
Akademie 
der Wissenschaften 
der DDR 
Zentralinstitut 
für 
Sprachwissenschaft 

Linguistische 
Studien 

Reihe A 
Arbeitsberichte 185 

STUDIEN ZUM S A T Z M O D U S II 

(Papers from the Round Table Sentence 

and Modularity at the XIVth International 

Congress of Linguists, Berlin 1987) 



INSTITUT FÜR QEUTSCKE PHILOLOGIE 
LWJEÄSITÄT MÖHCüEä 

Inve nur-Nr. Signatur 

C\ 6" 

Herausgegeben im Auftrage des Direktors des Zentralinstituts 
für Sprachwissenschaft der Akademie der Wissenschaften der DDR 
von W. Bahner, W. Neumann, J. SchÜdt, B. Techtmeier, 
D. Viehweger, W. U. Wurzel 

Redaktionssekretär: I. Stahl 

- Als Manuskript vervielfältigt -

1. Auflage 

Druckgenehmigung: Ag 521/431/88 
Printed in the German Democratic Republic 
Gesamtherstellung: Akademie der Wissenschaften der DDR 

VEB Kongreß- und Werbedruck Oberlungwitz 
Zitiertitel: LS/ZISW/A 

Redaktionsschluß: Juli 1988 



Inhaltsverzeichnis Seite 

H. Altmann 

A. Batliner 

M. Doherty 

G. Falkenberg 

0. Meibauer 

E. N. Ransom 
1. Rosengren 

D. Zaefferer 

Satzmodus und Intonation 1 

Eine Frage i s t eine Frage 18 
is t keine Frage« 
Perzeptionsexperimente zum 
Fragemodus im Deutschen 

Sentence Mood and the Integration 39 
of A t t i t u d i n a l Elements 
Grammatical Mood 
and Mental Mode 

50 

Satzmodus, kategorlale Füllung 63 
und nicht-propositionales nicht 
Mood and Modality in Complements 77 
Die Beziehung zwischen Satztyp 113 
und Illokutionstyp aus einer 
(nodularen Sicht 
Satzmodi als Satzformkategorien 139 ~ A i ^ 
zur Analyse grammatischer 
Faktoren in der 
Illokutionstypbestimmung 





Hans Altmann (München) 

SATZMODUS UND INTONATION 

0. Vorspruch 
Die folgende S k i z z e der R o l l e i n t o n a t o r i s c h e r Merkmale im Satzmo
dussystem beruht auf Forschungsergebnissen im Rahmen ei n e s Münch
ner DFG-Projekts zu den i n t o n a t o r i s c h e n E i g e n s c h a f t e n von Modus 
und Fokus vorwiegend im Deutschen, d i e überwiegend von den w i s s e n 
s c h a f t l i c h e n M i t a r b e i t e r n d i e s e s P r o j e k t s , u. a. L e i l a Luukko, 
Anton B a t l i n e r und Wilhelm Oppenrieder, e r a r b e i t e t worden s i n d . 1 

Die B a s i s d i e s e r Untersuchungen b i l d e t e e i n von mir e n t w i c k e l t e s 
d e t a i l l i e r t e s Satzmodussystem, das i c h b i s h e r i n zwei knappen 
Sk i z z e n (Altmann 1984 und 1987) d a r g e s t e l l t habe. Dieses System 
von Satzmodi, das v o r a l l e m d i e Formtypen und i h r e K o n s t i t u t i o n 
durch morphologische Merkmale, Stellungsmerkmale behandelt, wurde 
b e r e i t s i n mehreren Spezialuntersuchungen erprobt und ausgebaut: 
so durch d i e D i s s e r t a t i o n e n von L. Luukko (1985). zu den Fragesät
zen im Deutschen und F i n n i s c h e n , von E. Win k l e r (1986) zu den Im
perativsätzen im Deutschen und F i n n i s c h e n , sowie durch Aufsätze 
von U. Scholz (1987) zu den Wunschsätzen im Deutschen und W. 
Oppenrieder (1987) zu den Aussagesätzen im Deutschen.* Weitere 
A r b e i t e n zum Satzmodussystem s i n d d e r z e i t im Entstehen. - Die i n 
t o n a t o r i s c h e n Merkmale wurüen i n diesem Satzmodussystem zunächst 
nur h y p o t h e t i s c h angesetzt ( v g l . Altmann 1984). Durch d i e b i s h e r i 
gen Forschungen wurden d i e s e Anfangshypothesen b e r e i t s s t a r k modi
f i z i e r t . Darüber hinaus geben d i e b i s h e r i g e n Ergebnisse Anlaß, 
ganz g e n e r e l l l i n g u i s t i s c h e Anschauungen über angemessene Sprach
beschreibungen i n Frage zu s t e l l e n . 

E i n e r der z e n t r a l e n Gedanken des genannten P r o j e k t s wie auch 
des entsprechenden Forschungsschwerpunkts "Formen und Funktionen 
der I n t o n a t i o n " war d i e konsequente Zusammenarbeit mit den Nach
barwissenschaften, insbesondere der ak u s t i s c h e n und p e r z e p t i v e n 
Phonetik mit i h r e n t e c h n i s c h e n Möglichkeiten zur I n t o n a t i o n s a n a 
l y s e . Dabei war n i c h t nur an 9ine Nutzung d i e s e r Ressourcen i n der 
Art e i n e r H i l f s w i s s e n s c h a f t gedacht, sondern an e i n Eingehen auf 



d i e d o r t v i r u l e n t e n Forschungsparadigmen. Daran o r i e n t i e r t s i c h 
unser Z i e l , eine i n t o n a t o r i s c h e Beschreibung von Modus und Fokus 
zu e r a r b e i t e n , d i e auch diesen Wissenschaften genügt. So wuirde d i e 
a k u s t i s c h e Form und d i e p e r z e p t i v e Relevanz der wesentlichem i n t o 
n a t o r i s c h e n Beschreibungsmerkmale eingehend geprüft, um s o der 
Forderung nach der V e r e i n b a r k e i t l i n g u i s t i s c h e r Beschreibungen mit 
denen der Nachbarwisssenschaften zu genügen. Wir begnügten uns 
a l s o n i c h t nur mit dem Vertrauen darauf, daß man b e i Berücksichti
gung " p s y c h i s c h e r " Daten wie der i n t u i t i v e n Akzeptabi Iitätsurtei l e 
von kompetenten Sprechern automatisch zu e i n e r k o g n i t i v adäquaten 
Sprachbeschreibung kommt, sondern w i r suchten nach e i n e r adäquaten 
Methodik und fanden s i e i n den e x p e r i m e n t e l l e n Verfahren d e r per-
z e p t i v e n Phonetik (ohne deshalb d i e s e n T e s t v e r f a h r e n u n k r i t i s c h 
gegenüberzustehen) . - Auf das Vorgehen im e i n z e l n e n kann i c h h i e r 
n i c h t eingehen. Ich verweise auf d i e D a r s t e l l u n g e n von L. Luukko, 
L. S c h i e f e r , A. B a t l i n e r und W. Oppenrieder i n Altmann (Hg.) 
(1988). 

