads" zwei Monate bis vier Jahre an und unterscheiden sich
dadurch von langfristigeren Trends. Die Beispiele, die die Studie liefert, deuten auf eine Mik-
ro-Makro-Relation zwischen ,,fads" und ,,trends" hin: .jogging (das die Studie als ,,fad" be-
zeichnet) verhiilt sich zur physical-.fitnass (die als Trend bestimmt wird) wie das Teil zum
Ganzen. Andere Beispiele: Simpsons (fad) - Prime-time animation (trend); Oat bran (f'ad) -
llealthy cooking (trend). Vgl. Raugust'. The EPM Fucl ^Strlr/_y, S. 38.
(irller: ..Sericllcs und Zcrocllcs", S. 357.

] l()

lrrr lrolgcnden tntjchte ich Hypes zundchst einmal niiher u16 je'seits solchcr
we:t'ttlrtgcn unter die Lupe nehmen.'t Ich werde an dieser stelle die wichtigc
f 
lrrgc rrach den Relationen zwischen Hypes und dem Makrosystem okon";;;

t:illkllttttltlcrtl und einen Weg einschlagen, der dem ln-Bezie-hung-setzen vo,
llylx'.r rrrit groBen Begriffen wie ,,Kapitalismus.., ,,Markt.., ,,Autoritdt.. gegen_
liitrlig ist. Ich mtichte niimlich versuchen, Hypes an sich mit Hilfe der minima-
lislisclrcrr Kategorien Wiederholung und Haufung, Zyklus, Serie und kleine
f 
;rrInr(arc) zu beleuchten. Aus der ,,artenreichen,,-Hype-Landschaft wiihle ich

vtrrttchrttlich literarische Hypes aus und trage an sie einige Fragestellungen
ttrttl lirkcnntnisse der ,,minimologischen"'o und wiederho-lungstf,eoretischen
Arrsiilzc aus der Literatur-, Kunst- und Medientheorie heran.,,

" vgl' auch Zeman, Mirna: ,,Literarische Moden. Ein Bestimmungsversuch.., in: Bierwirth,Maik' An-ia Johannsen, Mirna Zeman (Hrsg.): Doing Contemporary Literature. praktiken,
ll'crlttngcn, Automcttismer, Mtinchen 2012, S. I ll-1"31. Siehe ur.h di"r., ,,Literaturmodentrrrtl Weltliteratur. Hypes um die Gusla", in: Schahadat, Schamma, Erhard Schtittpelz, Annet-

i:.,Y::!]ri:j_(I:sg ): lt/eltliteratur in cler Longue Durde, Mrinchen 2014 (invorbereitung).
r)anrrt Ist hterlener zweig der Kulturtheorie gemeint, der sich mit dem Kieinen (im weitJstenSirrne) in der Kunst, Literatur und Medien bEschaftigt und die Aufmerksamkeit auf einfachelrorrt-tclt. literarische.KleingattLrngen, kleine Formate,-ktinstlerische Minimalismen etc. richtet.Vql' tr'a. Jolles, Andri: Einfache Formen. Legencle, Sage, Mvthe, Rtitsel, sprirn, Kasus, Me-ttrttruhile, Mcirchen, 

.witz, Ttibingen'too91lq:_o); Skre"b. Zdenko: ,.Klein- und Kleinstformentlcr l)ichtung". in: Flaker, Aleksandar, viktor Zmega( (Hrsg.): Formalismus, Stltkturalisntustrrul (ic,rc.hic'hte, Kronberg i. Taunus 1974 (tqOI), i. l3l_154: Haug, Walter, Burghartwirchinger (Hrsg.): Kleinstfurmen cler Liieratur, Ttibingen 1994; Lochei ptn-,u,. (Hrsg.): Dlehlt'irrcn littrmen in der Moderne, Bozen 2001; Goller, Ifrrijam, Georg Witte (Hrsg.): Minina-li'rrttrtr' Zv'i'schen Leere unrl Exze/3, Wien 2001. Meyer, Urs: ,,Einf-ache Formen in der Wer-httttg' Uberlegungen zum verhlltnis zwischen Anthropologie una Cattungstneorie,., in:wcgrttattn, Thornas (Hrsg.-): Markt. Literarisch, Bern u.a.2005, s. lg3-196; dJrs.: poetikder
ll'<'t'lttrtr{, Berlin 2010: Ohlschl2iger, Claudia:,,poetik und Ethik der kleinen Form: FranzKrrlkrr. Robert Musil, Heiner Miiller, Michael Kohlmeier", in: Zeit.sc'hri.ftfir i,eut.sche philo-

, ,,,',1.,,',.,,t,r| 
!r,U?rt.H.2, 

S. 261-279; UZarevii, Josip: Knjiie::vni minimolizam,Zagreb2012.
'/trr wrL'dcrholung als konstitutivem Prinzip der Medien siehe zahlreiche Arbe]ten von Hart_rlrrrt winkler, clarunter: ,,Bilder, Stereotype und Zeichen. Versuch. zwischen zwei sehr unter-sclrictlliclrcn Theorietraditionen eine Biiicke zu schlagen", in.. Beritrcige zur Film- untl Fern-t:.'l:wi's'sen't'r'hq/i. 4l (1992), S. 142-169; ders.: Diskirsdionomie. versuch iiber clie innereokrttornia /<'r' Medien, Frankfurt a. M., 2004; ders., Heike Klippel: ,,,Gesund ist, was sichwictlcrholt'. Zur Rolle der Redundanz im Fernseheni', in: Hickethier, Knut (Hrsg.): Aspekteth't'.l:et'rt,tt'ltttnul)'sc. lvlethoden und Moclelle, Miinster, Hamburg 1994, S. l2l-136. SieheItttch l)itrr' ltoll:...Wiederholen'. Ein Strukturelement von Film, Fernsehen und neuen Medienirrt litrktts tlcr Medicnthcoricn", in: kulrtrRRevolution. zeitschrift./tir angewandte riiskurstheo-,i'''47 ('ltrrri 2(x)4)'s'-13 39:I'urRollederw.iederholungbei derKonJitutionvonTempora-
lrlril vLll' (irtllcr. Miriarn: "scricllcs und.Zeroelles. Der AJpekt der Zeitbei der wahrnehmungvtrtt scltt Viclcttr rttrtt schr wcttigcnr". in: tlics. (icorg witte (FIrsg.): lvlinintuli.tmzr.r, S.3-52-l7'l: Kiihlcr'. ('ltristiittr:../trr ltistorischcn Zcit als Kategoric dcr Metlienhist,rik.., in: Ohl-st'ltlririct. ('lltrttlill- Lttcilt l'crrottc ('it;'rirno (llrsg. l'. liistttirtiottt,rt tlt,.t 'l'ctrtltrt.ttlt,tt. l)ttt,li.tt.ltc.
I'ltrl,,.v,,l,ltt.s, lt,' trtt,l rnt,rlittlr, llt,llt.rittrtt,tt iiltr,t. li,it. <;(ilrirr,.cr, ]0 1.1, s. .15_64.
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lch schlage folgende Definition literarischer respektive populiirkulturellcr.
llvltt"s vor, die ich im Folgenden synonym auch als ,,Modeni bezeichnen wcr_
tlc" Il.vpc,v sind weitgehend unprognostizierbare kurzfristige Ballungen gleich-
ilrtigcr [.iteratur- und Medieninhalte, die auf Rezipient., *i.k., bzw. enthusi-
ilstische Rezeption hervorrufen. Darunter fallen nicht nur zeitgenossische,
sorttlcrlr auch historische Phiinomene, etwa die, die die Literaturgeschichte und
l'rrblizistik simultan oder retrospektiv mit den Suffixen ,,-aden,.-und ,,_ismen..,orlcr als ,,-manien" zu bezeichnen pflegt. ,,Simpliziaden.., ,,Robinsonaden..,
.'ossiittttlmanie" oder,,Werthermanie" sind nur einige Beispiele frir derlei Li-
lcratunnoden aus der Geschichte.

