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Abstrakt 

In dieser Arbeit werden die Daten eines Testwerkzeugs fUr die Fehlerdiagnose bei Syn
taxkomponenten natiiriichsprachlicher Systeme vorgestellt. Mit unserem Diagnostik
Tool unternehmen wir den Versuch, einen Datenkatalog zu erstellen, del' die wesent
lichen Phanomene deutscher Syntax erfafit, urn die Fehlerdiagnose zu untel'stiitzen. 
Bisher beinhaltet der Datenkatalog die Bereiche Verbrektion und K oordination. Wir ar
beiten mit anderen Gruppen1 zusammen, die weitere Syntaxthemen entsprechend den 
llichtlinien unseres Ansatzes erarbeiten. Damit ausgewahlte Syntaxgebiete separat ab
getestet werden konnen, sind die Daten in einer relationalen Datenbank organisiert. 
In den Teildokumentationen zu den einzelnen Syntaxgebieten werden zunachst die be
handeJten Phanomene skizzenhaft beschrieben. Dann wird die der Datensammlung 
zugrundeliegende Systematik erlautert. Anschliefiend wird gezeigt, wie die Daten in 
der relationalen Datenbank organisiert sind. Die Dokumentationen enden mit einem 
Ausblick auf mogliche Erweiterungen der Datenbank . 

• Diese Arbeit wurde durch einen Forschungszuschuf3, ITW 9002 0, vom Deutschen Bundes
ministerium fur Forschung und Technologie an das DISCO Projekt am DFKI und durch IBM 
Deutschland Projekt LILOG-SB, das an der Universitiit des Saarlandes durchgefiihrt wird, fi
nanziell unterstiitzt. 

IIAI (Institut fiir angewandte Informationswissenschaft), Projekt EUROTRA in Saarbriicken 
und Institut fiir Computerlinguistik an der Universitat Koblenz. Wir interessieren uns fur 
weitere Kooperationen . 
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Kapitel 1 

Einfiihrung 

Ludwig Dickmann und Judith Klein 

1.1 Einleitung 

Die vorliegende Arbeit beschreibt die Daten, die die Grundlage des Diagnostik
Tools DiTo bilden. 1 Diesern einfuhrenden Kapitel foigen die Datendokurnentatio
nen zu Verbrektion und Satzkoordination. Die Dokurnentationen sind so weit wie 
rnoglich parallel aufgebaut , urn 

• DiTo-Benutzern die Orientierung zu erleichtern 

• Kooperationspartnern, die an Erweiterungen zu DiTo arbeiten, eine Art 
Standard fUr die Erstellung von Dokurnentationen vorzugeben. 

DiTo stellt den Versuch dar, einen linguistischen Datenkatalog zu erstellen, der 
rnoglichst alIe wichtigen Bereiche der deutschen Syntax anhand von Beispieldaten 
systematisch abdecken soli. Die Beispieldaten und die syntaktischen Annotationen 
sind in einer relationalen Datenbank organisiert, urn 

1 Eine genaue Beschreibung der technischen Details der Datenbank-IlIlplementierung liefert 
Diagne 92. 
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• den Zugriff auf die Daten zu erleichtern, 

• die Eintriige konsistent zu halten, 

• gute Voraussetzungen fur die Erweiterung urn neue Syntaxbereiche bereit
zustellen und 

• verschiedene logische Sichten auf die Daten zu gewiihren. 

Die Beipielsiitze sind aus technischen Grunden in der Datenbank ohne Kommas, 
Umlaute und GroBbuchstaben eingetragen. 

Das Vokabular, mit dem die Beispielsiitze konstruiert sind, beschriinkt sich so 
weit wie maglich auf den Bereich Personalverwaltung. Urn den Umfang des Vo
kabulars maglichst klein zu halten, wird im Rahmen einer Datenbankerweiterung 
unter anderem ein Utility entwickelt, das dem Benutzer bei Bedarf aile verwende
ten Warter aufiistet. 

Systematik der ungrammatischen Satze 

Urn bei dem angestrebten Einsatz dieser Testmenge zu erreichen, daB 

• alle und nur die richtigen Siitze analysiert werden und 

• sinnvolle Toleranzgrade bei der Fehlerbehandlung herausgearbeitet werden 
kannen, 

umfafit die Datensammlung eine Auflistung ungrammatischer Siitze, d.h. Siitze, 
die vorgegebene syntaktische Forderungen verletzen. Diese Siitze sind mit * bzw. 
? fur Grenzfiille gekennzeichnet. Dabei haben wir versucht, die fur die den je
weiligen syntaktischen Bereich wahrscheinlichen Fehlerquellen herauszufiltern und 
zu klassifiziercn . Auf dieser Grundlage wurden zu jedem Fehlertyp systematisch 
Beispiele konstruiert. 
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Eingeschrankte Parameter 

Damit mogliehst klar definierte und somit kontrollierbare Daten als Testmenge 
vorliegen, sind fiir die in dieser Dokumentation besehriebenen Syntaxgebiete fol
gende Besehdinkungen zweekmaBig. 

• Syntaktische Funktion der Satzelemente 

Die Komplemente wurden nieht naeh ihrer syntaktisehen Funktion im Satz 
(Subjekt, direktes Objekt, indirektes Objekt, ... ) bezeiehnet, sondern naeh 
morphologisehen Kriterien (NOM, DAT, ACC, ZU-INF, ... ), so daB eine 
weitgehend theorieunabhangige Besehreibung moglieh ist. Dureh diese Theo
rieunabhangigkeit ist gewahrleistet, daJ3 mit DiTo Systeme getcstet werden 
konnen, die auf versehiedenen Syntaxtheorien basieren. 

• Kontextunabhangigkeit 

Die Beispielsatze sollen kontextunabhangig wohlgeformt sein, d.h. mogli
ehe Beziehungen zu anderen Satzstrukturen und Satzinhalten werden nieht 
berueksiehtigt. 

• Determination 

Bei NPs besehranken wir uns soweit wie moglieh darauf, den bestimmten 
Artikel zu verwenden, urn eine eindeutige Kasusmarkierung zu gewahrlei
sten. 

• Kasusmarkierung 

Die nominalen Satzelemente wurden soweit wie moglieh dureh nieht am
bige Kasusmarkierung kenntlieh gemaeht. Morphologisehe Ambiguitaten 
zwischen Feminin in Nominativ und Akkusativ sowi~ Neutrum in Nomina
tiv und Akkusativ sehlieJ3en wir dadureh aus, daB wir d iese Formen nieht 
verwenden. 

• Besonderheiten innerhalb der Satzelemente 

Syntaktisehe Besonderheiten innerhalb der Satzelemente wie z.B. die Unter
seheidung zwischen Raising und Equi innerhalb der Infinitivkomplemente 
bei der Verbrektion werden nieht beriieksiehtigt, wenn sie in keinem direk
ten Bezug zu dem illustrierten Syntaxbereich stehen. 
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1.2 Organisation der Daten in der relationalen 
Datenbank 

Damit letztlich nicht nur eine Liste von Beispielsatzen vorliegt, die syntaktische 
Phanomene illustrieren, sondern Satze, die nach wesentlichen syntaktischen Ei
genschaften untersucht werden konnen, sind die Daten in folgender Weise in der 
Datenbank strukturiert: 

Das Datenschema 

In der zentralen Relation SENTENCE stehen die Attribute, die die Satze nach 
allgemeinen Kriterien charakterisieren. 

• Satznummer (s-id) 
Jedem Satz ist eine eindeutige N ummer zugewiesen. 

• Beispielsatz (s-example) 
In diesem Feld stehen die Satzbeispiele. 

• Satzliinge (s-length) 
Diese Information dient unter anderem dazu, bestimmte Konsistenzpriifun
gen durchzufiihren. 

• Wohlgeformtheit (wf) 
Die Werte des Attributes wf geben die Grammatikalitat des Satzes an. 

• Fehlerklassifikation ( error-code) 
Den Fehlertypen 2 der Syntaxphanomene sind bisher N ummern von -1 bis 
-13 zugewiesen. 

• Kommentarfeld (s-comment) 
Dieses Attribut bietet die Moglichkeit, Besonderheiten eines Satzes zu no
tieren. HandeIt es sich um einen ungrammatischen Satz, steht in diesem 
Feld die Erklarung des Fehlertyps. 

2Siehe S .24 Verbrektion und S.42-45 Koordination. 
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Die Eintrage haben folgende Form: 

s-id s-example s-Iength wf error-code s-comment 

1138 der vorschlag bringt den studenten 11 1 0 null darauf dass der plan falsch is!. 

3076 
der professor schenkte den 
blumenstrauss und verkaufte den 11 1 0 null 
roman dem kommilitonen. 

*der professor schenkte der 

3021 
sekretaerin einen blurnenstrauss 13 0 -10 rechtstilgung 
und der student verkaufle dem 
kommilitonen. 

Abbildung 1.1: Beispiel Wr die Eintrage in der Relation SENTENCE 

Der Eintrag 3021 ist ein Beispiel fur einen ungrammatischen Satz. Also hat das 
Feld Wohlgeformtheit den Wert 0 und im Feld Fehlerklassifikation steht der ent
sprechende Fehlercode. Das [(ommentarfeld gibt in diesem Fall die Aufschliisse
lung des Fehlertyps. 

Zusatzlich zu diesen Attributen sind in der Relation S-CATEGORY allgemein
syntaktische Informationen bezugJich der Satzstruktur erfal3t. Es geht dabei urn 
die Position relevanter Kategorien im Satz. Die ausgewahlten Kategorien sind 
Entitaten des Typs CATEGORY. 

• Kategoriekiirzel (cat-desc) 
Hier stehen die Bezeichnungen der Kategorien. 

• Kategorienamen (cat-comment) 
Die Werte sind die jeweiligen Kategorienamen. 

Die Relation S-CATEGORY umfal3t folgende Attribute: 

• Satznummer (s-id) 
Uber die Satznummer sind die einzelnen Satzeiemente eindeutig dem ent
sprechenden A usgangssatz zugeordnet. 

• Kategoriekiirzel (cat-desc) 
siehe oben 
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• Anfangsposition der Kategorie (pos-from) 
Der numerische Wert gibt an, wo die betreffende Kategorie im Satz beginnt. 

• SchluBposition der Kategorie (pos-to) 
Der numerische Wert gibt an, wo die betreffende Kategorie im Satz endet. 
Deshalb mull pos-to immer groJ)er oder gleich pos-from sein. 