Die Aussagen, wie s i e i n der folgenden D a r s t e l l u n g g e t r o f f e n 
werden-, s i n d notwendigerweise aufgrund des verwendeten Datenmate
r i a l s , der Frag e s t e l l u n g e n und der Vorgehensweisen b e g r e n z t . Das 
M a t e r i a l bestand b i s l a n g aus sehr kurzen Sätzen, t e n d e n z i e l l mit 
nur einem Hauptakzent, gesprochen von Sprechern aus dem süddeut
schen Raum; komplexeres M a t e r i a l l i e g t b e r e i t s v or, i s t aber noch 
n i c h t endgültig ausgewertet. Da i n t o n a t o r i s c h e Minimalpaare v e r 
wendet wurden, um d i e Analyse zu e r l e i c h t e r n , i s t d i e I n t o n a t i o n 
i n unserem M a t e r i a l i n höherem Maß f u n k t i o n a l b e l a s t e t a l s b ei 
"normalen" Äußerungen. Das schränkte o f f e n s i c h t l i c h d i e V a r i a b i l i 
tät der I n t o n a t i o n e i n , e i n durchaus erwünschter E f f e k t , da so d i e 
Inva r i a n t e n b i l d u n g , e r l e i c h t e r t wurde, d i e sonst aufgrund d e r im
mensen ak u s t i s c h e n Variabilität f a s t a u s s i e h t l o s e r s c h i e n e n wäre. 

1. Berücksichtigte akustis c h e Parameter 
Das ungemein komplexe i n t o n a t o r i s c h e Geschehen w i r d a k u s t i s c h wie 
üblich i n d r e i Parameterebenen erfaßt (mit abnehmender Bedeutung 
von a) nach c ) ) : 
a) d i e Grundfrequenz (-F«) mit der p e r z e p t i v e n Entsprechung 

"Tonhöhenverlauf". Es s e i darauf verwiesen, daß a k u s t i s c h e 
E i g e n s c h a f t e n n i c h t automatisch b e i der Tonhöhenwahrnehmung 
p e r z e p t i v r e l e v a n t s i n d , da der Grundfrequenzverlauf s t a r k e n 



segmentalen und anderen Einflüssen u n t e r l i e g t . - Nach unseren 
Untersuchungen und dem allgemeinen Di s k u s s i o n s s t a n d s c h e i n t d i e 
Annahme b e r e c h t i g t , daß der Hörer n i c h t e i n z e l n e "Töne" oder 
"Tonpunkte" wahrnimmt, w a h r s c h e i n l i c h auch n i c h t e i n z e l n e F«.-
Maxima oder -Minima oder aber den Wendepunkt e i n e r G rundfre
quenzkurve, sondern eher d i e allgemeine Richtung des Tonhöhen
v e r l a u f s und das Verhältnis der e i n z e l n e n Maxima oder Minima 
zueinander (erfaßbar ev. durch ( T e i l - ) D e k l i n a t i o n s l i n i e n . -
Diese kurzen Bemerkungen weisen schon darauf h i n . daß uns e i n 
Tonsequenz-Ansatz ä l a Pierrehumbert (1980) oder S e l k i r k (1984) 
n i c h t s i n n v o l l e r s c h e i n t - auch deswegen n i c h t , w e i l uns d i e 
Berücksichtigung der anderen akus t i s c h e n Parameter zwingend 
geboten e r s c h e i n t ( v g l . dazu W. Oppenrieder 1988a)-. 

b) d i e Z e i t s t r u k t u r (- T) , a l s o d i e Länge der Gesamtäußerung, d i e 
Länge der H a u p t a k z e n t s i l b e absolut und i n K o r r e l a t i o n z u r Länge 
der Gesamtäußerung-. Es z e i g t e s i c h , daß sowohl Modus a l s auch 
Fokus i n d i e s e r Parameterebene m a r k i e r t s i n d (zu den D e t a i l s 
s i e h e B a t l i n e r 1987). 

c) d i e Intensität (- I) mit der p e r z e p t i v e n Entsprechung "Laut
stärke". Wegen großer S c h w i e r i g k e i t e n b ei der - a k u s t i s c h e n 
Analyse wurden n i c h t d i e absoluten Werte e r m i t t e l t , sondern es 
wurden (u. a.) d i e beiden höchsten Intensitätsmaxima i d e n t i f i 
z i e r t und zwei S i l b e n zugordnet; darüber hinaus e r m i t t e l t e n w i r 
di e Lage des Intensitätsmaximums i n der Haüptakzentsilbe. 

Bei der Auf s p a l t u n g i n d i e s e d r e i Parameterebenen darf man k e i n e s 
f a l l s aus den Augen v e r l i e r e n , daß a l l e d i e s e Ebenen und E i n z e l 
merkmale sowohl i n der Pro d u k t i o n wie i n der P e r z e p t i o n eng m i t 
einander zusammenhängen, daß di e s e d r e i Ebenen a l s o k o v a r i i e r e n 
und da*ß d i e ihnen zugeordneten Merkmale s i c h g e g e n s e i t i g b i s zu 
einem gewissen Grad e r s e t z e n können ("trading r e l a t i o n s " , v g l . 
dazu B. H. Repp 1981) . F e rner muß man berücksichtigen, daß d i e s e 
d r e i Ebenen s e l b e r b e r e i t s eine (einigermaßen handliche) V e r e i n f a 
chung des komplexen i n t o n a t o r i s c h e n Geschehens d a r s t e l l e n , etwa 
wenn man den s p e k t r a l e n B e r e i c h (die "Tonfarbe") vernachlässigt. 

2. Die Rolle des Haupt (Satz-) Akzents bei der Satzmodusmarkierung 
Gegen e i n v e r b r e i t e t e s V o r u r t e i l s p i e l t der Satzakzent nach A r t 
und ( i n eingeschränktem Umfang) Lage eine w i c h t i g e R o l l e b e i der 
K o n s t i t u t i o n von Formtypen im Satzmodussystem, und n i c h t nur b e i 
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der Fokusmarkierung. 

