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1EinleitungEntstehungsgeschichteDie im folgenden dokumentierten Grammatiken f�ur das Deutsche und das Franz�osischeentstanden am Institut f�ur Maschinelle Sprachverarbeitung der Universit�at Stuttgart, imRahmen des BMFT{F�orderprojekts \Uni�kationsbasierte Maschinelle �Ubersetzung" dereurotra{d Begleitforschung von 1985 bis 1992.Die eurotra{d Begleitforschung, die in Stuttgart, Berlin und Bielefeld angesiedelt war,hatte die Aufgabe zu untersuchen, inwieweit uni�kationsbasierte Grammatiken f�ur dieMaschinelle �Ubersetzung (M�U) eingesetzt werden k�onnen. Im Stuttgarter Projekt wurdedie Lexikalisch Funktionale Grammatik (LFG), im Berliner Projekt dagegen die Genera-lisierte Phrasenstruktur Grammatik (GPSG) als Beschreibungsformalismus gew�ahlt. AlsSprachpaare wurden f�ur Stuttgart Deutsch{Franz�osisch und f�ur Berlin Deutsch{Englischfestgelegt.Durch die Ergebnisse der eurotra{d Begleitforschung sollte die Arbeit der deutschenGruppe des EG{Projektverbunds eurotra unterst�utzt werden, das sich die maschinelle�Ubersetzung zwischen den Sprachen der europ�aischen Gemeinschaft zum Ziel gesetzthatte.1 Aus diesem Grunde wurde { in Anlehnung an die M�U{Konzeption von eurotra{ ein transferbasierter Ansatz gew�ahlt. Der Erfolg der eurotra{d Begleitforschung l�a�tsich unter anderem daran ermessen, da� die Konzeption von eurotra zugunsten einerVariante der in der Begleitforschung entwickelten uni�kationsbasierten Ans�atze ge�andertwurde.In den ersten Projektphasen des Stuttgarter Projekts wurden zun�achst die Grundkom-ponenten des transferbasierten �Ubersetzungssystems charon entwickelt: Parser, Gene-rator und Transferkomponente, sowie prototypische Grammatiken des Deutschen undFranz�osischen. Eine Beschreibung des Parsers �ndet sich in [Eisele/D�orre], zum Genera-tor siehe [Kohl/Momma]. Die Transferkomponente ist in [Heid/Netter/Wedekind] sowie[Kaplan et al.] beschrieben.Der Schwerpunkt der sp�ateren Phasen lag dagegen vorwiegend auf der Weiterentwick-lung der Grammatikfragmente. Ziel war es, durch quali�zierte linguistische Analysen undeine umfassende Datenabdeckung zum einen die Tragweite der �Ubersetzungskonzepti-on zu �uberpr�ufen und zum anderen die Nutzbarkeit der Grammatiken auch nach Endeder Projektlaufzeit zu gew�ahrleisten. Es konnten daher linguistisch quali�zierte Gram-matikfragmente f�ur das Deutsche und Franz�osische entwickelt werden, die einen hohenAbdeckungsgrad erreichen und somit eine der wenigen Implementierungen gro�er Gram-matiken darstellen, die auf einer wohlfundierten linguistischen Theorie beruhen.Ziele der Ver�o�entlichungNeben den durchweg positiv bewerteten Ergebnissen der eurotra{d Begleitforschung imHinblick auf die Maschinelle �Ubersetzung konnte insbesondere hinsichtlich der Gramma-1Zur n�aheren Information zu eurotra siehe die Beitr�age in `Studies in Maschine Translation andNatural Language Processing', Commission of the European Communities. Br�ussel.



2tikentwicklung gezeigt werden, da� die Theorie der Lexikalisch Funktionalen Grammatikzur Implementierung umfangreicher Sprachfragmente in einem komplexen sprachverar-beitenden System geeignet ist.Nicht zuletzt aufgrund des phrasenstrukturbasierten Ansatzes der LFG sind { im Gegen-satz zu prinzipienbasierten Grammatiktheorien wie HPSG (Head Driven Phrase StructureGrammar) und GB (Theory of Government and Binding) { auch bei gro�en Gramma-tikfragmenten relativ gute Laufzeiten zu erzielen. So konnten bei der Entwicklung vonParser und Generator bekannte Algorithmen der Theorie von Parsing und Compilerbaueingesetzt werden, wohingegen alternative e�ziente Verarbeitungsstrategien f�ur prinzipi-enbasierte Formalismen zur Zeit noch Gegenstand der aktuellen Forschung sind.Eine Ver�o�entlichung der entwickelten LFG{Grammatikfragmente erscheint daher { ge-rade im Hinblick auf konkrete Anwendungen in der Maschinellen Sprachverarbeitung {auch zum gegenw�artigen Zeitpunkt noch immer von Interesse.So ist beispielweise aufgrund der modularen Architektur des M�U{Systems die Verwen-dung der erstellten Grammatiken nicht ausschlie�lich auf den Bereich der Maschinellen�Ubersetzung beschr�ankt. Die vorliegenden Grammatiken sind auch von einzelsprachli-chem Interesse und k�onnen in anderen Bereichen der Sprachverarbeitung (wissensbasierteSysteme, Datenbankabfragesysteme, etc.) eingesetzt werden. Da die LFG der Valenzgram-matik nahesteht, k�onnte ihnen z.B. auch ein maschinelles Valenzw�orterbuch angeschlossenwerden.2Die Theorie der Lexikalisch Funktionalen Grammatik stellt { gemeinsam mit der j�unge-ren, prinzipienbasierten Theorie der HPSG { nach wie vor einen der zentralen uni�kati-onsbasierten Grammatikformalismen dar. Intensive Weiterentwicklungen der LFG �ndenderzeit sowohl in Theorie und linguistischer Analyse, als auch im Bereich von Implemen-tierung und Verarbeitungsstrategien (z.B. Einsatz stochastischer Methoden) statt.3 Auchsteht die gegenw�artig intensiv diskutierte Theorie der HPSG der LFG in vielerlei Hinsichtnahe. Beispielsweise �nden sich Ber�uhrungspunkte in der Behandlung von Kontrolle undRaising, der Bindungstheorie, bei der Analyse langer Abh�angigkeiten hinsichtlich des Ver-zichts auf Leerkategorien, sowie in dem stark ausgepr�agten lexikonbasierten Ansatz. Esk�onnen daher zwischen diesen beiden Theorien durchaus gewinnbringende wechselseitigeAnregungen erfolgen.Im gegenw�artigen Forschungskontext, sowie auch im Hinblick auf die \Wiederverwert-barkeit" von Grammatikfragmenten in der Maschinellen Sprachverarbeitung erscheintes daher von Interesse, die Dokumentationen der in der eurotra{d Begleitforschungentwickelten LFG{Grammatiken des Deutschen und des Franz�osischen einer breiteren�O�entlichkeit zur Verf�ugung zu stellen.2In diesem Forschungsbereich ist ein DFG{Projekt \Italienisches Valenzlexikon" am Institut f�ur Ro-manistik der Universit�at Stuttgart sowie dem Institut f�ur �Ubersetzen und Dolmetschen der Universit�atHeidelberg angesiedelt.3Zu erw�ahnen sind unter anderem die folgenden neueren Publikationen: [Dalrymple et al],[Alsina 92], [Alsina 93], [Dalrymple 91], [Dalrymple et al 94], [Dalrymple/Zaenen], [Zaenen/Dalrymple],[Zaenen/Engdahl], etc. Ein reger internationaler Austausch �uber Publikationen und Aktivit�aten im Rah-men der LFG �ndet �uber die Mailing{Liste lfg@list.Stanford.EDU im Internet statt. Hier werden aktuelleInformationen bereitgestellt (LFG{Bibliographie, Implementationen, etc.) und aktuelle Fragen diskutiert.



3Das Maschinelle �Ubersetzungssystem charonDem M�U{System charon liegt eine transferbasierte Konzeption zugrunde. F�ur denTransfer wurde der auf Halvorsen und Kaplan zur�uckgehende Mechanismus der Pro-jektion von f{Strukturen benutzt ([Kaplan et al.]). Dieser Mechanismus erlaubt es, mitHilfe zus�atzlicher Transferannotationen in der Quellsprachengrammatik eine zielsprachli-che f{Struktur aufzubauen, die die Eingabe f�ur den Generator der Zielsprachengrammatikbildet.Aufgrund der �Ubersetzungsrichtung Deutsch{Franz�osisch wurde die deutsche Gramma-tik als Analysegrammatik und die franz�osische Grammatik als Generierungsgrammatikverwendet. Beide Grammatiken werden jedoch { in anderen Anwendungskontexten { alsAnalyse{ oder Generierungsgrammatiken eingesetzt. F�ur den Transfer auf f{Strukturenwurde die deutsche Grammatik durch Transferannotationen (sog. Projektionsgleichun-gen) zum Aufbau der zielsprachlichen f{Struktur angereichert.4 Der Analyse{ und Trans-ferteil sind somit in einen Schritt zusammengefa�t.Der Mechanismus des Transfers auf f{Strukturen soll hier nur kurz anhand eines Beispielsdes sog. strukturgleichen Transfers illustriert werden.Die Transferinformation ist in diesem Fall nahezu ausschlie�lich lexikalisch de�niert. Siegibt an, wie die funktionale Information der Quell{f{Struktur in die Ziel{f{Struktur ab-gebildet wird, d.h. in welche zielsprachlichen Teil{f{Strukturen die einzelnen quellsprach-lichen Teilstrukturen transferiert werden.Betrachtet man die f{Strukturen des deutschen Satzes (1) und seiner franz�osischen �Uber-setzung (2) in Abbildung 1,(1) Hans beantwortet die Frage.(2) Jean r�epond �a la question.26666664SUBJ hPRED Hans iOBJ "PRED FrageSPEC die #PRED beantwortenhSUBJ;OBJifg
37777775 266666664SUBJ hPRED Jean iAOBJ "PRED questionSPEC la #PRED r�epondrehSUBJ;AOBJiff

377777775Abbildung 1: Die f{Strukturen der S�atze (1) und (2)so kann man durch eine Abbildung � von der deutschen f{Struktur fg in die franz�osischef{Struktur ff darstellen, wie die einzelnen Substrukturen der Quell{f{Struktur auf dieentsprechenden Substrukturen der Ziel{f{Struktur abzubilden sind: So wird beispielsweisedas quellsprachliche OBJ die Frage als zielsprachliches AOBJ la question �ubersetzt, infunktionaler Darstellung �(OBJ) = AOBJ, (�(OBJ) PRED) = question, (�(OBJ) SPEC)= la.4Da der Transfer hier nicht im Vordergrund steht, enth�alt die Dokumentation der deutschen Gram-matik jedoch keine Transferannotationen.



4Die Abbildungsfunktion � wird durch ein zus�atzliches \ausgezeichnetes" Merkmal � in dieQuell{f{Struktur eingef�uhrt (siehe Abbildung 2). Der Wert des komplexen �{Attributsbeschreibt dann die (partielle) Ziel{f{Struktur, die dem Generator f�ur die Generierungder franz�osischen �Ubersetzung �ubergeben wird.2666666666666666666664
SUBJ "PRED Hans� hPRED Jean i #OBJ 26664PRED FrageSPEC die� "PRED questionSPEC la # 37775PRED beantwortenhSUBJ;OBJi� 2664SUBJ h iAOBJ h iPRED r�epondrehSUBJ;AOBJi 3775

3777777777777777777775Abbildung 2: Durch Transferinformation angereicherte Quell{f{Struktur f�ur (1)Die Abbildung der Quell{ auf die Ziel{f{Struktur kann nur rekursiv de�niert werden, daf�ur unendlich viele quellsprachliche f{Strukturen zielsprachliche Strukturen zu projizie-ren sind. Die Transferregeln m�ussen daher jeweils (partielle) Abbildungen von partiellenquellsprachlichen in partielle zielsprachliche Strukturen beschreiben.Beispielsweise wird die Abbildung des PRED{Merkmals des Nomens Frage auf die ent-sprechende zielsprachliche Teil{f{Struktur im entsprechenden Lexikoneintrag de�niert:Der PRED{Wert im korrespondierenden �{Attribut wird de�niert durch die funktionaleGleichung (" � PRED) = question.(" PRED) = Frage(" � PRED) = questionDie partiellen �{Strukturen, die so f�ur die Nominalphrasen erzeugt werden, werden durchdie Transfergleichungen im Lexikoneintrag des Verbs auf die korrespondierenden gramma-tischen Funktionen des zielsprachlichen Verbs abgebildet: der durch den Lexikoneintragdes Nomens eingef�uhrte partielle �{Wert im quellsprachlichen Subjekt (" SUBJ �) wirdde�niert als der Wert der zielsprachlichen SUBJektfunktion (" � SUBJ).In gleicher Weise wird der Funktionswechsel zwischen einem OBJ in der deutschen Quell{und einem korrespondierenden AOBJ in der franz�osischen Ziel{f{Struktur durch Transfer-gleichungen im Lexikoneintrag des Verbs de�niert: Die in der OBJektfunktion des Verbseingef�uhrte �{Struktur (" OBJ �) wird gleichgesetzt mit dem Wert der Funktion AOBJin der zielsprachlichen �{Struktur des Verbs (" � AOBJ).(" PRED) = beantworten h SUBJ, OBJ i(" � PRED) = r�epondre h SUBJ, AOBJ i(" SUBJ �) = (" � SUBJ)(" OBJ �) = (" � AOBJ)



5Die Au�osung der funktionalen Gleichungen der so durch Transfergleichungen angerei-cherten deutschen Analysegrammatik ergibt die f{Struktur in Abbildung 2. Der Wertdes Attributs � repr�asentiert eine partielle Struktur f�ur die franz�osische �Ubersetzung unddient als Eingabe f�ur den Generator. Dieser erzeugt daraus durch die franz�osische Gram-matik den franz�osischen Satz (2).Das deutsche und das franz�osische FragmentF�ur die Fragmententwicklung der deutschen und der franz�osischen Grammatik, ebensowie f�ur die Entwicklung des Transfers war urspr�unglich ein Korpus vorgegeben, das vonden beiden Grammatiken abgedeckt werden sollte. Es handelte sich um administrativeTexte der europ�aischen Gemeinschaft. Das Lexikon enth�alt daher vor allem Lexeme ausdiesem Fachbereich. In sp�ateren Projektphasen wurde die Grammatikentwicklung �uberdieses Korpus hinaus vorangetrieben mit dem Ziel, eine allgemeine, m�oglichst gro�e Da-tenabdeckung zu erreichen.Die beiden Grammatiken sind somit nicht nur im Hinblick auf den einheitlichen zugrun-deliegenden Formalismus der LFG und die allgemeine Zielsetzung einer breiten Datenab-deckung bei fundierter linguistischer Analyse direkt aufeinander bezogen. Durch die Kon-zentration auf ein gemeinsames Korpus und die Einbindung in ein �Ubersetzungssystemstellen die beiden Grammatiken zwei sich in gro�en Teilen deckende Implementierungenvon umfangreichen Sprachfragmenten dar.In die Grammatikbeschreibungen wurden in unterschiedlichem Ausma� Einsichten ausder GB{Forschung einbezogen. Dies ist unter anderem auf den unmittelbaren Einu� desin Stuttgart und T�ubingen angesiedelten Sonderforschungsbereichs \SprachtheoretischeGrundlagen f�ur die Maschinelle Sprachverarbeitung" (SFB 340) zur�uckzuf�uhren, mit demein reger Austausch bestand und auf den viele Anregungen zur�uckgehen. Da ein gro�erAnteil der Forschung des SFB 340 im Bereich der GB{Theorie angesiedelt ist, und dieseim allgemeinen Forschungskontext einen bedeutenden Einu� nimmt, �nden sich in denDokumentationen h�au�g Verweise auf verwandte Arbeiten im Rahmen der GB.Ein�usse der GB{Theorie auf die Grammatikbeschreibung betre�en in der deutschenGrammatik vor allem den Einbau funktionaler Kategorien. Damit verbunden sind einer-seits neue Erkenntnisse zur Satzstruktur (siehe [Haider 93]) und zur Struktur des deut-schen Mittelfelds (siehe [Frey/Tappe]) und andererseits die Einf�uhrung der DP (siehe[Abney]). Dem Einu� der GB{Theorie folgend werden funktionale Kategorien inzwischenauch in Arbeiten zur deutschen Syntax in HPSG eingesetzt (siehe [Netter], [Frank 94]).Aufgrund dieser Arbeiten der GB{Theorie wurde etwa in der Mitte der Projektlaufzeit ei-ne weitreichende Umstrukturierung der deutschen Grammatik vorgenommen. Ziel war esinsbesondere, weitgehend generalisierende Grammatikregeln zu entwickeln, anstelle vonkonstruktionsspezi�schen Regeln { so wurden urspr�unglich unabh�angige Satzstrukturre-geln f�ur Verb{zweit{ und Verb{letzt{S�atze de�niert. Dar�uberhinaus war die urspr�ung-liche Version der deutschen Grammatik aus E�zienzgr�unden stark auf die Bed�urfnisseeiner Analysegrammatik zugeschnitten. Auch f�ur den Einsatz der deutschen Gramma-tik als Generierungsgrammatik erwies sich eine st�arker generalisierte Sprachbeschreibung



6als vorteilhaft. Insgesamt ist die deutsche Grammatik bedingt durch den Proze� der Um-strukturierung etwas weniger umfangreich als das franz�osische Fragment, sie erfa�t jedoch{ gerade im Sinne einer generalisierenden Strukturbeschreibung { alle zentralen Bereicheder deutschen Syntax.Die franz�osische Grammatik folgt insgesamt st�arker den Grundprinzipien der LFG. Aufdie Einf�uhrung funktionaler Konzepte wurde daher verzichtet. Dennoch wurden auchhier { insbesondere f�ur die Analyse der einfachen und komplexen Inversion, sowie f�ur dieAnalyse von Clitisierung und Partizipialkongruenz { aktuelle Analysen der GB{Theorieber�ucksichtigt. Die Analyse der einfachen und komplexen Inversion orientiert sich anden Arbeiten von [Rizzi/Roberts], die Analyse von Clitisierung und Partizipialkongruenzwurde dagegen in kritischer Auseinandersetzung u.a. mit der GB{Analyse in [Kayne 89a]durch eine st�arker lexikalisch orientierte Analyse im Sinne der LFG alternativ entwickelt(siehe auch [Frank 90], [Frank 91]). Die franz�osische Grammtik wurde w�ahrend der gesam-ten Projektlaufzeit kontinuierlich weiterentwickelt, wodurch insgesamt eine umfangreicheDatenabdeckung erreicht werden konnte.Bei den beiden Grammatiken handelt es sich somit um ein Beispiel umfangreicher, theore-tisch fundierter Grammatikentwicklung im Rahmen der Lexikalisch Funktionalen Gram-matik, exempli�ziert an zwei verschiedenen Sprachen mit ihren jeweiligen sprachspezi�-schen Besonderheiten. Hierdurch bedingt unterscheiden sich die grammatischen Beschrei-bungen in einigen Aspekten, die im folgenden anhand einiger zentraler Beispiele illustriertwerden.Die Selektion von Komplements�atzen wird in der deutschen Grammatik de�niert durchdas Merkmal CTYPE = v2/v�n, das die Selektion des Satztyps des eingebetteten Satzessteuert, sowie durch das Merkmal WH = +/� zur Selektion des Komplementierers ob vs.da�. Im Franz�osischen dagegen wird das Merkmal CTYPE = dekl/interr zur Distinkti-on der Verbstellung bei Inversionsstrukturen im Matrixsatz eingesetzt. Da im Gegensatzzum Deutschen neben der Selektion des Komplementierers que oder si im eingebetteten�niten Komplementsatz auch die Selektion des Komplementierers im in�niten Komple-mentsatz { de, �a oder Nullkomplementierer { zu erfassen ist, wurde im Franz�osischendie Selektion des Komplementierers durch das Merkmal COMPL FORM mit den Wertenque/si/de/�a/null de�niert. Weiterhin wird in der franz�osischen Grammatik zur Modusse-lektion �niter Komplements�atze in Abh�angigkeit von Negation und Topikalisierung dasMerkmal MODE = indic/subj eingesetzt.Auch zur Analyse der Verbstellung wurden in den beiden Grammatiken unterschiedlicheMechanismen entwickelt. In der deutschen Grammatik wird im Verb{zweit{Satz die Basis-position des �niten Verbs durch eine Spur repr�asentiert. In der franz�osischen Grammatikwird zur Analyse der Kopfbewegung des Verbs in Inversionsstrukturen die Verbkategoriein der kanonischen Position des Matrixsatzes als optional de�niert.Bedingt durch die sprachspezi�schen Unterschiede der Wortstellungsregularit�aten weisendie Grammatiken auch Unterschiede hinsichtlich der Strukturierung der Phrasenstruktur-regeln auf: W�ahrend die deutsche Grammatik durch den Einu� der GB{Theorie bin�arverzweigende Regeln verwendet, werden im Franz�osischen keine strikt bin�ar verzweigen-den Phrasenstrukturregeln angenommen. F�ur die Annahme einer acheren c{Strukturspricht im Franz�osischen insbesondere die rigide Wortstellung in Verbal{ und Nominal-phrase. F�ur spezi�sche Apekte der franz�osischen Syntax die eine st�arkere Strukturierung



7der c{Struktur erfordern, wie z.B. die Syntax der Komparation und Subkategorisierungvon Komplementen in der AP, sowie die Stellung von Negation und Clitics im Matrix{ undeingebetteten Satz und in Inversionsstrukturen wurden die Phrasenstrukturregeln auchin der franz�osischen Grammatik in Anlehnung an die X{bar{Theorie der GB strukturiert.Neben den Phrasenstrukturregeln kommt in der LFG den Merkmalen der f{Struktur einebesondere Bedeutung zu. Auch hier ergeben sich aufgrund sprachspezi�scher Ph�anomeneeinige Unterschiede. So wird die Stellung attributiver Adjektive im Franz�osischen �uberdas Merkmal POS = pre/post gesteuert, die Adjektivexion im Deutschen �uber das Merk-mal AIC (Adjective Inection Class) = w (weak)/s (strong). Weitere sprachspezi�scheMerkmale betre�en morpho{syntaktische bzw. morpho{phonologische Eigenschaften.5 Inder deutschen Grammatik werden beispielsweise Verben, deren Pr�a�x bei Verb{zweit{Bewegung vom Verb abgetrennt wird, mit dem Merkmal VERBTYPE = partikelverbausgezeichnet (Weil die Firma die Waren anbietet. vs. Die Firma bietet die Waren an.).In der franz�osischen Grammatik markiert das Merkmal AUSL = kons/voc den konsonan-tischen vs. vokalischen Auslaut des Verbs. Durch dieses Merkmal wird der Einschub desBindungs{t bei Clitisierung des Subjektpronomens in einfacher bzw. komplexer Inversiongesteuert (Est-elle venue? vs. Pourquoi l'�etat contrôle-t-il les entreprises?).Schlie�lich �nden sich in den beiden Grammatiken auch Merkmale, f�ur die eine einheitli-che Namensgebung m�oglich gewesen w�are, die aber { teilweise aufgrund unterschiedlicherEntwicklungszeiten, teilweise bedingt durch pers�onliche Pr�aferenzen { nicht erfolgt ist.Die erfolgreiche De�nition des Transfers auf f{Strukturen hat jedoch gezeigt, da� dieseunterschiedlichen Merkmale problemlos aufeinander abgebildet werden k�onnen.Ph�anomenabdeckungDie folgende Aufstellung gibt eine �Ubersicht �uber die in den beiden Grammatikfragmentenabgedeckten Ph�anomenbereiche in ihren jeweiligen sprachspezi�schen Ausformungen.1. Matrixs�atze{ Deklarativs�atze{ Frages�atze2. Subordinierte S�atze{ �nite und in�nite Komplements�atze{ �nite und in�nite Adverbials�atze{ Relativs�atze3. Topikalisierung4. Extraposition5. Auxiliarkonstruktionen und sonstige koh�arente Strukturen (Modalverben und Rai-singverben) und inkoh�arente Konstruktionen5Die Kodierung morphologischer Merkmale durch f{strukturelle Merkmale ist bedingt durch das Feh-len einer unabh�angigen Morphologiekomponente im charon{System.



8 6. Verbtypen und Diathesen{ intransitive, transitive, ditransitive Verben, Verben mit Pr�apositionalobjekt{ Auxiliarselektion{ Passivierung{ Reexivkonstruktionen7. Pr�apositionalphrasen{ Pr�apositionalobjekte{ Adjunkte8. Nominalphrasensyntax{ Genitivattribute{ Partitivkonstruktionen{ enge und lockere Apposition9. Adjektivphrasensyntax{ attributive Adjektive{ Subkategorisierung von Komplementen{ AdjektivkomparationDie deutsche Grammatik behandelt sprachbedingt dar�uber hinaus:{ verschiedene Arten der VP-Topikalisierung{ Verbalkomplex und Verbanhebung{ Analyse der Verb{zweit{S�atze als Matrixs�atze und als eingebette S�atze{ pr�anominale Genitive{ extraponierte Relativs�atzeAls sprachspezi�sche Ph�anomene des Franz�osischen sind zu nennen:{ Clitisierung{ Stellung der Negation{ Partizipialkongruenz{ Gebrauch des Subjonctif{ Stellung der Adverbien{ Stellung des AdjektivsImplementierungLFG{Implementierungen haben am Institut f�ur Maschinelle Sprachverarbeitung schoneine lange Tradition. Bereits Anfang der achziger Jahre entstand ein LFG{System, das zum Aufbau von Diskursrepr�asentationsstrukturen eingesetzt wurde (sie-he [Frey/Reyle/Rohrer]). In der Folge wurden zwei LFG{Parser entwickelt: ein in Pro-log implementierter Top{down{Parser von [Eisele/D�orre], und ein Tomita{Parser von[Eisele/Schimpf]. Der Generator{Compiler wurde in C{ und Quintus{Prolog implemen-tiert [Kohl/Momma] und f�ur die Anforderungen der Generierung aus unterspezi�ziertenStrukturen weiterentwickelt.



9Die deutsche Grammatik wurde urspr�unglich durch den Top{down{Parser verarbeitet.Dies erforderte einige Kompromisse in der Grammatikschreibung, da in dieser Implemen-tierung keine (indirekte) Linksrekursion m�oglich ist. F�ur die zahlreichen Konstruktionendes Deutschen die Linksrekursion aufweisen (pr�anominaler Genitiv, Topikalisierung vonS�atzen, VP{Einbettung, etc.) mu�ten daher zun�achst alternative L�osungen entwickeltwerden. Diese Einschr�ankung bestand nicht f�ur den bottom{up Tomita{Parser.Durch die `Grammar Writer`s Workbench' von Xerox [Kaplan/Maxwell 93] wurde demInstitut f�ur Maschinelle Sprachverarbeitung ein System zur Verf�ugung gestellt, das durchseine komfortable Entwicklungsober�ache die Grammatikentwicklung sehr erleichtert. Diedeutsche Grammatik wurde deshalb in diesem System weiterentwickelt. Auch die franz�osi-sche Grammatik wurde in das Xerox{System portiert.Aufgrund der Weiterentwicklung der deutschen Grammatik im Xerox{System entspre-chen die Phrasenstrukturregeln und Lexikoneintr�age in der Dokumentation der deutschenGrammatik der im Xerox{System vorgegebenen Syntax. Die Eintr�age, Phrasenstrukturre-geln und f{Strukturen sind diesem System direkt entnommen.6 Die franz�osische Gramma-tik folgt dagegen der Notationsweise des LFG{Formalismus, wie sie in [Bresnan/Kaplan]eingef�uhrt wurde und vom Generator des charon{Systems verarbeitet wird.Schlie�lich wurden f�ur die Entwicklung eines umfangreichen Lexikons parametrisierteTemplates zur Verf�ugung gestellt, die die Erstellung der Grammatikfragmente vor allemmit zunehmender Gr�o�e der Fragmente erheblich erleichterten. Auf Templatede�nitio-nen wird in der franz�osischen Grammatik zum Teil Bezug genommen. F�ur die deutscheGrammatik wurden Templates bereits in einer fr�uhen Phase von Klaus Netter de�niert.Diese konnten aber aufgrund der Umstrukturierung der Grammatik nicht mehr eingesetztwerden. F�ur die Zwecke der Dokumentation wurde auf die Entwicklung von Templatesvorerst verzichtet. F�ur die Weiterentwicklung der deutschen Grammatik ist der Einsatzvon Templates jedoch geplant.Schlu�bemerkungenAn der Entwicklung der deutschen Grammatik haben Klaus Netter, Thilo Tappe, ThierryDeclerck und Judith Berman gearbeitet. Da eine Weiterentwicklung der deutschen Gram-matik geplant ist, �nden sich in der Dokumentation teilweise Verweise auf dieses Vorha-ben.An der Entwicklung der franz�osischen Grammatik waren Ursula K�archer{Momma undAnette Frank beteiligt. Grundlegende Vorarbeiten wurden von Sibylle Scheub geleistet.Wesentliche Anregungen wurden von Klaus Netter eingebracht.Besonderen Dank richten wir an Dieter Kohl, der uns bez�uglich Implementierungsfragenstets behilich war, Thierry Declerck, der uns bei der Erstellung des Druckmanuskriptsunterst�utzte, sowie an Prof. Dr. Christian Rohrer, der als Projektleiter �uber viele Jahrehinweg die Entwicklung des transferbasierten �Ubersetzungsansatzes betreut hat und sichauch den Fragen der Grammatikentwicklung intensiv gewidmet hat.6Eine Erkl�arung der in der Grammar Writer's Workbench verwendeten Notation �ndet sich im An-hang der Dokumentation der deutschen Grammatik | sofern sie von der Notation in [Bresnan/Kaplan]abweicht.
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111 Theoretische Grundlagen und MotivationZiel war es, eine Grammatik zu schreiben, die die wichtigsten syntaktischen Ph�anomenedes Deutschen abdeckt. Der Schwerpunkt lag insbesondere darauf, die grammatischenStrukturen durch eine linguistisch fundierte Analyse zu erfassen. Das Lexikon ist eherklein gehalten, enth�alt aber exemplarisch Eintr�age f�ur alle behandelten Ph�anomene.Die vorliegende Dokumentation der Grammatik ist haupts�achlich aus linguistischer Sichtgeschrieben.Der c-Struktur wurde, anlehnend an die GB-Theorie, eine gro�e Bedeutung zugespro-chen. Das in GB erarbeitete X-bar-Schema, speziell die Integration funktionaler Katego-rien wurde hier weitgehend �ubernommen. Die funktionalen Kategorien erlauben es, allePhrasen identisch als endozentrische Phrasen (d.h. als Projektionen eines Kopfelements)aufzubauen. Die Anzahl der Phrasenstrukturregeln kann gering gehalten werden, und esist m�oglich, generalisierende Regeln zu formulieren. Die hier dokumentierte Grammatikist somit u.a. als ein Versuch zu verstehen, die in der GB-Theorie entwickelten Phrasen-strukturen mit dem LFG-Formalismus zu vereinbaren.Es mag verwundern, bzw. es mag �uber�ussig erscheinen, der c-Struktur in LFG eine solchgro�e Bedeutung zuzuschreiben, da doch Generalisierungen und auch Semantikkonstruk-tionen auf der f-Struktur ausgedr�uckt werden bzw. auf ihr operieren. Da sich die f-Strukturaber aus der annotierten c-Struktur aufbaut, scheint es durchaus gerechtfertigt bzw. so-gar erforderlich zu sein, den Aufbau der Phrasenstrukturen ad�aquat zu erfassen, um dien�otige Information auf der f-Struktur zur Verf�ugung zu stellen. So ist es z.B. bei einerDP-Analyse, da der Determiner der Kopf der Phrase ist, m�oglich, auf De�nitheits- bzw.Inde�nitheitsmerkmale der DP unmittelbar zuzugreifen und somit De�nitheitse�ektengerecht zu werden.1.1 Die Struktur des SatzesVor der Einf�uhrung der funktionalen Kategorien wurde der Satz, im Gegensatz zu denanderen Phrasen, als exozentrische Phrase behandelt. Der Satzknoten verzweigte in eineNominal- und eine Verbalphrase.
VPNP

SDie funktionalen Kategorien erm�oglichen es nun, auch die sententiellen Phrasen als en-dozentrische Phrasen zu analysieren und in das X-bar Schema zu integrieren, nach demdie Phrasen wie folgt aufgebaut sind:
ZPX

X’YP

XP



12Jede Phrase hat einen Kopf X, der zusammen mit dem Komplement die n�achsth�ohereKategorie, d.h. X' bildet. X' verbindet sich mit dem Spezi�kator zur maximalen PhraseXP.Die Unterscheidung zwischen funktionalen und lexikalischen Kategorien steht in Bezie-hung zur traditionellen Di�erenzierung von Funktions- und Inhaltsw�ortern. FunktionaleKategorien zeichnen sich dadurch aus, da� sie, im Gegensatz zu den lexikalischen Kate-gorien, eine geschlossene Klasse bilden, ihr Inventar nicht beliebig erweiterbar ist, undda� sie keinen spezi�schen semantischen Gehalt aufweisen. Die Merkmale der funktio-nalen Kategorien k�onnen u.U. auch durch eine phonetisch leere Kategorie repr�asentiertsein. Wie die lexikalischen Kategorien selegieren auch die funktionalen Kategorien einKomplement; jedoch grunds�atzlich nur eines und dar�uberhinaus stets ein spezielles. DieAnzahl der in der Literatur angenommenen funktionalen Kategorien variiert. Die hierdokumentierte Grammatik beschr�ankt sich auf die Integration der funktionalen Kate-gorien C und D. Auf die Kategorie I als eigenst�andiger Kopf wurde verzichtet, da ihreExistenz im Deutschen umstritten ist. Der Kopf dieser Phrase ist, im Gegensatz zum Eng-lischen, lexikalisch nie realisiert.1 Es wird stattdessen angenommen, da� die Merkmale,die �ublicherweise am I-Kopf lokalisiert sind, n�amlich Tempus und Kongruenz, am funktio-nal markierten lexikalischen Kopf V verankert sind und zusammen mit den lexikalischenMerkmalen projiziert werden.Sententielle Phrasen werden als maximale Projektionen der funktionalen Kategorie C ana-lysiert. Der funktional markierte Kopf C selegiert ein Komplement, und zwar eine VP.Die maximale sententielle Projektion CP umfa�t sowohl die Struktur eines Matrixsat-zes als auch die eines subordinierten Satzes. Die Unterscheidung zwischen Matrixs�atzenund subordinierten S�atzen2 als S bzw. S' ist somit hinf�allig. Der Kopf der Phrase Cerf�ahrt je nach Satztyp unterschiedliche Besetzungen. Bei V-Letzt-S�atzen ist die funktio-nale Kopfposition C durch einen lexikalischen oder leeren Complementizer gef�ullt, der dasKomplement FCOMP (Komplement eines funktionalen Kopfes) lizenziert. Bei V2- oderV1-S�atzen wird angenommen, da� das �nite Verb von seiner Grundposition innerhalb derVP in die funktionale Kopfposition C bewegt wird. Somit werden der Complementizerund das �nite Verb an derselben strukturellen Position abgeleitet. Die Spezi�katorpositi-on CP-SPEC steht je nach Satztyp f�ur wh-Elemente bzw. andere topikalisierte Phrasenzur Verf�ugung.

1Argumente gegen die Annahme einer IP im Deutschen siehe [Haider 93].2Siehe [Bresnan].



13Diese Analyse erlaubt es, alle Satztypen in einer einzigen Struktur zu erfassen:
VPC

C’(SPEC)

CP

Die generative Satzanalyse l�a�t sich problemlos mit der traditionellen Feldertheorie ver-einbaren:a) Die maximale Projektion an der optionalen CP-SPEC-Position entspricht dem vor-feldf�ullenden Element.b) Der funktionale Kopf der Phrase ist mit dem klammerer�o�nenden Element gleich-zusetzen.c) Der Rest des Satzes, der als VP kategorisiert ist, umfa�t das Mittelfeld, das klam-merschlie�ende Element und das Nachfeld.Ein weiterer Vorteil der Integration von funktionalen Kategorien ist, da� nun klar zwi-schen X0 und Xmax-Kategorien unterschieden werden kann. X0-Kategorien sind K�opfe,Xmax-Kategorien sind Komplemente, Spezi�katoren oder Modi�katoren zu diesen K�opfen.Weitere theoretische Annahmen zur Satzstruktur:� Es wird mit [Haider 93] davon ausgegangen, da� das Verb in seiner Grundpositioninnerhalb der VP durch einen funktionalen Kopf lizenziert werden mu�. Kann keinfunktionaler Kopf identi�ziert werden, der das funktional markierte Komplementselegiert, so tritt das Verb selbst an die funktionale Kopfposition C. Die Grammatikenth�alt somit Verbbewegung. Aufgrund dessen bleibt das Prinzip der endozentri-schen Phrasen auch im V2-Satz gew�ahrleistet. Jede Phrase hat einen Kopf | alsoauch die VP eines V2-Satzes, der in diesem Fall durch die Verbspur repr�asentiertist. Auf Phrasenbewegung (A und A'-Bewegung) wurde jedoch vorerst verzichtet.



14 � Die Annahme, da� das �nite Verb in V2-S�atzen und der Complementizer an dersel-ben strukturellen Position stehen, ist u.a. dadurch motiviert, da� C und V komple-ment�ar verteilt sind, direkt nach dem Complementizer und direkt nach dem �nitenVerb die Wackernagelposition folgt, und sowohl die Fokussierung des Complemen-tizers als auch die Fokussierung des �niten Verbs den Verumfokus3 zur Folge hat.� Da wh-Phrasen maximale Projektionen sind, und sie in manchen Dialekten auchmit Complementizern kompatibel sind, wird angenommen, da� wh-Phrasen nichtdie Kopfposition, sondern die CP-SPEC-Position besetzen. Der bei dieser Analyseben�otigte leere Kopf C subkategorisiert seinerseits ein funktionales Komplement undsteuert die Finitheitsmerkmale des Verbs (zur Diskussion der strukturellen Positionder wh-Elemente vgl. [Grewendorf, S.208 �.]).� Anhand der syntaktischen Eigenschaften von inkoh�arenten In�nitiven l�a�t sichnachweisen, da� sich diese wie S�atze verhalten und dementsprechend als CP zukategorisieren sind. So sind sie z.B., im Gegensatz zu koh�arent konstruierten In�ni-tiven, extraponierbar und die verbalen Elemente sind durch Adverbien trennbar.Inkoh�arente In�nitive(3) Weil sie versprach, die Grammatik zu dokumentieren.(4) Weil sie die Grammatik zu dokumentieren immer versprochen hat.Koh�arente In�nitive(5)*Weil sie schien, die Grammatik zu dokumentieren.(6)*Weil sie die Grammatik zu dokumentieren immer schien.Komplementin�nitive weisen einen leeren Kopf C auf, der die In�nitheitsmerkmaledes Verbs steuert.� Adverbiale In�nitive werden durch die `In�nitivpartikel' wie z.B. `um', `ohne', `an-statt' eingeleitet, die hier als Complementizer analysiert werden. Die h�au�g vorge-schlagene Analyse, die In�nitivpartikel als Pr�aposition zu analysieren, die eine CPsubkategorisiert, wurde hier nicht �ubernommen. (Zum Status der In�nitivpartikelvgl. [Eisenberg, S.391 �.], [Stechow/Sternefeld, S.380 f.])� Es wird mit [Frey/Tappe] davon ausgegangen, da� Argumente und Adjunkte linksan die VP adjungiert sind. �Uber Basispositionen der Argumente und Adjunktewerden in der Grammatik keine Aussagen gemacht. Extraponierte S�atze werden alsrechts an die VP adjungiert analysiert.4� Der Verbalkomplex besteht aus dem �niten Verb und optional einem oder mehre-ren in�niten Verben. Diese bilden eine feste Einheit, die i.d.R. nicht durch andereElemente getrennt werden d�urfen. Ist die VP jedoch topikalisiert, so k�onnen sowohldie in�niten verbalen Bestandteile als auch das Vollverb mit einem oder mehrerenseiner Argumente eine Konstituente bilden. Es wird daher davon ausgegangen, da�die topikalisierte VP einen anderen Status hat als die VP in ihrer Basisposition.3Siehe [H�ohle].4Ein Argument gegen die h�au�g vertretene Au�assung, da� extraponierte S�atze an IP adjungiert sind,nennt [Haider 90], indem er zeigt, da� diese mit topikalisierten Verbalphrasen auftreten k�onnen.



151.2 Die Struktur der Nominalphrase
......

NPD

D’(SPEC)

DP

Die Nominalphrase wurde nach [Abney] als Determinerphrase analysiert. Der Determi-ner fungiert als funktionaler Kopf der Phrase, der als Komplement eine NP selegiert.Motivation und Vorteile der DP-Analyse:� Im Deutschen sind am Nomen selbst fast keine grammatischen Merkmale realisiert,sondern vielmehr am Determiner. Somit ist der Determiner als Sitz der grammati-schen Merkmale ausschlaggebend f�ur die nominale Flexion innerhalb der DP.� Die De�nitheitsmerkmale der Phrase sind grunds�atzlich am Kopf der Phrase ver-ankert, egal ob der Determiner lexikalisch realisiert ist oder nicht.� Die Adjektivexion kann auch bei artikellosen Nominalphrasen vom Kopf der Phra-se aus gesteuert werden.� Im Gegensatz zur traditionellen NP-Analyse kann die DP-Analyse dem Auftreteneiner Phrase vor dem Determiner z.B. `so eine Entwicklung', `so manches Unter-nehmen', `dem Hans sein Haus' gerecht werden.� Die Nominalphrase kann somit parallel zu den anderen funktional markierten Phra-sen analysiert werden.1.3 Syntaktische FunktionenIn der LFG-Theorie werden die syntaktischen Funktionen als atomare Werte eingef�uhrt.Anhand von Tests, die in der beschreibenden Syntax angewandt werden, kann gezeigtwerden, da� sich die in der LFG postulierten Funktionen XCOMP (f�ur in�nite S�atze)und COMP (f�ur �nite S�atze) nicht ohne weiteres rechtfertigen lassen. Im folgenden sollgezeigt werden, da� �nite und in�nite S�atze nicht in von DPen und PPen unterschiedenenFunktionen auftreten, sondern ebenso als Subjekt, Objekt oder Adverbial fungieren, wiez.B.:(7) Das Geschenk freut mich. | DP in der Funktion Subjekt(8) Da� du gekommen bist, freut mich. | Finite CP in der Funktion Subjekt(9) Ich verga� die Nachricht. | DP in der Funktion Objekt(10) Ich verga�, die Nachricht mitzuteilen. | In�nite CP in der Funktion Objekt



16Die Funktion einer Phrase l�a�t sich u.a. durch folgende Tests ermitteln:� Gleiche Kategorien in verschiedenen Funktionen werden durch unterschiedliche Pro-nomina substituiert/erfragt:Beispiel: PP in der Funktion Pr�apositionalobjekt vs. Adverbial(11) Er wartet [PPauf dem Bahnhof] [PP auf ihre Ankunft].(12) Er wartet [dort] [darauf].(13) [Wo] wartet er [worauf]?� Verschiedene Kategorien in gleichen Funktionen werden durch dasselbe Pronomensubstituiert/erfragt.Beispiel: DP/CP in der Funktion Akkusativobjekt(14) Anna wei� [NP das Ergebnis].(15) Anna wei�, [CP wie das Ergebnis lautet].(16) [Was] wei� Anna?(17) Anna wei� [es].Subordinierte S�atze werden hingegen durch unterschiedliche Pronomina erfragt:(18) [CP Da� sie gekommen ist], freut ihn.(19) [Was] freut ihn?(20) Er war sich bewu�t, [CP da� er sie entt�auscht hatte].(21) [Wessen] war er sich bewu�t?(22) Er hat daran gezweifelt, [CP da� er sie wiedersehen w�urde].(23) [Woran] hat er gezweifelt?Subordinierte S�atze treten demnach in verschiedenen Funktionen auf.� Koordination unterschiedlicher Kategorien ist m�oglich, Koordination unterschiedli-cher Funktionen nicht:(24) Er fragte mich nach der Uhrzeit und wie lange man noch bis zum Gipfelbrauche.Koordiniert sind eine PP und ein wh-Satz. Beide stehen in der Funktion Pr�aposi-tionalobjekt.(25) Die Ergebnisse der Sitzung und ob ihr eine L�osung gefunden habt, interessiertmicht nicht.Koordiniert sind eine DP und ein Konjunktionalsatz in der Funktion Subjekt.Finite und in�nite Komplements�atze haben keine gemeinsame Funktion COMP bzw.XCOMP, sondern treten je nach Subkategorisierungsrahmen des Verbs in unterschiedli-chen Funktionen auf. Es wird daher davon ausgegangen, da� subordinierte �nite und in�-nite S�atze in den Funktionen Subjekt, Objekt, Adjunkt auftreten. Die Funktion XCOMPund COMP wurden somit nicht in die Grammatik integriert.



172 Syntax der sententiellen PhrasenDer strukturelle Aufbau der Phrasen basiert auf den theoretischen Vor�uberlegungen imvorhergehenden Abschnitt. Sententielle Phrasen werden demgem�a� als maximale Projek-tionen des funktionalen Kopfes C, also als Complementizer-Phrasen analysiert.Die Dokumentation der Regeln folgt dem topologischen Aufbau eines deutschen Satzes,wobei der Matrixsatz und der subordinierte Satz getrennt besprochen werden.12.1 Der Aufbau eines einfachen V2/V1-MatrixsatzesStruktur�ubersicht:

e(PA)

V0

V

V

(V’)

(V’)

VPZP

VP

VP1

VP2

V

C

C’ZP

CP

Matrixs�atze treten als V2- (Deklarativ- und Interrogativs�azte) und V1-S�atze (Interroga-tivs�atze) auf.(1) Die Firma kauft die Waren.(2) Was kauft die Firma?(3) Kauft die Firma die Waren?Das Startsymbol `Root' expandiert in die Kategorie CP. �Uber Merkmale ist festgelegt,da� es sich bei einem Matrixsatz stets um einen �niten Satz handelt (" C-HEAD FINIT)= +, bei dem das Verb an der V2-Position steht (" C-HEAD CTYPE) = v2.2
1Zur �Ubersicht sind im Anhang alle Grammatikregeln in alphabetischer Reihenfolge nochmalsaufgelistet.2Beim V1-Satz ist das Vorfeld unbesetzt. Das Verb wird jedoch an derselben strukturellen Positionabgeleitet wie beim V2-Satz. V2- und V1-Satz erhalten dementsprechend beide das Merkmal `C-HEADCTYPE= v2'.



182.1.1 Das VorfeldBei V2-S�atzen mu� die Position vor dem �niten Verb, also die CP-SPEC-Position, durcheine einzige, beliebige maximale Phrase besetzt sein.Der Deklarativsatz:Das vorfeldf�ullende Element des deklarativen V2-Satzes ist durch die Variable ZP re-pr�asentiert, welche eine Expansion in eine DP, PP, AP oder AdvP erlaubt (Zur Ex-pansion der Variablen ZP siehe Abschnitt 2.1.3.1).3 Das Feature C-HEAD WH an derC'-Projektion steuert die Instantiierung des Satztyps. Sein Wert ist beim Deklarativsatzauf `-' gesetzt.
Der Interrogativsatz:Bei V2-Interrogativs�atzen steht im Vorfeld ein wh-Element (siehe auch Abschnitt 2.3.1.1).Bei V1-Interrogativs�atzen bleibt das Vorfeld unbesetzt. Die Variable WP, die in die ver-schiedenen wh-Phrasen expandiert, ist deshalb optional gesetzt. Der Wert des FeaturesC-HEAD WH an der C'-Projektion ist auf `+' gesetzt. Dadurch sind die beiden Satztypenals Interrogativs�atze ausgezeichnet.
2.1.2 Das klammerer�o�nende ElementBeim V2-Satz bewegt sich das �nite Verb aus seiner Basisposition innerhalb der VP andie funktionale Kopfposition C. Das �nite Verb eines V2-Satzes steht somit an derselbenstrukturellen Position wie der Complementizer eines Verb-Letzt-Satzes. Innerhalb derVP bleibt eine Spur zur�uck, die die Grundposition des Verbs markiert. Dadurch bleibtdas Prinzip der endozentrischen Phrase gew�ahrleistet (vgl. Abschnitt 2.1.4). Die Gleich-setzung der C- und V-HEAD Werte (unter V-HEAD sind die Merkmale, die am Kopfder V-Projektion verankert sind, zusammengefa�t), setzt die Kopfpositionen C und Vunmittelbar in Beziehung zueinander.3Die Variable ZP expandiert nicht in die Kategorie CP, da dies die Verarbeitungszeit des Parsersenorm verl�angert h�atte. Topikalisierte S�atze m�ussen somit in einer eigenen Regel beschrieben werden(siehe Abschnitt 2.3.2). Da die Variable ZP auch im Mittelfeld auftritt (siehe 2.1.3.1), repr�asentiert sieauch nicht die Kategorie VP. Denn Verbalphrasen k�onnen zwar topikalisiert, aber nicht gescrambeltwerden. Zur VP-Topikalisierung vgl. daher 2.3.3.



19
Am Kopf der sententiellen Phrase be�nden sich die syntaktischen Merkmale `FINIT' (Fi-nitheit) `CTYPE' (Satztyp) und `WH' (Satzmodus), die unter dem Merkmal `C-HEAD'zusammengefa�t sind und bis zur maximalen Projektion perkolieren. Beim Matrixsatz istam Kopf der CP stets das Verb lokalisiert. Die Kategorie C expandiert deshalb nach V.
F�ur die syntaktische Analyse ist insbesondere der Subkategorisierungsrahmen der Verbenma�geblich, der im Lexikoneintrag enthalten ist. Im folgenden soll daher auf die unter-schiedlichen Subkategorisierungseigenschaften der Verben n�aher eingegangen werden.2.1.2.1 Die verschiedenen VerbtypenVerben lassen sich in verschiedene Typen klassi�zieren, die unterschiedliche syntaktischeEigenschaften aufweisen. Wesentlich ist die Unterscheidung zwischen Verben, die ande-re verbale Elemente subkategorisieren und solchen, die nominale und/oder sententielleKomplemente fordern. Zu ersteren geh�oren koh�arent konstruierende Verben wie Auxilia-re, Modalverben und Raisingverben (diese sollen unter den Begri� 'Anhebungsverben'zusammengefa�t werden), zu letzteren Vollverben.2.1.2.1.1 Vollverbena) Die Valenz der VerbenVollverben unterscheiden sich bez�uglich ihrer Valenz, d.h. bez�uglich der Anzahl undder Art der von ihnen subkategorisierten Funktionen und deren spezi�scher kategorialerF�ullung. Man unterscheidet zwischen null- bis dreiwertigen Verben. Die subkategorisier-ten Funktionen und deren kategoriale F�ullung sind im Lexikoneintrag spezi�ziert, vgl.z.B. `abdeckt'.
`Abdeckt' subkategorisiert ein Subjekt und ein Objekt. Das Verb weist dem Objekt denAkkusativ zu, dem Subjekt den Nominativ. Die Subjekt- bzw. Objektfunktion kann somitdurch eine nominativisch bzw. akkusativisch markierte DP kategorial gef�ullt werden. DieKasusmarkierung setzt sich aus dem Merkmalspaar obliquer und regierter Kasus zusam-men. Dies hat u.a. den Vorteil, da� mit einem Merkmal auf zwei Kasus verwiesen werdenkann (siehe Lexikoneintr�age der Determiner).