• Satzelemente (substring) 
In diesem Feld stehen das Wort odcr die Worter aus dem Ausgangssatz. 

• Kommentarfeld (pos-comment) 
Dieses Attribut bietet die Moglichkeit, Besonderheiten bzgl. allgemein
syntaktischer Informationen festzuhalten. 

Jeder grammatische Satz ist partiell in seine Teilkategorien aufgesplittet. Fur den 
Satz mit der Nummer 1138 in Abbildung 1.2 sieht der Eintrag in der Relation 
S-CATEGORY wie folgt aus: 

s-id cat-desc pos-from pos-to substring pos-comment 

1138 np 1 2 der vorschlag ----

1138 I_verb 3 3 bringl ----

1138 np 4 5 den studenten ----

1138 cor 6 6 daraul ----

1138 np 8 9 der plan ----

1138 sc-comp 7 11 dass der plan lalsch ist ----

Abbildung 1.2: Datensatz zur Beschreibung der absoluten Position der Kategorien 
im Satz 

In der Relation AREA wird den syntaktischen Phiinomcnen eine Identifikations
nummer zugewiesen. Folgende Attribute stehen in AREA: 

• Bereichskennung (area-id) 
1 steht fUr Verbrektion, 2 fur Koordination und 3 fur Funktionsverbgefuge. 
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• Syntaxphiinomen (area-desc) 
Hier steht der Name des Syntaxbereiches. 

• Kommentarfeld (area-comment) 
Dieses Feld bietet die Moglichkeit, das Phanomen kurz zu spezifizieren. 

Die Werte in S-AREA zeigen an, welchem syntaktischen Phanomen der jeweilige 
Beispielsatz zugeordnet ist. Die Attribute sind: 

• Satznummer (s-id) 

• Bereichskennung (area-id) 

• Kommentarfeld (area-comment) 

Datenbank-Anfragen 

Die Daten konnen unter zwei verschiedenen Gesichtspunkten erfragt werden: 

• Fragen nach Beispielsatzen, die bestimmte syntaktisch-formale Eigenschaf
ten haben 

• Fragen nach del' syntaktisch-fol'malen Beschreibung ellles konkreten Bei
spielsatzes 

In den Dokumentationen zu den einzelne Syntaxgebieten stehen einige Beispielan
fragen mit ihren Ergebnissen. 

1.3 A us blick 

Bei del' Implementiel'ung von DiTo wurde ausschlief31ich public domain-Software 
vel'wendet, da wil' DiTo allen interessierten Gruppen zur Vel'fugung stellen moch
ten, sei es zur Benutzung oder zur Weiterentwicklung. Zur Zeit arbeitet Brigitte 
Krenn am IAI in Saarbrucken an Daten zu Funktionsverbgefiigen, die auch in die 
Datenbank eingetragen und entsprechend dokumentiert werden sollen. Martin 
Yolk yom Institut fUr Computerlinguistik an der Universitat Koblenz hat vorge
schlagen, Relativsatze zu behandeln. Fur weitere Kooperationsangebote sind wir 
dankbar. 

11 



In Vorbereitung befindet sich eine Media Track Demo-Version zu DiTo, die eine 
Beispielsitzung mit Datenbank-Anfragen und Ergebnissen enthalten solI. 

An Interface-Software zur Anbindung von DiTo an zu testende Systeme SOWle 
weiteren Utilities (z.B. zur Konsistenzprufung) arbeiten wir zur Zeit noch. 
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Kapitel 2 

Daten-Dokumentation zur 
Verbrektion 

Judith Klein 

2.1 Einleit ung 

Die Datensammlung beschreibt das syntaktische Phanomen der Verbrektion im 
Deutschen. Wir haben diesen Bereich a.ls einen der ersten ausgewahlt, weil er als 
ein zentrale:s Thema innerhalb der deutschen Syntax anzusehen ist. Viele andere 
Syntaxgebiete haben fast immer in irgendeiner Form mit den Eigenschaften des 
regierenden Verbs eines Satzes zu tun und konnen dann durch Querverweise an 
die Verbrektion angebunden werden. 

Das Ziel dieses Datenkatalogs ist die moglichst vollstandige Zusammenstellung 
der Kombinationen obligatorischer Komplemente, die die deutschen Satzschemata 
bilden. Da wir in dieser Arbeit eine syntaktische Beschreibung der Verbrektion 
versuchen, sind die regierten Elemente nicht als semantische Argumente der aus
gewahlten Verben beschrieben. Es geht urn die minimale Satzstruktur, so daB fa
kultative Komplemente und Adjunkte, d.h. modifizierende Adjektive, Adverbien, 
genitivische Nominalphrasen und Partikeln nicht vorkommen . Ein Test, der den 
Status der Komplemente zeigt, ist eine besondere Form der ExLraposition, wie 

13 



folgende Beispiele aus der Satzsammlung zeigen: 

(1) Der Manager ar bei tet , und zwar lange. 

(2) *Der Vortrag dauert, und zwar lange. 

Die ungrammatischen Satze zeigen, daB hier die extraponierten Elemente obliga
torisch sind. 

Das Kapitel uber die Verbrektion ist wie folgt aufgebaut: In Abschnitt 2.2 wird 
kurz umrissen, welche Daten hier zusammengetragen sind und nach welcher Sy
stematik sie strukturiert wurden. AnschlieBend wird die Organisation der Daten 
in der Datenbank beschrieben und an einigen Beispielanfragen veranschaulicht. 
Zum Abschlul3 fuhren wir mogliche Erweiterungen im Bereich Verbrektion an. 

2.2 Die Daten zur Verbrektion 

Die syntaktischen Merkmale der Verbrektion werden anhand von 212 grammati
schen Beispielsatzen anniihernd exhaustiv dargestpllt. 

2.2.1 A usgangsdaten und Systematik 

In den Arbeiten zur Verbrektion sind die von den Verben regierten Elemente 
unterschiedlich benannt und z.T. unterschiedlichen Klassen zugeteilt. 1 Wir ha
ben die Komplemente soweit wie moglich nach morpho-syntaktischen Merkmalen 
klassifiziert. Die Bezeichnungen der Komplemente innerhalb der Komplement
Kombinationen ergeben sich aus dem jeweiligen Komplementnamen. 

Die vorkommenden Komplemente sind wie folgt bezeichnet: 

NOM 
GEN 

nominativische Nominalphrase (NOMinative NP) 
genitivische Nominalphrase (GENitive NP) 

1 Engel/Schumacher 76 geben einen guten Uberblick u ber die Bezeichnungen einzelner Kom
plemente bei verschiedenen Autoren. 
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DAT 
ACC 
P-NOM 
P-DAT 
P-ACC 
PRED-NO 
PRED-ADJ 
PP-DIR 
PP-LOC 
AD-DUR 
ADJ-MOD 
PRED-P 
SC-dafi 
SC-ob 
SC-w 
INF 
zu-INF 
COR 

dativische Nominalphrase (DATive NP) 
akkusativische Nominalphrase (ACCusative NP) 
Pdipositionalphrase mit Nominativ-NP (P-NOMinative) 
Prapositionalphrase mit Dativ-NP (P-DATive) 
Prapositionalphrase mit Akkusativ-NP (P-ACCusative) 
Pradikatives Nomen (PREDicative NOun) 
Pradikatives Adjektiv (PREDicative ADJective) 
Directionale PrapositionalPhrase 
Locative PrapositionalPhrase 
Duratives ADjektiv oder ADverbial 
Modales ADJektiv 
Pradikativphrase (PREDicative Phrase) 
Nebensatz mit daB eingeleitet (Subordinate Clause) 
Nebensatz mit ob eingeleitet (Subordinate Clause) 
Nebensatz mit w- Wort eingeleitet (Subordinate Clause) 
reiner INFinitiv 
zu-INFinitiv 
Korrelat (CORrelative) (Prapositionaladverb oder es ) 

Besonderheiten einiger Komplemente: 

• Innerhalb der priipositionalen Komplemente sind zwei Klassen zu unterschei
den: 

1. Priipositionalobjekte mit Nominalphrasen in Nominativ, Dativ und Ak
kusativ 

2. Prapositionale A ngaben 

Die beiden Komplementarten unterscheiden sich im Status der Praposition, 
mit der sie stehen. 1m ersten Fall handelt es sich urn Prapositionalobjekte 
im traditionellen Sinn, deren Praposition semantisch leer ist und nur die 
Funktion hat, der abhangigen NP den Kasus zuzuweisen. Die Form der 
Praposition hangt yom regierenden Verb abo Diese Klasse umfafit folgende 
Komplementarten: P-NOM, P-ACC, P-DAT. Verben wie stimmen gegen, 

grauen vor verlangen diese Komplementart. 
Bei der zweiten Gruppe der Prapositionalphrasen tragt die Praposition noch 
eigene Bedeutung und wird yom regierenden Verb in Form einer semanti
schen Klasse oder Relation selegiert. Diese prapositionalen Komplemente 
sind innerhalb der Komplemente PP-DIR, PP-LOC, AD-DUR, PRED-P 
realisiert und werden von Verben wie blicken auf, legen auf regiert. 
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• Unter die Komplement-Bezeichnung PRED-P (Priidiktivphrase) fallen Aus
drucke wie die in dem Satz "Der Manager tut wie der Prasident." Es war 
schwierig, diese Komplemente einzuordnen, so daB wir uns fur diese neutrale 
Bezeichung entschieden haben. 

• Bei einigen Komplementbeschreibungen mit Satzkomplementen und zu-Infi
nitiven tritt als Besonderheit ein Komplement auf, das mit COR fur Korre
lat bezeichnet ist. Es handelt sich hierbei urn Prapositionaladverbien (dar
au./, davon, darum, ... ) und urn es in expletiver Funktion, wobei wir das 
expletive es in Topikposition, d.h. vor dem Verb in Verb-Zweit-Stellung ig
norieren. Uber den Status des Korrelats wird in der zitierten Literatur keine 
klare Aussage getroffen. In dieser Datensammlung ist es in den Satzen, in 
denen es vorkommt, obligatorisches Komplement. 

• Aus den Arbeiten zum Thema Verbrektion wird nicht deutlich, ob die Ver
ben in den unten aufgefUhrten Beispielen das Komplemcnt Modalangabe 
(ADJ-MOD) subkategorisieren, oder ob es sich bei den gekennzeichneten 
Elementen jeweils urn das Prafix der trennbaren Verben guttun bzw. Leicht 
fallen handelt . 