llcuristisch sind Hypes in der Kategorie des Zyklus fassbar, worunter hier
cirrc Reihe bzw- eine Kette inhaltlich zusammengehciriger Dinge, Text- und
Mctlicrrprodukte, Zeichen und Praxen zu verstehen ist, die ,on Lit..aturwis-
scttschaftlerlnnen anhand der semantischen Aquivalenzen und der Kriterien
lliiulung und wiederholung (mit Varianz) konstiuiert werden kann.,,

lnr Fall eines spiitmodernen Hypes hiiufen sich etwa Paratexte, die Referen-
zctt auf einen literarischen Text wiederholend multiplizieren und aus ihm ein
I)iskLrrs- und Medienereignis werden lassen: Pressetexte, lnterviews, Rezensi-
orrcn und andere aufmerksamkeitslenkende Frames und Formate in den Mas-
scnnredien. Zeitnah ballen sich Rezeptionsereignisse um diesen Text und
schreiben sich als selektive wiederholung, Fortsetzung, Nachahmung, Adap-
tation seiner Inhalte in nachfolgende schriftliterarische Texte und andersmedi-

zt,tt s I RUK I t it{ v( )N //) /,/,,\'

ale ,,Transkripte"2' ein, wobei eine Reihe gleichartiger'l'cxt- und Medienpro-
dukte entsteht. In den Schaufenstern von Buchhandlungen stapeln sich Bii-
cher, die durch gleichartige Buchcover, Titelillustrationen etc. Zihnlich ,,ange-
zogen daherkomm[en]"," also materiell die Zugehorigkeit zur jeweiligen the-
matischen Modewelle signalisieren. Der Hype wird von weiteren Dingen ge-
tragen - zum Beispiel von spin-offs wie Konsumwaren, Fanobjekten oder Ge-
brauchsgegenstiinden, die allesamt literarische Fiktionen in den realweltlichen
Alltag hineinverliingern. Auch Zeichen etwa Country-Of-Origin-
Kennzeichen (der stidamerikanische ,,Boom"), Namen (Werther, Yorrck), La-
bels (,,Frduleinwunder"), Logos und Brands - nehmen qua (identischer) Wie-
derholung am ,trfficking in fashion' teil. Zettnah treten gehiiuft auch ver-
schiedenste Formen des lebenspraktischen Vollzugs eines Literaturhypes in
Erscheinung, etwa Praxen, die die Theorien des Populiiren in den Kategorien
des fondons oder des Kults beschreiben." Durch verschiedene Praktiken und
Formate - etwa der Fanfiction und der Conventions - arbeiten die Anhiinger
am Um- und Weiterschreiben sowie der Reinszenierung und ,,Vereigentlich-
ungo"o der modischen Fiktionen in der RealitZit. All diese und viele weitere Ak-
teure - Verleger, Kritiker, Buchhiindler etc. - sind ein Teil tempordrer ,,com-
munities of practice"," die den ,Lebenszyklus' eines literarischen Hypes bzw.
einer literarischen Mode mitbestimmen.

Auch die Prozesse des Abebbens eines Hypes lassen sich nach den Krite-
rien Hiiufung und Wiederholung bestimmen. Die Prozesse der ,Entmo-
dung'/des ,Ent-Hypens' machen sich etwa an der Kumulation jener Text- und
Medienprodukte bemerkbar, die die Transkripte der ,,Epigonen' parodieren,

Die von Ludwig Jiiger u.a. entwickelte Transkriptivitatstheorie fokussiert die Prozesse der
Ubertragung eines Inhaltes aus einem in ein anderes Medium. Unterschieden wird dabei u.a.

zwischen Skripturen - einem ,,in den Sprachspielen oder in den Archiven des kulturellen Ge-
diichtnisses stillgestellte[n] Reservoir moglicher Transkriptionen" - und Transkripten, bzw.
,,Skripturen, die das jeweils transkribierende System im Zuge der Transkription hervorbringt,
also etwa Kommentare (zu kommentierten Texten), historische Narrationen (zu Quellenkor-
pora), Remakes (zu Originalfilmen), Variationen zu den variierenden Themen, Samplings
(zur verarbeitenden Musik) [...]." Vgl. Jiiger, Ludwig, Matthias Jarke, Ralf Klamma, Marc
Spaniol: ,,Transkriptivitiit. Operative Medientheorien als Grundlage von Informationssyste-
men fiir die Kulturwissenschaften", in: Bublitz, Hannelore, Roman Marek, Christina L.
Steinmann, Hartmut Winkler (Hrsg.): Automatismen, Miinchen 2010, 5.299-313, hier: S.

303. IUrsprtinglich erschienen in: Informatik Spektrum 31, I (2008), S. 2l-29].
Cahn, Michael:,,Vom Buch zu Biichern. Wissenschaftliche Verlagsserien im 19. Jahrhun-
dert", in: Windgiitter, Christoph (Hrsg.): Ll/issen im Druck. Zur Epistemologie der modernen
Buchgestaltzrng, Wiesbaden 2010, S. 140-164, hier: S. 145.

Siehe u. a. Jenkins. Henry: Textual Poachers: Television Fans & Participatory Cultttre. Stud-
ies in culture and communication, New York 1992; Lewis, Lisa A. (Hrsg.): The Adoring Au-
dience, London 1992; Freiburg, Rudolf, Markus May, Roland Spiller (Hrsg.): Kultbiicher,
Wtirzburg 2004.
Koschorke, Albrecht: Wahrheit und Erfindung. Grundziige einer Allgemeinen Erzrihltheorie.
Frankfurt a. M., 2012,5.24.
Bowker. Geotfrey C., Susan Leigh Star: Sorting Thing,s' Out. (lo:;,ri/ication qnd It:; Con,se-
quen(e.\, Cambridge/Mass.. l,ondon I 999.

I.l I

I''olgende Ausftihrungen nach Zernan:,,Literaturmoden und Weltliteratur... U.a. durch diese[Jeterogenittit des Ensembles, das einen Zyklus schaffi, unterscheidet sich mein Zyklusbegriff
vom literaturwissenschaftlichen, der sich zumeist auf das auktoriale Kompositionsprinzip be-zicht' Die semantische Aquivalenz im Modezyklus hat einen ,,virtuellen Siatus,., sie muss vonWissenschaftlerlnnen, wie allen i.ibrigen Rezipienten uu.h,.i.t hergestellt werden. (vgl. Ko-schmal. Walter: ,,Der Zyklus als latenter Text. Tadeusz Miciiskis Gedichtsam mlung Wmxtku gwiazd", in: lbler, Reinhard (Hrsg.): 4'klusdichtung in den slavischen Literaturen,
lrrankltrrt a' M. 2000, S. 261-276,hier: s. zo:.1. In diesemtinne ist hier unter Mode- bzw.Ilvpt:t'yklus - analog zum Begriff ,,stilistische Formation" von Aleksander Flaker und demKonzcpt ,,literarischer Trend" von Markiewicz (die sich beide ausschlie8lich auf ,Hochlitera-ttrr' beziehen) eine kollektive Einheit (im Falle von Hypes vielleicht die kleinstmogliche
tticht-auktoriale Makro-Form zu verstehen), die von Literaiurwissenschaftlerlnnen konstruiertwird. Vgl. Flaker: Stils.ke Jbrmaci.je, Zagreb 1g16, S. l4; Markiewicz, Henryk: ,,The concepr
rr l' litcrary trend in the history of literature ", in.. proceedings oJ t he 5,t, 