2.1. Die R o l l e des Hauptakzente b e i der K o n s t i t u t i o n von Formtypen 
im Satzmodusoystarn 

Die L a g e des Hauptakzents (Satzakzents) hat natürlich p r i 
mär eine F u n k t i o n b e i der Markierung des Fokus eines S a t z e s , ev. 
a l l e r d i n g s auch b e i der Unterscheidung zwischen fokussierenden und 
n i c h t f o k u s s i e r e n d e n Akzenten und i n s o f e r n zwischen Aussagesatz. 
Fragesätzen, Imperativsätzen e i n e r s e i t s und den Exclamativsätzeh 
(sowie möglicherweise den Wunschsätzen) a n d e r e r s e i t s . Während b e i 
der e r s t e n Gruppe von Satzt y p e n o b l i g a t o r i s c h e i n f o k u s s i e r e n d e r 
und f a k u l t a t i v e i n n i c h t f o k u s s i e r e n d e r Akzent a u f t r i t t , t r i t t b e i 
der zweiten Gruppe o b l i g a t o r i s c h e i n n i c h t f o k u s s i e r e n d e r und f a 
k u l t a t i v e i n zumindest p o t e n t i e l l f o k u s s i e r e n d e r Akzent auf. 
Aber d i e P o s i t i o n des Hauptakzents w e i s t auch b e i den Formtypen im 
Satzmodtfssystem c h a r a k t e r i s t i s c h e Beschränkungen auf, z. B. b e i 
den W-Fragesätzen; b e i normalen W-Verb-Zweit- und W-Verb-Letzt-
Fr.agesätzen z. B. d a r f der Satzakzent n i c h t auf dem W-Ausdruck (ob 
nun e i n f a c h oder komplex) p l a z i e r t werden: 

(1) Wer hat das e i n gekauft? / Von wem wurde das e i n 
geka u f t . "W e r hat das eingekauft? / "Von w e m 
wurde das e i n g e k a u f t ? Wer das wohl e i n gekauft h a t ? / 
" W e r das wohl e i n g e k a u f t hat? 

In F r a g e r e i h e n a l l e r d i n g s d a r f , b e i F o r t s e t z u n g s f r g e n muß sogar 
der Satzakzent auf dem W-Ausdruck p l a z i e r t werden: 

(2a) Wo f i n d e t das s t a t t ? Und w a n n ( f i n d e t das 
s t a t t ) ? MUnd wann f i n d e t das s t a t t ? 

(2b) So, so. Im a l t e n S t a d i o n w i r d alBo wieder einmal ge
s p i e l t . Und w e r s p i e l t ? 

B e i W-Verb-Zweit-Versicherungsfragesätzen muß der Hauptakzent auf 
dem W-Ausdruck (der n i c h t o b l i g a t o r i s c h im V o r f e l d stehen muß) 
p l a z i e r t werden: 

. (3) A: Die S c h l a c h t b e i Issos war d r e i - d r e i - d r e i . 
B: Die S c h l a c h t b e i Iss o s war w a n n ? / W a n n war 

. . .? 
Der n i c h t f o k u s s i e r e n d e E x c l a m a t i v a k z e n t w i r d b e i Verb-Erst-Verb-
Zweit-Exclamativsätzen (und ev. auch b e i Verb-Erst-Wunschsätzen) 
entweder auf einem unmarkierten Demonstrativum am Anfang des M i t 
t e l f e l d e s oder im V o r f e l d , oder auf dem Verbum oder dem wertenden 
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Ausdruck am Endes des M i t t e l f e l d e s p l a z i e r t , b e i den W-Exclamativ-
eätzen, dem daß-Verb-Letzt-Exc1 a m a t i v s a t z (und ev. dem e n t s p r e 
chenden Wunschsatz sowie dem wenn-Verb-Letzt-Wunschsatz) w i r d d e r 
Hauptakzent auf dem wertenden Ausdruck, o f t e i n r e l a t i v e s A d j e k t i v 
oder e i n Verb, oder auf e i n e r S t e i g e r u n g s p a r t i k e l ' p l a z i e r t : 

(4) Hat d e r v i e l l e i c h t h i n gelangt! D e r hat 
- v i e l l e i c h t h i n gelangt! * 

(5) Hätte d e r doch ge w o n nen! 
(6) Wie h ü b s c h t a n z t s i e doch! / Wie h ü b s c h 

s i e doch t a n z t ! 
(7) Daß d i e s o hübsch i s t ! / DaR d i e so h ü b s c h 

i s t ! 
(8) Daß i c h d a s e r l e b e n dürfte! / Daß i c h das e r 1 e -

b e n dürfte! 
(9) Wenn i c h d a s e r l e b e n dürfte! / Wenn i c h das er 1 e-

b e n dürfte! 
B e i den übrigen Satztypen im Satzmodussystem v a r i i e r t d i e Po

s i t i o n der fo k u s s i e r e n d e n und n i c h t f o k u s s i e r e n d e n Akzente e n t s p r e 
chend den Gesetzen für d i e Zusammenhänge zwischen F o k u s - H i n t e r 
grund-Gliederung bestimmter S a t z s t r u k t u r e n und A k z e n t p o s i t i o n e n . 

Eine w i c h t i g e R o l l e für d i e E t a b l i e r u n g der Formtypen im 
Satzmodussystem s p i e l t auch d i e A r t des Sa t z a k z e n t s . Die 
Haüptunterscheidung i s t h i e r b e i f o k u s s i e r e n d e - n i c h t f o k u s s i e r e n d e 
Akzente. 

Beim f o k u s s i e r e n d e n Akzent i s t d i e Variabilität zwischen 
einem Akzent, der F o k u s p r o j e k t i o n zuläßt ("Normalakzent" i . S . v . 
Höhle 1983) . einem Akzent, der k e i n e oder nur minimale Fokuspro
j e k t i o n zuläßt (mißverständlich b e i Höhle 1983 a l s "Emphaseakzent." 
bezeichnet) und einem K o n t r a s t akzent ( P r o t o t y p i s c h i n n i c h t - s o n -
dern-Kontexten, v g l . dazu J . Jacobs 1988) i r r e l e v a n t für d i e 
Satzmodus-Systematik, vda es s i c h um e i n e r e i n i n t e r n e V a r i a t i o n 
h a n d e l t . 

B e i den n i c h t f okussierenden Akzenten s i n d h i e r wiederum To-
pikakzente für d i e Satzmodussystematik i r r e l e v a n t . Relevant, i s t 
a l l e i n der Exclamativakzent, wie e r i n den Exclamativsätzen (u. 
ev. v e r g l e i c h b a r i n Wunschsätzen) vorkommt. 

