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Was sagt der Professor da nur?
Wer kein Deutsch spricht, wird sich kaum fur ein Auslandssemester in Deutschland
entscheiden. Ein automatisches Ubersetzungsprogramm soll Abhilfe schaffen.
Von Joana In€s Maru
Die meisten wollen nach Amerika: Dort
gibt es mehr als doppelt so viele ausliin-
dische Studenten wie bei uns. Doch
auch deutsche Universititen sind
beliebt. Zum Beispiel, weil das Studie-
ren und Leben hier giinstiger ist als im
angelsiichsischen Raum. Deswegen hat
Deutschland mit 300 000 ausliindischen
Studenten inzwischen Kanada als zweit-
beliebtesten Studienort abgeliist. Nur fiir
Platz eins wird es nicht so schnell rei-
chen. Schuld daran ist die Sprache, denn
Deutsch zu lernen ist schwer. Und Eng-
lisch ist weltweit sowieso Standard.
Was wiire aber, wenn man gar kein
Deutsch mehr lernen miisste, um den
Vorlesungen zu folgen? TatsAchlich
wird seit drei Jahren eine Software
erprobt, die Vorlesungen in Echtzeit
[bersetzt. An einem solchen Programm
forscht ein Team um Alexander Waibel
am Karlsruher lnstitut fiir Technologie
seit rund zwei Jahrzehnten. Den "Lec-
ture Translator" erhalten ausliindische
Studenten bei ihrer Ankunft kostenlos.
Die Software hat zwei Aufgaben: Zuerst
wird die Vorlesung des Professors, die
er in ein Mikrofon spricht, von einem
Server im Internet erkannt und in einen
Text konvertiert ("Speech-to-Text").
Dann wird der Text vom Deutschen ins
Englische libersetzt ("Text-to-Text").
Dieser wird dann auf eine lnternetseite
zuriickgeschickt, iiber die Studenten ihn
via Smartphone, Tablet oder Laptop
abrufen kdnnen.
Dass die automatische Spracherken-
nung generell immer besser funktioniert,
zeigt sich daran, dass sie bereits in
Smartphones verwendet wird. Die
Hauptfigur Theodore Twombly veriiebt
sich in dem Film in "Her" aus dem Jahr
2013 sogar in die weibliche Stimme des
Betriebssystems. Eine Herausforderung
ist die technische Umsetzung aber
geblieben. Manche Professoren reden
schnell, schieben "Ahs" und "Hmms"

ein, benutzen Fremdw0rter oder haben
einen Akzent. Weil man beim Sprechen
keine Satzzeichen macht, muss die Soft-
ware selbstiindig Punkte und Kommata
setzen, um das Gesprochene zu struktu-
rieren. Hinweise dafiir geben Betonun-
gen oder Satzpausen. Uberdies hiiren
sich manche Worter gleich an, etwa
"Leere" und "Lehre",
Der "Lecture Translator, soll in den
unterschiedlichsten Veranstaltungen ein-
gesetzt werden. In technischen oder
naturwissenschaftlichen Vodesungen
kommen jedoch gesprochene Formeln
hinzu, die in der Verschriftlichung auch
als Formeln erscheinen sollten. Nicht
"Die Wurzel aus 36 ist 6", sondern
"36=6" sollte spiiter im Skript stehen.
Auch Fachtermini wie "Fourier-Koeffi-
zienten" machen Schwierigkeiten bei
der Erfassung des Gesprochenen.
Auch beim zweiten Schritt, den soge-
nannten "maschinellen Ubersetzungen,',
wurden inzwischen Fortschritte
gemacht. Die App "Google Translate"
hat friiher aberwitzige Siitze ausge-
spuckt, doch durch stlindige Aktualisie-
rungen wurde die Anwendung immer
besser. "Ein Problem in geisteswissen-
schaftlichen Vorlesungen k<innte aber
durch das sogenannte Weltwissen ent-
stehen, das beim Reden mitschwingt",
sagt Norma KeBler, Vizepriisidentin des
B undesverbandes der Dolmetscher und
Ubersetzer. So kann das Wort "Gericht',
entweder im kulinarischen oder im juri-
stischen Kontext gebraucht werden.
"Maschinen krinnen diese Beztige, die
nicht explizit genannt werden, nicht her-
stellen."
Es gibt unterschiedliche Ansiitze, sol-
che Probleme zu vermeiden. Eine Uber-
setzung ist dann schwierig, wenn sie
zum einen terminologisch komplex ist
und Wrirter oder Szitze mehrdeutig sind,
sagt KeBler. Alle Sprachen besitzen syn-
taktische Tiefenstrukturen, einfache
Ubersetzungsprogramme orientieren

