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Abstract 

The f i r s t aim of this study is to elucidate the term 'sentence mood* 
as a form-function term; in other words: it is to show how a speaker 
expresses his propositional attitudes using an expression of a 
certain formal ( s y n t a c t i c a l ) type, and in which way an expression of 
such a type is b u i l t up using a small inventory of s y n t a c t i c a l means 
(parameter levels and parameter degrees)* Further on* we must identify 
the relevant intonational features in these sentence moods, for 
example tone patterns, drawn from certain c h a r a c t e r i s t i c s of the 
F -contour, and various types of sentence accentst and we must account 
for the possible roles of these intonational features within the 
typical sets of features of certain sentence moods. Some cases, in 
which (by n e u t r a l i z a t i o n of other features) only intonational features 
can d i f f e r e n t i a t e two d i s t i n c t sentence moods, seem to be of high 
i n t e r e s t for further i n v e s t i g a t i o n of intonation. 
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0. Die Sataiüdusthenatik bzw. d i e i n den l e t z t e n Jahren überwiegende 
Forschung zur Sprechhandlungsproblenetik s i n d Gebiete der sprachwissen
s c h a f t l i c h e n Analyse, i n denen t r a d i t i o n e l l zahlreiche Aussagen zu i n t o n a 
t o r i s c h e n Eigenschaften von Ausdrücken zu finden s i n d . Die Notwendigkeit, 
auf d i e s e r Ebene der syntaktischen Komplexität intonatorische Merlatale zur 
Beschreibung von Ausdrucks-TVpen zu verwenden, i s t offenkundig. Daraus i s t 
aber keine kohärente T r a d i t i o n , k e i n methodisch v e r p f l i c h t e n d e r Ansatz zur 
sprachwissenschaftlichen Analyse und Beschreibung i n t o n a t o r i s c h e r Eigen
schaften entstanden. E i n entsprechender Ansatz, der über b e l i e b i g e , n i c h t 
k o n t r o l l i e r b a r e Einzelbeobachtungen herauskönnen w i l l , darf s i c h d i e Losung 
der Probiene n i c h t von phonetischen H i l f s d i e n s t e n erwarten. Im sprachwissen
s c h a f t l i c h e n Sinn entscheidbare Fragestellungen kann nur der Sprachwissen
s c h a f t l e r formulieren, aber damit l i e f e r t e r dann ev. auch für den Phonetiker 
interessante Analyseobjekte (und umgekehrt). 

1. Die über einen r e l a t i v langen Zeitraum gehende Beschäftigung des V e r f a s s e r s 
mit der Satzinodusthematik i s t gekennzeichnet durch eine zunehmende Distanz 
zu der t r a d i t i o n e l l e n , 'grammatisch' o r i e n t i e r t e n Satzmodusforschung. S i e 
i s t behaftet mit zahlreichen Mängeln, wie: Vermischung von formalen und 
funktionalen Eigenschaften; mangelnde Methodik b e i der Eta b l i e r u n g gramma
t i s c h e r Merkmale für d i e Beschreibung von Satztypen; unbegründete Zus c h r e i -
bung von 'Bedeutungen1 an e i n z e l n e grammatische Merkmale wie V e r b s t a l l u n g s -
typen und Tonmuster; höchst unklare Vorstellungen über den Aufbau komplexer 
syntaktischer Strukturen; e i n völlig unzureichendes Instrumentarium für d i e 
Beschreibung cter zugeordneten (Spreehhandlungs-) Semantik. 1* - Dagegen 
e x i s t i e r e n im Bereich der sprechakttheoretischen Forschung z a h l r e i c h e , sehr 
d i f f e r e n z i e r t e Analysen von einzelnen Sprechhandlungs typen ; a l l e r d i n g s wurden 
s i e meist ohne e x p l i z i t e Berücksichtigung der Formseite e r a r b e i t e t , konnten 
deshalb w e r t v o l l e Hinweise aus der Analyse der Pormseite für eine s i n n v o l l e 
Taxonomie der Sprechhandlungstypen n i c h t nutzen und so auch kaum umfassende 
und überzeugende Vorschläge für ein e Zuordnung zu (noch zu entwickelnden) 
Pormtypen machen. Nun hat s i c h aber durch Untersuchungen von Mötsch (1979), 
Baerwisch (1980), Doherty (1980), Lang (1983) und unabhängig von d i e s e r 
Forschergruppe b e i Zaefferer (1981; 1983) e i n Beschreibungsansatz e n t w i c k e l t , 
der b e i entsprechender Ausarbeitung für d i e Untersuchung der Formseite sehr 
fruchtbar i s t und d i e oben angesprochenen Probleme der Vermittlung zwischen 

0) 
Form- und Funktionsseite zu lösen erlaubt.*" Dabei werden d r e i Ebenen unter-
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schieden, d i e i n unterscheidbarer Weise b e i der F i x i e r u n g des einzelnen 
31 

Sprechakttyps mitwirken. ' 
1) M i t H i l f e e i n e s Ausdrucksexemplars, das einem bestimmten Formtyp zuzu

ordnen i s t , kann 2 i n Sprecher eine p r o p o s i t i o n a l e Grunde i n S t e l l u n g 
d i r e k t ausdrücken. Damit i s t der A n t e i l der s t r u k t u r e l l e n Bedeutung 
eines Satzmodus erfaßt. Er kann auf wenige und noch n i c h t sehr d i f f e 
r e n z i e r t e Funktionstypen eingeengt werden, d i e man etwa mit "sagen/ 
m i t t e i l e n " , "fragen", "wünschen/auffordern", " s i c h wundern" umschreiben 

4) 
kann. In Zaefferer (1983) wurde eine entsprechende formale Semantik 
für d i e s e Grundtypen vorgelegt. 

2) M i t H i l f e bestiumter p r e p o s i t i o n a l e r Einstellungsausdrücke, z.B. p e r f o r -
mativer Verben, Modalverben, können diese Grundtypen b e i e i n s t e l l u n g s -
bezeugendem Gebrauch d i f f e r e n z i e r t und s p e z i a l i s i e r t werden, und zwar 
basierend auf e i n e r wortsemantischen Beschreibung d i e s e r Ausdrücke. Da
mit i s t der Anschluß zu e i n e r (formalen) I l l o k u t i o n s s e m a n t i k h e r g e s t e l l t . 

3) Schließlich w i r d durch das Zusammenwirken d i e s e r Merkmale mit einem be
stimmten Verwendungskontext eine kcjTTTj^lJcat.ive Bedeutung h e r a u s g e f i l t e r t , 
d i e entweder d i e ausgedrückte und d i e p r e p o s i t i o n a l bezeichnete propo
s i t i o n a l e E i n s t e l l u n g weiter d i f f e r e n z i e r e n , oder aber - im Sinne der 
i n d i r e k t e n I n t e r p r e t a t i o n - die s e r n i c h t e n t s p r i c h t und e r s t durch e i n 
Raisonnement erschlossen werden muß.5* 

Der Terminus ''Satzmodus'' umgreift nun sowohl d i e eben s k i z z i e r t e Funktions
s e i t e der e r s t e n Stufe wie auch entsprechend komplexe formale Typen, und zwar 
i n e i n e r k l a r e n Zuordnung von Formtyp und Funkt io n styp.^* Ausgangspunkt für 
d i e Bildung von Formtypen i s t d i e Annahme, daß s i e a l s komplexe syntaktische 
Typen mit H i l f e e i n e r begrenzten Anzahl von syntaktischen M i t t e l n aufgebaut 
werden. Die für diese Elene der syntaktischen S t r u k t u r relevanten Merkmals
ebenen und Merkmalsausprägungen müssen zunächst i d e n t i f i z i e r t werden. Es 
dürfen nur Merkmale angesetzt werden, d ie an mindestens e i n e r S t e l l e des 
SatzmodussyEtems d i s t i n k t i v e Funktion haben, a l s o mindestens zwei Formtypen 
unterscheiden ( v g l . Schema 1) . In der schematischen Darstellung s i n d nur 
grammatische Merkmale enthalten, d.h. solche, d i e keine i s o l i e r b a r e Eigenbe
deutung aufweisen (wie d i e meisten Lexeme), sondern nur s t r u k t u r e l l e (kombi

natorische) Bedeutung. Dadurch s o l l gesichert werden, daß im Satzmodus nur 
d i e r e i n s t r u k t u r e l l e Bedeutung erfaßt wird; nur so kann man d i e Frage be
antworten, was e i n Sprecher ausdrückt, indem e r einen bestimmten Satzmodus 
benützt. Maturi i c h b i l d e n d i e ModalpartikeL^ dabei e i n Problem. - Die i n t o -
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natorischen Merkmale s i n d i n d i e s e r Übersicht nur tentâtiv angesetzt, soweit 
s i e s i c h aus der Kombinatorik mit den übrigen Merkmalen zwingend ergeben. 