"r;g,.;r; ;i-thn rrt"rro-tirtttul ('ompurative Literqture Association Belgrad lqOZ,'amsterdam 1969, S. ig-lO.Jiirgenl'ink dcnkt rnit Marx die Gesellschafl und den gesellschafilichen Teilbereich Kultur als anei-ttitttdcrgekoppelte Zyklen der stabilen Selbstreproduktion, sptirt in mehreren Arbeiten der..zyklologik" der Diskurse, Interdiskurse und Kollektivsymbolsysteme nach. Vgl. Link, Jrir-
gc'rt: ..Marx denkt zyklologisch. Mit Uberlegungen tiber ien Status von Okologie und ,Fort-sclrrilt' irrr Materialismtts", in; kultuRRerotitioi. zeit,tchrift fi)r angewandte cliskurstheorie, 4( l9t'i'])' S. 23-27; clcrs.: ,,Diskursives Ereignis, Zyklologte, Kairologie. UU..i"grrgen nachlrrrttcitttll". irt'. ,sltttt'cn. 34135 (1990), S. 78-85; oeri., wuir wi.ilfing: E"*rgung tTnrd still.stanct
irt Alt'lttltltct'tt rttttl /'l)'tltor. l;ull.slrrtli<'n zurn Verhqltnis von elemerttctrem Wi,ssen t,rd Literultrr
tttt It). .htlrt lrtrttth,r.l, S(rrt(tirrt I()l{.4.

2l

22



t42 MIRNn ZllMn N

tlas rtachgr;ahmte, schablonisierte Modell wiederholend ,entblciBen', verschie-
bctt uttd ciner Umfunktionierung der ursprtinglichen rezeptiven Wertung des
llyp(,\ zuarbeiten.t" Der Modeschwund macht sich an der Kumulation von Pa-
nttcxten bemerkbar, die den Exitus des Hypes ausrufen, indem sie das jeweili-
gc geh.vple Thema fiir ,out', ,pass6', ,vorbei', ,altmodisch' erkliiren, kurz: die
tlas Abflauen des Hypes zum diskursiven Ereignis machen." AuBerdem ver-
rllirrren sich die Hiiufungen im ,Rattenschwanz' der Hype-Begriindung und es

kommt zur Kumulation von Paratexten, die durch Referenzen der Stabilisie-
rttttg eines konkurrierenden Hypesleiner konkurrierenden Mode im synchro-
ncn System der Literatur zuarbeiten.

fl.ype.s lassen sich am einfachsten in ihrer jeweiligen Gegenwiirtigkeit iden-
lilrzieren. Historische Modezyklen sind nur im Bruchteil rekonstruierbar. Der
grofJe Teil der fliichtigen ModenlHypes ist den kulturellen Archiven ent-
schwunden und ein weiterer Teil davon hat sich wohl zu ,,temportiren Struktu-
rcn'o,t'die Literaturhistoriker als Genres oder Subgenres identifizieren, verhdr-
tet und ist in diese Kategorien ,,hinein vergessen"2'worden.

Die Identifizierung eines Hype-Zyklus kommt der Stilllegung eines syn-
clrronen Mikro-Ausschnitts aus dem Fluss der Zirkulation von Dingen, Texten
trnd Zeichen gleich. Und wenn man - wie im Falle von Twilightmania - in
diesem stillgelegten Ausschnitt aus der kurrenten Zirkulation Kumulationen
um iihnlich geartete Vampire aus frtiheren Zeitschichten wiedererkennt, so
deutet das auf die Strukturierungsleistung der modischen Wiederholungen in
der Diachronie hin, somit auch auf die Rolle der Hypes bei der medialen Mo-
bilmachung von literarischen Inhalten, Formen, Verfahren quer durch vergan-
gene Zertrdume und quer durch historische contemporory spaces. Clemens
Ruthner, der die Durchlaufstationen des Vampirismus - seine mythologisch-
lirlkloristische, historische, literarische bzw. filmische und schlieBlich popu-

Die Bedeutung des literarischen Epigonentums fi.ir die literarische Evolution haben die russi-
schen Formalisten erkannt. Vgl. dazu Hansen-Love, Aage A.: Der russische Formalismus.
Mathodologische Rekonstruktion seiner Entwicklung aus dem Prinzip der Verfremdung, Wien
l97lJ. S. 4t0-414.
Vgl. dazu Arne Rovik, Kjell: ,,Deinstutionalization and the Logic of Fashion", in: Czarniaw-
ska; Sev6n: Translating Organizational Change, S. 139-172.
Mrrretti, Franco: Kun'en, Karten, Stammbciume. Abstrakte Modelle /iir die Literaturgeschich-
lr'. Frankfurt a. M.2009, S.25. Moretti erkliirt Genres zu solchen,,tempordren Strukturen"
und wahren Protagonisten der ,,mittleren Ebene" der Literaturgeschichte, auf der ,,Dynamik
und l"orm aufeinandertreffen". Der Roman ist laut Moretti ,,System seiner Genreso'. Einzelne
Itontangenres, die Moretti konstruiert. zum Beispiel der sentimentale Roman, kcinnen durch-
aus als Systeme ihrer Moden (bzw. ihrer modischen Mikrozyklen wie Sterne-ism, Richard-
sott-Modc etc.) gefasst werden. Im Allgemeinen scheint mir das soziale Mechanismus ,,Mo-
dc" gecigneter fiir die Erkliirung der zyklischen Aufstiege und Niedergtinge einzelner Genres
zrt scirt als rnetaphysische Erkliirungsansdtze wie memetics bzw. evolutionistische und biolo-
gistischc Thcorcnrc vonl.sunludlo/'thefittesr im Allgemeinen, die Moretti auf Evolution lite-
nrrischcr liornrcn iihcrl riigt.
l)ic Mctirplrcr v()n llrrrtrrrrrt Winklcr: ,.Der C'omputer - Mediurn oder Rcclrncr'/ ((iespriich nrit
(it'etl lrrvittkl".in'. l'.'rrrttltt'ttrr lllttlitt.lrl licsliwtl. Osrrahriick 1997, S.270-2tt9, hicr: S.27,4.
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liirkulturelle Phase - nachzeichnet, hat die europaweite Vcrbrcittrrrg dcr Vartt-

pir-Figur aus der siidslawischen Folklore im 18. Jahrhundert mikrologisch als

Lin. UU.rsetzungskette dargestellt, die im mtindlichen Aquivalent der Modcn

- in den Gertichten iiber die Massenpanik in einem siidslawischen Dorf an der

Habsburgischen Militiirgreflze - ihren Verlauf nimmt, sich mittels sprunghaft

vermehrender habsburgischer Kommissionsberichte und boomender gelehrter

Dissertationen verstarkt, um sich in einer zundchst deutsch-englischen hochli-

terarischen Modewelle fortzusetzen, an der sich bekanntlich auch Goethe mit

seiner Ballade Die Braut von Korinth beteiligte'3o

Die Vampirmoden machen es deutlich: Modezyklen schaffen ihre eigenen

,,Wertordnung[en] auf Zeit";t' sie gehorchen nicht den etablierten literaturwis-

senschaftlichen Werthierarchien, den Trennungen von Trivial- und Hochlitera-

tur, schriftlicher und miindlicher Literatur. Nicht selten kann man feststellen,

dass moderne Moden auf alte Zyklen, autoreferenzielle variante Wiederholun-

gen mythologisch-folkloristischer Motive aus den traditionellen Literaturen

vergangener Zeitschichten zurtickgreifen.