20Nominativ: (" AGR CAS GOV) = -(" AGR CAS OBL) = -Akkusativ: (" AGR CAS GOV) = +(" AGR CAS OBL) = -Dativ: (" AGR CAS GOV) = +(" AGR CAS OBL) = +Genitiv: (" AGR CAS GOV) = -(" AGR CAS OBL) = +Die nominalen Komplemente m�ussen Kasus tragen, die sententiellen Komplemente weisendagegen keine Kasusmarkierung auf. Vgl. den Lexikoneintrag des Verbs `behauptet':
Da das Verb `behauptet' seinem Objekt keinen Kasus zuweist �(" AGR CAS), mu� diesesdurch ein sententielles Argument realisiert werden:(4) Die Firma behauptet, da� die Waren verkauft worden sind.(5)*Die Firma behauptet den Verkauf.Das Subjekt hingegen mu� nominativisch markiert sein. Insofern ist die Realisierungdurch ein sententielles Argument ausgeschlossen.4F�ur jeden Lexikoneintrag der Verben mu� ihre Valenz beschrieben werden. Ber�ucksich-tigt werden mu� auch die Kategorie und der Satzmodus der eingebetteten sententiellenArgumente. Vgl. diesbez�uglich das Verhalten von `vermuten', `wissen', `fragen' und `be-haupten':- Subkategorisierung eines `da�'-Satzes(6) Die Firma vermutet, da� die Waren verkauft worden sind.(7) Die Firma wei�, da� die Waren verkauft worden sind.(8)*Die Firma fragt, da� die Waren verkauft worden sind.(9) Die Firma behauptet, da� die Waren verkauft worden sind.

4Ein Satz ist bez�uglich Kasus unspezi�ziert. Da in der Systemarchitektur eine Erweiterung durch ty-pisierte Merkmalsstrukturen und Vererbungsmechanismen noch nicht verf�ugbar war, mu�te der Satz ausGr�unden der Uni�kation mit der negativen Existenzbedingung �(" AGR CAS) ausgezeichnet werden. Dadies f�ur Matrixs�atze jedoch nicht von Belang ist, wurde dies in der Dokumentation bislang vernachl�assigt.In der f-Struktur werden negative Existenzbedingungen grunds�atzlich nicht dargestellt.



21- Subkategorisierung eines V2-Satzes(10) Die Firma vermutet, die Waren sind verkauft.(11)?Die Firma wei�, die Waren sind verkauft.(12)*Die Firma fragt, die Waren sind verkauft.(13)?Die Firma behauptet, die Waren sind verkauft.- Subkategorisierung eines in�niten Satzes(14) Die Firma vermutet, die Waren verkauft zu haben.(15)*Die Firma wei�, die Waren verkauft zu haben.(16)*Die Firma fragt, die Waren verkauft zu haben.(17) Die Firma behauptet, die Waren verkauft zu haben.- Subkategorisierung eines wh-Satzes(18)*Die Firma vermutet, wer die Waren verkauft hat.(19) Die Firma wei�, wer die Waren verkauft hat.(20) Die Firma fragt, wer die Waren verkauft hat.(21)*Die Firma behauptet, wer die Waren verkauft hat.- Subkategorisierung eines `ob'-Satzes(22)*Die Firma vermutet, ob die Waren verkauft worden sind.(23) Die Firma wei�, ob die Waren verkauft worden sind.(24) Die Firma fragt, ob die Waren verkauft worden sind.(25)*Die Firma behauptet, ob die Waren verkauft worden sind.- Subkategorisierung einer DP(26)?Die Firma vermutet den Verkauf.(27)*Die Firma wei� den Verkauf.(28)*Die Firma fragt den Verkauf.5(29) Die Firma fragt den Unternehmer.(30)*Die Firma behauptet den Verkauf.Mithilfe der Merkmale, die am C-Kopf des eingebetteten Satzes lokalisiert sind und bis zurmaximalen Projektion CP perkolieren, kann das Matrixverb auf den Komplementsatztypdirekt Bezug nehmen.Die verschiedenen Satztypen zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:- Finiter, deklarativer V-Letzt-Satz(" C-HEAD WH) = -(" C-HEAD CTYPE) = v�n(" C-HEAD FINIT) = +- Finiter, interrogativer V-Letzt-Satz(" C-HEAD WH) = +(" C-HEAD CTYPE) = v�n(" C-HEAD FINIT) = +5Semantische Restriktionen wurden noch nicht ber�ucksichtigt. So kann `fragen' ein nominales Objektnur dann regieren, wenn dies die Eigenschaft [+human] aufweist.



22- In�niter, deklarativer V-Letzt-Satz(" C-HEAD WH) = -(" C-HEAD CTYPE) = v�n(" C-HEAD FINIT) = -- Deklarativer V2-Satz(" C-HEAD WH) = -(" C-HEAD CTYPE) = v2(" C-HEAD FINIT) = +- Interrogativer V2-Satz(" C-HEAD WH) = +(" C-HEAD CTYPE) = v2(" C-HEAD FINIT) = +Die Merkmale sind am Kopf der CP lokalisiert, an dem sowohl ein Complementizer alsauch ein Verb stehen kann, vgl. daher:- die Lexikoneintr�age der Complementizer
- die leere Kategorie C, Kopf eines wh-Satzes
- die leere Kategorie C, Kopf eines in�niten Satzes
- die Ableitung des �niten Verbs an der C-Position bei V2-S�atzen
Anhand dieser Merkmale kann die Wahl des Komplementsatzes formuliert werden und esergibt sich folgender Lexikoneintrag f�ur das Verb 'behauptet':



23
Dem Objekt von `behauptet' wird kein Kasus zugewiesen. Es kann daher ausschlie�-lich sententiell realisiert werden. Die Spezi�kationen des Merkmals `C-HEAD WH = -'erm�oglicht, da� der Objektsatz entweder- durch die Konjunktion `da�' eingeleitet wird- als V2-Satz oder- als in�niter Satz realisiert istEin indirekter Fragesatz oder eine DP sind jedoch inakzeptabel.b) PartikelverbenPartikelverben haben die Eigenschaft, da� sie als Finitum in einem V2-Satz in dislozierterForm auftreten. Das Auftreten der Verbpartikel und ihre spezielle lexikalische F�ullungmu� in diesem Fall gew�ahrleistet werden. Dazu sind folgende Merkmale n�otig:- das Verb mu� als Partikelverb ausgezeichnet werden (" VERBTYPE) = partikelverb.- die entsprechende lexikalische F�ullung der dislozierten Partikel mu� gefordert werden(" FORM) =c an/ab ...- die Partikel enth�alt im Lexikoneintrag ein entsprechendes FORM-Feature, aber keinPRED-Attribut, da sie als Bestandteil des Verbs analysiert wird (siehe auch 2.1.4).(31) bietet ... an
(32) deckt ... ab
c) KontrollverbenDie sogenannten Kontrollverben (wie z.B. `ho�en'oder `mi�fallen') | eine Subklasse derVollverben, die sich ober�achensyntaktisch kaum von den Raisingverben unterscheiden,konstruieren inkoh�arent. Sie subkategorisieren in�nite S�atze, die in der Funktion Subjektoder Objekt auftreten. Vgl.



24(33) Die Firma ho�t, die Waren zu verkaufen.(34) Einen Kredit aufnehmen zu m�ussen, mi�f�allt der Firma.In (34) fungiert der in�nite Satz als Subjekt in (33) als Objekt.Da in in�niten S�atzen kein explizites Subjekt auftreten kann (Nominativ wird nur durch�nite Verbformen zugewiesen), wird das Subjekt des In�nitivs mit dem Subjekt (vgl.`ho�en') bzw. Objekt (vgl. `mi�fallen') des Kontrollverbs durch funktionale Kontrolleuni�ziert. Die Kontrollgleichung ist im Lexikoneintrag des Verbs de�niert:
Die etwas kompliziert anmutenden Kontrollgleichungen kommen folgendermassen zustan-de: Der In�nitiv fungiert bei `ho�en' als Objekt, bei `mi�fallen' als Subjekt. Inkoh�arenteIn�nitive sind satzwertig, also von der Kategorie CP. Der Kopf der CP ist im Falle vonin�niten S�atzen durch einen leeren Complementizer gef�ullt, der seinerseits wieder einfunktionales Komplement subkategorisiert (vgl. Abschnitt 2.2.1.3). Das nicht realisier-te Subjekt des in�niten Verbs ist demnach unter der Funktion OBJ bzw. SUBJ undFCOMP eingebettet. Die Kontrollgleichung mu� dem Rechnung tragen | (" SUBJ) =(" OBJ FCOMP SUBJ) bzw. (" OBJ2) = (" SUBJ FCOMP SUBJ).2.1.2.1.2 AnhebungsverbenAllen Anhebungsverben ist gemeinsam, da� sie ein o�enes verbales Komplement VCOMPund ein nicht-thematisches Subjekt subkategorisieren. Das Subjekt des Satzes erh�alt seineThetarolle nicht durch das Anhebungsverb, sondern durch das Vollverb. Das Subjekt desVollverbs wird daher mit dem nicht-thematischen Subjekt des Anhebungsverbs mittelsfunktionaler Kontrolle uni�ziert.
Auxiliare, Modalverben und Raisingverben regieren Verben mit unterschiedlichem Status.Auxiliare regieren v.a. Partizip Perfektformen, Modalverben reine In�nitive und Raising-verben `zu'-In�nitive.(35) Die Firma hat die Waren gekauft.(36) Die Firma will die Waren kaufen.(37) Die Firma scheint die Waren zu kaufen.



25Die morphologische Form der Verben ist durch folgende Features de�niert:�nite Verben: INF = - (- in�nit)In�nitiv ohne `zu': INF PERF = - (- Partizip Perfekt)INF ZU = - (- zu-In�nitiv)In�nitiv mit `zu': INF PERF = - (- Partizip Perfekt)INF ZU = + (+ zu-In�nitiv)ZU = + (+ In�nitivpartikel `zu')Partizip Perfekt: INF PERF = + (+ Partizip Perfekt)UNACC = +/- (+/- unakkusativisch)Reine In�nitive ((" INF ZU) = -) sind in der Syntax mit der In�nitivpartikel `zu' ((" ZU)= +) kombinierbar. Bei Partikelverben ist die In�nitivpartikel jedoch im Verb inkorporiert((" INF ZU) = +, (" ZU) = +). Das Merkmal `(" INF ZU) = +' verhindert die inkorrekteAbfolge von In�nitivpartikel vor Partikelverb(38)*zu abzudecken`Zu'-In�nitive m�ussen beide Male durch das Feature `(" ZU) = +' ausgezeichnet sein,damit die Statusrektion korrekt gesteuert werden kann.
Die Partizip Perfekt-Form ist hinsichtlich der Auxiliarwahl f�ur die Bildung des Perfektsbzw. Plusquamperfekts de�niert. Unakkusativische Verben (ergative Verben) bilden dasPerfekt mit `sein', nicht-unakkusativische Verben mit `haben'.(39) Der Unternehmer hat geschlafen.(40) Der Unternehmer ist gegangen.Bei unakkusativischen Verben ist der Wert des Features `UNACC' auf `+' gesetzt, beinicht-unakkusativischen Verben auf `-'.
Durch all diese Merkmale kann somit bei Anhebungsverben auf die morphologische Formbzw. auf die syntaktischen Eigenschaften des unter VCOMP subkategorisierten VerbsBezug genommen werden:
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a) AuxiliareAuxiliare dienen einerseits der Tempusbildung (`haben', `sein'), andererseits der Bildungvon passivischen Strukturen (`werden', `sein').
Der Wert des PRED-Attributs ist auf `perfective' gesetzt. Das Auxiliar `hat' subkate-gorisiert ein VCOMP (kategorial gef�ullt durch eine Partizip Perfekt-Form eines nicht-ergativen Verbs) und ein nicht-thematisches Subjekt, das mit dem Subjekt des Vollverbsuni�ziert wird. Auf der Ebene des Auxiliars soll kein Adjunkt abgeleitet werden k�onnen(�(" ADJ)), sondern nur auf der Ebene des subkategorisierten Vollverbs. Damit werden al-lerdings alle Adjunkte als verbmodi�zierend behandelt, was sicherlich nicht unumstrittenist (v.a. bez�uglich der Satzadverbiale wie `leider', `gl�ucklicherweise' usw.). Die Di�eren-zierung des Modi�kationsbereichs der unterschiedlichen Adverbialtypen w�urde allerdingseine sehr detaillierte, u.U. auch semantische Analyse der Adverbiale voraussetzen.b) ModalverbenDer Lexikoneintrag der Modalverben ist parallel zu dem der Auxiliare aufgebaut. Imfolgenden Eintrag sind drei Disjunktionen enthalten, da `k�onnen' sowohl f�ur die drittePerson Plural Pr�asens, f�ur den reinen In�nitiv und f�ur Partizip Perfekt morphologischmarkiert ist. Allen drei Disjunktionen ist jedoch gemeinsam, da� `k�onnen' einen reinenIn�nitiv statusregiert.(41) weil die Firmen die Waren verkaufen k�onnen | 3. Pers Pr�asens(42) weil die Firmen die Waren verkaufen zu k�onnen ho�en | In�nitiv(43) weil die Firmen die Waren haben verkaufen k�onnen | Partizip Perfekt(Ersatzin�nitiv)
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c) RaisingverbenZu den Raisingverben werden Verben, wie `scheinen' und `drohen' gerechnet. Wie Auxilia-re und Modalverben haben sie die Eigenschaft, dem Subjekt keine Thetarolle zuzuweisen.
Raisingverben subkategorisieren In�nitive mit `zu'. `Zu' kann einerseits bereits im Verbinkorporiert sein oder aber zu einem reinen In�nitiv hinzugef�ugt werden. Die korrekteStatusrektion wird durch das Feature (" VCOMP ZU) =c + geregelt.2.1.3 Das MittelfeldIm Mittelfeld, zwischen klammerer�o�nendem und klammerschlie�endem Element, stehenvorzugsweise die nicht-sententiellen Komplemente und Adjunkte. Es wird davon ausge-gangen, da� diese an die VP adjungiert sind.Struktur�ubersicht:

VPZP

VPZP

VPZP

VP

Die Phrasenstrukturregel:



282.1.3.1 Syntaktische Funktionen und deren Abfolge im MittelfeldDurch die rekursive, bin�are VP-Regel wird zwar eine hierarchische Struktur der VPgew�ahrleistet, da aber keinerlei Angaben �uber die Basisposition der Komplemente undAdjunkte gemacht wird, kann keine Aussage �uber gescrambelte Abfolgen und somit �uberdie Thema- Rhema-Gliederung getro�en werden. Auch ist die unterschiedliche syntak-tische N�ahe der Elemente zum Verb nicht ber�ucksichtigt. �Uber den Bezugsbereich vonSatzadverbialen (44), inkorporierte Akkusativobjekten (45), Dativobjekten (46) und Di-rektionaladverbialen (47) kann somit nichts ausgesagt werden.(44) weil das Gesch�aft leider morgen schlie�t(45) weil das Gesch�aft Bankrott macht(46) weil der Unternehmer der Firma geholfen hat(47) weil der Unternehmer nach Berlin gehtDie Variable ZP haben wir bereits im Vorfeld angetro�en. Sie expandiert in alle Phrasen-kategorien, die sowohl im Vorfeld als auch im Mittelfeld stehen k�onnen, n�amlich in DPen,PPen, APen, AdvPen.Mit der Variablen ZP k�onnen alle m�oglichen Wortstellungsvarianten erfa�t werden, z.B.(48) Der Unternehmer hat der Firma die Waren angeboten.(49) Der Unternehmer hat die Waren der Firma angeboten.(50) Die Waren hat der Firma der Unternehmer angeboten.(51) Die Waren hat der Unternehmer der Firma angeboten.(52) Der Firma hat der Unternehmer die Waren angeboten.(53) Der Firma hat die Waren der Unternehmer angeboten.a) Expansion der ZP in DP:
Bei �niten S�atzen kann die DP in der Funktion Subjekt, Pr�adikativ, Objekt, und Objekt2auftreten. Da es sich hierbei um Argumente des Vollverbs handelt, nicht aber der An-hebungsverben (ausgenommen das Subjekt, das uni�ziert wird), m�ussen auch m�oglicheEinbettungen des Vollverbs ber�ucksichtigt werden. (VCOMP f�ur die Einbettung unterein Anhebungsverb, VCOMP VCOMP f�ur die Einbettung unter zwei Anhebungsverben,z.B. Auxiliar und Modalverb usw.):(54) Die Firma kauft die Waren. (" OBJ) = #(55) Die Firma hat die Waren gekauft. (" VCOMP OBJ) = #(56) Die Firma hat die Waren kaufen wollen. (" VCOMP VCOMP OBJ) = #b) Eine weitere Expansion erf�ahrt die Variable ZP in die PP:



29Eine Pr�apositionalphrase kann in drei verschiedenen Funktionen auftreten, n�amlich- als Pr�apositionalobjekt(57) Sie wartet auf den Anruf.- als vom Verb subkategorisiertes Adjunkt(58) Sie liegt auf dem Sofa.- als freies Adjunkt(59) Sie tanzt auf dem Tisch.Pr�apositionalobjekte werden vom Verb regiert. Die Pr�aposition wird (parallel zum Kasusbeim Akkusativ- oder Dativobjekt) vom Verb bestimmt.(60) Sie wartet auf/*unter/*vor den Anruf.Bei subkategorisierten Adjunkten wird zwar keine bestimmte Pr�aposition vom Verb re-giert, aber das Verb legt den semantischen Gehalt der Pr�aposition fest (das Verb fordertbeispielsweise eine lokale oder direktionale Pr�aposition).(61) Sie liegt auf/unter/neben dem Tisch.- Die Pr�aposition mu� den semantischen Gehalt `lokal' aufweisen.Freie Adjunkte treten unabh�angig vom Verb auf. Das Verb hat somit weder Einu� aufdie konkrete Form der Pr�aposition noch auf einen bestimmten semantischen Gehalt derPr�aposition.(62) Sie schl�aft auf dem Sofa/seit einer Stunde/vor Ersch�opfung/trotz Aufputschmittel...Auch bei den freien Adjunkten k�onnen Restriktionen auftreten, z.B. k�onnen Verben,die keine Agensrolle vergeben, nicht mit Adverbialen wie `mit Absicht', `freiwillig',`sch�uchtern' kombiniert werden.(63)?Sie atmet sch�uchtern.(64)?Sie stirbt absichtlich.Diese Restriktionen sind in der Grammatik jedoch nicht erfa�t.Die drei verschiedenen Funktionen der PP m�ussen im Lexikoneintrag der Pr�apositionenber�ucksichtigt werden. Die Beschreibung im Rahmen der LFG st�utzt sich auf die Analysein [Netter/Rohrer].F�ur jede syntaktische Verwendung mu� ein eigener Eintrag geschrieben werden.- In der Funktion Pr�apositionalobjekt erh�alt die Pr�aposition keinen eigenen PRED-Wert,da sie keinen semantischen Gehalt aufweist. Das PCASE-Attribut hat als Wert die le-xikalische Form der Pr�aposition. Die Pr�aposition subkategorisiert kein Objekt, da diesbereits im Lexikoneintrag des Verbs gefordert wird.- Als subkategorisiertes Adverbial erh�alt die Pr�aposition ein PRED-Attribut und subka-tegorisiert ein Objekt, n�amlich eine DP. Der semantische Gehalt der Pr�aposition wirdauch durch das Merkmal `PCASE' de�niert.- In adverbialer Verwendung der PP erh�alt die Pr�aposition ebenfalls ein PRED-Merkmalund subkategorisiert ein Objekt. Der semantische Gehalt der Pr�aposition wird durch dasMerkmal ROLLE de�niert.
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- Verben, die ein Pr�apositionalobjekt subkategorisieren, wie z.B. `warten auf' subkatego-risieren ein Objekt zusammen mit der geforderten Pr�aposition.
- Verben, die ein Adverbial mit einem bestimmten semantischen Gehalt fordern, sub-kategorisieren eine semantisch restringierte Funktion, die nur durch eine PP realisiertsein kann, die den entsprechenden PCASE-Eintrag enth�alt. Aus diesem Grund mu� auchder Wert des PCASE-Merkmals (dieser entspricht einer subkategorisierten Funktion) an-ders bezeichnet werden, als der Wert des ROLLE-Merkmals bei freien Adverbialen (z.B.(" ROLLE) = lokal/(" PCASE) = loc).(65) liegen auf ...
(66) stammen aus ...
c) Die Variable ZP expandiert in eine Adverbphrase, die als Adverbial fungiert:
d) ZP expandiert in eine Adjektivphrase, die als Pr�adikativ (ACOMP) auftritt.



31Die Variable ZP expandiert nicht in die sententielle Phrase CP, da dies die Verarbei-tungszeit des Parsers enorm verl�angert h�atte. �Uberdies m�u�ten weitere Restriktionenformuliert werden, da �nite S�atze i.d.R. nicht im MF auftreten k�onnen. In�nite Phrasenim MF werden in der Grammatik somit allerdings nur als koh�arente Strukturen, n�amlichunter VCOMP eingebettet, erfa�t.2.1.4 Das klammerschlie�ende Element (Der Verbalkomplex)Einfache S�atze k�onnen ein, aber auch mehrere verbale Elemente enthalten.Beim V2-Satz wird, wie schon erw�ahnt, davon ausgegangen, da� das �nite Verb innerhalbder VP basisgeneriert ist und dann in die C-Position `bewegt' wird. Am Kopf der VPbe�ndet sich beim V2-Satz daher stets die Spur des nach C bewegten Verbs.Beispiele:(67) Die Firma verkauft1 die Waren t1.(68) Die Firma bietet1 die Waren an t1.(69) Die Firma hat1 die Waren verkauft t1.(70) Die Firma hat1 die Waren verkaufen wollen t1.(71) Die Firma scheint1 die Waren verkaufen zu k�onnen t1.Struktur�ubersicht: (vgl. auch die allgemeine Satzstruktur in Abschnitt 2.1)
e(PA)

V0

V

V

V’

V’

VP

Die VP verzweigt optional in eine V'-Projektion, an der weitere verbale Elemente abge-leitet werden, und obligatorisch in V0.
Die V0-Kategorie verzweigt in die Spur des verbalen Kopfes und optional in die Verbpar-tikel.



32Bei Partikelverben bilden Partikel und Verb eine morphologische Einheit und bilden da-her zusammen ein Kopfelement.6 In V2-S�atzen wird jedoch nur das �nite Verb nach Cbewegt, die entsprechende Verbpartikel verbleibt aber an der Basisposition. Da es in die-ser Grammatik keine eigenst�andige I-Projektion gibt, ist die VP keine rein lexikalischeKategorie. Die Merkmale, die dem I-Kopf zugeschrieben werden, sind somit am Verblokalisiert. Die V-Projektion ist daher eine Koprojektion von lexikalischen und funktio-nalen Merkmalen. Verben, die auch funktional markiert sind (das sind diejenigen, dienicht durch andere Verben statusregiert sind), tragen die Merkmale V-HEAD FINIT undV-HEAD VTYPE. Das Merkmal V-HEAD FINIT gibt �uber die Finitheitsmarkierungdes Verbs Auskunft. Das Merkmal V-HEAD VTYPE kodiert, ob das Verb in seiner Ba-sisposition durch einen funktionalen Kopf lizenziert ist oder nach C bewegt wurde undeine Spur am V-Kopf zur�uckgelassen hat. Da die Lizenzierung des funktional markiertenVerbs in seiner Basisposition in der VP von der Besetzung des C-Kopfes abh�angig ist undumgekehrt die Information, ob ein Satz �nit oder in�nit markiert ist, an der CP-Ebenezugreifbar sein mu�, korrelieren V- und C-Kopf-Werte und werden an der VP2-Projektionuni�ziert (siehe Abschnitt 2.1.2).An den weiteren V'-Einbettungen k�onnen, falls vorhanden, die statusregierten verbalenBestandteile abgeleitet werden.
Bei mehreren eingebetteten Verben ist die ad�aquate Reihenfolge der verbalen Elementedurch die Annotation (" VCOMP) = # an der V'-Verzweigung gesichert. V' subkatego-risiert stets ein VCOMP, d.h. am tiefsten eingebettet ist stets das Vollverb. Durch dieStatusrektion der einzelnen Verben wird die konkrete Realisierung des Verbalkomplexesweiter eingeschr�ankt.Bei Raisingverben, die `zu'-In�nitive subkategorisieren, kommt folgende Regel zur An-wendung:
Die In�nitivpartikel `zu' und das in�nite Verb werden als Kopfadjunktion analysiert,d.h. sie bilden zusammen eine morphologische Einheit. Dies wird insbesondere bei denPartikelverben sichtbar, wo die In�nitivpartikel im Verb inkorporiert ist.Bei einfachen V2-S�atzen ist die Ableitung des Satzes somit abgeschlossen. Im folgendensind die c- und f-Strukturen zweier einfacher V2-S�atze abgebildet:

6Da die Grammatik keine Morphologie enth�alt, wurde in den F�allen, da Verbpartikel und Verb ad-jazent stehen, auf die Kopfadjunktionanalyse verzichtet und Partikel und Verb als Einheit im Lexikonerfa�t.



33(72) Der Unternehmer verkauft die Produkte.
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34(73) Die Firma hat dem Unternehmer die Produkte anbieten k�onnen.
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72.2 Der Aufbau der subordinierten S�atzeEingebettete S�atze k�onnen in der Form eines �niten V-Letzt/V2/V1-Satzes oder einesin�niten Satzes auftreten:� Subordinierte S�atze treten als Komplement- und Adverbials�atze auf. W�ahrendKomplements�atze vom Verb subkategorisiert werden, k�onnen Adverbials�atze, un-abh�angig vom Verb, fast �uberall frei hinzutreten. Komplements�atze treten v.a. inder Funktion Subjekt und Objekt auf. S�atze in der Funktion Objekt2 sind �au�erstselten, z.B.(74) Die Frau hatte sich widersetzt, ins Freie gebracht zu werden.7� Finite V-Letzt-S�atze werden entweder von einem Complementizer oder einem wh-Element eingeleitet.7Dieser Beispielsatz stammt von Hans Altmann.



36 (75) Man vermutet, da� die Firma die Waren verkauft.| V-Letzt-Komplementsatz, eingeleitet durch den Complementizer `da�'(76) Man vermutet es, weil die Firma die Waren verkauft.| V-Letzt-Adjunktsatz, eingeleitet durch den Complementizer `weil'(77) Man wei� nicht, wer die Waren verkauft.| V-Letzt-Komplementsatz, eingeleitet durch das wh-Element `wer'Bei Komplements�atzen ist die Wahl des Complementizers vom Matrixverbabh�angig.(78) Man vermutet, da� ...(79)*Man vermutet, ob ...(80) Man fragt, ob ...(81)*Man fragt, da� ...(82) Man wei�, da� ...(83) Man wei�, ob ...� Das Auftreten der subordinierten �niten V2-S�atze wird ebenfalls vom Matrixverbgesteuert. Nur bestimmte Verben, die meist mit den Br�uckenverben zusammenfal-len, lizenzieren einen V2-Satz.(84) Man vermutet, die Firma verkauft die Waren.(85)*Man bezweifelt, die Firma verkauft die Waren.� In�nite S�atze k�onnen entweder von einem lexikalischen oder einem phonetisch leeren`In�nitivcomplementizer' eingeleitet werden.(86) Die Firma ho�t/verspricht/beabsichtigt, die Waren zu verkaufen.- Komplementin�nitiv(87) Die Firma verkauft die Waren, um/ohne/anstatt einen Gewinn zu erzielen.- adverbialer In�nitiv� Subordinierte V1-S�atze sind auf Konditionals�atze beschr�ankt, z.B.(88) Verkauft die Firma die Waren, ist die Weiterbesch�aftigung der Angestelltengesichert.Sie sind aber in dieser Grammatik nicht erfa�t.Der Aufbau der S�atze folgt der Uniformit�atshypothese, die besagt, da� Matrixs�atze undsubordinierte S�atze parallel aufgebaut sind. Demnach sind auch subordinierte S�atze alsCP kategorisiert.



37Struktur�ubersicht:
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2.2.1 Die Struktur des �niten und in�niten V-Letzt-SatzesFolgende CP-Regel leitet �nite und in�nite V-Letzt-S�atze ab.
Das Feature `C-HEAD CTYPE = v�n' restringiert die Ableitung auf V-Letzt-S�atze. DieVariable WP, die in die verschiedenen wh-Elemente expandiert, ist optional gesetzt undkann nur dann besetzt werden, wenn es sich um einen �niten Verb-Letzt-Satz handelt, daim Deutschen wh-In�nitive ausgeschlossen sind.(89)*wen zu sehenDer Kopf der V-Letzt-S�atze ist stets ein Complementizer, der entweder lexikalisch reali-siert ist oder durch eine phonetisch leere Kategorie repr�asentiert wird. Als funktionalerKopf subkategorisiert der Complementizer ein funktionales Komplement (FCOMP). DieseSubkategorisierung mu� durch die Annotationen an den Phrasenstrukturregeln ber�uck-sichtigt werden. An der Kopfposition steht die negative Existenzbedingung �(" AGRCAS), die besagt, da� ein Satz f�ur Kasus unspezi�ziert ist. Dies regelt die Subkategori-sierung von nominalen vs. sententiellen Argumenten (2.1.2.1.1).
Ansonsten verl�auft die Ableitung der V-Letzt-S�atze (abgesehen vom Verbalkomplex) par-allel zu den V2-Matrixs�atzen (vgl. Abschnitt 2.1).



382.2.1.1 Der KonjunktionalsatzDie CP-SPEC-Position ist unbesetzt.8 Am Kopf der Phrase, C, be�ndet sich die Kon-junktion, z.B. `da�' oder `weil'.
Die Merkmale, die am C-Kopf lokalisiert sind, tragen folgende Information:C-HEAD CTYPE = v�nDer Complementizer steuert die Verbletztstellung.C-HEAD FINIT = +/-Der Complementizer leitet �nite oder in�nite S�atze ein.C-HEAD WH = +/-Der Complementizer legt den Satzmodus fest.2.2.1.2 Der wh-SatzWh-S�atze umfassen Interrogativs�atze und Relativs�atze. Die Variable WP in CP-SPECexpandiert somit in Relativpronomina (RPRO) oder Interrogativpronomina (IPRO). Wh-Elemente sind mit demMerkmal ("WH TYPE) = ques/rel versehen. Der Kopf der PhraseCP wird durch einen leeren Complementizer repr�asentiert, der ein funktionales Komple-ment nimmt und die Kopfmerkmale tr�agt, die den Satz u.a. als wh-Satz auszeichnen.
Zur Analyse der Relativs�atze siehe Abschnitt 2.4.2.2.2.1.3 Der Komplementin�nitivDie CP-SPEC-Position ist stets unbesetzt. Der Kopf der sententiellen Projektion CPexpandiert wie bei den wh-S�atzen in einen leeren Complementizer `e', der in diesem Falldie in�nite Markierung des Verbs fordert und den Satz als Deklarativsatz auszeichnet.
Die Uni�kation der Subjekte des Matrixverbs und des eingebetteten in�niten Verbs erfolgtim Lexikoneintrag der Kontrollverben (vgl.Abschnitt 4.1.8.1).8In bestimmten Dialekten ist die gleichzeitige Besetzung der Kopf- und der Specposition m�oglich, z.B.(i) Ich wei� nicht, wer da� ihn gesehen hat.Die M�oglichkeit einer doppelten Besetzung wird daher nicht prinzipiell ausgeschlossen.



39Da es im Deutschen keine ausgezeichnete Subjektposition gibt, war die Uni�kation derSubjekte und die Bedingung, da� das Subjekt in der In�nitivphrase nicht realisiert seindarf, problematisch. Versuche, das lexikalische Auftreten eines Subjekts in der In�nitiv-phrase durch ein Feature, wie z.B.`(" SUBJ) = lexikalisch' zu unterbinden, scheiterten,da damit auch die Uni�kation der Subjekte nicht mehr m�oglich war. Ein Ausweg be-steht aber darin, die m�oglichen Funktionen der DP innerhalb einer in�niten VP derartigeinzuschr�anken, da� kein Subjekt abgeleitet werden kann.
2.2.1.4 Der adverbiale In�nitivBei adverbialen In�nitiven wird davon ausgegangen, da� der In�nitivcomplementizer `um',`ohne' oder `anstatt' den Kopf der Phrase bildet.
Der In�nitivcomplementizer tr�agt einerseits die Kopfmerkmale, andererseits enth�alt er,wie alle adverbialen V-Letzt-steuernden Complementizer, das Merkmal ROLLE, das alsWert den semantischen Gehalt des Complementizers tr�agt. Da adverbiale In�nitive un-abh�angig vom Verb auftreten, kann die Kontrollgleichung nicht im Lexikoneintrag derVerben kodiert werden. Die Uni�kation der Subjekte wird somit am Complementizerselbst de�niert. Wiederum mu� dabei die Einbettung unter das funktionale Komplementber�ucksichtigt werden.2.2.2 Der Aufbau eines eingebetteten V2-Satzes
Der eingebettete V2-Satz ist parallel zum V2-Matrixsatz aufgebaut. Im Lexikoneintragder Verben, die einen V2-Satz einbetten, kann auf das Merkmal `C-HEAD CTYPE= v2'Bezug genommen werden.Die Struktur des Mittelfelds und des Verbalkomplexes der subordinierten V2-S�atze mu�nicht weiter dokumentiert werden. Sie sind analog zum V2-Matrixsatz aufgebaut.



402.2.3 Der Verbalkomplex2.2.3.1 Der Verbalkomplex �niter V-Letzt-S�atzeStruktur�ubersicht:
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(90) weil die Firma die Waren verkauft(91) weil die Firma die Waren verkauft hat(92) weil die Firma die Waren verkaufen zu wollen scheintDie Struktur des Verbalkomplexes bei V-Letzt-S�atzen unterscheidet sich von V2-S�atzeninsofern, als sich hier das �nite Verb in der Basisposition be�ndet.
Die Einbettung weiterer Verben l�auft parallel zum Verbalkomplex des V2-Satzes.2.2.3.1.1 VerbraisingBesteht der Verbalkomplex eines V-Letzt-Satzes aus einem Finitum und zwei reinen In�-nitiven, so kann das �nite Verb sowohl am Ende als auch am Anfang des Verbalkomplexesstehen.(93) weil die Firma die Waren verkaufen k�onnen hat(94) weil die Firma die Waren hat verkaufen k�onnenEs wird davon ausgegangen, da� in letzterem Fall die in�niten verbalen Bestandteile eineKonstituente bilden und rechts des Finitums stehen.



41Die Annotationen an V' gew�ahrleisten, da� Verbraising nur dann m�oglich ist, wenn es sichbei den eingebetteten Verben um zwei reine In�nitive handelt. Denn rechts des Finitumskann weder ein Partizip noch ein `zu'-In�nitiv auftreten, z.B.(95)*weil die Produkte sind verkauft worden2.2.3.2 Der Verbalkomplex in�niter S�atze(96) zu verkaufen(97) verkaufen zu k�onnen(98) verkauft haben zu wollenStruktur�ubersicht:
VZU

V

V

V

V’

V’

VP

An der funktional markierten Verbposition steht der `zu'-In�nitiv.
Der In�nitiv und die In�nitivpartikel `zu' werden als Kopfadjunktionsstruktur analysiert(siehe 2.1.4).Die Ableitung weiterer verbaler Bestandteile erfolgt analog zu den anderen Verbstellungs-typen.2.3 TopikalisierungSatzinterne Topikalisierung und lange Abh�angigkeiten werden in LFG per `functionaluncertainty' behandelt.Auf die Beschreibung langer Abh�angigkeiten wurde verzichtet, da Barrieren nicht behan-delt wurden.Die hier integrierten satzinternen Topikalisierungen wurden nicht speziell durch das Merk-mal `TOPIC' ausgezeichnet (es k�onnte jedoch jederzeit eingef�ugt werden), da keinerleiAussage �uber Basispositionen und die Thema-Rhema-Struktur gemacht wird.



422.3.1 Topikalisierung eines wh-ElementsDie Variable WP, die in Interrogativpronomina oder -adverbien expandiert, tritt nur inder CP-SPEC-Position auf. Echo- und Doppelfragen sind somit in dieser Grammatikausgeschlossen.2.3.1.1 Der V2-Interrogativsatz(99) Wer hat die Waren verkauft?(100) Warum hat die Firma die Waren verkauft?
Die Merkmale an der Kopfposition C, die an C' projiziert werden, legen fest, da� es sichum einen V2-Interrogativsatz handelt.2.3.1.2 Der indirekte V-Letzt-Interrogativsatz(101) Der Unternehmer fragt, wer die Waren verkauft hat.
Die Annotation an der Variablen WP verhindert die Ableitung eines in�niten wh-Satzes.Die m�oglichen Funktionen der wh-Elemente werden durch Disjunktionen erfa�t.
Zur Kategorisierung der Pronomina vgl. Abschnitt 4.4.2.3.2 Topikalisierung �niter und in�niter subordinierter S�atzeAlle sententiellen Phrasen, au�er V2-S�atze, k�onnen prinzipiell auch topikalisiert auftreten:



43Topikalisierte V2-S�atze werden durch einen negativen Constraint ausgeschlossen. F�ur to-pikalisierte in�nite S�atze der Funktion Adverbial mu�te die Disjunktion mit der Kon-trollgleichung (" SUBJ) = (# SUBJ) versehen werden, damit die Uni�kation des Subjektsdes in�niten Satzes mit dem Subjekt des Matrixsatzes m�oglich ist. Bei �niten S�atzenerfolgt nat�urlich keine Uni�kation der Subjekte | daher die leere Disjunktion. Bei in�-niten S�atzen in der Funktion Subjekt oder Objekt wird die Uni�kation im Verblexikongesteuert.2.3.3 Topikalisierung einer VPAuch Verbalphrasen k�onnen topikalisiert werden. Problematisch ist, da� alternativ diein�niten Verben oder das in�nite Vollverb mit einem oder mehreren seiner nominalenArgumenten topikalisiert werden k�onnen.(102) Verkaufen wollen hat die Firma die Waren schon immer.(103) Die Waren verkaufen wollte die Firma schon immer.Es wird davon ausgegangen, da� die topikalisierte VP einen anderen Status hat als dieVP in der Grundposition. Die VP wird deshalb als VP-VF (VP-Vorfeld) kategorisiert. ImVorfeld k�onnen auch Vollverb und Argumente eine Konstituente bilden, d.h. die verbalenElemente m�ussen nicht wie in der Basisposition adjazent stehen. Es wird daher angenom-men, da� topikalisierte Verben keine V'-Projektion, sondern eine VP einbetten, an diewiederum eine DP adjungiert sein kann.Struktur�ubersicht:- Vollverb und ein Argument bilden eine Konstituente
koennen

V

verkaufen

V

VP_VF

die Waren

DP

VP_VF

VP_VF

- Die verbalen Elemente bilden eine Konstituente
koennen

V

verkaufen

V

VP_VF

VP_VF



44Die Grammatik erfa�t somit folgende VP-Topikalisierungen:(104) Verkaufen wollte die Firma die Waren dem Unternehmer schon im-mer.in�nites Verb(105) Verkaufen k�onnen wollte die Firma die Waren dem Unternehmerschon immer.in�niter Verbkomplex(106) Die Waren verkaufen wollte die Firma dem Unternehmer schon im-mer.in�nites Verb und ein Argument(107) Die Waren dem Unternehmer verkaufen wollte die Firma schon im-mer.in�nites Verb und mehrere Argumente(108) Die Waren verkaufen k�onnen wollte die Firma dem Unternehmerschon immer.in�niter Verbkomplex und ein Argument(109) Die Waren dem Unternehmer verkaufen k�onnen wollte die Firmaschon immer.in�niter Verbkomplex und mehrere ArgumenteDie VP-VF expandiert einerseits in VP-VF und V bzw. direkt in V, so da� der Verbal-komplex (ohne Argumente) eine Konstituente bildet.
Andererseits verzweigt VP-VF in DP und wiederum in VP-VF (somit ist eine Rekursionm�oglich und mehrerer Argumente k�onnen abgeleitet werden). Durch die triviale Gleichungan dieser VP-VF ist gew�ahrleistet, da� die nominalen Argumente stets an das tiefstein-gebettete Verb, also an das Vollverb adjungiert werden. Dadurch wird eine strukturelleAmbiguit�at ausgeschlossen.
Das Subjekt kann in der topikalisierten VP nur dann auftreten, wenn es inde�nit markiertist. Auf die De�nitheitsmerkmale der DP kann direkt Bezug genommen werden (vgl. 3.1).Das Auftreten de�niter Subjekte in der topikalisierten VP kann somit ausgeschlossenwerden (" SUBJ DTYPE) = indef.(110) Ein Au�enseiter gewonnen hat hier noch nie.(111)??Der Au�enseiter gewonnen hat hier noch nie.99Beispiele aus [Haider 90, S.96 Nr.10d/e].



452.4 ExtrapositionExtraponierte S�atze sind rechts an VP adjungiert.Struktur�ubersicht:
CP

CP

CP_REL

....

VP

VP1

VP2C

C’

Die VP-Schalen (VP2/VP1) wurden durchnummeriert, um eine hohe Ambiguit�at zu ver-meiden und um der Reihenfolge von Komplement- und Adjunkts�atzen vs. Relativs�atzengerecht zu werden. An VP2 werden Komplement- und Adjunkts�atze abgeleitet, an VP1Relativs�atze. Denn extraponierte Relativs�atze stehen prinzipiell vor Komplement- undAdjunkts�atzen.(112) Maria hat die B�ucher bestellt, die sie interessieren, obwohl sie keinGeld mehr hat.(113)*Maria hat die B�ucher bestellt, obwohl sie kein Geld mehr hat, diesie interessieren.2.4.1 Extraposition eines Komplement- und eines AdjunktsatzesDa sich die Reihenfolge der Komplement- und Adjunkts�atze syntaktisch nicht festgelegenl�a�t, sind beide an VP2 lokalisiert.(114) Hans hat bestritten, da� er in der Mensa essen war, obwohl er dortgesehen wurde.(115) Hans hat bestritten, obwohl er in der Mensa gesehen worden ist,da� er dort gegessen hat.
Die Disjunktionen erfassen, parallel zur Topikalisierung, die m�oglichen Funktionen derextraponierten S�atze.2.4.2 Extraposition eines RelativsatzesDie extraponierten Relativs�atze sind an VP1 adjungiert.Die Schwierigkeit bei der Erfassung der extraponierten Relativs�atze liegt in der Bestim-mung ihres Bezugselements. Dazu war eine weitere Expansion der CP, n�amlich CP-REL



46n�otig. In dieser Grammatik sind nur Bezugselemente erfa�t worden, die in der Funkti-on Subjekt oder Objekt auftreten. F�ur weitere Funktionen m�u�ten die Disjunktionen anCP-REL entsprechend erweitert werden.
CP-REL expandiert dann in CP.
Die Ableitung ist nur dann m�oglich, wenn die sententielle Phrase von einem Relativpro-nomen, das durch das Merkmal (" WHTYPE) = rel gekennzeichnet ist, eingeleitet wird.Das Merkmal WH-TYPE kennzeichnet somit die Kategorie des Satzes.Da das Relativpronomen in Numerus und Genus mit seinem Bezugselement kongruiert,wurden die Genus/Numerus-Merkmale des Relativpronomens (aber nicht die Kasusmerk-male!) auf ein wh-Merkmal �ubertragen (vgl. Abschnitt 4.4), welche dann mit den AGR-Merkmalen des entsprechenden Bezugselements uni�ziert werden (" AGR GEN) = (#WH AGR GEN), (" AGR NUM) = (# WH AGR NUM).Die �Ubertragung der AGReement-Werte (Genus und Numerus) des Relativpronomensauf das wh-Merkmal geschieht bereits im Lexikon.

Die Expansion der Variable WP in die Relativphrase legt einerseits die Funktionen fest, indenen das Relativpronomen auftreten kann, andererseits wird durch die Gleichung ("WH)= (# WH) erm�oglicht, die AGR-Merkmale des Relativpronomens `hochzuprojizieren'.
Relativpronomina k�onnen auch in eine DP oder PP eingebettet werden.(116) die Firma, deren Entwicklung alle erstaunt hat(117) die Firma, mit deren Beteiligung niemand gerechnet hatte



47Das genitivisch markierte Relativpronomen wird, analog zum pr�anominalen Genitiv10, inder DP-SPEC-Position abgeleitet, was die Einf�uhrung eines de�niten leeren Determinerszur Folge hat. Man k�onnte annehmen, da� eine Analyse, in der das genitivisch markierteRelativpronomen im Kopf der Phrase, also an der Determinerposition steht, ebenfallsad�aquat w�are. Da aber die syntaktische Eigenschaft eines Determiners, mit dem Nomenin Numerus, Genus und Kasus zu kongruieren, bei dieser Struktur nicht gegeben ist,wurde diese Analyse verworfen, und `dessen', `deren' analog zum pr�anominalen Genitivanalysiert.
Ist das Relativpronomen in eine PP eingebettet, so wird die ganze Phrase als RPP(Relativ-PP) analysiert. Diese kann als Adverbial oder als Pr�apositionalobjekt auftre-ten. Sie wird ebenfalls durch die Variable WP repr�asentiert.
Die Relativ-PP verzweigt dann in die Pr�aposition und die Relativ-DP. Diese expandiertwiederum in das Relativpronomen.(118) die Firma, mit deren Beteiligung niemand gerechnet hat, ...(119) die Firma, mit der niemand gerechnet hat, ...
Zur abschlie�enden Illustration der sententiellen Phrasen sei die c- und f-Struktur eineskomplexen Satzes gegeben, wobei es sich um einen Matrixsatz mit einem extraponiertenKomplementsatz handelt:

10Zur Analyse des pr�anominalen Genitivs siehe Abschnitt 3.1.2.2.



48(120) Die Firma wei�, da� der Unternehmer die Produkte verkauft.
ROOT
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VP1
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VP2
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N
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3 Syntax der nicht-sententiellen Phrasen3.1 Die DP-AnalyseDer grundlegende Aufbau der DP folgt der Analyse in [Abney].Es wird davon ausgegangen, da� D der funktionale Kopf der Phrase ist, der seinerseitsein funktionales Komplement FCOMP, n�amlich die NP subkategorisiert. Vom Kopf derPhrase D werden die Flexionsmerkmale, wie Genus, Numerus, Kasus, die Wahl der Adjek-tivexion und die De�nitheitsmerkmale der Phrase (z.B. de�nit oder inde�nit) gesteuert.Die grammatischen Merkmale werden zu einem komplexen Feature, dem AGR(eement)-Feature zusammengefa�t, das dann mit den AGR-Features der NP und der AP uni�ziertwird, um den Kongruenzbeziehungen zwischen Determiner, Nomen und Adjektiven ge-recht zu werden.



50Phrasenstrukturregeln:DP ! [ ... ... ... ]D' " = # .D' ! D " = #(" AGR) = (" FCOMP AGR)NP (" FCOMP) = # .NP ! [ ... ... ... ]NP " = # .NP ! [ ... ... ... ]N" " = # .N" ! N' " = #[ ... ... ... ].N' ! N " = #[ ... ... ... ].Dies ergibt folgenden Strukturbaum:
(...)

(...)

(...)N

N’

N’’

NP(...)

NPD

D’(...)

DP



51Sowohl die Spezi�katorposition des funktionalen Kopfes als auch die Komplement- und dieModi�katorpositionen des nominalen Kopfes bleiben bei einer einfachen DP, bestehendaus Determiner und Nomen, unbesetzt. (Zur Struktur der NP siehe Abschnitt 3.2.)Die zur Instantiierung der einfachen DP ben�otigten Lexikoneintr�age setzen sich wie folgtzusammen, z.B.:

Das Merkmal AIC (Adjective Inection Class) tr�agt den Wert `w(eak)' oder `s(trong)'und verweist damit auf die vom Determiner gesteuerte Adjektivexion.C- und f-Struktur einer einfachen DP:
DP

D’

D

der

NP

N’’

N’

N

markt

’DEF<[53:MARKT]>’PRED
DEFDTYPE
-EHF

’MARKT’PRED
COUNTNTYPE

WAIC
MASGEN
SGNUM

-GOV
-OBL82CAS

81

AGR53
52
51
5

FCOMP

[81]AGR

55
54
2

Aufgrund ihres semantischen Gehalts werden die Determiner in de�nite (\der"), inde�-nite (\ein"), quanti�zierende (\alle"), possessive (\mein"), demonstrative (\dieser") undnegierende (\kein") unterschieden.Quanti�zierende Elemente wurden wegen ihrer unterschiedlichen syntaktischen Eigen-schaften entweder als Determiner oder als Adjektiv kategorisiert. Je nachdem, ob eineKombination mit einem Determiner m�oglich ist, oder nicht.(121) einige Firmen(122)*die einigen Firmen(123) jede Firma(124)*die jede Firma(125) viele Firmen(126) die vielen Firmen



52(127) beide Firmen(128) die beiden1 Firmen3.1.1 Die leere Kategorie DUm auch bei DPen, die keinen lexikalischen Determiner aufweisen, denselben strukturellenAufbau der Phrasen zu gew�ahrleisten, wird davon ausgegangen, da� der Kopf der PhraseD auch durch eine phonetisch leere Kategorie besetzt sein kann. In diesem Fall werdenAgreement- und De�nitheitsmerkmale ebenfalls von der funktionalen Kopfposition ausgesteuert.Eine leere Kategorie D (`e') wird ben�otigt bei:inde�niten Nomina im Plural(129) Firmenbei Sto�nomina(130) Goldbei Eigennamen(131) Amerikabeim pr�anominalen Genitiv(132) Deutschlands Beitragbei Partitivkonstruktionen(133) ein Dutzend Eierund bei Pr�apositionen, die mit dem Artikel verschmolzen sind(134) zur FirmaAufgrund der De�nitheitsmerkmale der Determiner werden drei verschiedene leere Kate-gorien D unterschieden:� eps indef(init) f�ur inde�nite Nomina im Plural und Partitivkonstruktionen� eps def(init) f�ur den pr�anominalen Genitiv� eps expl(etiv) f�ur Eigennamen und mit dem Artikel verschmolzenen Pr�apositionen(Eigennamen und verschmolzenen Pr�apositionen ist das Merkmal `de�nit' inh�arent)
1Das Flexionsverhalten von `beide'(i) die beiden *gro�e/gro�en Firmen vs.(ii) beide gro�e/gro�en Firmenist noch nicht ber�ucksichtigt.



53Diese sind wie folgt spezi�ziert:� Die inde�nite leere Kategorie D
� Die de�nite leere Kategorie D
� Die expletive leere Kategorie D

Das Merkmal EHF = + (Empty Head Feature) zeichnet sie als phonetisch leere Kategorieaus. Mit dem Merkmal NTYPE (z.B. NTYPE = count/mass/temp/name) kann die Wahlder leeren Kategorie D je nach Nomenklasse (Eigennamen, Sto�nomina usw.) gesteuertwerden.3.1.2 Die DP-SPEC-PositionEin Vorteil der DP-Analyse ist, da� auch Elemente vor dem Determiner problemlos erfa�twerden k�onnen.3.1.2.1 Spezi�katorenSpezi�zierende Element, wie z.B. `so' in(135) so eine Firmastehen in der DP-SPEC-Position, die bei der allgemeinen DP-Regel optional gesetzt ist.



54Die Kategorienbezeichnung SP steht f�ur Spezi�kator. Dieser steht in der Relation derMOD(i�kation).
3.1.2.2 Pr�anominaler GenitivAuch der pr�anominale Genitiv steht in der DP-SPEC-Position. Da der pr�anominale Ge-nitiv nicht in Verbindung mit einem lexikalisch realisierten Determiner auftreten kann,tr�agt der Kopf der Phrase das Merkmal `(" EHF) = +':(136)*Peters das Haus
DPen mit pr�anominalem Genitiv sind de�nit. Daher mu� die entsprechende leere Kate-gorie D als de�nit gekennzeichnet sein.
Der pr�anominale Genitiv stellt selbst eine maximale Projektion dar. Ohne weitere Restrik-tionen schlie�t dies nat�urlich eine m�ogliche postnominale Modi�kation des pr�anominalenGenitivs mit ein, die aber in vielen F�allen zur Ungrammatikalit�at f�uhrt. Der Grund hierf�urwird meist in der Kasuszuweisung an die pr�anominale DP gesehen.2(137)*Peters aus Berlin FirmaAngesichts der Tatsache, da� sich jedoch auch Gegenbeispiele �nden lassen,(138) des Herrn am Nebentisch untadelig gebundene Krawatte3(139) der K�onigin von England unerme�licher Reichtum4und dem Umstand, da� die Grammatik vorrangig als Analysegrammatik entwickelt wur-de, wurde auf diesbez�ugliche Restriktionen vorerst verzichtet.2Zur Kasuszuweisung in der NP siehe [Bhatt, Kap.6].3Beispiel von Christian Fortmann.4Beispiel aus [Bhatt, S.170 Nr.(7-35)b].