Diese Beschreibung kann unabhängig von irgendwelchen Beobach
tungen über E i g e n s c h a f t e n des S p r a c h s i g n a l s wie auch der Perzep-
t i o n e t a b l i e r t werden, e i n z i g und a l l e i n aufgrund e i n e r s t r u k t u -
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r e l l e n Beschreibung der Satztypen im Satzmodussystem. Man sagt 
damit auch noch n i c h t notwendigerweise etwas darüber aus. ob etwa 
eine S i l b e mit K o n t r a s t a k z e n t oder Exclamativakzent s i c h erkennbar 
u n t e r s c h e i d e t von **iner S i l b e mit Normalakzent oder einem Akzent 
irtit minimaler F o k u s p r o j e k t i o n , oder ob d i e entsprechenden U n t e i — 
Scheidungen übe~ ganz andere Parameter v e r m i t t e l t werden, z. B. 
beim K o n t r a s t a k z e n t über den K o n t r a s t k o n t e x t , oder beim Exclama
t i v a k z e n t über d i e l e x i k a l i s c h e Füllung des entsprechenden Aus
drucks - so wie man s i c h z. B. darüber s t r e i t e n kann, ob" der Wort
akzent über suprasegmentale Merkmale s i g n a l i s i e r t w i r d oder über 
ein e bestimmte S i l b e n s t r u k t u r oder über eine s t r i k t e P o s i t i o n s r e 
g e l (z. B. Pänultimaakzent) oder e i n f a c h über e i n l e x i k a l i s c h e s 
Merkmal (z. B. Stammanfangsakzent). 

2.2. Fragen zu den suprasegmentalen Eigenschaften der Silben mit 
Satzakzent 

Wenn man d i e i n t o n a t o r i s c h e n E i g e n s c h a f t e n von A k z e n t s i l b e n u n t e i — 
s c h i e d l i c h e r Lage und A r t e r m i t t e l n und eine i n t o n a t o r i s c h e Be
schreibungskomponente für Satztypen im Satzmodussystem entwerfen 
w i l l , d i e a k u s t i s c h e und p e r z e p t i v e Daten angemessen berücksich
t i g t , dann muß man e i n e ganze Reihe von Fragen s t e l l e n und auf
grund e i n e r geeigneten Untersuchungsmethodik beantwortbar machen. 
So etwa muß man Fragen nach den ak u s t i s c h e n E i g e n s c h a f t e n der 
a k z e n t u i e r t e n S i l b e n s t e l l e n : hat das, was w i r a l s Akzent b e z e i c h 
nen, der L a g e nach wie nach den oben a u f g e l i s t e t e n Akzent-
a r t e n i n v a r i a n t e Entsprechungen i n den d r e i Parameterebenen 
Fo, I und T? - E r s t nach Beantwortung d i e s e r Frage l a s s e n s i c h d i e 
entsprechenden Fragen nach der p e r z e p t i v e n Relevanz von a k u s t i 
schen I n v a r i a n t e n (so es s i e g i b t ) bezüglich der Akzentlage und -
a r t s t e l l e n : hört der Hörer d i e angesetzten Akzente der L a g e 
nach und kann e r d i e angesetzten Akzent a r t e n unterscheiden? -
In der konkreten Forschung h a n d e l t es s i c h dabei natürlich um 
interdependente Erscheinungen, n i c h t um eine Abfolge. - B e i den 
oben f o r m u l i e r t e n Fragen w i r d v o r a u s g e s e t z t , daB Akzente über su
prasegmentale E i g e n s c h a f t e n v e r m i t t e l t werden. Natürlich i s t zu
nächst auch d i e a l t e r n a t i v e Hypothese möglich, daß d i e Hervorhe
bungsfunktion, d i e w i r u n t e r dem B e g r i f f "Akzent" zusammenfassen, 
zumindest b e i den f o k u s s i e r e n d e n Akzenten s t r u k t u r e l l ( z. B. über 
d i e S i l b e n s t r u k t u r und/oder, d i e Wortstellung) oder k o ( n ) t e x t u e l t 
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v e r m i t t e l t w i r d . In diesem F a l l würde dem Akzent (entweder) im 
S i g n a l oder i n der P e r z e p t i o n n i c h t s entsprechen, oder aber n i c h t s 
I n v a r i a n t e s . 

2.3. Untersuchungsergebnisse z u r Lage des Hauptakzents 
Zur Wahrnehmung der Akzente wurden l i n g u i s t i s c h e und p e r z e p t i v p h o -
n e t i s c h e T e s t s durchgeführt. So wurden d i e Satze der verschiedenen 
Korpora Gruppen von Testpersonen ohne d i e entsprechenden Kontexte 
v o r g e s p i e l t . Die Lage des Hauptakzents war auf einem B l a t t , das 
d i e orthographischen Entsprechungen der Korpussätze e n t h i e l t , 
durch Ankreuzen der entsprechenden S i l b e zu markieren. Dabei 
z e i g t e s i c h , daß b e i dem gegebenen M a t e r i a l ( a l s o b e i r e l a t i v k u i — 
zen Sätzen) d i e Hörer den Hauptakzent s i c h e r und mit hoher Über
einstimmung l o k a l i s i e r e n . Divergenzen ergeben s i c h l e d i g l i c h b e i 
Ex c l a m a t i v - (und Wunsch-)Sätzen. H i e r e r h i e l t e n öfters zwei v e r 
schiedene S i l b e n annähernd g l e i c h v i e l e Akzentzuweisungen. Die 
UberPrüfung der Aufnahmen sowie der zugehörigen Mingogramme ergab, 
daß b e i der R e a l i s i e r u n g der Exclamativsätze s p r e c h e r s p e z i f i s c h e 
S t r a t e g i e n v e r f o l g t wurden (bei den von uns überprüften Spre
chern) : 

- Männer r e a l i s i e r t e n überwiegend e i n e n Hauptakzent auf dem 
unmarkierten Demonstrativum im V o r f e l d b e i Verb-Zweit-
Exclamativsätzen oder am Anfang des M i t t e l f e l d e s b e i Verb-
Erst-Exc1amativsätzen: 
(10) D e r hat v i e l l e i c h t h i n g e l a n g t ! / Hat d e r v i e l 

l e i c h t h i n g e l a n g t ! 
- Frauen r e a l i s i e r t e n a l s Sprecherinnen entweder einen Haupt

akzent, auf dem wertenden Ausdruck oder dem Verb am Ende des 
M i t t e l f e l d e s oder zwei etwa g l e i c h s t a r k e Akzente auf dem 
unmarkierten Demonstrativum und dem wertenden Ausdruck oder 
dem Verb am Ende des M i t t e l f e l d e s : 
(11) Der hat v i e l l e i c h t h i n gelangt! / D e r hat v i e l 

l e i c h t h i n gelangt! 
Frauen und Männer v e r f o l g e n h i e r a l s o u n t e r s c h i e d l i c h e S t r a t e 
g i e n 3 . Daß beide S t r a t e g i e n möglich und normgerecht s i n d , e r w e i s t 
s i c h d a r i n , daß beide Arten von R e a l i s i e r u n g gleichermaßen s i c h e r 
von Testgruppen a l s Ausrufe k l a s s i f i z i e r t urid a_ls g l e i c h , natürlich 
bewertet werden. 