Die Ubersicht kann ( i n vereinfachender Weise) d i e angesetzten formalen Merk
male nur schematisch s o r t i e r e n . Aber es i s t offenkundig, daß diese Merkmale 
eine k o m p l i z i e r t e i n t e r n e S t r u k t u r i e r u n g aufweisen. Am auffälligsten i s t da
b e i d i e Voraussetzunqsstruktur, d i e unabhängig von satzmodustypischen Merk
malsmengen e x i s t i e r t . So etwa s e t z t das Merkmal 'Verbstellungstyp' d i e kate-
g o r i a l e Füllung 'Verb* voraus sowie dessen f i n i t e Markierung. Nach d i e s e r 
"Voraussetzungshierarchie " kann man elementarere und komplexere Merkmale 
unterscheiden. 
Innerhalb der für e i n z e l n e Satzmodi typischen Merkmalsmengen s i n d mehrere 
Hierarchien möglich. So i s t zunächst zu fragen, welches Merkmal j e w e i l s 
gegenüber ähnlichen Satzmodi d i f f e r e n z i e r e n d w i r k t ; dieses Merkmal i s t 
f u n k t i o n a l hoch b e l a s t e t und kann a l s für den betreffenden Satzmodus kenn-
zeichend angesehen werden, a l s JJeitmerkmal, während d i e übrigen a l s Folge-
der Hilfsmerkmale e i n g e s t u f t werden. In einem zweiten S c h r i t t kann man dann 
nach K o n s t e l l a t i o n e n suchen, i n denen dieses Merkmal a l s d i f f e r e n z i e r e n d e s 
Merkmal ausfällt, z.B. durch f t o k r a l s n e u t r a l i s a t i o n . So etwa i s t beim Sie-
und t/ir-Imperativ d i e Verbmorphologie i d e n t i s c h mit der Indikativmorphologie, 
fällt a l s o b e i der Unterscheidung des Imperativsatzes gegenüber dem Ent
scheidungsfragesatz aus. In diesen Fällen werden andere Merkmalsebenen, häufig 
intonatorische Merkmale, d i s t i n k t i v . Solche K o n s t e l l a t i o n e n könnten für d i e 
Untersuchung der Intonation von großem Wert s e i n . - E i n w e i t e r e r H i e r a r c h i -
sierungsansatz e r g i b t s i c h b e i der Analyse von Mischtypen; so etwa kann d i e 

As s e r t i v e Frage sowohl formal wie f u n k t i o n a l a l s Mischung aus einem Aussage
satz und einem Entscheidungsfragesatz ( i n einem ganz mechanischen Sinn) be
schrieben werden. Daraus f o l g t , daß man di e Merkmale eines Mischtyps den Aus
gang stypen zuordnen kann, für d i e s i e vermutlich t y p i s c h s i n d ; deshalb werden 
s i e a l s Kernmerkmale e i n g e s t u f t , d i e übrigen a l s Randmerkmale. - B e i der 
Detailuntersuchung z e i g t s i c h , daß d i e einzelnen Hierarchien s i c h weitgehend 
decken, daß a l s o dahinter vermutlich eine allgemeinere Gesetzmäßigkeit ste h t . 

Aus diesem Ansatz e r g i b t s i c h eine durchschaubare und mit funktionalen Eigen
schaften nahtlos k o r r e l i e r b a r e Taxonomie von Fonntypen, d i e h i e r kurz s k i z 
z i e r t werden s o l l : 
a) Grundtypen: S i e weisen ausnahmslos das Merkmal Verb-Erst oder Verb-Zweit 

auf und entsprechen weitgehend den t r a d i t i o n e l l e n Satzmodi. Auf der 
Funktionsseite kann man ihnen e i n k l e i n e s Inventar von v i e r wenig d i f -
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f e r e n z i e r t e n p r o p o s i t i o n a l e n Grundeinstellungen zuordnen, d i e e i n 
Sprecher mit ihnen d i r e k t ausdrücken kann. M i t einem Aussage-Satz 
kann eine p r o p o s i t i o n a l e E i n s t e l l u n g ausgedrückt werden, d i e man etwa 
m i t 'sagen/mitteilen, daß' umschreiben kann, b e i den Frage-Sätzen m i t 
'wissen wollen/fragen, ob/w-1, b e i Wunsch- und Imperativ-Sätzen ( i n c l u 
s i v e einem noch zu etablierenden Exhortâtiv-Satz) mit 'wünschen/ver
langen, daß', b e i den Exclamativ-Sätzen mit ' s i c h wundern, daß /wie 
sehr'. 7* - Durch passende p r o p o s i t i o n a l e Einstellungsausdrücke wie 
performative Verben und Satzadverbiale kann v.a. d i e mit einem Aussage-
Satz ausdrückbare p r o p o s i t i o n a l e E i n s t e l l u n g s p e z i a l i s i e r t werden. 

- AUSSAGE-SATZ: V-2; -IMP ; Tonmuster f a l l e n d ; k e i n W-Element; r h e a a t i -
scher Akzent. 

(1) Die Bayern spielen (ja/halt/doch) schlecht. 

- SATZFRAGE-SATZ: V-1; [-IMP]; TM s t e i g e n d / f a l l e n d ; k e i n W-Element; Thema
t i s c h e r Akzent. 

(2) Spielen die Bayern (eigentlich/etwa/denn/wohl) schlecht? r 

- W-FRAGE-SATZ: V-2; [-IMP]; TM f a l l e n d ; W-Element im V o r f e l d , ohne den 
rhematischen Akzent. 

(3) Wie spielen die Bayern (eigentlich/bloß/nur/wohl/denn)? 

- WUNSCH-SATZ: V-1; l-IND]; TM f a l l e n d ; k e i n W-Element; rhemat. Satzakzent. 
(4) Ach würden die Bayern (doch/nur/bloß) schlecht spielen! 

- IMPERATIV-SATZ : V-1/V-2; [+IMP], TM f a l l e n d ; k e i n W-Element; rhemat i -
scher Satzakzent. 

(5) Spielt (gefälligst/doch/halt) schlecht, ihr Bayern! 

- SATZEXCLAMATTV-SATZ: V-1/V-2; [+IND]; TM f a l l e n d ; Exclamativ-Akzent. 
(6) Spielen die Bayern (aber/vielleicht) schlecht! 

Die Bayern spielen (aber/vielleicht) schlecht! 

- W-EXCLAMATIV-SAT2 : V-2; [+IND] ; TM f a l l e n d ; wie/was für ein; Themati
scher Akzent auf dem wertenden Element. 

(7) Wie schlecht spielen die Bayern (doch)! 
Was für schlechte Spieler sind (doch) die Bayern! 

b) A l s Kombinationstyp w i r d der A l t e r n a t i v f r a g e - S a t z e i n g e s t u f t , e i n Satz f r a g e 
s a t z mit Zusatzmerkmalen v.a. im Be r e i c h der Intona t i o n . 

(8) Nimmst du zum Teee Honig oder Kandis? 

c) KonJçurrieren^^jto l i e g t vor, wenn i n bestimmten Formtypen e i n 
bitta oder i n einen W-Frage-Satz e i n schon a l s M o d a l p a r t i k e l eingefügt 
w i r d . Die Funktion w i r d dabei im e r s t e n F a l l zur höflichen Aufforderung 
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mit u n t e r s c h i e d l i c h e n Nuancen j e nach Grundtyp v a r i i e r t , im zweiten 
F a l l zur r h e t o r i s c h e n W-Frage. Die übrigen Merkmale b l e i b e n g l e i c h . 

- AUSSAGE-SATZ + bitte: 

(9) Du läßt bitte das Buch da. 

- SATZFRAGE-SATZ : + bitte-. 

(10) Läßt du bitte das Buch da? 

- IMPERATIV-SATZ + b i t t e : 

(11) Laß bitte das Buch da! / Das Buch laß bitte da! 

- W-FRAGE-SATZ + schon: r h e t o r i s c h e W-Frage. 
(12) Na wer hat aas schon eingekauft? / ! 

d) Mischtypen: S i e s i n d sowohl formal a l s auch f u n k t i o n a l a l s Mischung 
aus zwei Ausgangs-Satzmodi zu i n t e r p r e t i e r e n . Typisch i s t für s i e , daß 
s i e keine ModalpartikeIn e n t h a l t e n können. 

- ASSERTIVE FRAGE: e i n e Mischung aus Aussage-Satz und Satzfrage-Satz. 
Formale Merkmale: V-2; [-IMP]; steigendes TM; [-Excl.Akzent]. 
(13) Die Bayern spielen schlecht? 

Ausgedrückte prop. E i n s t e l l u n g : 'sagen, daß' + 'fragen, ob' 
- VERSICHERUNGSFRAGE: ein e Mischung aus W-Frage-Satz und Aussage-Satz. 

Formale Merkmale: V-2; [-IMP]; steigendes TM; W-Element, s t e l l u n g s 
f r e i , mit Satzfokus-Akzent. 
(14) Die Schlacht bei Issos war wann? 

Wann war die Schlacht bei Issos? 