55C-Struktur einer DP mit pr�anominalem Genitiv:
DP

DP

D’

D

e

NP

N’’

N’

N

peters

D’

D

e

NP

N’’

N’

N

firma

3.1.2.3 Pr�anominaler DativEbenfalls in der DP-Spec-Position steht der pr�anominale Dativ, der allerdings eher in dergesprochenen Sprache auftritt.(140) dem Peter sein HausPr�anominale Dative fordern, gerade im Gegensatz zu den pr�anominalen Genitiven, da�der Kopf der Phrase durch einen lexikalischen Determiner, und zwar speziell durch einenpossessiven Determiner realisiert ist. Die dem Possessivdeterminer inh�arenten MerkmalePerson, Numerus und Genus (jedoch nicht Kasus) m�ussen mit denen der vorangestelltenDP �ubereinstimmen. Sie werden hier mit den Merkmalen ANAPH(er) PERS/NUM/GENerfa�t (vgl. auch die Lexikoneintr�age der Possessivdeterminer in Abschnitt 4.3.1).(141) dem Mann sein Haus(142) der Frau ihr Haus



563.2 Die NP-Struktur
(CP)

(PP)

(DP)N

N’

N’’

NPAP

NP

Auch die NP-Struktur ist bin�ar aufgebaut und hierarchisch gegliedert. Um Doppelana-lysen zu vermeiden und den Abfolgerestriktionen gerecht zu werden, wurden mehrereProjektionsebenen angenommen (N, N', N", NP). Eine Folge davon ist, da� nur bei denan die NP adjungierten Elementen | n�amlich die AP | Rekursion m�oglich ist.3.2.1 Postnominaler GenitivDie nachgestellte genitivisch markierte DP, wie z.B. in(143) der Angestellte der Firmawird als Schwester von N analysiert und steht in einer POSS(essiv)-Relation zu diesem.
Das Auftreten eines postnominalen Genitivs bei Eigennamen(144)*Peter des Nachbarnwurde durch die Annotationen am Kernnomen `(" NTYPE) = name' und `(" POSSFCOMP NTYPE)� = name' explizit unterbunden. Probleme traten bei der Abgrenzungzur Apposition und den Partitivkonstruktionen (s.u.) auf. Die Regel f�ur die postnomi-nale Genitiv-DP mu�te daher zus�atzlich mit Restriktionen bez�uglich des Auftretens vonSto�nomina und Eigennamen versehen werden:Denn bei Partitivkonstruktionen kann die nachgestellte DP ebenfalls genitivisch markiertsein, bzw. deren morphologische Form ist unterspezi�ziert und daher auch als Genitivinterpretierbar.(145) eine Schale Erdbeeren | PartitivkonstruktionBei der rechtsk�op�gen Apposition kann das Kernnomen entsprechend der Funktion, inder es auftritt, genitivisch markiert sein.(146) Peter M�ullers ... | Apposition



57C- und f-Struktur einer DP mit postnominalem Genitiv:
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’DEF<[86:ANGESTELLTE]>’PRED
DEFDTYPE
-EHF

’ANGESTELLTE’PRED
COUNTNTYPE

’DEF<[81:FIRMA]>’PRED
DEFDTYPE
-EHF

’FIRMA’PRED
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WAIC
FEMGEN
SGNUM

-GOV
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AGR81
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FCOMP
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WAIC
MASGEN
SGNUM

-GOV
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AGR86
85
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5

FCOMP

[156]AGR

88
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2

3.2.2 PartitivkonstruktionenPhrasen wie(147) ein Liter Milch(148) ein Dutzend Firmenk�onnen wegen der Kasusverh�altnisse zwischen Kern-DP und partitiver DP nicht als post-nominaler Genitiv analysiert werden. In den meisten F�allen liegt Kasuskongruenz vor.Manchmal ist jedoch auch eine genitivisch markierte partitive DP akzeptabel.5(149) eine Schale frische/-r Erdbeeren(150) mit einer Schale frischen/-r Erdbeeren(151) ein Liter frische/-r Milch(152) bei einer Flasche gutem Wein/-n Weines5Unber�ucksichtigt blieb die Besonderheit, da� bei genitivisch markierten Partitivkonstruktionen ohneadjektivische Erweiterung des Partitivs nur eines der beiden Nomina das Genitiv-`s' tragen kann.(Siehe[Duden, S.263])(i) wegen eines Liters Wasser(ii) wegen eines Liter Wassers(iii)*wegen eines Liters Wassers.



58Die partitive DP wird ebenfalls als Schwester des Kernnomens anlaysiert. Die verschie-denen Kasusalternationen der partitiven DP werden in Disjunktionen erfa�t.
C- und f-Struktur einer Partitivkonstruktion:
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’INDEF<[71:MILLIARDE]>’PRED
INDEFDTYPE

’MILLIARDE’PRED
MENGENTYPE

’INDEF<[66:DOLLAR]>’PRED
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3.2.3 Pr�apositionaladjunkteInnerhalb der DP treten PPen als Komplemente und Adjunkte des Nomens auf. In derGrammatik sind nur PPen, die in einer Adjunkt-Relation zum Nomen stehen, beschriebenworden,(153) die Firma aus Berlinnicht jedoch PPen, die von einem Nomen subkategorisiert werden.(154) die Ho�ung auf Verst�andnisNicht-subkategorisierte PPen sind Schwester von N'.



59
Als Kopf der Pr�apositionalphrase fungiert die Pr�aposition, die ihrerseits ein Objekt,n�amlich die DP regiert.
Die Pr�aposition weist dem Objekt den Kasus zu, im Falle der Pr�aposition `aus' den Dativ.
C-Struktur einer DP mit Pr�apositionaladjunkt:

DP

D’

D

die

NP

N’’

N’

N

firma

PP

P

aus

DP

D’

D

e

NP

N’’

N’

N

berlin3.2.4 Adjazenter RelativsatzDer adjazente Relativsatz ist analog zum extraponierten Relativsatz aufgebaut. Der Un-terschied besteht nur darin, da� der adjazente Relativsatz seinem Bezugselement direkt



60nachfolgt. Es wurde keine Unterscheidung zwischen restriktivem und appositvem Rela-tivsatz getro�en. Die Ableitung erfolgt stets als Schwester von N".
3.2.5 Attributive AdjektiveAdjektive treten in attributiver Funktion pr�anominal auf. Sie sind an NP adjungiert, soda� eine rekursive Ableitung m�oglich ist.
Adjektive werden mithilfe des Features ATYPE in modi�zierende| diese k�onnen rekursivauftreten | und quanti�zierende | diese k�onnen nicht rekursiv auftreten und sind nichtmit einem quanti�zierenden Determiner kombinierbar | unterschieden. Modi�zierendeAdjektive sind daher formal als Mengen von Merkmalsstrukturen erfa�t. Den Reihenfol-gebeziehungen, quanti�zierendes Adjektiv vor modi�zierendem Adjektiv, ist noch nichtRechnung getragen.(155) die vielen japanischen Firmen- quanti�zierendes A + modi�zierendes A(156)*die japanischen vielen Firmen- modi�zierendes A + quanti�zierendes A(157) die grosse japanische Firma- modi�zierendes A + modi�zierendes A(158)*die vielen beiden Firmen- quanti�zierendes A + quanti�zierendes ABeispiel eines Lexikoneintrags:



61C- und f-Struktur einer DP mit zwei pr�anominalen Adjektiven:
DP

D’

D

die

NP

AP

A’

A

groessere

NP

AP

A’

A

japanische

NP

N’’

N’

N

firma

’DEF<[101:FIRMA]>’PRED
DEFDTYPE
-EHF

’FIRMA’PRED
COUNTNTYPE

WAIC
FEMGEN
SGNUM

-OBL141CAS139

AGR

’GROSS’PRED

KOMPDEGREE142ASPEC

[139]AGR

48
47
5

’JAPANISCH’PRED

POSDEGREE143ASPEC

[139]AGR

69
68
7

140

ATT101
100
99
98
97
9

FCOMP

[139]AGR

103
102

2

Die meisten Adjektive zeichnen sich dadurch aus, da� sie nicht nur ektiert, sondern auchkompariert werden k�onnen (Ausnahmen sind z.B. Farbadjektive, wie `?gelber' oder auch`?sterblicher', `?schwangerer').Positive, komparative und superlative Formen sind im Lexikon enthalten und durch fol-gende Merkmale ausgezeichnet:

3.2.6 VergleichsphrasenAls- und wie-Phrasen, wie in(159) eine so gro�e Firma wie Daimler Benz(160) eine gr�o�ere Firma als Daimler Benzwerden als Schwester von N' analysiert. Da weder `als' noch `wie' die Eigenschaften einerPr�aposition aufweisen | beide regieren keinen Kasus | wurden sie als Translative (sie-he [Schindler]) kategorisiert. Bei Vergleichsstrukturen mu� v.a. dem Umstand Rechnung



62getragen werden, da� die beiden Vergleichsglieder bez�uglich des Kasus kongruieren. DieKasuskongruenz konnte durch die Analyse als Schwester von N' per Uni�kation gew�ahr-leistet werden.
Das Translativ subkategorisiert analog zur Pr�aposition wieder ein Objekt.
Dem Merkmal ROLLE wurde der semantische Wert `compare' bzw. `equi' zugeordnet.
(161) eine gr�o�ere Firma als Daimler Benz(162) eine (so) gro�e Firma wie Daimler Benz(163) (so) eine Firma wie Daimler BenzDie `wie'-Phrase tritt h�au�g in Kombination mit der Partikel `so' auf. `So' kann entwederin der DP-SPEC-Position abgeleitet werden wie in (163) (siehe 3.1.2.1) oder ist an dasAdjektiv kopfadjungiert wie in (162) (siehe 3.3.2).Eine Schw�ache dieser Analyse ist, da� die Beziehung zwischen Adjektiv und Vergleichs-phrase nicht erfa�t ist, sondern nur zwischen den beiden Vergleichsgliedern.



63C- und f-Struktur einer DP mit einer Vergleichsphrase:
DP

D’

D

eine

NP

AP

A’

A

ST

so

A

stolze

NP

N’’

N’

N

firma

TP

T

wie

DP

D’

D

e

NP

N’’

N’

N

N

daimler

N

benz
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’INDEF<[283:FIRMA]>’PRED
INDEFDTYPE

’FIRMA’PRED
COUNTNTYPE

WAIC
FEMGEN
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-OBL300CAS297

AGR
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+EHF

’BENZ’PRED
OPTDETNAMETYPE
NAMENTYPE
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’DAIMLER’PRED
OPTDETNAMETYPE
NAMENTYPE
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-GOV
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AGR

13
302

APP201
162
161
160
15

FCOMP

[301]AGR

164
163
115
114

OBJ

165
11

EQUI

298

ADJ

’STOLZ’PRED
[297]AGR

’SO’PRED5GRAD

274
273
272

7
299

ATT

283
167
166
92
9

FCOMP

[297]AGR

285
284
23.2.7 AppositionenDie Grammatik deckt sowohl die enge als auch die lockere Apposition ab.3.2.7.1 Enge AppositionBei der engen Apposition wird zwischen der rechtsk�op�gen (d.h. das rechtsstehende No-men wird exivisch markiert)(164) Professor M�ullers Institutund der linksk�op�gen Apposition (d.h. das linksstehende Nomen wird exivisch markiert)(165) wegen des Verlags Hueberunterschieden.Bei der engen Apposition sind die beiden nominalen Elemente kopfadjungiert, wobei derappositive Bestandteil unter die Funktion `App(osition)' eingebettet wird.- rechtsk�op�ge Apposition



65Das m�ogliche rekursive Auftreten des Appositivs wurde ber�ucksichtigt und als Menge vonMerkmalsstrukturen de�niert.(166) Professor Doktor Peter M�ullerC- und f-Struktur einer rechtsk�op�gen Apposition:
DP

D’

D

e

NP

N’’

N’

N

N

peter

N

mueller

’EXPL<[84:MUELLER]>’PRED
EXPLDTYPE
+EHF

’MUELLER’PRED
OPTDETNAMETYPE
NAMENTYPE

SGNUM

-OBL109CAS108
AGR

’PETER’PRED
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-GOV
-OBL107CAS
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AGR

2
104

APP
84
58
57
56
4

FCOMP

[108]AGR

60
59
11
10

- linksk�op�ge Apposition
Um Doppelanalysen zu vermeiden, mu�ten Restriktionen bez�uglich der m�oglichen No-menklassen formuliert werden. �Uberschneidungen mit Partitivkonstruktionen, wie `dasDutzend Eier' mu�ten explizit mit der Annotation `(" NTYPE)� = menge' an der Appo-sitionsregel unterbunden werden. Die Restriktionen bez�uglich des `(" NTYPE)� = name'gew�ahrleistet die korrekte Ableitung als rechts- oder linksk�op�ge Apposition.3.2.7.2 Lockere AppositionBei der lockeren Apposition ist im Gegensatz zur engen Apposition das Appositiv durchKommata von seiner Bezugsphrase abgetrennt. In den meisten F�allen kongruieren Be-zugsnomen und appositive DP im Kasus und im Numerus. Abweichungen, insbesonderedativisch markierte Appositionen, sind m�oglich.(167) Daimler Benz, ein gro�es Unternehmen,(168) f�ur Brot, dem wichtigsten Grundnahrungsmittel,Die Kasusalternationen wurden an der Kern-DP erfa�t.



66Phrasenstrukturregel:
In der derzeitigen Version der Grammatik ist die kategoriale F�ullung der Appositionauf die DP beschr�ankt. Erweiterungen auf andere Kategorien sind m�oglich. AppositiveAdjektivphrasen k�onnen nur koordiniert auftreten. Koordination ist in die Grammatikjedoch noch nicht integriert.(169) der Unternehmer, eifrig und ehrgeizig, ...3.2.8 GradpartikelErfa�t sind Strukturen, bei denen sich die Gradpartikel auf eine DP bezieht, wie z.B.`sogar die Firma'
3.3 Die AP-StrukturAuch die Phrasenstruktur der lexikalischen Kategorie AP ist hierarchisch aufgebaut.

AST

A(DP/PP)

A’

AP

3.3.1 Komplemente des AdjektivsAdjektive k�onnen ihrerseits ein Komplement, entweder eine dativisch oder genitivischmarkierte DP6 oder eine PP subkategorisieren.(170) den Traditionen treu(171) des Lobes w�urdig(172) auf seine Firma stolz6Adjektive weisen ihrem Komplement, abgesehen von wenigen Ausnahmen, z.B. `keinen Pfennig wertsein', keinen Akkusativ zu.



67Als Komplemente werden sie als Schwester des Kopfes analysiert.- Adjektive, die eine dativisch oder genitivisch markierte DP subkategorisieren.
- Adjektive, die eine PP subkategorisierenC- und f-Struktur einer DP mit einer komplexen Adjektivphrase:

DP

D’

D

die

NP

AP

A’

PP

P

auf

DP

D’

D

die

NP

N’’

N’

N

entwicklungen

A

stolze

NP

N’’

N’

N

firma
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7
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ATT
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FCOMP

[231]AGR

178
177
23.3.2 Spezi�katoren des AdjektivsInnerhalb einer AP sind Steigerungsadverbien, wie `sehr', `ziemlich' usw. an das Adjektivkopfadjungiert. Somit ist die korrekte Abfolge innerhalb der AP gew�ahrleistet, z.B.(173) der der Firma sehr treue Mitarbeiter(174)*der sehr der Firma treue MitarbeiterC-Struktur der AP `der Firma sehr treue':

treue

A

sehr

ST

A

firma

N

N’

N’’

NP

der

D

D’

DP

A’

AP



694 Das LexikonIn LFG kommt dem Lexikon eine gro�e Bedeutung zu. Ph�anomene, die in der GB-Theoriein der Syntax erfa�t werden, wie z.B. die Aktiv-Passiv Diathese oder die funktionaleKontrolle, werden im Rahmen der LFG im Lexikon behandelt.Insbesondere die Lexikoneintr�age der Verben enthalten und steuern wesentliche syntak-tische Informationen. So werden im Lexikon z.B. die Subjekt-Verb-Kongruenz gesteuert,reexive und unpers�onliche Konstruktionen behandelt und die Zahl und Art der subka-tegorisierten Argumente festgelegt.Mangels Morphologiekomponente handelt es sich hier um ein Vollformenlexikon.4.1 Das VerbDie verschiedenen Verbtypen und die Merkmale, durch die die einzelnen morphologischenFormen de�niert werden, wurden bereits in Abschnitt 2.1.2.1.2 besprochen. Auf den Sub-kategorisierungsrahmen der Verben und die kategoriale F�ullung der syntaktischen Funk-tionen wurde ebenfalls bereits hingewiesen.4.1.1 Subjekt-Verb-KongruenzDas Subjekt und das Verb kongruieren in Person und Numerus.In den Lexikoneintr�agen der verschiedenen morphologischen Verbformen wird der Nu-merus des Subjekts explizit festgelegt (die Kategorie Person wird vernachl�a�igt, da kei-ne Personalpronomina erfa�t sind). Die Realisation der Subjekt-Verb-Kongruenz erfolgtdann per Uni�kation mit dem entsprechenden Feature des Nomens.(175) die Firma �ndet ...
(176) die Firmen �nden ...



704.1.2 Reexive Verben4.1.2.1 Obligatorisch reexive VerbenBei obligatorisch reexiven Verben ist das Reexivpronomen als Bestandteil des Verbszu analysieren. Da es weder pronominalisierbar, erfragbar noch vorfeldf�ahig ist, hat eseinerseits keinen Satzgliedstatus mehr, andererseits ist es jedoch wie die Argumente ka-susmarkiert (Akkusativ oder Dativ).(177) Du bem�uhst dich um die Stelle.(178) Du bildest dir ein, da� ...Reexivpronomina von obligatorisch reexiven Verben wie z.B. `sich bem�uhen um', `sicheinbilden' werden daher als Akkusativ- bzw. Dativobjekt analysiert, denen aber keineThetarolle zugewiesen wird (sie stehen au�erhalb der spitzen Klammern und gelten da-her als subkategorisiert, aber nicht-thematisch). Durch das FORM-Feature kann auf dielexikalische Realisierung des Objekts Bezug genommen werden `(" OBJ FORM) =c re'.
Da Reexivpronomina grunds�atzlich nicht in der Funktion Subjekt auftreten k�onnen, sinddie Kasuseigenschaften auf (" AGR CAS GOV) = + beschr�ankt.4.1.2.2 Fakultativ reexive VerbenFakultativ reexive Verben, wie(179) sich kennen(180) sich waschenweisen dagegen dem Argument, das optional durch ein Reexivpronomen (aber auchdurch andere DPen) realisiert sein kann, eine Thetarolle zu.4.1.3 Unpers�onliche VerbenUnpers�onliche Konstruktionen, d.h. Konstruktionen, bei denen Subjekt bzw. Objektdurch das Expletivum `es' realisert sind, werden ebenfalls im Lexikon behandelt. Durcheinen Constraint wird die Lexikalisierung der entsprechenden Funktion durch `es' gefor-dert `(" SUBJ FORM) =c es', `(" OBJ FORM) =c es'.(181) es regnet.



71(182) er hat es auf sie abgesehen.
Es ist dabei zu beachten, da� es sich um Expletiva handelt (sie bleiben auch im Mittelfelderhalten), nicht um Platzhalter.(183) Heute regnet es.4.1.4 Funktionsverbgef�ugehaben die Eigenschaft, da� sie feste syntaktische Gef�uge bilden. Sie stehen deshalb alsfeste Ausdr�ucke im Lexikon. Die PP wird als nicht-thematische,1 aber subkategorisierteFunktion analysiert. Die lexikalische F�ullung der PP wird wiederum durch ein FORM-Feature festgelegt, z.B.(184) auf dem Spiel stehen(185) zur Verf�ugung stehen/stellen(186) in Frage stehen/stellen(187) in Verhandlungen stehen mit

4.1.5 Inkorporierte Akkusativobjektehaben �ahnliche syntaktische Eigenschaften wie Funktionsverbgef�uge. Das feste syntakti-sche Gef�uge setzt sich hier aus einem akkusativisch markierten Objekt und dem Verbzusammen.(188) Vereinbarungen tre�en(189) Augen machen(190) Auto fahrenAuch das akkusativisch markierte Objekt hat weitgehend seinen Satzgliedstatus verloren.Das Objekt wird ebenfalls als nicht-thematisch gekennzeichnet und seine Lexikalisierungdurch ein FORM-Feature festgelegt.1Die Pr�apositionalphrase eines Funktionsverbgef�uges kann weder pronominalisiert noch erfragtwerden.
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4.1.6 Aktiv/Passiv-DiatheseTypischerweise werden Passivkonstruktionen von transitiven Verben, d.h. Verben, die einSubjekt und ein Akkusativobjekt subkategorisieren, gebildet.(191) Die Firma kontrolliert die Waren.(192) Die Waren werden (von der Firma) kontrolliert.Das Objekt des Aktivsatzes wird bei der Passivierung zum Subjekt, das Subjekt kann alsfakultative `von'-Phrase realisiert werden.In LFG wird die Passivierung durch eine lexikalische Regel erfa�t. Die lexikalische Regelde�niert den Relationswechsel der grammatischen Funktionen. Ferner wird die Selektiondes Auxiliars `werden' bzw. `sein' und die morphologische Form des Vollverbs | PartizipPerfekt - de�niert.Da in dieser Implementierung keine lexikalischen Regeln zur Verf�ugung standen, wurdedie Aktiv-Passiv-Diathese mittels Disjunktionen im Lexikon de�niert:
Um die Completeness-Bedingung zu garantieren, wurde der Wert des PRED-Merkmalsbei nicht-realisiertem `von'-Objekt (dem impliziten Agens) auf `unknown' gesetzt.Unterschieden werden mu� ferner zwischen Vorgangs- und Zustandspassiv. Das Vorgangs-passiv wird mit dem Auxiliar `werden', das Zustandspassiv mit dem Auxiliar `sein' ge-bildet. Beim Zustandspassiv ist, von wenigen Ausnahmen abgesehen, die Realisation der`von'-Phrase nicht m�oglich. Ihr Wert ist daher obligatorisch auf `unknown' gesetzt.(193) Die T�ur ist (*von Peter) geschlossen.



734.1.7 Unpers�onliches PassivDas unpers�onliche Passiv kann im Deutschen von transitiven und intransitiven Verbengebildet werden.(194) Es wurde viel gegessen.(195) Es wurde getanzt.(196) Es wurde dem Mann geholfen.In vielen Konstruktionen ist ein vorfeldf�ullendes `es' vorhanden (Platzhalter), das aberverschwindet, falls ein anderes Element topikalisiert wird.(197) Gestern wurde getanzt.(198) Dem Mann wurde geholfen.Da Platzhalter in der Grammatik noch nicht eingef�uhrt sind, wurde auf das Erfassendieser Konstruktion bislang verzichtet.4.1.8 KontrolleBei in�niten Phrasen kann das Subjekt des Verbs lexikalisch nicht realisiert werden, dain�nite Verben keinen Nominativ zuweisen. Das Subjekt mu� daher kontrolliert werden.Unterschieden werden mu� zwischen funktionaler und arbitr�arer Kontrolle. W�ahrend dasSubjekt bei funktionaler Kontrolle von dem lexikalisch realisierten Argument des Ma-trixsatzes determiniert wird, wird bei arbitr�arer Kontrolle ein nicht weiter spezi�ziertesSubjekt in die In�nitivphrase eingef�uhrt.4.1.8.1 Funktionale KontrolleBei funktionaler Kontrolle wird das Subjekt der In�nitivphrase mit einem Argument desMatrixsatzes uni�ziert.In�nite S�atze treten in der Funktion Objekt, Subjekt oder Adverbial auf.- In�nitive in ObjektfunktionDas Kontrollverb legt fest, ob es sich um Subjekt- oder Objektkontrolle handelt.(199) Die Firma ho�t, die Waren liefern zu k�onnen. | Subjektkontrolle
Das Subjekt des in�niten Objektsatzes wird mit dem Subjekt des Matrixsatzes uni�ziert.



74(200) Die Kommission �uberzeugte die Firma, die Waren zu liefern. - Objektkontrolle
Das Subjekt des in�niten Objektsatzes wird mit dem Objekt des Matrixsatzes uni�ziert.- In�nitive in SubjektfunktionBei In�nitiven in Subjektfunktion liegt nat�urlich ausschlie�lich Objektkontrolle vor.(201) Einen Kostenvoranschlag zu erstellen, mi�f�allt der Firma.
Das Subjekt des in�niten Subjektsatzes wird mit dem Objekt2 des Matrixsatzes uni�ziert.- In�nitive in adverbialer Funktion(202) Die Firma liefert die Waren, um/ohne einen Pro�t zu machen.Im Falle der adverbialen In�nitive kann die Kontrollgleichung nicht im Lexikoneintragder Verben de�niert werden, da adverbiale In�nitive unabh�angig vom Verb auftreten. DieKontrollgleichung ist deshalb im Lexikoneintrag der In�nitivcomplementizer enthalten.Das Subjekt des Matrixsatzes wird mit dem Subjekt des In�nitivs uni�ziert.
4.1.8.2 Arbitr�are KontrolleBeispiele:(203) Die Polizei verbietet, das Gel�ande zu betreten.(204) Das Gesetz verbietet, diese Waren einzuf�uhren.(205) Die Waren m�ussen geliefert werden, um dem Vertrag gerecht zu werden.Die Interpretation des Subjekts der In�nitivphrase bleibt unspezi�ziert. Die arbitr�areKontrolle ist in der Grammatik nicht erfa�t.4.1.9 TempusDie Grammatik enth�alt sowohl synthetische als auch analytische Tempora. Bei synthe-tischen Tempusformen wird die morphologische Verbform im Lexikon entsprechend als`present' oder `past' gekennzeichnet.
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Analytische Verbformen setzen sich aus mehreren verbalen Bestandteilen zusammen. Siewerden mithilfe von Auxiliaren gebildet, die die Tempusinformation enthalten.
Das Partizip selbst enth�alt keinen Tempuseintrag, da es diesbez�uglich unspezi�ziert ist.4.2 Das NomenNomina unterscheiden sich bez�uglich der Kategorien Genus, Kasus und Numerus. Diedritte Person ist allen Nomina inh�arent. Haben die verschiedenen Kasusformen dieselbemorphologische Form, so kann deren Spezi�kation vernachl�a�igt werden. (Zur Klassi�ka-tion des Kasus vgl. 2.2.1.1)

Weitere Merkmale waren n�otig, um auf die verschiedenen Nomina Bezug nehmen zuk�onnen:� Das Merkmal NTYPE, um die Wahl des Determiners zu steuern und das Auftretendes Nomens auf bestimmte syntaktische Umgebungen einschr�anken zu k�onnen. DieWerte des Features NTYPE sind `count', `name', `menge', `mass'.- Nomina des NTYPES `count' (z�ahlbare Nomina) treten au�er im inde�niten Pluralobligatorisch mit lexikalischem Determiner auf.(206) der Brief(207)*Brief(208) Briefe



76 - Nomina des NTYPES `mass' (Sto�nomina) k�onnen im Singular ohne Artikel auf-treten.(209) das Wasser(210) Wasser- Nomina des NTYPES `menge' sind u.a. Kern von Partitivkonstruktionen.(211) ein Liter ...- Nomina des NTYPES `name' erhalten zus�atzlich das Merkmal NAMETYPE (mitden Werten `optdet'| Kombination mit einem Determiner m�oglich | und `no-det' | Kombination mit einem Determiner nicht m�oglich). Bestimmte Eigennamenk�onnen n�amlich sowohl mit als auch ohne lexikalischen Determiner auftreten, beianderen f�uhrt das Hinzuf�ugen eines Determiners zur Inakzeptabilit�at.2(212) der Peter(213)*das �OsterreichAuf das Feature `(" NTYPE) = name' wird insbesondere bei den Regel f�ur denpr�anominalen Genitiv und der Apposition Bezug genommen.� Das Merkmal FORM wird ben�otigt, um auf eine bestimmte lexikalische Form derNomina z.B. bei Funktionsverbgef�ugen und inkorporierten Akkusativen Bezug neh-men zu k�onnen.4.3 Der DeterminerDer Determiner subkategorisiert, als Kopf der DP, ein funktionales Komplement. DerPRED-Wert des Determiners enth�alt den jeweiligen semantischen Gehalt: de�nit, inde�-nit, quanti�zierend, negierend, demonstrativ oder possessiv.

Die AGR-Merkmale spezi�zieren einerseits Kasus, Genus und Numerus des Determiners,andererseits wird dadurch die Adjektivexion gesteuert. (AIC = w(eak)/s(trong)).(214) der gute Honig(215) ein guter Honig(216) guter Honig2Da� Eigennamen, wenn sie n�aher spezi�ziert sind, grunds�atzlich mit Determiner auftreten k�onnen,ist in der Grammatik nicht erfa�t, z.B. `das Berlin der f�unfziger Jahre'.



77(217) dem guten Honig(218) einem guten Honig(219) gutem HonigDas Merkmal DTYPE mit dem dem PRED-Attribut entsprechenden Wert wurde ein-gef�uhrt, da bei bestimmten Strukturen, z.B. beim pr�anominalen Dativ, auf einen spezi-ellen Determiner Bezug genommen werden mu�:(220) dem Angestellten sein Verdienst(221)*dem Angestellten der Verdienst4.3.1 Der PossessivdeterminerEin besonderes Feature ber�ucksichtigt die unterschiedliche Referenz der Possessivartikelbez�uglich Person, Numerus und evtl. auch Genus, z.B.

Die dem Possessivartikel inh�arente Person-/Numerus-/Genusmarkierung ist aber von denAgreement-Merkmalen, die mit der nachfolgenden NP kongruieren, zu unterscheiden:(222) Der Unternehmer hat seine Aktien verkauft.(223) Der Unternehmer hat sein Auto verkauft.(224) Die Unternehmerin hat ihre Aktien verkauft.(225) Die Unternehmerin hat ihr Auto verkauft.

4.4 Das PronomenMangels satz�ubergreifenden Beschreibungsmitteln wurde auf die Einf�uhrung vonPersonal- und Demonstrativpronomina verzichtet. Erfa�t wurden lediglich Relativ- und



78Interrogativpronomina.Entsprechend der DP-Analyse sind Pronomina als intransitive K�opfe zu analysieren.W�urde man jedoch das Komplement des funktionalen Kopfes D optional setzen, so k�onnteder Parser eine phonetisch leere DP mit leerem intransitivem Kopf ableiten und somit ineine Rekursion geraten. (die Completeness-Bedingung | die leere Kategorie D subkatego-risiert ein `FCOMP' | wird vom Parser erst am Schlu� abgepr�uft). Die DP-Regel m�u�tealso aufgespalten werden: Eine Regel, durch die die intransitiven D-Elemente abgeleitetwerden und die Expansion in einen leeren Kopf verboten wird, und eine Regel, durch diedie transitiven D-Elemente abgeleitet werden. Da sich jedoch dadurch die Verarbeitungs-zeit verl�angern w�urde und Pronomina in der Grammatik noch kaum erfa�t sind wurdeauf die Analyse der Pronomina als intransitive K�opfe bislang verzichtet.Bei der syntaktischen Beschreibung der Relativpronomina ist die Numerus- und Ge-nuskongruenz mit dem Bezugselement wesentlich. Aus diesem Grund werden die AGR-Merkmale des Relativpronomens auf ein WH-Merkmal �ubertragen. In der Syntax wirddas WH-Merkmal dann genutzt, um m�ogliche Bezugselemente zu identi�zieren (sieheAbschnitt 2.4.2).

Der Lexikoneintrag der Interrogativpronomina enth�alt v.a. die Flexionsmerkmale.
4.5 Das AdjektivWie die Determiner sind auch die Adjektive nach Kasus, Genus, Numerus spezi�ziert.Das Merkmal `AIC' kodiert zus�atzlich, welcher Adjektivexion sie angeh�oren.
Die Adjektivformen Positiv, Komparativ bzw. Superlativ werden durch das FeatureASPEC DEGREE de�niert (zu den Lexikoneintr�agen der Adjektive siehe auch Abschnitt3.2.5).



794.6 Das AdverbAdverbien haben einen bestimmten semantischen Gehalt. Dieser wird mit dem MerkmalROLLE erfa�t. Nicht unproblematisch ist die Kategorisierung der Negation als Adverb,insbesondere wegen der Stellungseigenschaften von `nicht'. Es kann n�amlich im Gegensatzzu den typischen Adverbien nicht im Vorfeld auftreten.(226)*Nicht ist er gekommen.Da das Verhalten der Negation aber sehr komplex ist, und nicht nur die Stellungseigen-schaften, sondern auch Fokus, Satz-, Konstituenten- und Kontrastnegation usw. betri�t,wurde hier der einfachste Weg gew�ahlt, und die Negation als Adverb kategorisiert (mitdem Wissen, da� eine angemessene Analyse der Negation noch aussteht).4.7 Der Complementizer

Complementizer fungieren als funktionaler Kopf von �niten oder in�niten V-Letzt-S�atzen.Ihre Eigenschaften werden durch folgende Merkmale de�niert (Zu den leeren Complemen-tizern vgl. 2.2.1.1):Das Merkmal C-HEAD CTYPEComplementizer sind V-Letzt-steuernde Elemente `(" C-HEAD CTYPE) = v�n'.Das Merkmal C-HEAD FINITComplementizer k�onnen �nite und in�nite S�atze einleiten.Das Merkmal C-HEAD WHDer Complementizer legt fest, ob es sich um einen deklarativen `(" C-HEAD WH) = -'oder interrogativen `(" C-HEAD WH) = +' Satz handelt.Das Merkmal ROLLEUnterschieden werden mu� zwischen reinen Complementizern und adverbialen Comple-mentizern, denen ein semantischer Gehalt inh�arent ist. Dieser wird durch das MerkmalROLLE spezi�ziert.Das Merkmal WH-TYPEverhindert in den relevanten F�allen eine gleichzeitige Besetzung der SPEC- und Kopfpo-sition.



80(227) wer da� ...(228)*wer obwohl ...Bei Complementizern, die einen in�niten Satz einleiten, ist dieses Merkmal nicht n�otig,da in�nite wh-S�atze in der Syntax ausgeschlossen werden.



81AnhangAbk�urzungen:Kategorien:- PhrasenkategorienADVP AdverbphraseAP AdjektivphraseCP ComplementizerphraseDP DeterminerphraseIP InectionphraseNP NominalphrasePP Pr�apositionalphraseRDP Relativ-DeterminerphraseRPP Relativ-Pr�apositionalphraseSP Spezi�katorphraseTP TranslativphraseVP VerbalphraseWP Variable f�ur +wh-ElementeZP Variable f�ur DP, PP, AP, ADVP- WortkategorienA AdjektivADV AdverbC ComplementizerD Determinere epsilon (leere Kategorie)GP GradpartikelIPRO InterrogativpronomenN NomenP Pr�apositionPA PartikelRPRO RelativpronomenST SteigerungsadverbT TranslativV Verb



82Funktionen:- Subkategorisierte FunktionenACOMP Adjektivisches Pr�adikativFCOMP Komplement eines funktionalen KopfesLOC Lokales ArgumentNCOMP Nominales Pr�adikativOBJ AkkusativobjektOBJ2 DativobjektSOURCE Dirkektionales ArgumentSUBJ SubjektVCOMP Verbales Komplement- Nicht-subkategorisierte FunktionenADJ AdjunktAPP AppositionATT AttributionGRAD Grad-RelationMENGE Mengen-RelationMOD Modi�kationPART Partitiv-RelationPOSS Possessiv-Relation - postnominalPOSSESSIV Possessiv-Relation - pr�anominalREL Relativ-RelationSonstige Merkmale mit ihren jeweiligen Werten:AGR Agreement| CAS GOV Regierter Kasus+-| CAS OBL Obliquer Kasus+-| GEN Genusfem Femininmas Maskulinneu Neutrum| NUM Numerussg Singularpl Plural| PERS Person3 Dritte Person



83AIC Adjective Inection Classs Strongw WeakANAPH Anaphorische Beziehung| GEN Genusfem Femininmas Maskulinneu Neutrum| NUM Numerussg Singularpl Plural| PERS Person3 Dritte PersonASPEC DEGREE Adjektivstufepos Positivkomp Komparativsup SuperlativATYPE Adjektivklassequant Quanti�zierendes Adjektivmod Modi�zierendes AdjektivC-HEAD Merkmale der funktionalen Kopfposition C| CTYPE Satztypv2 Verb-Zweit-Satzv�n Verb-Letzt-Satz| FINIT Finitheit+ Finiter Satz- In�niter Satz| WH WH-Merkmale+ Interrogativsatz- DeklarativsatzDTYPE Determinerklassedef De�nitindef Inde�nitposs Possessivdemon Demonstrativquant Quanti�zierendexpl Expletiv



84EHF Empty Head Feature+ Die Kopfposition ist lexikalisch nicht besetzt- Die Kopfposition ist lexikalisch besetztINF In�nites Verb+-| PERF Partizip Perfekt+-| ZU `zu'-In�nitiv+-NAMETYPE Klasse des Eigennamensnodet Kombination mit Determiner nicht m�oglichoptdet Kombination mit Determiner m�oglichNTYPE Nomenklassemass Sto�nomencount Z�ahlbares Nomentemp Temporales Nomenname Eigennamemenge Ma�nomenPASSIV Passiv+-PCASE Pr�apositionskasusloc Lokal z.B. `auf'source Source z.B. `aus'PDET Verschmelzung von Pr�apositon und Determiner+ROLLE Semantische Rollecompare Komparativ z.B. `als'equi �Aquativ z.B. `wie'dir Direktional z.B. `zu'�nal Final z.B. `f�ur'lokal Lokal z.B. `auf'



85kausal Kausal z.B. `weil'konditional Konditional z.B. `wenn'konzessiv Konzessiv z.B. `obwohl'mittel Mittel z.B. `mit'quelle Quelle z.B. `aus'TENSE Tempusfutur Futurpast Vergangenheitpresent Pr�asensUNACC Unakkusativisches Verb+-V-HEAD Merkmale der funktional markierten Kopfposition V| FINIT Finitheit+ Finites Verb- In�nites Verb| VTYPE Verbstellungstypv2 Das Verb unterliegt V2-Bewegungv�n Das Verb ist in seiner Basisposition lizenziertVERBTYPE Verbklassepartikelverb PartikelverbWH TYPE Klasse des wh-Elementsques Interrogativelementrel RelativelementZU In�nitivpartikel `zu'+



86Grammatikregeln:
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91Erkl�arung der Notation:Die in der Grammar Writer's Workbench (GWB) verwendete Notation weicht geringf�ugigvon der in [Bresnan/Kaplan] eingef�uhrten Notation ab. Die Abweichungen werden imfolgenden aufgef�uhrt:a) Syntaktische RegelBeispiel:
: | Der Doppelpunkt trennt Kategorie und funktionale Annotationen.; | Das Semikolon markiert das Ende einer Kategorie samt ihren funktionalen Annota-tionen.. | Der Punkt kennzeichnet das Ende einer Regel.fp1jp2j...jpng | Disjunktionen werden durch geschweifte Klammern de�niert. Die einzel-nen Disjunkte p1 bis pn werden durch senkrechte Striche getrennt, wobei pi sowohl f�urfunktionale Annotationen als auch f�ur Expansionen einer Regel stehen kann.fpg | ist als fpj�g zu lesen, wobei � das Fehlen einer Annotation kennzeichnet.[p] | Eckige Klammern markieren, da� die Komponenten von p als Einheit verstandenwerden sollen.(" s) �= r | Ungleichheit, wobei s f�ur ein Attribut, r f�ur einen Wert steht.�(" s) | Negative Existenzbedingung(" s) | Positive Existenzbedingungb) LexikoneintragBeispiel:
Das GWB-System verf�ugt �uber eine Morphologiekomponente, die hier aber nicht gen�utztwurde. Das Fehlen der morphologischen Information ist mit einem Stern `*' gekennzeich-net.



92c) C- und f-StrukturBei der Ausgabe der c-Struktur werden die Knoten des Baumes wahlweise numeriert.3Eshandelt sich dabei um Variablen, die f�ur die jeweiligen funktionalen Annotationen stehen.Die Zahlen �nden sich in den entsprechenden f-Strukturen wieder.

3In der Dokumentation wurde auf die Nummerierung der c-Struktur verzichtet.





Eine LFG{Grammatik des Franz�osischenAnette Frank



95VorbemerkungenDas im folgenden beschriebene Grammatikfragment des Franz�osischen ist gewissen Ein-schr�ankungen unterworfen, die sich aus dem vorgegebenen Anwendungskontext ergeben.Zun�achst kann kein Anspruch auf eine vollst�andige Datenabdeckung erhoben werden.Das Sprachfragment ist eingeschr�ankt auf geschriebene Sprache, klammert also { vor al-lem hinsichtlich Wortstellungsalternationen { gewisse Konstruktionen aus, die im realenSprachgebrauch als grammatisch bewertet werden k�onnen. Da die franz�osische Gramma-tik vor allem zu Generierungszwecken eingesetzt wurde, erwies sich eine Einschr�ankungvon Wortstellungsalternationen insbesondere f�ur Adverbien und Adjektive als notwendig.Die Grammatik wird im Text schrittweise eingef�uhrt. Die syntaktischen Regeln werdendaher zun�achst nur partiell spezi�ziert, und erst im Laufe der Diskussion sukzessive ver-vollst�andigt. Einer \�Uberladung" durch Notation soll dadurch Vorschub geleistet werden.Eine vollst�andige Zusammenfassung der syntaktischen Regeln, sowie ein Verzeichnis derKategorien und funktionalen Merkmale ist im Anhang gegeben und sollte bei Bedarfkonsultiert werden.1 Satzstruktur1.1 MatrixsatzF�ur die Satzstruktur des Franz�osischen wurde eine generelle Unterscheidung zwischenMatrixsatz und subordinierten Satzstrukturen vorgenommen. So ist beispielsweise dieDistribution von Topikalisierung (s.u. (1) { (3)) und einfacher bzw. komplexer Inversion(s.u. (5) { (9)) auf Matrixs�atze eingeschr�ankt, wohingegen Relativs�atze und durch Kom-plementierer eingeleitete Satzprojektionen nur in Subordination abgeleitet werden d�urfen.Die Projektion des Matrixsatzes wird daher �uber die Startkategorie ROOT eingef�uhrt,die maximale Projektion subordinierter Satzstrukturen dagegen �uber die Kategorien S1bzw. IP1 (siehe Kap. 1.2.3). Die Projektion des Matrixsatzes kennzeichnet sich vor allemdurch die fakultativ zu besetzende Spezi�katorposition. Sie wird f�ur Topikalisierungskon-struktionen im eigentlichen Sinne besetzt, ebenso wie f�ur Inversionsstrukturen.Allgemeine Merkmale des Matrixsatzes sind: das Finitheitsmerkmal (INF = � ), dasTENSE{Merkmal, das Merkmal C-TYPE (clause type) f�ur den Satztyp und das Modus-merkmal MODE f�ur den Satzmodus. Da die Verwendung des Subjonctif im Matrixsatz(Vive le Roi. etc.) i.a. nur diskurssemantisch restringiert werden kann, die Systemarchi-tektur jedoch nicht �uber eine solche Komponente verf�ugt, wurde imMatrixsatz der ModusIndikativ als obligatorisch spezi�ziert. In Komplements�atzen dagegen wird die Modusse-lektion lexikalisch durch das Matrixverb oder syntaktisch gesteuert (siehe Kap.4).Merkmale des Matrixsatzes:INF � �nites VerbTENSE present/future/past/imparfait/pass�e-simple TempusC-TYPE interr/dekl interrogativ / deklarativMODE indic Indikativ



961.1.1 TopikalisierungDie durch Komma vom Satzkern abgesetzte topikalisierte Konstituente XP kann durchmaximale Kategorien �niter und in�niter Satzstrukturen expandiert werden. Die Topi-kalisierung von Nominalphrasen (3) wurde im Fragment ausgeklammert, kann jedochprinzipiell analog zur Topikalisierung sententialer Konstituenten behandelt werden.(1) Que l'industrie fasse des progr�es, cela agace le Japon.(2) R�eussir, cela ne su�t pas.(3) Le Japon, il est en avance.ROOT����� XXXXX[XPS1/IP1 KOMMA] SDie topikalisierte Konstituente wird funktional als komplexes Merkmal TOPIC repr�asen-tiert. Dieses wird durch ein INDEX{Merkmal mit der obligatorisch zu realisierendenpronominalen Anapher als koindiziert gekennzeichnet ((# INDEX) = (" VCOMP* GFINDEX)).1 Die obligatorische Wiederaufnahme des Arguments durch ein Pronomen (sie-he (1) { (3)) wird durch ein funktionales Constraint in der Topicposition gew�ahrleistet:(" VCOMP* GF FORM) =c pro. Die Kategorie XP expandiert fakultativ zu S1 (�niteSatzkomplemente) bzw. IP1 (in�nite Satzkomplemente). Zur detaillierten Beschreibungder funktionalen Annotationen siehe Kap. 4.ROOT ! [XP (" TOPIC) = #(# INDEX) = (" VCOMP* GF INDEX)(" VCOMP* GF FORM) =c pro % oblig. pronominaleKOMMA] % WiederaufnahmeS " = #(" INF) = �(" MODE) = indic.XP ! S1 " = # % Topikalisierung(" MODE) = subjf. % eines �niten SatzesXP ! IP1 " = # % Topikalisierung(" SUBJ PRED) = "pro" % eines in�niten Satzes(" SUBJ U) = +(" INF PART) = �.Merkmale des Matrixsatzes: spezi�sch f�ur TopikalisierungTOPIC komplexe Merkmalsstruktur topikalisierte FunktionC-TYPE dekl deklarativINF � �nites VerbMODE indic Indikativ1GF wird verwendet als Variable �uber grammatischen Funktionen SUBJ, OBJ, A OBJ, etc.



97Beispiel:(4) Que l'industrie fasse des progr�es, cela agace le Japon.2666666666666666666664
TOPIC266666664PRED = faireh(" SUBJ)(" OBJ)iSUBJ hPRED = industrie iOBJ hPRED = progres iMODE = subjfINDEX = 1

377777775PRED = agacerh(" SUBJ)(" OBJ)iSUBJ264PRED = proFORM = proINDEX = 1 375OBJ hPRED = japon i
37777777777777777777751.1.2 Einfache und komplexe InversionFragesatzkonstruktionen und Inversion mit AdverbialenEs wurden Frages�atze mit einfacher Inversion (5)/(6) und mit komplexer Inversion (7)/(8)beschrieben. Dar�uber hinaus leiten auch einige Adverbien Inversionsstrukturen ein (9).(5) Est-elle venue?(6) Pourquoi est-il venu?(7) Pourquoi l'�etat contrôle-t-il les entreprises?(8) De quelles mesures la commission s'avise-t-elle?(9) Peut-être viendra-t-il.KopfbewegungZur Beschreibung der Inversionsstrukturen war es notwendig, eine Analyse f�ur Kopfbewe-gung des Verbs zu modellieren (siehe [Rizzi/Roberts]). Hierf�ur wird die Komplementierer-position C oberhalb der Satzprojektion in eine Verbprojektion expandiert (siehe Struk-tur�uberblick). Die Ableitungsposition des �niten Verbs in der kanonischen Position derVP wird dagegen als optional de�niert. Durch die Polyadicity Condition der LFG (sie-he [Bresnan/Kaplan]) wird die gleichzeitige Einf�uhrung mehrerer Verben (bzw. derenPRED{Merkmale) an den unterschiedlichen Ableitungspositionen ausgeschlossen. Einspezi�sches Merkmal zur Steuerung der Verbstellung (Komplementiererposition vs. kano-nische VP{Position) ist daher nicht vonn�oten.Eine Besonderheit der einfachen und komplexen Inversion ist die Clitisierung des Sub-jektpronomens (Kategorie PRO) rechts ans Verb, das somit als invertiertes Subjekt er-scheint. Je nach phonologischem Auslaut des Verbs (vokalisch bzw. konsonantisch) wirddas Subjektpronomen mit bzw. ohne Einschub eines Bindungselements t realisiert. Da ei-ne morpho{phonologische Analysekomponente in der Systemarchitektur nicht vorhandenwar, wurde die Infomation �uber den Verbauslaut im Lexikon durch ein Merkmal AUSL =kons/vok repr�asentiert und der Einschub des Bindungs{t durch dieses Merkmal gesteuert.