Konstante a k u s t i s c h e Merkmale l a s s e n s i c h a l l e n A k z e n t s i l b e n 
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im suprasegmentalen B e r e i c h zuweisen. So kann man b e i Fo i n der 
A k z e n t s i l b e entweder einen A n s t i e g oder einen F a l l i n Fo f e s t s t e l 
l e n , und zwar: 

- einen A n s t i e g mit vorausgehendem Fo-Minimum b e i Frage
sätzen, und zwar o b l i g a t o r i s c h , b e i Rückfragen, A s s e r t i v e n 
Fragen, W-Versicherungsfragen, W-Fortsetzungsfragen, b ei 
der e r s t e n Hälfte e i n e r A l t e r n a t i v f r a g e , und f a k u l t a t i v b e i 
Verb-Erst-/ob-Verb-Letzt-Fragesätzen sowie b e i W-Verb-
Zweit-/W-Verb-Letzt-Fragesätzen: 
(12) A: Gib'mir mein Geld wieder 

B: Gib m i r mein Geld wieder? (Rückfrage auf Imperativ
satz) 

(13) Du besuchst mich morgen? ( A s s e r t i v e Frage) 
(14) Die Schlacht b e i Issos war w a n n ? (W-Versiche

rungsf rage) 
(15) Wo f i n d e t d i e V e r a n s t a l t u n g s t a t t ? und w a n n ( f i n 

det d i e V e r a n s t a l t u n g s t a t t ) ? (Fortsetzungsfrage) 
(16) W i l l s t du zum Tee Z u c k e r (oder Kandis)? 

( A l t e r n a t i v f r a g e ) 
(17) S t e l l t i h r euch (etwa) an? (Verb-Erst-Fragesatz) 
(18) Ob w i r uns wohl w i e dersehen? (ob-V-L-Fragesatz) 
(19) Wie is.t er (denn) r e i c h geworden? (W-Verb-

Zwe i t-Fragesatz) 
(20) Wie er wohl r e i c h geworden i s t ? (W-Verb-Letzt-

Fragesatz) 
Dabei hängt es von der Vokalquantität i n der A k z e n t s i l b e 
ab, ob v o r dem Fo-Minimum e i n F o-Fall r e a l i s i e r t w i r d 
("konkaver" F o - V e r l a u f ) . 

- e i n Fo-Maximum mit folgendem F o - F a l l b e i Aussage-, Impera
t i v - , Wunsch- und Exclamativsätzen o b l i g a t o r i s c h , f a k u l 
t a t i v dagegen b e i den oben a u f g e l i s t e t e n Fragesätzen. Wie
der hängt es von der Quantität des Vokals i n der Akzent
s i l b e ab, ob vor dem Fo-Maximum e i n Fo-Anstieg r e a l i s i e r t 
w i r d ("konvexer" F«-Verlauf). 

Man kann a l s o zusammenfassen: der Hauptakzent w i r d durch eine 
s i g n i f i k a n t e Fo-Knderung auf der A k z e n t s i l b e i n d i z i e r t . - Der j e 
w e i l s r e a l i s i e r t e Fo-Verlauf u n t e r l i e g t zusätzlich z a h l r e i c h e n 
segmentalen Einflüssen: so kann d i e Art des Akzentvokals d i e F«-
Höhe b e e i n f l u s s e n , ebenso d i e Art des vorausgehenden Konsonanten. 



- 9 -

So führt e i n stimmloser P l o s i v zu erhöhtem F o-Einsatz mit n a c h f o l 
gendem F o - F a l l , e i n stimmhafter P l o s i v führt zu niedrigerem Fo-

E i n s a t z mit nachfolgendem Fo-Anstieg. - Das a l l e s zusammengenommen 
z e i g t , daß " I n v a r i a n z " im akust i s c h e n B e r e i c h keineswegs Identität 
der Fo-Verläufe heißt, sondern daß es s i c h um r e l a t i v a bstrakte 
Rege laussagen handelt.* 

In der Z e i t s t r u k t u r i s t d i e A k z e n t s i l b e gegenüber den anderen 
möglichen A k z e n t s i l b e n d e u t l i c h gedehnt. 

Die Intensität i s t für d i e Lage des Akzents weniger s i g n i f i 
k a n t , bzw. s i e läßt s i c h mit unseren technischen M i t t e l n n i c h t i n 
d i e Untersuchung einbeziehen. E i n Intensitätsmaximum fällt automa
t i s c h mit jedem S i l b e n k e r n zusammen. Der absolute Betrag von I i n 
der Hauptakzents!lbe sowie d i e R e l a t i o n zu den I-Werten i n den an
deren möglichen A k z e n t s i l b e n wurden wegen der erwähnten t e c h n i 
schen und methodischen Probleme n i c h t erfaßt und ausgewertet. B i s 
her haben w i r aber k e i n e n Hinweis, daß das zu e i n e r ernsten Lücke 
i n unserer Beschreibung führen würde. 

Nun i s t zu klären, ob d i e erwähnten Fo- und T-Merkmale per-
z e p t i v r e l e v a n t s i n d . Z a h l r e i c h e T e s t s , auch mit suprasegmental 
m a n i p u l i e r t e n Äußerungen* lassen aus l i n g u i s t i s c h e r S i c h t folgende 
vereinfachende Aussagen zu: 

- Hörer scheinen v. a. Tonhöhenänderungen und deren Richtung 
wahrzunehmen, o f f e n s i c h t l i c h aber n i c h t e i n z e l n e Töne im 
Sinne von p u n k t u e l l e n Tonhöhen. 