Hyp es und Mikroforrnate

Die Eigenschaft der Mode, auf Vergangenes zu rekurrieren, regt Baudrillard

zu einem Vergleich zwischen Mode und Museum an.rz ,,Die Mode", schreibt

Baudrillard, ,,sammelt mit einer auBerordentlichen Freiheit der Kombination

von Jahr zu Jahr, was ,gewesen ist' t ] Ihre Perf-ektion ist auch museal, aber

kurzlebig. Andererseits gibt es Design auch im Museum - es setzt die Expona-

te untereinander als Werte eines Ensembles in Beziehung"." Auch eine Litera-

turmode Sammelt Vergangenes, ,,abgestorbene Formen"r' aus den Archiven

kultureller Gediichtnisse. Sie sammelt aber auch in der Synchronie, indem sie

heterogene bewegliche Kleinformen - Namen , Labels, Slogans, Logos - und

Mikroformate, die Genette ,,Paratexteo' nennt, im Raum der Geographie hiiuft

und sie ,,untereinander als Werte eines Ensembles in Beziehung Setzt".r5

r0 Vgl. Ruthner, Clemens: ,,Sexualitzit Macht Tod/t. Prologomena zu einer Geschichtc cles Vattt-

piiir*u.", in: Kakanien Revisited, 2OO2 (http://www.kakanien.ac.atlbeitr/thllsttrdic/('lLtrtlr-

nerl.pdf), zuletzt aufgerufen am 23.09.2013.
-rr Groyi, Boris: Uber das Neue. Versuch einer Kulturdkonorrlc', Miinchcn I992. S.4(r.
)2 Bau-drillard, Jean: ,,Die Mode und die Zauberwelt des ('odcs". itr: tlcrs.: l)ct"tytrtlxtlistltt

Tausch und der Tod, Betlin 2005. S. I 3 l- I 5 I .

I Baudrillard: ,,Die Mode", S. 136.
'r4 Ebd.rs 
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Laut Burghart Wachinger ist die ,,Existenzform'o'u in einer Sammlun g ty-
pisch fiir kleine Formen und literarische Kleinstgattungen. Dies betont auch
der kroatische Literaturtheoretiker Josip lJL,arevic, der in seinem Buch Knji_
zevni minimalizam fiir kleinste Sprachgenres jeglicher Art (narrative wie nicht
narrative, mtindlich wie schriftlich vermittelte, traditionelle wie neue, auktori-
ale wie anonyme, rurale wie urbane, monomediale wie multimediale) die Be-
zeichnung minimoli,,,die Minimalen" vorschliigt.iT Laut lJL,arevil unterschei-
den sich die ,,Minimalen" von den groBen Gattungen unter anderem dadurch,
dass sie in der Regel in einer Sammlung, einem Sammelband oder Sammel-
buch herausgegeben werden, und er stellt fest, dass sich kleine Formen - sei
cs automatisch, von sich aus oder weil es das auktoriale Kompositionsprinzip
so will - typischerweise ,,zu Scharen zusammenschlieBeno',r8 *ob.i ihr gehauf-
tes Autlreten nicht ohne Effekte auf der Rezeptionsseite bleibt:

Die Hiiufung verbaler Miniaturen in thematische Einheiten vermindert gewis-
sermaBen ihr eigenstiindiges semantisches und iisthetisches Potenzial. Ditin ei-
ner Rubrik gehiiuften Blondinen-Witze flihren bald zur rezeptiven Siittigung, zu
einer gewissen Monotonie, was mit dem Einzelexemplar sicierlich nich-t v;;ge-
sehen war. Diese Situation deutet auf eine GesetzmaBigkeit bei der produktion
und Rezeption von kleinen Formen: sie werden dosieit gesendet und empf-an-
gen.

Mit mehrfach aufeinander folgenden kleinen Formen haben in Cervantes'
Roman Don Quijote der Ritter von der Mancha und sein Reisegef?ihrte ein
I)roblem. Don Quijote rdt Sancho, von der ,,Unsitte serieller Sprichwort-
verwenduflg.c+o abzusehen: ,,[w]enn man Sprichwcirter kreuz und quer aufei-
nanderhiiuft und aneinanderreiht, wird die Rede niedrig und gemein...o, Das
(iespriich, in dem aus dem Mund beider Gespriichspartner Sprichwcirter her-
vorsprudeln, parodiert - wie Sebastian Neumeister betont - nicht das ,,euell
tlcr Volksweisheito',4' sondern humanistische Sammlungen, die literarische
Kleinsttexte zum Nebeneinander im Raum der Drucksache zwdngen. ,,In einer
Ilinsicht", stellt Burghart Wachinger mit Bezugauf humanistische Sammlun-
gur fbst,

sind wohl alle Sammlungen tihnlich: Dadurch, daB sie Klein- und Kleinstformen
hiiufbn. bieten sie sich prim?ir als ein Arsenal flir auswiihlende Benutzung an.
Kontinuierliche Lekttire von Hunderten von Kleinsttexten dtirfte damaligeri Re-

ili

ll)

Wacltinger. Bttrghart: ,,Kleinstformen der Literatur. Sprachgestalt - Gebrauch - Geschichte..,
ir: rlcrs., Waltcr t{aug (Hrsg.): Kleinstformen,s. t-32, trier:1. Z.
llTirrcvic: Knf iicvni minimulizqm. S. 14.
l.hrl. S. l(r.
l.htl.. S. 16.

Ncttrttcislcr. Sehastian: ,,(icschichtcn vor und nach dem Sprichwort", in: Haug; Wachinger
(l lrsg l. L'h'itr:'tlorrttt'tr, ,\i. 205-215. hicr: S. 206.
tlt'('t'rvrtttles S;urvetlnr. Migucl: l)cr,ritrrrr.<'it'ht,.lrtnkt,r Don errilolc t,on rfu,r Munt,lttt.lJbcr_
st'lzl vorr lrrtlrvr;t llrtrrrrrli.ls. l)irr.rrrstirrlt l()(r(r. S. tt(rt(-|t69. zit. rr. Ncrrrncislcr: ,.(icsclrichtcn...s .)0/
l lrtl
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zipienten so unertriiglich gewesen sein wie heutigen.[...] F'rir den Cebrauch in
weiteren typischen Lebensriiumen der Kleinstformen aber, fiir die Einbindung in
die eigene mi.indliche oder schriftliche Rede oder fiir die in der Buchkultur des

l5.l16. Jahrhunderts so wichtige Verwendung als Paratexte (Motti, Marginalien,
belegende oder distanzierende Einschtibe und dergleichen) zu grdBeren Textein-
heiten, bedurfte es immer eines Aktes der Auswahl und der Umsetzvng.ot

Als einen weiteren typischen ,,Lebensraum"'o der kleinen Formen im gattungs-
typologischen Sinne nennt Wachinger hier auch die Paratexte. Witze, Spriiche,
Mdrchen, Legenden und andere Vertreter der ,,einfachen Formen"o'im Sinne
Jolles', die sich durch einfache Reproduzierbarkeit und hohe Mobilitiit aus-
zeichnen, finden mit Verbreitung des Buchdrucks und dem Aufkommen des

literarischen Marktes in solchen Mikroformaten Verwendung, die die ,,Uber-
gangszone zwischen dem Text und seiner materiell-historischen Bedingtheit"ou
bzw. den,,Transaktionsort [...] zwischen verschiedenen Kommunikations-
instanzen des literarischen Betriebs"o' bilden und von nun an die Funktion
iibernehmen, einen literarischen Text als ,,ganzen oder auch nur in Bruchtei-
len"o'zu ,,mobilisieren".o' Der Begriff ,,Textmobilisierung" stammt von Nikola
von Merveldt, die Genettes Konzept dynamisiert, indem sie den Prozess der

,,Paratextualisierung des Ausgangstextes"t0 in seiner pragmatischen Dimension
beleuchtet und ,,die Mitwirkung (agency) von Paratexten am literarischen
Transferprozess"'' hervorhebt. Paratexte, so Merveldt, prdsentieren nicht nur
literarische Texte jeglicher Art, sie bringen diese kornmunikativ in Umlauf,
machen sie zum Diskussionsgegenstand und fordern ihren Transfer tiber
Sprach- und Landesgrenzen hinweg.