Ausgedrückte prop. E i n s t e l l u n g : 'sagen, daß' + 'fragen, w-r 

- RUCKFRAGEN: Jede Verwendung eines hörerorientierten Satzmodus, a l s o von 
Aussage-Satz, S a t z - und W-Frage-Satz sowie Imperativ-Satz, kann 
d i a l o g i s c h g e f o l g t werden von einem Rückfrage-Satz, mit dem der 
Dialogpartner d i e Berechtigung zum Ausführen der vorausgehenden 
Sprechhandlung i n Z w e i f e l ziehen kann. Die formalen Merkmale des 
vorausgehenden Satzmodus werden übernommen, abgesehen von den Modal
p a r t i k e l n und vom Tonmuster; l e t z t e r e s w i r d o b l i g a t o r i s c h s t e i g e n d . 
A l s weiteres Merkmal kommt d i e Satzmodusabfolge hinzu. 

- Rückfrage auf Aussage-Satz: 
(15) A: Die Bayern spielen (ja/doch/halt) schlecht. 

B: Die Bayern spielen schlecht? (Wie kannst du das behaupten?) 

- Rückfrage auf Satzfrage-Satz: 
(16) A: Spielen die Bayern (eigentlich/ezwaidenn/wohl) schlecht? 

B: Spielen dis Bayern schlecht,? (Wie kannst du lias fragen?) ^ 
- Rückfrage auf W-Fragfs-Satz: 1 

(17) A: Wie spielen die. Bayern (eigentlich/bloß/nur /wohl ) ? J 
B: Wie spielen die Bayew? (Wie kannst du das fragen?) p i 
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- Rückfrage auf Imperativ-Satz: 
(18) A: Spielt (gefälligst/doch/halt) schlecht, ihr* Bayern! 

B: Spielt schlecht? (Wie kannst du das verlangen?) 

e) Selbständige Verb-Letzt-Sätze : Üblicherweise werden Verb-Letzt-Sätze a l s 
s y n t a k t i s c h und i l l o k u t i o n s s e m a n t i s c h unselbständig eingeordnet. Nun 
t r e t e n aber Verb-Letzt-Sätze i n z a h l r e i c h e n Zusammenhängen i s o l i e r t , 
a l s o ohne M a t r i x s a t z a u f . E i n Großteil davon läßt s i c h a l s reguläre 
k o ( n ) t e x t u e l l e E l l i p s e b e schreiben: e i n M a t r i x s a t z i s t aus dem Ko(n) t e x t 
meist ohne große Probleme r e k o n s t r u i e r b a r ; M o d a l p a r t i k e l n s i n d n i c h t 
vorhanden und dürfen auch n i c h t eingefügt werden; der F u n k t i o n s t y p e n t 
s p r i c h t dem Satzmodus des M a t r i x s a t z e s . W i r k l i c h selbständige Verb-
Letzt-Sätze kann man dagegen n i c h t a l s ko (n) t e x t u e l l e E l l i p s e n erklären; 
Modal Partikeln s i n d meist vorhanden oder können ohne Änderungen des 
Funk t i o n s t y p s eingefügt werden; der F u n k t i o n s t y p e n t s p r i c h t n i c h t dem 
Satzmodus e i n e s denkbaren M a t r i x s a t z e s , e r e r g i b t s i c h v i e l m e h r aus dem 
I n d i r e k t h e i t s t y p . Damit i s t d i e Tatsache gemeint, daß b e i Matrixsätzen, 
d i e d i e p r o p o s i t i n n a T e n Grundeinstellungen beschreiben, ganz bestimmte 
Konstituentensätze a u f t r e t e n müssen, d i e im folgenden a l s S e n t e n t i a l e 
bezeichnet werden ( v g l . dazu Z a e f f e r e r 1982; 1983): sagen/mitteilen, daß 

für Aussage-Satz; fragen, ob für Sa t z f r a g e - S a t z usw. ( v g l . oben!). In 
diesem F a l l i s t a l s o aus dem V e r b - L e t z t - E i n l e i t u n g s e l e m e n t (der "Sub-
j unkt ion") d i e "ursprüngliche" p r o p o s i t i o n a l e E i n s t e l l u n g noch ablesbar 
( v g l . d i e Konzepte von 'in d i r e k t e m S a t z f r a g e - S a t z • usw.). D i e entspre
chenden selbständigen Verb-Letzt-Sätze können nun wieder zum d i r e k t e n 
Ausdruck der dem I n d i r e k t h e i t s t y p entsprechenden p r o p o s i t i o n a l e n E i n 
s t e l l u n g e n verwendet werden, a l l e r d i n g s l i e g t i.d.R. e i n e S p e z i a l i 
s i e r u n g v o r . - E i n Verb-Letzt-Aussage-Satz e x i s t i e r t n i c h t . 

- VERB-LETZT- SATZFRAGE-SATZ : V-L, ob, steigendes IM; [+/-IND], 
(19) Ob wir una (wohl/mil) wiedersehen? 

- VERB-LETZT-WORTFRAGE-SATZ: V-L; y-Element; steigendes IM; L+/-IND1. 
(20) Wer das (wohl) eingekauft hat? 

- VEÎ^-LETZT-WUNSC H-SATZ : V-L ; daß/wenn} f a l l e n d e s IM; [-IND]. 
(21) Daß er (doch) käme! (Ich wünsche mir, daß er käme,) 

(22) Wenn ich das (nur/bloß/doch) wüßte! (Ich wäre froh, wenn ich 
j das wüßte.) 

l - VERB-LET ZT-IMPERATIV-SATZ : V-L; daß', f a l l e n d e s IM; t+IND]. 
(23) Daß du mir (bloß/ja) rechtzeitig heimkommst! 

- VERB-IJE?rZT^SATZEXCl^^ V-L; daß; f a l l e n d e s IM; UlNDJ; l+Excl.Akzent] 
(24) Daß ich das erleben muß! 

U O -

- VERB-LEJT^SIM^-EXCLAMATIV-SATZ: V-L; wie/was für ein/welch; f a l l e n d e s IM; 
Satzfokusakzent auf wertendem Element; [+IND]. 

(25) Wie schön (doch) deine Beine sind! 

Zu f a s t a l l e n d i e s e n selbständigen Typen g i b t es p a r a l l e l e e l l i p t i s c h e 
Ausdrücke, d i e nur schwer von d i e s e n u n t e r s c h e i d b a r s i n d . Nur an einem 
B e i s p i e l s o l l das g e z e i g t werden: 

(19 1) A: Sehen wir uns (denn) wieder? 
B: Ob wir uns wiedersehen? (Du fragst, ob wir uns wiedersehen?) 

Das weiß ich auch nicht. 

f ) I n f i n i t e H a u p t s a t z s t r u k t u r e n ( v g l . F r i e s 1981). Auch s i e werden üblicher
weise a l s s y n t a k t i s c h und pragmatisch unselbständig eingeordnet. Aber 
tatsächlich muß man b e i i s o l i e r t a u f t r e t e n d e n i n f i n i t e n S t r u k t u r e n säu
b e r l i c h u n terscheiden zwischen regulären ko (n) t e x t u e l l e n E l l i p s e n und 
w i r k l i c h selbständigen S t r u k t u r e n . B e i e l l i p t i s c h e n S t r u k t u r e n kann e i n e 
M o r i a ] p a r t i x e l e n t h a l t e n s e i n ; s i e können i.d.R. unschwer aus dem Kontext 
zu vollständigen V e r b - E r s t - und Verb-Zweit-Sätzen ergänzt werden; b e i 
d i e s e r Ergänzung ändert s i c h d i e zugeordnete p r o p o s i t i o n a l e E i n s t e l l u n g 
n i c h t . - Genau d i e entgegengesetzten Merkmale g e l t e n für d i e i n f i n i t e n 
H a u p t s a t z s t r u k t u r e n : zwar i s t e i n e Ergänzung zu einem V e r b - E r s t - oder 
Verb-Zweit-Satz denkbar, aber durch d i e s e Ergänzung würde s i c h d i e z u
geordnete p r o p o s i t i o n a l e E i n s t e l l u n g g r a v i e r e n d ändern, denn i n f i n i t e 
H a u p t s a t z s t r u k t u r e n r e a l i s i e r e n i n der Regel e i n e n s t a r k s p e z i a l i s i e r t e n 
möglichen kommunikativen Sinn der "vollständigen" S t r u k t u r e n : man kann 
s i e a l s i n hohem Maße i d i o m a t i s i e r t e i n s t u f e n . Wegen der großen Anzahl 
von E i n z e l t y p e n s o l l nur e i n B e i s p i e l gebracht werden: 

(26) Rasen nicht betreten! ( v g l . Ihr s o l l t / S i e dürfen den Rasen 
nicht betreten!) 