(3) 

(4) 

Der Urlaub tut dem Prasidenten gut . (nom_daLadj-mod) 

Der Test fallt dem Studenten leicht. (nom_daLadj-mod) 

Einerseits kennen diese Elemente modifiziert werden (besonders gut, sehr 
Leicht), was fUr die Behandlung als Modalangabe spricht, andererseits sind 
sie nicht - wie bei Modalangaben ublich - frei austauschbar. Wir haben 
uns in unserer Datensammlung dafUr entschieden, sie Zll den Modalanga
ben zu rechnen. In einer Zusatzinformation weisen wir allerdings auf den 
idiomatischen Charakter dieser Komplementart hin . 

• Bei den Inflnitivkonstruktionen sind die Beispielsatze der Art 

(5) Der Manager hert den Studenten kommen. (nom_accjnf) 

nicht nach der Small-Clause-Theorie analysiert. Die Komplementbeschrei
bung nom_accinf zeichnet die NP den Studenten und die VP kommen als se
parate Komplemente aus, wodurch in der Analyse eine greBere Oberftachennah 
erreicht wird. Innerhalb der Small-Clause-Theorie erhielte man weniger 
detaillierte Information , namlich nur, daB es sich urn ein Infinitivkomple
ment handelt, innerhalb dessen eine NP vorkommt. Uber die morpho
syntaktischen Merkmale dieser NP ware nichts Naheres ausgesagt. 

Systematik der Komplement-Kombinationen: 

Jede Komplement-Kombination wird durch mindestens einen Beispielsatz ver
deutlicht. Sind fur eine Kombination mehrere Verben aufgefUhrt, so liegt es 
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entweder daran, daB diese Verben mit verschiedenen Pdipositionen stehen oder 
daB besonders interessante Faile dabei sind oder aber das Verb ist sowieso schon 
im Lexikon vorhanden und hat zu dem bereits aufgenommenen Rektionsrahmen 
noch zusatzliche. Wir haben die aus der Literatur zusammengetragenen Verb
Valenzrahmen und formalen Satzstrukturbeschreibungen nach folgender Syste
matik zusammengestellt: 

• Kombinationen nicht-verbaler Komplemente 

Diese Klasse umfaBt reine nominale Komplemente, prapositionale Komple
mente, pradikative und adjektivische Komplemente. 

1. Reine nominale Komplemente: 
(6) Der Manager enthebt den Prasidenten des Amtes . 

(nom_accgen) 

2. Nominale Komplemente kombiniert mit prapositionalen Komplemen
ten : 

(7) Der Vorschlag bringt den Studenten auf den 
Losungsweg. (nom-.a.ccp-acc) 

(8) Der Manager wohnt auf dem Land. (nom_pp-Ioc) 

3. Nominale Komplemente kombiniert mit pradikativen Komplementen: 

(9) Der Manager ist del' Prasident. (nom_pred-no) 

(10) Del' Manager ist tolerant. (nom_pred-adj) 

4. Nominale Komplemente kombiniert mit adjektivischen Komplementen: 

(11) Der Manager wohnt gut. (nom_adj-mod) 

• Kombinationen sententialer Komplemente 

In dieser Gruppe sind Komplemente der ersten Klasse mit Nebensatzen kom
biniert, die mit daft, ob oder einem 'w' - Fragewort eingeleitet sind. 

1. Nebensatze, die mit daft eingeleitet sind : 

(12) Dem Prasidenten entgeht, daB der Manager arbeitet. 
(dat-Bc-daG) 

(13) Der Manager besteht darauf, dal3 del' Student arbeitet. 
(nom_cor -Bc-daB) 

2. Nebensatze, die mit ob eingeleitet sind: 

(14) Der Manager fragt, ob der Student arbeitet. (nom_sc-ob) 

(15) Der Manager beurteilt den Studenten danach, ob er 
kompetent ist. (nom_acccor -Bc-ob) 
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3. Nebensatze, die mit einem 'w' - Wort eingeleitet sind: 

(16) Den Prasidenten interessiert, wen der Manager einstellt. 
(acc-llc-w) 

(17) Der Manager achtet darauf, wer arbeitet. (nom_cor...sc-w) 

• Kombinationen infinitivischer Komplemente 

Die Infinitivkomplemente sind eingeteilt in Konstruktionen mit reinem Infi
nitiv und solche mit zu-Infinitiv. Beide Infinitivformen sind mit verschiede
nen Arten nicht-verbaler Komplemente kombiniert. 

1. reiner Infinitiv: 

(18) Der Manager hart den Studenten kommen. (nom_accjnf) 

2. zu-Infinitiv: 

(19) Dem Studenten imponiert, den Prasidenten zu sehen. 
( dat-zu-inf) 

(20) Der Vorschlag bringt den Studenten darauf, den Vortrag 
zu uberarbeiten. (nom_acccor -zu-inf) 

In den Kombinationsklassen verbaler Komplemente zeigt jeweils das zweite Bei
spiel cine Kombination mit Korrelat. 

2.2.2 Ei nschdink unge n 

Die eingetragenen Verben sollen jeweils fur einen Rektionsrahmen prototypisch 
sein, d.h. wir haben nicht alle deutschen Verben in die einzelnen Klassen eingeord
net, sondern mindestens ein Verb fur jede Komplement-Kombination ausgewahlt. 
Ausgegangen sind wir von der Zusammenstellung von Helbig2 und haben dann 
die Verben und ihre Valenzrahmen an hand anderer Arbeiten aus diesem Bereich 
kontrolliert und erganzt. 

Zu den in Kapitel 1 beschriebenen Parametern, die eingeschrankt wurden, um 
maglichst kontrollierbare Daten zu erhalten, sind noch einige hinzuzufiigen, die 
allein den Bereich Verbrektion betreffen . 

• Kontraktion von Praposition und definitem Artikel 

Bei den prapositionalen Komplementen gibt es keine Kontraktion del' Prapo
sition mit dem nachfolgenden Artikel. (im : in dem ) 

2Helbig 80 hat die Verben seman tisch nach Wortfeldern klassifiziert. 
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• Wortstellung 

Da es urn Rektionsabhangigkeiten geht, bei denen das Vorkommen der Kom
plemente und nicht ihre Position im Satz im Vordergrund steht, haben wir 
die Beispielsatze in unmarkierter Wortstellung konstruiert. 

• Fakultative Modifikation 

Innerhalb der Beispielsatze stehen nur die fur das syntaktische Gebiet ob
ligatorischen Elemente. Adjunkte jeglicher Art sind in den Satzen nicht 
vorhanden. 

• Verbform 

1m Matrixsatz und in den Satzkomplementen steht jeweils nur ein verbaler 
Kopf, d.h. Auxiliarverben, die Tempus kennzeichnen , sind ausgeschlossen. 
Modalverben, die einen Infinitiv regieren, wurden in die Datensammlung 
aufgenommen. Die Verbform ist festgelegt auf 3.Person Singular Prasens 
Indikativ Aktiv. 

Ausnahmen zu den allgemeinen Richtlinien 

Einige Beispielsatze entsprechen nicht ganz den festgelegten Restriktionen. In 
diesen Fallen wurde auf die strikte Einhaltung verzichtet, weil die Satze sonst 
unnatiirli ch waren. Diese Beispiele zeigen relevante Rektionsrahmen und wurden 
deshalb in die Datensammlung aufgenommen . Eine zusatzliche Information weist 
auf die Besonderheit in diesen Satzen hin. 

(21) Der Schrank dient als Stiit ze. 

(22) Der Manager betrachtet es als Aufgabe, daJ3 del' Prasident den Vol'
trag halt. 

(23) Der Manager betrachtet es als Aufgabe, den Vertrag zu verlangern . 

(24) Den Prasidenten verlangt nach Ruhe. 

(25) Der Manager legt Wert darauf, daB der Student arbeitet. 

(26) Del' Manager legt Wert darauf, den Vortrag zu halten . 

(27) Der Manager wird Priisident. 

(28) Der Manager bezeichnet den Studenten als Jdioten. 
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(29) Der Manager will naeh Saarbriicken. 

(30) Der Manager fahrt den Prasidenten naeh Saarbriicken. 

(31) Der Manager wohnt in Saarbriicken. 

(32) Peter bleibt der Prasident. 

(33) Peter wird wie der Prasident. 

(34) Der Manager hei13t Peter. 

(35) Der Manager sehimpft den Prasidenten einen Idioten. 

(36) Der Manager hat ein Projekt laufen. 

(37) [(eines Beweises bedarf, da!3 der Manager arbeitet. 

(38) Der Manager verzeiht dem Studenten, daJ3 er kundigt. 

(39) Der Manager zwingt den Studenten dazu, da13 er arbeitet. 

(40) Der Manager hindert den Studenten daran, dal3 el' arbeitct. 

(41) Der Manager interessiert den Studenten dafUr, daB er den Vortrag 
halt. 

In all diesen Fallen entsprieht ein nominales Element nieht der gewunsehten Form.3 

Die ersten 11 Satze haben eine NP ohne Artikel. In den Beispielen (32) - (34) steht 
ein Eigenname. Beispiel (35) und (36) haben keinen definiten, sondern einen in
definiten Artikel. Satz (37) hat statt eines definiten Artikels ein Negationselement 
und in den letzten Beispielsatzen steht ein Personalpronomen. 

2.2.3 Behandelte Rektionsbereiche 

Bisher sind in dieser Datensammlung noeh keine reflexiven Verben und keine Ver
ben rn.jt abtrennbarem Prafix enthalten. Eine Liste der aufgenommenen Verben 
ist in Anhang Al zusammengestellt. Die Komplement-Kombinationen stehen in 

3Vgl. Kapite\ 1, S.6. 
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Anhang A2. Funktionsverbgefuge, die bezuglich der Rektionseigenschaften der 
Funktionsverben auch zum Thema Verbrektion zahlen, sind liber einen Querver
weis an die Verbrektionsdaten angeschlossen. Die besonderen Eigenschaften dieses 
Phanomens werden separat behandelt.4 

2.2.4 Ungrammatische Satze und ihre Klassifizierung 

Zu jeder Komplement-Kombination gibt es eine Zusammenstellung ungramma
tischer Satze. Diese Negativbeispiele zeigen drei Fehlerarten, die die Rektions
abhangigkeiten betreffen. Wir haben uns fur diese drei Arten entschieden, auch 
wenn sicherlich noch andere syntaktischen Aspekte beriicksichtigt werden konn
ten. Insgesamt sind 225 ungrammtische Satze in die Datensammlung aufgenom
men worden . Die einzelnen Fehlertypen sind: 

• Es fehlt ein obligatorisches Komplement 

Ein beliebig ausgewahltes Komplement, das in der Komplementbeschrei
bung gefordert ist, ist nicht im Beispielsatz vorhanden. Bei den nicht
verbalen Komplementen handelt es sich dabei meist urn nicht-nominativische 
Nominalphrasen. Diese Fehlerart fehlt bei Komplement-Kombinationen mit 
nur einem obligatorischen Komplement, weil hier nur noch das regierende 
Verb iibrigbleiben wiirde, wie die Beispielsatze (44) und (45) zeigen: 

(42) Der Manager beschuldigt den Student en 
des Diebstahls. (nom_accgen) 

(43) *Der Manager beschuldigt des Diebstahls. 