Unter Paratexten versteht Genette ,jenes Beiwerk, durch das ein Text zum
Buch wird und als solches vor die Leser und, allgemeiner, vor die Offentlich-
keit tritt".52 Dazu zahlen Elemente wie Autorenname, Titel und Titelblatt,
Klappentexte, Motti und Vorreden, Papier, Format, Satz und Typographie, das

graphische Erscheinungsbild, Illustrationen usw. Zu den Paratexten rechnet
Genette auBerdem Epitexte bzw. solche Texte, die materiell unabhiingig von
der eigentlichen Drucksache zirkulieren, aber auf sie Bezug nehmen, etwa Re-
zensionen und lnterviews. All diese und eine Reihe weiterer (sprach-, schrift-,

'lr Wachinger: ,,Kleinstformen der Literatur", S. 35-36.
'1{ Wachinger: ..Kleinstfbrmen der Literatur", S. 35.
45 Jolles: Einfache Formen.
46 Merveldt, Nikola von: ,,Textmobilisierung. Uberlegungen zur Transferleistung von Paratcx-

ten am Beispiel von Joachim Heinrich Campe", in: Bachleitner, Norbert, Murray G. Hall
(Hrsg.): ,,Die Bienenfremder Literaturen": Der literarische Tran.\fer zwi.schen ()rofibrilutt-
nien, Frankreich und dem deutschsprachigen Ruum im Zeilalter dcr Wcltlitcrotur (1770-
l B50), S. 1 03-l 24, hier: S. 1 08-109.
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visttitl- und neumedialer) Elemente (etwa Buch-Trailer oder Buchanzeigen aufl;ttt'cbtxtk), die im weitesten Sinne eine werbende Funktion fiir einen literari-
scltcrt Text tibernehmen, nenne ich in Anlehnung an Nikola von Merveldt mo-
bi I i s icrende M ikroformate.

Vicles spricht fiir die These, dass gerade mobilisierende Mikroformate dasl{iiclcrwcrk eines jeden literarisch en Hype-Zyklus sind. Denn jeder literarischellylx' btindelt in sich invariante beweglich. El.-.nte (wie iit.l, Autorenna-
n'tc. I'uhel, werberische Floskeln, slogans, Schlagwrirter, Stereotype, Logos,
typographische Invarianten etc.) und popularisierende Formate kleineren um-larlgs (verlegerische Epitexte, Kritiken, Anzeigen und andere Formen undl;orlrtate des Iiteraturjournalistischen und werbirischen Beiwerks), die ebentlic stereotypen Elemente Titel, Autorenname etc. zitieren, wiederholen undvcrvielfachen.

Allc Mikroformale, die ein Hype versammelt und die ihn mittragen, bewahren
ihrc l:igenstiindigkeit und wirken iisthetisch, semantisch oder piagmatisch ftir
citt ocle r mehrere Text-Exemplare (Produkte) der Reihe. In einlr plhase jedoch
crrtwickclt die Mode die Tendenz, sich selbst zu paratextualisieren, indem siesiclt ctwlt cltrrch ',Regintes der AuBerlichkeit"tt dei,,konkreten Drucksachen,.,..*

It,tt s l t{l ,K I tJl{ v( )N ID I't,,\

als Sammlung von semantisch Aquivalentenr, als cinc 'l'cxlsortc kcnntliclr
macht. Um dem ,virtuellen' Status ihrer Reihe zu entkornrncn (und sich nr(ig-
licherweise als Genre zu stabilisieren), muss die Mode ein ,,Beiwerk"tt zur
Reihe herausbilden, das,,Erkennbarkeit, Wiedererkennung, Bekanntschaft,
eine positive Reduktion von Komplexitiit in einem stets unribersichtlichen
Buchangebot"'u beim Leser gewiihrleistet und ,,die Serie ins Zentrum der Kau-
fentscheidung"" rtickt. Nachahmer-Produkte fangen an, durch ihre Materiali-
tAt, ihre ,,schriftbildlichkeit"" und ihre Peritexte'" die Zugehcirigkeit zur Mode
zu signalisieren. Die aktuelle Vampir-Welle macht sich u.a. an der Cover-
Gestaltung bemerkbar: Eine Menge an Drucksachen trdgt ,,bewusst das glei-
che Kleid".u'(Vgl. Abb. l) Ein Mode-Zyklus in der Nachfolge Laurence Ster-
nes hiiuft Titel, die die Wortgruppe ,,empfindsame Reisen" wiederholen."'

t.l 7

l', rrr 
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' Wi,rlgriltcr, ('lrristrph: ,.V()1, ,[Jlattwerk der Signifikanz.,
Icrrrologic tlcr llrrclrgcslirlttrrig... in: clers. (llrsg.): l{i.rsen

, tttt)(h't'ttr'rt llttt'ltqt'.ttrtItr,t.q. wicshutrc, l0r0, s. o-s2.. hier:' l;lrtl. S lo

oder: Auf dem Weg zu einer Epis-
im I)rut'k. Zur Episternologie dar
s. 10.

Abb. 2: ,,Empfindsame Reisen", Titelseiten v.l.n.r.: Sterne, Laurence: Yorick:s
emp/indsame Reise durch Frankreich und ltalien. Hamburg, Bremen 1770;.
Rebmann, Andreas Georg Friedrich: Emp.findsame Reise nach Schilda,
Leipzig 1793.

ss 
Genette: Paratexte, S. 10.

s6 
Cahn: ,,Vom Buch zu Biichern.", S. 148.

51 Ebd.
s8 Hier ist der Begriff ,,ideographische Potenziale der Schrift" im Sinne einer,,sichtbarmachung

von Inhaltsaspekten" gemeint. Raible, Wolfgang, Sybille Krdmer zit. n. Windgiitter: ,,Vom
.Blattwerk der Signifikanz"'. S. 28.:e Zur Wichtigkeit der peritextuellen Materialiffit fiir die Populiirliteratur siehe Huck, Christian:
,,Was ist Popultirliteratur'?", in: Liideke. Roger (Hrsg.): Kommunikcttion im Populciren. Biele-
f-eld 2011, S. 42-66, hier: S. 48.

60 Cahn: ,,Vom Buch zu Btichern", S. 148.
6r Zur Mode der ,,emptindsamen Reisen" vgl. Sauder, Cerhard: ,,Sternes Sentimental Journey

und die empfindsamen Reisen in Deutschland", in: Griep, Wolfgang; Hans Woll' .lrigcr
(Hrsg.): Reisen und soziale Realitdt am Ende des lB. Juhrhunderts, [{eidelberg l9tl3. S. 302-
319; Michelsen, Peter: Laurence Sternc und elcr dettt.scha Romun da,v uchtzchttlt,rr.lttltt'htut-
derts, Gdttingen 1962. Zl den Sterne-Moden vgl. u.a. rlc Voogrl. Pctcr. .lohn Ncub:rrrcr
(Hrsg.): The Reccption of'l,urrrcn<'t' Slcrrtc itt I'.ttt'tt1tt', Ncw Yolk/NY l(10,1.

,,

: :..:9l$ttrg*:,ffi

t.. .

Y"
!,

W,,'.
Y: t:'.