Wahrend d i e i n f i n i t e H a u p t s a t z s t r u k t u r , angewendet i n e i n e r eng umschrie-
8) 

benen S i t u a t i o n , e i n Verbot d i r e k t r e a l i s i e r t , w i r d i n der zugeordne
t e n V e r b - Z v j e i t - S t r u k t u r e i n Verbot i n einem Aussage-Satz beschrieben; i n 
e i n e r bestimmten Verwendungssituation kann diesem Ausdruck a l l e r d i n g s 
der kommunikative S i n n e i n e s Verbots zugeordnet werden. - Zum V e r g l e i c h 
e i n B e i s p i e l für e i n e e l l i p t i s c h e i n f i n i t e S t r u k t u r aus ; , A l i c e i n Wonder
la n d " : 

(27) A l i c e : Wai*uin sitzt du hier so ganz a l l e i n * ? 
Humpty Dumpty: Warum? ( v g l . Du fragst} warum iah hier so ganz 

a l l e i n e sitze? = A s s e r t i v e Präge.) 
Es handelt s i c h dabei um e i n e k o t e x t u e l l e E l l i p s e , d i e dem Typ der W-
Frage-Übernahme zugeordnet werden kann. E l l i p t i s c h e r Ausdruck und r e 
k o n s t r u i e r t e r Ausdruck b l e i b e n d e r s e l b e n p r o p o s i t i o n a l e n E i n s t e l l u n g 
zugeordnet. 
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Diese Systematik und d i e große Zahl von Ei n z e l t y p e n lassen vermuten, daß 
tatsächlich a l l e Kombinationsmäglichkeiten" der angesetzten formalen Merk
male i n der angenommenen Weise b e i der Bildung von Formtypen genutzt werden. 
Das i s t e i n guter Startpunkt für d i e S k i z z i e r u n g der R o l l e i n t o n a t o r i s c h e r 
Merkmale im Satzmodussystem. 

2. A l s relevantes i n t o n a t o r i s c h e s Merkmal im System der Satzmodi wurden b i s 
l a n g f a s t ausschließlich Tbnmuster untersucht, d i e auf F Q - V e r l a u f e bezogen 
werden. Dabei kann man, s t a r k vereinfachend, zwei Hauptpositionen u n t e r 
scheiden: 

a) B e i der einen Borschungsrichtung werden r e l a t i v d i f f e r e n z i e r t e Tbnmuster 
angesetzt, d i e a l s komplex geformte Konturen zu verstehen s i n d . Ihnen w i r d 
eine "Bedeutung" unmittelbar zugeordnet, wobei es s i c h offenkundig n i c h t um 
elementare p r o p o s i t i o n a l e E i n s t e l l u n g e n handelt, sondern um sehr komplexe 
Bedeutungen, d i e z.B. im Bereich der Höflichkeit, der Emotionen oder der An
deutungen angesiedelt s i n d . Eine I n t e r a k t i o n mit anderen syntaktischen Merk
malen w i r d höchstens p u n k t u e l l und meist unsystematisch behandelt. Dieser 
Richtung kann man wohl d i e größte Zahl der neueren Untersuchungen zur eng
l i s c h e n Intonation zuordnen, u.a. Liberman (1978), Liberman/Sag (1974), 
Ladd (1980), t e i l w e i s e auch Breckenridge (1980), b e i der s i c h a l l e r d i n g s 
eine R e v i s i o n d i e s e r P o s i t i o n andeutet; b e i den Untersuchungen zur I n t o n a t i o n 
i n der deutschen Gegenwartssprache E. Stock (1980) . 

b) Die andere Forschungsrichtung, bezeichnenderweise überwiegend Untersu
chungen zur deutschen Intonation, e n t w i c k e l t e i n r e l a t i v einfaches Ton
ini s t e r system, das meist auf relevanten lonbrüchen an bestimmten S t e l l e n des 
F Q - V e r l a u f s beruht. Für diese Tonmuster w i r d keine eigene Bedeutung ange
s e t z t , sondern s i e werden a l s s y n t a k t i s c h e s M i t t e l beim Aufbau von Satzmodi 
eingeordnet. Wenig untersucht i s t a l l e r d i n g s noch d i e I n t e r a k t i o n mit der 
Fokussierung und mit anderen syntaktischen M i t t e l n . Nach meiner Einschätzung 
i s t e i n entsprechender Ansatz für d i e Beschreibung der deutschen Sprache 
und für d i e Entwicklung eines Satznodussystems e i n adäquater Ausgangspunkt. 
Dieser Forschungsrichtung würde i c h , t r o t z s t a r k e r i n d i v i d u e l l e r Abweichun
gen, Fheby (1975), K l e i n (1982), K l e i n / v . Stechow (1982) zuordnen. B e i 
l e t z t e r e n w i r d auch der Zusammenhang von Satzmodus- und Fokusmarkierung 
erstmals e x p l i z i t behandelt. 
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F Q - V e r l a u f e s i n d äußerst komplexe Figuren. W i l l man zu e i n e r s i n n v o l l e n 
I n t e r p r e t a t i o n kommen, so muß man e r s t einmal lernen, d i e "automatischen" 
segmentalen Einflüsse auszuscheiden ( v g l . Sommer 1982). Auch d i e n i c h t -
k o n v e n t i o n a l i s i e r t e n "Anzeichen" müßten e l i m i n i e r t werden (z.B. für bestimmte 
psychische Zustände), darüber hinaus i n d i v i d u e l l e und regionale Merkmale. 
Und schließlich müßte man innerhalb der zeichenhaften Eigenschaften von F -
Verläufen noch eine Zuordnung zu unt e r s c h i e d l i c h e n Bereichen, Ebenen t r e f f e n 
können, eben z.B. zur Modusmarkierung und zur Fokussierung. Dahinter s t e h t 
d i e V o r s t e l l u n g , daß inner neue Modulationen einem Grundverlauf aufgeprägt 
s i n d , d i e es i n der Analyse wieder voneinander zu lösen g i l t . - Man kann 
aber auch von der anderen S e i t e her den Graben schmäler machen: Hauptprob
lem i s t j a b i s heute d i e Frage, wie komplex d i e angenommenen Tbnmuster bzw. 
deren k o n s t i t u i e r e n d e Merkmale s e i n müssen. Zunächst i s t das e i n r e i n i n n e r 
l i n g u i s t i s c h e s , k o n s t r u k t i v e s Problem: w i l l man zwei syntaktische Typen 
unterscheidbar beschreiben, so muß man d i e Merkmalmenge so wählen, daß j e d e r 
Typ von jedem anderen Typ g l e i c h e r Ebene durch mindestens e i n d i f f e r e n 
zierendes Merkmal unterschieden i s t . Natürlich i s t damit noch n i c h t das 
K r i t e r i u m der Datenadäquatheit erfüllt. B e i Merkmalen wie 'morphologische 
Markierung des Verbs', 'kategoriale Füllung' usw. g i b t es eine lange und 
r e l a t i v unkontroverse, wenn auch n i c h t immer verläßliche T r a d i t i o n der F o r 
schung, was auf welcher Ebene der syntaktischen Beschreibung a l s r e l e v a n t e s 
Merkmal anzusetzen i s t , dazu e i n r e l a t i v e ntwickeltes methodisches I n s t r u 
mentarium, um diese Frage zuverlässig entscheiden zu können. W i c h t i g s t e s , 
wenn auch n i c h t immer bewußtes K r i t e r i u m i s t natürlich, ob für d i e kompe
tenten Sprecher e i n angesetztes Merkmal auch tatsächlich unterscheidbar und 
unterscheidend i s t . Eine entsprechende T r a d i t i o n g i b t es für Tonmuster kaum. 
Es s i n d auch keine allgemein üblichen Notationskonventionen e n t w i c k e l t worden; 
d i e Interpunktion w i r d zwar häufig für e i n solches Notationssystem gehalten, 
aber im Deutschen d i e n t s i e eher zur Verdeutlichung der S c h r e i b e r - I n t e n t i o n , 
a l s o des Handlungstyps s e l b s t . - Um d i e s k i z z i e r t e n Fragen methodisch e n t 
scheidbar zu machen, w i r d systematisch nach Datenkonstellationen gesucht, 
i n denen das Tonmuster a l l e i n zwei vermutlich unterscheidbare Satzmodi t r e n 
nen könnte, d.h. nach Fällen, i n denen vermutlich zwei Satzmodi durch Be
sonderheiten b e i den übrigen grammatischen Merkmalen formal völlig i d e n t i s c h 
werden. Um e i n i g e K o n s t e l l a t i o n e n von d i e s e r A r t d a r s t e l l e n zu können, w i r d 
im Folgenden für d i e i n t o n a t o r i s c h e n Merkmale eine sehr einfache und dadurch 
e v e n t u e l l unempirische Terminologie verwendet, der eine geringe D i f f e r e n 
z i e r u n g s t i e f e e n t s p r i c h t (eine k l e i n e Anzahl von Merkmalen). Es werden nur 
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zwei Basistonmuster, nämlich s t e i g e n d und f a l l e n d , unterschieden; e i n 
pro g r e d i e n t e s i s t im Satzmodussystem n i c h t beschreibungsnotwendig. Kombi
na t i o n e n der Basistcninuster s i n d zugelassen. E i n e w e i t e r e D i f f e r e n z i e r u n g , 
z.B. d i e Aufnahme von V o r l a u f - und Nachlaufniveau, i s t j e d e r z e i t möglich. 
Zunächst aber s o l l das r e s t r i n g i e r t e Beschreibungsvokabular der Versuchung 
vorbeugen, b e i Problemen m i t den übrigen Merkmalen e i n e s Satzmodus v o r s c h n e l l 
i n e i n e D i f f e r e n z i e r u n g des îbnmusters zu flüchten, um d i e U n t e r s c h e i d b a r 
k e i t von sonst f o r m a l i d e n t i s c h e n Satzmodi zu gewährleisten. - B e i einem so 
r e s t r i n g i e r t e n Tonmuster i n v e n t a r i s t d i e d i r e k t e Zuordnung e i n e r Bedeutung 
zu einem Tonmuster ausgeschlossen, denn dann kennte man b e s t e n f a l l s Aussage-
und Fragetonmuster un t e r s c h e i d e n . Für den Ausdruck der Wünschens-/Aufforde-
rungs- oder Uberr a s c h u n g s e i n s t e l l u n g b l i e b e dann n i c h t s mehr übrig. - Für d i e 
Ausgangsposition des h i e r v e r f o l g t e n Ansatzes, Ttonmuster a l s r e i n e gramma
t i s c h e Markierung ohne Eigenbedeutung zu behandeln, sprechen e i n i g e Fakten: 
a. Satzfrage-Sätze können immer dann, wenn k e i n e K o l l i s i o n m i t Im p e r a t i v -
Sätzen oder Verrr-Erst-Exelaitativ-Sätzen zu befürchten i s t , nämlich wenn d i e 
Verbmorphologie e i n d e u t i g i s t , sowohl m i t steigendem a l s auch m i t fa l l e n d e m 
Ttonmuster r e a l i s i e r t werden. Diese Variabilität e i n e s Folgemerkmals s p r i c h t 
gegen e i n e s t r i k t e Zuordnung. 
b. Wortfrage-Sätze im Sinne von Satz (3) werden o f f e n k u n d i g m i t falle n d e m 
Ttonmuster r e a l i s i e r t . W-Versicherungsfragen dürfen a l l e r d i n g s n i c h t damit 
vermischt werden. 
c. Alternativfrage-Sät ze kombinieren e i n e n steigenden und einen f a l l e n d e n 
Ttonbruch, ohne daß der e r s t e Tonbruch nur der Fokussierung zugeordnet wer
den könnte. 
d. Höfliche Aufforderungen, d i e s i c h des wenn -Verb-Letzt-Wunsch-Satzes m i t 
der konkurrierenden I«feu:kierung bitte bedienen, können im Tonmuster v a r i i e r e n : 

