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Der Beitrag kritisiert die Konzepte der digitalen bzw. der Datensouveränität. Beide werden unter anderem
verwendet, um eine Stärkung der Nutzenden von digitalen Diensten gegenüber Staat und Online-Oligopolen zu
fordern. Zur Kritik des Konzepts wird sowohl auf eine praxistheoretische Perspektive auf Daten und auf eine
kritisch-theoretische Perspektive (im Sinne Adornos und Horkheimers) auf den Souveränitätsbegriff als auch auf
qualitative Studien zur Smart-Speaker-Nutzung zurückgegriffen.

This paper offers a critique of the concepts of data and digital sovereignty. These concepts are used to bolster
users vis-à-vis government and economic surveillance. With reference to a practice theory of data and a Critical
Theory of sovereignty in the vein of Adorno and Horkheimer, as well as qualitative research on smart speaker use,
this paper aims to highlight the empirical and theoretical shortcomings of those concepts.
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