Itrg,ssttrnde, Hamburg 2007: Hubbard, Susan: Dis Zeicien des vampirs, Mrin-
chen 2009; Smith, Lisa J.: Im Zwiericht. Tagebt,rh nir", vampirs, Mtinchen:
2(X)8; Heitmann, Tanja: Morgenrot, Mrinchen 200g.
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, , v()n Mcrvcldl:..Textmobilisierung.., S. Il6.(ri 
/'tt tlcr Moltomode vgl. Plumpe.berhard:,,Motto und Mode. Anmerkungen zum literatgrhis-loriscltctt ()rt wilhclrrl llautlis", in: osterkamp, Ernst, Andrea polasch'egg, Erhar<t Schtitz(llrsg'): l/l'ilhclm llttrrff'txlcr l)i<'Virtu..vittit der Einbitrlungskrali, Gi;ttingc;1100-5, S.3li-51.t'r 
Ltttlcttlt- ('ltlistirtttc: .,'l'itcllrcltlcrr. Warum sehen eigentlich so viele Biicher glcich aus.?, irr:/cir ()ttlirtt'. (l-0l.ll0l). httrr://www.zcit.tlel20l2lldlBuchcovcr-'fitclhcldcrr. )rrlclzr utrlgc^r-
l('n iilil I l.' .lOl l

zt )tt s I tt t rK t't [t v( )N I D I't..,\

toren von Heilige Schei/3e. IYciren wir ohne llcligion lrcssar drun'/ hcil.icn Stclirrr
Bronner und Anne Weiss.o5

Die Wiederholung, die das Innere der modischen Produkte - ihre Inhalte und

Struktur - erfasst, wird durch mobile Mikroformate plakativ auch nach auBen
getragen, was vielen Hypes mciglicherweise zum Verhiingnis wird. Das Repe-
titive tritt in mobilisierenden Mikroformaten in einer komprimierten Form, als
wahrnehmungsevidenter Extrakt vor die Offentlichkeit, somit auch vor die Le-
serschaft, welche die modischen Produkte gar nicht gelesen hat, sondern nur
dari.iber. Mikroformate, die im Falle eines Hypes eben nicht dosiert, sondern
exzessiv gesendet werden, ftihren *zumal sie sich inhaltlich wiederholen bzw.
gruppieren - auch bei einer kursorischen und auswahlenden Lekttire in einem
zeitlich gedehnten Nacheinander rasch zur rezeptiven Siittigung mit Nachrich-
ten i.iber die Mode. Die Vermodung der Paratexte - erfolge sie nun aus markt-
cikonomischem Kalkiil, durch strategische Planung der Marketingabteilungen
der Verlage oder durch spontane Tendenz der Reihe, sich durch einen Sprung
ins Materielle von der Vergiinglichkeit zu retten - kann zur Genrebildung fiih-
ren oder zur rezeptiven Siittigung, Umwertung und Entropie. Die Verse von
Johann Benjamin Michaelis aus dem spiiten 18. Jahrhunderts, die durch don-
quijoteske Technik das Titel-Mode-,Bzsting poetisch figurieren, best[tigen -
ex post und mit Genrebewusstsein der Spiiteren gesehen - beide Mdglichkei-
ten:

Ein Modetitel noch, so ist das Werk geschehn,
Ernpfindungen, Bardiet, Theater, Reverien,
Fragment, B ibl iothek, Einltille, Rhapsodien,
Museum, Wiilder, Brief, Anthologie, Versuch -
Aus diesen nimm ein Wort, und setz' es vor ein Buch,
Wenn dann vor seiner Stirn' ein englisch Motto schmettert,
So wird dein Werk verlegt, bezahlt, gekauft, vergdttert.66

Martenstein, Harald:,,,Dieses Wort. Es grlt jetzr als mutig, originell, provokativ', Kolumnist
Harald Martenstein iiber unfl2itige Buchtitel", in: Zeit Online, (30.10.201 I ),
http://www.zeit.del2llll44lMartenstein, zuletzt aufgerufen am I .l 2.2013. Zur Scheifie-Mode
vgl. auch: Schamoni, Rocko: ,,ScheiBe by Schamoni", http://scheissebyschamoni.de/, zuletzt
aufgeruf-en am 5. I 2. 2013.
Michaelis, Johann Benjarnin: ,,Die Schriftsteller nach der Mode" L1766, weitere Ausgabe
1769), zit. n. Michaelis, Johann Benjamin: Scimmtliche poetische Werke, Wien 1791. Der
Dichter sagt in der FuBnote: ,,[...] in der vorigen Ausgabe stand: Gedanken, Possen, Trost.
Einftille, kom'sche Bi.ihne, Scherz, Klagen, Zeitvertreib, Zerstreuung, Versuch; Ich habe die-
sen Parachronismus gewagt, weil sich seit dem die Modetitel gar so verdnderten; er soll aber
der einzige bleiben." Den Hinweis auf dieses Gedicht fand ich in Marie Kristin Hauke: ,,1lr
allen guten Buchhandlungen ist zu haben..." Buchwerbung in Deutschland in 17. und 18.

Jahrhundert. Inaugural Dissertation, Universitiit Erlangen-Ntirnberg 1999, abrufbar iiber
http://opus4.kobv.de/opus4-fau/fiontdoor/indcx/inclex/docld/ I I 0 d-nb.in lbl914l (Xr I tl6i34. zu-
lctzt aufgcruf'en arn I .12.20ll.

l{()

( icratlc in der Phase der Paratextualisierung der Reihe eroffhen sich Spielriiu-
rtrc l[ir Irlarketingstrategische Eingriffe und paratextuelle Kopplungen neuer
li(ichcr an die Modewelle:

()ttnz' allgemein ist es iiblich, dass Autoren, Ubersetzer und Verleger ihre Texte
zu lnobilisieren suchen, indem sie paratextuell Anschluss an Modeischeinungen
aul'dem immer stiirker umktimpften Buchmarkt herstellen * egal, ob die Aussa-
gcn stimmen oder nicht. Solche strategisch kalkulierten Paratex'te gewiihren Tex-
tcn parasitiire Teilhabe an erfolgreichen literarischen produkten"und verleihen
ihrren Momentum. Ein drastisches Beispiel daftir ist die Geschichte der Miss
l"unny Wilkes (1766), in der nicht nur dei weibliche englische Eigenname im Ti-tcl auf die Anglomanie der anonymen Leserschaft setzi, sondern-dartiber hinaus
der dreiste paratextuelle Zusatz,,so gut als aus dem Englischen tibersetzt.. das
paratextuelle Kalktil auf die Spitze treibt.62

Ncbcn konstituierten thematischen Moden, die sich auch paratextuell z\ er-
l<ettnen geben, gibt es auch solche Moden, die sich rein paraiextuell bemerkbar
ttrttclten. Zu diesen reinen Paratext-Hypes zahlt zum Blispiel die Mottomode
irrr lriihen 19. Jahrhundert, die Walter Scott begrtindet hat und die im deutsch-
sPrachigen Raum u.a. in Werken von Wilhelm Hauff ihren Niederschlag
litrtcl."' Ein weiteres, aktuelles Beispiel wiire die von Christiane Ludena im
Miirz 2012 in einem Artikel fur Zeit Online ausgerufene Covermode, die sich
trrD die Ikonographie der Leere ranke: leere Sttihle, leere Schaukeln, leere Ste-
gc aul'dem Titelbild seien ein Renner.uo Auskunft tiber die paratextuelle Mode
tlcr unfliitigen Titel in der Sachbuch-Sparte, die den Buchmarkt des Jahres
20I I priigte, verdankt man der kleinen Form der Glosse, konkreter: einem sa-
lifischen Meinungsbeitrag zur Trend-Maschine Frankfurter Buchme.rse von
llrrrald Martenstein, der ebenfalls bei Zeit online erschien.