98Die Verbprojektion in Inversionsstrukturen unterscheidet sich von der Verbprojektiondes �niten Verbs in nicht{invertierten Strukturen durch die Clitisierung des Subjektpro-nomens ans Verb. Das Subjektpronomen wird somit innerhalb der Negationsklammerrealisiert. Es wurden daher f�ur die Expansion der Verbprojektionen in C spezielle RegelnC3 { C1 de�niert, die innerhalb der Negationsklammer NEGAT { NEGP zus�atzlich zurCliticposition f�ur Objekte (CL) das obligatorische Subjektpronomen (Kategorie PRO mitder Annotation (" SUBJ) = # ) und das Bildungselement t (Kategorie TI) ableiten:Struktur�uberblick:ROOT(((((((( �� HHhhhhhh[CPXP]NP/PP/ADV [NP] C3     XXXXX[NEGAT] C2���� XXXX[CL] C1�� HHV [TI]PRO[NEGP]S
Grammatikregeln:C3 ! C2 " = # . % Verbkomplex ohne NegationC3 ! NEGAT " = # % Verbkomplex mit Negation(" NE) = +(" INF) = �C2 " = #NEGP " = #(" NEG) = +.C2 ! [CL " = # ] % CliticsC1 " = #PRO (" SUBJ) = # . % invertiertes SubjektpronomenC1 ! V " = #(" AUSL) = vocTI " = # . % Bindungs -t bei vok. Auslaut des VerbsC1 ! V " = #(" AUSL) = kons. % kein Bindungs -t bei kons. Auslaut des VerbsMerkmale des Matrixsatzes: spezi�sch f�ur InversionsstrukturenAUSL vok/kons vokalischer/konsonantischer Auslaut des VerbsC-TYPE interr/dekl interrogativ/deklarativ



99Einfache InversionEinfache Inversion ist strukturell eingeschr�ankt auf Fragesatzkonstruktionen bzw. adver-biale Konstruktionen mit invertiertem pronominalem thematischem Subjekt. Im Gegen-satz zur komplexen Inversion weist die einfache Inversion keine Position f�ur ein nominalesSubjekt auf. Die fakultative Spezi�katorposition der CP (CPXP) erfa�t interrogative NP{und PP{Komplemente sowie Adverbialphrasen.(10) Vient-elle?(11) N'est-elle pas venue?(12) Quand viendra-t-il?(13) Peut-être viendra-t-il.Grammatikregeln:ROOT ! [CPXP " = # ]C3 " = #S " = #(" INF) = �(" MODE) = indic.CPXP ! NP (" VCOMP* OBJ) = # % direktes Objekt(# CASE) = akk(# WHPRO) =c + % Fragekonstituenten(" C-TYPE) = interr. % interrogativCPXP ! PP f/ (" VCOMP* ADJ (# ROLLE)) = # % interrogative Adjunkte(# WHPRO) =c +/ (" VCOMP* (# PCASE)) = # % Pr�apositionalobjekte(# OBJ WHPRO) =c + /g % Fragekonstituenten(" C-TYPE) = interr. % interrogativCPXP ! ADV (" VCOMP* ADJ (# ROLLE) ) = # % Adverbiale(# POSTYPE) = frame(" C-TYPE) = dekl. % deklarativDie funktionalen Annotationen der in CPXP realisierten Konstituenten werden in denExpansionen f�ur NP, PP und ADV de�niert. Die Ableitung von NPs und PPs wird ein-geschr�ankt auf interrogative Phrasen (WHPRO =c +), die Ableitung von Adverbien aufdie Adverb{Positionsklasse mit dem Merkmal POSTYPE = frame. (Zur Behandlung voninterrogativen Phrasen und der Stellung der Adverbien s. Kap. 8.3.3 bzw. Kap. 5).Komplexe InversionKomplexe Inversion tritt in Fragesatzkonstruktionen sowie in adverbialen Konstruktio-nen auf (14) { (17). Die Besonderheit dieses Inversionstyps besteht { im Gegensatz zureinfachen Inversion { darin, da� neben der (fakultativen) Spezi�katorposition CPXP f�urAdverbiale und interrogative Phrasen eine zweite Spezi�katorposition (NP) f�ur das no-minale thematische Subjekt vorzusehen ist. Das nominale Subjekt wird in komplexer



100Inversion durch ein nichtthematisches Subjektpronomen wiederaufgenommen, das { wiein einfacher Inversion { rechts vom �niten Verb realisiert wird.(14) Quelles mesures la commission n'a-t-elle pas prises?(15) Pourquoi la commission ne prend-elle pas de mesures?(16) Ton p�ere viendra-t-il?(17) Peut-être les entreprises recevront-elles un soutien de la commission.Das Merkmal ANTEC = + dient zur Lizenzierung des nichtthematischen Subjektpro-nomens, das weder durch ein PRED{ noch durch ein FORM{Merkmal ausgezeichnetist, und welches durch das Constraint (" ANTEC) =c + im Lexikon auf die Kontexteder komplexen Inversion eingeschr�ankt wird, die einen thematischen Antezedenten, dasnominale Subjekt, bereitstellen. Die �Ubereinstimmung der Kongruenzmerkmale des Pro-nomens mit dem Antezedens{Subjekt wird durch die Reentrancy des SUBJektmerkmalsbei der Ableitung des Pronomens in C2 (s.o.) gew�ahrleistet.Grammatikregel:ROOT ! [CPXP " = # ]NP (" SUBJ) = # % Lizenzierung des nichtthem.(# ANTEC) = + % invertierten SubjektsC3 " = # % VerbkomplexS " = #(" INF) = �(" MODE) = indic.Lexikoneintrag f�ur Subjektpronomina:elle: PRO, f/ (" PRED) = "pro"(" FORM) = pro/ (" ANTEC) =c + /g(" NUM) = sg(" GENDER) = fem.Beispiel:(18) Pourquoi la commission ne prend-elle pas de mesures?26666666666666666666664
ADJ264OBL-KAUSAL264ROLLE = obl � kausalWHPRO = +PRED = 00pourquoi00 375 375C-TYPE = interrPRED = 00prendreh(" SUBJ)(" OBJ)i00AUSL = konsINF = �NEG = +SUBJ "PRED = 00commission00ANTEC = + #OBJ hPRED = 00mesures00 i

37777777777777777777775Merkmale des Matrixsatzes: spezi�sch f�ur komplexe InversionSUBJ ANTEC + Lizenzierung des nichtthematischen SubjektpronomensC-TYPE interr/dekl interrogativ/deklarativ



1011.2 SatzkernDer Satzkern des Matrixsatzes und �niter subordinierter Satzstrukturen (Kategorie S)kennzeichnet sich durch{ die Struktur des Verbkomplexes mit Negation und Cliticpositionen;{ die Einbettung nichtsententialer VPs f�ur Auxiliar{ und koh�arent konstruierte Verben;{ die Einbettung sententialer und nichtsententialer Komplemente und Adjunkte.1.2.1 Verbkomplex mit Negation und CliticsNegationIm �niten Satz bildet die Negation eine Klammer um den aus Clitics und Verb gebildetenKomplex:(19) Jean montre les photos �a son amie.(20) Jean ne montre pas les photos �a son amie.(21) Jean ne les lui montre pas.(22) Jean ne les lui a pas montr�ees.Struktur�uberblick:IP�� HHI2     XXXXX[NEGAT] I1�� HH[CL] V [NEGP]: : :
Da die optionale Negation eine Klammer um das Verb bildet, also nicht als adjazenterKomplex als optional markiert werden kann, wird f�ur Negation eine alternative Regelformuliert, die f�ur das Auftreten eines Negationselements (pas, plus) in NEGP zus�atzlichdie Pr�asenz der Partikel ne (Kategorie NEGAT) fordert.2Grammatikregeln:I2 ! I1 " = # % �niter Verbkomplex ohne Negation(" NEG) = � .2Es w�are alternativ auch m�oglich, eine einzige Regel mit optionalen Kategorien NEGAT und NEGP zuformulieren, und die obligatorische Negationspartikel ne durch ein wechselseitiges Constraint an das Auf-treten des Negationstr�agers pas/rien/plus zu binden: Das Merkmal NEG = + repr�asentiert die Negationin der f{Struktur.ne: NEGAT, (" NE) = +(" NEG) =c +.pas: NEGP, (" NEG) = +(" NE) =c +.



102I2 ! NEGAT " = # % �niter Verbkomplex mit Negation(" NE) = +I1 " = #NEGP " = #(" NEG) = + .Lexikoneintr�age f�ur Negation:ne: NEGAT.pas: NEGP, (" NEGP) = pas.plus: NEGP, (" NEGP) = neplus.Expletives neExpletives ne tritt mit einigen Verben, wie z.B. craindre, fakultativ im nichtnegiertenKomplementsatz auf (23). Es f�uhrt keine echte Negation ein und ist daher komplement�arzu logischer Negation.(23) La commission craint que l'industrie (ne) perde son avance technologique.Im Lexikoneintrag dieser Verben wird zur Lizenzierung des expletiven ne im eingebettetenKomplement das Merkmal COMP NE = + spezi�ziert:craint: V, (" PRED) = "craindreh(" SUBJ) (" COMP)i"f/ (" COMP NEG) = �(" COMP NE) = +/ (" COMP NEG) =c + /g: : :Die Regel f�ur nichtnegierte Verben wird durch eine fakultative Ableitungsposition f�ur dieexpletive Negationspartikel ne erweitert, deren Realisierung an das Constraint (" NE) =c+ gebunden ist, also nur (fakultativ) gew�ahlt werden kann, wenn das Merkmal z.B. durcheinen nichtnegierten Komplementsatz eines Verbs vom Typ craindre eingef�uhrt wird.Grammatikregel:I2 ! [NEGAT " = # % expletives ne(" NE) =c +(" NEG) = �]I1 " = # . % �niter Verbkomplex ohne (log.) NegationMerkmale f�ur Negation:NEG +/� NegationNEGP pas/neplus etc. NegationspartikelNE + (expletives) ne



103CliticsWie der Struktur�uberblick verdeutlicht, stehen Clitics in engerer Beziehung zum Verb alsdie Negation (24). Die enge Beziehung von clitisierten Pronomina zum Verb tritt v.a. inSprachen wie dem Italienischen zutage, wo Clitics morphologisch ins Verb inkorporiertwerden k�onnen (25). Zur internen Strukturierung der Cliticpositon CL siehe Kap. 3.(24) Jean ne les lui montre pas.(25) Mario vuole leggerlo.Grammatikregel:I1 ! [CL " = # ] % CliticpositionV " = # .1.2.2 KomplementeDie subkategorisierten Komplemente (sog. governable functions GF ) werden im Subka-tegorisierungsrahmen der Verben, der sog. semantischen Form spezi�ziert: z.B.:montre: V, (" PRED) = "montrerh(" SUBJ) (" OBJ) (" OBJ2)i"Governable Functions Kategorien Grammatische FunktionSUBJ NP nominales SubjektS1 sententiales �nites SubjektIP1 sententiales in�nites SubjektOBJ NP direktes ObjektOBJ2 PP indirektes Objekt (Clitisierung: lui/leur)A OBJ/DE OBJ etc. PP Pr�apositionalobjekt (Clitisierung: y/en)VCOMP VP nichtsententiales in�nites KomplementIP1 sententiales in�nites KomplementCOMP S1 sententiales �nites KomplementIP1 sententiales in�nites KomplementACOMP AP1 pr�adikative AdjektivphraseNCOMP NP pr�adikative NominalphraseAufgrund der relativ festen Wortstellung des Franz�osischen k�onnen die Positionen derKomplemente in achen Strukturen spezi�ziert werden.Struktur�uberblick: S���� PPPP[NP/S1/IP1] IP(((((((( (((((( �� HHhhhhhhhhhhhhhhhhI2     XXXXX[NEGAT] I1�� HH[CL] V [NEGP][NP] [PP] [AP1] [IP1] [S1]



104SubjektfunktionDie Funktion SUBJ wird stets in der pr�averbalen, IP{externen Position der ProjektionS abgeleitet. Sie kann alternativ nominal, oder als �niter oder in�niter Komplementsatzrealisiert werden.(26) La commission propose des mesures.(27) Que la commission ait propos�e des mesures signi�e un succ�es.(28) Proposer des mesures ne signi�e pas un risque.Grammatikregel:S ! [NP (" SUBJ) = # ] % nominales Subjekt[S1 (" SUBJ) = # ] % sententiales �nites Subjekt[IP1 (" SUBJ) = # ] % sententiales in�nites SubjektIP " = #(" INF) = � .Die �ubrigen Komplemente werden innerhalb der Verbalphrase abgeleitet, die im �nitenSatz durch den Knoten IP dominiert wird.Grammatikregel:IP ! [I2 " = # ][NP f/ (" OBJ) = # % direktes Objekt/ (" NCOMP) = # /g] % pr�adikative NPPP* f/ (" OBJ2) = # % indirektes Objekt(# CASE) =c dat/ (" (# PCASE)) = # % Pr�apositionalobjekt/ (" ADJ (# ROLLE)) = # /g % Adjunkte[AP1 (" ACOMP) = # ] % pr�adikative AP[IP1 f/ (" VCOMP) = # % in�n. Komplement (funkt. Kontrolle)/ (" COMP) = # /g % in�n. Komplement (anaph. Kontrolle)! (# COMPL)(# INF PART) = �][S1 (" COMP) = # ] . % �nites KomplementObjektfunktionNominale Konstituenten in Objektfunktion werden durch die Funktion OBJ repr�asentiert(29); sententiale Konstituenten in Objektfunktion werden durch die Funktion COMP (30)f�ur �nite Komplemente bzw. VCOMP (31) f�ur in�nite Komplemente mit funktionalerKontrolle repr�asentiert. Zur detaillierten Analyse sententialer Komplemente siehe Kap.4.(29) Jean aime le chocolat.(30) Jean aime que Marie pr�epare le d�ejeuner le dimanche.(31) Jean aime manger du chocolat.



105Pr�adikative KonstruktionenPr�adikativ konstruierte Konstituenten der Kategorie Adjektiv (A) (32) werden durchdie o�ene Funktion ACOMP repr�asentiert, deren SUBJekt (subkategorisiert vom Adjek-tiv) durch funktionale Kontrolle mit dem nichtthematischen SUBJekt des pr�adikativenêtre gleichgesetzt wird (s.u.). F�ur eine ad�aquate Analyse der Adjektivkomparation istes notwendig, das Attribut SPEC aus der Uni�kation (" SUBJ) = (" ACOMP SUBJ)auszunehmen (siehe Kap. 9). Daher m�ussen die �ubrigen zu uni�zierenden Attribute durchexplizite Auistung spezi�ziert werden.3(32) Le directeur est tr�es content d'avoir conclu le contrat.est: V, (" PRED) = "êtreh(" ACOMP)i(" SUBJ)i"(" SUBJ PRED) = (" ACOMP SUBJ PRED)(" SUBJ FORM) = (" ACOMP SUBJ FORM)(" SUBJ NUM) = (" ACOMP SUBJ NUM)(" SUBJ GENDER) = (" ACOMP SUBJ GENDER): : :Pr�adikativ konstruierte Konstituenten der Kategorie N werden analog durch eine o�eneFunktion NCOMP repr�asentiert. Da Nomina im Gegensatz zu Adjektiven keine Sub-jektfunktion subkategorisieren, wird hier lediglich die Kongruenz zwischen Subjekt undpr�adikativem Nomen durch funktionale Gleichungen de�niert:(33) Le projet s'appelle EUROTRA-D.(34) Jean devient/est professeur.est: V, (" PRED) = "êtreh(" NCOMP)i(" SUBJ)"(" SUBJ NUM) = (" NCOMP NUM): : :Pr�apositionalphrasenDie Analyse von Pr�apositionalphrasen unterscheidet funktional zwischen indirekten Ob-jekten (35), Pr�apositionalobjekten (36)/(37) und Adjunkten (38). Pr�apositionalobjektewerden di�erenziert in morphologisch oblique (36) und thematisch oblique Pr�apositional-objekte (37). Zur detaillierten Analyse siehe Kap. 6.(35) Jean interdit �a ses enfants de jouer pr�es de la route.(36) Jean consent aux mesures prises par le gouvernement.(37) La commission se trouve �a Strasbourg.(38) Les marchandises ont �et�e import�ees de Berlin.Indirekte Objekte (35) werden durch die Funktion OBJ2 repr�asentiert. Die Pr�aposition�a wird hierf�ur mit dem Kasusmerkmal (" CASE) = dat versehen, so da� das Constraint3Eine Erweiterung des Formalismus durch den Operator f-di� (Uni�kation unter Ausschlu� spezi�-zierter Attribute) erlaubt es, diese Generalisierung explizit zu formulieren:(" SUBJ) = (" ACOMP SUBJ) n< SPEC >.



106(# CASE) =c dat in der IP{ und PP{Regel f�ur die Ableitung der Funktion OBJ2 erf�ulltwerden kann.interdit: V, (" PRED) = "interdireh(" SUBJ) (" OBJ2) (" VCOMP)i"�a: P, f/ (" CASE) = dat: : :PP ! P " = #NP " = #(# CASE) =c dat.Verben mit morphologisch obliquen Pr�apositionalobjekten (36) subkategorisie-ren eine komplexe Funktion, bestehend aus der Form der Pr�aposition und der FunktionOBJ (hier: A OBJ). Im Lexikoneintrag der Pr�apositionen wird im Merkmal PCASE dieForm der Pr�aposition spezi�ziert. Durch die Annotation (" (# PCASE)) = # bei der Ab-leitung der PP und die Ableitung der Funktion OBJ in der PP{Regel wird (im Beispiel)die komplexe Funktion A OBJ gebildet, die die Subkategorisierungsbedingung des Verbserf�ullt:consent: V, (" PRED) = "consentirh(" SUBJ) (" A OBJ)i"�a: P f/ (" CASE) = dat/ (" PCASE) = �a/ : : : /gPP ! P " = #NP (" OBJ) = # .Verben mit thematisch obliquen Pr�apositionalobjekten (37) subkategorisiereneine grammatische Funktion, die der thematischen Rolle des Pr�apositionalobjekts ent-spricht. Dieser Funktionsname wird als Wert des Merkmals PCASE f�ur diejenigen Pr�apo-sitionen spezi�ziert, die zur Realisierung der entsprechenden thematischen Rolle dienen,und wird durch die Annotation (" (# PCASE)) = # zur De�nition der vom Verb subka-tegorisierten Funktion verwendet. Zur detaillierten Analyse siehe Kap. 6.trouve: V, (" PRED) = "se-trouverh(" SUBJ) (" LOC)i"�a: P f/ (" CASE) = dat/ (" PCASE) = �a/ (" PCASE) = loc(" PRED) = "loch(" OBJ)i"/ : : : /gMerkmale: spezi�sch f�ur Pr�apositionalphrasenCASE dat KasusPCASE �a/de/: : : lexikalische Form der Pr�apositionloc/dir/: : : thematische Rolle



1071.2.3 Sententiale KomplementeFinite Komplements�atzeFinite Komplements�atze werden durch die Kategorie S1 projiziert, die einen obligatori-schen Komplementierer C und die Projektion S des �niten Satzkerns ableitet:S1�� HHC SFunktional wird der Komplementsatz f�ur Objekts�atze durch die Funktion COMP re-pr�asentiert, f�ur Subjekts�atze durch die Funktion SUBJ (zur Motivation siehe Kap. 4).(39) La commission demande que l'industrie fasse des progr�es.(40) Que l'industrie fasse des progr�es ne su�t pas.Grammatikregel:S ! [S1 (" SUBJ) = # ] % �niter Subjektsatz: : :IP " = # . % �nite VPIP ! [I2 " = # ] % Verbkomplex: : :[S1 (" COMP) = # ] . % �niter ObjektsatzS1 ! C (" COMPL) = # % KomplementiererpositionS " = # .DerWert des Merkmals COMPL wird durch den Lexikoneintrag des Matrixverbs selegiert;das Merkmal C-TYPE und das Finitheitsmerkmal INF = � wird durch den jeweiligenKomplementierer spezi�ziert. Die Modusselektion wird durch das Matrixverb lexikalischde�niert oder durch syntaktische Eigenschaften gesteuert (siehe Kap. 4).demande: V, (" PRED) = "demanderh(" SUBJ) (" COMP)i"(" COMP COMPL FORM) = que(" COMP MODE) = subjf: : :que: C, (" FORM) = que(" C-TYPE) = dekl(" INF) = � .Merkmale: spezi�sch f�ur eingebettete �nite Komplements�atzeCOMPL FORM que, si lexikalische Form des KomplementierersC-TYPE interr/dekl interrogativ/deklarativINF � �nites VerbMODE indic/subjf Indikativ/Subjonctiv



108In�nite Komplements�atzeIn�nite Komplements�atze werden durch die Kategorie IP1 projiziert. Die Pr�asenz undder Wert des Komplementierers C ist lexikalisch determiniert.(41) La commission propose de lancer de nouvelles initiatives.(42) Le directeur r�eussit �a convaincre le conseil.(43) Jean esp�ere ; ne pas le perdre.Struktur�uberblick:IP1�� HH[C] VPINF((((((( �� HHhhhhhh[NEGAT NEGP] [CL] VPF�ur Verben mit leerem Komplementierer (43) wird im Lexikoneintrag der Wert COMPLFORM = null spezi�ziert und in der Grammatikregel die Konstituente C als optionalmarkiert. Zur Di�erenzierung der Regeln f�ur sententiale In�nitivkomplemente einerseitsund VP{Einbettungen f�ur Auxiliar{ und koh�arent konstruierte Verben andererseits (dieu.a. motiviert ist durch Negations{ und Clitisierungsdaten { siehe Kap. 3) wird f�ur dasIn�nitivkomplement in der Grammatikregel das existentielle Constraint !(# COMPL) for-muliert, das nur f�ur sententiale Komplemente de�niert ist. Die durch den Komplementie-rer eingef�uhrte Gleichung COMPL FORM = que/si, sowie die Repr�asentation des 'leeren'Komplementierers durch das Merkmal COMPL FORM = null erf�ullen dieses Constraint.(Siehe auch Kap. 3 und Kap. 4.)Funktional werden in�nite Komplemente di�erenziert in o�ene Funktionen VCOMP mitfunktionaler Kontrolle bzw. geschlossene Funktionen COMP mit anaphorischer Kontrolle.Funktionale Kontrolle[Bresnan/Kaplan] de�nieren lexikalisch induzierte funktionale Kontrolle f�ur Verben, dieeine o�ene Funktion XCOMP subkategorisieren, wie folgt: [Bresnan/Kaplan]:322Lexical Rule of Functional ControlLet L be a lexical form and FL its grammatical function assignment.If XCOMP 2 FL, add to the lexical entry of L:{ (" OBJ2) = (" XCOMP SUBJ) if OBJ2 2 FL; otherwise{ (" OBJ) = (" XCOMP SUBJ) if OBJ 2 FL; otherwise{ (" SUBJ) = (" XCOMP SUBJ)Das nicht overt realisierte Subjekt des in�niten Komplements in (42) wird durch dieKontrollgleichung (" SUBJ) = (" VCOMP SUBJ) im Lexikoneintrag von r�eussir mitdem thematischen Subjekt des Matrixverbs uni�ziert und erf�ullt so die Completeness{Bedingung der LFG:



109r�eussit: V, (" PRED) = "r�eussirh(" SUBJ) (" VCOMP)i"(" SUBJ) = (" VCOMP SUBJ): : :Anaphorische KontrolleF�ur anaphorische Kontrolle in F�allen wie (44)/(45) wird nicht, wie in funktionaler Kon-trolle, durch Uni�kation eine Identit�at grammatischer Funktionen postuliert, sondern`identity of reference'. Die Regel f�ur anaphorische Kontrolle de�niert daher keine `reen-trancy' grammatischer Funktionen, sondern f�uhrt f�ur das nicht overte Subjekt des In-�nitivkomplements durch die funktionalen Gleichungen (" PRED) = "pro" und (" U)= + (U: unexpressed) ein nicht overtes Pronomen ein. Dieses kann diskurssemantischreferentiell auf einen Antezedenten bezogen werden.(44) La situation ne permet pas d'agir �a la l�eg�ere.(45) Faire un e�ort ne su�t pas.Rule of Functional AnaphoraFor all lexical entries L, for all G 2 �, assign the optional pair of equationsf((" G PRED) = 'PRO'), (" FIN) =c � g to L.4 [Bresnan/Kaplan]:326In�nite Komplements�atze werden als anaphorisch kontrollierte SUBJektfunktion oderals funktional (VCOMP) bzw. anaphorisch (COMP) kontrollierte Satzprojektionen inObjektfunktion analysiert.Der Lexikoneintrag f�ur permettre de�niert f�ur die geschlossene Funktion COMP anapho-rische Kontrolle des eingebetteten SUBJekts. Analog kann anaphorische Kontrolle f�urSUBJektin�nitive (45) de�niert werden.5permet: V, (" PRED) = "permettreh(" SUBJ) (" COMP)i"(" COMP COMPL FORM) = de(" COMP SUBJ PRED) = "pro"(" COMP SUBJ U) = +: : :su�t: V, (" PRED) = "su�reh(" SUBJ)i"(" SUBJ COMPL FORM) = null(" SUBJ SUBJ PRED) = "pro"(" SUBJ SUBJ U) = +: : :Merkmale: spezi�sch f�ur in�nite Komplements�atzeCOMPL FORM �a/de/null (lexikalische) Form des KomplementierersINF PART � Flexionsmerkmal f�ur In�nitive64F�ur das Franz�osische ist � = SUBJ, � = � zu setzen.5In Kap. 4 werden die funktionalen Gleichungen f�ur anaphorische Kontrolle in Subjekts�atzen durchRegeln der Grammatik eingef�uhrt.6Zur internen Strukturierung des Flexionsmerkmals INF siehe Kap. 2.2.



110Grammatikregeln:S ! [IP1 (" SUBJ) = # % Subjektin�nitiv (anaphorische Kontrolle)!(# COMPL): : : ]: : :IP " = # .IP ! [I2 " = # ]: : :[IP1 f/ (" VCOMP) = # % funktionale Kontrolle/ (" COMP) = # /g % anaphorische Kontrolle! (# COMPL).IP1 ! [C (" COMPL) = # ] % KomplementiererpositionVPINF " = # .VPINF ! [NEGAT " = # % Negation(" NE) = +NEGP " = #(" NEG) = + ][CL " = # ] % CliticsVP " = # . % VP mit Komplementen�Uberblick �uber die �nite und in�nite Satzstruktur:Finite Satzstruktur: S1�� HHC S�� HH[NP] IP(((((((( ���� XXXXhhhhhhhhI2     XXXXX[NEGAT] I1�� HH[CL] V [NEGP][NP] [ADV] [PP] : : :
In�nite Satzstruktur:IP1(((((((( ����� XXXXhhhhhhhh[C] [NEGAT NEGP] [CL] VPINF(((((((( (((((( �� HHhhhhhhhhhhhhhhV [ADV]pre [NP] [ADV] [PP] : : :



111Im Gegensatz zu �niten Komplements�atzen wird f�ur in�nite Satzstrukturen keine Ein-bettung der Projektion S vorgesehen. Statt dessen expandiert IP1 zu Negations{ undCliticpositionen sowie der VP{Projektion VPINF f�ur Verb und Komplemente bzw. Auxi-liarkonstruktionen. Dies ist zum einen motiviert durch die Analyse von Adverbien, f�ur diein �niten und in�niten Strukturen unterschiedliche Ableitungspositionen de�niert werdenm�ussen (siehe Kap. 5), zum anderen ist aufgrund der unterschiedlichen Position der Ne-gation in In�nitivkomplementen (der gesamte Negationskomplex geht dem Verb voran)eine e�zientere Verarbeitung zu erzielen, wenn die Analyse durch Di�erenzierung vonKonstituentensymbolen, und nicht durch Merkmalsdi�erenzierungen gesteuert wird.Prinzipiell aber k�onnten beide Aspekte, Adverbpositionen und Negationspositionen,durch Merkmalsdi�erenzierungen erfa�t werden, so da� identische VP{Phrasenstrukturenf�ur �nite und in�nite Satzkomplemente postuliert werden k�onnten.Gemeinsame Teilstrukturen w�aren unter dieser Analyse die Projektionen S, VP1, VPund I1, wohingegen die Regeln f�ur die Projektion I2 f�ur die unterschiedliche Stellungder Negation durch Finitheitsmerkmale di�erenziert werden m�u�ten. Da die Adverb-position `pre' in der VP nur in in�niten Verbalphrasen realisiert werden kann, m�u�tehier ein einschr�ankendes Constraint f�ur �nite VPs formuliert werden. Die in In�nitivennicht realisierbare Subjekt{NP der Projektion S stellt { da als fakultativ spezi�ziert {kein Problem dar. Da sowohl durch funktionale, als auch durch anaphorische Kontrolleein PRED{Merkmal f�ur das eingebettete Subjekt lexikalisch de�niert wird, schlie�t diePolyadicity{Condition der LFG eine ungrammatische Ableitung einer Subjekt{NP aus.Insgesamt jedoch ist diese Analyse in der Verarbeitung weitaus ine�zienter als die durchunterschiedliche Kategoriensymbole gesteuerte Analyse, die hier gew�ahlt wurde.Finite und in�nite Komplements�atze (bei gemeinsamen Kategoriensymbolen):S1"" bbC S"" bb[NP] VP1(((((((( hhhhhhhhI2����� XXXXX[NEGAT] I1"" bb[CL] V [NEGP] VP      "" bb`````̀hhhhhhhh[ADV]pre [NP] [ADV] [PP] : : :IP1"" bb[C] S"" bb[NP] VP1(((((((( hhhhhhhhI2      XXXXX[NEGAT] [NEGP] I1"" bb[CL] V VP      "" bb`````̀hhhhhhhh[ADV]pre [NP] [ADV] [PP] : : :



1121.2.4 Auxiliarkonstruktionen und koh�arent konstruierte VerbenF�ur Auxiliarkonstruktionen und koh�arent konstruierte Verben (wie faire, laisser , etc.)7wird eine weitere VP{Projektion de�niert, die sich dadurch auszeichnet, da� sie { im Ge-gensatz zu sententialen in�niten VPs { weder einen Komplementierer noch Ableitungs-positionen f�ur Clitics und Negation aufweist:(46) Jean ne les a pas [V P vus].(47) * Jean a [V P ne pas les vus].(48) Jean ne les fait pas [V P travailler trop dur].(49) * Jean fait [V P ne pas les travailler trop dur].Funktional werden Auxiliare als Raisingverben behandelt. Sie subkategorisieren eine of-fene Funktion VCOMP, deren SUBJekt durch funktionale Kontrolle mit dem nichtthe-matischen SUBJekt des Auxiliars uni�ziert wird. Nichtthematische Funktionen werdennicht auf Argumente der semantischen Struktur abgebildet und daher au�erhalb der sog.semantischen Form notiert. Die Di�erenzierung gegen�uber sententialen In�nitiven wirddurch ein negatives Constraint hinsichtlich des Merkmals COMPL in VCOMP geleistet:: (" VCOMP COMPL). Die De�nition dieses Constraints im Lexikoneintrag der Auxili-arverben verhindert eine Ableitung �uber die Projektion IP1 f�ur sententiale Komplemente,da hier die Pr�asenz des Merkmals COMPL gefordert wird (s.o). Durch die Spezi�kationdes negativen Constraints in der rekursiv anwendbaren Grammatikregel f�ur Auxiliare wirdumgekehrt die Ableitung sententialer In�nitive in der VP f�ur Auxiliare ausgeschlossen.Zur Analyse von Clitic{Climbing in koh�arenten Konstruktionen siehe Kap. 3.avoir: V, (" PRED) = "avoirh(" VCOMP)i(" SUBJ)": (" VCOMP COMPL): : :Grammatikregel:VP ! V " = #VP (" VCOMP) = #: (# COMPL) .Da die Einbettung einer VP f�ur Auxiliare komplement�ar zur Ableitung nominaler odersententialer Konstituenten distribuiert ist, werden sowohl f�ur �nite als auch f�ur in�niteSatzstrukturen separate Regeln zur Ableitung koh�arenter VPs formuliert:Grammatikregeln:IP ! [I2 " = # ] % �nite VP mit Einbettung koh�arenter VPVP (" VCOMP) = #: (# COMPL) .VP ! V " = # % in�nite VP mit Einbettung koh�arenter VPVP (" VCOMP) = #: (# COMPL) .7Eine Analyse koh�arent konstruierter Verben ist beschrieben in [Frank 90].



113Die VP{Regel expandiert schlie�lich zur Ableitung der Komplemente, analog zur �nitenIP{Regel: VP(((((((( (((((( �� HHhhhhhhhhhhhhhhV [NP] [PP] [AP1] [IP1] [S1]Grammatikregel:VP ! V " = #[NP f/ (" OBJ) = # % direktes Objekt/ (" NCOMP) = # /g] % pr�adikative NPPP* f/ (" OBJ2) = # % indirektes Objekt(# CASE) =c dat/ (" (# PCASE)) = # % Pr�apositionalobjekt/ (" ADJ (# ROLLE)) = # /g % Adjunkte[AP1 (" ACOMP) = # ] % pr�adikative AP[IP1 f/ (" VCOMP) = # % in�n. Komplement (funkt. Kontrolle)/ (" COMP) = # /g % in�n. Komplement (anaph. Kontrolle)! (# COMPL)(# INF PART) = �][S1 (" COMP) = # ] . % �nites Komplement
1.2.5 AdjunkteAdjunkte werden { wie subkategorisierte Funktionen { durch komplexe Merkmalsstruk-turen beschrieben. Sie werden in Form von Adverbien, Pr�apositionalphrasen und senten-tialen Strukturen realisiert und im komplexen Attribut ADJ repr�asentiert. ADJ bettetunter dem Rollenmerkmal des Adjunkts die zugeh�orige Merkmalsstruktur ein:Beispiel: Lexikoneintrag f�ur malheureusementmalheureusement: ADV, (" PRED) = "malheureusement"(" ROLLE) = modal.Durch die Annotation (" ADJ (# ROLLE)) = # an der Ableitungsposition des Adverbswird der Wert des Merkmals ROLLE als Attributsname f�ur das Adjunkt in der f{Strukturde�niert. Zur detaillierten Beschreibung von Adjunkten siehe Kap. 5 und Kap.6.hADJ hMODAL hPRED = 00malheureusement00 i i i



114�Uberblick �uber die Merkmalsstruktur des SatzesSUBJ Subjekt (nominal/sentential)OBJ direktes Objekt (nominal)OBJ2 indirektes Objekt (Clitisierung: lui/leur)A OBJ/DE OBJ etc. Pr�apositionalobjekt (Clitisierung: y/en)VCOMP in�nites KomplementCOMP sententiales (�nites/in�nites) KomplementACOMP pr�adikative AdjektivphraseNCOMP pr�adikative NominalphraseTOPIC topikalisierte PhraseADJ AdjunktMerkmale des VerbsINF � �nites VerbINF PART +/� Partizip/In�nitivINF PERF +/� Perfektpartizip/Pr�asenspartizipMODE indic/subjf Indikativ/SubjonctifAUSL vok/kons vokalischer/konsonantischer VerbauslautMerkmale des SatztypsC-TYPE dekl/interr deklarativ/interrogativCOMPL FORM que/si/de/�a/null KomplementiererNegationNEG +/� negiert/nicht{negiertNEGP pas/neplus Negationselemente (pas, plus, ..)NE + Negationspartikel ne



1152 Verbtypen und Diathesen2.1 SubkategorisierungF�ur die unterschiedlichen Subkategorisierungseigenschaften der Verben werden verschie-dene Templates de�niert.1 Verben, die nur die Funktion SUBJ subkategorisieren, werdendurch das Merkmal INTRANS = + gekennzeichnet, alle �ubrigen Verbtypen erhalten dasMerkmal INTRANS = � (zur Motivation s.u. Pr�asenspartizipien).2Intransitive Verben (venir)@V intrans: (* PRED) = " $2 h(" SUBJ)i"(* INTRANS) = +.Intransitive Verben mit morphologisch obliquem Pr�apositionalobjekt (renoncer �a)@V intrans prepobj: (* PRED) = " $2 h(" SUBJ) (" $3 OBJ)i"(* INTRANS) = �.Clitisierung durch en/y (penser �a)@V intrans de�aobj: (* PRED) = " $2 h(" SUBJ) (" $3 OBJ)i"(* PCASE) = $3(* INTRANS) = �.Intransitive Verben mit thematisch obliquem Pr�apositionalobjekt (se trouver �a)@V intrans prepobj: (* PRED) = " $2 h(" SUBJ) (" $3 )i"(* INTRANS) = �.Intransitive Verben mit Dativobjekt (Clitisierung: lui) (parler �a)@V intrans datobj: (* PRED) = " $2 h(" SUBJ) (" OBJ2)i"(* INTRANS) = �.Transitive Verben (attendre qn)@V trans: (* PRED) = " $2 h(" SUBJ) (" OBJ)i"(* INTRANS) = �.Transitive Verben mit morphologisch obliquem Pr�apositionalobjekt (d�el�eguer �a)@V trans prepobj: (* PRED) = " $2 h(" SUBJ) (" OBJ) (" $3 OBJ)i"(* INTRANS) = �.Transitive Verben mit thematisch obliquem Pr�apositionalobjekt (mettre sur)@V trans prepobj: (* PRED) = " $2 h(" SUBJ) (" OBJ) (" $3 )i"(* INTRANS) = �.1Templates werden de�niert durch einen Templatenamen, gekennzeichnet durch das Zeichen @. DieTemplatede�nition enth�alt Parameter $num, deren Werte durch Argumente beim Aufruf des Templatesbelegt werden. Beispielsweise bewirkt der Templateaufruf@V intrans(venir) die Belegung des Parameters$2 durch das Pr�adikat venir. Die Z�ahlung der Parameter beginnend bei $2 ist implementierungsbedingt.Ebenfalls aus Implementierungsgr�unden wird die Metavariable " in Templatede�nitionen durch * notiert.Eine Ausnahme bilden Metavariablen der subkategorisierten Funktionen in der semantischen Form. Siewerden durch " notiert.2Das Merkmal INTRANS wird zur Analyse Nomen modi�zierender Perfektpartizipien verwendet (sie-he Kap. 8).



116Ditransitive Verben (mit Dativobjekt) (montrer)@V ditrans: (* PRED) = " $2 h(" SUBJ) (" OBJ) (" OBJ2)i"(* INTRANS) = �.Ditransitive Verben (mit fakultativem Dativobjekt) (o�rir)@V ditrans: f/ (* PRED) = " $2 h(" SUBJ) (" OBJ) (" OBJ2)i"/ (* PRED) = " $2 h(" SUBJ) (" OBJ)i" /g(* INTRANS) = �.2.2 FlexionDa die Systemarchitektur keine morphologische Analysekomponente aufweist, werden dieFlexions{ und Finitheitsmerkmale in Templates de�niert, die den entsprechenden Verb-formen zugeordnet werden.Das Flexionsmerkmal INFDie Flexionsmerkmale wurden in folgender Weise strukturiert und durch Templates de�-niert:hINF = � i Finite Verbform (1) Jean vient."INF "PART = +PERF = � # # Pr�asenspartizip (2) Venant de la ville, vous tournez �a gauche."INF "PART = +PERF = + # # Perfektpartizip (3) Marie est venue"INF "PART = �PERF = � # # In�nitiv (4) Jean veut travailler �a l' �etranger."INF "PART = �PERF = + # # nicht de�niertFinite VerbformenDen Templates f�ur �nite Verbformen werden als Parameter der Numerus (NUM = sg/pl)und das Tempus (TENSE = present/past/future) zugeordnet. Da nur Verben der 3.Person kodiert wurden, ist das Merkmal PERS nicht de�niert. F�ur die Modi Indikativund Subjonctif �niter Verben werden unterschiedliche Templates de�niert.@V �n: (* SUBJ NUM) = $2(* TENSE) = $3(* MODE) = indic(* INF) = �.@V �n subjf: (* SUBJ NUM) = $2(* TENSE) = $3(* MODE) = subjf(* INF) = �.



117In�nite VerbformenIn�nite Verbformen de�nieren im Lexikon kein TENSE Merkmal. F�ur Perfektpartizipienwird der Wert TENSE = past durch das Auxiliar spezi�ziert (s.u.).@V ppres: (* INF PART) = +(* INF PERF) = �.@V pperf: (* INF PART) = +(* INF PERF) = +.@V inf: (* INF PART) = �(* INF PERF) = �.32.3 AuxiliarselektionZur Bildung zusammengesetzter Zeiten wird das Participe Pass�e mit dem Auxiliar avoiroder être konstruiert. Es ist dabei zu unterscheiden zwischen lexikalisch/thematisch de-terminierter Auxiliarselektion und Auxiliarwechsel bei Argumentreduktion durch mor-phosyntaktische Prozesse.Lexikalisch determinierte AuxiliarselektionDie Selektion des Auxiliars ist f�ur intransitive Verben abh�angig von den thematischenEigenschaften des Subjekts (5)/(6); nicht intransitive Verben selegieren dagegen obliga-torisch avoir (7)/(8).(5) Jean est venu.(6) Jean a dans�e.(7) La commission a trouv�e une solution.(8) La commission a assist�e �a un d�eveloppement dangereux.Die Templatede�nitionen f�ur Perfektpartizipien intransitiver Verben werden daherbez�uglich der Auxiliarselektion (AUX = avoir/être) unterschieden:@V intrans être pperf: @V intrans( $2 )(* AUX) = être: : :% Accord du Participe Pass�e (s.u. Kap. 2.7) % .@V intrans avoir pperf: @V intrans( $2 )(* AUX) = avoir: : :% Accord du Participe Pass�e (s.u. Kap. 2.7) % .F�ur die �ubrigen, nicht intransitiven Verben (INTRANS = �) wird durchg�angig die Se-lektion von avoir in den entsprechenden Templatede�nitionen festgeschrieben.3Das Merkmal INF PERF = � wird i.a. nicht spezi�ziert, da sich die Di�erenzierung des In�nitivsgegen�uber Partizipien bereits aus der Unterscheidung INF PART = � vs. INF PART = + ergibt.



118Beispiel: Verben mit Pr�apositionalobjekt:@V intrans prepobj pperf: @V intrans prepobj( $2 , $3 )(* AUX) = avoir: : :% Accord du Participe Pass�e % .Die Auxiliare avoir und être spezi�zieren f�ur ihr in�nites Komplement VCOMP die Fle-xionsform Perfektpartizip, sowie den jeweiligen Wert des Merkmals AUX, und de�nierenso die korrekte Bildung der komplexen Zeitformen:a: V, (" PRED) = "avoir h(" VCOMP)i(" SUBJ)"(" SUBJ) = (" VCOMP SUBJ): : :(" VCOMP INF PERF) = +(" VCOMP AUX) = avoir(" VCOMP TENSE) = past.Zur Bildung des Participe Pass�e eines passivierten Verbs (9) mu� auch f�ur das Auxiliar�et�e die korrekte Auxiliarselektion (" AUX) = avoir de�niert werden:(9) La commission a �et�e troubl�ee par cette nouvelle.�et�e: V, (" PRED) = "être h(" VCOMP)i(" SUBJ)"(" SUBJ) = (" VCOMP SUBJ): : :(" VCOMP INF PERF) = +(" VCOMP AUX) = être(" AUX) = avoir.Auxiliarwechsel bei Passivierung und ReexivierungBei Passivierung und Reexivierung transitiver Verben �ndet stets ein Auxiliarwechselvon avoir zu être statt. Dies wird in den entsprechenden De�nitionen der lexikalischenProzesse Passivierung und Reexivierung spezi�ziert.(10) Jean a trouv�e une victime au bord du euve.(11) Une victime a �et�e trouv�ee au bord du euve.(12) Jean a �ecrit de longues lettres �a Marie.(13) Ils se sont �ecrit de longues lettres.2.4 PassivierungIm Franz�osischen kann die Passivkonstruktion nur mit transitiven Verben gebildet werden.Als transitive Verben gelten hier alle Verben, die u.a. ein direktes Objekt subkategorisie-ren. Unpers�onliches Passiv wie im Deutschen ist dagegen ungrammatisch:(14) Une femme a �et�e tu�ee par un individu suspect.(15) Ce vieux meuble lui a �et�e laiss�e par son grand-p�ere.(16) * Dans cette famille il a �et�e chant�e souvent.



119In der LFG wird Passivierung als ein lexikalischer Proze� analysiert, der einen Wech-sel grammatischer Relationen induziert. Durch diesen wird das Objekt des aktivisch ge-brauchten transitiven Verbs zum Subjekt des passivierten Verbs, das Subjekt dagegenwird fakultativ als oblique Funktion (im Franz�osischen PAR OBJ) realisiert.Die lexikalische Regel der Passivierung de�niert den Relationswechsel grammatischerFunktionen (" OBJ) ! (" SUBJ) und (" SUBJ) ! (" PAR OBJ). Weiterhin wird diemorphologische Form des nun mit être ((" AUX) = être) zu bildenden Partizips durch ("INF PERF) = + de�niert.Lexikalische Regel der Passivierung:(" OBJ) ! (" SUBJ)(" SUBJ) ! (" PAR OBJ)(" AUX) = avoir ! (" AUX) = être(" INF PART) = +(" INF PERF) = +Wird die oblique Agensphrase im Passiv nicht realisiert, so wird die implizite Existenzeines Agens durch die Einf�uhrung eines PRED{Merkmals PAR OBJ PRED = "exist"repr�asentiert. F�ur die subkategorisierte Funktion PAR OBJ wird so die Completeness{Bedingung erf�ullt.Die lexikalische Regel der Passivierung wird (hier am Beispiel transitiver Verben) imLexikon als Disjunktion de�niert (zum Merkmal UNACC siehe Kap. 2.7):@V trans: (* PRED) = " $2 h(" SUBJ) (" OBJ)i"(* INTRANS) = �(* UNACC) = �.@V trans pass: (* PRED) = " $2 h(" PAR OBJ) (" SUBJ)i"(* INTRANS) = +(* UNACC) = +f/ (* PAR OBJ PRED) = "exist" % implizites Agens(* PCASE) = par/ /g. % lexikalisches Agens@V trans pperf: f/ @V trans ( $2 ) % transitives Perfektpartizip(* AUX) = avoir: : :% Accord du Participe Pass�e/ @V trans pass ( $2 ) % Passiv{Perfektpartizip(* AUX) = être: : :% Accord du Participe Pass�e /g.2.5 ExtrapositionEine weitere lexikalische Regel betri�t die Extraposition von Subjekt{NPs intransitiverVerben (17)/(18).44Zur Extraposition �niter und in�niter Subjekts�atze siehe Kap. 4.



120(17) Une femme est entr�ee dans la salle.(18) Il est entr�e une femme dans la salle.Die Anwendung der lexikalischen Regel ist einzuschr�anken auf intransitive, und i.a. er-gative Verben (Auxiliarselektion être) (19). Weiterhin mu� dem sog. De�nitheitse�ektRechnung getragen werden, der NP{Extraposition auf inde�nite Subjekte restringiert.(19) * Il a dormi une femme.(20) * Il est entr�e ma femme.Die in [Grimshaw] vorgeschlagene lexikalische Regel beschreibt einen Relationswechsel desSUBJekts zum OBJekt. Zur Erf�ullung der Subject{Condition wird ein nichtthematischesSubjektexpletiv il eingef�uhrt. (Zum nichtthematischen Status von Expletivsubjekten s.u.)Lexikalische Regel: NP{Extraposition(" SUBJ) ! (" OBJ)(" SUBJ FORM) = il:(" SUBJ PRED)Condition:(" SUBJ SPEC) = indef(" AUX) = êtreDie lexikalische Regel wird in Form von disjunktiven Templates f�ur ergative Verben (AUX= être) de�niert:@V intrans être: f/ (* PRED) = " $2 h(" SUBJ)i"/ (* PRED) = " $2 h(" OBJ)i(" SUBJ)"(* SUBJ FORM) = il:(* SUBJ PRED)(* OBJ SPEC) = indef /g(* INTRANS) = +(* AUX) = être.Zum Status des unpers�onlichen Subjekts bei ExtrapositionMan mu� unterscheiden zwischena. thematischen SubjektenDas Pronomen erf�ullt hier die Funktion eines thematischen Arguments und wird dahermit einem PRED{Merkmal versehen.(21) Il vient.venir: V, (" PRED) = venirh(" SUBJ)iil: PRO, (" PRED) = "pro"(" FORM) = pro(" GENDER) = mas(" NUM) = sg.



121b. unpers�onlichen Subjekten mit Quasi{�{RolleDie Ungrammatikalit�at von (24) zeigt, da� das Expletiv { im Gegensatz zu Extrapositi-onskontexten { obligatorisch ist. Es wird als syntaktische Realisierung einer sog. `Quasi{�{Rolle' analysiert. Als syntaktisch obligatorisches Argument mit quasi{thematischemStatus wird das Expletiv durch ein PRED{Merkmal und den spezi�schen FORM{Wert`il' gekennzeichnet.(22) Il pleut.(23) Il faut faire une ga�e.(24) * Faire une ga�e faut.pleut: V, (" PRED) = "pleuvoir h(" SUBJ)i"(" SUBJ FORM) = ilil: PRO, (" PRED) = "pro"(" FORM) = il(" GENDER) = neutr(" NUM) = sg.c. unpers�onlichen Subjekten, denen keine Theta{Rolle entspricht (Expletiva)Die Extrapositionsanalyse weist dem Expletiv keine thematische Argumentstelle zu. Dem-entsprechend wird dem Expletiv kein PRED{Merkmal zugeordnet.(25) Il est venu un nouveau professeur.(26) Un nouveau professeur est venu.(27) Il importe que l'industrie r�eussisse.(28) Que l'industrie r�eussisse importe.venir: V, (" PRED) = "venirh(" OBJ)i(" SUBJ)"(" SUBJ FORM) = il:(" SUBJ PRED)il: PRO, (" FORM) = il:(" PRED).2.6 ReexivkonstruktionenBei reexiv konstruierten Verben wird unterschieden zwischen lexikalisch reexiven Ver-ben und Verben, die durch einen lexikalischen Reexivierungsproze� aus nicht{reexivenVerben abgeleitet werden.5Gemeinsam ist allen reexiv konstruierten Verben die obligatorische Pr�asenz des Reexiv-clitics se, sowie die Bildung komplexer Zeitformen durch das Auxiliar être. Obwohl es dieobligatorische Pr�asenz von se und einige Daten der Partizipialkongruenz vermuten lassen,5Im Gegensatz zum Proze� der Passivierung wurden f�ur die aus Reexivierungsprozessen gebildetenreexiven Verben isolierte Templates de�niert. Eine disjunktive Formulierung, analog zur Passivierung,ist jedoch grunds�atzlich m�oglich.



122kann dem Reexivclitic in keiner der im folgenden skizzierten Reexivkonstruktionender Status eines Arguments zugesprochen werden. Statt dessen erzwingt ein ConstraintREFL =c + in den Templatede�nitionen reexiv konstruierter Verben die Pr�asenz desReexivclitics, welches im Lexikoneintrag durch das Merkmal REFL = + de�niert wird.@V re: (* REFL) =c +(* AUX) = êtrese: CL1, f/ (" REFL) = +/ (" VCOMP REFL) = + % Clitic{Climbing des Reexivs: (" VCOMP COMPL) /g. % in Auxiliarkonstruktionen (s. Kap. 3)2.6.1 Intrinsische ReexivverbenIntrinsische Reexivverben sind vollst�andig lexikalisierte reexive Konstruktionen. Ent-sprechende nichtreexive Verben sind im Laufe des Sprachwandels verschwunden.(29) Marie s'est �evanouie.(30) * Jean a �evanoui Marie.2.6.2 `Se ergatif'Die sog. `ergativen' Reexivverben sind das Ergebnis eines produktiven Intransivierungs-prozesses, der jedoch auf kausative transitive Verben eingeschr�ankt ist:(31) Jean a cass�e la fenêtre.(32) La fenêtre s'est cass�ee.(33) La fenêtre a �et�e cass�ee.Im Gegensatz zur Passivierung mu� jedoch f�ur `se ergatif' die Tilgung der agentivischenArgumentstelle angenommen werden, da bei Kontrolle eines �nalen Adjunktsatzes (35)kein implizites Argument als Kontrolleur zur Verf�ugung steht.(34) La fenêtre a �et�e cass�ee pour nuire aux habitants.(35) # La fenêtre s'est cass�ee pour nuire aux habitants.Da keine Abbildung des reexiven Ableitungsprozesses angestrebt wurde, wurden dieTemplatede�nitionen f�ur intrinsische Reexivverben und `se ergatif' zusammengefa�t:@V re erg intrins: (* PRED) = " $2 h(" SUBJ)i"@V re(* INTRANS) = +.@V re erg intrins prepobj: (* PRED) = " $2 h(" SUBJ) (" $3 OBJ)i"@V re(* INTRANS) = �.@V re erg intrins pobj: (* PRED) = " $2 h(" SUBJ) (" $3 )i"@V re(* INTRANS) = �.



1232.6.3 `Se moyen'Die mediale Konstruktion (36) kann als eine zum morphologischen Passiv analoge Pas-sivlesart eines transitiven Verbs (37) charakterisiert werden. Es handelt sich nicht umein lexikalisiertes Reexivum, was u.a. die Notwendigkeit einer adverbialen Erg�anzungnahelegt (38).(36) Cette chemise se porte avec une cravate rouge.(37) On porte cette chemise avec une cravate rouge.(38) Cette chemise se porte *( avec une cravate).Im Unterschied zum morphologischen Passiv ist es jedoch nicht m�oglich, das implizi-te Agensargument durch eine oblique Agensphrase overt zu realisieren. Ein deutlicherHinweis auf die Pr�asenz des impliziten Agens ist jedoch das Vorkommen obliquer Agens-phrasen im klassischen Franz�osisch ([Grevisse]:697):(39) Cependant par Baucis le festin se pr�epare.(40) Les permissions de copier les tableaux du mus�ee du Louvre s'accordent par ledirecteur. ([Zribi-Hertz 82]:351)Die Templatede�nition spezi�ziert daher f�ur das implizite Agensargument das Merkmal(" NULL PRED) = "exist".@V re moyen: (* PRED) = " $2 h(" NULL) (" SUBJ)i"(* NULL PRED) = "exist"@V re(* INTRANS) = +.2.6.4 Reexive und reziproke VerbenDie Analogie nichtreexiver und reexiver Verben bzgl. der Kongruenz des Participe Pass�escheint es nahezulegen, dem Reexivclitic Argumentstatus als Funktion OBJ bzw. OBJ2zuzusprechen, analog zu den Akkusativ{ und Dativclitics le/lui, etc.(41) Pierre leur a parl�e-;.(42) Les femmes se sont parl�e-;.(43) Pierre l 'a pr�esent�ee �a ses parents.(44) Marie s'est pr�esent�ee �a ses parents.In [Grimshaw] wird jedoch gezeigt, da� reexive und reziproke Verben in syntaktischenKonstruktionen grammatisch sind, die auf nicht{transitive Verben eingeschr�ankt sind:NP{Extraposition ist nur grammatisch mit nicht{transitiven Verben (45). Das reexiveVerb in (46) kann daher nicht als transitives Verb analysiert werden.(45) * Il conduira un train les voyageurs �a Paris.(46) Il s'est pr�esent�e trois hommes devant le tribunal.In Kausativkonstruktionen �ndet mit transitiven Verben ein Funktionswechsel von OBJzu OBJ2 statt (47). Auch hier liegt keine Analogie zur reexiven Konstruktion (48) vor.(47) Jean a fait laver la voiture *ses enfants / �a ses enfants.(48) La crainte du scandale a fait se tuer le juge / *au juge.