- der Wendepunkt e i n e r Fo-Kurve kann durchaus zu früh ( a l s o 
vor der a l s a k z e n t u i e r t wahrgenommenen S i l b e ) l i e g e n , 
wenn nur auf der Akzentsübe eine d e u t l i c h e TonhÖhenände-
rung wahrgenommen wi r d . Auch das s p r i c h t gegen d i e Relevanz 
von "Tönen" .f5 

- entscheidend i s t der Betrag der Tonhöhenänderung, damit e i n 
Akzent gehört w i r d . D i e s e r Betrag i s t z. B. b e i kurzen 
Aussagesätzen zum Kußerungsanfang d e u t l i c h hörbar (minde
stens 3 Halbtöne) a l s am Äußerungsende (ca. 1 Halbton). A l s 
Hauptakzentsilbe w i r d immer d i e S i l b e mit der l e t z t e n 
s i g n i f i k a n t e n Tonhöhenänderung gehört; s i e überspielt a l l e 
vorausgehenden möglichen Akzentmarkierungen. Nach der i n 
t e n d i e r t e n H a u p t a k z e n t s i l b e darf a l s o i n F» keine größere 
Tonhöhenänderung mehr r e a l i s i e r t s e i n . * 

- b e i Umrechnung von Hertz i n d i e gehörsadäquaten Halbtön* 
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(entweder z ur B a s i s 1 H oder noch besser zum i n d i v i d u e l l e n 
B a s i s wert, v g l . B a t l i n e r 1988a) z e i g t s i c h , tfaß der TOP 
umfang i n der A k z e n t s i l b e b e i Sprecherinnen n i c h t s i g n i f i 
kant größer i s t a l s b e i Sprechern. 

2.4. Untersuchungsergebnisse zur Art des Akzents 
Im akustischen B e r e i c h glaubt man zunächst einen k l a r e n Unter
s c h i e d zwischen den e i n z e l n e n Akzentarten durch den Umfang des Fo-

Anstiegs oder - A b f a l l s zu erkennen. So kann man den verschiedenen 
Akzentarten (natürlich mit entsprechenden M o d i f i k a t i o n e n r e l a t i v 
z u r P o s i t i o n der A k z e n t s i l b e i n der Äußerung) u n t e r s c h i e d l i c h e 
Bereiche der Fo-Änderung zuweisen: Im B e r e i c h zwischen 5 und 7 
Halbtönen l i e g t eine r e l a t i v d e u t l i c h e Grenze zwischen Akzenten 
ohne (oder mit minimaler) F o k u s p r o j e k t i o n e i n e r s e i t s und Exclama-
t i v - sowie Kontrastakzenten a n d e r e r s e i t s . P e r z e p t i v jedoch s i n d 
d i e s e e i n d e u t i g erscheinenden Unterschiede o f f e n s i c h t l i c h i r r e l e 
vant. Um Daten über d i e p e r z e p t i v e Relevanz d i e s e s U n t e r s c h i e d s zu 
e r h a l t e n , wurden Sätze aus einem S p e z i a l k o r p u s sowohl mit den O r i 
g i n a l k o n t e x t e n (die a l s o z. B. d i e K o n t r a s t i n t e r p r e t a t i o n f i x i e 
ren) a l s auch mit den " f a l s c h e n " (Kontexten zusammen (z. B. Korpus
s a t z mit einem Akzent, der minimalen Fokus a n z e i g t , zusammen mit 
einem Kontrastkontext) dargeboten; d i e Textgruppe mußte dann d i e 
Natürlichkeit der Kombination bewerten. Das Ergebnis kann so z u 
sammengefaßt werden: e i n Korpussatz mit Minimalfokus paßte gut i n 
einen K o n t r a s t k o n t e x t und umgekehrt usw. Daraus läßt s i c h d i e 
Schlußfolgerung z i e h e n , daß e i n gewisser Umfang der F«-Änderung i n 
der P e r z e p t i o n ( j e d e n f a l l s auf d i e s e r Strukturebene) i r r e l e v a n t 
i s t . R e a l i s a t i o n e n von Akzenten ohne F o k u s p r o j e k t i o n und K o n t r a s t -
akzent werden i n s o f e r n i n der P e r z e p t i o n n i c h t u nterschieden. Die 
entsprechenden K a t e g o r i e n s i n d a l s o o f f e n s i c h t l i c h nur k o ( n ) t e x -
tuel . l v e r m i t t e l t . 

A n d e r e r s e i t s z e i g t e s i c h , daß Korpussätze mit Kontr a s t a k z e n t 
und solche mit Exclämativakzent, obwohl s i e i n der Hauptakzent-
s i l b e annähernd den g l e i c h e n Betrag der F«-Änderung (sowie d i e 
g l e i c h e Richtung der Fo-Änderung) aufwiesen, i n der P e r z e p t i o n 
r e l a t i v gut unters c h e i d b a r waren. Wenn man d i e entsprechenden Kor
pussätze der Testgruppe k o n t e x t l o s darbot, so wurden s i e mit hoher 
S i c h e r h e i t r i c h t i g a l s Aufforderung oder Ausrufe i d e n t i f i z i e r t . 



(21) Wir s t e l l e n uns n i c h t an. S t e l 1 t i h r euch (doch) 
an! ( I m p e r a t i v s a t z mit Kontrastakzent) 

(22) Mein Gott! S t e l l t i h r euch ( v i e l l e i c h t ) an! 
(Ex c l a m a t i v s a t z mit Exclamativakzent) 

B e i der Suche nach einem ak u s t i s c h e n K o r r e l a t d i e s e r Unter
scheidung ergab s i c h a l s w a h r s c h e i n l i c h s t e Erklärung, daß vermut
l i c h d i e Lage des Intensitätsmaximums r e l a t i v zum F«-Maximum bzw. 
die Lage des F«-Maximums i n der S i l b e (früh vs. spät) r e l e v a n t 
i s t . Beim Kontrastakzent l i e g t das Fo-Maximum t e n d e n z i e l l vor dem 
Intensitätsmaximum (bzw. das F«-Maximum l i e g t früh i n der S i l b e ) . 
Beim Exclamativakzent l i e g t das Intensitätsmaximum t e n d e n z i e l l vor 
dem F«-Maximum (bzw. das Fo-Maximum l i e g t spät i n der S i l b e ) . 

A l s Gesamtergebnis d i e s e s A b s c h n i t t s kann f e s t g e h a l t e n wer
den, daß offenbar nur d i e P o s i t i o n der Akzente sowie d i e Unter
scheidung fokussierende - n i c h t f o k u s s i e r e n d e Akzente a l s supraseg
mentale Merkmale i n e i n e r d i e P e r z e p t i o n berücksichtigenden Be
schreibung anzusetzen s i n d . Die Unterscheidung i n n e r h a l b der 
fokussierenden Akzente i s t a l s k o ( n ) t e x t u e 1les Merkmal anzusetzen. 