Sc'hei/Skerle erschien am 19. Marz2OlO. Verlag: Hoffmann und Campe. Es dau-
crte nattirlich ein Weilchen, bis klar war, dass ei ein Hit ist. Dann gini es Schlag
auf Schlag' Im Februar 2011 kam bei Nagel & Kimche das zwlite Sachbuch
heraus, diesmal etwas Historisches: Dunkli Materie. Die Geschichte der Schei-
fic, vort Florian Werner. Im April folgte Nett ist die kleine Schwester von Schei-
fie, Piper, von Rebecca Niazi-Shahabi, eine Art Benimm-Ratgeber. Im Juni er-
schicn bei DuMont der erste Erziehungsberater der neuen deutschen Welle, er
hclasst sich mit.dem Siiuglingsalterund heiBt Verdammte Schei/Je, schlaf ein!.
lnr August passierte etwas, das ich nicht ltir m<iglich gehalten tati.. Sie haben
tatsfichlich ein Ethikbuch mit dem Zauberwort uri d.n tlarkt geworfen. Die Au-
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Hype und Hyperbel

,/t)l{ s IIil JK Itll( v( )N ilt l't \

Zuge immer wiederkehrender Wiederholungssclrlcilcrr rlas r;uitlilrrlivc licrltl tlcr'

Referenzen, wertet ihn semantisch aul-, bringt ihn,,gro[.1" hcraus. t)ic Wicclcr-
holung iibertrifft immer, was gesetzt war. Wenu ein kleines Gcriit wic das i-
Phone und seine Merkmale millionenfach durch Mikroformate der Werbung
reproduziert sowie superlativiert werden, wenn weiterhin Tausende von Fans

die hyperbolische Synekdoche durch Schlangestehen vor den i-Shops vor Au-
gen ftihren und ,,vereigentlichen",T'so generiert dies die Vorstellung, dass die
ganze Welt in den Bann des kleinen Gertits geraten ist. Das Kleine wird real-
weltlich zu einem Makrobereich gesteigert.

Doch auch in der semantischen Steigerungsschleifb des Hypes gibt es einen
Moment des Umschlags, indem die modisch gewordene Superlativierung in
ihr Gegenteil kippt. Der russisch-amerikanische Theoretiker des Postmoder-
nismus, der russischen Literatur und der kleinen Genres Mikhail Epstein,'r er-

Der Ausdruck von Koschorke: Wahrheit und ErJindung, 5.24.
Epsteins Arbeiten sind fiir die Frage nach kleinsten Bestandteilen von Literatur vom Interes-
se. Epstein spi"irt in mehreren Publikationen der Frage nach dem ,,Quantum" von schopferi-
scher Energie nach und kommt zu dem Schluss, dass das Quantum der literarischen Kreativi-
tiit das Wort oder genauer: der Neologismus ist. Der Theoretiker tritt auch als Praktiker der
trans.fbrmative humanities hervor, als Vert'echter eines kreativen Aktivismr.rs in den Kultur-
wissenschatlen, der in die Formungs- und Umlbrmungsprozesse von Literatur, Kultur und
Zeichenbildung auch eingreift. Epstein setzt sein Programm der transfbrmativen Wissenschaft
um, indem er verbale selJ-lru4ut priigt und das ,,konziseste Genre der Literatur" vollfi.ihrt: Die
Wortschopfung oder,,Lexicopoeia" - um einen ,Epsteinismus' zu wlihlen. der beispielhaft ftir
das Genre ist, das es bezeichnet. .,Lexicopoeia is the most concise genre ol literature. Evett

aphorisms seem cumbersome and verbose compared with a lexicopoenr. The genre of apho-
rism deals with sentences, while the lexicopoem focuses on the word as the smallest lreaning-
ful unit of language fit for independent use. Roots, prelixes, sulllxes and other word-building
blocks (rnorphemes) provide the rnaterial fbr lexicopoeia. Not any combination of mor-
phemes rvould make a new word,.just as not any combination of words would makc an apho-
rism, a poem or a story. A lexicopoem is the atomary text with its own idea, imagery, compo-
sition, plot, and relations/ref'erences to other words. That's what makes lexicopoeia an ar1 ra-

ther than random nrorpheme-blending. The rneaning of a lexicopoem cannot be mechanically
derived from the separate meanings of its morphological components." Vgl. Epstein. Mikhail:
,.PreDictionary. Experiments in Verbal Creativity", Franc-Tireur 2011, http:i/www.emo-
ry.edu/INTELNET/predictionary.htm#_Toc295817368, zuletzr abgeruf'en am I .12. 2013
(o.S.); Die Traditionslinie des Verfahrens, das Epstein im neuen Medium Internet erprobt,
firhrt in die russische Avantgarde und in die formalistische Literaturtheorie zurilck. die die
Automatisierung der praktischen und poetischen Sprache, ihre zunehmende Mechanisierung
durch Wiederholung und Abschleifung - die auch ihre Kleinsteinheit, das Wort, erfasst - fiir
einen universell giiltigen und unvermeidlichen, aber reversiblen Prozess hiilt. Der Automati-
sierung von Wrirtern arbeiteten die Avantgardisten u.a. durch das Verfahren, das die fbrmalis-
tische Theorie ,,poetischer Neologismus" nennt. entgegen, das heiBt: durch praktischen Rea-

lisierung i.e. Schopfung solcher Wcirter, ,,die die im Modell [der Wortbildung] potenziell vor-
handenen Kornbinationsmciglichkeiten verwirklichen". (Hansen-Ldve'. Der rus.sische l;'onnu-
lismu.s, S. 120.) Hieran kni.ipft Epstein an, der nach eigenen Eingaben,.Protologismen" cr-
dichtet, lexikalische Pilot-Einheiten bzw. Vorab-Exemplare einer potenziellen spdtercn verba-

len .,Serienf-ertigung" durch den wiederholten Gebrauch Vieler. Epstein macht seinc Wor(-
Prototypen online in der Gattung des PreDic'tionarv oll-entlich und verfblgt (via (iooglr') ihrc
Schicksale im lnternet. in dem Medium also, das inr Zcitaltcr tlcr.lnlorrnatisicnrrtg' iihcr tk'rr
zukiinlligen Status cirrcs .,Protologisrtrtrs" konvcrttiotrirlisicrl otler vcrlcsscn irtr Wcscrr{li

ls l

l)cnt Hype wird auch in einer anderen Hinsicht die Wiederholung zum Ver-
hringnis. Das Wort ,Hype' bedeutet ,,iibertriebener Werberummel in den Me-
tlicn (besonders mit Bezug auf die Kulturszene).,und auch,jemand, bzw. et-
wits' das durch einen tibertriebenen Werberummel in den Medien 9ro6 heraus-
gchracht wird."6'Fiihrt man das Wort etymologisch auf ,jene Sctlussel- und
Wtrrzelworte, aus denen es entfaltet isto'68 zunick, st6Bt man auf das griechi-
sclrc Steigerungsprafix ,hyper-' und das wort ,Hyperbel., die in seine Genese
lrirtcinspielen'u' Zwischen Hype und dem literariichen Tropus existiert eine
scrtrantische Schnittmenge (die gemeinsame Bedeutung: Ubertreibung), aber
itttch eine darunterliegende ,mechanische'. Sowohl ftipu als auch Hyperbel
brtsicren auf Wiederholung. Der russische Symbolist, dichter, Kunstphiiosoph
trrttl Literaturtheoretiker Andrej Belyj betont in seinem Buch Masterstvo Go-
.qoliu, dass die wiederholung (povtor) die Hyperbel Gogols generiert: ,,dieIlyperbel", so Belyj, ,,ist der wiederholung fari i*manent...70

Die 'Wiederholung von Merkmalen und Bezeichnungen' (gruppa povtorov)
funktioniert als semantischer Versttirker (priem usileniji) urdlau*it ais l{yper-
bel, die Belyj [-'.] als ,Tendenz zur Versiarkung der Voistellungen' (tendiicria
k usilenijtt predstavlenii) definiert !..J: Die.figura povtora ermoglicht die.figira
giperboly, v.a. dann, wenn durch die WiedLrholung von Wortern (die Uauirng
identischer Merkmale) eine ,hyperbolische Synekd-oche' [...] entsieht, die den
beschriinkten, banalen, ,niedrigen' Mikrobeieich und seine Merkmale durch
quantitative Vervielftiltigung (von meloii, poilosti) zu einem Makrobereich
(Stadt, Staat, Welt, Kosmos) grotesk steigert.Tr