124Reexive und reziproke Verben werden daher analysiert, indem f�ur das `reexivierte' Ar-gument die Funktion NULL postuliert wird. Die reexive Bedeutung spiegelt sich wiederin der funktionalen Gleichsetzung der `reexivierten' Funktion NULL mit der SUBJekt-funktion. Diese Analyse erweist sich auch hinsichtlich der Analyse der Kongruenz desParticipe Pass�e als ad�aquat (siehe Kap. 2.7).Im Franz�osischen gilt, da� transitive reexivierte Verben das direkte Objekt, ditransitivereexivierte Verben stets das indirekte Objekt als mit dem Subjekt referentiell identischinterpretieren:(49) Jean se lave.(50) Jean se lave les cheveux.@V re detrans: (* PRED) = " $2 h(" SUBJ) (" NULL)i"(* NULL) = (* SUBJ)@V re(* INTRANS) = +.@V re deditrans: (* PRED) = " $2 h(" SUBJ) (" OBJ) (" NULL)i"(* NULL) = (* SUBJ)@V re(* INTRANS) = �.2.7 Kongruenz des Participe Pass�eDie folgenden Daten der Kongruenz des Participe Pass�e waren zu erfassen:6� Intransitive Verben, die mit avoir gebildet werden, weisen keine Kongruenz auf.� Intransitive Verben, die mit être gebildet werden, kongruieren mit dem Subjekt.� Transitive Verben werden mit avoir gebildet und kongruieren mit dem clitisiertenoder dem durch Fragesatzbildung extrahierten direkten Objekt.� Reexivierte Verben werden mit être gebildet und kongruieren mit dem Subjekt.Eine Ausnahme bilden reexivierte ditransitive Verben, die keine Subjektkongruenzaufweisen.Die Analyse st�utzt sich auf den Begri� der `Unaccusativity', wonach intransitive Verbendi�erenziert werden in ergative Verben und nicht{ergative Verben. Der Begri� wird hierweiter gefa�t und unterscheidet zwischen `thematisch{lexikalischer Unaccusativity' nichttransitiver Verben und `struktureller Unaccusativity' transitiver Verben.a. Thematisch{lexikalische UnaccusativityVerben, die kein direktes OBJekt subkategorisieren, werden als nicht transitive Verbende�niert (TRANS = �). Diese Verben weisen Kongruenz des Partizips mit dem SUBJekt6In [Frank 90] wird dar�uber hinaus die Kongruenz des Participe Pass�e in NP{Extraposition, stilisti-scher Subjektinversion und in Kausativkonstruktionen des Franz�osischen und Italienischen integriert.



125auf, wenn das Subjekt in der Argumentstruktur auf die thematische Rolle theme abge-bildet wird (51). Wird das SUBJekt auf die Rolle agent abgebildet, wird das ParticipePass�e nicht kongruiert (52). Da im vorliegenden System keine Repr�asentation der Ar-gumentstruktur vorgenommen wurde, wurde diese Unterscheidung in Abh�angigkeit vonder Auxiliarselektion de�niert: nicht transitive Verben mit Thema{Subjekt selegieren i.a.être (51), nicht transitive Verben mit Agens{Subjekt selegieren i.a. avoir (52)/(53). Diereexiven Konstruktionen: intrinsische Reexivverben (54), se{ergatif (55) und se{moyen(56) erf�ullen diese Generalisierung: sie weisen i.a. ein Thema{Subjekt auf, selegieren êtreund weisen SUBJektkongruenz auf. Der Fall reexivierter transitiver Verben (57) scheintder Generalisierung zu widersprechen, da das Subjekt auf eine agentive Rolle abgebildetwird. Bei echter Reexivierung ist jedoch zu beachten, da� das reexivierte Argument(hier das Thema{Argument) mit der SUBJektfunktion uni�ziert wird (s.o). Es ist daherplausibel, mit der SUBJektfunktion gleichzeitig auch die Thema{Rolle des urspr�ungli-chen OBJekts zu assoziieren, so da� die Generalisierung auch auf diesen Fall �ubertragenwerden kann.(51) Marie est venue.(52) Marie a dans�e.(53) Marie a parl�e �a un homme inconnu.(54) Marie s'est �evanouie.(55) La fenêtre s'est cass�ee.(56) Cette chemise s'est bien lav�ee.(57) Marie s'est lav�ee.Funktional werden die Perfektpartizipien der Verben, die die Bedingung `thematisch{lexikalischer' Unaccusativity erf�ullen, durch das Merkmal UNACC = + gekennzeichnet;Nicht{transitive Verben, die die Bedingung nicht erf�ullen, werden durch das MerkmalUNACC = � gekennzeichnet.Das Merkmal UNACC = + wird in den Templatede�nitionen assoziiert mit der Kongru-enzeigenschaft des Participe Pass�e, welche f�ur nicht transitive Verben als Kongruenz mitdem Subjekt de�niert wird (@V pperf subj agr). Die Parameter Numerus ($3) und Genus($4) des ektierten Partizips de�nieren in @V pperf subj agr die Kongruenz mit demSUBJekt.Das Merkmal UNACC = � ist assoziiert mit nicht kongruierenden Perfektpartizipien.Das Template @V pperf invar de�niert daher nur die Flexionsform des Perfektpartizips:INF PERF = +.@V intrans être pperf: @V intrans( $2 )(* AUX) = être(* UNACC) = +@V pperf subj agr( $3, $4 ).@V pperf subj agr: @V pperf(* SUBJ NUM) = $2(* SUBJ GENDER) = $3.



126@V intrans avoir pperf: @V intrans( $2 )(* AUX) = avoir(* UNACC) = �@V pperf invar.@V pperf invar: @V pperf.Beispiele f�ur Lexikoneintr�age:venu: V, @V intrans être pperf( venir, sg, mas).venue: V, @V intrans être pperf( venir, sg, fem).dormi: V, @V intrans avoir pperf( dormir ).b. Strukturelle UnaccusativityDas Participe Pass�e transitiver Verben kongruiert mit dem nicht in der Basisposition derVP abgeleiteten direkten OBJekt (59)/(60). Kongruenz mit dem in der Basisposition ab-geleiteten OBJekt ist dagegen ungrammatisch (58).Da� hier die Transitivit�atseigenschaft (Subkategorisierung der Funktion OBJ) als Indi-kator f�ur Objektkongruenz relevant ist, nicht aber die Auxiliarselektion von avoir (imGegensatz zur Selektion von être als Indikator f�ur Subjektkongruenz intransitiver Ver-ben) zeigt der Blick auf reexivierte ditransitive Verben, die { obwohl mit être gebildet{ Objektkongruenz im Falle von Topikalisierung aufweisen (62).(58) Jean a montr�e(*es) les photos �a Marie.(59) Jean les a montr�ees �a Marie.(60) Quelles photos Jean a-t-il montr�ees �a Marie?(61) Jean s'est achet�e(*es) des chaussures.(62) Les chaussures que Jean s'est achet�ees.Wird die Eigenschaft der OBJektkongruenz an die Transitivit�atseigenschaft gebunden, soist zu ber�ucksichtigen, da� Kongruenz nur in Dislokationskontexten (Fragesatzbildung,Topikalisierung, Relativsatz oder Clitisierung) auftritt. Betrachtet man die VP mit be-setzter OBJektposition als kon�gurationellen Transitivit�atsbereich eines funktional tran-sitiven Verbs ([V P V NP]), so �ndet { auf der Ebene der c{Struktur { eine Intransivierungstatt, wenn das OBJekt disloziert wird: [V P V].Dem durch Dislokation der OBJekt{NP induzierten strukturellen Intransivierungsproze�kann auf der Ebene der f{Struktur (z.B. bei Passivierung eines transitiven Verbs) einfunktionaler Intransivierungsproze� gegen�ubergestellt werden.Das Konzept der `Unaccusativity' wird daher f�ur transitive Verben unter Rekurs aufstrukturelle Eigenschaften de�niert:Ein transitives Verb wird markiert� als UNACC = �, wenn in der c{Struktur durch Basisableitung des OBJekts in derVP ein kon�gurationeller Transitivit�atsbereich [V P V NP] aufgespannt wird:VP ! V " = #[NP (" OBJ) = #(" UNACC) = �]



127� als UNACC = +, wenn durch Dislokation des OBJekts durch Fragesatzbildung oderClitisierung eine Intransivierung des kon�gurationellen Transitivit�atsbereiches derVP induziert wird: [V P V].Um explizite Annotationen der Form (" UNACC) = + in den Regeln f�ur Dislokations-kontexte von OBJekten zu vermeiden, kann die Vergabe des Merkmals UNACC = +im Lexikoneintrag des Partizips disjunktiv als Default de�niert werden, wohingegen dasDisjunkt f�ur das Merkmal UNACC = � als Constraint formuliert wird, das nur bei Ab-leitung des OBJekts in der Basisposition durch die Annotation in der VP erf�ullt werdenkann. Die zwischen Kongruenz und Nicht{Kongruenz `ambige' Partizipialform (singularmaskulin) eines aktiven transitiven Verbs wird daher disjunktiv de�niert als ektiertesPartizip mit OBJektkongruenz (@V pperf obj agr) oder { wenn basisabgeleitet (UNACC=c �) { als invariantes, nicht kongruierendes Partizip.@V trans pperf sg mas: f/ @V trans( $2 ) % aktiv(* AUX) = avoirf/ (* UNACC) = + % Objektkongruenz@V pperf obj agr( sg, mas )/ (* UNACC) =c � % Basisableitung@V pperf invar /g/ @V trans pass( $2 ) % passiv(* AUX) = être(* UNACC) = + % Subjektkongruenz@V pperf subj agr( sg, mas ) /g.@V re deditrans pperf sg mas:@V re deditrans( $2 ) % reexiv transitivf/ (* UNACC) = + % Objektkongruenz@V pperf obj agr( sg, mas )/ (* UNACC) =c � % Basisableitung@V pperf invar /g.Die �ubrigen Flexionsformen der Perfektpartizipien transitiver Verben sind eindeutig Kon-gruenzformen und werden als strukturell unaccusativisch (UNACC = +) und f�ur Objekt-kongruenz gekennzeichnet:@V trans pperf: f/ @V trans( $2 ) % aktiv(* AUX) = avoir(* UNACC) = + % Objektkongruenz@V pperf obj agr( $3, $4 )/ @V trans pass( $2 ) % passiv(* AUX) = être(* UNACC) = + % Subjektkongruenz@V pperf subj agr( $3, $4 ) /g.@V re deditrans pperf: @V re deditrans( $2 )(* UNACC) = +@V pperf obj agr( $3, $4 ).F�ur Verben wie prendre, deren Participe Pass�e im Maskulinum Singular und Pluralidentisch ist, wurden weitere Templates (z.B. @V pperf obj agr sg pl mas) de�niert, die



128bez�uglich des Numerus unterspezi�ziert sind:@V pperf obj agr: (* INF PERF) = +(* OBJ NUM) = $2(* OBJ GENDER) = $3.@V pperf obj agr sg pl mas: (* INF PERF) = +(* OBJ GENDER) = mas.�Uberblick �uber die MerkmalsstrukturenINF � �nites VerbINF PART = + PartizipINF PERF = +/� Perfektpartizip/Pr�asenspartizipINF PART = � In�nitivTENSE present/past/future TempusMODE indic/subjf Indikativ/SubjonctifAUX avoir/être AuxiliarselektionUNACC +/� Kongruenz/Nichtkongruenz des Participe Pass�eINTRANS +/� intransitive Verben / nicht intransitive VerbenTRANS +/� Verben mit/ohne direktes OBJektPRED "exist" Implizites Agens (Passivierung, Medialkonstruktion)REFL + Reexive Konstruktion; Merkmal des Reexivclitics se



1293 Clitics3.1 Syntaktische PositionClitics werden { wie in Kap. 1 beschrieben { in �niten und in�niten Satzstrukturen inenger Verbindung mit dem Verb realisiert. In �niten Strukturen (s.a. Inversionsstrukturen,Kap. 1) bildet die Negation eine Klammer um den Komplex Clitic(s) + Verb, in in�nitenStrukturen gehen beide Negationselemente dem Komplex voraus.(1) Jean ne la lui montre pas.(2) Pourquoi Jean ne l'a-t-il pas pr�evenu?(3) Jean nous a promis de ne plus le contacter.Finite Satzstruktur:I2 ! NEGAT " = #(" NE) = +I1 " = #NEGP " = #(" NEG) = + .I1 ! [CL " = # ]V " = # .Inversionsstrukturen:C3 ! NEGAT " = #(" NE) = +(" INF) = �C2 " = #NEGP " = #(" NEG) = + .C2 ! [CL " = # ]C1 " = #PRO (" SUBJ) = # .In�nite Satzstruktur:VPINF ! [NEGAT " = #(" NE) = +NEGP " = #(" NEG) = + ][CL " = # ]VP " = # .3.2 Clitisierbare Funktionen3.2.1 SubjektpronominaWie (4) zeigt, wird das Subjektpronomen nicht im Verbkomplex innerhalb der Negations-klammer realisiert. Subjektpronomina werden daher nicht als Clitics analysiert, sondern



130wie die �ubrigen betonten Pronomina cela, moi, toi , etc. durch die Kategorie PRO, abgelei-tet als NP, repr�asentiert. Personalpronomina werden de�niert durch das Merkmal PRED= "pro". Das Attribut FORM di�erenziert zwischen thematischen Pronomina (FORM =pro) und expletiven Pronomina, wie z.B. il (FORM = il) (siehe Kap. 2 und Kap. 8). Daszweite Disjunkt im Lexikoneintrag f�ur elle de�niert die Funktion der Subjektpronominaals nichtthematische anaphorische Elemente in Inversionsstrukturen (siehe Kap. 1).(4) Elle ne vient pas.elle: PRO, f/ (" PRED) = "pro"(" FORM) = pro/ (" ANTEC) =c + /g(" NUM) = sg(" GENDER) = fem.Da die nichtthematischen Subjektpronomina in Inversionsstrukturen { wie Clitics { in-nerhalb der Negationsklammer realisiert werden (5), w�are es alternativ auch m�oglich,ein zus�atzliches Subjektclitic CL3 zu de�nieren, das ausschlie�lich in der grammatischenRegel f�ur Inversionsstrukturen (C2) abgeleitet wird. Wir halten jedoch an unserer ur-spr�unglichen Konvention fest (siehe Kap. 1).(5) Pourquoi Jean ne les lui a-t-il pas pr�esent�es?3.2.2 Clitics in Funktion subkategorisierter KomplementePronomina k�onnen in unterschiedlichen subkategorisierten Funktionen als Clitics realisiertwerden.1Von Verben subkategorisierte direkte und indirekte Objekte werden als Akkusativ{ bzw.Dativclitics realisiert (6)/(7); die morphologisch obliquen Pr�apositionalobjekte A OBJund DE OBJ werden durch die Clitics y und en pronominalisiert (8)/(9)/(10).2 Wie (9)zeigt, kann das Clitic y nicht auf belebte Objekte referieren. Die Ungrammatikalit�at desDativclitics motiviert die Unterscheidung zwischen indirekten Objekten (7) (clitisierbardurch Dativclitics) und A OBJ{Pr�apositionalobjekten (clitisierbar nur durch y) (8).Weiterhin k�onnen sententiale Verbkomplemente durch Clitics realisiert werden (11)/(12),sowie pr�adikative Adjektivkomplemente (13). Es ist nicht gekl�art, ob die clitisierten Pro-nomina die Funktionen COMP bzw. VCOMP realisieren, oder aber eine analoge nominaleFunktion. Um Beschreibungsprobleme f�ur clitisierte Kontrollin�nitive zu vermeiden (dasPRED{Merkmal f�ur Pronomina subkategorisiert keine SUBJektfunktion zur Erf�ullungder funktionalen Kontrollgleichung des Verbs), wird die Clitisierung sententialer Konsti-tuenten generell analysiert durch Clitisierung einer entsprechenden nominalen Funktion(OBJ, DE OBJ, etc.) { analog zur obligatorischen pronominalen Wiederaufnahme topi-kalisierter S�atze durch Clitics (siehe Kap. 4.)(14){(16) zeigen Beispiele f�ur die Clitisierung von Komplementen pr�adikativ konstruierterAdjektive an das Kopulaverb. (Zur Subkategorisierung bei Adjektiven siehe Kap. 9.)1Clitics in Adjunktfunktion wurden nicht integriert.2Thematisch oblique Pr�apositionalobjekte, wie z.B. OBL LOC, k�onnen ebenfalls clitisiert werden.Diese F�alle wurden jedoch nicht behandelt.



131Verbkomplemente:(6) Jean ne connâ�t pas cet homme. Jean ne le connâ�t pas. OBJ(7) Jean ne pr�esente pas son amie �a son p�ere. Jean ne la lui pr�esente pas. OBJ2(8) Jean ne pense pas �a l'avenir. Jean n'y pense pas. A OBJ(9) Jean ne pense pas �a sa m�ere. Jean ne *y/lui pense pas.Jean ne pense pas �a elle.(10) Jean ne parle pas de sa maladie. Jean n'en parle pas. DE OBJ(11) Jean ne sait pas que son p�ere est malade. Jean ne le sait pas. OBJ(12) Jean ne veut pas revoir Marie. Jean ne le veut pas. OBJ(13) Jean est heureux d'avoir trouv�e la solution. Il l 'est. ACOMPAdjektivkomplemente:(14) Jean n'est pas �d�ele �a sa femme. Jean ne lui est pas �d�ele. OBJ2(15) Jean est heureux de son succ�es. Jean en est heureux. DE OBJ(16) Jean est heureux d'avoir trouv�e la solution. Jean en est heureux. DE OBJGemeinsam sind Clitics in Komplementfunktion die Merkmale PRED = "pro", FORM =pro, sowie NUMerus{ und GENDER{Merkmale. Zur Di�erenzierung zwischen clitischenPronomina, deren Bezugsobjekte propositional bzw. nominal sind, wird das Genusmerk-mal GENDER = neutr f�ur propositional gebrauchte Clitics de�niert:le: CL1, (" PRED) = "pro"(" FORM) = pro(" CASE) = akk(" NUM) = sgf/ (" GENDER) = mas/ (" GENDER) = neutr /g.Die Di�erenzierung ihrer grammatischen Funktion wird durch die Merkmale CASE bzw.PCASE geleistet. Bei der Ableitung grammatischer Funktionen in der Cliticregel wer-den durch Constraints bzw. funktionale Annotationen die folgenden Entsprechungen vonClitics und den ihnen zugeordneten grammatischen Funktionen gew�ahrleistet:le, la, les CASE = akk OBJ (COMP, VCOMP, ACOMP)lui, leur CASE = dat OBJ2y PCASE = �a A OBJen PCASE = de DE OBJGrammatikregel: (vorl�au�g)CL ! CL1 f/ " = # % Reexivclitic/ (" OBJ) = # % direktes OBJekt(# CASE) = akk/ (" OBJ2) = # % indirektes Objekt(# CASE) =c dat/ (" A OBJ) = # % Pr�apositionalobjekt(# PCASE) = �a/ (" DE OBJ) = # % Pr�apositionalobjekt(# PCASE) = de /g



1323.2.3 Clitics in ReexivkonstruktionenWie in Kap. 2 argumentiert wurde, kann f�ur das Reexivclitic se { im Gegensatz zuden bisher behandelten Pronomina { kein Argumentstatus postuliert werden. Im Gegen-satz zu den Clitics f�ur subkategorisierte Komplemente wird daher f�ur Reexivclitics einetriviale funktionale Annotation " = # spezi�ziert. Da das Clitic se lexikalisch bzw. alsmorphologischer Reex des mit Reexivierung einhergehenden Intransivierungsprozessesobligatorisch realisiert werden mu�, werden reexiv konstruierte Verben lexikalisch bzw.durch die entsprechenden lexikalischen Regeln der Reexivierung durch das ConstraintREFL =c + markiert. Dieses Constraint kann nur erf�ullt werden durch das Reexivcliticse, welches durch das Merkmal REFL = + de�niert ist. Durch die Annotation " = # in derCliticposition ist damit die obligatorische Realisierung der Reexivclitics gew�ahrleistet.3casse: V, (" PRED) = "se casserh(" SUBJ)i"(" REFL) =c +: : : .se: CL1, (" REFL) = +.3.3 StellungseigenschaftenDie franz�osische Grammatik beschreibt die Serialisierungseigenschaften clitisierter Pro-nomina nach folgendem Schema:{ Clitics der 1. und 2. Person Akkusativ und Dativ, sowie Reexivclitics stehen anerster Position{ Clitics der 3. Person Akkusativ stehen an zweiter Position{ Clitics der 3. Person Dativ stehen an dritter Position{ Zuletzt folgen die obliquen Clitics y und enEine direkte Rekonstruktion dieser deskriptiven grammatischen Beschreibung stellt dieAnalyse in [Grimshaw] dar:4V' ! (CL1) (CL2) (CL3) : : :f/ (" OBJ) = # (" OBJ) = # (" A OBJ) = #/ (" A OBJ) = # /g (# PERS) = 3 (# PERS) = 3f/ (# PERS) = 1 (# CASE) = acc (# CASE) = dat/ (# PERS) = 2 /gDiese Analyse schlie�t jedoch die im Franz�osischen ungrammatische Kombination einesdirekten Objekts in 1. oder 2. Person mit einem Dativclitic nicht aus (18). In diesen F�allenmu� das Dativclitic als betontes Personalpronomen realisiert werden (19).3Es mu� darauf hingewiesen werden, da� diese Analyse nur f�ur eine Generierungsgrammatik hinrei-chend ist. Um in einer Parsergrammatik die Realisierung des Reexivclitics auf Reexivkonstruktioneneinzuschr�anken, mu� ein wechselseitiges Constraint zwischen lizenzierendem Reexivverb und Reexiv-clitic de�niert werden. Da die franz�osische Grammatik vornehmlich zu Generierungszwecken eingesetztwurde, wurde diese allgemeinere L�osung aus E�zienzgr�unden vermieden.4Dativclitics werden in [Grimshaw] durch die Funktion A OBJ repr�asentiert.



133(17) J'aimerais que tu medat les pr�esentes.(18) �J'aimerais que tu meakk leur pr�esentes.(19) J'aimerais que tu meakk pr�esentes �a eux.Die im folgenden skizzierte Analyse l�ost sich von der \Dreiecksanalyse" der traditionellenGrammatik und beschreibt statt dessen das m�ogliche Vorkommen und die tats�achlicheKombinierbarkeit der einzelnen Clitics.Dies bedeutet zun�achst, da� in der Grammatikregel nur die tats�achlich realisierbare An-zahl m�oglicher Cliticpositionen bereitgestellt wird. Wir gehen hier davon aus, da� imNormalfall nur zwei Clitics auftreten k�onnen. Die sehr selten angef�uhrten Gegenbeispielemit drei Clitics k�onnen vernachl�assigt werden, da sie entweder sehr konstruiert wirken,oder gar als falsch abgelehnt werden. Da jedes Clitic einzeln auftreten kann, wird die erstePosition disjunktiv f�ur alle m�oglichen grammatischen Funktionen und das Reexivcliticspezi�ziert. Einschr�ankungen, die die Kombination zweier Clitics betre�en, werden in derzweiten Position kodiert, welche nur dann realisiert werden kann, wenn auch die erstePosition gef�ullt ist:Grammatikregel: (vorl�au�g)CL ! CL1 f/ " = #/ (" OBJ) = #/ (" OBJ2) = #/ (" A OBJ) = #/ (" DE OBJ) = # /g[CL2 f/ (" OBJ) = #(" OBJ2 FORM) = pro(" OBJ2 PERS) 6= 3/ (" OBJ2) = #(" OBJ FORM) = pro(" OBJ PERS) = 3/ (" A OBJ) = #(" DE OBJ FORM) 6= pro/ (" DE OBJ) = # /g ] .Da Reexivclitics stets an der ersten Position abgeleitet werden, wird hierf�ur in der zwei-ten Position keine Annotation vorgesehen.Das negative Constraint bei der Ableitung eines OBJektclitics in Position 2 schlie�t dieungrammatische Kombination von lui + le aus. Dativclitcs der 1. und 2. Person sinddagegen m�oglich: me/te + le.(20) ?? Il lui le donne.5(21) Il me/te le donne.Die Annotation (" OBJ PERS) = 3 restringiert die Kombination eines an der 2. Positionrealisierten Dativclitics mit einem OBJektclitic auf die Kombination le lui und verhindertdie ungrammatische Serialisierung me/te lui .(22) Il le lui donne.(23) ?? Il me/te lui donne.65In einigen Regionen Frankreichs wird diese Serialisierung jedoch akzeptiert.6Beispiele f�ur diese Serialisierung �ndet man jedoch in gesprochener Sprache: \Il te lui a donn�e une



134Eine ungrammatische Ableitung von y/en + le/lui bzw. se + le/lui wird ebenfallsdurch die restringierenden Annotationen der 2. Position gew�ahrleistet: Eine Realisierungvon Dativ{ oder Akkusativclitics an der 2. Position ist nur dann lizenziert, wenn einAkkusativ{ bzw. Dativclitic in der 1. Position abgeleitet wird. Dieses Constraint wirddurch die Annotationen (" OBJ FORM) = pro bzw. (" OBJ2 FORM) = pro formuliert,da nur f�ur Clitics das Merkmal FORM = pro de�niert ist.(24) * Il en lui parle.(25) * Il y le conduit.(26) Il lui en parle.(27) Il l'y conduit.Die Reihenfolge en + y wird schlie�lich durch das negative Constraint (" DE OBJ FORM)6= pro bei Ableitung von y in der 2. Position sichergestellt.(28) Il y en a beaucoup.(29) * Il en y a beaucoup.Im Lexikon werden alle Cliticformen als Kategorie CL1 kodiert, sowie zus�atzlich als Ka-tegorie CL2, wenn sie an der 2. Ableitungsposition stehen k�onnen (siehe S. 137).3.4 Clitic{ClimbingSchlie�lich mu� das Ph�anomen des sog. Clitic{Climbing beschrieben werden. W�ahrendin sententialen In�nitivkomplementen die Clitics des eingebetteten Verbs ans in�niteVerb clitisiert werden (30), werden diese in Auxiliarkonstruktionen sowie in koh�aren-ten Konstruktionen mit faire, laisser , etc. ans �nite Matrixverb clitisiert (33). Dieses`Clitic{Climbing' ist obligatorisch (32). Analog verh�alt sich Clitisierung in adjektivischenPr�adikativkonstruktionen (34)/(35).(30) Jean esp�ere les lui montrer.(31) * Jean les lui esp�ere montrer.(32) * Jean n'a pas les lui montr�ees.(33) Jean ne les lui a pas montr�ees.(34) * Jean n'est pas lui �d�ele.(35) Jean ne lui est pas �d�ele.Die nichtlokale Clitisierung von Komplementen kann dadurch begr�undet werden, da�Clitisierung stets an das Verb einer satzwertigen Projektion erfolgt.7 Eine solche ist we-der in adjektivischen Projektionen, noch in Auxiliar{ und koh�arenten Konstruktionenvorhanden. Im Rahmen der hier vorgeschlagenen Analyse wird die Distinktion zwischensatzwertigen und koh�arenten Konstruktionen durch das Vorhandensein bzw. Fehlen desMerkmals COMPL de�niert (siehe Kap. 1).Wie in Kap. 1 diskutiert wurde, werden koh�arente VP{Einbettungen durch eine separateGrammatikregel analysiert, die ein negatives Constraint bez�uglich des COMPL{Merkmalsde ces gies.".7Im Rahmen der GB{Theorie wird dies durch das Vorhandensein bzw. Fehlen der INFL{Positionerkl�art.



135aufweist, also satzwertige In�nitivkomplemente generell ausschlie�t. In nicht satzwertigenVP{Projektionen werden { aufgrund der obigen Generalisierung { keine Cliticpositionende�niert. Ein Verbleiben der Clitics beim eingebetteten Verb in (32) ist daher ausge-schlossen.VP ! V " = #VP (" VCOMP) = #: (# COMPL) .Clitic{Climbing (33) wird dagegen erm�oglicht durch die funktionalen Annotationen derCliticpositionen in sententialen Verbprojektionen (siehe S. 136): Zus�atzlich zur Ableitunglokal subkategorisierter Funktionen werden durch Annotationen (" VCOMP+ GF) = #Clitics, die in der c{Struktur au�erhalb des `clause nucleus' ihres lizenzierenden Pr�adi-kats realisiert werden, funktional bez�uglich ihrer lokalen Subkategorisierungsdom�ane de�-niert. Diese nichtlokale Ableitung ist einzuschr�anken durch das Constraint : (" VCOMP+COMPL), so da� Clitic{Climbing aus satzwertigen Komplementen ausgeschlossen ist (31).Da Clitic{Climbing �uber mehrere koh�arente Einbettungen hinweg erfolgen kann (36)/(37)ist eine De�nition mittels Functional Uncertainty notwendig: VCOMP+ denotiert einenregul�aren Ausdruck der L�ange 1 { n �uber dem Funktionsnamen VCOMP, im Gegensatzzu VCOMP* f�ur einen regul�aren Ausdruck der L�ange 0 { n.(36) Marie lui a �et�e pr�esent�ee.(37) Jean les a fait partir.Die Disjunktionen mit Functional Uncertainty �uber VCOMP+ sind ausschlie�lich anwend-bar in F�allen von nichtlokaler Clitisierung, also Clitic{Climbing. Eine Zusammenfassungmit der Disjunktion f�ur lokale Clitisierung ist aufgrund des negativen Constraints �uberCOMPL nicht m�oglich:W�urde lokale und nichtlokale Clitisierung durch eine einzige Anno-tation (" VCOMP* GF) = # de�niert, so w�urde aufgrund des Constraints : (" VCOMP*COMPL) eine lokale Clitisierung in satzwertigen Komplementen, die durch ein COMPLMerkmal ausgezeichnet sind, ausgeschlossen (38).(38) Jean avait oubli�e de le lui donner.F�ur Reexivclitics wird die lange Abh�angigkeit bei Clitic{Climbing im Lexikon de�niert.Disjunktiv zur lokalen Reexivierung wird das Merkmal REFL = + f�ur nicht satzwertigeVP{Komplemente de�niert ((" VCOMP+ REFL) = +), welches das Constraint REFL=c + im Lexikoneintrag des eingebetteten reexiv konstruierten Verbs erf�ullt.Da Clitic{Climbing aus pr�adikativen Adjektivkonstruktionen (ACOMP) obligatorischist, wird die nichtlokale Abh�angigkeit ohne di�erenzierendes Constraint bez�uglich desCOMPL{Attributs durch die Annotation (" VCOMP* ACOMP GF) = # funktional de-�niert.



136Grammatikregel:CL ! CL1 f/ " = #/ f/ (" OBJ) = #/ (" VCOMP+ OBJ) = #:(" VCOMP+ COMPL) /g(# CASE) = akk/ f/ (" OBJ2) = #/ (" VCOMP+ OBJ2) = #:(" VCOMP+ COMPL)/ (" VCOMP* ACOMP OBJ2) = # /g(# CASE) =c dat/ f/ (" A OBJ) = #/ (" VCOMP+ A OBJ) = #:(" VCOMP+ COMPL)/ (" VCOMP* ACOMP A OBJ) = # /g(# PCASE) = �a/ f/ (" DE OBJ) = #/ (" VCOMP+ DE OBJ) = #:(" VCOMP+ COMPL)/ (" VCOMP* ACOMP DE OBJ) = # /g(# PCASE) = de /g[CL2 f/ f/ (" OBJ) = #(" OBJ2 FORM) = pro(" OBJ2 PERS) 6= 3/ (" VCOMP+ OBJ) = #(" VCOMP+ OBJ2 FORM) = pro(" VCOMP+ OBJ2 PERS) 6= 3:(" VCOMP+ COMPL) /g(# CASE) = akk/ f/ (" OBJ2) = #(" OBJ FORM) = pro(" OBJ PERS) = 3/ (" VCOMP+ OBJ2) = #(" VCOMP+ OBJ FORM) = pro(" VCOMP+ OBJ PERS) = 3:(" VCOMP+ COMPL) /g(# CASE) =c dat/ f/ (" A OBJ) = #(" DE OBJ FORM) 6= pro/ (" VCOMP+ A OBJ) = #(" VCOMP+ DE OBJ FORM) 6= pro:(" VCOMP+ COMPL) /g(# PCASE) = �a/ f/ (" DE OBJ) = #/ (" VCOMP+ DE OBJ) = #:(" VCOMP+ COMPL) /g(# PCASE) = de /g.



137Lexikoneintr�age:se: CL1, f/ (" REFL) = +/ (" VCOMP+ REFL) = +:(" VCOMP+ COMPL) /g.le: CL1, (" PRED) = "pro"(" FORM) = pro(" PERS) = 3(" NUM) = sg(" CASE) = akkf/ (" GENDER) = mas/ (" GENDER) = neutr /g.
le: CL2, (" PRED) = "pro"(" FORM) = pro(" PERS) = 3(" NUM) = sg(" CASE) = akkf/ (" GENDER) = mas/ (" GENDER) = neutr /g.lui: CL1, (" PRED) = "pro"(" FORM) = pro(" PERS) = 3(" NUM) = sg(" CASE) = dat. lui: CL2, (" PRED) = "pro"(" FORM) = pro(" PERS) = 3(" NUM) = sg(" CASE) = dat.me: CL1, (" PRED) = "pro"(" FORM) = pro(" PERS) = 1(" NUM) = sgf/ (" CASE) = akk/ (" CASE) = dat /g.en: CL1, (" PRED) = "pro"(" FORM) = pro(" PCASE) = de. en: CL2, (" PRED) = "pro"(" FORM) = pro(" PCASE) = de.y: CL1, (" PRED) = "pro"(" FORM) = pro(" PCASE) = �a. y: CL2, (" PRED) = "pro"(" FORM) = pro(" PCASE) = �a.�Uberblick �uber die MerkmalsstrukturenPRED "pro" PronominaFORM pro/il Pronomina, expletives ilPERS 1/2/3 PersonNUM sg/pl NumerusGENDER mas/fem/neutr neutr f�ur Clitisierung sententialer KomplementeCASE akk/dat Akkusativ/DativcliticsPCASE �a/de Clitics y/enREFL + ReexivcliticANTEC + nichtthematisches Subjektpronomen



1384 Sententiale KomplementeF�ur Verben, Adjektive, Nomina und Pr�apositionen wurde eine Analyse �niter und in�nitersententialer Komplemente entwickelt.4.1 Komplements�atze von VerbenEs wird unterschieden zwischen Subjekts�atzen, die als grammatische Funktion SUBJ sub-kategorisiert werden, und Komplements�atzen in Objektfunktion, die als grammatischeFunktion COMP bzw. VCOMP subkategorisiert werden. Komplements�atze in Funktioneines Pr�apositionalobjekts werden als sententiale Komplemente von Pr�apositionen ana-lysiert.Die Repr�asentation von Subjekts�atzen durch die Funktion SUBJ tr�agt der Subject{Condition der LFG bzw. dem Erweiterten Projektionsprinzip der GB Rechnung, das (f�urdas Franz�osische) ein obligatorisches Subjekt postuliert. Weiterhin l�a�t sich hierdurch dieRegel zur Extraposition von nominalen Subjekten (siehe Kap. 2) auf Komplements�atzein Subjektfunktion generalisieren.4.1.1 Finite Komplements�atze von VerbenSubjekts�atzeKomplements�atze in Subjektposition werden durch die Funktion SUBJ analysiert.(1) Que l'industrie r�eussisse su�t.(2) Que l'industrie ait augment�e ses gains signi�e un succ�es consid�erable.Grammatikregel:S ! [NP (" SUBJ) = # % nominales Subjekt:(# COMPL)][S1 (" SUBJ) = # ] % �nites sententiales Subjekt: : : : : :su�t: V, (" PRED) = "su�reh(" SUBJ)i"f/ (" SUBJ COMPL FORM) = que % �nites sententiales Subjekt(" SUBJ INF) = �(" SUBJ MODE) = subjf/ :(" SUBJ COMPL) /g % nominales SubjektDas negative Constraint bez�uglich des COMPL{Merkmals f�ur SUBJekt{NPs schlie�tMehrfachanalysen aus, die entstehen k�onnen, wenn zur Ableitung einer nominativischenNP ein Verbeintrag gew�ahlt wird, f�ur den ein SUBJekt{Komplementsatz spezi�ziert ist.Obwohl eine Subjekt{NP abgeleitet wird, k�onnten die Merkmale eines sententialen Kom-plements, z.B. INF, COMPL, etc., ins nominale SUBJekt uni�ziert werden. Da in der Sy-stemarchitektur eine Erweiterung durch typisierte Merkmalsstrukturen und Vererbungs-mechanismen noch nicht verf�ugbar war, mu�ten solche F�alle durch explizite Constraintsausgeschlossen werden. Prinzipiell aber k�onnen die entsprechenden Generalisierungen alsTypenrestriktionen durch kategorienspezi�sche Annotationen de�niert werden.



139ExtrapositionKomplements�atze in Subjektfunktion k�onnen wie Subjekt{NPs extraponiert werden, so-fern das Verb nicht transitiv ist.(3) Il est venu un nouveau professeur.(4) * Il nous a conduit un chau�eur.(5) Il su�t que l'industrie r�eussisse.(6) * Il signi�e un succ�es consid�erable que l'entreprise ait augment�e sa production.Wie bei NP{Extraposition (siehe Kap. 2) ist bei der Extraposition eines sententialenSubjekts ein Wechsel grammatischer Funktionen anzunehmen, durch den ein nichtthe-matisches SUBJekt eingef�uhrt wird:(7) Il est venu un nouveau professeur.(8) Un nouveau professeur est venu.(9) Il su�t que l'industrie r�eussisse.(10) Que l'industrie r�eussisse su�t.Lexikalische Regel f�ur Extraposition:(" SUBJ) ! (" OBJ) _ (" COMP): (" SUBJ PRED)(" SUBJ FORM) = ilDie Extrapositionsanalyse ordnet dem Expletiv keine thematische Argumentstelle zu. Eswird daher kein PRED{Merkmal vergeben.il: PRO, (" FORM) = il:(" PRED).Die lexikalische Regel kann durch ein disjunktives Template de�niert werden:@V extrapos: f/ (" PRED) = " $2 h(" SUBJ)i"/ (" PRED) = " $2 h(" OBJ)i(" SUBJ)"(" OBJ KLASSE) 6= prop(" SUBJ FORM) = il/ (" PRED) = " $2 h(" COMP)i(" SUBJ)"(" COMP KLASSE) = prop(" SUBJ FORM) = il /gDie Di�erenzierung zwischen den Funktionen OBJ und COMP f�ur Objektargumente ei-nerseits und nur einer Funktion SUBJ f�ur sententiale und nominale Subjekte andererseitsist zu motivieren.Eine SUBJektfunktion f�ur �nite Komplements�atze anzunehmen rechtfertigt sich im Hin-blick auf die Forderung, da� im Sinne der Subject{Condition Verben ein SUBJekt subkate-gorisieren m�ussen. (Die G�ultigkeit der Subject{Condition ist zumindest f�ur das Franz�osi-sche unbestritten.) Auch hinsichtlich der spezi�schen Probleme der Maschinellen �Uberset-zung k�onnte es sich als sinnvoll erweisen, nur eine Subkategorisierungsfunktion angeben



140zu m�ussen, die in der Zielsprache wahlweise nominal oder sentential realisiert werdenkann. Diese O�enheit der Realisierungsform ist insbesondere von Vorteil, wenn Nomina-lisierungen der Quellsprache in der Zielsprache nicht lexikalisiert sind.Die Unterscheidung zwischen OBJ und COMP bzw. VCOMP wurde dagegen im Hin-blick auf in�nite Komplemente eingef�uhrt, die in der LFG alternativ als VCOMP mitfunktionaler Kontrolle oder als COMP mit anaphorischer Kontrolle subkategorisiert wer-den. Da funktionale Kontrolle nur �uber sog. `o�enen' Funktionen de�niert ist, sollte dieDi�erenzierung zwischen VCOMP und COMP erhalten bleiben.Objekts�atzeWie oben dargestellt, werden �nite Objekts�atze als Funktion COMP abgeleitet.Grammatikregel:VP ! : : :[NP (" OBJ) = # ]: : :[S1 (" COMP) = # ].F�ur Verben, die sowohl nominale als auch propositionale Objekte subkategorisieren,m�ussen daher (im Gegensatz zu Subjekts�atzen) zwei Subkategorisierungsrahmen spezi�-ziert werden:ignore: V, f/ (" PRED) = "ignorerh(" SUBJ)(" OBJ)i"/ (" PRED) = "ignorerh(" SUBJ)(" COMP)i"(" COMP COMPL FORM) = que /gDies kann durch die Verwendung disjunktiver Templates de�niert werden:@V trans (prop)obj: f/ (* PRED) = " $2 h(" SUBJ) (" OBJ)i"(* OBJ KLASSE) 6= prop/ (* PRED) = " $2 h(" SUBJ) (" COMP)i"(* COMP KLASSE) = prop(* COMP COMPL FORM) = $4 /gSententiale Pr�apositionalobjekte werden in Kap. 4.2 behandelt.ModusselektionEs sind 3 Arten der Modusselektion im �niten Komplementsatz zu unterscheiden:Automatisierte ModuswahlVerben bestimmter Bedeutungsgruppen induzieren Subjonctif bzw. Indikativ im Komple-mentsatz. Diese Generalisierungen sind nat�urlich Ausnahmen unterworfen, auf die hiernicht genauer eingegangen werden kann. Diese k�onnen jedoch im Lexikon ber�ucksichtigtwerden.



141Subjonctif: Verben des : : :{ subjektiven Emp�ndens:agacer, amuser, inqui�eter, appr�ecier, regretter, : : :{ W�unschens/Verlangens/Erlaubens/Verhinderns:vouloir, souhaiter, exiger, permettre, interdire, : : :{ Vorschlagens/Zustimmens/Ablehnens/Verhinderns:proposer, refuser, accepter, �eviter, : : :{ Bezweifelns:douter, contester, nier, : : :Indicatif: Verben (des) : : :{ Denkens/Meinens:savoir, r�ealiser, : : :{ indirekter Rede:d�eclarer, assurer, : : :Modus ist abh�angig von syntaktischen und semantischen BedingungenNegationVerben wie croire, penser, estimer, esp�erer etc. erfordern unterschiedlichen Modus desKomplementsatzes bei Negation des Matrixsatzes: Bei negiertem Matrixverb wird derKomplementsatz i.a. durch Subjonctif realisiert.(11) La commission croit que l'�economie r�eussit.(12) La commission ne croit pas que l'�economie r�eussisse.croit: V, (" PRED) = "croireh(" SUBJ) (" COMP)i"f/ (" NE) = �(" COMP MODE) = indic/ (" NE) =c +(" COMP MODE) = subjf /gTopikalisierungBei Topikalisierung eines ansonsten durch Indikativ realisierten Komplementsatzes wirdSubjonctif eingef�uhrt.(13) L'industrie sait que la commission est en retard.(14) Que la commission soit en retard, l'industrie le sait.(15) Il est �evident que l'industrie est en retard.(16) Que l'industrie soit en retard est �evident.Obwohl also savoir, être �evident, etc. im Lexikon als indikativ{induzierend gekennzeichnetwerden, mu� es m�oglich sein, dem topikalisierten Komplementsatz ein Merkmal MODE= subjf zuzuweisen, das nicht im Widerspruch stehen darf zur Information im Lexikon-eintrag: MODE = indic (siehe 4.1.3 \Left Dislocation").



142Gramatikregeln:ROOT ! [XP (" TOPIC) = #f/ (" SUBJ FORM) =c pro % siehe 4.1.3/ (" OBJ FORM) =c pro/ : : : /gKOMMA]S " = # .XP ! S1 " = #(" MODE) = subjf .Modus ist abh�angig von der KontextbedeutungEine kontextuell bedingte Modusselektion ergibt sich bei Verben wie admettre, supposer,comprendre insbesondere durch die Bedeutung des eingebetteten Satzes.Da unter den Bedingungen einer Systemarchitektur ohne semantische Repr�asentationkeinerlei Constraints �uber modale Bedeutungskontexte formuliert werden k�onnen, wirdin der Syntax freie Variation erlaubt.Durch die `triviale Gleichung' (" COMP MODE) = (" COMP MODE) kann f�ur dieseVerben sowohl Indikativ, als auch Subjonctif alternativ eingef�uhrt werden.suppose: V, (" PRED) = "supposerh(" SUBJ)(" COMP)i"(" COMP MODE) = (" COMP MODE): : :Repr�asentation des MODE{Merkmals("MODE) = indic kann als Defaultmodus repr�asentiert werden, indem alle Verbtemplates�niter Formen (@V �n) f�ur den Modus Indikativ spezi�ziert werden:@V �n: (" INF) = �(" MODE) = indic.F�ur die Repr�asentation der Subjonctif{Formen wird ein Template @V �n subjf de�niert:@V �n subjf: (" INF) = �(" MODE) = subjf.4.1.2 In�nite Komplements�atze von VerbenAlternativ zu �niten Komplements�atzen werden immer auch in�nite Komplements�atzesubkategorisiert. Auch hier wird die Distinktion zwischen Komplements�atzen in Subjekt{vs. Objektfunktion durch die Di�erenzierung zwischen SUBJ einerseits und VCOMP bzw.COMP andererseits zum Ausdruck gebracht.