sich atrer nur an Oberflfichenstrukturen
und iibertragen Wort fiir Wort.
Die sogenannte "Transfer-Methode"
arbeitet dagegen in drei Stufen. Bei der
Analyse wird zuniichst Wort zu Wort
iibersetzt. Dabei wird jedes Wort im
Wdrterbuch nachgeschlagen. Beim
Transfer erfolgt dann eine syntaktische
Analyse des Satzes. Dabei wird dieser in
Satzglieder zerlegt, die anschlieBend
nach ihrer Funktion (Subjekt, Priidikat,
Objekt) bestimmt werden. Derartige
Informationen mUssten jedoch vorher in
das Programm eingespeist werden. Um
welche Wortart handelt es sich, welche
Beugungsformen gibt es? Worauf wei-
sen die Attribute hin? Ist das Substantiv
eil Lebewesen, ein Objekt oder ein Ort?
Gerade bei zusammengesetzten Verben
erschlieBt sich der Kontext erst am Sat-
zende. Ob "ein-kaufen" oder "ver-kau-
fen" macht eben einen Unterschied. Im
dritten Schritt wird dann der Text in der
Zielsprache generiert.
Bei der sogenannten "Interlingua-
Methode" werden die grammatischen
Informationen des Ausgangstextes
zuniichst analysiert und dann, nach vor-
her definierten Regeln, in eine Zwi-
schensprache (Interlingua) transferiert.
Aus dieser Zwischensprache werden
nachher die gramrnatischen [nformatio-
nen der Zielsprache erzeugt. Bereits der
Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz
forschte im 17. Jahrhundert an einer uni-
versellen Sprache, bei der abstrakte, uni-
versalsprachliche Zeichen Ziel und
Quelle siimtlicher Ubersetzungssysteme
sein sollten. Diese Methode wdre der
Transfermethode iiberlegen, weil mehr-
deutige Ausdriicke dort, je nach Satz:
kontext betrachtet, iibersetzt werden"
Kritiker halten diese vdllig sprachunab-
hiingige Art der Kodierung von sprachli-
chen Informationen allerdings fiir uto-
pisch "

UUlictr ist heute die statistische, maschi-
nele Ubersetzung. Dieser Ansatz wurde
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1988 von dem IBM Wissenschafrler mehr, je hriufiger die Softrvare einge-
setzt wird. Sie passt sich dem Sprach-
duktus desjeweiligen Professors an und
merkt sich, in lvelchem Zusammenhang
Worter oder Siitze in friiheren Vorlesun-
gen bereits veru,endet wurden. Diese
Sdtze rverden dann automatisch ab-eeru-
fen.
Die Spracherkennung hinkt zurzeit ftinf
bis sechs Worter hinterher, die Uberset-
zung etlva einen Satz. Diese Latenzzeii
soll jedoclr noch verringert rverden.
Trotzdem gibt es Optimierungsgrenzen.
denn die Entrvickler kdnnen nicht end-
los falsch i.ibersetzte W6rter korrigieren
oder neues Vokabular einpflegen. Solch
ein Eingreifen nennt sich Human Aided
Machine Translation und kann auf drei-
erlei Arten geschehen" Beim "pre-edi-
ting" rvird der Ausgangstext bereits so
angepasst, dass die Fehlerquote im Ziel-
text so gering u,ie m6glich ausfAllt.
Dabei kdnnen lange S2itze gekiirzt oder
mehrdeutige WOrter durch prdzisere
ersetzt rverden. Eine halbautomatische
Zrvi schenredi gati on erfol gt lvzihrend des
Ubersetzens. Waibel erhofft sich auch
die Mithilfe der Studenten, die schon
rvdhrend der Vorlesung Fehler korrigie-
ren krinnen. Die dritte Form ist das
"post-editing", bei dem der Zieltext vor
der Ausgabe i.iberarbeitet rvird.
Dennoch glaubt Norma KeBler, dass
maschinelle Ubersetzungen niemals
humane Simul taniibersetzer und -dol-
metscher ersetzen kdnnen. Dolmetscher
lverden etwa im Europziischen Parla-
ment eingesetzt. Die EU gibt insgesamt
etrva I ,3 Milliarden Euro pro Jahr fiir
deren Arbeit aus, denn gerade in der
Politik u,:iren Ljbersetzungsfehler fatal.
Doch auch dort rverden technische
Hilfsmittel genutzt. Sogenannte
Mashine Aided Human Translation soll
automatisierbare Prozesse iibernehmen.
Dazu gehoren das automatische Nach-