(44) Der Manager kommt. (nom) 

(45) *Kommt . 

• Es steht ein Komplement zuviel 

Der ungrammatische Beispielsatz enthalt ein Komplement mehr als in der 
Komplementbeschreibung erlaubt ist. Diese zusatzlichen KompJemente sind 
so gewahlt, daB sie nicht als Adjunkte interpretiert werden konnen. AuBer
dem haben wir versucht, jeweils Komplemente zu wahlen , die, wenn sie allein 
in dem Satz auftreten, in den Valenzrahmen des regierenden Verbes passen. 

4VgJ. Krenn 92 . 
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(46) Der Manager beschuldigt den Studenten des Diebstahls. 

(47) *Der Manager beschuldigt den Studenten des Diebstahls , dafJ 
der Student den Priisidenten iirgert . 

• Es steht ein falsches Komplement 

Die syntaktische Form eines Komplements des ungrammatisehen Beispiel
satzes entsprieht nieht der in der Komplementbesehreibung geforderten. 

(48) Der Manager beschuldigt den Studenten des Diebstahls. 

(49) *Der Manager beschuldigt den Studenten den Diebstahl. 

2.3 Organisation der Daten in der Datenbank 

2.3.1 Das Datenschema 

In der Relation VERBAL-GOVERNMENT stehen die syntaktischen Merkmale, 
die fUr die Verbrektion kennzeichnend sind: 

• vg-id (Identifikationsnummer der Rektionskombination) 
Die Identifikationsnummer weist jeder Merkmalskombination eine eindeutige 
Nummer zu. 

• comp-desc (Komplementbesehreibung) 
Innerhalb der Komplementbeschreibung entspricht die Reihenfolge der Kom
plemente dem Vorkorrunen der Elemente im Beispielsatz bei unmarkierter 
Wortstellung. 5 

• number-of-comps (Anzahl der Komplemente) 
Die Datensarrunlung enthalt Beispielsatze mit 1-4 Komplementen. 

• vg-comment (Kommentarfeld) 
Das Kommentarfeld bietet die M6gJichkeit, besondere Eigenschaften einzel
ner Komplemente einzutragen. 

5Eine volistandige Liste der Komplement-Kombinationen und ihrer Identifikationsnummer 
steht in Anhang B. 
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Folgende Tabelle illustriert die Eintr.'ige in VERBAL-GOVERNMENT: 

comp-desc 
number 

vg-id - of - vg-comment 

comps 

008 nom_daCacc 3 null 

055 dacsc-ob 2 null 

Abbildung 2.1: Beispiel fur die Eintrage der Verbrektionseigenschaften 

Uber vg-id = 008 sind die syntaktischen Merkmale z.B. mit dem Satz Der Manager 
gibt dem Studenten den Computer verknupft. Die Werte del' vg-id = 055 treffen 
z.B. auf den Satz Dem Priisidenten entjiillt, ob der Student kommt zu. 

Uber die Relation S-VERBAL-GOVERNMENT sind die Beispielsatze mit den 
syntaktischen Merkmalen verknupft. Diese Zuordnung wird durch die Kombina
tion von s-id und vg-id erreicht. 

• Satznummer (s-id) 

• Identifikationsnummer der Rektionskombination (vg-id) 

• Verbeintrag (lex-item) 
Die Werte von lex-item sind die vorkommenden regierenden Verben in Infini
tivform. Bei Verben, die fiir ein Prapositionalobjekt subkategorisieren, steht 
in lex-item nur die Verbform. Die Pdiposition wird als zum Komplement 
zugehorig betrachtet. 
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Die Eintra,ge in S-VERBAL-GOVERNMENT sehen wie folgt aus: 

s-id vg-id lex-item 

1022 008 geben 

1165 055 sagen 

Abbildung 2.2: Beispiel fur die Eintrage in S-VERBAL-GOVERNMENT 

2.3.2 Fehlertypen 

Die ungrammatischen Beispielsatze der Verbrektion illustrieren - wie auf Seite 20 
erlautert - drei Fehlertypen. Diese stehen in der Relation SENTENCE im Feld 
error-code mit den Werten -1 bis -3. 1m Kommentarfeld (s-comment ) steht bei 
den ungrammatischen Satzen die Kurzbeschreibung des Fehlertyps. 

Folgendes Beispiel solI diese Systematik illustrieren. Der grammatische Ausgangs
satz mit seiner Komplement-Beschreibung lautet: 

(50) Der Vorschlag bringt den Studenten darauf, daJ3 der Plan falsch ist. 
(nom_acccor _sc- daJ3) 

• es fehlt ein Komplement: -1 

(51) *Der Vorschlag bringt den Studenten, daJ3 der Plan falsch ist. 

• es steht ein Komplement zuviel: -2 

(52) *Der Vorschlag bringt den Studenten darauf auf den 
Losungsweg, daJ3 der Plan falsch ist. 

• es steht ein falsches Komplement: -3 

(53) *Der Vorschlag bringt dem Studcnten darauf, daJ3 der Plan 
falsch ist. 
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2.3.3 Beispielanfragen 

In den ersten 4 Anfragen werden Beispielsatze erfragt, die bestimmte syntaktische 
Merkmale haben. Die Umsetzung der naturlichsprachlichen Fragestellung in die 
Datenbanksprache ist kursiv gedruckt. Wie das Ergebnis der jeweiligen Anfrage 
aussieht, zeigen die nachfolgenden Daten. 

• Zeige die Satznummer und die dazugehorigen grammatischen Satze aus dem 
Bereich Verbrektion, die als Komplemente mindestens ein Dativ-Objekt 
und einen zu-Infinitiv haben! 

retrieve s-id s-example where match( comp-desc, dalY and match( comp-desc, 
zu-inJ) and wJ= 1 and area-id = 1 

1198 dem studenten imponiert den praesidenten zu sehen. 
1199 dem studenten gefaellt zu programmieren. 
1200 dem studenten liegt zu programmieren. 
1201 dem studenten graut davor den praesidenten zu sehen. 
1202 dem studenten liegt daran den praesidenten zu sehen. 
1214 der manager untersagt dem studenten zu programmieren. 
1215 der manager ueberlaesst es dem studenten den vortrag zu 

ueberarbei ten. 

• Zeige die Satznummern und die dazugehorigen grammatischen Satze aus 
dem Bereich Verbrektion, die als Komplemente ausschlief3lich ein Dativ
Objekt und einen zu-Infinitiv haben! 

retrieve s-id s-example where comp-desc = "daLzu-inJ" and wJ = 1 and 
area-id = 1 

1198 clem stuclenten imponiert den praesidenten zu sehen . 
1199 dem studenten gefaellt zu programmieren. 
1200 dem studenten liegt zu programmieren. 

• Zeige die ungrammatischen Satze LInd die jeweilige Fehlerbezeichnung aus 
dem Bereich Verbrektion mit der Komplementbeschreibung: nom_acccor.J>c
dass! 

retrieve s-example s-comment where comp-desc = "nom_acccor_sc-dass" 

and wJ = 0 

*der vorschlag bringt den studenten, dass der plan falsch ist. 
es Jehlt ein J( omplement 
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* der vorschlag bringt den studenten auf den loesungsweg darauf, dass der 
plan falsch ist. 
es steht ein f(omplement zuviel 

* der vorschlag bringt dem studenten darauf, dass der plan falsch ist. 
es steht ein Jalsches f( omplement 

• Zeige die Komplementbeschreibung und aile Siitze aus dem Bereich Verbrek
tion, die 4 Komplemente haben, wobei eins der Komplemente ein dal3-Satz 
ist! 

retrieve comp-desc s-example where number-oJ-comps = 4 and match(comp
desc J sc-dass) and area-id = 1 

nom_acc_cor ...sc-class der vorschlag bringt den studenten darauf dass der 
plan falsch ist. 
nom_acc_cor ...sc-class der manager legt wert darallf dass der student ar
beitet. 
nom_acc_cor ...sc-class *der vorschlag bringt den studenten, dass der plan 
falsch ist. 

nom_precl-p_cor _sc-class der manager betrachtpt es als aufgabe dass der 
praesident den vortrag haelt. 
nom_precl-p_cor _sc-class *der manager betrachtct es, dass der praesident 
den vortrag haelt. 

Das letzte Beispiel zeigt eine Anfrage, die, von einem konkrcten Satz ausgehend, 
syntaktische Merkmale dieses Satzes erfragt. 6 

• Zeige die Position der NPs in den Siitzen mit der Komplemente-Beschreibung 
nom_daLacc. 

retrieve s-id cat-desc cat-position substring where cat-desc "np" and 

comp-desc = "nom_daLacc" 

1022 np 1 2 der manager 
1022 np 4 5 dem student en 

1022 np 6 7 den computer 
1023 np 1 2 der manager 
1023 np 4 5 dem praesidenten 

6Bei Anfragen nach der Position der Kategorien im Satz haben wir die Moglichkeit, statt pos
from und pos-to das Attribut cat-position zu verwenden, das die Ergebniswerte von pos-from und 
pos-to kombiniert. 
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2.4 Ausblick 

Durch die Organisation der Daten in der relationalen Datenbank ist es leicht, 
die Datensammlung urn weitere Eintrage zu erweitern. Folgende Erganzungen 
konnten interessant sein: 

• Erarbeitung der Refiexivverben und der Verben mit abtrennbarem Prafix. 
Moglicherweise mii13ten ein oder zwei Merkmale zu del' Relation Verbal
Government hinzugefiigt werden, damit die Besonderheiten dieser Verben 
erfal3t werden. Diese Erganzung bereitet abel' wegcn des modularen Cha
raktel's der Datenbankarchitektul' keine Schwierigkeiten. 