(28) Wenn Sie bitte da drüben einen Augenblick warten wollen? / . 

Eine F r a g e i n t e n t i o n w i r d aber i n keinem der beiden Fälle ausgedrückt, es 
ha n d e l t s i c h a l s o v e r m u t l i c h um e i n e V a r i a t i o n i n der Höf l i d t o i t s d i m e n s i o n . 
F r e i l i c h , e i n i g e Fakten sprechen auch für e i n e gewisse Zuordnung zwischen 
steigendem Ttonmuster und F r a g e i n t e n t i o n : a l l e Rückfragen werden o b l i g a t o r i s c h 
m i t steigendem Tonmuster r e a l i s i e r t ; a l l e Mischtypen m i t einem Fragetyp, 
nämlich A s s e r t i v e Frage und Vers i c h e r u n g s f r a g e , haben o b l i g a t o r i s c h s t e i g e n 
des Tonmuster; und ebenso haben d i e Verb-Letzt-Fragesätze nur steigendes 
Torimuster. 

Nun zu der h i e r a r c h i s c h e n P o s i t i o n des Tonmusters i n den e i n z e l n e n Merkmals-
mengen der Satzmodi: 
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a. Der Aussage-Satz w e i s t f a l l e n d e s Tonmuster auf. D i f f e r e n z i e r e n d gegenüber 
dem zweiten Satzmodus m i t den Merkmalen Verb-Zweit und [-IMP], d e r Verb-
Zweit- V a r i a n t e des Ex c l a m a t i v - S a t z e s , w i r k t wohl n i c h t das Tonmuster. Diese 
Annahme kann an k o n t e x t u e l l a b g e s i c h e r t e n B e i s p i e l e n überprüft werden: 

(29) loh gehe nicht oft an die Wodkafiasche. D u gehst 
aber oft an die Wodkafiasche. (Aussage-Satz) 

(30) Jetzt hast du schon wieder die Schnapsflasche in der Hand. D u 

gehst aber oft an die Wodka fiasche ! (Verb-Zweit-Exclamativ-Satzl 
Unterscheidend i s t h i e r a l l e i n der Exclamativakzent i n (30), der auf thema
t i s c h e Alisdrücke fällt, a l s o n i c h t f o k u s s i e r e n d i s t . Ob d i e s e r k o n t e x t u e l l 
f e s t g e l e g t e n Größe etwas Beobachtbares (und von (29) Unterscheidbares) im 
F - V e r l a u f e n t s p r i c h t , muß e r s t noch u n t e r s u c h t werden. 
Einen N e u t r a l i s i e r u n g s f a l l , der Anhaltspunkte über Leitmerkmal und Folge
merkmale geben könnte, g i b t es beim Aussage-Satz n i c h t . Dagegen f i n d e n s i c h 
zwei Mischtypen, an denen der Aussage-Satz b e t e i l i g t i s t : einmal d i e A s s e r t i v e 
Frage; i h r steigendes Tbnmuster stammt vom S a t z f r a g e - S a t z und s i c h e r t g l e i c h 
z e i t i g , a l s d i f f e r e n z i e r e n d e s Merkmal, d i e Unterscheidung vom Aussage-Satz, 
während a n d e r e r s e i t s d i e V e r b - Z w e i t - S t e l l u n g vom Aussage-Satz stammt und a l s 
d i f f e r e n z i e r e n d e s Merkmal gegenüber dem S a t z f r a g e - S a t z d i e n t . 

(31) Du läßt das Buch da? ( A s s e r t i v e Frage) 
Du läßt das Buch da. (Aussage-Satz) 
Läßt du das Buch da? (Satzfrage-Satz) 

Das aber i s t e i n e phonetisch überprüfbare D a t e n k o n s t e l l a t i o n . - Der zweite 
Mischtyp u n t e r B e t e i l i g u n g des Aussage-Satzes i s t d i e Vers i c h e r u n g s f r a g e . 
Doch l i e g e n h i e r wegen der k a t e g o r i a l e n Füllung 'W-Element1 verbunden mit 
dem P o s i t i o n s - und Akzentmerkmal z a h l r e i c h e mögliche d i f f e r e n z i e r e n d e Merk
male v o r , so daß s i c h d i e D a t e n k o n s t e l l a t i o n kaum für e i n e Überprüfung des 
Tonmusters e i g n e t . 
b. Der S a t z f r a g e - S a t z w e i s t Variabilität zwischen steigendem und fallendem 
Ttonmuster auf ( f a l l s man dann überhaupt von einem grammatischen Merkmal, 
einem Tonmuster, sprechen kann), v o r a u s g e s e t z t , d i e Verbmorphologie t r e n n t 
z w e i f e l s f r e i vom Imperativ-Satz. I s t das morphologische Merkmal b e i Sic 

9) 
oder t/zr-Subjekt n e u t r a l i s i e r t , dann i s t das Tonmuster das e i n z i g e u n t e r 
scheidende Merkmal? dazu aber muß der S a t z f r a g e - S a t z auf steigendes lton-
muster beschränkt werden: 

(32) a) Lassen Sie das Buoi: ih!/Laßt ihr das Buch da! (Imperativ-Satz) 
b) Lassen Sie das Buch da?/Laßt ihr das Buon da? (Satzfrage-Satz) 
c) Sie lassen das Luch da./Ihr laßt das Buch da. (Auscage-Satz) 

B e i der V e r s i o n (32c) kann natürlich b e i geeignetem Kontext vj.a i n d i r e k t e 
I n t e r p r e t a t i o n der koninunijsative S i n n "Aufforderung'•' entstehen, an der Zu-
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Ordnung zum Satzmodus Aussage-Satz ändert das aber n i c h t s . - Eine Beschrän
kung auf steigendes Tonmuster s i c h e r t auch h i l f s w e i s e d i e Unterscheidung 
vom Wunsch-Satz, wenn d i e Verbmorphologie. l-IND] i s t , und von der Verb-Erst-
V a r i a n t e des Exclamativ-Satzes : 

(33) Brächte ich das (doch) fertig! (Wunsch-Satz) 
Brächte ich das (denn) fertig? (Satzfrage-Satz) 

(34) Ich trinke ja wenig Schnaps. Gehst d u (aber) oft an die 
Wodka fiasche? (Satzfrage-Satz) 

Jetzt trinkst du ja schon wieder Schnaps. Gehst d u (aber) 
oft an die Wodka fiasche ! (Verb-Erst-Exclaraativ-Satz) 

Auch das s i n d günstige Datenkonstellationen für eine genaue phonetische 
Analyse. 