3. Intonatorische Merkmale, die sich rein auf den Satz m o d u s 
beziehen 

Diese A r t von Merkmalen wurde b e r e i t s i m p l i z i t behandelt, und zwar 
mit der Angabe der Richtung des F o-Verlaufs i n der Hauptakzent
s i l b e . Während d i e bloße Tatsache der Fo-Knderung sowie d i e K o r r e 
l a t i o n von Fo-Maximum und Intensitätsmaximum zum Akzentbereich ge
hören, gehört d i e Richtung der Fo-Knderung ausschließlich zum Mo
dusbereich. Dadurch w i r d r e l a t i v zuverlässig der B e r e i c h der F r a 
gen vom B e r e i c h der N i c h t f r a g e n getrennt. Dabei muß man a l l e r d i n g s 
berücksichtigen, daß o f f e n s i c h t l i c h nur Rückfragen, A s s e r t i v e und 
Versicherungsfragen sowie d i e e r s t e Hälfte von A l t e r n a t i v f r a g e n 
o b l i g a t o r i s c h mit steigendem (bzw. konkavem) V e r l a u f von Fo i n der 
Hauptakzentsilbe i n d i z i e r t werden. Ver b - E r s t - , ob-Verb-Letzt-, W-
Verb-Zweit- und W-Verb-Letzt-Sätze können dagegen sowohl mit s t e i 
gendem (konkavem) a l s auch mit fallendem (konvexem) Fo-Verlauf i n 
der Hauptakzentsilbe m a r k i e r t werden. Das Korpus z e i g t e zudem, daß 
Frauen a l s Sprecherinnen v i e l häufiger zu steigendem F«-Verlauf 
t e n d i e r e n a l s Männer, zumindest b e i W-Verb-Zweit-Fragen. Auch h i e r 
besteht a l s o d i e Möglichkeit u n t e r s c h i e d l i c h e r S p r e c h e r s t r a t e g i e n . 
Ferner muß darauf verwiesen werden, daß dann, wenn der Hauptakzent 
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früh i n der Frageäußerung p l a z i e r t i s t , eher f a l l e n d e r Fo-Verlnuf 
i n der Haup t a k z e n t s i l b e r e a l i s i e r t w i r d . - Nur am Rande s e i darauf 
verwiesen, daß daneben immer noch P l a t z für i n d i v i d u e l l e S t r a t e 
g i e n v e r b l e i b t . So m a r k i e r t e eine unserer Sprecherinnen A s s e r t i v e 
Fragen m i t fallendem F«»-Ver lauf i n der Hauptakzents i lbe ( a l s o 
gegen a l l e b i s h e r erwähnten Tendenzen). Das Mingogramm z e i g t einen 
späten F o - A b f a l l , dessen p e r z e p t i v e Relevanz w i r a l l e r d i n g s noch 
n i c h t e r m i t t e l n konnten. Zu unserem Erstaunen wurden di e s e Äuße
rungen von der Testgruppe zuverlässig a l s Fragen erkannt, a l l e r 
d i n g s i n Natürlichkeitstests z. B. a l s unnatürlich bewertet. Dies 
z e i g t d i e Flexibilität des Systems i n a l l e r D e u t l i c h k e i t , darüber 
hinaus aber auch d i e Zuverlässigkeit der verwendeten T e s t v e r f a h -
r e n , um das nur am Rande anzumerken. 

E i n e noch w i c h t i g e r e R o l l e a l s d i e Richtung des F o-Verlaufs 
i n der Hauptakzentsilbe s p i e l t d i e Tonhöhe am Äußerungsende, nach 
der e n g l i s c h beeinflußten akustisch-phonetischen Terminologie 
OFFSET genannt. A k u s t i s c h gesehen kann man zwei Fälle u n t e r s c h e i 
den: 

- e i n e geringe V a r i a t i o n um einen t i e f e n Wert i n der Nähe der 
i n d i v i d u e l l e n B a s i s l i n i e , und - eine im V e r g l e i c h b r e i t e t e 
Streuung um einen hohen Wert. 

Es kann a l s o i n diesem Zusammenhang nur e i n Merkmal mit zwei Aus
prägungen ( t i e f , hoch) angesetzt werden. Diese beiden Werte s i n d 
zudem eng k o r r e l i e r t mit der Richtung und der Form des F «-Verlaufs 
i n der Gesamtäußerung: 

- hoher OFFSET: er i s t kombiniert mit einem Fo-Anstieg i n der 
Hau p t a k z e n t s i l b e . a l s o mit insgesamt konkavem Verlauf von 
Fo. T e n d e n z i e l l f i n d e t s i c h der hohe Öffset bei Fragen 
( V e r t e i l u n g wie b e i der Richtung des F o-Verlaufs i n der 
H a u p t a k z e n t s i l b e ) , verstärkt b e i Sprecherinnen. 

- t i e f e r OFFSET: er f i n d e t s i c h kombiniert mit F o-Fall i n der 
Ha u p t a k z e n t s i l b e , a l s o mit insgesamt konvexem Fo-Verlauf 
T e n d e n z i e l l i s t er kombiniert mit N i c h t f r a g e n ; bei Fragen 
t r i t t der t i e f e OFFSET nur b e i Sprechern häufiger a u f . 7 

3.3. Tonhöhe am Kußerungsanfang (ONSET) 
über d i e Bedeutung des ONSET-Werts für d i e Satzmodusmarkierung 
konnten w i r auf der B a s i s unserer Korpora keine s i c h e r e n Ergeb
n i s s e für das Deutsche e r m i t t e l n . E r s t e Auswertungen ergaben eine 
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Streuung um einen Mittelwert» wobei keine Beziehung zum Satzmodus
system h e r g e s t e l l t werden konnte. - Im Gegensatz dazu s c h e i n t im 
F i n n i s c h e n der ONSET-Wert eine ähnliche Funktion zu übernehmen wie 
der OFFSET-Wert im Deutschen. Fragen werden h i e r t e n d e n z i e l l mit 
einem hohen ONSET-Wert i n d i z i e t , Nicht-Fragen mit einem t i e f e n 
ONSET-Wert. 