143Subjekts�atzeIn�nitivkomplemente in SUBJektfunktion werden nicht funktional kontrolliert. Es mu�durch anaphorische oder arbitr�are Kontrolle ein lexikalisch nicht overtes SUBJekt (SUBJU = + (U = unexpressed)) eingef�uhrt werden.In�nitivkomplemente in Subjektfunktion k�onnen keinen overten Komplementierer (de,�a) realisieren (17)/(18). F�ur Subjektin�nitive kann daher generalisierend das Constraint:COMPL FORM = null spezi�ziert werden. Durch den Relationswechsel, der bei Extra-position in (19) statt�ndet, ist ein Fehlschlagen der Uni�kation zwischen den Werten vonCOMPL in SUBJektfunktion und in COMP{Funktion ausgeschlossen.(17) * De faire un e�ort ne su�t pas.(18) Faire un e�ort ne su�t pas.(19) Il ne su�t pas de faire un e�ort.su�t: f/ (" PRED) = "su�re h(" SUBJ)i" % In�nitiv in Subjektfunktionf/ (" SUBJ COMPL FORM) = null % kein lex. Komplementierer(" SUBJ INF PART) = � /g: : :/ (" PRED) = "su�re h(" COMP)i(" SUBJ)" % Extrapositionf/ (" COMP COMPL FORM) = de % lex. Komplementierer: : : /g: : : /gDer PRED{Wert f�ur anaphorische Kontrolle (SUBJ PRED = "pro") in in�niten Sub-jekts�atzen wird in der Grammatikregel spezi�ziert.Grammatikregel:S ! [IP1 (" SUBJ) = #(# SUBJ PRED) = "pro"(# SUBJ U) = +(# INF PART) = �(# COMPL FORM) = null ]: : :IP " = #(" INF) = �.Objekts�atzeIm Gegensatz zur obligatorisch anaphorischen Kontrolle in�niter S�atze in SUBJektfunk-tion ist das Kontrollverhalten von in�niten Objekts�atzen lexikalisch determiniert. InAbh�angigkeit von der Verbbedeutung und der Pr�asenz fakultativer OBJ{ bzw. OBJ2{Argumente wird der Komplementsatz funktional oder anaphorisch kontrolliert. Zur Klas-si�kation des unterschiedlichen Kontrollverhaltens von Verben wurden entsprechendeTemplates de�niert.(20) La loi interdit d'importer certaines marchandises. (anaphorische Kontrolle)(21) La loi nous interdit d'importer certaines marchandises. (funktionale Kontrolle)



144In der Grammatik werden beide regierbaren Funktionen, VCOMP bzw. COMP, disjunktivabgeleitet.Grammatikregel:IP ! : : :[IP1 f/ (" VCOMP) = #/ (" COMP) = # /g!(# COMPL)(# INF PART) = � ] .4.1.3 Left DislocationGemeinsam ist den Konstruktionen der sog. `Left Dislocation' die obligatorische Wieder-aufnahme des topikalisierten Arguments durch ein Pronomen.1{ �nites COMP (S1)(22) Que l'industrie fasse des progr�es, cela agace le Japon.(23) Que l'industrie fasse des progr�es, le Japon le sait.(24) Que l'industrie fasse des progr�es, le Japon y consent.{ in�nites COMP (IP1) mit anaphorischer Kontrolle(25) R�eussir, cela implique une avance.(26) R�eussir, le Japon le souhaite depuis longtemps.(27) R�eussir, le Japon y consent depuis longtemps.{ NPs (nicht integriert, aber analog zu behandeln)(28) Le Japon, il est en avance.(29) Le Japon, on le connâ�t.(30) Le Japon, on en a peur.Die Analyse sieht vor, da� das Pronomen den Subkategorisierungsrahmen des Verbserf�ullt, die topikalisierte Phrase wird dagegen als TOPIC analysiert. Die Beziehung zwi-schen topikalisierter Phrase und Pronomen soll durch Koindizierung repr�asentiert werden,welche auch f�ur Bindungsbeziehungen notwendig ist. Hierf�ur wird durch Verben und re-ferentielle Elemente ein Merkmal INDEX = " " eingef�uhrt, das jeweils eine Indizierungs-variable initialisiert. Im Falle von Left Dislocation kann dann gefordert werden, da� dietopikalisierte Konstituente mit dem wiederaufnehmenden Pronomen koindiziert werdenmu�: (" TOPIC INDEX) = (" VCOMP* GF INDEX).21Dislokation nach rechts wird hier ausgeklammert.2Durch die Verwendung der Variablen GF f�ur regierbare Funktionen wird eine explizite Disjunktionvermieden:ROOT ! [XP (" TOPIC) = #f/ (" VCOMP* SUBJ FORM) =c pro(# INDEX) = (" VCOMP* SUBJ INDEX)/ (" VCOMP* OBJ FORM) =c pro(# INDEX) = (" VCOMP* OBJ INDEX)/ (" VCOMP* A OBJ FORM) =c pro(# INDEX) = (" VCOMP* A OBJ INDEX)/ : : :: : : : : :



145Grammatikregeln:ROOT ! [XP (" TOPIC) = #(# INDEX) = (" VCOMP* GF INDEX)(" VCOMP* GF FORM) =c pro % pron. Wiederaufnahme:(" SUBJ COMPL)KOMMA]S " = # .XP ! S1 " = # % �nites Komplement(" MODE) = subjf .XP ! IP1 " = # % in�nites Komplement(" SUBJ PRED) = "pro" % anaphorische Kontrolle(" SUBJ U) = +(" INF PART) = �(# COMPL FORM) = null.Da� in TOPIC die Pr�asenz eines anaphorischen Pronomens der Funktion GF durchein Constraint auf ein FORM{Merkmal sichergestellt wird, hat rein implementatorischeGr�unde. Im System charon k�onnen keine Constraints �uber PRED{Merkmalen formuliertwerden. Thematische Pronomina und Clitics werden daher zus�atzlich durch das MerkmalFORM = pro ausgezeichnet.le: CL1, (" PRED) = "pro"(" FORM) = pro(" CASE) = akkf/ (" GENDER) = neutr/ (" GENDER) = mas /g.en: CL1, (" PRED) = "pro"(" FORM) = pro(" PCASE) = de.cela: PRO, (" PRED) = "pro"(" FORM) = pro(" NUM) = sg.Das Constraint :(" SUBJ COMPL) in der Grammatikregel verhindert schlie�lich, da�Komplemente in Objektfunktion topikalisiert werden, wenn ein sententiales Subjekt vor-liegt:(31) * Que l'industrie ait du succ�es, que la commission consent �a ces propositionsl'implique.Die Topikalisierung eines �niten Komplementsatzes induziert immer Subjonctif. Im TO-PIC wird daher der Modus{Wert MODE = subjf de�niert. Diese Spezi�kation interagiertnicht mit der ansonsten f�ur Komplements�atze lexikalisch spezi�zierten Modusselektion,da das Verb hier ein pronominales { anstelle eines sententialen { Komplements einf�uhrt,w�ahrend der Komplementsatz in (32) als ein mit dem subkategorisierten Pronomen ko-indiziertes TOPIC analysiert wird:



146(32) Que l'industrie fasse des progr�es, le Japon le sait.2666666666666666666664
TOPIC266666664PRED = 00faireh(" SUBJ)(" OBJ)i00SUBJ hPRED = 00industrie00 iOBJ hPRED = 00progres00 iMODE = subjfINDEX = 1

377777775PRED = 00savoirh(" SUBJ)(" OBJ)i00SUBJ hPRED = 00japon00 iOBJ264PRED = 00pro00FORM = proINDEX = 1 375
37777777777777777777754.2 (In)�nite Komplements�atze von Pr�apositionenUnter diese Klasse fallen Komplements�atze von Verben, die ein Pr�apositionalobjekt sub-kategorisieren. Der Anschlu� eines �niten Komplementsatzes erfolgt �uber das Pronominalce. Es sind zwei Typen zu unterscheiden:4.2.1 Anschlu� des Komplementsatzes nur �uber Prep ce que SEinige Verben mit pr�apositionalem Komplement erlauben den Anschlu� eines Komple-mentsatzes nur durch die Abfolge Pr�aposition + ce que + S { im Gegensatz zu alterna-tivem direkten Anschlu� durch que S:a ce que Stenir �a NP: tenir �a ce que S { * tenir que Saboutir �a NP: aboutir �a ce que S { * aboutir que S3de ce que Spro�ter de NP: pro�ter de ce que S { * pro�ter que Sprovenir de NP: provenir de ce que S { * provenir que STopikalisierungTopikalisierung (left dislocation) mit overter Pr�aposition ist hier nicht m�oglich (33)/(34),dagegen aber bei right dislocation (35). Wie bei Topikalisierung wird der dislozierte Kom-plementsatz in (34) durch ein Clitic wiederaufgenommen.(33) * A ce que l'industrie fasse des progr�es, il y tient.(34) Qu'il fasse son devoir, j'y tiens.(35) J'y tiens, �a ce qu'il fasse son devoir.3Ausnahmen:aider NP �a faire VP: aider �a ce que Sgagner NP: gagner �a ce que S (mit Bedeutungsunterschied)



147Die Subkategorisierungsrestriktionen der Verben als A OBJ bzw. DE OBJ bleiben also inDislokationskonstruktionen erhalten, wof�ur insbesondere die gleichbleibende Pr�aposition(bzw. die Form des Clitics y/en), sowie die Ungrammatikalit�at des Anschlusses durchunverbundenes que spricht.Das Pronominal ce realisiert die Objektfunktion des Pr�apositionalobjekts, f�ullt den no-minalen Kopf der NP und subkategorisiert ein �nites sententiales Komplement (COMP):ce: N, (" PRED) = "proh(" COMP)i"(" COMP COMPL FORM) = que(" COMP INF) = �.Da� weder die Objektfunktion noch die COMP{Funktion clitisiert werden kann, ist durchdie Einbettungstiefe und die Lokalit�atsrestriktionen f�ur Clitisierung bedingt.Grammatikregeln:PP ! P " = # % �aNP (" OBJ) = # . % ce que SNP ! : : :N " = # % ce[S1 (" COMP) = # ]. % que SWie (33){(35) zeigen, mu� Dislokation nach links und nach rechts allgemein unterschied-lich behandelt werden. Dies gilt analog auch f�ur nominale Pr�apositionalobjekte:(36) Ses livres, il y tient exag�er�ement.(37) Il y tient exag�er�ement, �a ses livres.Bei rechter Dislokation sind overte Pr�apositionen erlaubt, es k�onnen also volle PPs extra-poniert werden.(38) Il y tient, �a ses livres.(39) Il y tient, �a ce que ses enfants fassent leurs devoirs.Werden in TOPIC generell lexikalische Pr�apositionen durch ein negatives Constraint �uberdem Merkmal PCASE ausgeschlossen, wie dies auch bei linksdislozierten In�nitivkomple-menten f�ur das Merkmal COMPL der Fall ist (s.o.), so kann Left Dislocation (36) durchfolgende f{Struktur analysiert werden:(36) Ses livres, il y tient exag�er�ement.2666666666664
TOPIC264PRED = 00livre00PCASE = nilINDEX = 1 375SUBJ hPRED = 00pro00 iPRED = 00tenirh(" SUBJ)(" A OBJ)i00A "OBJ "PRED = 00pro00INDEX = 1 # #

3777777777775



148Analog zu Left Dislocation f�ur nominale Pr�apositionalobjekte k�onnen nun auch topikali-sierte Pr�apositionalobjekte mit Einbettung �niter oder in�niter Satzstrukturen analysiertwerden. Auch hier erf�ullt das Clitic im Satzkern die vom Verb subkategorisierte Funktiohneines Pr�apositionalobjekts (A OBJ/ DE OBJ). Der topikalisierte �nite oder in�nite Satzwird durch die Kategorie XP abgeleitet und mit der subkategorisierten Funktion koindi-ziert (siehe Regel S. 145). F�ur in�nite Konstruktionen wird durch die Annotation COMPLFORM = null die Realisierung eines lexikalischen Komplementierers ausgeschlossen.(40) Que ses enfants fassent leurs devoirs, il y tient.26666666666666666664
TOPIC266666664PRED = 00faireh(" SUBJ)(" OBJ)i00SUBJ hPRED = 00enfant00 iOBJ hPRED = 00devoir00 iCOMPL hFORM = que iINDEX = 1

377777775SUBJ hPRED = 00pro00 iPRED = 00tenirh(" SUBJ)(" A OBJ)i00A "OBJ "PRED = 00pro00INDEX = 1 # #
377777777777777777754.2.2 Anschlu� des Komplementsatzes �uber Prep ce que S oder que SEinige Verben erlauben alternativ zum Anschlu� des �niten sententialen Komplementsdurch Pr�aposition + ce que + S den direkten Anschlu� durch que S.s'attendre �a ce que S/que S être avis�e de ce que S/que Sconsentir �a ce que S/que S informer de ce que S/que Sse r�esigner �a ce que S/que S se souvenir de ce que S/que Sveiller �a ce que S/que S s'a�iger de ce que S/que Sprendre garde �a ce que S/que S se d�esoler de ce que S/que Sse r�ejouir de ce que S/que S s'inqui�eter de ce que S/que Sse plaindre de ce que S/que SEs stellt sich die Frage, ob die Konstruktionsalternative ohne Pr�aposition que S als Sub-kategorisierung einer Funktion COMP repr�asentiert werden mu�, oder ob in beiden Kon-struktionsvarianten ein A OBJ bzw. DE OBJ subkategorisiert wird, wobei f�ur die Kon-struktion que S eine `leere' Pr�aposition und ein `leeres' Pronomen anzunehmen sind. Diefolgenden Daten sprechen f�ur eine Analyse als Pr�apositionalobjekt:(41) Pierre consent qu'ils s'en aillent.Clitisierung des que{Satzes als Clitic y :(42) Pierre y consent (qu'ils s'en aillent).Fragepronomen �a quoi:(43) �A quoi Pierre consent-il? { Qu'ils s'en aillent.Da bei Clitisierung und Fragesatzbildung die pr�apositionale Eigenschaft wieder zutagetritt, ist davon auszugehen, da� auch in der Konstruktion que S die Subkategorisierungeines Pr�apositionalobjekts vorliegt.



149Als Analyse wird daher eine einheitliche Subkategorisierung als A OBJ bzw. DE OBJangesetzt, die beide Konstruktionen erlaubt und im Falle des direkten Anschlusses durchque S eine leere Pr�aposition und ein leeres pronominales OBJekt (A OBJ U =c +) erlaubt.Das PRED{Merkmal f�ur das `leere' Pronomen wird in der Grammatikregel zur Ableitungdes �niten Satzes eingef�uhrt (s.u.).consent: V, (" PRED) = "consentirh(" SUBJ) (" A OBJ)i"(" A OBJ COMP COMPL FORM) = que(" A OBJ COMP MODE) = subjff/ (" A OBJ FORM) =c ce % P ce que S/ (" A OBJ U) =c + % que S(" PCASE) = �a /g.ce: N, (" PRED) = "proh(" COMP)i"(" FORM) = ce(" COMP INF) = �.Im Lexikoneintrag des Verbs ist f�ur die Konstruktion que S das Merkmal (" PCASE) = �azu spezi�zieren, so da� in der Grammatikregel durch die Annotation (" (" PCASE) OBJ..) die der Subkategorisierung des Verbs entsprechende f{Struktur de�niert werden kann:Grammatikregel:VP ! V " = #: : : : : :PP* (" (# PCASE)) = # % P ce que S: : : : : :[S1 f/ (" COMP) = #/ (" (" PCASE) OBJ COMP) = # % que S(" (" PCASE) OBJ PRED) = "proh(" COMP)i"(" (" PCASE) OBJ U) = + /g ] .4.2.3 Anschlu� des Komplementsatzes ausschlie�lich durch que SDer que{Satz in (44) ist komplement�ar zu nominalen Objekten (45), weiterhin weisenClitisierung (46), sowie die Bildung von Frages�atzen (47) und freien Relativs�atzen (48)auf seine Objektfunktion hin. Die Konstruktion wird in diesen F�allen als sententialesObjekt, d.h. durch Subkategorisierung der Funktion COMP analysiert.(44) Jean aime que Marie pr�epare son petit d�ejeuner.(45) Jean aime cette habitude.(46) Jean l'aime beaucoup (, que Marie pr�epare son petit d�ejeuner).(47) Qu'est-ce qu'aime Jean?(48) Jean aime ce qu'elle fait.Weitere Beispiele: demander que, voir que, dire que, : : :



1504.3 (In)�nite Komplements�atze von AdjektivenIm wesentlichen wird hier die Struktur der Analysen f�ur Komplements�atze von Verbennachgezeichnet.Pr�adikative Adjektive erlauben �nite und in�nite Komplements�atze. Analog zu Kom-plements�atzen von Verben gilt die syntaktische Modusselektion von Subjonctif f�ur �niteKomplements�atze in Subjektfunktion.(49) Il est �evident que le Japon connâ�t des probl�emes.(50) Que le Japon connaisse des probl�emes est �evident.Ebenso wie in in�niten Komplements�atzen von Verben wird in Subjektfunktion anapho-rische Kontrolle induziert.(51) Gagner de l'argent dans ces conditions n'est pas �evident.(52) Prendre des mesures est n�ecessaire.Bei Komplements�atzen in SUBJektfunktion greift die Regel unter Abschnitt 4.1.1 (�-nites SUBJ (S1), mit Modus Subjonctif) bzw. Abschnitt 4.1.2 (in�nites SUBJ (IP1) mitanaphorischem SUBJ).Grammatikregel:S ! [S1 (" SUBJ) = #(# MODE) = subjf][IP1 (" SUBJ) = #(# SUBJ PRED) = "pro"(# SUBJ U) = +(# COMPL FORM) = null ]: : :Die Modusselektion ist i.a. lexemabh�angig, und wie bei Verben selegieren vorangestellte�nite Komplements�atze automatisch Subjonctif. Wie bei Verben betri�t dies auch dieTopikalisierung (siehe Regeln unter Abschnitt 4.1.3):(53) Que le Japon connaisse des probl�emes, cela est �evident.F�ur �nite und in�nite extraponierte Subjekts�atze (54)/(55) wird die Funktion COMP inder AP abgeleitet, analog zu Verben. Da der Komplementierer des In�nitivkomplementsimmer de ist, kann dies im Lexikoneintrag der Adjektive bzw. in den entsprechendenTemplates festgelegt werden. (Zur detaillierten Analyse von Adjektivkomplementen sieheKap. 9.)(54) Il est �evident que le Japon connâ�t des probl�emes.(55) Il est n�ecessaire de prendre des mesures.



151Grammatikregel:AP ! A " = #: : :[S1 (" COMP) = # ][IP1 f/ (" COMP) = #/ (" VCOMP) = # /g(# INF PART) = �!(# COMPL) ] .4.4 (In)�nite Komplements�atze von NominaAuch f�ur Nomina werden �nite und in�nite Komplements�atze ber�ucksichtigt.(56) le fait qu'il n'est pas venu : : :(57) la chance de participer : : :Hier lassen sich die Analysen der Komplementsatzkonstruktionen von Verben, Pr�aposi-tionen und Adjektiven generalisierend �ubertragen. Zur detaillierten Analyse der Nomi-nalphrase siehe Kap. 8.Grammatikregel:NPKOMP ! : : :[S1 (" COMP) = #(# INF) = � ][IP1 (" COMP) = #(# INF PART) = �(# SUBJ PRED) = "pro"(# SUBJ U) = +!(# COMPL) ] .



1525 Adverbien5.1 Semantische Klassi�kation durch RollenmerkmaleDie Adverbien wurden in folgende semantische Klassen eingeteilt:� Adverbien der Art und Weise: ROLLE = mani�erebien, mal, mieux, r�eguli�erement, consciencieusement, bri�evement� Adverbien des Grades, der Menge: ROLLE = degr�ebeaucoup, peu, trop, �enorm�ement� temporale Adverbien ROLLE = temp{ de�nite temporale Referenz (frame adverbials): DEF = +hier, aujourd'hui, demain, maintenant{ inde�nite (relative) temporale Referenz: DEF = �d�ej�a, encore, toujours, bientôt, longtemps, aussitôt, souvent, apr�es, tôt, tard� Modaladverbien: ROLLE = modalnaturellement, heureusement, e�ectivement, malheureusement� Ortsadverbien: ROLLE = loc / dirici, l�a-basDie Lexikoneintr�age f�ur Adverbien wurden in folgender Weise strukturiert: Als PRED{Merkmal wird das Lexem des Adverbs spezi�ziert, weiterhin wird ein Merkmal ROLLEzur semantischen Klassi�kation angegeben.maintenant: ADV, (" PRED) = "maintenant"(" ROLLE) = temp.Adverbien werden durch die Grammatik als Adjunkte (ADJ) eingef�uhrt. Das MerkmalADJ unterliegt, da keine subkategorisierte Funktion, nicht den Completeness{ und Cohe-rencebedingungen der LFG, d.h. es k�onnen beliebig viele Adjunkte in einer Satzfunktionrealisiert werden. Die syntaktische Restriktion, da� ein Adjunkt eines bestimmten seman-tischen Typs nicht mehrfach realisiert werden kann, wird durch die Adjunktanalyse bishernoch nicht erfa�t.Die Ableitung der Adverbien erfolgt an verschiedenen Stellen der Satzstruktur an einerdurch die Kategorie ADV markierten Position. Dabei wird der Rollenname, der f�ur jedesAdverb im Lexikon spezi�ziert ist, �uber eine funktionale Annotation zur Kompositionder Adjunktfunktion eingef�uhrt. Bei Ableitung eines Temporaladverbs beispielsweise wirddurch die Annotation (" ADJ (# ROLLE)) = # die Funktion (" ADJ TEMP) erzeugt, diedie Merkmale des Adverbs (referenziert durch die Metavariable # ) enth�alt.



153XP ! ADV f/ (" ADJ (# ROLLE)) = #/ (" VCOMP ADJ (# ROLLE)) = # /gf/ (# ROLLE) = temp/ (# ROLLE) = loc/ (# ROLLE) = modal /g .Das Beispiel illustriert die Verwendung von Disjunktionen, die zur Formulierung ad�aqua-ter Stellungseigenschaften von Adverbien verwendet werden k�onnen.Die Kategorie XP ist die satzinitiale Topikalisierungsposition. Hier k�onnen Temporalad-verbien, lokale Adverbien, sowie Modaladverbien abgeleitet werden. Da die Disjunktionengenau diese Klassen durch das Merkmale ROLLE de�nieren, ist ausgeschlossen, da� Ad-verbien anderer Klassen an dieser Position eingef�uhrt werden. Die Disjunktion �uber ("ADJ (# ROLLE)) = # bzw. (" VCOMP ADJ (# ROLLE)) = # erlaubt es, den Skopusvon Adverbien geeignet zu repr�asentieren, wenn eine Auxiliarkonstruktion vorliegt, dadas Adjunkt stets als Adjunkt derjenigen funktionalen Ebene zu analysieren ist, die dasVollverb enth�alt.1 Eine Adjunktslesart f�ur das Auxiliar kann generell ausgeschlossen wer-den, indem die Lexikoneintr�age der Auxiliare durch das negative Constraint :(" ADJ)ausgezeichnet werden.Es wurden Untersuchungen angestellt, welche semantischen Adverbklassen in den jewei-ligen Adverbpositionen realisiert werden k�onnen. Die funktionalen Annotationen wurdenentsprechend durch disjunktive Bedingungen �uber dem Merkmale ROLLE restringiert.Wiederum ist darauf hinzuweisen, da� die Stellungsregularit�aten eher restriktiv beschrie-ben wurden, um die Anzahl der Lesarten bei der Generierung relativ klein zu halten.Die folgende Struktur�ubersicht zeigt, welche Adverbpositionen in der Satzstruktur de�-niert wurden.2Struktur�ubersicht:Einfache �nite Satzstruktur (+ In�nitivkomplement):ROOT���� XXXX[XP]ADV S���� XXXX[NP] IP((((((((       "" bb`````̀hhhhhhhhI2 [ADV] [NP] [ADV] [PP] [IP']���� XXXX[C] [NEG] [VP]((((((((       "" bb`````̀hhhhhhhhV [ADV] [NP] [ADV] [PP] [IP']
[ADV]

1Da der Skopus der Adverbien nicht �uber sententiale Komplemente hinausreicht, mu� zus�atzlich dasnegative Constraint :(VCOMP COMPL) spezi�ziert werden. Diese Einschr�ankung wird im folgendennicht explizit notiert.2Es wurden hier nur Verb{ und Satzadverbien ber�ucksichtigt, nicht jedoch Adverbien in NPs undAPs. Siehe hierzu Kap. 8 und 9.



154Zusammengesetzte Zeiten (VP + In�nitivkomplement):ROOT���� PPPP[XP]ADV S���� PPPP[NP] IP���� PPPPI2 [ADV] VP"" bbV VP((((((((       "" bb̀̀ ```̀hhhhhhhhV [ADV] [NP] [ADV] [PP] [IP']���� PPPP[C] [NEG] [VP]((((((((       "" bb̀̀ ```̀hhhhhhhhV [ADV] [NP] [ADV] [PP] [IP']
[ADV]

Eine semantische Klassi�kation der Stellungseigenschaften von Adverbien w�are prinzipi-ell akzeptabel, problematisch f�ur eine solche Analyse ist jedoch, da� h�au�g Sonderf�alleauftreten, in denen ein Adverb v�ollig andere Serialisierungseigenschaften aufweist als die`prototypischen' Vertreter seiner semantischen Klasse.Diese prinzipielle Schwierigkeit der `Ausnahmef�alle' in einer Analyse durch semantischeKlassi�kation, sowie die Beobachtung, da� f�ur einige der eruierten AbleitungspositionenKorrepondenzen bez�uglich der jeweiligen semantischen Adverbklassen festzustellen waren,f�uhrten zu einer alternativen Analyse, die das Problem der Adverbstellung komplement�arzur semantischen Klassi�kation zu l�osen versucht.5.2 PositionsmerkmaleAus den Annotationen lie� sich ersehen, da� f�ur einige Ableitungspositionen gro�e`Schnittmengen' von ROLLE{Attributen zugelassen waren. So wiesen z.B. die satzini-tiale und die satz�nale Adverbposition identische Adverbklassen auf. Die Regeln f�ur Ad-verbien in Finitumposition, sowie f�ur Adverbien nach der Objekt{NP zeigen sehr gro�e�Ubereinstimmungen. Nur die Ableitungsposition nach dem partizipialen Verb (und vorder Objekt{NP) wies keine Korrespondenz zu anderen Positionen auf.Diese Beobachtung f�uhrte angesichts der Problematik unregelm�a�iger Stellungseigen-schaften dazu, die Analyse aus der umgekehrten Perspektive zu entwickeln:Anstatt als Ausgangspunkt eine semantische Klassi�kation zu w�ahlen und eine expli-zite Di�erenzierung der Adverbpositionen nach zul�assigen semantischen Klassen durch-zuf�uhren, werden die verschiedenen m�oglichen Adverbpositionen zum Ausgangspunkt derAnalyse gemacht und durch ein Merkmal POSTYPE di�erenziert. Die Adverbien werdennun danach klassi�ziert, welche m�oglichen Ableitungspositionen sie besetzen k�onnen.Dieses Vorgehen ist in zweierlei Hinsicht vorteilhaft:Zun�achst k�onnen durch die Beobachtung, da� es vielfache �Uberlappungen f�ur unterschied-



155liche Positionen gibt, die Positionsmerkmale in den Phrasenstrukturregeln mehrfach ver-wendet werden, so da� sich insgesamt weniger Klassen ergeben und sich dadurch dieDisjunktionen { die nun im Lexikon spezi�ziert werden { verringern.Zum anderen ist es nun leichter, Adverbien mit besonderen Serialisierungsbedingungenzu behandeln. Sie werden `idiosynkratisch' f�ur die f�ur sie grammatischen Ableitungsposi-tionen gekennzeichnet.F�ur die Analyse durch Positionstypen wurde die Satzstruktur bez�uglich der Ableitungs-positionen der Adverbien leicht modi�ziert (s.u. Struktur�ubersicht):Die Positionen zwischen partizipialem bzw. in�nitem Verb { OBJekt und zwischen �nitemVerb { OBJekt, f�ur die sich keine gemeinsame `Schnittmenge' von Adverbklassen ergab,werden nun unterschiedlich repr�asentiert:Das Adverb zwischen �nitem Verb und OBJekt wird nicht mehr in der Regel abgeleitet,die die Verbkomplemente einf�uhrt, sondern in der Expansion von I2. Hierdurch enth�altnur noch die in�nite VP { wie bisher { eine Adverbposition vor dem OBJekt und kannsomit durch ein uniques Positionsmerkmal POSTYPE = pre ausgezeichnet werden. Diepr�a{OBJekt{Adverbien nach dem �niten Verb dagegen stehen nun an der gleichen Posi-tion, die auch f�ur Auxiliarkonstruktionen gew�ahlt wird (POSTYPE = i pos). Schlie�lichwurde die Adverbialanalyse in In�nitivkomplementen erweitert, indem eine weitere Ad-verbposition (POSTYPE = compl pos) vor der eingebetteten VP eingef�uhrt wurde.Die satzinitiale und satz�nale Adverbposition wurde durch das gleiche Positionsmerkmal(POSTYPE = frame) gekennzeichnet.Insgesamt ergaben sich f�unf Positionsmerkmale:frame, i pos, pre, post und compl pos.Struktur�ubersicht:Einfache �nite Satzstruktur (+ In�nitivkomplement):ROOT����� XXXXX[XP]ADVframe S!!! hhhhhhhh[NP] IP((((((( ���� PPPPhhhhhhhI2���� ,,llPPPP[NEG] I1 [pas] [ADV]i pos[NP] [ADV]post [PP] [IP']���� ,,llhhhhhhhh[C] [NEG][ADV]compl pos VP((((((( ���� ,,llPPPPhhhhhhhV [ADV]pre [NP][ADV]post [PP] [IP']
[ADV]frame



156Zusammengesetzte Zeiten (VP) (+ In�nitivkomplement):ROOT���� PPPP[XP]ADVframe S��� hhhhhhhh[NP] IP      `````̀I2���� ��@@PPPP[NEG] I1 [pas][ADV]i pos VP      ���� ,,llXXXXhhhhhhhV[ADV]pre [NP][ADV]post [PP] [IP']���� ��@@hhhhhhhh[C][NEG][ADV]compl pos VP      ���� ��@@PPPP`````̀V[ADV]pre [NP][ADV]post [PP] [IP']
[ADV]frame

Merkmale:PRED LexemROLLE temp/mani�ere/modal/loc/degr�e, etc. thematische RolleDEF +/� de�nite/inde�nite temporale AdverbienPOSTYPE frame/i pos/pre/post/compl pos Positionstypen



1576 Pr�apositionalphrasen6.1 Klassi�kation der Pr�apositionalphrasenDie vorliegende Beschreibung der Pr�apositionalphrasen st�utzt sich auf die Analyse in[Netter/Rohrer]. Diese geht aus von einer Einteilung der Pr�apositionalphrasen in dreiGruppen: Adjunkte, thematisch oblique und morphologisch oblique PPs.Zu den morphologisch obliquen PPs z�ahlen Erg�anzungen von Verben wie: penser �a,se souvenir de, etc. Hier liegt eine rein syntaktische Determination der Pr�aposition vor.Diese wird repr�asentiert durch das Merkmal PCASE mit dem lexikalischen Wert der vomVerb selegierten Pr�aposition.Bei den thematisch obliquen PPs legt das Verb den semantischen Gehalt der Pr�apo-sition fest, z.B. ob es sich um eine direktionale oder eine lokale Pr�aposition handelt. Diesbetri�t Verben wie: venir de, se trouver �a, etc., bei denen die Verbbedeutung festlegt, obdie PP Ursprung bzw. Lokalit�at ausdr�uckt. Hier wird im Merkmal PCASE die semanti-sche Selektion spezi�ziert (`loc', `dir', `source' etc.)Bei den echten Adjunkten nimmt das Verb keinen direkten Einu� auf Form oder Inhaltder PP. Die Bedeutung des Adjunkts h�angt im wesentlichen von der Bedeutung derPr�aposition und der abh�angigen NP ab. Die semantische Rolle des Adjunkts wird imAttribut ROLLE de�niert (`oblique loc', `oblique source', etc.).Eine Pr�aposition wie de kann also in drei verschiedenen PP{Typen auftreten:(1) Jean se souvient de Marie. morphologisch oblique(2) Jean vient de Berlin. thematisch oblique(3) Les marchandises ont �et�e import�ees de Berlin. AdjunktF�ur jede syntaktische Verwendung wird ein eigener (disjunktiver) Eintrag im Pr�apositi-onslexikon vorgenommen.Auf der Ebene der syntaktischen Ableitung werden thematisch und morphologisch obliquePPs gleich behandelt. Beide werden durch die Annotation (" (# PCASE)) = # abgeleitet.Durch diese funktionale Gleichung wird der im Merkmal PCASE spezi�zierte Wert (z.B.de, source) als grammatische Funktion, d.h. als Merkmal in die f{Struktur eingef�uhrt. Diefunktionale Gleichung erlaubt es, eine einzige allgemeine Regel zur Ableitung thematischund morphologisch obliquer PPs zu formulieren. Adjunkte werden nach analogem Prinzipdurch die Annotation (" ADJ (# ROLLE)) = # abgeleitet:IP ! : : : : : :PP* f/ (" OBJ2) = #/ (" (# PCASE)) = #/ (" ADJ (# ROLLE)) = # /g: : : : : :PP ! P " = #NP (" OBJ) = # .Verben mit thematisch und morphologisch obliquen Pr�apositionalphrasen subkategorisie-ren unterschiedliche grammatische Funktionen:



158Ein morphologisch obliques Verb wie se souvenir , das die semantisch leere Pr�aposition deselegiert, subkategorisiert die komplexe grammatische Funktion DE OBJ: Die komplexeFunktion DE OBJ wird durch die Annotation (" (# PCASE)) = # sowie die Annotation(" OBJ) = # bei der Ableitung der PP de�niert.1souvient: V, (" PRED) = "se-souvenirh(" SUBJ)(" DE OBJ)i"(" PCASE) = de: : :Verben mit thematisch obliquen Pr�apositionalobjekten subkategorisieren eine gramma-tische Funktion, deren Wert den semantisch restringierten Pr�apositionen entspricht, mitdenen sie auftreten k�onnen:habite: V, (" PRED) = "habiterh(" SUBJ)(" LOC)i": : :Die semantisch restringierte Funktion LOC kann durch diejenigen Pr�apositionen erf�ulltwerden, die als Wert von PCASE die semantische Rolle `loc' aufweisen (z.B. en, �a, sur,sous, etc.). Semantisch gehaltvolle Pr�apositionen subkategorisieren eine OBJektfunktion,die in der PP{Regel abgeleitet wird.�a: P, (" PRED) = "loch(" OBJ)i"(" PCASE) = loc.en: P, (" PRED) = "loch(" OBJ)i"(" PCASE) = loc.Analog zu semantisch gehaltvollen Pr�apositionen thematisch obliquer PPs werden auchdie Pr�apositionen in Adjunktfunktion de�niert. Ihr PRED{Wert (`oblique source', etc.)subkategorisiert eine Objektfunktion, das Merkmal ROLLE de�niert die semantische Re-striktion (`obl source', etc.).�a: P, (" PRED) = "oblique loch(" OBJ)i"(" PCASE) = obl loc.de: P, (" PRED) = "oblique sourceh(" OBJ)i"(" PCASE) = obl source.Durch die Annotation (" (# ROLLE) = # ergibt sich eine komplexe Merkmalstruktur f�urAdjunkte:2664ADJ2664OBL SOURCE2664PRED = 00oblique sourceh(" OBJ)i00ROLLE = obl sourceOBJ hPRED = 00Berlin00 i 3775 3775 37751Die Annotation (" PCASE) = de im Lexikoneintrag des Verbs erlaubt die Alternation: se souvenirde ce que/que S (siehe Kap. 4).



159Der Lexikoneintrag f�ur die Verwendungsweisen von de in (1){(3) wird disjunktiv de�niert:de: P, f/ (" PCASE) = de % morphologisch oblique/ (" PRED) = "source h(" OBJ)i" % thematisch oblique(" PCASE) = source/ (" PRED) = "oblique source h(" OBJ)i" % Adjunkt(" ROLLE) = obl source /g.Die Lexikoneintr�age mancher Verben enthalten Gleichungen, die das Auftreten bestimm-ter Adjunkte verbieten. Das ist besonders dann notwendig, wenn ein Verb mit mehrerenunterschiedlichen Subkategorisierungsrahmen auftritt und die dabei eventuell auftreten-den PPs als subkategorisierte Funktion oder als Adjunkt analysiert werden k�onnten.2(4) Je me souviens.(5) Je me souviens de Paris.In diesem Fall w�urde der einwertige Lexikoneintrag mit dem negativen Constraint :("ADJ OBL SOURCE) versehen um die unwahrscheinlichere Adjunktlesart f�ur (5) auszu-schlie�en.6.2 Ambiguit�aten und RestriktionenBei der Analyse von Adjunkten stellt sich das Problem, da� es neben den semantischenMehrdeutigkeiten der Pr�apositionen auch Restriktionen bez�uglich der Kombinierbarkeitder Pr�aposition mit bestimmten Nomina gibt.3 Diese Restriktionen sind zum Teil mitsemantischen Kriterien zu erfassen, zum Teil handelt es sich um idiomatische Besonder-heiten. Besonders im Franz�osischen k�onnen aber auch phonetische oder morphologischePh�anomene ausschlaggebend f�ur die Wahl einer bestimmten Pr�aposition sein.Man k�onnte also daf�ur pl�adieren, semantische Restriktionen innerhalb einer semantischenKomponente, idiosynkratischen Ph�anomene lexikalisch und morphologische Restriktionenauf einer morphologischen Ebene zu behandeln. Das setzt jedoch voraus, da� alle drei ge-nannten Ebenen unabh�angig voneinander repr�asentiert werden k�onnen.6.2.1 Semantische Ambiguit�atenZu den semantischen Ambiguit�aten der Pr�apositionen z�ahlen beispielsweise die verschiede-nen Lesarten der Pr�aposition dans in Kombination mit Nomina wie maison oder semaine.(6) dans une semaine { temporal(7) dans une maison { lokal(8) Je suis entr�ee dans la salle. { direktional(9) Je suis rest�ee dans la salle. { lokal2Diese L�osung hat nat�urlich eher pragmatischen Charakter, da hierdurch Mehrfachanalysen unter-dr�uckt werden.3Die nachfolgend behandelten Probleme betre�en sowohl Adjunkte als auch thematisch oblique PPs.Im folgenden werden nur Adjunkte diskutiert. Die vorgeschlagenen Restriktionen werden aber auch inden Eintr�agen der thematisch obliquen Pr�apositionen spezi�ziert, gelten also unabh�angig vom Status derPP.



160Die Au�osung dieser Ambiguit�aten waren, bedingt durch das Fehlen einer Komponenteder semantischen Repr�asentation nicht m�oglich. Dennoch wurde versucht, durch morpho-logische und semantische Klassi�kationsmerkmale Kombinationsrestriktionen f�ur Pr�apo-sitionen und NPs zu formulieren. Hierf�ur wurden in den Lexikoneintr�agen sowohl derPr�apositionen als auch der Nomina Angaben zur Semantik spezi�ziert, die notwendigsind, um korrekte `Kombinationsergebnisse' zu erzielen.Das Vorgehen kann am Beispiel der Pr�aposition dans illustriert werden. Die Pr�aposi-tion wird durch eine lokale bzw. temporale ROLLE ausgezeichnet, wobei die semantischeRestriktion bez�uglich kombinierbarer Nomina durch Angabe der Klassi�kationsmerkmale`local' bzw. `temporal' de�niert wird:dans: P, f/ (" PRED) = "oblique loch(" OBJ)i"(" ROLLE) = obl loc(" OBJ KLASSE) = local/ (" PRED) = "oblique temph(" OBJ)i"(" ROLLE) = obl temp(" OBJ KLASSE) = temporal /g.Die Klassi�kationsmerkmale werden entsprechend in den Lexikoneintr�agen der Nominade�niert:maison: N, (" PRED) = "maison"(" GENDER) = fem(" NUM) = sg(" KLASSE) = local.semaine: N, (" PRED) = "semaine"(" GENDER) = fem(" NUM) = sg(" KLASSE) = temporal.6.2.2 Morphologische und phonologische RestriktionenAls Beispiel f�ur phonologische und durch das Genus gesteuerte Ein�usse auf die Wahl derPr�aposition bietet sich im Franz�osischen das Problem der Lokalangaben bei L�andern undErdteilen an. Abh�angig davon, ob das Land oder der Erdteil maskulines oder femininesGenus aufweist und vokalisch oder konsonantisch anlautet, ist en bzw. �a als Pr�apositionzu w�ahlen.(10) en Allemagne { feminin(11) au Canada { maskulin(12) en Israel { maskulin, vokalischer Anlaut�Ahnliche Ph�anome sind auch bei Jahreszeiten zu beobachten (en hiver, au printemps,etc.).En kann sowohl mit verbalen als auch mit nominalen Komplementen kombiniert werden.In Verbindung mit einer Verbalphrase wird es modal analysiert; in Verbindung mit einer



161NP lokal oder temporal.4 Eine erste Strukturierung des Lexikoneintrags beschreibt dasAuftreten der Pr�aposition in den verschiedenen syntaktischen Umgebungen, also entwedermit einer NP oder einer VP.en: P, f/ (" PRED) = "oblique loch(" OBJ)i"(" ROLLE) = obl loc: : :/ (" PRED) = "oblique temph(" OBJ)i"(" ROLLE) = obl temp: : :/ (" PRED) = "oblique modalh(" VCOMP)i(" SUBJ)"(" ROLLE) = obl modal(" VCOMP SUBJ) = (" SUBJ) /g.Im folgenden Teileintrag wird gezeigt, wie die Alternativen f�ur `obl loc' und `obl temp'erweitert werden m�ussen. Wird en lokal verwendet, dann entweder mit femininen L�ander{oder mit Erdteilnamen (feminin oder maskulin). Um sicherzustellen, da� die von enabh�angigen Objekte tats�achlich dieser Restriktion entsprechen, wird die entsprechendeDisjunktion um die folgenden Alternativen erweitert:5en: P, f/ (" PRED) = "oblique loch(" OBJ)i"(" ROLLE) = obl locf/ (" OBJ KLASSE) = kontinent/ (" OBJ KLASSE) = land(" OBJ GENDER) = fem /g /g: : :F�ur L�ander{ und Kontinentnamen werden die entsprechenden semantischen Klassi�ka-tionsmerkmale de�niert:Europe: N, (" PRED) = "europe"(" GENDER) = fem(" NUM) = sg(" KLASSE) = kontinent.France: N, (" PRED) = "france"(" GENDER) = fem(" NUM) = sg(" KLASSE) = land.6.2.3 Idiomatische WendungenIdiomatische Wendungen �nden sich in den folgenden Beispielen:(13) dans le domaine de(14) par rapport �a(15) en g�en�eral4En tritt zudem in vielen idiomatischen Wendungen auf (en g�en�eral, en commun, en principe), diejedoch gesondert analysiert werden (s.u.) und im folgenden Lexikoneintrag nicht enthalten sind.5Zur Distinktion zwischen (11) und (12) m�ussen weitere Restriktionen bzgl. eines Merkmals f�ur kon-sonantischen vs. vokalischen Anlaut de�niert werden.



162Da hier keinerlei Generalisierungen m�oglich sind, werden Pr�apositionen und Nomen deridiomatischen Wendungen durch das Merkmal (" IDIOM) = + markiert. Wie im folgen-den Lexikoneintrag zu sehen ist, werden Adjektive in idiomatischen Wendungen wie No-mina behandelt. Die in idiomatischen Wendungen auftretenden Pr�apositionen enthaltenDisjunktionen f�ur die m�oglichen Kombinationsglieder, welche durch das Attribut FORMde�niert werden.en: P, (" PRED) = "idiom h(" OBJ)i"(" IDIOM) = +(" OBJ IDIOM) =c +f/ (" OBJ FORM) = principe/ (" OBJ FORM) = g�en�eral /g.principe: N, (" PRED) = "principe"(" FORM) = principe(" IDIOM) = +.g�en�eral: N, (" PRED) = "g�en�eral"(" FORM) = g�en�eral(" IDIOM) = +.Weitere Besonderheiten wie das Fehlen eines Determiners oder die Numeruseigenschaftenwerden in den notwendigen F�allen erg�anzt.�Uberblick �uber die MerkmalsstrukturenPCASE �a/de/par/sur, etc. morphologisch oblique PPsROLLE loc/dir/temp/source/h(" OBJ)i thematisch oblique PPsPCASE loc/dir/temp/source thematische RollePRED oblique loc/oblique dirh(" OBJ)i AdjunkteROLLE obl loc/obl dir/obl souce, etc. thematische RollePRED idiomh(" OBJ)i idiomatische Pr�apositionalphrasenIDIOM + Markierung idiomatischer Ausdr�uckeOBJ FORM Lexem lexikalische SelektionsrestriktionenOBJ GENDER fem/mas morphologische SelektionsrestriktionenOBJ KLASSE kontinent/land/local, etc. semantische Selektionsrestriktionen



1637 DeterminerDas Artikelsystem des Franz�osischen weist verschiedene Besonderheiten auf, denen durchdie grammatische Beschreibung Rechnung getragen werden mu�.7.1 Kontraktion von Pr�aposition und Determiner in PPsDie Pr�apositionen �a und de k�onnen mit bestimmten Artikelformen nicht analytisch kon-struiert werden, sondern bilden eine synthetische, kontrahierte Form.1(1) * Jean est all�e �a le march�e.(2) Jean est all�e au march�e.�a le ! au de le ! du�a les ! aux de les ! desde des ! deDas Vorkommen einer Kontraktion von Pr�aposition und Determiner wird durch das Merk-mal DKONTR = +/� (Determinerkontraktion) gesteuert.Der Wert OBJ DKONTR = + wird f�ur die Pr�apositionen spezi�ziert, die f�ur bestimmteFlexionsformen der eingebetteten NP mit dem Determiner zu einer Konstituente ver-schmelzen. Da dies nur in einigen bestimmten F�allen des Deklinationsschemas f�ur de�-nite und inde�nite Artikel der Fall ist, m�ussen im Lexikon die einzelnen F�alle explizitaufgef�uhrt werden, z.B.:des: P, (" PCASE) = de(" OBJ DKONTR) = +(" OBJ NUM) = pl(" OBJ SPEC) = def: : :In den F�allen von de/�a + un/une/la/cette/des/ces, also den nicht kontrahierten Formen,mu� ein Constraint OBJ DKONTR =c � de�niert werden, um eine Analyse ohne Deter-miner auszuschlie�en. Dieses Constraint kann nur dann erf�ullt werden, wenn durch dieAbleitung eines Determiners in der NP das Merkmal DKONTR = � in die f{Struktureingef�uhrt wird.2 3NP ! [DET " = #(" DKONTR) = � ]N" " = # .Auch hier mu� f�ur die jeweilige nicht{kontrahierte Pr�aposition das entsprechende Dekli-nationsparadigma durch funktionale Gleichungen spezi�ziert werden:1Dieses Ph�anomen ist in idiosynkratischen Ausdr�ucken auch im Deutschen zu beobachten:(i) in dem Wagen { im Wagen(ii) * in dem Prinzip { im Prinzip2Das Constraint OBJ DKONTR =c � bringt also zusammen mit der Annotation (" DKONTR) = �an der Determinerposition zum Ausdruck, da� im Franz�osischen die Artikelposition i.a. obligatorisch zubesetzen ist.3Die NP{Regel ist hier stark vereinfacht wiedergegeben (siehe Kap. 8).



164(3) Il donne le livre �a *(des) enfants inconnus.�a: P, (" PCASE) = �a(" OBJ DKONTR) =c �f/ (" OBJ SPEC) 6= def/ (" OBJ SPEC) = def(" OBJ NUM) = sg(" OBJ GENDER) = fem /g: : :7.2 Inde�nites de vs. des mit pr�anominalem AdjektivMit pr�anominalem Adjektiv tritt im Franz�osischen anstelle des inde�niten Pluralartikelsdes ein inde�nites de auf.une entreprise une nouvelle entreprisedes entreprises * des nouvelles entreprisesde nouvelles entreprisesDie entsprechenden Determiner werden im Lexikon durch das Merkmal PREMOD = +/�di�erenziert. Der Wert PREMOD = + wird durch Adjektive in pr�anominaler Position inder Grammatik eingef�uhrt:N" ! : : :[AP # 2 (" MOD)(" PREMOD) = + ]N' " = #: : :Die Ableitung von de als inde�niter Pluraldeterminer wird durch ein Constraint an diePr�asenz des Merkmals PREMOD = + gebunden, wohingegen der Pluraldeterminer desdurch das Merkmal PREMOD = � auf Kontexte ohne pr�anominale Modi�katoren ein-geschr�ankt wird.de: DET, (" SPEC) = indef(" NUM) = pl(" PREMOD) =c +(" DKONTR) = �.des: DET, (" SPEC) = indef(" NUM) = pl(" PREMOD) = �(" DKONTR) = �.Indi�nites de / des mit Pr�apositionenZu beachten ist, da� die Alternation des vs. de f�ur inde�nite Pluraldeterminer inAbh�angigkeit von der Pr�asenz eines pr�anominalen Adjektivs (4)/(5) im Kontext



165von Pr�apositionalphrasen irrelevant ist, wenn P+DET{Kontraktion statt�ndet (siehe(6)/(7)). In diesen F�allen wird, wie oben skizziert, eine kontrahierte Pr�apositionsformde (OBJ DKONTR = +) ohne zus�atzlichen Determiner eingef�uhrt. Die Unterscheidungdes vs. de ist damit nicht mehr sichtbar.(4) Jean connâ�t des livres int�eressants.(5) Jean connâ�t de nouveaux livres.(6) Jean parle de voyages nouveaux.(7) Jean parle de nouveaux voyages.de: P, (" PCASE) = de(" OBJ DKONTR) = +(" OBJ SPEC) = indef(" OBJ NUM) = pl.Die Pr�aposition �a hingegen ist f�ur inde�nite OBJekte im Plural durch das ConstraintDKONTR =c � gekennzeichnet. Es mu� also ein Determiner eingef�uhrt werden. DieAlternation zwischen des und de in Abh�angigkeit von der Pr�asenz eines pr�anominalenAdjektivs (markiert durch das Merkmal PREMOD = +/�) bleibt erhalten:(8) Le professeur parle �a des �el�eves.(9) Le professeur parle �a de bons �el�eves.des: DET, (" SPEC) = indef(" NUM) = pl(" PREMOD) = �(" DKONTR) = �.de: DET, (" SPEC) = indef(" NUM) = pl(" PREMOD) =c +(" DKONTR) = �.7.3 Partitivkonstruktionen7.3.1 Von Mengenbezeichnungen subkategorisierte PartitivobjekteNomina mit Partitivobjekten subkategorisieren lexemspezi�sch ein pluralisches Partitiv-objekt PART OBJ f�ur z�ahlbare Objekte bzw. ein singularisches Partitivobjekt f�ur nichtz�ahlbare Objekte der Klasse Massterm.Beispiele:million: N, (" PRED) = "millionh(" PART OBJ)i"(" PART OBJ NUM) = pl(" PART OBJ KLASSE) 6= mass.bouteille: N, (" PRED) = "bouteilleh(" PART OBJ)i"(" PART OBJ NUM) = sg(" PART OBJ KLASSE) = mass.



166Dabei ist die Wahl des Determiners im partitiven OBJekt abh�angig vom De�nitheits-merkmal des Objekts:Inde�nites Objekt: De�nites Objekt:un million de dollarsun groupe de femmes le groupe des femmes qui sont venues hierun kilo de pommes un kilo des haricots verts en r�eclameune bouteille de vin une bouteille du vin en r�eclameun verre d'eauAusnahmen: (nicht behandelt)la plupart des gensla majorit�e des gensF�ur inde�nite Objekte wird die Pr�aposition de eingef�uhrt, die als mit dem Determinerverschmolzen gekennzeichnet wird (OBJ DKONTR = +).de: P, (" PCASE) = part(" OBJ SPEC) = indef(" OBJ DKONTR) = +: : :Das Merkmal PCASE = part wird �uber die funktionalen Annotationen (" (# PCASE) =# und (" OBJ) = # der Phrasenstrukturregeln f�ur Nominalphrasen und Pr�apositionen alssubkategorisierte Funktion PART OBJ des Mengenausdrucks abgeleitet. Eine Analyse, diein der NP zus�atzlich einen Determiner einf�uhrt, wird durch die Annotation (" DKONTR)= � an der optionalen Kategorie [ DET " = # ] ausgeschlossen.F�ur de�nite Objekte wird in dieser Konstruktion die Pr�aposition de + de�niter Artikeleingef�uhrt, analog zur Pr�aposition de f�ur oblique DE OBJekte:(10) un million des Fran�cais qui : : :(11) un kilo de la viande en r�eclame(12) un litre du vin en r�eclameanalog zu:(13) On parle des Fran�cais qui : : :(14) Je pro�te du vin en r�eclame.z.B.:des: P, f/ (" PCASE) = de(" OBJ SPEC) = def/ (" PCASE) = part(" OBJ SPEC) = def /g(" OBJ NUM) = pl(" DKONTR) = +: : :



1677.3.2 Partitive bei Massterms(15) Je n'ai pas achet�e du lait, mais de la bi�ere.Das Problem bei Massterms die in SUBJekt oder OBJektfunktion auftreten, ist, da� hierkeine Analyse als Pr�apositionalphrase angenommen werden kann:(16) un million de Fran�cais(17) un million de ces Fran�cais modernes qui : : :vs.(18) J'ach�ete de la viande(19) J'ach�ete (* de) cette viande.Es ist daher eine Analyse erforderlich, die komplexe Determinerstrukturen erlaubt. Um diephrasale Struktur der NP weiterhin nach Prinzipien der X'{Theorie gliedern zu k�onnen,wird davon abgesehen, eine zus�atzliche Determinerposition f�ur de la einzuf�uhren. Stattdessen wird diese Form als komplexes Lexem kodiert:de la: DET, (" SPEC) = indef(" NUM) = sg(" GENDER) = fem(" KLASSE) =c mass.du: DET, (" SPEC) = indef(" NUM) = sg(" GENDER) = mas(" KLASSE) =c mass.Komplement�ar zu Partitivkonstruktionen mit Masstermen werden die �ubrigen Determin-erformen auf Verwendung mit Nicht{Masstermen restringiert: KLASSE 6= mass.�Uberblick �uber die MerkmalsstrukturenSPEC def/indef/poss, etc de�nite/inde�nite/possessive DeterminerDKONTR +/� `Verschmelzung' von Pr�aposition und DeterminerPREMOD +/� +/� pr�anominale AdjektivphraseKLASSE mass Massnouns



1688 Nominalphrasen8.1 Struktur der NPDie NP{Struktur wurde hierarchisch gegliedert in Projektionen f�ur die Ableitung vonSpezi�katoren (NPSPEC), Determinern (NPDET), Modi�katoren (NPMOD / NMOD)und Komplementen bzw. Adjunkten (NPKOMPL).NP����� XXXXX[NPSPEC]ADV/PREDET NPDET���� XXXX[DET] [NUM] NPMOD(((((((( (((((((( ���� XXXXhhhhhhhhhhhhhhhh[QP] [AP] NMODNK���� XXXXN [A] [PP]A* [AP1] [AP] NPKOMPL���� `````̀[PP] [S1] [IP1]
8.2 NP{Spezi�katorenNP{modi�zierende Adverbiale (même) und sogenannte Predeterminer (seul, tout) zeich-nen sich strukturell dadurch aus, da� sie dem Determiner vorangehen:(1) même les entreprises de fabrication moderne(2) seules les entreprises modernesDer NP{Projektion NPDET, die den Determiner einf�uhrt, wird daher die fakultativeSpezi�katorposition NPSPEC hinzugef�ugt:NP ! [NPSPEC " = # ]NPDET " = # .8.2.1 AdverbienNPSPEC wird expandiert zur lexikalischen Kategorie ADV. Adverbien, die in dieser Po-sition erscheinen, werden im Lexikon durch das Positionsmerkmal POSTYPE = np specausgezeichnet (siehe Kap. 5). Funktional werden NP{modi�zierende Adverbien durch daskomplexe Merkmal NSPEC repr�asentiert. Die vom Adverb eingef�uhrten atomaren Merk-male PRED, ROLLE und POSTYPE werden in Kap. 5 diskutiert.NPSPEC ! ADV (" NSPEC) = #(# POSTYPE) = np spec.même: ADV, (" PRED) = "même"(" ROLLE) = degr�e(" POSTYPE) = np spec.