c. Der W-Frage-Satz w e i s t f a l l e n d e s Tbnmuster a u f . 1 0 * N e u t r a l i s i e r u n g eines 
anderen Merkmals t r i t t n i c h t auf, aber m it der Versicherungsfrage l i e g t e i n 
sehr ähnlicher Formtyp vor, der durch das steigende Tonmuster, aber auch 
durch d i e Variabilität der P o s i t i o n des W-Elementes und durch d i e E i n 
schränkung der Hauptakzentposition auf das W-Element unterschieden w i r d . 
B e i V o r f e l d p o s i t i o n des W-Elementes können aber sehr ähnliche Sätze ent
stehen: 

(35) Wann war die Schlacht bei Issos? (W-Frage-Satz, Hauptakzent, 
variabel) 

Wann war die Schlacht bei Issos? (Versicherungsfrage) 
Da durch geeignete Kontexte d i e j e w e i l s gemeinte I n t e r p r e t a t i o n g e s i c h e r t 
werden kann, hat man auch h i e r eine überprüfbare Datenkonstellation. - Der 
formal ähnlichste Satztyp, nämlich der W-Exclamativ - Satz, hat e b e n f a l l s f a l 
lendes Tonmuster. Eine mögliche Unterscheidung könnte h i e r höchstens im 
Ber e i c h der fokussierungsrelevanten Merkmale des Tonverlaufs l i e g e n ; 

(36) Wie schön sind (eigentlich) ihre Beine? (W-Frage-Satz, 
v a r i a b l e r Hauptakzent) 

Wie schön sind ihre Beine? (Versicherungsfrage) 
Wie schön sind (doch) ihre Beine! (W-Exclamat iv-Satz) 

d. Der Wunsch-Satz w e i s t e b e n f a l l s f a l l e n d e s Tbnmuster auf. Abgrenzungsprobleme 
gegenüber dem Satzfrage-Satz wurden schon unter b. behandelt. - Abgrenzungs
probleme gegenüber der Verb-Erst-Variante des Exclamativ-Satzes könnten nur 
dann entstehen, wenn l e t z t e r e r n i c h t auf [+IND] beschränkt werden kann. A l l e r 
d i n gs kennte auch noch der nichtfokussierende Exclamativakzent unterscheiden. 

(37) Hätte der (doch) das Geld gescheffelt! (und nicht du) 
(Wunsch-Satz) 

Häzte d e r (aber) das Geld gescheffelt ! (Efcclamativ-Satz) 
Auch das scheint mir eine i d e a l e D a t e n k o n s t e l l a t i o n für d i e Untersuchung 
von Tbnhöhenverläufen. 
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e. Auch der Imperativ-Satz hat f a l l e n d e s Tonmuster. Die b e i N e u t r a l i s i e r u n g 
des Leitmerkmals Imperativmorphologie auftretende K o l l i s i o n mit dem Satz
frage-Satz wurde schon unter b. erwähnt. A l s d i f f e r e n z i e r e n d e s Merkmal 
t r i t t das Tbnmuster nur gegenüber der Rückfrage auf Imperativ-Satz auf: 

(38) A: Nimm das Buch mit! 
B: Nimm das Buch mit? (Wie kannst du mir das befehlen?) (Rückfrage) 

Eine K o l l i s i o n mit dem Aussage-Satz könnte nur b e i N e u t r a l i s i e r u n g der 
Imperativmorphologie e i n t r e t e n , a l s o beim Sie- und ifcr-Imperativ. Genau 
dann aber w i r d der Imperativ-Satz auf Verb-Erst beschränkt und damit eindeu
t i g unterschieden. - Das aber kann ihn dann n i c h t mehr vom Verb-Erst-Excla-
mativ-Satz unterscheiden: 

(39) Gehen Sie (doch) ran! / Geht i h r (doch) ran! 
(Imperativ-Satz) 

Gehen Sie (aber) ran! / Geht i h r (aber) ran! 
(Exclamât iv - S a t z ) 

A l l e r d i n g s i s t beim Imperativ-Satz der Hauptakzent n i c h t , wie beim Exclama-
t i v - S a t z , auf Sie/ihr beschränkt. Trotzdem i s t e i n e günstige Testbasis ge
geben, übrigens auch wieder, um ev. fokussierenden von nichtfokussierendem 
(Exclamâtiv-)Akzent zu unterscheiden. 
f. Der Verb-Erst-/Verb-Zweit-Exclamativ-Satz weist s t a b i l e s f a l l e n d e s Ton
muster auf. Fälle von N e u t r a l i s a t i o n eines Leitmerkmals und von Mischtypen 
t r e t e n n i c h t auf. Die j e w e i l s gegenüber anderen Satzmodi a k t i v i e r t e n Unter
scheidungsmerkmale wurden schon i n den vorausgehenden Abschnitten behandelt. 
Z w e i f e l h a f t i s t l e d i g l i c h , ob der Satzfrage-Satz i n möglichen Konfliktfällen 
tatsächlich auf steigendes Tbnmuster beschränkt wir d : 

(40) Hast d u (eigentlich) ein großes Auto? (Satzfrage-Satz) 
Hast d u (aber) ein gvoßec Auto! (Exclamâtiv-Satz) 

B l e i b t d i e Variabilität des Tonmusters im Satzfrage-Satz e r h a l t e n , so könnte 
im G r e n z f a l l nur noch der Exclamativakzent a l s d i f f e r e n z i e r e n d e s Merkmal 
herangezogen werden. 

g. Schließlich weist auch der W-Exclamativ-Satz f a l l e n d e s Tbnmuster auf. 
Gegenüber dem W-Frage-Satz e r g i b t s i c h damit e i n schmaler Bereich m it i d e n t i 
schen Merkmalen: 

(41) Wie groß ist (eigentlich) dein Auto? (W-Frage-Satz, v a r i a b l e 
Hauptakzentposition) 

WU groß ict (auch) dein Auto! (W-Exclamativ-Satz) 
Eine denkbare K o n s t e l l a t i o n wäre Identität des Tonmusters b e i d i f f e r e n z i e r e n 
den Fokussierungseigenschaften: diese A l t e r n a t i v e kann vermutlich empirisch 
entschieden werden. 
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Die D a r s t e l l u n g v e r g l e i c h b a r e r K o n s t e l l a t i o n e n b e i Verb-Letzt-Sätzen und 
b e i i n f i n i t e n H a u p t s a t z s t r u k t u r e n u n t e r b l e i b t h i e r ; das P r i n z i p des Vor
gehens i s t j a h i n r e i c h e n d v e r d e u t l i c h t worden. 

3. Im vorausgehenden A b s c h n i t t i s t schon mehrfach d e u t l i c h geworden, daß 
Hauptakzentposition und A r t des Hauptakzents w i c h t i g e Merkmale i n d er S a t z 
modussystematik s i n d . Man kann d i e s e beiden Merkmale e i n b e t t e n i n d i e um
fassendere Thematik des Zusammenhangs von Fokussierung (bzw. auch von n i c h t -
fokussierenden Hauptakzenten) und Satzmodusthematik. I n der älteren L i t e r a t u r 
wurde j a vorwiegend der Zusammenhang von Hau p t a k z e n t p o s i t i o n und möglicher 
Ausdehnung von Rhema/Fokus (abhängig von bestimmten Reihenfolgeeigenschaften 
und k o n t e x t u e l l e n Gegebenheiten) d i s k u t i e r t , r i c htungsweisend übrigens i n 
Höhle (1979). Kernprobleme s i n d aber der Zusammenhang zwischen i n t o n a t o r i s c h e r 
Satzmodusinarkierung, Lage und A r t des Hauptakzents, Ausdehnung des Fokus und 
Reflexen der Fokusausdehnung i n der I n t o n a t i o n . Folgende P o s i t i o n e n wurden 
i n bezug auf di e s e n Problemknoten v e r t r e t e n : 
a) Lage des modusrelevanten Tonbruchs und P o s i t i o n des Hauptakzents stehen 
i n e i n e r bestimmten K o r r e l a t i o n zueinander; d i e Ausdehnung des Fokus aber 
w i r d a l l e i n durch den Ko(n) t e x t f e s t g e l e g t ( i n einem bestimmten V a r i a t i o n s 
b e r e i c h ) . D i e s e r P o s i t i o n kann man Hohle (1979) und Lötscher (1981; 1983) 
zuordnen. 
b) Der modusrelevante T e i l des Tonmusters s p i e l t auch e i n e R o l l e i n der 
Fokusmarkierung: grob gesprochen kennzeichnet e r d i e r e c h t e Grenze des Fokus, 
während d i e l i n k e Grenze durch e i n e s p i e g e l b i l d l i c h e Tonbewegung m a r k i e r t 
w i r d . Eine eigene Größe "Hauptakzent" w i r d danach n i c h t benötigt, da s i c h 
k e i n e formalen K o r r e l a t e dafür f i n d e n l a s s e n , wie K l e i n / v . Stechow (1982) 
meinen. Dieser Hauptakzent t a u c h t aber o f f e n s i c h t l i c h wieder im Konstrukt 
des "Angelpunkts" auf. Der Ansatz berücksichtigt n i c h t , daß d i e Akzentzu
ordnung nach autonomen Gesetzen e r f o l g e n muß. 
c) Die d r i t t e P o s i t i o n , d i e d i e s e beiden Ansätze v e r e i n i g t , erwägt sowohl 
d i e Möglichkeit des Ansatzes von Akzenten u n t e r s c h i e d l i c h e r A r t , darunter 
auch n i c h t f o k u s s i e r e n d e Akzente, wie s i e etwa b e i T o p i k a l i s i e r u n g s k o n -
s t r u k t i o n e n ( v g l . L i n k s v e r s e t z u n g und F r e i e s Thema) und i n Exclamâtiv-
satzen a u f t r e t e n , a l s auch d i e Möglichkeit, daß d i e durch A k z e n t p o s i t i o n 
und Reihenfolgeerscheinungen u n t e r d e t e r m i n i e r t e Fokusausdehnung durch Merk
male des F Q - V e r l a u f s " d i s a m b i g u i e r t " w i r d ( v g l . Jacobs 1982). Dieser An
s a t z b e t r a c h t e t d i e Akzentuierung n i c h t a l s e i n e A r t •perzeptives A b f a l l 
produkt* der a l l e i n von Modus und Fokus gesteuerten I n t o n a t i o n und b l e i b t 
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damit auch o f f e n für d i e Aufdeckung von phonetischen K o r r e l a t e n für d i e 
Akzentuierung, z.B. i n der Z e i t s t r u k t u r . A n d e r e r s e i t s kann v e r m u t l i c h i n 
K o r r e l a t i o n z u r A k z e n t p o s i t i o n d i e Lage der fokusmarkierenden Tonbrüche 
k l a r e r a l s i n K l e i n / v . Stechow (1982) erfaßt werden. 