schlagen von Vokabeln, ein Speicher fiir
bereits iibersetze Formulierungen und
ei ne Terminologiedatenbank.
Alexander Waibel sieht in der Softrvare
keine Bedrohung fiir die Berufsgruppe,
sondern eine Chance fiir ein besseres,
interkulturelles VerstAndnis in Universi-
tdten. "Diese Technik erleichtert tiber-
haupt erst die Kommunikation zrvi-
schen Studenten aus unterschiedlichen
Nationen." Selbst lvenn ausldndische
Kommilitonen die Sprache bei ihrer
Ankunft ein r.venig beherrschen, rvlirden
sie anfzinglich unter Verstiindnisschrvi e-
rigkeiten leiden. Dadurch kann es pas-
sieren, dass beispielsrveise Franzosen
unter Franzosen bleiben und nicht den
Kontakt zu ihren deutschen Kommilito-
nen suchen. DieZeit sei aber auch aus
akademischer Sicht verloren, denn um
einem Professor in der Vorlesung rvirk-
lich folgen zu kcinnen, muss die Spra-
che flie8end beherrscht lverden. Das
Deutsche Sprachdiplom Stufe 2, der zu
erbringende Nachlveis, um hier studie-
ren zu dlirfen, sei kein gutes Kriterium.
Mit der neuen Ubersetzungshilfe kann
die schrvierige Anfangszeit gut tiber-
bnickt r.verden. Auch weil am Ende
einer jeden Vorlesung die Skripte zur
Nachbereitung des Unterrichtsstoffs in
einer Cloud arclriviert lverden. Diese
Speichcrung fijhrl aber zu einem neucn
Problem: Manche Lehrende rvollen gar
nicht aufgezeichnet werden, aus Angst,
dass Witz, Ironie oder Sarkasmus. also
Mittel zur Auflockerung einer Vorle-
sung, sich negativ auf die Karriere aus-
rvirken k6nnten. Da ist noch Uberzeu-
gungsarbeit zu leisten. Denn Vorlesun-
gen, die dffentlich rverden. sollten nicht
schlagartig auch langlveiliger lverden,
als sie eigentlich miissten.

Peter Brorvn vorgestellt. Hier soll eine
Ubersetzungsentschei dun-q anhancl von
bedingten Wahrscheinlichkeiten der
Hziufigkeit und Verteilung bestimmter
Wdrter getroffen r.verden. Ziel ist es.
diejenige Ubersetzung zu finden, die mit
der grdBten Wahrscheinlichkeit zutrifft.
Dafrir braucht man mehrsprachige Ver-
gleichstexte, an denen die Wahrschein-
lichkeiten abgefragt r,verden konnen.
Diese Texte sind in der Softr.vare einge-
speichert und rverden iiber einen Al-eo-
rithmus nach dem Gebrauch eines V/or-
tes durchsucht.
Man kann zrvei Formen von Vergleich-
stexten einspeisen: Zum einen gibt es

sogenannte Parallelkorpora, bei denen
der gleiche Text in unterschiedlichen
Sprachen vorliegt. Oder es gibt einen
Korpus, der mehrere Texte, ettvaZei-
tungsartikel , zum gleichen Thema in
unterschiedlichen Sprachen enthzilt.
Fragt die Soltrvare die Ubersetzungs-
rvahrscheinlichkeiten einzelner Worter
ab, kann der Zieltext aber eine vollkom-
men neue Bedeutung bekommen. Denn
ein Wort in einer Sprache kann manch-
mal drei W6rtern in einer anderen ent-
sprechen. So lvird das englische Wort
"slap" im Spanischen beispielsrveise mit
"dar una bofetada" libersetzt. AuBerdem
hat diese Methode Schrvierigkeiten mir
Klarnmerverben rvie "ab-fahren". die im
Deutschen hriufig sind. Betrachtet man
die einzelnen Worter separat, k6nnen
vollig andere Bedeutungen entstehen.
Daher ist die phrasenbasierte Methode
genauer. Hier lverden ganze Wortse-
quenzen betrachtet und mehrere Worter
mit einem Wort [ibersetzbar. Das gilt
auch umgekehrt, rveil das Programm
den Kontext beri,icksichtigt.
Der "Lecture Translator" arbeitet eben-
falls mit dem statistischen Ansatz. Das
Vergleichskorpus errveitert sich umso