• Zuol'dnung moglichst aller deutschen Verben zu der crarbeiteten Systematik 

• Zuordung aller in del' Datenbank enthaltenen Vel'ben zu all ihren Rekti
onsrahmen. Bisher sind die Verben in del' Regel einer ihrer Komplement
Kombinationen zugeordnet. Urn die Abdeckung zu vervollstandigen, konn-
ten Beispielsatze konstruiert werden, die die Verben mit allen ihren Komplement
Kombinationen erfassen. 

• Komplement-Rahmen und Beispielsatze mit fakultativen Komplementen 
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Anhang A 

Liste der verwendeten Verben 

achten 
argern 
bediirfen 
befestigen 
beginnen 
begriissen 
behaupten 
beriicksichtigen 
beschuldigen 
bestehen 
betrachten 
betrauen 
beurteilen 
bewahren 
bezeichnen 
bitten 
bleiben 
blicken 
bringen 
dauern 
denken 
dienen 
diirfen 
eilen 
entfallen 
entgehen 
entheben 
erstaunen 
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fahren 
folgen 
fragen 
freuen 
frieren 
geben 
gedenken 
gefallen 
gehOren 
gel ten 
glauben 
grauen 
haben 
hangen 
halten 
heissen 
hindern 
horen 
hoffen 
imponieren 
interessieren 
konnen 
kommen 
lassen 
legen 
lehren 
liegen 
liegen 
liigen 
machen 
mogen 
muessen 
nehmen 
nennen 
sagen 
schimpfen 
schliessen 
schwindeln 
sehen 
sew 
sollen 
spielen 
sprechen 
stecken 
stehen 
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stimmen 
streben 
streiten 
tun 
iiberlassen 
iibernachten 
iiberraschen 
untersagen 
verdachtigen 
verdanken 
verlangen 
vermuten 
vertrauen 
verzeihen 
wahlen 
wagen 
werden 
wissen 
wohnen 
wollen 
ziehen 
zwmgen 
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Anhang B 

Liste der 
Komplement-Kombinationen 

001: nom 
002: ace 
003: dat 
004: nOffi_acc 
005: nom_dat 
006: nOffi....gen 
007: nOffi_accacc 
008: nOffi_daLacc 
009: nOffi_accgen 
010: nom_p-nOffi 
011: nom_p-acc 
012: nom_p-dat 
013: accp-dat 
014: daLp-dat 
015: nOffi_accp-acc 
016: nonLaccp-dat 
017: nom_pp-clir 
018: nOffi_pp-loc 
019: nOffi_ad-dur 
020: nom_adj-ffiod 
021: nOffi_pred-p 
022: daLadj-ffiod 
023: nOffi_accpp-dir 
024: nom_accpp-Ioc 
025: nOffi_accad-dur 
026: nOffi_accadj-mod 
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027: nOffi_acLpred-p 
028: nOffi_daLadj-ffiod 
029: nOffi_pred-adj 
030: nOffi_pred-no 
031: sc-dass 
032: nOffi-SC- dass 
033: aCLsc-dass 
034: dat-sc-dass 
035: gen_sc-dass 
036: p-daLsc-dass 
037: adj-ffiod_sc-dass 
038: nOffi_daLsc- dass 
039: nOffi_p-daLsc-dass 
040: accJllP_sc-dass 
041: nOffi_col'-sc-dass 
042: daLcor -sc-dass 
043: nOffi_acLcoLsc-dass 
044: nOffi_pred -p_cor _sc-dass 
045: nOffi_SC-W 
046: aCLSC-W 
047: daLsc- W 
048: nOffi_daLsc-w 
049: nOffi_p-daLsc-w 
050: nOffi_cor-sc-w 
051: nOffi_aCLCOLSC-W 
052: nOffi_sc-ob 

053: aCLsc-ob 
054: daLsc-ob 
055: nOffi_dat-sc-ob 
056: nOffi_coLSC-ob 
057: nOffi_acLcoLsC-ob 
058: nOffijnf 
059: nOffi_adj-ffiodjnf 
060: nOffi_accjnf 

061: nOffi...zu-inf 
062: aCLzu-inf 
063: dat...zu-inf 
064: nOffi_acLzu-inf 
065: nOffi_dat...zu-inf 
066: nOffi_cor...zu-inf 

067: daLcor...zu-inf 
068: aCLadj-ffiod...zu-inf 
069: nOffi_acLcor...zu-inf 

070: nOffi_daLcor...zu-inf 

071: nOffi_pred-p_cor...zu-inf 
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Kapitel 3 

Daten-Dokumentation zur 
Satzkoordination 

Ludwig Dickmann 

3.1 Einleit ung 

Dieses Kapitel beschreibt die Sammlung systematisch erstellter Beispielsdaten zu 
bestimmten Phanomenen der Satzkoordination. 1 In Punkt 3.2 werden zuerst die 
behandelten Phanomene anhand von Beispielen kurz skizziert. AnschlieBend wird 
die den Daten zugrunde liegende Systematik erlautert. Danach werden einige 
interessante Generalisierungen aufgefuhrt, die sich aus den gesammelten Daten 
ableiten lassen. Punkt 3.3 behandelt die Organisation del' Daten in del' Daten
bank, wobei die einzelnen Datenfelder beschrieben werden. Es folgen eine kom
mentierte Liste del' Fehlertypen fUr ungrammatische Satze sowie mehrere Bei
spielanfragen. Unter Punkt 3.4 schlieBlich folgt ein Ausblick auf mogliche Erwei
terungen von DiTo im Bereich der Koordination. 

1 Der Verfasser dankt Bettina Rehse fur Diskussion und Anregungen zur Behandlung der 
Koordination in der theoretischen Linguistik. 
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3.2 Die Daten zur Koordination 

3.2.1 Ausgangsdaten und Systematik: 

Ausgangspunkt der Datensammlung waren zwei komplexe Satze, die aus jeweils 
zwei nUt und verknupften Teilsatzen bestanden. Diese Teilsatze enthielten jeweils 
ein dreistelliges Verb (schenken bzw. verkaufen)' und zwar (a) in Verb-Letzt
SteHung bzw. (b) in Verb-Zweit-Stellung: 

a) Ich glaube, daB der Professor der Sekretarin . den Blumenstrauf3 schenkte, und 
der Student dem Kommilitonen den Roman verkaufte. 

b) Der Professor schenkte del' Sekrctarin den BlumensLrauf3 und der Student 
verkaufte dem Kommilitonen den Roman. 

Von diesen Satzen wurden systematisch aile Kombinationen von Permutationen 
und Tilgungen in beiden Konjunkten betrachtet. 

Fur Verb-Zweit-Satze gibt es insgesamt 41 mogliche Kombinationen von Tilgungen 
und Permutationen.2 Also gibt es fUr den komplexen Satz 11 * 41 = 1681 Satze. 

Fur Verb-Letzt-Satze gibt es insgesamt 32 mogliche Kombinationen von Tilgungen 
und Permutationen, und somit fur den komplexen Satz 32 * 32 = 1024 Satze. 

Insgesamt gibt es fUr Verb-Zweit- und Verb-Lctzt-Satze 1681 + 1024 = 2705 Satze. 
Diese sehr hohe Zahl wurde durch die unter 3.2.2. aufgefuhrten Einschrankungen 
auf insgesamt 534 Satze reduziert. Davon entfallen auf die Verb-Zweit-Stellung 
297 Satze (56 grammatisch, 241 ungrammatisch) und auf die Verb-Letzt-Stellung 
237 Satze (52 grammatisch, 185 ungrammatisch). 

Bei der Erstellung der Daten waren vor allem die VollsUindigkeit und die Syste
matik entscheidend. Auf die Anwendung einer bestimmten linguistischen Theorie 
kam es uns nicht an . 

2Eine genaue Auflistung der moglichen Kombinationen fur Verb-Zweit- und Verb-Letzt-Satze 
steht im Anhang. 
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3.2.2 Einschrankungen 

• Urn einer kombinatorisehen Explosion vorzubeugen, wurden nur Permuta
tionen von NPs im zweiten Konjunkt betraehtet. 

• Es wurden keine Satze betraehtet, in denen in beiden Konjunkten dieselbe 
Konstituente (z.B. die NP im Nominativ) getijgt wurde, da diese Satze 
zwangslaufig ungrammatiseh sind. 

• Es wurden nur Satze betraehtet, in denen insgesamt maximal vier Tilgungen 
auftreten. Treten mehr Tilgungen auf, dann ist eine Konstituente in beiden 
Konjunkten getilgt (vgl. vorhergehender Punkt). Bei vier Tilgungen ist 
jede Konstituente in einem der beiden Konjunkte realisiert , und obwohl 
diese Satze alle falseh sind, sind sie dennoeh interessant (vgl. 3.2.4). 

• Alle Satze wurden nur in ihrer Oberflaehenstruktur3 betraehtet , da in vie
len Fallen Satze mit versehiedener Tiefenstruktur eine Oberflaehenstruktur 
teilen, wie folgendes Beispiel zeigt: 

Fur den Satz 

(54) Ich glaube, daS der Professor der Sekretarin den Blumen
strauS sehenkte, und der Student verkaufte. 

gibt es versehiedene Tiefenstrukturen, beispielsweise 

(55) reh glaube, daS der Professor der Sekretarin den Blumen
straul3 sehenkte, und der Student Odat Oakk verkaufte. 

(56) Ich glaube, dal3 der Professor der Sekretarin den Blumen
straul3 sehenkte, und Oakk der Student Odat verkaufte. 

Da in der Oberflaehenstruktur nieht Zli erkennen ist, auf welche Tiefenstruk
tur der Satz zuruekgeht, wurde der Satz nur einmal aufgenommen. 