1698.2.2 PredeterminerSogenannte Predeterminer wie tout, seul werden als Quantoren behandelt, die jedochnicht wie die �ublichen Quantoren in komplement�arer Distribution mit Determinern stehen(5), sondern ihnen vorangehen:(3) tout le pays(4) seul l'Am�erique(5) chaque (* le) paysDie fakultative NP{Spezi�katorposition NPSPEC wird expandiert zur lexikalischen Ka-tegorie PREDET.NPSPEC ! PREDET " = #(" NUM) = (" QUANT NUM)(" GENDER) = (" QUANT GENDER).Die entsprechenden Lexikoneintr�age f�ur tout und seul de�nieren das komplexe MerkmalQUANT, als Repr�asentation f�ur Quantoren, mit den Merkmalen PRED, sowie Numerus{und Genusmerkmalen. Die Kongruenz von ektiertem Predeterminer, Determiner undKopfnomen wird durch die funktionalen Annotationen der Grammatikregel sichergestellt:(" NUM) = (" QUANT NUM) und (" GENDER) = (" QUANT GENDER).(6) * toute le pays�Uber die Kongruenz von Predeterminer und Determiner hinaus ist die Pr�asenz des NP{internen Determiners zu de�nieren.toute l'entreprise toute entreprisetoutes les entreprises {tout le pays tout paystous les pays {seule l'administration {seules les �liales {seul le minist�ere {seuls les minist�eres {Die Analyse, die hier gew�ahlt wurde, spezi�ziert die obligatorische Pr�asenz bzw. Fakul-tativit�at des Determiners durch ein Constraint bez�uglich des SPEC{Merkmals des De-terminers. Demnach weisen alle Lexikoneintr�age f�ur seul das Constraint SPEC 6= nil auf.Es mu� daher stets ein lexikalischer Determiner eingef�uhrt werden. Tout erlaubt dagegenim Singular den Wegfall des Determiners. F�ur diese Formen wird daher kein Constraintformuliert. �Aquivalent zum Constraint SPEC 6= nil zur De�nition eines obligatorischenDeterminers ist das Constraint DKONTR =c �, da das Merkmal DKONTR = � aus-schlie�lich durch die Grammatikregel zur Ableitung des Determiners eingef�uhrt wird.



170Lexikoneintr�age:toute: PREDET, (" QUANT PRED) = "tout"(" QUANT NUM) = sg(" QUANT GENDER) = fem.toutes: PREDET, (" QUANT PRED) = "tout"(" QUANT NUM) = pl(" QUANT GENDER) = fem(" SPEC) 6= nil.tout: PREDET, (" QUANT PRED) = "tout"(" QUANT NUM) = sg(" QUANT GENDER) = mas.tous: PREDET, (" QUANT PRED) = "tout"(" QUANT NUM) = pl(" QUANT GENDER) = mas(" SPEC) 6= nil.Alternativ ist es auch m�oglich, die Singularformen von tout , die ohne Determiner auftretenk�onnen, f�ur diese Vorkommen durch einen zweiten Lexikoneintrag als echte Quantoren zubehandeln, da ein Bedeutungsunterschied zur Konstruktion mit Determiner vorliegt. Die-se Formen von tout w�urden dann in NPMOD abgeleitet (s.u.). Die obligatorische Pr�asenzdes Determiners der verbleibenden `echten' Predeterminer{Quantoren kann dann allge-mein in der Grammatikregel NPSPEC ! PREDET durch ein funktionales ConstraintSPEC 6= nil bzw. DKONTR =c � de�niert werden.8.3 NP{DeterminerAls NP{Determiner werden de�nite, inde�nite und demonstrative Artikel der lexikalischenKategorie DET, sowie numerische Ausdr�ucke mit der Kategorie NUM in der ProjektionNPDET fakultativ eingef�uhrt.NPDET ! [DET " = #(" DKONTR) = � ][NUM " = # ]NPMOD " = #(" RELPRO) = �.8.3.1 DeterminerDie unterschiedlichen Artikelformen werden entsprechend ihrer Funktion durch das Merk-mal SPEC in de�nite (SPEC = def), inde�nite (SPEC = indef) und demonstrative (SPEC= demon) Artikel di�erenziert.Daneben werden Numerus{ und Gender{Merkmale de�niert, die aufgrund der Annotation" = # mit den Flexionsmerkmalen des Kopfnomens uni�zierbar sein m�ussen.le, la, les (" SPEC) = defun, une, des, de (" SPEC) = indefce, cette, ces (" SPEC) = demon



171Die Distribution des inde�niten Pluraldeterminers des bzw. de wird in Abh�angigkeit vonder Pr�asenz pr�anominaler Modi�katoren durch das Merkmal PREMOD gesteuert. DerWert von PREMOD wird bei Einf�uhrung pr�anominaler Modi�katoren positiv spezi�ziert(siehe Kap. 7 und S. 172).(7) des entreprises(8) de nouvelles entreprisesLexikoneintr�age:le: DET, (" SPEC) = def(" NUM) = sg(" GENDER) = mas.de: DET, (" SPEC) = indef(" NUM) = pl(" PREMOD) =c +.des: DET, (" SPEC) = indef(" NUM) = pl(" PREMOD) = �.8.3.2 Numerische Ausdr�uckeZahlausdr�ucke (deux, trois, etc.) werden als lexikalische Kategorie NUM durch die trivialeGleichung " = # fakultativ in NPDET eingef�uhrt. Der numerische Wert wird im MerkmalWERT spezi�ziert, weiterhin wird das Merkmal NUM de�niert, welches die Kongruenzzum Kopfnomen festlegt. Das Constraint SPEC 6= indef restringiert die Kombination vonDeterminern mit numerischen Ausdr�ucken auf de�nite Artikelformen:(9) Il a achet�e (* des) deux entreprises.deux: NUM, (" WERT) = deux(" NUM) = pl(" SPEC) 6= indef.8.3.3 Interrogativ{DeterminerZur Beschreibung von Fragesatzkonstruktionen mit Subjektinversion (siehe Kap. 1) wur-den die Interrogativdeterminer quel, quelle, quels, quelles integriert. Sie werden zus�atzlichzur Flexionsinformation durch das Merkmal WHPRO = + ausgezeichnet. Dieses erf�ulltdie Lizenzierungsbedingungen der Inversionsstruktur. Neben invertierten Fragesatzkon-struktionen kann durch die Interrogativdeterminer auch die einfache Fragesatzkonstruk-tion (11) analysiert werden. Die Annotation (# WHPRO) = � bei der Ableitung vonVP{Komplementen verhindert die Pr�asenz von Interrogativphrasen in situ (12).F�ur eine einheitliche funktionale Klassi�kation der Determiner w�are es alternativ auchm�oglich, die interrogative Funktion durch das Merkmal SPEC = interr zu de�nieren.(10) Quelles entreprises a-t-il contrôl�ees?(11) Quelles entreprises sont contrôl�ees?



172(12) * La commission a contrôl�e quelles entreprises?quel: DET, (" GENDER) = mas(" NUM) = sg(" WHPRO) = +.8.4 NP{Modi�katorenDie Projektion NPMOD leitet fakultativ Quantoren (QP), adjektivische (AP, A*, AP1)und partizipiale Konstruktionen (AP, IP), sowie Komplemente und Adjunkte des Nomens(NPKOMPL) ab.Regel�uberblick:NPMOD ! [QP (" QUANT) = # % Quantoren: : : ][AP # 2 (" MOD) % pr�anominale APs(" PREMOD) = +(# POS) = pre(# ATYPE) = attr: : : ]A* # 2 (" MOD) % pr�anominale Adjektive(# ATYPE) = attr(# POS) = pre: : :NMOD " = #A* # 2 (" MOD) % postnominale Adjektive(# ATYPE) = attr(# POS) = post: : :[AP1 # 2 (" MOD) % postnominale APs(# ATYPE) = attr: : : ][AP (" XADJ) = # % Perfektpartizipien(# INF PART) =c +(# INF PERF) =c +: : : ][IP (" XADJ) = # % Pr�asenspartizipien(# INF PART) = +(# INF PERF) = �: : : ]NPKOMPL " = # .8.4.1 QuantorenQuantoren werden durch die funktionale Annotation (" QUANT) = # der Kategorie QPin NPMOD als komplexe Merkmalsstruktur repr�asentiert. Die Lexikoneintr�age f�uhren das



173Merkmal PRED f�ur den lexikalischen Pr�adikatsnamen, sowie Numerus{ und gegebenen-falls Genusmerkmale ein. Die Kongruenz von nominalem Kopf und Quantor bez�uglichder Flexionsmerkmale wird durch die funktionalen Annotationen der Kategorie QP (("NUM) = (# NUM) etc.) gew�ahrleistet.NPMOD ! [QP (" QUANT) = #(" SPEC) = (# SPEC)(" GENDER) = (# GENDER)(" NUM) = (# NUM) ]: : : : : : .QP ! QUANT " = # .Lexikoneintr�age:chaque: QUANT, (" PRED) = "chaque"(" NUM) = sg:(" SPEC).plusieurs: QUANT, (" PRED) = "plusieur"(" NUM) = pl:(" SPEC).quelques: QUANT, (" PRED) = "quelque"(" NUM) = pl:(" SPEC).Die im allgemeinen komplement�are Distribution von Determinern und Quantoren wirddurch das Constraint :(" SPEC) zum Ausdruck gebracht. Die komplement�are Distribu-tion wurde nicht durch die Strukturierung der Phrasenstrukturregeln de�niert, um denAusnahmefall des dem deutschen beide entsprechenden komplexen Quantors les deux imstrukturgleichen Transfer funktional durch das komplexe QUANT{Merkmal beschreibenzu k�onnen.Der Lexikoneintrag f�ur deux di�erenziert den komplexen Quantor les deux (13) vom Nu-meral deux (14) durch den PRED{Wert "les deux", sowie durch das Constraint SPEC=c def, welches die Pr�asenz des de�niten Artikels festschreibt.(13) les deux usines die beiden Fabriken*des/*; deux usines beide Fabriken(14) les deux usines die zwei Fabriken(15) ; deux usines zwei Fabrikendeux: QUANT, (" PRED) = "les deux"(" SPEC) =c def(" NUM) = pl.8.4.2 AdjektiveAdjektive werden funktional durch das komplexe Merkmal MOD repr�asentiert, das alsMenge von Merkmalsstrukturen de�niert ist. Es werden pr�a{ und postnominale Ablei-tungspositionen di�erenziert (POS = pre/post), die hinsichtlich Adjektivtypen (ATYPE),



174Eigenschaften der Komparationssyntax und der Pr�asenz von Adjektivkomplementen dif-ferenziert werden. Zur detaillierten Beschreibung der Adjektivsyntax siehe Kap. 9.8.4.3 Perfektpartizipien und Pr�asenspartizipienNach postnominalen Adjektiven stehen in der NP fakultativ Nomen modi�zierendePerfekt{ oder Pr�asenspartizipien:(16) une maison splendide, construite par un architecte connu(17) des personnes inconnues, sortant d'une maison suspecteBeide Konstruktionen werden als o�ene Funktionen XADJunkt analysiert, um dem ur-spr�unglich verbalen Charakter der Partizipien Rechnung zu tragen, indem eine funktionaleKontrollgleichung die Merkmale des Kopfnomens mit der SUBJektfunktion des Partizipsuni�ziert.Obwohl sowohl Perfekt{ als auch Pr�asenspartizipien verbale Eigenschaften aufweisen, un-terscheiden sie sich in zentralen Eigenschaften, die eine unterschiedliche Behandlung mo-tivieren: Perfektpartizipien werden als Adjektive kategorisiert, Pr�asenspartizipen werdender Kategorie V zugeordnet.a. PerfektpartizipienKongruenzDas Partizip Perfekt kongruiert mit seinem Bezugselement:(18) une maison construit*(e) par un architecte connuDie Kongruenzeigenschaften der Perfektpartizipien werden in Templatede�nitionen { ana-log zu `echten' Adjektiven { durch Flexionsmerkmale des subkategorisierten SUBJektsde�niert:@A part: (* PRED) = " $2 h(" SUBJ)i"@A num gen( $3 , $4 )(* INF PART) = +(* INF PERF) = +: : : .@A num gen: (* SUBJ NUM) = $2(* SUBJ GENDER) = $3 .Lexikoneintrag:construite: @A part( construit, sg, fem).Modi�kationNomen modi�zierende Perfektpartizipien k�onnen durch Adverbien modi�ziert werden(19). Dies ist eine verbale Eigenschaft (20).(19) une maison r�ecemment construite(20) La maison a �et�e construite r�ecemment.



175Jedoch ist neben der SUBJektfunktion die Pr�asenz eines Adverbials oder einer weiterensubkategorisierten Funktion obligatorisch:(21) * une maison construite(22) une maison construite depuis longtemps(23) une maison construite par un architecte connu(24) * une lettre adress�ee(25) une lettre adress�ee au pr�esidentZur Kontrolle dieser Eigenschaft kann das Merkmal INTRANS verwendet werden, dasintransitive und nicht{intransitive Verben di�erenziert (siehe Kap. 2):@V intrans: (* PRED) = " $2 h(" SUBJ)i"(* INTRANS) = +.@V intrans prepobj: (* PRED) = " $2 h(" SUBJ) (" $3 OBJ)i"(* INTRANS) = �.F�ur Perfektpartizipien wird daher durch Annotationen der Grammatikregel gefordert:(i) INTRANS = �, d.h. neben dem Subjekt ist eine weitere grammatische Funktionsubkategorisiert, oder(ii) INTRANS = + und !(# ADJ), d.h. neben dem SUBJekt eines intransitiven Verbswird durch ein Adverbial die Funktion ADJ de�niert.Transitivit�atPerfektpartizipien subkategorisieren kein direktes OBJekt. Transitive Verben k�onnen da-her nur nach Passivierung als Perfektpartizipien verwendet werden. Die Eigenschaft kei-nen Akkusativ zu lizenzieren ist eine charakteristische Eigenschaft von Adjektiven.(26) * une femme aim�ee son mari(27) une femme aim�ee par son mariNegation und ClitisierungIm Gegensatz zu Pr�asenspartizipien (s.u.) bewahren Perfektpartizipien keine verbalenNegations{ und Clitisierungseigenschaften:(28) * un immeuble n'habit�e pas depuis longtemps(29) * une lettre lui envoy�ee par son enfantAuxiliarkonstruktionAttributiv gebrauchte Perfektpartizipien k�onnen nicht in Auxiliarkonstruktionen einge-bettet werden:(30) * une lettre �et�e envoy�ee depuis longtempsKategorie: APDas Fehlen spezi�scher verbaler Eigenschaften (Negation, Clitisierung, Auxiliarkonstruk-tion), sowie das Vorhandensein typischer adjektivischer Eigenschaften (SUBJektkongru-enz, keine Lizensierung eines direkten OBJekts) motivieren die Kategorisierung von Per-fektpartizipien in attributiver Funktion als Adjektive.



176Grammatikregel:NPMOD ! : : : : : :[AP (" XADJ) = #(" PRED) = (# SUBJ PRED) % funktionale Kontrolle(" PERS) = (# SUBJ PERS) % Kongruenz(" NUM) = (# SUBJ NUM)(# INF PART) =c + % Flexionsmerkmale1(# INF PERF) =c +f/ (# INTRANS) = � % nicht intransitiv/ (# INTRANS) = + % adverbiale Modi�kation!(# ADJ) /g ]: : : : : :b. Pr�asenspartizipienKongruenzDas Partizip Pr�asens kongruiert nicht mit seinem Bezugselement:(31) une femme aimant(*e) son mariModi�kationEbenso wie Perfektpartizipien sind Pr�asenspartizipien durch VP{Adverbiale modi�zier-bar.(32) une femme aimant son mari depuis longtemps(33) Cette femme aime son mari depuis longtemps.Weiterhin ist auch hier die Pr�asenz eines Adverbials obligatorisch f�ur die aus intransitivenVerben abgeleiteten Pr�asenspartizipien.(34) * J'ai vu des personnes sortant.(35) J'ai vu des personnes sortant en criant.(36) J'ai vu des personnes sortant de la maison.Transitivit�atIm Gegensatz zu Perfektpartizipien lizenzieren Pr�asenspartizipien direkte OBJekte:(37) une femme aimant son mari(38) des paroles provoquant ma col�ereNegation und ClitisierungPr�asenspartizipien k�onnen negiert werden und erlauben Clitisierung von Objekten. DieStellungseigenschaften von Negation und Clitics sind identisch mit der �niten Verbpro-jektion IP (41).1Die morphologischen Merkmale f�ur Perfektpartizipien werden als Constraint formuliert, um die Ab-leitung von echten Adjektiven an dieser Position auszuschlie�en.



177(39) une femme n'aimant pas son mari(40) une femme n'en parlant pas souvent(41) Cette femme n'en parle pas souvent.AuxiliarkonstruktionenWeiterhin erlauben Pr�asenspartizipien die Bildung von Auxiliarkonstruktionen:(42) des paroles ayant provoqu�e ma col�ereKategorie: IPNeben den generellen verbalen Eigenschaften, die Pr�asens{ und Perfektpartizipien ge-meinsam sind, zeichnen sich also Pr�asenspartizipien durch einen st�arker verbalen Cha-rakter aus. Dies erweist sich insbesondere hinsichtlich Negation und Clitisierung, sowieder F�ahigkeit, auch direkte OBJektfunktionen zu lizenzieren.Pr�asenspartizipien werden daher durch die Kategorie IP abgeleitet. Dies gew�ahrleistet dieEigenschaften der Negation, Clitisierung und Bildung von Auxiliarkonstruktionen, sowiedie M�oglichkeit, in der VP{Regel alle Objektfunktionen, einschlie�lich der Funktion OBJabzuleiten.Grammatikregel:NPMOD ! : : : : : :[IP (" XADJ) = #(" PRED) = (# SUBJ PRED) % funktionale Kontrolle(" PERS) = (# SUBJ PERS)(" NUM) = (# SUBJ NUM)(# INF PART) = + % Flexionsmerkmale(# INF PERF) = �f/ (# INTRANS) = � % nicht intransitiv/ (# INTRANS) = + % Modi�kation!(# ADJ) /g ]8.4.4 Pr�apositionale und sententiale Komplemente und AdjunktePr�apositionale Adjunkte und Komplemente, �nite und in�nite Satzkomplemente sowieRelativs�atze werden fakultativ in der Projektion NPKOMPL abgeleitet.Pr�apositionale Komplemente und AdjunkteSubkategorisierte Pr�apositionalphrasen werden durch die Annotation (" (# PCA-SE)) = # abgeleitet, analog zur Analyse von obliquen Pr�apositionalobjekten von Verben(siehe Kap. 6). Das durch die Pr�aposition eingef�uhrte Merkmal PCASE erf�ullt durch diefunktionale Gleichung den vom Nomen subkategorisierten komplexen Funktionsnamen.(43) l'inuence sur l'industrie(44) une r�eponse �a la question



178Lexikontemplates:@N pobj: (* PRED) = "$2 h(" $3 OBJ)i"(* FORM) = $2(* KLASSE) = local@N num gen( $4, $5 ).@N num gen: (* NUM) = $2(* GENDER) = $3.Lexikoneintrag:initiative: N, @N pobj( initiative, dans, sg, fem).Ebenfalls als subkategorisierte Komplemente werden partitive Objekte von Ma�aus-dr�ucken behandelt. Das partitive Objekt wird als Funktion PART OBJ analysiert. DiePr�aposition de wird f�ur diese Konstruktion durch das Merkmal PCASE = part ausge-zeichnet.(45) une douzaine de bô�tesDas Template f�ur Ma�ausdr�ucke wird spezi�scher de�niert als @N pobj, da das Kom-plement generell eingeschr�ankt werden kann auf pluralische z�ahlbare bzw. singularischenicht z�ahlbare Ausdr�ucke.@N part mass: (* PRED) = "$2 h(" PART OBJ)i"@N num gen( $3, $4 )(* PART OBJ NUM) = sg(* PART OBJ KLASSE) = mass.@N part count: (* PRED) = "$2 h(" PART OBJ)i"@N num gen( $3, $4 )(* PART OBJ NUM) = pl(* PART OBJ KLASSE) 6= mass.douzaine: N, @N part count( douzaine, sg, fem).litre: N, @N part count( litre, sg, mas).Das Merkmal OBJ DKONTR = + kennzeichnet die partitive Pr�aposition de als eine`Verschmelzung' von Pr�aposition und inde�nitem Artikel: de + des (siehe Kap. 7).de: P, (" PRED) = "parth(" OBJ)i"(" PCASE) = part(" OBJ SPEC) = indef(" OBJ DKONTR) = +.Pr�apositionale Adjunkte werden durch die Annotation (" ADJ (# ROLLE)) = # abge-leitet. Hierzu geh�oren Genitivattribute (46), temporale (47), lokale (48) Adjunkte, etc. Siewerden durch die entsprechenden Rollenattribute der Pr�apositionen (obl poss, obl temp,obl loc, etc.) di�erenziert, die als komplexe Merkmale im Attribut ADJ eingef�uhrt werden(siehe unten und Kap. 6).(46) l'inuence de l' industrie moderne(47) l'industrie au dix-neuvi�eme si�ecle(48) l'industrie en Am�erique du Sud



179Finite und in�nite SatzkomplementeFakultative �nite bzw. in�nite Satzkomplemente von Nomina werden durch einen disjunk-tiven Eintrag im Lexikon de�niert, analog zu sententialen Komplementen von Verben (Zurdetaillierten Beschreibung siehe Kap. 4).(49) La preuve que Dieu existe n'a jamais �et�e donn�ee.(50) La chance de participer n'est pas donn�ee �a tout le monde.Lexikontemplates:@N comp �n: f/ (* PRED) = " $2 "/ (* PRED) = " $2 h(" COMP)i"(* COMP COMPL FORM) = $3(* COMP INF) = �(* COMP MODE) = $4 /g@N num gen( $5, $6 ).@N comp inf: f/ (* PRED) = " $2 "/ (* PRED) = " $2 h(" COMP)i"(* COMP COMPL FORM) = $3(* COMP INF PART) = �@N num gen( $4, $5 ).Lexikoneintr�age:preuve: N, @N comp �n( preuve, que, indic, sg, fem).chance: N, @N comp inf( chance, de, sg, fem).Grammatikregel:NPKOMPL ! PP* f/ (" (# PCASE)) = # % Pr�apositionalobjekte/ (" ADJ (# ROLLE)) = # /g % pr�apositionale Adjunkte[S1 f/ (" COMP) = # % �nite Komplements�atze/ : : : /g ] % Relativs�atze (s.u.)[IP1 (" COMP) = # % In�nitivkomplemente(# SUBJ PRED) = "pro" % anaphhorische Kontrolle(# SUBJ U) = +(# INF PART) = �!(# COMPL) ].Relativs�atzeRelativs�atze werden analysiert als komplexes Merkmal REL des modi�zierten Nomens.Das Relativpronomen wird im Attribut TOPIC durch die Merkmale RELPRO = + undPRED = "pro" gekennzeichnet. Die in TOPIC repr�asentierte Merkmalsstruktur wird uni-�ziert mit der grammatischen Funktion, die das Relativpronomen im Relativsatz erf�ullt.



180(51) Les mesures que le gouvernement prend changent le d�eveloppement.266666666666666666666666666666666666666666666666664

SUBJ
2666666666666666666666666666666664

PRED = 00mesures00SPEC = defNUM = plGENDER = fem
REL

2666666666666666666666664
TOPIC 1 26664NUM = plGENDER = femPRED = 00pro00RELPRO = + 37775SUBJ26664PRED = 00gouvernement00SPEC = defNUM = sgGENDER = mas 37775TENSE = presentINF = �PRED = 00prendreh(" SUBJ)(" OBJ)i00OBJ 1

3777777777777777777777775

3777777777777777777777777777777775TENSE = presentINF = �PRED = 00changerh(" SUBJ)(" OBJ)i00OBJ26664PRED = 00developpement00SPEC = defNUM = sgGENDER = mas 37775

377777777777777777777777777777777777777777777777775Die Kongruenz zwischen dem Kopfnomen und dem Relativpronomen wird durch die An-notationen an der Kategorie S1 de�niert: NUM{ und GENDER{Attribute des Bezugs-nomens werden uni�ziert mit den entsprechenden Werten des in TOPIC repr�asentiertenRelativpronomens in REL:NPKOMPL ! : : : : : :[S1 f/ : : :/ (" REL) = #(" NUM) = (# TOPIC NUM)(" GENDER) = (# TOPIC GENDER) /g ]Relativpronomina werden im Lexikon durch die Kategorie NP repr�asentiert.2que: NP, (" PRED) = "pro"(" CASE) = akk(" RELPRO) = +.Das Attribut TOPIC wird in C eingef�uhrt und durch das Merkmal RELPRO = + aus-gezeichnet. Die Identi�kation der als Relativpronomen realisierten grammatischen Funk-tion als SUBJekt oder OBJekt wird durch die Kasusinformation des Relativpronomens2Dies ist darin begr�undet, da� Relativpronomina syntaktisch nicht intern strukturiert sind. Alternativw�are eine Repr�asentation als lexikalische Kategorie PRO m�oglich.



181geleistet. Nominativisch markierte Relativpronomina (qui) repr�asentieren die Subjekt-funktion, akkusativisch markierte Relativpronomina (que) die OBJektfunktion, welche{ durch Functional Uncertainty { auch aus o�enen Verbalfunktionen `lang' extrahiertwerden kann.S1 ! C " = #S " = # .C ! NP (" TOPIC) = #(" TOPIC RELPRO) =c +f/ (" SUBJ) = #(# CASE) = nom/ (" VCOMP* OBJ) = #(# CASE) = akk /g.Analog werden Relativsatzkonstruktionen analysiert, in denen das Relativpronomen ei-nem Pr�apositionalobjekt in Komplement{ bzw. Adjunktfunktion entspricht:(52) L'homme de qui tout le monde parle.(53) L'homme de qui tout le monde connâ�t le nom.C ! PP (" TOPIC) = #(" TOPIC RELPRO) =c +f/ (" VCOMP* (# PCASE)) = #/ (" VCOMP* ADJ (# ROLLE)) = # /g.8.5 N{Modi�katoren: Enge Apposition, Komplexe Nomina8.5.1 Enge AppositionEnge Apposition wurde im wesentlichen nur f�ur Namen und Bezeichnungen behandelt.Sie wird allgemein durch das Merkmal INCISE = � von weiter Apposition di�erenziert.3(54) Madame M�uller(55) Monsieur Jean Paul Sartre(56) Jean Paul SartreStruktur�uberblick:NMOD���� hhhhhhhhN* NK���� XXXXN [A] [PP] [N0]�� HHN* NBei komplexen Namen (56) wird der letzte Bestandteil als Kopfnomen (in der Katego-rie NK) analysiert, die vorangehenden Bestandteile werden durch die Annotation # 23Weite Apposition wurde versuchsweise beschrieben, jedoch aus E�zienzerw�agungen vernachl�assigt.



182(" APP) der Kategorie N* funktional als Appositionen repr�asentiert. Die Selektionsbe-schr�ankung (KLASSE = name) f�ur Kopfnomen und Appositionen in N* dient zur Di�e-renzierung zwischen komplexen Namen einerseits und engen Appositionen der folgendenallgemeineren Struktur, mit einer de�niten Beschreibung als Kopfnomen:(57) l'entreprise Daimler Benz(58) le pr�esident de l'entreprise Daimler BenzHier werden die Strukturknoten NK und N0 angewendet. In N0 wird die Restriktion einesnicht zur KLASSE `name' z�ahlenden Kopfnomens spezi�ziert.Grammatikregel:NMOD ! N* # 2 (" APP) % jean paul (N*) + sartre (N)(# INCISE) = �(" KLASSE) = name(# KLASSE) = nameNK " = #[N0 # 2 (" APP) % monsieur/entreprise (N) + daimler benz (N0)(# INCISE) = �(" KLASSE) 6= name(# KLASSE) = name ].N0 ! N* # 2 (" APP)(# INCISE) = �(# KLASSE) = nameN " = # .8.5.2 Komplexe NominaIn der Projektion NK werden komplexe Nomina des Typs N + A (ordinateur personnel)und Nominalisierungen abgeleitet. Es wurden lediglich Nominalisierungen vom Typ N deNP betrachtet.Komplexe Nomina (N + A)Lexikalisierte Kombinationen von Nomina mit Adjektiven k�onnen nur mit relationalenAdjektiven gebildet werden (59)/(60). Relationale Adjektive kennzeichnen sich dadurch,da� sie nicht pr�adikativ verwendet (61) und in attributiver Funktion stets direkt rechtsvom Nomen abgeleitet werden (62).(59) le march�e int�erieur(60) l'ordinateur personnel(61) * Le march�e est int�erieur.(62) * le march�e important int�erieurBei der Bildung komplexer Nomina mit Adjektiven kann stets nur ein Adjektiv auftreten,das weder durch Gradadverbien noch durch Komparationspartikeln modi�ziert ist. DieRegel spezi�ziert daher die lexikalische Kategorie A ohne Kleene{Star.



183Die Merkmale des Adjektivs werden funktional im Attribut NADJ repr�asentiert. Nomina,die in Kombination mit einem Adjektiv einen feststehenden Begri� bilden, spezi�zierendaher im Lexikoneintrag im komplexen Merkmal NADJ ein FORM{Attribut mit demLexem des Adjektivs.Lexikoneintrag:ordinateur: N, (" PRED) = "ordinateur": : :(" NADJ FORM) = personnel.Die Grammatikregel de�niert die Kongruenzbeziehungen zwischen Nomen und Adjektivdurch die Uni�kation der Numerus{ und Genusmerkmale des Nomens mit den Numerus{und Genusmerkmalen der vom Adjektiv subkategorisierten SUBJektfunktion. Die Be-schr�ankung komplexer Bildungen auf Kombinationen mit relationalen Adjektiven wirddurch das Constraint RELAT =c + de�niert, das in der Templatede�nition relationalerAdjektive zu de�nieren ist.Lexikoneintrag relationaler Adjektive:@A pos rel: (* PRED) = " $2 h(" SUBJ)i"(* POS) = $3(* ATYPE) = attr(* RELAT) = +@A num gen( $4 , $5 ).personnel: A, @A pos rel( personnel, post, sg, mas).Grammatikregel:NK ! N " = #[A (" NADJ) = #(" NUM) = (# SUBJ NUM)(" GENDER) = (# SUBJ GENDER)(" PRED) = (# SUBJ PRED)(# RELAT) =c +(# POS) = post][PP : : : ] % NominalisierungenNominalisierungenNominalisierungen des Typs N de NP werden prinzipiell unterschieden hinsichtlich derPr�asenz eines Artikels in der Pr�apositionalphrase: Nominalisierungen mit Artikel kenn-zeichnen st�arker als solche ohne Artikel eine Aktionslesart (63){(65) vs. (66):(63) la destruction de la ville(64) la cr�eation du monde(65) le nettoyage des vitrines(66) la fabrication de soieDa eine semantische Projektionsebene nicht zur Verf�ugung steht, wird diese Eigenschaftin den Lexikoneintr�agen der entsprechenden Nomina durch das Merkmal VERBVAL =



184+ (f�ur st�arkeren verbalen Charakter) resp. VERBVAL = � (f�ur schw�acheren verbalenCharakter) kodiert.Nominalisierungen mit Aktionslesart (VERBVAL = +) fordern stets einen Artikel in derdurch de eingeleiteten Pr�apositionalphrase, dagegen schlie�en Nominalisierungen ohneprominente Aktionslesart (VERBVAL = �) das Nomen direkt durch de an. Die Pr�asenzdes Artikels in der Pr�apositionalphrase wird durch die Lexikoneintr�age der Pr�apositionengesteuert (s.u.).Grammatikregel:NK ! N " = #[A (" NADJ) = # % relationale Adjektive: : : ][PP (" NADJ) = # % Nominalisierungenf/ (" VERBVAL) = + % Aktionslesart(# ROLLE) = obl theme/ (" VERBVAL) = � % keine prominente Aktionslesart(# ROLLE) = obl compos /g ]Zur Selektion der Pr�aposition wird bei der Ableitung von Nominalisierungen mitArtikel in der Grammatikregel die ROLLE `obl theme' spezi�ziert. Die entsprechendenmit dem Artikel `verschmolzenen' Pr�apositionen du, des, etc. werden durch das MerkmalOBJ DKONTR = + gekennzeichnet, so da� in der NP kein Artikel eingef�uhrt werdenkann. Der Eintrag f�ur de dagegen spezi�ziert das Constraint OBJ DKONTR=c �, welchesnur durch einen in der NP abgeleiteten Determiner erf�ullt werden kann (s. Kap. 7).du: P, (* PRED) = "oblique themeh(" OBJ)i"(* ROLLE) = obl theme(* OBJ DKONTR) = +(* OBJ NUM) = sg(* OBJ GENDER) = mas.de: P, (* PRED) = "oblique themeh(" OBJ)i"(* ROLLE) = obl theme(* OBJ DKONTR) =c �: : :Nominalisierungen ohne Artikel selegieren die Pr�aposition de mit dem ROLLE{Attribut `obl compos', deren Lexikoneintrag die Gleichung (" OBJ DKONTR) =c +spezi�ziert. Die Pr�asenz eines Artikels wird hierdurch ausgeschlossen.N.b, da� eine Di�erenzierung der Lexikoneintr�age f�ur de durch unterschiedliche ROLLE{Merkmale nicht durch die Verwendung des Merkmals DKONTR eingespart werden kann,da die `kontrahierten' vs. `nicht{kontrahierten' Formen von de bez�uglich des SPEC{Attributs der NP di�erenziert werden m�ussen (* de le vs. d' un), wohingegen f�ur No-minalisierungen ohne Artikel die Nichtpr�asenz des Artikels in allen F�allen zu fordern ist.de: P, (* PRED) = "oblique composh(" OBJ)i"(* ROLLE) = obl compos(* OBJ DKONTR) = +.



1858.6 Pronomina, EigennamenPronomina (PRO) und Eigennamen (PN) weisen keine interne syntaktische Struktur aufund werden als vollst�andige Nominalphrasen analysiert:NP ! PRO " = # .NP ! PN " = #(" RELPRO) = �.4Wie bereits in Kap. 2 beschrieben wurde, werden die Subjektpronomina in thematischeund nichtthematische (expletive) Pronomina di�erenziert. Thematische Personalpronomi-na kennzeichnen sich durch das Merkmal PRED = "pro", das nichtthematische Subjekt-pronomen il dagegen spezi�ziert die lexikalische Form (FORM = il), sowie ein negativesConstraint bez�uglich des PRED{Merkmals.Schlie�lich werden f�ur die Analyse der einfachen bzw. komplexen Inversion nichtthemati-sche anaphorische Subjektpronomina de�niert (siehe Kap. 1).Das neutrale Demonstrativpronomen cela wird analog zu thematischen Personalprono-mina durch das Merkmal PRED = "pro" ausgezeichnet.Lexikoneintr�age:EUROTRA: PN, (" PRED) = "EUROTRA": : :elle: PRO, f/ (" PRED) = "pro"(" FORM) = pro/ (" ANTEC) =c + /g(" NUM) = sg(" GENDER) = fem.il: PRO, f/ f/ (" PRED) = "pro"(" FORM) = pro/ (" ANTEC) =c + /g(" GENDER) = mas/ :(" PRED)(" FORM) = il(" GENDER) = neutr /g(" NUM) = sg.cela: PRO, (" PRED) = "pro"(" FORM) = pro(" NUM) = sg(" GENDER) = neutr.4Die Annotation (" RELPRO) = � verhindert die Ableitung eines Eigennamens in der TOPIC{Position des Relativsatzes, die kategorial als NP de�niert ist.



186�Uberblick �uber die MerkmalsstrukturenPRED Pr�adikatsname/proFORM Pr�adikatsname/pro/ilKLASSE loc/name, etc. SelektionsrestriktionenNUM sg/pl NumerusGENDER fem/mas/neutr GenusSPEC def/indef de�niter/inde�niter Determinerdemon/poss Demonstrativ{/PossessivdeterminerANTEC + invertiertes SubjektpronomenDKONTR + / � `Verschmelzung' von Pr�aposition und ArtikelPREMOD + / � +/� pr�anominales AdjektivWHPRO + InterrogativpronomenRELPRO + RelativpronomenNSPEC NP{modi�zierende AdverbienQUANT Quantoren und PredeterminerWERT NumeraliaMOD Adjektive (siehe Kap. 9)ADJ AdjunkteXADJREL RelativsatzAPP AppositionINCISE � / + enge vs. weite AppositionNADJ lexikalisierte komplexe Nomina: N + AVERBVAL +/� Nominalisierung mit/ohne Aktionslesart



1879 Adjektivphrasen9.1 Adjektivphrasen in attributiver Konstruktion9.1.1 Grundlagen der BeschreibungIn der NP abgeleitete Adjektive werden hier als attributive Adjektive bezeichnet. At-tributive Adjektive k�onnen im Franz�osischen sowohl links{ als auch rechtsadjazent zumNomen stehen. Die Distribution ist z.T. linguistisch beschreibbar durch Klassi�kation inrelationale Adjektive (z.B. paternel), aus Partizipien abgeleitete Adjektive (d�emod�e), geo-graphische Adjektive (italien), Farbadjektive, etc., die i.a. postnominal realisiert werden.In pr�anominaler Position �nden sich vor allem kurze und h�au�g gebrauchte Adjektive,die nicht zu den oben genannten semantischen Klassen z�ahlen, sowie Adjektive, die quan-ti�katorische Bedeutung haben (nombreux, troisi�eme).(1) le soin paternel(2) une robe d�emod�ee(3) les villes italiennes(4) le cheval blanc(5) un petit gar�con(6) une fausse r�eponse(7) une nombreuse foule(8) la troisi�eme maisonEine kleine Anzahl von Adjektiven ist sowohl in pr�a{ als auch in postnominaler Positionrealisierbar. Dabei treten z.T. semantische Di�erenzierungen auf:(9) ses propres vêtements (10) ses vêtements propresseine eigenen Kleider seine sauberen Kleider(11) un vieil ami (12) un ami vieuxein alter (langj�ahriger) Freund ein alter FreundDiese Charakterisierung der Stellungsregularit�aten attributiver Adjektive kann lediglichals eine grobe N�aherung betrachtet werden. Sie ist vielf�altigen Ausnahmenf�allen unter-worfen, die im Rahmen der vorliegenden Zielsetzung nicht ber�ucksichtigt werden konnten.Die oben skizzierten Generalisierungen werden jedoch durch die Lexikonorganisation unddie grammatische Analyse erfa�t.Das Klassi�kationsschema der Adjektive wird durch ein Merkmal ATYPE = attr/praedrepr�asentiert, welches im Zusammenspiel mit einem Merkmal f�ur die AbleitungspositionPOS = pre/post die oben skizzierten Stellungsregularit�aten gew�ahrleistet.Lexikoneintrag:petit: A, (" PRED) = "petith(" SUBJ)i"(" SUBJ NUM) = sg(" SUBJ GENDER) = mas(" ATYPE) = attr(" POS) = pre.



188Grammatikregel f�ur attributive Adjektive: (vorl�au�g)NPMOD ! : : : : : :AP* # 2 (" MOD)(# ATYPE) = attr(# POS) = preNMOD " = #AP* # 2 (" MOD)(# ATYPE) = attr(# POS) = post: : :Der Templateformalismus erm�oglicht es, die skizzierten Stellungseigenschaften als Gene-ralisierungen zu formulieren, die sich in der Lexikonorganisation widerspiegeln:Template{De�nition:1@A: (* PRED) = " $2h(" SUBJ)i" $2: Pr�adikatsname(* ATYPE) = $3 $3: attr/praed(* SUBJ NUM) = $4 $4: Numerus(* SUBJ GENDER) = $5. $5: GenusDie Stellungseigenschaften attributiver Adjektive werden durch ein zus�atzliches Templatekodiert, sofern sie sich eindeutigen stellungsrelevanten Klassen zuordnen lassen:Template{De�nitionen: (vorl�au�g)@A couleur: (* ATYPE) = attr(* POS) = post.@A geograph: (* ATYPE) = attr(* POS) = post.@A relational: (* ATYPE) = attr(* POS) = post.@A pperf: (* ATYPE) = attr(* POS) = post.Da Adjektive in pr�anominaler Position nicht ohne weiteres nach semantischen Kriterienklassi�zierbar sind, sondern sich idiosynkratisch oder durch Ausschlu�bedingungen ge-gen�uber den postnominalen Klassen de�nieren, wird ein klassi�katorisch unspezi�ziertesTemplate verwendet, um die pr�anominale Stellung eines Adjektivs festzuschreiben.@A prepos: (* ATYPE) = attr(* POS) = pre.Fakultativ pr�a{ oder postnominale Adjektive(a) Fakultativ pr�a{ oder postnominale Adjektive k�onnen ohne positionelle Spezi�kation(POS) repr�asentiert werden, so da� beide Ableitungspositionen gew�ahlt werden k�onnen.Dabei ist es m�oglich, generelle Unterschiede der semantischen Repr�asentation, die sichbez�uglich der verschiedenen Ableitungspositionen ergeben, als strukturelle semantische1Zur Motivation der Subkategorisierung eines SUBJekts f�ur Adjektive siehe Kap. 9.3.



189Annotationen in der Grammatikregel zu spezi�zieren, wenn der Ansatz der semantischenKodeskription gew�ahlt wird.2NPMOD ! : : : : : :AP* # 2 (" MOD)(# ATYPE) = attr(# POS) = pre(# SEM : : : ) = : : : % Semantische EigenschaftenNMOD " = #AP* # 2 (" MOD)(# ATYPE) = attr(# POS) = post(# SEM : : : ) = : : : % Semantische Eigenschaften: : :(b) Sind, wie unter (9){(12) skizziert, lexemspezi�sche semantische Unterschiede mit derWahl der Ableitungsposition verbunden, so kann dies bei semantischer Kodeskription imLexikon entsprechend repr�asentiert werden:propre: A, (" PRED) = "propreh(" SUBJ)i": : :f/ (" POS) = pre(" SEM REL) = possess(" SEM ARG1) = x(" SEM ARG2) = (" SUBJ SEM)/ (" POS) = post(" SEM REL) = clean(" SEM ARG1) = (" SUBJ SEM) /g.9.1.2 Funktionale Eigenschaften attributiver AdjektiveAdjektive in attributiver Funktion werden funktional als Modi�katoren (MOD) in dief{Struktur eingef�uhrt. Das komplexe Merkmal MOD ist keine \governable function",unterliegt also nicht den Completeness{ und Coherence{Bedingungen der LFG. Da es er-laubt sein mu�, auch mehrere Adjektivphrasen zu realisieren, wird das Attribut MOD alsMenge komplexer Attribute de�niert. Die funktionalen Merkmale einer Adjektivphrasewerden durch die Annotation # 2 (" MOD) als jeweils ein Element dieser Menge ein-gef�uhrt. Durch die Verwendung des Kleene{Star an der Kategorie AP ist es m�oglich,beliebig viele Adjektivphrasen abzuleiten (siehe Grammatikregel S. 188).(13) une grande entreprise europ�eenne(14) le nouveau centre administratif fran�cais(15) un bon vieux petit homme robusteLezterem wird folgende Struktur zugeordnet:2Derartige semantische Untersuchungen wurden nicht angestellt. Es soll hier nur aufgezeigt werden,da� die gew�ahlte Analyse geeignet ist, semantische Di�erenzierungskriterien zu integrieren.



19026666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666664

SPEC = indefNUM = sgGENDER = masPRED = 00homme00

MOD

2666666666666666666666666666666666666666666666666666666664

2666666664SUBJ
26666664NUM = sgGENDER = masPRED = 00homme00POS = preATYPE = attr

37777775PRED = 00bonh(" SUBJ)i00
37777777752666666664SUBJ

26666664NUM = sgGENDER = masPRED = 00homme00POS = preATYPE = attr
37777775PRED = 00vieuxh(" SUBJ)i00
37777777752666666664SUBJ

26666664NUM = sgGENDER = masPRED = 00homme00POS = preATYPE = attr
37777775PRED = 00petith(" SUBJ)i00
37777777752666666664SUBJ

26666664NUM = sgGENDER = masPRED = 00homme00POS = postATYPE = attr
37777775PRED = 00robusteh(" SUBJ)i00

3777777775

3777777777777777777777777777777777777777777777777777777775

377777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777759.2 Adjektivphrasen in pr�adikativer Konstruktion9.2.1 Grundlagen der BeschreibungPr�adikative Adjektive werden im Franz�osischen mit être konstruiert. In die pr�adikativeKonstruktion k�onnen die meisten Typen attributiv verwendbarer Adjektive eingehen, mitAusnahme von relationalen Adjektiven.(16) La coop�eration des entreprises est n�ecessaire �a l'industrie.(17) * La d�ecision est pr�esidentielle.Um diese Adjektivklasse von der pr�adikativen Konstruktion ausschlie�en zu k�onnen, wirdf�ur relationale Adjektive in den Templatede�nitionen das Merkmal ATYPE = attr fest-geschrieben. Wird in der Grammatik an der Ableitungsposition f�ur pr�adikative Adjektivedas Merkmal ATYPE = praed spezi�ziert, ist diese Klasse von pr�adikativen Konstruk-tionen ausgeschlossen. Dagegen wird f�ur Adjektivklassen, die sowohl attributiv als auch



191pr�adikativ verwendet werden k�onnen, das Merkmal ATYPE im Lexikon nicht spezi�ziert.Template{De�nition:@A relational: (* ATYPE) = attr(* POS) = post.@A geograph: (* POS) = post.@A couleur: (* POS) = post.@A pperf: (* POS) = post.Die Phrasenstrukturregel f�ur pr�adikative Adjektive erlaubt nur eine Ableitung der Kate-gorie AP, verwendet also im Gegensatz zur attributiven Konstruktion keinen Kleene{Star:(18) * Cette entreprise est grande importante.3Grammatikregel: (vorl�au�g)IP ! I2 " = #: : :[ AP (" ACOMP) = #(# ATYPE) = praed ].Adjektivklassen, die sowohl attributiv als auch pr�adikativ verwendet werden k�onnen,werden im Template{ bzw. Lexikoneintrag nicht auf einen ATYPE festgelegt. Da dieAP{Regeln der NP durch die Annotationen (# ATYPE) = attr de�niert werden, wirdder jeweils vorliegende Konstruktionstyp in Interaktion mit den Grammatikregeln in-stantiiert. Die Kennzeichnung eines Adjektivs als attributiv bzw. pr�adikativ wird also inAbh�angigkeit von der strukturellen Distribution vorgenommen.Daher kann auf der obersten Ebene der Templatehierarchie f�ur Adjektive alternativ derParameter f�ur das Merkmal ATYPE eliminiert werden und nur im klassenspezi�schenTemplate spezi�ziert werden, oder aber es kann f�ur Adjektive, die beide Konstruktions-typen erlauben, ein Pfadname (" ATYPE) als variabler Parameter angegeben werden. Beidiesem Vorgehen wird der Eintrag im Template zu einer trivialen Gleichung (" ATYPE)= (" ATYPE) expandiert, so da� beide Merkmalswerte durch die Grammatikregeln in-stantiiert werden k�onnen. Der zweiten Alternative ist der Vorzug zu geben, da auch solcheAdjektive in ausschlie�lich attributiver Konstruktion verwendet werden k�onnen, die nichteiner der angegebenen Klassen f�ur ausschlie�lich attributive Verwendung angeh�oren, wiez.B. pr�etendu als partizipiales Adjektiv (19). Diese idiosynkratischen F�alle k�onnen dannim Lexikon durch eine entsprechende De�nition des Parameters `atype' erfasst werden.(19) * Cette m�ethode est pr�etendue.Templatede�nition:@A: (* PRED) = "$2 h(" SUBJ)i" $2: Pr�adikatsname(* ATYPE) = $3 $3: attr/praed(* SUBJ NUM) = $4 $4: Numerus(* SUBJ GENDER) = $5. $5: Genus3Verwendungen wie (i) sind nur scheinbare Gegenbeispiele: grand ist hier adverbial gebraucht, obwohldie Kongruenz eine adjektivische Verwendung suggeriert. Dieser Sonderfall der adverbialen Verwendungvon Adjektiven ist in der unten beschriebenen Analyse der Graduierung nicht erfa�t.(i) La porte est grande ouverte.



192Lexikoneintr�age:europ�eenne: A, @A( europ�een, (" ATYPE), sg, fem)@A geograph.pr�esidentiel: A, @A( pr�esidentiel, (" ATYPE), sg, mas)@A relational.pr�etendu: A, @A( pr�etendu, attr, sg, mas)@A pperf.9.2.2 Funktionale Eigenschaften pr�adikativer AdjektiveAttributive und pr�adikative Adjektivkonstruktionen unterscheiden sich grunds�atzlichdurch die Art der Relation, die sie mit ihrem Bezugselement eingehen. W�ahrend dieRelation Bezugsnomen { attributives Adjektiv unilateral ist, indem das Adjektiv eine uni-laterale Modi�kationsrelation etabliert (une voiture blanche { une voiture { * blanche),kennzeichnet sich die Relation Bezugsnomen { pr�adikatives Adjektiv als reziprok (cettevoiture est blanche { * cette voiture est { * blanche). Das pr�adikative Adjektiv ist alsoobligatorischer Bestandteil der Pr�adikationsrelation, die durch das Auxiliar être etabliertwird, analog zu Konstruktionen mit Pr�adikatsnomen (Cet homme est professeur).In der formalen Beschreibung werden pr�adikative Konstruktionen daher �uber das Auxiliarêtre de�niert, das ein nichtthematisches SUBJekt und eine o�ene thematische FunktionACOMP subkategorisiert. Das nichtthematische SUBJekt wird analog zu Verwendungenvon être als temporales Auxiliar durch eine funktionale Kontrollgleichung (" SUBJ) = ("ACOMP SUBJ) mit dem vom Adjektiv subkategorisierten SUBJekt uni�ziert. Durch dieUni�kation wird die Kongruenz von Bezugsnomen und Adjektiv de�niert.(20) Cette voiture est blanche.(21) Ce vin est blanc.(22) Ces oiseaux sont blancs.est: V, (" PRED) = "êtreh(" ACOMP)i(" SUBJ)"(" SUBJ) = (" ACOMP SUBJ)(" SUBJ NUM) = sg(" INF) = �(" TENSE) = present.9.3 SubkategorisierungErst im Zusammenhang mit der Behandlung pr�adikativer Adjektive (und der Kompara-tion von Adjektiven s.u.) kann argumentiert werden, warum eine Analyse gew�ahlt wurde,die f�ur Adjektive ein subkategorisiertes SUBJekt postuliert.Durch die Kontrollgleichung im Lexikoneintrag von être bzw. funktionale Annotationen inder Grammatikregel f�ur attributive Adjektive (s.u.) wird die Kongruenz von Bezugsnomen



193und Adjektiv mit Bezug auf das vom Adjektiv subkategorisierte SUBJekt de�niert:NPMOD ! : : : : : :AP* # 2 (" MOD)(# ATYPE) = attr(" PRED) = (# SUBJ PRED)(" NUM) = (# SUBJ NUM)(" GENDER) = (# SUBJ GENDER): : : : : :Es w�are nun durchaus m�oglich, die Kongruenzgleichungen auch ohne Bezug auf ein vomAdjektiv subkategorisiertes SUBJekt zu de�nieren: (" SUBJ NUM) = (" ACOMP NUM)f�ur pr�adikative Adjektive mit être bzw. (" NUM) = (# NUM) f�ur attributive Adjektive.Argumente f�ur die Subkategorisierung eines SUBJekts ergeben sich aus den funktionalenEigenschaften der pr�adikativen Konstruktion:(i) Rein syntaktisch ergibt sich ein Argument aus der Unterscheidung zwischen SUBJekt{und OBJektbezug pr�adikativer Adjektive:(23) D�econcert�ee, je n'ai pas pu la trouver dans la foule.(24) Epuis�ee et a�am�ee, j'ai cherch�e un restaurant.(25) Je l'ai trouv�e dans la ville, d�econcert�e.(26) Il boit son caf�e froid.In (24) nimmt die Pr�adikation des Adjektivs Bezug auf das SUBJekt des Satzes, in (25)dagegen auf das OBJekt. Weiterhin mu� in der funktionalen Struktur von Konstruktio-nen mit Objektspr�adikativ (26) zum Ausdruck kommen, da� sich die Pr�adikation desAdjektivs auf das OBJekt des Verbs bezieht. Diese Verh�altnisse k�onnen analog zu ver-balen Kontrollkonstruktionen durch funktionale Kontrollgleichungen bez�uglich des vomAdjektiv subkategorisierten SUBJekts beschrieben werden:Subjektbezug topikalisierter Adjektive:ROOT ! [ AP (" TOPIC) = #(" SUBJ) = (# SUBJ)# 2 (" SUBJ MOD)]KOMMA " = # ]S " = # .Objektbezug rechtsversetzter Adjektive:VP ! V " = #: : : : : :[ KOMMA " = #AP (" OBJ) = (# SUBJ)# 2 (" OBJ MOD)].Objektspr�adikativ:boit: V, (" PRED) = "boireh(" SUBJ) (" OBJ) (" ACOMP)i"(" OBJ) = (" ACOMP SUBJ): : :



194(ii) In der pr�adikativen Konstruktion (27) kann die NP la vie nicht als thematischesArgument der pr�adikativen Kopula être betrachtet werden.(27) La vie est belle.Analog zu temporalen Auxiliaren wird das SUBJekt als nichtthematische Funktion be-handelt, die durch funktionale Kontrolle mit der thematischen SUBJektfunktion einero�enen adjektivische Funktion ACOMP uni�ziert wird: (" SUBJ) = (" ACOMP SUBJ).(iii) Neben dem Argument einer uniformen Analyse f�ur Kopulakonstruktionen spielt desweiteren eine Rolle, da� die Relation Adjektiv { Bezugsnomen semantisch einer RelationPr�adikat { Argument entspricht, also der Relation, die auch zwischen Verben und ihrenKomplementen existiert. Diese Relation ist auch in der attributiven Konstruktion alsverk�urzte Pr�adikation vorhanden:(28) a. Cet homme intelligent �ecrit de bons livres.b. Cet homme est intelligent.c. Cet homme �ecrit de bons livres.intelligent(homme):2666666664PRED = 00intelligenth(" SUBJ)i00NUM = sgGENDER = masSUBJ264PRED = 00homme00NUM = sgGENDER = mas 375
3777777775Wird die semantische Pr�adikat{Argument{Struktur bereits in der funktionalen Strukturund ihrer Abbildung auf thematische Rollen ad�aquat abgebildet, so ist auch die Projektionder funktionalgrammatischen Struktur auf eine semantische Repr�asentationsebene bereitsfolgerichtig vorbereitet.Ebenso wie im Franz�osischen f�ur Verben die Subject{Condition der LFG als g�ultig erach-tet wird, wird demnach auch f�ur Adjektive ein obligatorisch subkategorisiertes Subjektpostuliert.9.4 Analyse subkategorisierter AdjektivkomplementeSowohl postnominale attributive, als auch pr�adikativ konstruierte Adjektive k�onnen ne-ben dem SUBJekt weitere Komplemente subkategorisieren, die im Lexikoneintrag als \go-vernable functions" festgeschrieben werden m�ussen. Ungrammatische pr�anominale Ver-wendungen von Adjektiven mit subkategorisierten Komplementen (31)/(34)/(37) werdenausgeschlossen, indem ein Merkmal POSTEXP =+ de�niert wird (Expansion durch nach-gestellte subkategorisierte Konstituente), wenn in der AP{Regel ein Adjektivkomplementabgeleitet wird.4 Die pr�anominale AP wird dagegen durch das Merkmal POSTEXP =� gekennzeichnet. Adjektive mit subkategorisiertem Komplement k�onnen daher nicht andieser Position abgeleitet werden.4Es ist �aquivalent, dieses Merkmal im Lexikoneintrag bzw. Template zu spezi�zieren.