4. Grundsätzliches 
Die Ausgangsannahme, daß I n t o n a t i o n im Satzmodussystem e i n M a r k i e 
rungssystem ohne eigene Bedeutung i s t , ganz so wie etwa d i e Verb
s t e l l u n g , wurde b i s j e t z t i n k e i n e r Weise w i d e r l e g t . Diöse Grund
annahme s t e h t übrigens n i c h t im Widerspruch zu der Annahme, daß z. 
B. d i e Fragestärke d i r e k t durch d i e I n t o n a t i o n angezeigt w i r d . -
A l s Plausibi1itätsgrund für d i e s e Grundannahme kann d i e V a r i a b i l i 
tät der i n t o n a t o r i s c h e n Merkmale b e i den verschiedenen Fragesätzen 
angeführt werden, zusätzlich d i e Möglichkeit zu gruppentypischen 
und i n d i v i d u e l l e n V a r i a t i o n e n . - Ich h a l t e es für keinen Gegenbe
weis zu d i e s e r Annahme, daß i n Grenzfällen, z. B. beim A u s f a l l der 
übrigen Markierungssysteme wie V e r b s t e l l u n g , morphologische Mar
k i e r u n g usw., d i e i n t o n a t o r i s c h e Markierung a l l e i n d i e Modusunter
scheidung gewährleistet (wie z. B. b e i den von uns überwiegend un
te r s u c h t e n i n t o n a t o r i s c h e n Minimalpaaren). G l e i c h e s t r i t t j a auch 
be i den anderen Markierungsebenen auf. - I n t e r e s s a n t e r e r s c h e i n t 
mir d i e F e s t s t e l l u n g , daß das Markierungssystem insgesamt ungemein 
f l e x i b e l i s t , daß es a l s o keineswegs mit f e s t e n Merkmalsmengen a r 
b e i t e t , sondern mit v a r i a b l e n Merkmalsmengen, wobei a l l e r d i n g s 
TRADING RELATIONS zwischen den e i n z e l n e n Merkmalsebenen (auch i n 
nerhalb der Intonation) bestehen. 

Die schon erwähnte Variabilität der Merkmale und Merkmalsmen
gen s c h e i n t mir der e i g e n t l i c h e Kern unserer Untersuchungen zu 
s e i n . Die I n t o n a t i o n u n t e r s c h e i d e t s i c h h i e r i n übrigens keineswegs 
von den übrigen Merkmalsebenen. Die e i n z e l n e n Teilmerkmale können 
r e l a t i v f r e i k o m b i n i e r t werden, so daß Raum für i n d i v i d u e l l e und 
gr u p p e n s p e z i f i s c h e S t r a t e g i e n b l e i b t . " Auffällig i s t a l l e r d i n g s 
auch, daß der Spielraum der Kombinatorik von F a l l zu F a l l u n t e r 
s c h i e d l i c h groß i s t . Insbesondere werden unter f u n k t i o n a l e r B e l a 
stung, z. B. beim A u s f a l l der übrigen Markierungsebenen, p r o t o t y 
pische Merkmale oder Merkmalskombinationen gewählt. Auch das i s t 
e i n z e n t r a l e r Punkt unserer Untersuchungsergebnisse: o f f e n s i c h t -
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l i e h g i b t es Merkmalsausprägungen und Merkmalskombinationen, die 
für einen Satztyp besonders t y p i s c h , " p r o t o t y p i s c h " s i n d , und es 
g i b t andere Merkmale und Merkmalskombinationen, d i e d e u t l i c h weni
ger P r o t o t y p i s c h s i n d , unter bestimmten Umständen aber durchaus 
h i n r e i c h e n d s i n d ( v g l . dazu Oppenrieder 1988a). Zumindest d i e s e s 
E r g e b n i s deutet darauf h i n , daß d i e d e r z e i t üblichen T h e o r i e 
ansätze i n diesem B e r e i c h d i e von uns erhobenen Daten n i c h t dek-
ken, daß man s i c h vielmehr nach anderen Theorietypen umsehen muß, 
um d e r a r t i g e - Daten einigermaßen b e f r i e d i g e n d e r f a s s e n zu können. 

In d i e s e s B i l d paßt d i e F e s t s t e 1lung, 'daß d i e f u n k t i o n a l e Be
l a s t u n g der i n t o n a t o r i s c h e n Merkmale b e i unklaren Satzmoduskate
g o r i e n wie den Exclamativsätzen (und wohl auch den Wunschsätzen) 
d e u t l i c h höher i s t , zumals b e i diesen Satztypen d i e übrigen Merk
male meist echte Teilmengen der Merkmalsausprägungen i n anderen 
Satztypen s i n d . 

Bemerkenswert erscheinen mir zudem noch d i e Unterschiede z w i 
schen a k u s t i s c h e n , p e r z e p t i v e n und " l i n g u i s t i s c h e n " Daten. Die 
Hinweise auf die s e Unterschiede s o l l t e n v e r d e u t l i c h e n , daß d i e von 
uns e n t w i c k e l t e Untersuchungsmethodik n i c h t überflüssig, sondern 
dringend hotwendig i s t , und daß man s i c h n i c h t darauf v e r l a s s e n 
kann, daß eine nur aufgrund von s p r a c h l i c h e n I n t u i t i o n e n entwik-
k e l t e Sprachbeschreibung automatisch p e r z e p t i v r e l e v a n t s e i n 
müsse, da s i e j a auf irgendwie "psychischen" Daten beruhe. 
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ANMERKUNGEN 
Ich danke der Deutschen Forschungsgemeinschaft sowie der S t i f t u n g 
Volkswagenwerk für d i e Unterstützung der h i e r r e f e r i e r t e n 
Untersuchungen. 
1 V g l . dazu d i e A r b e i t e n der Genannten i n Meibauer (Hg.) 

(1987) und i n Altmann (Hg.) (1988). 
2 Ferner wurde von K. N e t t e r eine M a g i s t e r a r b e i t zu den E x c l a -

mativsätzen im Deutschen v o r g e l e g t ; l e i d e r i s t daraus b i s 
j e t z t k e i n e Veröffentlichung hervorgegangen. 

3 Für d i e s e s u n t e r s c h i e d l i c h e V e r h a l t e n können w i r im Augen
b l i c k k e i n e p l a u s i b l e Erklärung anbieten. 

4 Diese T e s t s können h i e r n i c h t d e t a i l l i e r t d a r g e s t e l l t wer
den. I c h verweise auf B a t l i n e r (1988c). 

5 Es s e i wenigstens angemerkt, daß schon der Terminus "Ton" 
denkbar unglücklich gewählt i s t , da damit i . A. e i n l e x i k a 
l i s c h e s Merkmal gemeint i s t ( v g l . "Tonsprachen"). 

6 Zu den D e t a i l s s i e h e B a t l i n e r (1987). 
7 Zum pro g n o s t i s c h e n Wert der Offsethöhe und anderer P a r a 

meter v g l . B a t l i n e r (1988a). 
8 Siehe dazu auch Medin, Douglas L./Borsalou, Lawrence W.(1987): 

C a t e g o r i z a t i o n processes and. c a t e g o r i c a l p e r c e p t i o n . - I n : 
Harnad, Stevan (ed.), C a t e g o r i c a l p e r c e p t i o n . The groundwork 
of C o g n i t i o n (Cambridge etc.:Cambridge U n i v e r s i t y Press 1987), 
PP. 455-490. 
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