Aufgrund der Erfassllng von reinen Oberflaehenstrukturen bleiben bei der Koordi
nation von Satzen mit Verb-Zweit-Stellung mehr Satze ubrig: Bei der Verb-Zweit
SteHung steht das Hallptverb nieht am Satzende, sondern "im" Satz. Dadurch 
ergibt sich eine gro13ere Anzahl an Oberfiachenstrukturen, denn wenn im zweiten 
Konjunkt beispielsweise nur das Hauptverb und eine NP realisiert sind, kann die 
NP sowohl vor als aueh nach dem Hauptverb stehen: 

3Die Begriffe Tiefenstruktur und Oberflachenstruktur werden hier nicht in einem theoriespe
zifischen Sinn benutzt, sondern dienen nur zur Unlerscheidung zwischen den Ausgangssatzen 
(Tiefenstruktur), und den durch Anwendung von Permutation(en) und Tilgung(en) entstande
nen und in die Datenbank aufgenommenen Siitzen (Oberflachenstru ktur), 
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(57) *Der Professor schenkte der SekreUirin den BlumenstrauB und der 
Student verkaufte. 

(58) *Der Professor schenkte der Sekretiirin den BlumenstrauB und ver
kaufte der Student. 

3.2.3 Behandelte Koordinations-Phanomene 

Durch die unter 3.2.1. niiher erliiuterte systematische Betrachtung aller Tilgungs
und Permutationsmoglichkeiten decken sowohl die Verb-Letzt- als auch die Verb
Zweit-Beispielsiitze Phanomene wie Gapping, Right-Node-Raising und Links- und 
Rechtstilgung ab.4 

• Beispielsatze fur Gapping: 

Unter Gapping versteht man die Tilgung eines Hauptverbs und einer oder 
mehrerer NPs innerhalb eines Satzes: 

(59) Der Professor schenkte der Sekretiirin den BlumenstrauB, und dE 
Student verkaufte dem Kommilitonen den Roman. 

(60) Der Professor schenkte der Sekretiirin den BlumenstrauB, und dE 
Student den Roman. 5 

(61) Ich glaube, daB der Professor del' Sekretiirin den Biumen 
strauB schenkte, und del' Student dem Kommilitonen den Roma 
verkaufte. 

(62) Ich glaube, daB der Professor der Sekretiirin, und der Student der 
Kommilitonen den Roman verkaufte . 

• Beispielsiitze fur Right-Node-Raising: 

Unter Right-Node-Raising versteht man die Tilgung einer rechtsstehenden 
/{onstituenten im linken Konjunkt, zu cler im rechten Konjunkt eine struk
turell identische Konstituenten existiert: 

4Gapping, Right-Node-Raising und Links- und Rechtstilgung sind keinc Datenbank
Kategorien, sondern steilen abstraktere Beschreibungen dar. Fur einen Uberblick iiber diese 
Phanomene siehe z.B. van Oirsouw 1985 . 

5Der eigentliche Ausgangssatz fur diesen Beispielsatz ist naturlich "Der Professor schenkte der 
Sekretarin den Blumenstrau13, und der Student schenkte der Sekretiirin den Roman" Da es uns 
bei dieser Datensammlung aber nur urn die syntaktische Struktur der Beispielsatze geht, haben 
wir obenstehenden Satz als Ausgangssatz au fgefiihrt. Dies gilt analog auch fur die Beispielsatze 
zu Right-Node-Raising , Rechtstilgung und Linkst ilgung. 
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(63) Der Professor schenkte del' SekreUirin den BlumenstrauU, und 
der Student verkaufte dem Kommilitonen den Roman. 

(64) Der Professor schenkte der SekreUirin, und der Student verkaufte 
dem Kommilitonen den Roman. 

(65) Ich glaube, daB der Professor der SekreUirin den Blumen
strauB schenkte, und der Student dem Kommilitonen den Roman 
verkaufte. 

(66) Ich glaube, daB der Professor der SekreUirin den BlumenstrauB, und 
der Student dem Kommilitonen den Roman verkaufte . 

• Beispielsatze fur Rechtstilgung im ersten Konjunkt: 

Dnter Rechtstilgung versteht man die Tilgung strukturell identischen rechts
stehenden Materials, also, im Gegensatz zu Right-Node-Raising, auch meh
rerer f( onstituenten: 

(67) Del' Professor schenkte del' Sekretal'in den Blumenstrauf3 , und 
der Student verkaufte dem Kommilitonen den Roman. 

(68) Der Professor schenkte, und del' Student verkaufte dem Kommili
ton en den Roman. 

(69) Ich glaube, daB der Professor der Sekretarin den Blumen
strauB schenkte , und del' Student dem Kommilitonen den Roman 
verkaufte. 

(70) Ich glaube, daJ3 der Professor der Sekretarin, und cler Student dem 
Kommilitonf'n den Roman verkaufte . 

• Beispielsatze fur Linkstilgung im zweiten Konjunkt : 

Vnter Linkstilgung versteht man die Tilgung strukturell iclentischen links
stehenden Materials: 

(71) Der Professor schenkte der Sekretarin den Blumenstrau13 und del' 
Student verkaufte dem Kommilitonen den Roman. 

(72) Der Professor schenkte del' Sekretal'in den BlumenstrauJ3 und ver
kaufte dem Kommilitonen den Roman. 
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(73) Ich glaube, daB der Professor der SekreUirin den Blumen
strauB sehenkte und der Student dem Kommilitonen den Ro
man verkaufte. 

(74) Ich glaube, daB der Professor der SekreUirin den Blumen
strauB sehenkte und den Roman verkaufte. 

Zu beaehten ist, daB nur die Satzkoordination betraehtet wurde, nieht die Kon
stituentenkoordination im allgemeinen.6 Dureh die systematisehe Erstellung der 
Satze erhielten wir jedoeh aueh Beispielsatze, die man als Konstituentenkoordi
nation analysieren k6nnte. Ein Satz wie 

(75) Der Professor sehenkte der Sekretarin den BlumenstrauB und den 
Roman. 

scheint zwar ein Beispiel fiir NP-Koordination .zu sein, tritt hier aber doch auf, 
weil er gut in ein allgemeines Schema der Satzkoordination paBt, wie z.B.: 

(76) Der Professor sehenkte der Sekretarin den RlumenstrauB und Onom 

Ov Odat den Roman. 

3.2.4 U ngramluatische Satze und ihre Klassifizierung 

In der Datensammlung sind auch ungrammatisehe Satze enthalten. Dureh die 
oben aufgefiihrten Einsehrankungen del' Satzauswahl sind allerdings nur "interes
sant" ungrammatische Satze enthalten, wie z.R. 

(77) * Ieh glaube, daB einen BlumenstrauB schenkte, und der Student 
dem Kommilitonen. 

(78) * Ich glaube, daB der Professor einc:n BlumenstrauB sehenkte, und 
der Student dem Kommilitonen. 

Diese Satze enthalten, verteilt auf die beiden Konjunkte, alles, was ein korrekter 
Teilsatz ben6tigt, namlieh NPs in Nominativ, Dativ und Akkusativ sowie ein fini
tes Hauptverb und stellen somit eine eehte Bewahrungsprobe fur ein zu testendes 
System dar. 

6Beispiele fiir noch nicht behandelte Koordinationsphanomenf' sind unter Punkt 3.4. "Aus
blick" aufgefiihrt . 

38 



3.2.5 Generalisierungen 

Obwohl es nicht Ziel dieser Arbeit war, Generalisierungen zur Koordination zu 
erschlieBen, ist es doch interessant zu sehen, daB durch die zugrundeliegende Sy
stematik bei del' Erzeugung und Auswahl der Satze Generalisierungen libel' die 
(Un- )Grammatikalitat von Satzen moglich sind. Die folgenden Beispiele fuhren 
wir weniger aus Grunden del' Dokumentation auf, sondern vielmehr, urn zu zeigen, 
welche Nebenergebnisse eine solche Datensammlung erbringen kann. 

• Satze sind ungrammatisch, wenn im ersten Konjunkt das Subjekt fehlt: 

(79) Der Professor schenkte del' Sekretarin den Blumenstraufi und del' 
Student verkaufte dem Kommilitonen den Roman. 

(SO) * Schenkte del' Sekretarin den BlumenstrauB und del' Student ver
kaufte dem Kommilitonen den Roman. 

Eine Ausnahme stellen die Satze dar, in denen durch weitere Tilgungen und 
durch Permutationen im zweiten Konjunkt dann Konstituentenkoordination 
vorliegt: 

(Sl) Der SekreUirin und dem Kommilitonen verkaufte del' Student 
den Roman. 

• Satze sind ungrammatisch, wenn bei Verb-Zweit-Stellung im zweiten Kon
junkt die Vorfeldkonstituente getilgt ist, und durch Permutation eine Nachfeld
NP die Vorfeld-Position einnimmt: 

(S2) Del' Professor schenkte del' Sekretarin den BlumenstrauB und del 
Student verkaufte dem Kommilitonen den Roman. 

(S3) * Del' Professor schenkte del' Sekretarin den Blumenstraufi und den: 
Kommilitonen vcrkaufte den Roman. 

• Korrekte Satze werden ungrarnmatisch, wenn durch Permutation(en) em 
Symmetriebruch vorliegt: 

(S4) Del' Professor schenkte der Sekretarin und del' Student dem Kom 
militonen den Roman. 

(85) * Del' Professor schenkte del' Sekretarin und del' Student den Ro 
man dem Kommilitonen. 

1m zweiten Konjunkt des zweiten Satzes hat sich die Dativ-NP durch Permu
tation zwischen die Nominativ-NP und die Akkusativ-NP geschoben. Da
durch haben die zwei Konjunkte nun verschiedene Strukturen, und del' Satz 
ist ungrammatisch. 
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3.3 Organisation der Daten in der Datenbank 

3.3.1 Das Datenschema 

In der Relation COORDINATION stehen die syntaktischen Merkmale, die filr 
Koordination kennzeichnend sind. Diese Merkmale werden im Datenschema durch 
folgende Attribute reprasentiert: 

• coord-id (Identifikation des koordinierten Satzes): 

Diese Identifikationsnummer dient zur Kennzeichnung von Kombinationen 
bestirnmter Koordinations-Eigenschaften (vgl. nachster Punkt, "coord-desc"). 

• coord-desc (Koordinationsbeschreibung): 

Beschreibung der Konstituentenstruktur im koordinierten Satz. Dabei steht 
n1 fur die Nominativ-NP im ersten Konjunkt, vI fur das Hauptverb im 
ersten Konjunkt, dl fur die Dativ-NP im ersten Konjunkt, usw. 

• s-cat (Satzkategorie): 

Fur die Satzkategorie gibt es zwei mogliche Werte: "V-second" bzw. "V
last" fur Verb-Zweit- bzw. Verb- Letzt-Satze. 