Wcrttr ein Hype konstante Einheiten - etwa den Namen Daniel Kehlmann -t;trarrtitativ redupliziert, so hat dies einen Bedeutungszuwachs dieses Autors/trr Folge. Der Feuilleton-Hype um den Titel Axolotl Roadkill erweitert im

llcrberg' Dieter (Hrsg.): Neuer Wortschctlz; Neologismen eler 90er Jahre im Deur.>-chen, Ber-
lirr 2004. S. 159. Laut.Herbergist H1,pe ein Neul&em und seit der Mitte der 90er Jahre des
20. .lahrhunderts in Gebrauch.
llarrscn-Ltiwe, Aage A.: ,,Entf-altung, Realisierung", in: Flaker, Aleksandar (Hrsg.): Glossari-
rtnr dcr rus.si.schen Avantgarde,Gtaz, wien 19g9, s. rgg-2il, hier: s. r94.
l)ic tltymologie des Wortes ist verworren. Der Eintrag im (intine Etvmologt,Dic.tionarylau-
tct: ..hype (n.) ,excess_iI:_o, misleading publicity or advertisin g,' 1967,Rmeiican English (the
vcrb is attested from I 937), probably in part a back-formation"of hyperbole, but also from un-
tlc'rw'<rrld slang sense 'swindle by overcharging or short-changing:-11 926), a back-formatio,
<rl'lrypcr,short-change con man'(lgl4), from prefix hyper-,i.unirg,over, to excess.. Also
;r.ssibly inlluenced by drug.addicts'slang hypi, l9l3 ihortening of hypodermic needle. Re-liltctl: llyped; hyping. ln early 18c., hyp,rro.tid depression of the spirits.was colloquial for
It-vlnrchrrtrtlria (rrstrally as the hyp or the hyps). Harper, Douglas: oniine Etymologv Dictiona-It" lrttp://www.ctytttonlirtc.com/index.php?term=hype&alloied_in_tiam e:0, zulitztaufgeru-
ll'tr rrrrr .5. I 2.10I l.
/ il. ,. I l:rrsclr-1.(ivc. A.gc A.: l)cr r,.,;.s.i.;t.h<, l:rtrmtrli,tmtL.s, wicn I97g. s. 134.
l lrrI
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liitrlcft tlic liir dcn ll.t'1tt' charaktcristisclrc Irrvcrsion irr scinclr AusliihrLrngcn
zurrr I)nilix,,hypcr".

l'cl us returrt lo thc initial rneaning of thc prefix ,hyper.. Unlikc thc prefixes
'()vcr-' and ,su[pe]r-,' it designates not simply a heighien.a a.g*"tf the proper-ty it qualilies' but a superlative degree *ni"n .r...d, a certaii limit. (The samerncaning is rbund in words rike ,hypertonia,' ,hypertroprrv,; ,rrvp.rinflation,.
'lryporbole''' .) This excess is such-an abundani surplus of the quality in ques-tiorr tltat irt crossing the limit itturns into its own antithesis, reveals its own illu-sittttary nature. The rneaning of ,hyper,' therefore, is a combination of two mean-ings: ,super'and ,pseudo.'-,Hypli. is such u,rup".. that through excess andtransgression it undermines its own reality and revlals itself u, ,pi.udo. By ne-gation of a thesis, the revolutionary.antithesis grows into,super. but finally ex-poses its own derivative and simuritive charact".

I.t
Thc,hyper' is the,other' of the initial quality (,thesis'), its,second order. reali-ty' its virtual intensity. The excess orquatity iurns into ihe iliusion of this qualitywltereas its opposite, which was intentiy negated, actually becomes heightened.Ta

I)icsc Bewegung, mit der sich ein Hypezyklus schlieBt, bezeichnet die AII-lirgssprache als ,Viel Hype um nichts..

chcn mitentscheidet' Interessanterweise denkt Epstein die literarische Kleinstform nicht sta-lisch. sondern prozessuar im Sog einer zykriscr.,"ii g"*;rnf-r*ir.t,", Formung, Konventio_ttitlisierung/Lexikalisierung. und Entropie:,,So a newbJrn ivord goes through a number oflilccyclc stages' ['..] Protologisnr is a freshly minred and notyetwidely accepted word. [...]l)r,tologisms and neologisms are different ug. grorpr 
"r "".tur 

population. Along with thetlccrcpit. obsolescent.archaisms facing death,.u-rd ,i.ong, it,.iuirg rniddle-aged words thattttrtke up the bulk of the vocabulary, w-e should r."ognir"-n.oiogir*, (youngsters vigorouslytttrtkittg-thcir way into public spaces) and protologii*. 1n"*Uo*, still in their cradles andttttrlttrcd by their parents)- once a protologiim has iound it, *uy into media, it becomes a ne-.l.gisttr' livcry newly coined *ord, .u.nlf deliberaterv pr"r"t.o for general or commercialttsc' ltits irlitially been a protologism; none can skip that inrancy phase. As it achieves publict'cc.gttitiot.t' it gets t1p.g.,r.d:-d to neologisrn; once finnly established in public domain. it be-corr)cs '-itrst a word'." Vgl. I]pstein, rr,Iit<tralt, Igor E rlyur.arov: The Trans./brmative Humqni-tit'.t. ,,1 l4unili':;to, Ncw york, London 2012.
l:Pstcirt' Mikhail: .'JIvp"r. in 20th ccntury culture: The Dialectics of'Transiti.n liom Modern-rsrrr l() I)rrsl1111;,;"t,,isDr". in: l.cfi ctrn,c, oaklancl/('A lgg7..s. 5-l6,Z.iticrt nach onlinc Aus_

I.'lli ll;i:.' 
rrrtlcr ltttp://www-lclicurvc..rsllcr lwchpagcs/i,fp"r.t,rnrt, t,utctr.t rrulgr.nrtcrr arn

Au'ronrNNriN UNI) At;'t'r )r{rlN

In der Reihenfolge ihres Erscheinens im Band:

Sabiene Autsch, Prof. Dr. ist Professorin flir Kunst/Kunstgeschichte und ihre Didaktik
an der Universitiit Paderborn.

Claudia Ohlschlager, Prof. Dr. ist Professorin fiir Vergleichende Literaturwissenschaft
und Intermedialitiit an der Universitiit Paderborn.

Maren Jiiger, Dr. ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Institut der Johan-
nes Gutenberg- Un ivers itiit Mainz.

Andreas Kduser, Prof. Dr. ist apl. Professor ftir Neuere Deutsche Literaturwissenschaft
an der Universitiit Siegen.

Joseph lmorde, Prof. Dr. ist Professor fiir Kunstgeschichte an der UniversitZit Siegen.

Cornelia Blasberg, Prof. Dr. ist Professorin ftir Neuere Deutsche Literaturwissenschaft
an der Westf?ilischen Wilhelms-Universittit Mi.inster.

Jens Birkmeyer, Dr. ist Oberstudienrat i. H. am Germanistischen Institut der Westftili-
schen Wilhelms-Universitiit M tinster.

Jens Hobus, Dr. arbeitet als freier Literaturwissenschaftler in Berlin.

Silke Horstkotte, PD Dr. ist Privatdozentin am Institut fi.ir Germanistik der Universitiit
Leipzig.

Matthias Thiele, Dr. ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am lnstitut ftir deutsche Sprache
und Literatur der Fakultiit Kulturwissenschaften an der TU Dortmund.

Lisa Gotto, Prof-. Dr. ist Professorin fiir Film- und Medientheorie an der Internationa-
len Filmschule Koln.

Jutta Strdter-Bender, Prof. Dr. ist Professorin fiir Kunst und ihre Didaktik an der Uni-
versittit Paderborn.

Jens Schroter, Prof. Dr. ist Professor fiir Theorie und Praxis multimedialer Systeme an
der Universitiit Siegen.

Michael Niehaus, Prof. Dr. ist Professor fiir Neuere Deutsche Literatur, Intermediali-
tiitllnterkulturalitiit an der TU Dortmund.

Gunnar Schmidt, Prof. Dr. ist Professor fiir Theorie und Praxis des Intermedialen an

der Hochschule Trier.