Satzmodusrelevante Hauptakzente s i n d f o k u s s i e r e n d e r und Exclamativakzent. 
Beide Typen kann man r e i n i n n e r l i n g u i s t i s c h r e c h t f e r t i g e n : s i e s i n d be
schreibungsnotwendig und man kann s i e m i t großer Zuverlässigkeit b e i kom
petenten Sprechern überprüfen; d i e s e haben k l a r e I n t u i t i o n e n über d i e Lage 
des Hauptakzents und können d i e zugehörigen Sätze m i t großer S i c h e r h e i t 
den passenden Kontexten zuordnen. Daß es möglicherweise k e i n e s u b s t a n t i e l l e 
phonetische Entsprechung g i b t , i s t n i c h t notwendig e i n Widerspruch: es kanÄ 
s i c h um e i n e sehr komplexe K a t e g o r i e handeln, z.B. errechenbar aus syntak
t i s c h e r S t r u k t u r ohne i n t o n a t o r i s c h e Merkmale, Lage des modusrelevanten 
Tonbruchs, mögliche Kontexte usw. Möglicherweise h a t man aber K o r r e l a t e 
b i s j e t z t deswegen n i c h t zuordnen können, w e i l man d i e Fokussierungsgesetz*-
mäßigkeiten n i c h t h i n r e i c h e n d genau durchschaute. H i e r s c h e i n t i n der Zwi
s c h e n z e i t d i e Lage aber w e s e n t l i c h günstiger geworden zu s e i n . F i n d e t man 
zusätzlich i n t e r e s s a n t e D a t e n k o n s t e l l a t i o n e n i n der Satzmedussystematik, 
so könnte das Problem auch e m p i r i s c h lösbar werden. 

a. Für den Aussage-Satz g i b t es nur e i n e n e g a t i v e F e s t l e g u n g : es darf kein' 
Exclamativakzent a u f t r e t e n . Umgekehrt muß mindestens e i n f o k u s s i e r e n d e r 
Akzent a u f t r e t e n , zusätzlich können andere Fokussierungsphänomene wie Grad*-
p a r t i k e l f o k u s a u f t r e t e n , f e r n e r Kombinationen m i t n i c h t f o k u s s i e r e n d e n 
Akzenten wie b e i Topücalisierung (siehe L i n k s v e r s e t z u n g und F r e i e s Thema) 
und im i m p l i k a t i v e n Akzentmuster. Die A k z e n t p o s i t i o n e n s i n d n i c h t abhängig' 
vom Satzmodus f e s t z u l e g e n , sondern v a r i i e r e n i n Abhängigkeit von a l l g e 
meineren Strukturgesetzmäßigkeiten des j e w e i l i g e n S a t z e s . L e d i g l i c h der 
Hauptfokusakzent s t e h t i n e i n e r engen K o r r e l a t i o n zur P o s i t i o n der medus-
re l e v a n t a n Tbnhöhenbewegung. - Diese Gesetzmäßigkeiten g e l t e n sinngemäß 
auch für den S a t z f r a g e - , Wunsch- und Im p e r a t i v - S a t z . Deshalb werden d i e s e 
Typen h i e r auch übergangen. 
b. Anders verhält es s i c h beim W-Frage-Satz. H i e r t r i t t nämlich ein e Be
schränkung der möglichen A k z e n t p o s i t i o n e n auf: das e i g e n t l i c h e W-Element 
da r f n i c h t den iiauptakzent e r h a l t e n , wahrend Zusätze zum W-Element im V o r 
f e l d (uuIcher Kann, uniev urichen Vorausaelzungen etc.) u n t e r passenden 
k o n t e x t u e l l e n Bedingungen den Hauptakzent e r h a l t e n können. Diese s t r i k t e 
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Festlegung g i l t aber nicht für mehrzielige W-Frage-Sätze: hier erhält ent
weder das letzte W-Element den Hauptakzent oder a l l e W-Elemente erhalten 
bei isolierender Betonung einen Teilakzent: 

(42) Wer hat wem was gesagt? / Wer hat wem was gesagt? 

Da wegen der Häufung von Merkmalen beim W-Frage-Satz ein F a l l von Neutra
lisierung von Merkmalen mit Folgewirkungen auf die Akzentregel kaum auf
t r i t t , läßt sich die interne Hierarchisierung der Merkmale kaum klären. 
Andererseits aber i s t die Akzentposition eines der beiden (bzw. der drei) 
Merkmale, die W-Frage-Satz und Versicherungsfrage unterscheiden: bei l e t z t e 
rem muß der Akzent auf dem W-Element plaziert werden, das nicht wie beim 
W-Fragesatz an die Vorfeldposition gebunden i s t ; außerdem l i e g t hier s t e i 
gendes Tonmuster vor (und es können keine Modalpartikeln auftreten). Das 
Akzentmerkmal wird hier durch den definierenden (situativen oder verbalen) 
Kontext festgelegt, i s t also nicht sehr typisch für den Satzmodus. Aber es 
lassen sich Paare von Ausdrücken bilden, die außer durch das Akzentmerkmal 
auch durch die ko(n)textuelle Einbettung unterschieden werden können, so 
daß sie sich besonders gut für Überprüfungen in Tests eignen. 

(43) Du warst doch immer so gut in antiker Geschichte. Hilf mir 
hier mal weiter! Wann war denn die Schlacht bei Issos ? 
(W-Frage-Satz) 

(44) A: Drei-drei-drei war die Schlacht bei Issos. 

B: Wann war die Schlacht bei Issos? (Versicherungsfrage) 
c. Beim Verb^Erst-/Verb-2weit-E>cclamativ-Satz i s t der Exclamativakzent ent
scheidender Bestandteil der Beschreibung des Satzmodus. Ein entsprechender 
Satz muß vor dem F i n i tum in Zweitposition oder nach dem Finitum in Erstpo
s i t i o n (vor der Modalpartikel!) einen de f i n i ten Ausdruck, häufig ein deix-
tisches Pronomen, einen Eigennamen oder eine kurze definite Deskription, 
enthalten, dessen Referent entweder in der Sprechsituation vorhanden i s t 
oder unmittelbar vorher situativ präsent gemacht wurde. Damit handelt es 
sich zweifelsfrei um ein thematisches Element. Dieser Ausdruck erhält den 
Hauptakzent, der als nichtfokussierend eingestuft werden muß. - Man muß 
darauf hinweisen, daß jeder derartige Exclamativ-Satz nach rein formalen 
Eigenschaften auch ein Aussage-Satz, ev. in der Verb-Erst-Version auch ein 
Satzfrage-Satz sein kann. Dagegen sind die möglichen Verwendungskontexte 
grundverschieden. 