• nI, vI, ... , a2: 

Auch in diesen Feldern steht n1 fUr die Nominativ-NP im ersten Konjunkt, 
vI fur das Hauptverb im ersten Konjunkt, usw. 

Diese Felder dienen der Beschreibung dereinzell1f~n Konstituenten. 

Sie haben drei mogliche Werte: 

0: Konstituente nicht getilgt, nicht permutiert 

1: Konstituente nicht getilgt, aber permutiert 7 

2: Konstituente getilgt 

Mit diesen Angaben laf3t sich beispielsweise erfassen, ob im zweiten Kon
junkt die NPs in Dativ und Akkusativ miteinander permutiert sind. Dies 
ist der Fall, wenn d2 = 1, a2 = 1 und n2 = o. 

7Dieser Wert kann nur bei n2, d2 und a2 auftreten, da die beiden Hauptverben sowieso nicht 
permutiert werden konnen, und da wir uns bei den NP-Permutationen auf die NPs im zweiten 
Konjunkt beschriinkt haben (vgl. Punkt 3.22. "Einschriinkungen".) 
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• n-d, n-a und d-a: 

In diesen Feldern steht n fur die Nominativ-NP, d fur die Dativ-NP und a fur 
die Akkusativ-NP. Diese Felder dienen der Angabe der linearen Prazedenz 
der NPs im zweiten Konjunkt. So bedeutet "n-a", dal3 im zweiten Konjunkt 
die Nominativ-NP vor der Akkusativ-NP steht. 

Sie haben drei mogliche Werte: 

0: Lineare Prazedenz verietzt, da eine oder zwei der betroffenen NPs 
permutiert sind. 

1: Lineare Prazedenz gegeben. 

null: keine Angabe zur linearen Prazedenz moglich, da eine oder zwei 
der betroffenen NPs getilgt sind. 

Aile moglichen Permutationen der NPs im zweiten Konjunkt lassen sich 
einer Kombination dieser LP-Angaben eindeutig zuordnen: 

NP-Folge n-d n-a d-a 
NDA 1 1 1 
NAD 1 1 0 
DNA 0 1 1 
DAN 0 0 1 
NDA 1 0 0 
ADN 0 0 0 

Folgende Tabelle zeigt die Datenbankeintra,ge in der Relation COORDINATION 
fur den Satz 

(86) * Del' Professor schenkte den Blumenstraul3 und dem Kommilitonen 
der Student den Roman. 

coord 
coord-id coord-desc s-cat n1 v1 d1 a1 n2 v2 d2 a2 n-d n-d n-d -

comment 

3081 N1 V1 A1 V-second 0 0 2 0 1 2 1 0 0 1 1 null 
D2=N2=A2 

Abbildung 3.1: Beispiel fur die Eintrage in del' Relation COORDINATION 
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Die Relation S-COORDINATION dient zur Verknupfllng von SENTENCE und 
COORDINATION. Sie enthalt die Attribute s-id lind coor'd-id . 1m Gegensatz zu 
vg-id (vgl. Teil 2) wird durch coord-id nur jeweils ein Satz beschl'ieben. Deshalb 
ist coord-id mit s-id identisch. 

3.3.2 Fehlertypen 

Die Fehlertypen, die wir verwendet haben , folgen keiner bestimmten linguistischen 
Theorie und erheben auch keinen Anspruch auf VollsUindigkeit . In Bezug auf 
ungrammatische Satze stellen sie lediglich eine von mehreren Moglichkeiten dar. 
Die Fehlercodes konnen zur Orientierung in unseren Daten dienen lind bei der 
Formulierung von Suchanfragen nutzlich sein. 

Uber die GrammatikaliUitsbewertung konnte man bei manchen Satzen naturlich 
diskutiel'en. Dies fallt VOl' aJlem bei Satzen mit Pel'mutationen auf, da bei diesen 
Satzen U ntel'schiede bei del' Akzeptanz von Wortstellungsvarianten auftl'eten. 

In del' folgenden Auflistung der Fehlertypen ist nebcn Beispielen und Kurzbe
schreibungen auch angegeben, wie die einzelnen Fehlercodes in del' Datenbank 
eingetragen sind. Fur die Kool'dination werden zur Zeit die Fehlel'codes von -4 
bis -13 benutzt. 

• vier Tilgungen 

In s-comment eingetragen als "vier-tilgungen" , in error-code als "-4". 

(87) * Del' Professor schenkte, und dem Kommilitonen den Roman . 

• Wortstellung 

s-comment: "wortstellung", error-code: "-5". 

Zwei Satze enthalten die gleichen Konstituenten, unterscheiden sich aber 
in ihrer Anordnung der NPs. Manche dieser Wortstellungsvarianten sind 
grammatisch, andere nicht: 

(88) Ich glaube, daB der Professor den Blumenstrauf3, und del' Student 
den Roman dem Kommilitonen verkaufte. 

(89) * rch glaube, daB der Professor den Blumenstrauf3, und der Student 
dem Kommilitonen den Roman verkaufte. 
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• Gapping im ersten Konjunkt bei Verb-Zweit-Stellung 

s-comment: "gapping", error-code: "-6". 

Gapping ist im koordinierten Satz nur im zweiten Konjunkt moglich, im 
ersten nicht. 

(90) Der Professor schenkte der SekreUirin den Blumenstrau6 und 
der Student verkaufte dem Kommilitonen den Roman. 

(91) Der Professor schenkte der Sekretarin den BlumenstrauB und der 
Student den Roman. 

(92) * Der Professor den Blumenstrau13 undder Student verkaufte dem 
Kommilitonen den Roman. 

• Linkstilgung im ersten Konjunkt 

S-COlnment: "linkstilgung", error-code: "-7". 

Linkstilgung ist im koordinierten Satz nur im zweiten Konjunkt moglich, im 
ersten nicht. 

(93) Ich glaube, daB der Professor der Sekretarin den Blumen
strauB schenkte, und der Student dem Kommilitonen den Ro
man verkaufte. 

(94) Ich glaube, daB der Professor der SekreUirin den Blumen
strauB schenkte und den Roman verkaufte. 

(95) * Ich glaube, daB den BlumenstrauB schenkte, und der Student dem 
Kommilitonen den Roman verkaufte. 

• unzuHissige Tilgung einer Konstituenten im ersten Konjunkt 

s-comment: "mitteltilgung-l", error-code: "-8". 

Es liegt kein Gapping vor, und, im Gegensatz zu Rechts- und Linkstilgung 
sowie Right-Node-Raising, wird hier eine Konstituente getilgt, die im erst en 
Konjunkt nicht am Rand, sonclern in der Mitte des Satzes steht: 

(96) Ich glaube, daB der Professor der Sekretarin den Blumen
strauB schenkte, und der Student dem Kommilitonen den Roman 
verkaufte. 

(97) * Ich glaube, da13 der Professor den BlumenstrauB schenkte, und 
der Student dem Kommilitonen den Roman verkaufte. 
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(98) Der Professor schenkte der Sekretarin den BJumenstraufi, und der 
Student verkaufte dem Kommilitonen den Roman. 

(99) * Der Professor schenkte den BlumenstrauB, und der Student ver
kaufte dem Kommilitonen den Roman. 

• unzulassige Tilgung einer Konstituenten im zweiten Konjunkt 

s-corrunent: "mitteltilgung-2", error-code: "-9". 

Auch hier wird eine Konstituente getilgt, die in der Mitte des Satzes steht, 
nur diesmal jm zweiten Konjunkt. 

(100) Ich glaube, daB der Professor der SekreUirin den Blumen 
strauB schenkte, und del' Student dem Kommilitonen den Romal 
verkaufte. 

(101) * Ich glaube, daB del' Professor der SekreUirin den Blumen 
strauB schenkte, und der Student den Roman verkaufte. 

(102) Der Professor schenkte der SekreUil'in den BlumenstrauB, und de 
Student verkaufte dem Kommilitonen den Roman. 

(l03) * Del' Professor schenkte del' SekreUirin den BlumenstrauB, und de 
Student verkaufte den Roman. 

• Rechtstilgung im zweiten Konjunkt: 

s-comment: "rechtstilgung", error-code: "-10". 

Rechtstilgung ist im koordinierten Satz nul' im ersten Konjunkt moglich, im 
zweiten nicht. 

(104) Del' Professor schenkte del' SekreUirin den BlumenstrauB, un( 
del' Student verkaufte dem Kommilitonen den Roman. 

(105) Del' Professor schenkte del' SekreUirin, und der Student verkauft, 
dem Kommilitonen den Roman. 

(106) * Del' Professor schenkte del' SekreUirin den BlumenstrauB, und de 
Student verkaufte dem Kommilitonen. 

• 1m zweiten Konjunkt bei Verb-Zweit-Stellung: Vorfeldkonstitu
ente getilgt und Neubesetzung des Vorfelds durch andere Konsti
tuente: 

s-comment: "neues-vorfeJd", error-code: "-11". 

Durch Linkstilgung erhiiJt man zuniichst einen korrekten Satz, del' dann 
durch die Permutation einer NachfeJd-NP an die freigewordene Vorfeldposi
tion ungrammatisch wird. 
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(107) Der Professor schenkte der SekreUirin den Blumenstraul3 und der 
Student verkaufte dem Kommilitonen den Roman. 

(108) Der Professor schenkte der SekreUirin den Blumenstraufi und ver
kaufte dem Kommilitonen den Roman. 

(109) * Der Professor schenkte der SekreUirin den Blumenstraufi und dem 
Kommilitonen verkaufte den Roman . 

• Linkstilgung und Rechtstilgung in einem Konjunkt 

s-comrnent: "links-rechts-tilgung", error-code: "-12". 

In einem einzelnen Konjunkt des koordinierten Satzes k6nnen Rechts- und 
Linkstilgung nieht gemeinsam auftreten. 

(11 0) Der Professor schenkte der Sekreta.rin den Blumenstraufi und der 
Student verkaufte dem Kommilitonen den Roman. 

(Ill) * Der Professor sehenkte der SekreUirin den Blumenstraufi und ver-
kaufte dem Kommilitonen. 

In einem koordinierten Satz k6nnen Links- und Reehtstilgung gemeinsam 
auftreten, namlieh Reehtstilgung im ersten Konjunkt und Linkstilgung im 
zweiten: 

(112) Der Professor schenkte del' Sekretarin den BlumenstrauB und 
der Student verkaufte dem Kommilitonen den Roman. 

(113) Der Professor schenkte del' Sekretarin und verkaufte dem Kommi
litonen den Roman . 

• Doppelte Rechtstilgung im ersten Konjunkt 

s-eomrnent: "doppelte-rechtstilgung", error-code: "-13". 

(114) Der Professor sehenkte der SekreUirin den BlumenstrauB, und 
der Student dem Kommilitonen den Roman . 

Die einfache Reehtstilgung im el'sten Konjunkt liefel't einen grammatisehen 
Satz: 

(115) Der Professor sehenkte der Sekretarin, und del' Student dem 
Kommilitonen den Roman . 

Die doppelte Reehtstilgung im ersten Konjunkt nieht mehr: 

(116) * Der Professor schenkte, und der Student dem Komrnilitonen den 
Roman. 
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Reehtstilgung im ersten Konjunkt liefert i.A. einen grammatisehen Satz (vgl. 
Punkt 3.2.3. "Behandelte Koordinations-Phanomene".) Aueh die Satze mit 
dem s-eomment "doppelte-reehtstilgung" waren korrekt, wenn im zweiten 
Konjunkt das Hauptverb nieht getilgt ware: 

(117) Der Professor sehenkte, und der Student verkaufte dem Komrr 
litonen den Roman. 

Es handelt sieh hierbei also um einen absoluten Spezialfall der Reehtstilgung, 
fiir den wir die Bezeiehnung "doppelte Reehtstilgung" gewahlt haben, um 
einen intuitiv verstandliehen Namen fUr dieses Phanomen zu haben, nieht 
weil wir glauben, dal3 dieser Name eine gute linguistisehe Erklarung darstellt. 

Bei manehen Satzen kann die Ungrammatikalitat auf versehiedene Fehler zuriiek
gefiihrt werden, wie folgendes Beispiel zeigt: 

(l1S) * Der Professor sehenkte den BlumenstrauB, und der Student dem 
Kommilitonen den Roman. 

Hier liegen zwei mogliche Fehler vor, namlich: 

a) Fehler 5: Mitteltilgung im ersten Konjunkt. Der entsprechende korrekte Satz 
ware in diesem Fall : 

(119) Der Professor sehenkte der SekreUirin den Blumf'nstraul3, und der 
Student dem Kommilitonen den Roman. 

b) Fehler 2: Wortstellung. Der entsprechende korrekte Satz ware in diesem Fall: 

(120) Der Professor sehenkte den Blumenstraul3, und der Student den 
Roman dem Kommilitonen. 

In der Datenbank eingetragen ist Fehler 5, da Mitteltilgung praziser erfal3bar als 
Wortstellung ist und somit den yom linguistisehen Standpunkt interessanteren 
Fehler darstellt . Solche Sonderfalle sind also nieht prinzipiell auf eine einzige 
Erklarung zuriickzufiihren. 
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3.3.3 Beispielanfragen 

Wie in den Beispielanfragen zur Vel'bl'ektion werden auch hier in den ersten vier 
Anfragen Beispielsatze erfragt, die bestimmte syntaktische Merkmale haben. 

• Zeige die grammatischen Satze aus dem Bereich Koordination mit ihrer Be
schreibung der Konstituentenstl'uktur, in denen im zweiten Konjunkt Gap
ping (Tilgung des Hauptverbs und einer oder mehl'erer NPs) auftritt: 

retrieve s-example coord-desc where wf = 1 and area-id = 2 and v2 = 2 and 

(n2 = 2 or d2 = 2 or a2 = 2) 

der professor schenkte der sekretarin den blumenstrauss und dem kommili
tonen den roman. 

NLVLDLALD2_A2 

(sowie 17 wei tere Satze) 

• Zeige die grammatischen Satze mit ihrer Satznurnmer und mit ihrer Be
schreibung del' Konstituentenstruktul', in denen bei Verb-Zweit-Stellung im 
zweiten Konjunkt die NP im Nominativ mit der NP im Akkusativ vertauscht 
ist: 

retrieve s-id s-example coord-desc where wf = 1 and area-id = 2 and s-cat= 
"V-second" and n2 = 1 and a2 = 1 and d2 = 0 

3006 del' professor schenkte der sekretarin den blumenstl'auss und den roman 
vel'kaufte dem Kommilitonen del' student. 

NLV1~LALA2_V2_D2_N2 

(sowie 6 wei tere Satze) 

• Zeige die ungrammatischen Satze mit ihl'er Satznummer, in denen "doppelte 
Rechtstilgung" als Fehler auftl'itt: 

retrieve s-id s-example where s-comment = "doppelte-rechtstilgung" 

3223 *der professor schenkte und del' student dem kommilitonen den roman. 

(sowie 5 weitere Satze) 

• Zeige die gl'ammatischen Satze mit ihl'el' Satznummer und mit ihl'er Be
schl'eibung del' Konstituentenstruktur, in denen im zweiten Konjunkt die 
Nominativ-NP VOl' del' Dativ-NP steht und die Akkusativ-NP getilgt ist: 

retrieve coord-desc s-id s-exam.ple where n-d = 1 and a2 = 2 and wf = 1 
and area-id = 2 
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NLVLDLALA2~2_D2 3033 der professor schenkte der sekretaerin den 
blumenstrauss und der student dem komrnilitonen. 

NLDLALVLN2-.D2 ich glaube dass der professor der sekretaerin den blu
menstrauss schenkte und der student dem kommilitonen. 

Das letzte Beispiel zeigt wieder eine Anfrage, die, von einem konkreten Satz aus
gehend, syntaktische Merkmale dieses Satzes erfragt . 

• Zeige die NPs und ihre Position in den grammatischen Satzen, die im zweiten 
Konjunkt die Konstituentenstruktur "N2_D2_A2_V2" haben: 

retrieve s-id cat-desc cat-position subst'ring where cat-desc 
match(coord-desc,N2_D2_A2_ V2) and wI = 1 

3401 np 12 13 der student 
3401 np 14 15 dem kommilitonf'11 
3401 np 16 17 den roman 
3401 np 4 5 der professor 
3401 np 6 7 der sekretaerin 
3401 np 8 9 den blumenstrauss 
3499 np 11 12 der student 

3.4 Ausblick 

"np" and 

DiTo bietet derzeit keinen aueh nur annahernd vollstandigen Uberblick liber die 
Phanomene der Koordination im Deutsehen. Bisher noch gar nieht betrach
tet wurden z.B. die Koordination von Adjunkten, die Koordination von Nomen 
("die Manner und Frauen"), die Koordination von Prapositionen ("mit oder ohne 
Zucker") und Pl'apositionalphrasen ("Sie spielten mit vie) Einsatz, aber ohne klare 
Linie.") sowie asymmetrische Koordinationen ("Er ist schnell und ein guter Sprin
ger."). Bin wei teres noch zu beriieksichtigendes Thema auf dem Gebiet der Satz
kool'dination sind die sogenannten "Hasensatze": 

(121) Gestern ist er gekommen und hat mit uns gegessen. 

In diesen Satzen haben die beiden Konjunkte keine symmetrische Struktur, da die 
Subjekt-NP im el'sten, abel' nicht im zweiten Konjunkt auftritt. Mogliche Erwei
terungen der Datensammlung konnten diese Koordinationsphanomene behandeln. 
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Anhang A 

Liste der moglichen 
Kombinationen von Tilgungen 
und Permutationen bei 
Verb-Zweit-Stellung 

• Keine Tilgung: Hauptverb und 3 NPs realisiert. N V D A 1 

NVAD 
DVNA 
DVAN 
AVND 
AVDN 
6 Permu tationsmoglichkei ten . 

• Eine Tilgung: 3 NPs realisi ert. N D A 
NAD 
DNA 
DAN 
AND 
ADN 
6 Permu tationsmoglichkei ten. 

IV steht fur das Hauptverb, N, D und A stehen fUr die NPs in Nominativ, Dativ und 
Akkusativ. 
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• Eine Tilgung: Hauptverb und 2 NPs realisiert. 

NVO 
OVN 
VNO 
VON 
NVA 
AVN 
VNA 
VAN 
OVA 
AVO 
VOA 
VAO 
12 Permu tationsmoglichkei ten. 

• Zwei Tilgungen: 2 NPs realisiert. 

NO 
ON 
NA 
AN 
OA 
AD 
6 Permu tationsmoglichkei ten. 

• Zwei Tilgungen: Hauptverb und 1 NP realisiert. 

NV 
VN 
OV 
VO 
AV 
VA 
6 Permutationsmoglichkeiten. 

• Orei Tilgungen: 1 NP realisiert. 

N 
o 
A 
3 Permutationsmoglichkeiten. 

• Drei Tilgungen: Hauptverb realisiert. 

V 
1 Permutationsmoglichkeit. 
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• Vier Tilgungen: Kein Element rf'alisiert . 

o (Der leere String) 1 Permutationsmoglichkeit. 

Insgesamt gibt es fur Satze mit Verb-Zweit-Stellung 41 mogliche Kombinationen 
von Tilgungen und Permutationen. 
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Anhang B 

Liste der moglichen 
Kombinationen von Tilgungen 
und Permutationen bei 
Verb-Letzt-Stellung 

• Keine Tilgung: Hauptverb und 3 NPs realisiert. N DAY 
NADY 
DNAY 
DANY 
ANDY 
ADNY 
6 Permu tationsmoglichkei ten . 

• Eine Tilgung: 3 NPs reajisiert. N D A 
NAD 
DNA 
DAN 
AND 
ADN 
6 Permutationsmoglichkeiten. 
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• Eine Tilgung: Hauptverb und 2 NPs realisiert . 

NDV 
DNV 
NAV 
ANV 
DAV 
ADV 
12 Permutationsmoglichkei ten . 

• Zwei Tilgungen: 2 NPs realisiert. 

ND 
DN 
NA 
AN 
DA 
AD 
6 Permutationsmoglichkeiten. 

• Zwei Tilgungen: Hauptverb und 1 NP realisiert. 

NV 
DV 
AV 
6 Permutationsmoglichkeiten . 

• Drei Tilgungen: 1 NP realisiert. 

N 
D 
A 
3 Permutationsmoglichkeiten. 

• Drei Tilgungen: Hauptverb realisiert. 

V 
1 Permutationsmoglichkeit. 

• Vier Tilgungen: Kein Element realisiert. 

o (Der leere String) 1 Permutationsmoglichkeit. 

lnsgesamt gibt es fur Satze mit Verb-Letzt-Stellung 32 mogliche Kombinationen 
von Tilgungen und Permutationen. 
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