(45) Jetzt rennst du schon wieder zum Kühlschrank. Gehst d u aoer 
oft an die Wodka fiasche! /Du gehst aber oft an die Wodka-
flasche! (V-1-/V-2-Exclamativ-Satz) 
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(46) Ich trinke ja, wie du weißt, überhaupt keinen Alkohol. 
-Du gehst aber oft an die Wodka fiasche. (Aussage-Satz) 
- Gehst d u aber oft an die Wodkaflasche? (Satzfrage-Satz) 

Unterscheidbarkeit läge nur dann vor, wenn man für den Exclamativakzent 
ein distinktes lautliches Korrelat annehmen konnte, oder wenn sich das 
Pehlen von Fokussierung unmittelbar auf die F o-Kontur auswirken würde. 
Genau an dieser Stelle hat man die Möglichkeit, eine entsprechende For
schungshypothese zu überprüfen. 
d. Auch beim W-Exclanativ-Satz l i e g t eine Beschränkung der Hauptakzent
position vor. Aber es handelt sich nicht um den eben beschriebenen Exclama
tivakzent. Jeder derartige Exclamativ-Satz muß ein "wertendes Element" 
enthalten, o f t ein relatives Adjektiv a l s Adjektivattribut, prädikatives 
Adjektiv oder Adjektivadverbiale. Dieser Ausdruck erhält obligatorisch 
den Hauptakzent, der hier mit hoher Wahrscheinlichkeit ein fokussierender 
Akzent i s t . - Auf jeden F a l l l i e g t dieser Exclamativ-Satz innerhalb des 
formalen Variationsbereichs des W-Frage-Satzes, auch wenn aus semantischen 
Gründen (aufgrund von propositionalen Zusatzbedingungen) eine Verwechslung 
kaum möglich i s t . Findet man plausible Paare von Ausdrücken, die in diesen 
Merkmalen identisch sind, aber je nach Ko (n) text a l s W-Frage-Satz oder a l s 
W-Exclamativ-Satz interpretiert werden, so besitzt man wieder so eine t e s t 
bare Situation, in der nach sehr feinen formalen Merkmalen gesucht werden 
könnte. 

(47) Wie groß ist (denn) dieser Schrank? (W-Frage-Satz) 
Wie groß ist (doch) dieser Schrank! (W-Exclamativ-Satz) 

e. Bei den selbständigen Verb-Letzt-Sätzen l i e g t in keinem F a l l eine für 
die Bestimmung des Satzmodus nutzbare Beschränkung des Hauptakzents vor. 
Es gibt nur die unter a. aufgeführten Gesetzmäßigkeiten. Lediglich beim 
Verb-Letzt-Exclamativ-Satz kann man da gewisse Zweifel haben: 

(48) Daß ich das erleben muß! 

f. Die in f i n i t e n Hauptsatzstrukturen weisen zahlreiche Idiosynkrasien i n 
Bezug auf die möglichen Positionen des Hauptakzents auf. Für eine globalere 
Betrachtung der Thematik sind sie daher nicht verwertbar. 

Ich hoffe, daß die methodisch genaue Überprüfung des Merkmalsinventars, der 
Merkmalsausprägung und der Merkmalsinteraktion die Eigendynamik dieses 
Systems verdeutlicht und gleichzeitig Ansätze für die Entscheidung a l t e r 
intonatorischer Fragen l i e f e r t . 
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4. ANMERKUNGEN: 
; c Die folgenden Überlegungen sind aus umfangreichen Untersuchungen zur 

Satzmodusthematik hervorgegangen, i n deren verlauf ich zahlreiche k r i t i 
sche Hinweise von Kollegen und Studenten erhalten habe; ich kann mich an 
dieser Stelle nur global dafür bedanken. 

1) In dieser Verkürzung i s t die K r i t i k unvermeidlich pauschal und ungerecht. 
2) Wunderlich (1983) stützt sich offensichtlich auf einen ähnlichen Ansatz. 
3) Vgl. dazu das Schema I 1 
4) Es handelt sich dabei um propositionale Einstellungsausdrücke, die seman

tisch wesentlich differenzierter sind als die damit gekennzeichneten Punk
tionstypen. 

5) Vgl. etwa die Grice'sehen "konversationeilen Implikaturen", Grice (1975). 
6) Wunderlich (1983) äußert, bei einem sonst durchaus vergleichbaren Ansatz, 

pr i n z i p i e l l e Zweifel an der töxjlichkeit einer solchen eindeutigen Zuordnung. 
7) Die mit einem Satzmodus ausdrückbare propositionale Einstellung i s t i n jedem 

F a l l abstrakter als die hier zur Kennzeichnung verwendeten Verben. 
8) Damit einen Subtyp der Direktiva. 
9) Ev. auch bei trói»-Subjekt: Exhortativ-Satz. 
10) W. Klein und andere Forscher halten auch steigendes Tonmuster für möglich. 

Aber auch i n diesem F a l l sind a l l e relevanten Distinktionen gesichert. 

5, LITERATURHINWEISE: 

Bierwisch, Manfred (1980): Semantic structure and illocutionary force. - In: 
Searle, J./Kiefer, F./Bierwisch, M. (Hgg.), Speech act theory and 
pragmatics (Dordrecht: Reidei 1980), S. 1-35. 

Breckenridge Pierrehumbert, Janet (1980) : The phonology and phonetics of English 
intonation. - Phil.Diss. MIT Sept. 1980. 

Doherty, M. (1980) : Grundlagen einer Theorie über sprachliche Ausdrucksmittel 
epistemischer Einstellungen. - Phil.Diss.B. Berlin 1980. (Erscheint etwa 
1983 i n : Studia Grammatica XXIII) 

Fries, Norbert (1977) : Zur Grammatik i n f i n i t e r Hauptsatzkonstruktionen und ver
wandter Erscheinungen. - P h i l . Diss. Köln 1981 (erscheint: Tübingen, G. 
Narr 1983) 

Grice, Herbert Paul (1975): Logic and conversation. - In: P. Cole/J.Morgan (eds.), 
Syntax and semantics, Vol. 3 (New York etc. 1975), S. 41-58. - dt: Logik und 
Konversation. - In: G. Meggle (Hg.), Handlung, Kommunikation, Bedeutung 
(Frankfurt 1979), S. 243-265. 

Höhle, T. N. (1979): 'Normalbetonung' und 'normale Wortstellung': eine pragma
tische Explikation. - In: Leuvense Bijdragen 68 (1979), S. 385-437. 

Jacobs, Joachim (1982): Neutraler und nicht-neutraler Satzakzent im Deutschen. -
In: Th. Vennemann (Hg.), Silben, Segmente, Akzente (Tübingen 1982), S. 
141-169. 

Klein, Wolf gang (1982) : Questions, declaratives, and intonation. Ms. Nijmegen 
1982. 

Klein, Wolfgang/A. v. Stechow (1982) : Intonation und Bedeutung von Fokus. -
Konstanz 1982. (Arbeitspapiere des SFB 99) 

Ladd, D. (1980): The structure of intonational meaning. - Blccmington/In. 1980. 

- 1 5 2 -

Lang, Ewald (1983) : Einstellungsausdrücke und ausgedrückte Einstellungen. -
In: Rozicka, R./W. Mötsch (Hgg.), Untersuchungen zur Semantik. Studia 
Grammatica XXII (Berlin 1983), S. 305-340. 

Liberman, M. Y. (1978): The intonational system of English. - IULC June 1978. 
Liberman, M. Y./I. Sag (1974): Prosodie form and discourse function. - In: 

CLS 10 (1974), S. 416-427. 
Lötscher, A. (1981): Satzakzentuierung und Tbnhöheribewegung im Standarddeut

schen. - In: Ling. Berichte 74 (1981), S. 20-34. 
Lötscher, A. (1983): Satzakzent und funktionale Satzperspektive im Deutschen. * 

Tübingen: Niemeyer 1983. (= LA 127). 
Mötsch, Wolfgang (1979) : Einstellungskonfigurationen und sprachliche Äußerungen 

Aspekte des Zusammenhangs zwischen Grammatik und Kommunikation. - In: Inga 
Rosengren (Hg.), Sprache und Pragmatik. Lunder Symposium 1978 (Lund 1979), 
S. 169-187. 

Pheby, John (1975) : Intonation und Grammatik im Deutschen. - Berlin: Akademie-
Verlag 1975. (= Sammlung Akademie Verlag 19 Sprache) 

Sommer, Robert (1982) : Die Stiiiintonfrequenz zweier Sprecher des Deutschen i n 
/Plosiv + Vokal/-Sequenzrealisationen. - (Masch.) M.A.-Arbeit München 1982 

Stock, E. (1980) : Untersuchungen zu Form, Bedeutung und Funktion der Intonation 
im Deutschen. - Berlin: Akademie Verlag 1980. 

Weuster, Edith (1977) : Nicht-eingebettete Satztypen mit Verb-Endstellung im 
Deutschen. - Staatsexamensarbeit Köln 1977. (erscheint: Tübingen, Narr 
1983) 

Wunderlich, Dieter (1983) : Was sind Aufforderungssätze? - In: IdS-Jahrbuch 
1983 "Pragmatik i n der Grammatik" (Mannheim 1983). 

Zaefferer, Dietmar (1981): Frageausdrücke und Fragen im Deutschen. Zu ihrer 
Syntax, Semantik und Pragmatik. - Phil. Diss. München 1981. (erscheint: 
München, Fink 1983) 

Zaefferer, Dietmar (1982): Was indirekte Fragesätze von Relativsätzen unter
scheidet. - Ms. München 1982. 

Zaefferer, Dietmar (1983): The semantics of non-declaratives: investigating 
German exclamatories. - Erscheint i n : A. von Stechow (Hg.), Meaning, 
use, and interpretation of language (Tübingen 1983). 