195(29) une femme ��ere de son enfant(30) Cette femme est ��ere de son enfant.(31) * une ��ere de son enfant femme(32) une femme heureuse de ce qu'elle ait trouv�e son enfant(33) Cette femme est heureuse de ce qu'elle ait trouv�e son enfant.(34) * une heureuse de ce qu'elle ait trouv�e son enfant femme(35) une femme heureuse d'avoir trouv�e son enfant(36) Cette femme est heureuse d'avoir trouv�e son enfant.(37) * une heureuse d'avoir trouv�e son enfant femme9.4.1 Pr�apositionalphrasenDas Adjektiv kann neben dem SUBJekt ein Pr�apositionalobjekt subkategorisieren:@A pobj: (* PRED) = " $2 h(" SUBJ) (" $4 OBJ)i"(* ATYPE) = $3(* PCASE) = $4@A num gen( $5 , $6 ).(31) und (34) werden, wie oben skizziert, durch das Merkmal POSTEXP = � in derpr�anominalen AP{Regel ausgeschlossen, da die Adjektivregel A1 zur Ableitung des PP{Komplements das Merkmal POSTEXP = + de�niert.5A1 ! A " = #PP (" (# PCASE) ) = #(" POSTEXP) = +.Eine Besonderheit dieser Komplemente ist ihr Verhalten bez�uglich Clitisierung. Clitisie-rung eines Pronomens erfolgt im Franz�osischen obligatorisch an die lokale Position des�niten Verbs. F�ur die Clitisierung eines Pr�apositionalobjekts einer Adjektivphrase ist einesolche lokale Finitumposition innerhalb der Adjektivphrase nicht vorhanden (38.b). DieClitisierung mu� die maximale Projektion der AP �uberschreiten (38.c). Dieses in vielenCliticsprachen zu beobachtende Ph�anomen wird als Clitic{Climbing bezeichnet.(38.a) Cette femme a �et�e �d�ele �a son mari.(38.b) * Cette femme a �et�e lui �d�ele.(38.c) Cette femme lui a �et�e �d�ele.Wie die Ungrammatikalit�at von Clitic{Climbing aus attributiv konstruierten APs in(39.c) zeigt, mu� Clitic{Climbing durch Barrierende�nitionen restringiert werden.(39.a) J'ai rencontr�e une femme �d�ele �a son mari.(39.b) * J'ai rencontr�e une femme lui �d�ele.(39.c) * Je lui ai rencontr�e une femme �d�ele.In [Frank 90] wurde ermittelt, da� neben nominalen Konstituenten maximale VPs als Bar-rieren f�ur Clitisierung zu analysieren sind. Nur bei Bildung von Verbalkomplexen, sog.5Zur Analyse von Satzkomplementen in Funktion eines Pr�apositionalobjekts (32){(34) siehe Kap. 4und 9.4.4.



196koh�arenten Konstruktionen, die keine maximale Projektion einbetten, ist Clitic{Climbingzul�assig (Auxiliarkonstruktionen wie in (38), Kausativkonstruktionen des Franz�osischensowie Restrukturierungsverben im Italienischen). Zur genaueren Beschreibung der Cliti-sierungsrestriktionen siehe Kap. 3.IP ! I2 " = #[AP (" ACOMP) = #(# ATYPE) = praed].I2 ! I1 " = # .I1 ! [CL " = # ]V " = # .CL ! CL1 f/ (" VCOMP* ACOMP OBJ2) = #: (" VCOMP* COMPL)(# CASE) = dat/ (" VCOMP* ACOMP DE OBJ) = #: (" VCOMP* COMPL)(# PCASE) = de/ : : : /g9.4.2 In�nitivkomplementeAuch hier gelten die oben formulierten Einschr�ankungen f�ur pr�anominale Adjektive mitKomplementen.(40) un pr�esident content d'avoir r�eussi �a �etablir de nouvelles initiatives �economiques(41) Le pr�esident est content d'avoir r�eussi �a �etablir de nouvelles initiatives �economiques.(42) * un content d'avoir r�eussi �a �etablir de nouvelles initiatives �economiques pr�esident@A infcomp: (* PRED) = " $2 h(" SUBJ) (" VCOMP)i"@V subj ctrl(* VCOMP COMPL FORM) = $3(* ATYPE) = $4@A num gen( $5 , $6 ).content: A, @A infcomp( content, de, (" ATYPE), sg, mas).A1 ! A " = #IP1 f/ (" VCOMP) = # % funktionale Kontrolle/ (" COMP) = # /g % anaphorische Kontrolle (s.u.)(# INF PART) = �!(# COMPL)(" POSTEXP) = +.9.4.3 Sententiale Komplemente in ObjektfunktionSubkategorisierte �nite und in�nite Satzkomplemente in Objektfunktion (bzw. der Funk-tion COMP) treten nur auf in unpers�onlichen pr�adikativen Konstruktionen des Typs(44)/(46). Analog zu Extraposition des SUBJekts bei Verben wird auch hier ein Relati-onswechsel des sententialen SUBJekts zur Funktion COMP angenommen.



197(43) Qu'il doive gagner sa vie est �evident.(44) Il est �evident qu'il doit gagner sa vie.(45) Gagner de l'argent dans ces conditions n'est pas �evident.(46) Il n'est pas �evident de gagner de l'argent dans ces conditions.@A �ncomp imp: (* PRED) = " $2 h(" COMP)i(" SUBJ)"(* SUBJ FORM) = il(* ATYPE) = praed(* COMP INF) = �(* COMP MODE) = $3(* COMP COMPL FORM) = $4@A num gen( $5 , $6 ).@A infcomp imp: (* PRED) = " $2 h(" COMP)i(" SUBJ)"(* SUBJ FORM) = il(* ATYPE) = praed(* COMP SUBJ PRED) = "pro"(* COMP INF PART) = �(* COMP COMPL FORM) = $3@A num gen( $4 , $5 ).A1 ! A " = #S1 (" COMP) = #(# INF) = �(" POSTEXP) = +.9.4.4 Sententiale Pr�apositionalobjekteDie Analyse �niter Satzkomplemente in Funktion eines Pr�apositionalobjekts (47) folgtder in Kap. 4 skizzierten Analyse. Der nominale Kopf der subkategorisierten PP wirdlexikalisch realisiert durch das Pronominal ce mit �nitem Satzkomplement oder aberfunktional de�niert durch Annotationen der Grammatikregel.(47) Cette femme est heureuse (de ce) qu'elle ait trouv�e son enfant.@A �n pobj: (* PRED) = " $2 h(" SUBJ) (" $4 OBJ)i"(* $4 OBJ COMP INF) = �(* $4 OBJ COMP MODE) = $3(* $4 OBJ COMP COMPL FORM) = $5f/ (" $4 OBJ FORM) =c ce/ (" $4 OBJ U) =c +(" PCASE) = $4 /g@A num gen( $6 , $7 ).A1 ! A " = #S1 f/ (" COMP) = #/ (" (" PCASE) OBJ COMP) = #(" (" PCASE) OBJ PRED) = "proh(" COMP)i"(" (" PCASE) OBJ U) = + /g(# INF) = �(" POSTEXP) = +.



1989.5 AdjektivkomparationAdjektive k�onnen durch Adverbien (tr�es/assez) oder Komparationspartikeln (plus, moins,aussi) graduiert werden.Adverbien treten in pr�a{ oder postnominalen attributiven APs sowie in pr�adikativenKonstruktionen auf.(48) une tr�es/assez grande entreprise(49) une entreprise extrêmement/trop grande(50) Cette entreprise est tr�es/assez/extrêmement/trop grande.Komparationspartikeln sind ebenfalls in attributiven und pr�adikativen Konstruktio-nen grammatisch. Es ist zu unterscheiden zwischen der produktiven analytischen Kompa-ration (51){(53) und der idiosynkratischen synthetischen Komparation mit Stammwechsel(71){(73).6Komparation und Wortstellung von Adjektiven:Analytische Komparation(51) cette entreprise est grande pr�adikativ(52) cette entreprise est plus grande(53) cette entreprise est la plus grande(54) cette entreprise est tr�es grande attributiv:(55) une grande entreprise obligatorisch pr�anominale Adjektive(56) une plus grande entreprise pr�anominale Komparation(57) la plus grande entreprise(58) une tr�es grande entreprise(59) * une entreprise grande obligatorisch pr�anominale Adjektive(60) une entreprise plus grande postnominale Komparation(61) l'entreprise la plus grande(62) une entreprise tr�es grande(63) une invention utile obligatorisch postnominale Adjektive(64) une invention plus utile postnominale Komparation(65) l'invention la plus utile(66) une invention tr�es utile(67) * une utile invention obligatorisch postnominale Adjektive(68) ? une plus utile invention pr�anominale Komparation(69) la plus utile invention(70) une tr�es utile invention6Hier unterscheidet sich das Franz�osische wesentlich vom Deutschen, welches in attributiver Kon-struktion produktiv morphologisch synthetische Steigerungsformen bildet (das sch�one Haus, das sch�onereHaus, das sch�onste Haus), und in pr�adikativer Konstruktion im Superlativ produktiv eine analytischeForm aufweist (dieses Haus ist sch�oner / am sch�onsten). Daneben existieren auch im Deutschen idiosyn-kratische Formen mit Stammwechsel (gut { besser { (am) beste(n)).



199Idiosynkratische synthetische Komparation mit Stammwechsel(71) une bonne chose obligatorisch pr�anominale Adjektive(72) une meilleure chose pr�anominale Komparation(73) la meilleure chose(74) une tr�es bonne chose(75) * une chose bonne obligatorisch pr�anominale Adjektive(76) une chose meilleure postnominale Komparation(77) la chose la meilleure(78) une chose tr�es bonneAus der Daten�ubersicht geht hervor, da� sich f�ur die Syntax der Graduierung einigeKomplikationen ergeben, die Modi�kationen bzw. Erweiterungen der bisher beschriebenenAdjektivsyntax erforderlich machen:(i) Adjektive, die in nicht graduierter Form obligatorisch pr�anominal realisiert werdenm�ussen, erlauben fakultativ postnominale Realisierung, wenn sie durch Komparations-partikeln oder Gradadverbien modi�ziert werden (60){(62). Diese Generalisierung giltebenso f�ur synthetisch graduierte Adjektive (76){(78). Umgekehrt sind auch obligatorischpostnominal zu realisierende Adjektive als graduierte Formen fakultativ in pr�anominalerPosition realisierbar (68){(70).(ii) Weitere stellungsrelevante Eigenschaften betre�en die Grammatikalit�at von Graduie-rung bei Realisierung mehrerer postnominaler Adjektive. Hier zeigt sich eine Parallelit�athinsichtlich der Grammatikalit�at von Graduierung und von Komplementierung: BeideKonstruktionstypen sind i.a nur akzeptabel, wenn die Adjektivphrase `peripher', d.h. alsletztes Element einer im Grenzfall einelementigen Liste von Adjektivphrasen abgeleitetwird:(79) une entreprise plus connue(80) une entreprise importante plus connue(81) l'entreprise importante la plus connue(82) une entreprise importante tr�es connue(83) une entreprise plus connue(84) * une entreprise plus connue importante(85) * l'entreprise la plus connue importante(86) * l'entreprise tr�es connue importante(87) une entreprise importante connue de tout le monde(88) * une entreprise connue de tout le monde importanteDie Stellungsregeln f�ur Adjektive in der NP m�ussen entsprechend di�erenziert werden.(iii) Die Graduierung durch Komparationspartikeln verlangt sowohl in postnominaler,als auch in pr�adikativer Konstruktion die Einf�uhrung eines AP{internen Determiners, derzur Spezi�kation des Superlativs dient (90). Auch hier ist die Di�erenzierung zwischenpr�a{ und postnominaler Realisierung relevant, da in pr�anominaler Stellung die Anzeigedes Komparationsgrades Superlativ in Abh�angigkeit vom NP{Determiner erfolgt und kein



200AP{interner Spezi�kator vorhanden ist (92). Hieraus ergibt sich, da� die Di�erenzierungder Komparationsgrade Komparativ vs. Superlativ f�ur pr�anominale und postnominalebzw. pr�adikative Konstruktionen durch unterschiedliche Regeln erfa�t werden mu�.(89) l'entreprise plus grande { Komparativ(90) l'entreprise la plus grande { Superlativ(91) une plus grande entreprise { Komparativ(92) la plus grande entreprise { ambig: Komparativ oder Superlativ(iv) Beim Auftreten AP{interner Spezi�katoren ist zu ber�ucksichtigen, da� bestimmteKombinationen von NP{ und AP{Spezi�kator ungrammatisch sind (96)/(98)/(100).Da es jedoch m�oglich ist, NP{ und AP{Spezi�kator als unterschiedliche Determinerformenzu realisieren, kann der AP{interne Spezi�kator nicht als Verdopplungsdeterminer analy-siert werden.(93) L'entreprise est la plus grande.(94) Cette entreprise est la plus grande.(95) Les deux entreprises sont les plus grandes.(96) ? Une entreprise est la plus grande.(97) l'entreprise la plus grande(98) ?* cette entreprise la plus grande(99) les deux entreprises les plus grandes(100) * une entreprise la plus grande(v) W�ahrend der Komparationsgrad der produktiven analytischen Graduierung durchdie Determinerstruktur und das Auftreten einer Komparationspartikel determiniert wird,mu� f�ur idiosynkratische synthetische Formen mit Stammwechsel die Ermittlung desKomparationsgrades lexikalisch und analytisch de�niert werden: une meilleure entreprisevs. la meilleure entreprise. Eine zus�atzliche analytische Graduierung mu� ausgeschlossenwerden: * une plus meilleure entreprise. Dar�uber hinaus unterliegen obligatorisch pr�ano-minale Adjektive mit synthetischer Komparationsform der in (i) skizzierten Generalisie-rung, sie k�onnen also als graduierte Formen fakultativ postnominal realisiert werden.(vi) Graduierung durch Adverbien oder Komparationspartikeln ist stets komplement�arverteilt (101). Scheinbare Gegenbeispiele wie (103) sind als Graduierung der Komparati-onspartikeln zu analysieren. Auch Gradadverbien k�onnen wiederum durch Gradadverbienmodi�ziert werden (105). Das Adverb beaucoup in (106)/(107) kann als Hinweis daraufgewertet werden, da� in diesen F�allen eine Modi�kationen der Komparationspartikel vor-liegt, da es alleine nicht zur Graduierung des Adjektivs verwendet werden kann (106).7(101) * une tr�es plus grande entreprise(102) une bien grande entreprise (103) une bien plus grande entreprise(104) une femme trop grande (105) une femme bien trop grande(106) * une femme beaucoup grande (107) une femme beaucoup plus grande7Gradadverbien, die Komparationspartikeln oder wiederum Gradadverbien modi�zieren, k�onnendurch eine fakultative Spezi�katorposition der Konstituente GRAD repr�asentiert werden, die damit alsmaximale Projektion ausgezeichnet wird. Eine solche Erweiterung wurde jedoch nicht vorgenommen.



2019.5.1 Analyse der AdjektivgraduierungDie zuletzt erw�ahnte Komplementarit�at der Graduierung durch Komparationspartikelnund Gradadverbien wird durch die Formulierung der c{Struktur{Regeln erfa�t. Funktio-nale Bedingungen zur Gew�ahrleistung der Komplementarit�at m�ussen daher nicht formu-liert werden.Die AP enth�alt eine fakultative Ableitungsposition GRAD, die als eine f�ur Adjektive spe-zi�sche Quanti�kations{ bzw. Modi�katorposition betrachtet werden kann. GRAD wirdalternativ expandiert zu einem Gradadverb (ADV) oder zu einer KomparationspartikelKPART plus, moins, aussi. Die Komplementarit�at ist so grunds�atzlich gew�ahrleistet.AP1�� HH[DET] AP��� HHH[GRAD]���� XXXXADV or KPARTA1 A1A A1�� HHA PP A1�� HHA IP1 A1�� HHA S1Grammatikregeln:AP ! [GRAD " = # ]A1 " = # .GRAD ! ADV (" ASPEC) = #(# POSTYPE) = adj spec(# ROLLE) = degr�e.GRAD ! KPART (" ASPEC) = #: : : % KomparationsgradRepr�asentation des GraduierungswertesWie aus den obigen Regeln hervorgeht, wird die Information �uber Komparationsstrukturoder adverbiale Graduierung durch ein komplexes Merkmal ASPEC repr�asentiert. Diesemantisch relevante Information wird als PRED{Merkmal wiedergegeben.F�ur Adverbien wird als PRED{Wert das Lexem eingef�uhrt, aus dessen Bedeutung sichdie Bedeutung des Graduierungswertes ergibt. Ein weiteres, Komparationsstrukturen undGradadverbien gemeinsames Merkmal ist der Komparationsgrad (DEGREE). F�ur Adver-bien ist dieser einheitlich als `absolu' repr�asentiert. Hierdurch soll zum Ausdruck gebrachtwerden, da� keine (explizite) Vergleichsrelation etabliert wird, sondern durch die lexi-kalische Bedeutung ein `absoluter' quantitativer Wert der Graduierung zum Ausdruckkommt.Zur Di�erenzierung gegen�uber anderen Adverbtypen und deren Stellungsregularit�atenwerden zus�atzlich Merkmale zur ROLLE (degr�e) und zum Stellungstyp (POSTYPE =adj spec) de�niert (siehe Kap. 5.)



202assez: ADV, (" PRED) = "assez"(" ROLLE) = degr�e(" POSTYPE) = adj spec(" DEGREE) = absolu.Die f{strukturelle Repr�asentation der Komparationpartikeln plus, moins, aussi bestehtaus den Merkmalen PRED mit dem lexikalischen Wert der Komparationspartikel, so-wie dem Merkmal DEGREE mit den Werten `komparativ' und `superlativ' f�ur dieverschiedenen Komparationsstufen. Aus dieser f{strukturellen Information k�onnen beiEinf�uhrung einer semantischen Repr�asentationsebene (z.B. durch Kodeskription) durchgeeignete Konstruktionsregeln semantische Repr�asentationen erzeugt werden. Vorausset-zung hierf�ur ist jedoch eine semantische Theorie zur Repr�asentation von Graduierung undkomparativen Strukturen, sowie eine Theorie zur Behandlung von Gapping bei Kompa-ration mit Vergleichskonstituente. Diese Fragestellungen wurden ausgeklammert.plus: KPART, (" PRED) = "plus"f/ (" DEGREE) = sup/ (" DEGREE) = komp /g.Die Di�erenzierung zwischen Komparativ und Superlativ ist, wie im �Uberblick bereitsbeschrieben wurde, eng an Informationen �uber die Ableitungsposition der AP und diePr�asenz eines AP{internen Determiners gebunden. Im folgenden wird daher zun�achst dieStruktur der AP bez�uglich ihrer positionellen Eigenschaften beschrieben. Aufbauend aufdieser Analyse werden die Regeln zur De�nition des Komparationsgrades diskutiert.9.5.2 Struktur der AP: Komparation und Stellungsregularit�atenDie folgende Matrix zeigt f�ur die verschiedenen Ableitungspositionen der Adjektive(pr�anominale vs. postnominale Position, AP{periphere bzw. nicht{periphere Position,sowie die Position pr�adikativer Adjektive) die mit diesen Positionen korrespondierendenEigenschaften bez�uglich der Realisierbarkeit subkategorisierter Komplemente, Graduier-barkeit durch Adverbien oder Komparationspartikeln, Pr�asenz von AP{internem Deter-miner sowie Positionsalternativen bei Komparation.Ableitungsposition AP{pr�anominal AP{postnominal AP{pr�adikativ+peripher �peripher �peripher +peripherSubkategorisierung � � � + +Graduierbarkeit + � � + +AP{Determiner � + +Positionsalternative + +Kategorie AP A A AP1 AP1(i) Subkategorisierte Komplemente sind postnominal{peripher und in pr�adikativer Kon-struktion lizenziert.(ii) Graduierung ist in attributiv{peripheren Positionen und in pr�adikativer Konstruktiongrammatisch.



203(iii) Ein AP{interner Determiner zur Anzeige des Komparationsgrades Superlativ ist nurin postnominal peripherer Position und in pr�adikativer Konstruktion m�oglich. Da nicht{periphere Positionen Graduierung nicht erlauben, k�onnen AP{Determiner prinzipiell nichterwartet werden.(iv) Eine alternative Position graduierter Adjektive ergibt sich f�ur obligatorisch pr�a{bzw. postnominale AP{periphere Adjektive, nicht jedoch f�ur pr�adikative Adjektive, f�urdie keine Positionsalternative existiert.In Anlehnung an die in der GB{Theorie entwickelte X'{Theorie k�onnen ausgehend vondiesen Eigenschaften Kriterien f�ur die c{strukturelle Repr�asentation der Adjektivphra-sen gefunden werden. Nach der X'{Theorie werden Komplemente innerhalb der erstenProjektionsebene X' einer lexikalischen Kategorie X0 abgeleitet, Modi�katoren in dern�achsth�oheren Projektionsebene X", und Determiner in der Spezi�katorposition der ma-ximalen Projektion Xmax.Xmax!!! aaaSPEC-Xmax X"�� HHMOD X'�� HHX0 KOMPLDa Adjektive in nicht{peripherer postnominaler Position weder Komplementesubkategorisieren noch Modi�kation durch Graduierung erlauben, m�ussen sie nach der X'{Theorie als lexikalische Kategorien ohne phrasale Projektionsebene analysiert werden. Inder c{Struktur wird diese Position als Kategorie A* adjazent zur nominalen Kopfkategorierealisiert. Gleiches gilt f�ur Adjektive in nicht{peripherer pr�anominaler Position (sieheStruktur�ubersicht S. 205).Adjektive in peripherer postnominaler Position erlauben sowohl Subkategorisie-rung von Komplementen, als auch Graduierung durch Adverbien und Komparationspar-tikeln. Es ist also zumindest eine Projektionsebene A" anzunehmen. Zum Ausdruck desSuperlativs wird in dieser Position ein de�niter Spezi�kator verwendet. Dieser projiziertals AP{Spezi�kator die Projektion A" zur maximalen Projektion Amax. In den Phrasen-strukturregeln wird die periphere postnominale Adjektivphrase als Kategorie AP1 ohneKleene{Star repr�asentiert, so da� diese Kategorie stets als unique periphere Adjektivphra-se realisiert wird. Die Kategorie AP1 wird auch f�ur die Ableitung der pr�adikativen APverwendet, die, wie aus der obigen Matrix hervorgeht, die gleichen Eigenschaften aufweist(108){(117).(108) une entreprise apte �a r�eussir dans la concurrence mondiale(109) une entreprise tr�es grande(110) une entreprise plus grande(111) l'entreprise la plus grande(112) mon entreprise la plus grande



204(113) Cette entreprise est apte �a r�eussir dans la concurrence mondiale.(114) Cette entreprise est tr�es grande.(115) Cette entreprise est plus grande.(116) Cette entreprise est la plus grande.(117) Mon entreprise est la plus grande.Der AP{interne Spezi�kator dient in der voll expandierten AP1 zur Determination desKomparationsgrades der AP:{ Komparativ liegt vor, wenn der Spezi�kator der AP leer ist (118)/(119);{ Superlativ liegt vor, wenn der Spezi�kator der AP durch den de�niten Determinerle, la, les realisiert wird (120)/(121).Komparativ:(118) une entreprise plus grandeein gr�o�eres Unternehmen(119) l'entreprise plus grandedas gr�o�ere Unternehmen Superlativ:(120) l'entreprise la plus grandedas gr�o�te Unternehmen(121) mon entreprise la plus grandemein gr�o�tes Unternehmen(122) * mon entreprise ma plus grandemein gr�o�tes UnternehmenDie Funktionen der Spezi�katoren in NP und AP sind streng zu di�erenzieren: Der Spe-zi�kator der NP determiniert die De�nitheitsmerkmale der NP, der Spezi�kator der APden Komparationsgrad. Die strikte Trennung dieser Funktionen kommt u.a. auch dadurchzum Ausdruck, da� { wie in (116)/(117)/(121) { unterschiedliche Determiner in NP undAP vorliegen k�onnen. Als Restriktion f�ur superlative Strukturen ist lediglich zu beachten,da� der NP{Spezi�kator f�ur De�nitheit markiert sein mu�, wie z.B. der Possessivartikel.Diese Restriktion ist vermutlich semantisch bedingt.Adjektive in peripherer pr�anominaler Position erlauben wie nicht{periphere post-nominale Adjektive keine subkategorisierten Komplemente, k�onnen jedoch graduiert wer-den. Dies bedeutet nach der X'{Theorie, da� zumindest die Projektionsebene A" vorhan-den sein mu�. Die Ungrammatikalit�at subkategorisierter Komplemente mu� daher aufunabh�angige Gr�unde zur�uckgef�uhrt werden.Im Gegensatz zu peripheren postnominalen und pr�adikativen Adjektivphrasen weisenAdjektive in pr�anominaler Position jedoch keinen AP{internen Determiner auf. Dies hatzur Folge, da� die Funktionen, die normalerweise vom NP{Spezi�kator und vom AP{Spezi�kator isoliert ausge�ubt werden, im NP{Spezi�kator zusammenfallen und somit zuAmbiguit�aten f�uhren k�onnen (126)/(128) bzw. (130)/(132).(123) une entreprise plus grande (124) une plus grande entrepriseein gr�o�eres Unternehmen ein gr�o�eres Unternehmen(125) l'entreprise plus grande (126) la plus grande entreprisedas gr�o�ere Unternehmen das gr�o�ere Unternehmen(127) l'entreprise la plus grande (128) la plus grande entreprisedas gr�o�te Unternehmen das gr�o�te Unternehmen



205(129) mon armoire plus grande (130) ma plus grande armoiremein gr�o�erer Schrank mein gr�o�erer Schrank(131) mon armoire la plus grande (132) ma plus grande armoiremein gr�o�ter Schrank mein gr�o�ter SchrankWie (124)/(126) zeigen, ist in pr�anominaler Position eines Komparativs ein NP{Determiner vorhanden, der typische Referenzeigenschaften aufweist. (126)/(128) ist ambigzwischen einer komparativen Struktur mit de�nitem Artikel (analog zu (125)) und einersuperlativen Konstruktion. Die superlative Lesart (128) ist aus vermutlich semantischenGr�unden (s.u. S. 211) nur grammatisch mit einem de�niten Artikel la/ma, der hier sowohldie referentiellen Eigenschaften eines NP{Determiners aufweist, als auch zur Spezi�kationdes Komparationsgrades der AP dient. Interessant ist insbesondere die Grammatikalit�atdes possessiven Determiners ma, der in (132) als `verschmolzener' NP{AP{Spezi�katorzur Kennzeichnung des Superlativs verwendet werden kann, w�ahrend er in postnominalerKonstruktion nicht als AP{Spezi�kator auftreten kann (122). Dies kann als weiterer Hin-weis darauf gewertet werden, da� der Spezi�kator der NP mit pr�anominaler AP genuin alsNP{Spezi�kator analysiert werden mu�. Da dieser in de�niter Form zur Markierung desSuperlativs dienen kann, mu� der Beitrag eines AP/NP{Spezi�kators zur Determinationder Graduierung Superlativ in der Bereitstellung des Merkmals +de�nit gesehen werden.Bevor diese Beobachtungen bez�uglich der De�nition des Komparationsgrades inAbh�angigkeit von Pr�asenz und De�nitheitsmerkmalen des AP{ (bzw. NP{)Spezi�katorsin konkrete Generalisierungen und Regelbeschreibungen gefa�t werden, sollen die bishe-rigen Ergebnisse durch einen Struktur�uberblick zusammengefa�t werden.NP{Struktur f�ur attributive AdjektiveNP�� HH[DET] N"(((((((( (((((( �� HHhhhhhhhhhhhhhh[QP] [AP]!!! aaa[GRAD]ADV/KPART A1A A* N A* [AP1]�� HH[DET] AP����� XXXXX[GRAD]ADV/KPART A1!!! aaaA [PP/IP1/S1]Satzstruktur f�ur pr�adikative AdjektiveS�� HHNP IP���� XXXXI2 : : : [AP1]�� HH[DET] AP����� XXXXX[GRAD]ADV/KPART A1!!! aaaA [PP/IP1/S1]



206Der Struktur�uberblick verdeutlicht, da� zur Ableitung der unterschiedlichen AP{Typenin post{ und pr�anominaler attributiver bzw. in pr�adikativer Konstruktion durch hierar-chische Strukturierung identische AP{Regeln verwendet werden k�onnen. UnterschiedlicheEigenschaften bez�uglich des Komparationsgrades und der Subkategorisierung von Kom-plementen in pr�anominaler Position werden durch funktionale Annotationen erfa�t.Die Subkategorisierung von Komplementen ist f�ur Adjektive, die nicht{peripher abge-leitet werden, prinzipiell ausgeschlossen, da die entsprechenden Ableitungspositionen alslexikalische Kategorien (A) spezi�ziert sind, f�ur die es keine Expansionsregeln zur Ablei-tung von Komplementen gibt (im Gegensatz zur Kategorie A1).F�ur die pr�anominale Kategorie AP mu� jedoch eine Ableitung von Komplementen in A1explizit ausgeschlossen werden. Da AP eine Projektionsebene ist, �uber die auch postnomi-nale und pr�adikative AP1{Kategorien abgeleitet werden, darf die Expansion in A1 jedochnicht generell wegfallen. Die pr�anominale AP erh�alt daher eine Annotation (# POSTEXP)= �, so da� die Kategorie A1 in dieser Adjektivphrase nur zur lexikalischen Kategorie Amit dem Merkmal POSTEXP = � expandiert werden kann. Expansionen der KategorieA1, die Adjektivkomplemente ableiten, werden dagegen durch das Merkmal POSTEXP= + ausgezeichnet (s.u.).Ein weiteres Problem sind Mehrfachanalysen f�ur nicht graduierte bzw. nicht subkategori-sierende Adjektive, die z.B. postnominal durch die beiden Ableitungspositionen A* undAP1 entstehen k�onnen. Analoges gilt f�ur die pr�anominalen Kategorien AP und A*.(133) une entreprise importante(134) une grande entrepriseImportante kann sowohl �uber A* als auch �uber AP1 abgeleitet werden, da AP1 fakulta-tiv graduierte und/oder subkategorisierende Adjektive erlaubt. Dies impliziert, da� auchAdjektive ohne Modi�kator und ohne Komplemente durch die Regeln ableitbar sind.Dar�uber hinaus resultiert aus der Zusammenfassung der Regeln f�ur attributive und pr�adi-kative APs, da� Adjektive ohne Modi�katoren oder Komplemente nicht ausgeschlossenwerden d�urfen: Pr�adikative APs in AP1 erlauben Adjektive ohne Erg�anzung.(135) Cette entreprise est importante.Eine L�osung kann wiederum durch funktionale Annotationen formuliert werden:Analog zur Kennzeichnung einer Komplementstruktur durch das Merkmal POSTEXP= + wird auch die Modi�kation eines Adjektivs durch Gradadverbien oder Komparati-onspartikeln durch ein Merkmal EXP = + (expandiert) spezi�ziert. EXP = + wird als`Oberbegri�' auch f�ur POSTEXP = + de�niert. Wird nun f�ur die postnominale AP1 dasConstraint (# EXP) =c + spezi�ziert, wird die Ableitung eines weder durch Graduierungnoch durch Komplemente `expandierten' Adjektivs ausgeschlossen. Auch Mehrfachana-lysen f�ur einfache Adjektive sind somit durch AP1 nicht mehr m�oglich. Das Constraint(# EXP) =c + fehlt in der pr�adikativen AP1, da an dieser Position nicht{`expandierte'Adjektive abgeleitet werden m�ussen (siehe auch Regel�uberblick S. 213).AP ! [ GRAD " = #(" EXP) = + ]A1 " = # .A1 ! A " = #(" POSTEXP) = �.



207A1 ! A " = #PP (" (# PCASE) ) = #(" POSTEXP) = +(" EXP) = +.Schlie�lich mu� erfa�t werden, da� obligatorisch pr�a{ bzw. postnominale attributive Ad-jektive fakultativ post{ bzw. pr�anominal realisiert werden k�onnen, wenn sie graduiertsind (siehe S. 198).Hierf�ur werden die \expandierten" pr�a{ und postnominalen Kategorien AP und AP1 nichtmehr wie bisher durch die Positionsmerkmale (# POS) = pre/post annotiert. Adjektive,die im Lexikoneintrag als obligatorisch pr�anominal spezi�ziert sind (POS = pre), werdensomit nicht mehr von der postnominalen AP1 ausgeschlossen. Umgekehrtes gilt f�ur obliga-torisch postnominal ausgezeichnete Adjektive. Sie k�onnen fakultativ in der pr�anominalenAP realisiert werden. Da jedoch beide Kategorien durch die Annotation (# EXP) =c +auf graduierte bzw. Komplement subkategorisierende Adjektive eingeschr�ankt sind, sinddiese Stellungsalternativen { wie erw�unscht { nur f�ur graduierte Adjektive m�oglich. Diepr�a{ und postnominalen lexikalischen Konstituenten A* dagegen spezi�zieren nach wievor das Merkmal (# POS) = pre/post. Ungrammatische Konstruktionen wie (59)/(67)sind hierdurch ausgeschlossen (siehe Regel�uberblick S. 213).9.5.3 De�nition des KomparationsgradesWie in der obigen Ph�anomen{ und Strukturbeschreibung bereits deutlich wurde, bereitetdie Determination des Komparationsgrades der Adjektivgraduierung erhebliche Schwie-rigkeiten, da in Abh�angigkeit von der Pr�asenz einer maximalen AP1{Projektionsebenemit AP{Spezi�kator unterschiedliche Regeln zur Determination des Komparationsgradesformuliert werden m�ussen. Zus�atzlich erschwert wird dieses Problem durch die Tatsache,da� die relevante Information �uber Post{ bzw. Pr�aposition der AP1 bzw. AP an derStelle, an der die entscheidenden Di�erenzierungen �uber den Komparationsgrad getro�enwerden m�ussen, oft nicht zug�anglich ist.Bevor eine befriedigende L�osung erarbeitet werden konnte, die eine ad�aquate Analyse derGraduierung durch Komparationspartikeln gew�ahrleistet, wurden verschiedene L�osungs-ans�atze entwickelt, die jedoch in der Aussagekraft zu eingeschr�ankt waren oder f�ur Ein-zelf�alle zu inad�aquaten Repr�asentationen f�uhrten. Die einzelnen Stadien der Analyse sol-len dennoch kurz skizziert werden, um einerseits die spezi�schen Schwierigkeiten der Kon-struktion zu illustrieren, und um andererseits die letztlich gew�ahlte Analyse zu motivieren.In der pr�anominalen AP ist der Komparationsgrad abh�angig vom De�nitheitsmerkmaldes NP{Determiners.(136) une plus grande maison { komparativ(137) la plus grande maison { komparativ / superlativZur Unterscheidung zwischen Komparativ und Superlativ kann daher der SPEC{Wertdes NP{Determiners herangezogen werden: (" SPEC) = (# SUBJ SPEC).{ Ist der NP{Spezi�kator nicht de�nit, ist (" ASPEC DEGREE) = komp;{ Ist der NP{Spezi�kator de�nit, ist (" ASPEC DEGREE) = komp oder sup.



208Grammatikregel: (vorl�au�g)NPMOD ! [ AP # 2 (" MOD) % pr�anominale AP(# ATYPE) = attr(# POSTEXP) = � % Subkategorisierung(# EXP) =c + % keine einfachen Adjektive(" PRED) = (# SUBJ PRED) % Kongruenz(" NUM) = (# SUBJ NUM)(" GENDER) = (# SUBJ GENDER)(" SPEC) = (# SUBJ SPEC) ] % Komparation: : :In der postnominalen bzw. pr�adikativen AP1 ist der Komparationsgrad abh�angigvom Determiner der AP:(138) la maison ; plus grande { komparativ(139) la maison la plus grande { superlativ{ Ist der Spezi�kator der AP nicht realisiert (= nil), ist (" ASPEC DEGREE) = komp;{ Ist der Spezi�kator der AP de�nit, ist (" ASPEC DEGREE) = sup.Da in AP1 ein unabh�angiger AP{Spezi�kator eingef�uhrt wird, mu� im Gegensatz zurpr�anominalen AP keine Uni�kationsgleichung f�ur NP{ und AP{Determiner formuliertwerden. Wird der AP{interne Determiner realisiert, so werden seine Merkmale durch dieAnnotation (" SUBJ) = # mit der vom Adjektiv subkategorisierten SUBJektfunktionuni�ziert.AP1 ! [ DET (" SUBJ) = #(# SPEC) = def ]AP " = # .Wie bereits oben argumentiert wurde, ist die Determination des Komparationsgradesgenuin abh�angig vom Spezi�kator der AP, dessen Funktion der NP{Spezi�kator nur imAusnahmefall einer reduzierten Projektion �ubernimmt. Linguistisch ad�aquat erscheintalso das Vorgehen, die f�ur AP1 ermittelten Generalisierungen durch Annotationen derGraduierungsposition zu formulieren, und f�ur den Ausnahmefall der `verschmolzenen'NP{AP{Spezi�katoren bei der Ableitung der pr�anominalen AP Uni�kationsgleichungenzu de�nieren, die die �Ubernahme der Funktion des AP{Spezi�kators durch den Spezi�-kator der NP de�nieren.Grammatikregel: De�nition des KomparationsgradesGRAD ! KPART (" ASPEC) = #f/ (" SUBJ SPEC) =c def % (i) Superlativ(# DEGREE) = sup/ (" SUBJ SPEC) 6= def % (ii) Komparativ(# DEGREE) = komp /g.Die Disjunktion (i) wird erf�ullt durch den in AP1 realisierten de�niten Determiner, dessenSPEC{Wert mit dem SPEC{Wert des Adjektiv{SUBJekts uni�ziert wird, oder aber durcheinen de�niten NP{Determiner, dessen SPEC{Wert bei der Ableitung der pr�anominalen



209AP durch die Gleichung (" SPEC) = (# SUBJ SPEC) mit dem SPEC{Wert des Adjektiv{SUBJekts uni�ziert wird.Die Disjunktion (ii) repr�asentiert den Fall des Komparativs, der sich dadurch de�niert,da� kein (de�niter) Spezi�kator in AP realisiert wird. (ii) ist trivialerweise erf�ullt, wennin AP1 kein AP{interner Spezi�kator realisiert wird, oder wenn mit pr�anominaler AP eininde�niter NP{Determiner vorliegt.Ein Problem bereitet nun der Fall la plus grande entreprise mit de�nitem Determiner,welcher neben der superlativen auch eine komparative Lesart aufweist. Die Annotatio-nen an KPART erlauben diese Interpretation nicht. Eine Lockerung der Bedingungenin (ii) ist jedoch ausgeschlossen, da Komparative in AP1 auf nicht{de�nite Determinereinzuschr�anken sind. Wir halten daher an der obigen De�nition des Komparationsgra-des fest und werden statt dessen im folgenden die Annotationen der AP{Regeln st�arkerdi�erenzieren.I. Revision: Di�erenzierung von NP{ und AP{DeterminerWie bereits erw�ahnt, mu� die doppelte Funktion des NP{Determiners als referentiellesElement und als Komparationsindikator der pr�anominalen AP bei Ableitung der pr�ano-minalen AP geeignet di�erenziert werden:NPMOD ! [ AP # 2 (" MOD) % pr�anominale AP: : :(" NUM) = (# SUBJ NUM) % Kongruenz(" GENDER) = (# SUBJ GENDER)f/ (" SPEC) = def % Komparationsgradf/ (# SUBJ SPEC) = def % sup/ (# SUBJ SPEC) = nil /g % komp/ (" SPEC) = indef /g ] % komp: : :Ist in der pr�anominalen AP der NP{Determiner de�nit, wird entweder ein de�nites Spezi-�kationsmerkmal (SUBJ SPEC = def) f�ur das Adjektiv de�niert, so da� aufgrund der all-gemeinen Graduierungsregel in KPART durch (i) Superlativ ermittelt werden kann, oderes wird alternativ ein Merkmal SUBJ SPEC = nil f�ur das Adjektivsubjekt spezi�ziert, soda� (ii) in KPART trivialerweise erf�ullt ist. Auf diese Weise wird der Ambiguit�at Rech-nung getragen, wonach der NP{Determiner entweder als Ersatz f�ur den nicht realisiertende�niten AP{Spezi�kator interpretiert wird, oder aber als genuiner NP{Spezi�kator inKombination mit einem `leeren' (da nicht vorhandenen) AP{Spezi�kator, der als Indika-tion des Komparativs gewertet wird.Ist der NP{Spezi�kator nicht de�nit, wird f�ur das Adjektivsubjekt kein SPEC{Merkmalde�niert. In diesem Falle ist in KPART das Disjunkt (ii) f�ur die komparative Konstruktionzu w�ahlen.Postnominal oder pr�adikativ ist der Determiner des Bezugsnomens f�ur die Bestimmungdes Komparationsgrades nicht distinktiv, er darf also auch hier nicht mit dem SPEC{Merkmal des Adjektivsubjekts uni�ziert werden. Folglich werden auch f�ur AP1 keineUni�kationsgleichungen f�ur SPEC de�niert. Wird die Kongruenz pr�adikativer Adjektive



210im Lexikoneintrag der Kopula être de�niert, so hat dies zur Folge, da� die Kontroll-gleichung (" SUBJ) = (" ACOMP SUBJ) { wie in der AP{Regel { ersetzt werden mu�durch explizite Uni�kation aller relevanter Merkmale des SUBJekts (PRED, NUM, GEN-DER), mit Ausnahme des Merkmals SPEC. Aufgrund der vorgenommenen Erweiterungdes LFG{Formalismus durch Listen und den f-di�{Operator kann diese explizite Aui-stung von zu uni�zierenden Merkmalen ersetzt werden durch die funktionale Gleichung(" SUBJ) = (" ACOMP SUBJ) n<SPEC>. Sie de�niert die Uni�kation aller Merkmalevon (" SUBJ) und (" ACOMP SUBJ) mit Ausnahme des Merkmals SPEC.est: V, (" PRED) = "êtreh(" ACOMP)i(" SUBJ)"(" SUBJ) = (" ACOMP SUBJ) n< SPEC >: : :NPMOD ! [ AP/AP1 # 2 (" MOD)" = (# SUBJ) n< SPEC, MOD >8: : :II. Revision: NP{Determiner und KomparationSchlie�lich ist zu beachten, da� Restriktionen bez�uglich der Kombinierbarkeit von NP{Determiner und AP{Determiner bestehen. Dar�uber hinaus mu� gew�ahrleistet sein, da� dieKongruenz zwischen dem Determiner der NP und ektierten Elementen der AP korrektde�niert wird.(140) une grand*(e) maisonDie Kongruenz zwischen Bezugsnomen und Adjektiv wird durch Uni�kation der Flexi-onsmerkmale des Nomens mit den Flexionsmerkmalen des Adjektivsubjekts sichergestellt.Die Uni�kation des PRED{Merkmals erf�ullt zudem die Subkategorisierungsbedingungendes Adjektivs.(" PRED) = (# SUBJ PRED)(" NUM) = (# SUBJ NUM)(" GENDER) = (# SUBJ GENDER)bzw." = (# SUBJ) n< SPEC, MOD >Die Kongruenz zwischen AP{Determiner und Adjektivexion wird in der AP1{Regeldurch die Annotation (" SUBJ) = # sichergestellt. Hierdurch werden die Numerus{ undGenusmerkmale, die im Lexikon f�ur den Determiner spezi�ziert sind, mit den entspre-chenden Flexionsmerkmalen des Adjektivsubjekts uni�ziert, die im Lexikoneintrag desAdjektivs spezi�ziert sind.(141) la maison *les/*le/la plus grandeAP1 ! [ DET (" SUBJ) = #(# SPEC) = def ]AP " = # .8Um eine zyklische Struktur auszuschlie�en wird zus�atzlich das Merkmal MOD aus der Uni�kationausgenommen.



211F�ur die Kombinierbarkeit von NP{Determiner und AP{Spezi�kator bestehen im Super-lativ einige Restriktionen, die vermutlich semantischer Natur sind.(142) une plus grande maison (kein Superlativ)(143) la plus grande maison(144) ma plus grande maison(145) cette plus grande maison (kein Superlativ)(146) * une maison la plus grande(147) la maison la plus grande(148) ma maison la plus grande(149) * cette maison la plus grande(150) ? Une maison est la plus grande.9(151) La maison est la plus grande.(152) Ma maison est la plus grande.(153) Cette maison est la plus grande.In attributiver Konstruktion kann demnach kein inde�niter oder demonstrativer Deter-miner in Kombination mit Superlativ auftreten.Die Semantik des Superlativs kennzeichnet sich inh�arent durch de�nite Referenz auf eineEntit�at, die einer Menge von Entit�aten derselben Referenzklasse gegen�ubergestellt wird.In attributiver Konstruktion spezi�ziert eine Adjektivphrase zus�atzliche Eigenschaften,die die durch das Nomen charakterisierte Entit�at auszeichnen. Wird nun eine Entit�atdurch ein attributives Adjektiv superlativisch gekennzeichnet, so wird dieser Entit�atgleichzeitig die Eigenschaft `ausgezeichnetes Element einer Klasse' zugeschrieben. Die-se Eigenschaft scheint mit inde�niter Referenz inkompatibel zu sein.Die Verwendung des Demonstrativpronomens ce impliziert einen Verweis auf eine ausge-zeichnete Entit�at, die dadurch von anderen, gleichartigen Entit�aten unterschieden wird.Da hier bereits eine Auszeichnung der Entit�at vorliegt, ist die Semantik des Superlativsredundant, wenn nicht sogar widerspr�uchlich, da der Superlativ eine Entit�at als ausge-zeichnetes Element einer Klasse oder Menge kennzeichnet, hier aber durch das Demon-strativpronomen bereits auf eine Einermenge referiert wird.Die Verwendung des possessiven Artikels steht dagegen nicht im Widerspruch zur Se-mantik des Superlativs, da durch ihn lediglich die Klasse der betrachteten Entit�ateneingeschr�ankt wird, aus der der Superlativ ein Element als Ausgezeichnetes herausgreift.In pr�adikativer Konstruktion liegt dagegen keine modi�zierende Funktion des Adjektivsvor, sondern es wird eine Pr�adikation ausgef�uhrt, deren wesentliche Funktion darin be-steht, auf eine Entit�at zu referieren und eine Eigenschaft �uber diese Entit�at zu pr�adizieren.Die pr�adikative Konstruktion (153) erlaubt daher auch Referenz durch ein Demonstra-tivpronomen, das durch Verweis ein Element aus einer Klasse (gleichartiger) Elementeherausgreift und ihm die Eigenschaft zuschreibt, hinsichtlich einer bestimmten Eigen-schaft als ausgezeichnetes Element dieser Klasse zu gelten.9Der unbestimmte Artikel ist mit Superlativ nur in spezi�schen Kontexten in pr�adikativer Konstruk-tion grammatisch, z.B. in generischer Lesart, in der auf eine Klasse von Individuen referiert wird (i), oderin konditionalen Konstruktionen (ii)/(iii):(i) Une girafe est la plus grande (parmi les bêtes).(ii) Un �el�ephant est le plus grand s'il dresse la trompe.(iii) Un lion est le plus dangereux lorsqu'il a faim.



212Im allgemeinen ist die Verwendung des inde�niten Artikels (150) nicht wohlgeformt, dadie Pr�adikation `ausgezeichnetes Element hinsichtlich einer Eigenschaft' nicht sinnvoll auf(irgend)ein unbestimmt bleibendes Element einer Klasse von Entit�aten angewendet wer-den kann, es sei denn es wird durch den inde�niten Artikel auf eine (bestimmte) Klassevon Entit�aten bzw. Eigenschaften generisch referiert.Diese �Uberlegungen k�onnen jedoch nur als Mutma�ungen gewertet werden. Die Beschrei-bung beschr�ankt sich im folgenden auf eine Analyse, die ungrammatische Konstruktionenausschlie�t, ohne auf semantische Kriterien Bezug zu nehmen.In der pr�adikativen Konstruktion sollen alle Artikelformen zugelassen werden, da Ein-schr�ankungen f�ur die Verwendung von inde�niten Determinern nur in einer semantischenBeschreibung formuliert werden k�onnen. Im Lexikoneintrag f�ur pr�adikatives être wird da-her bei der Uni�kation (" SUBJ) = (" ACOMP SUBJ) nicht nur das Merkmal SPECdes Satzsubjekts aus der Uni�kation ausgenommen (was keine ad�aquate Determinationdes Komparationsgrades erlauben w�urde). Im Gegensatz zur attributiven Konstrukti-on werden keine Bedingungen formuliert, die eine bestimmte Artikelform des Subjektsin Abh�angigkeit vom Komparationsgrad Superlativ (markiert durch (" ACOMP SUBJSPEC) = def) ausschlie�en w�urden.est: V, (" PRED) = "êtreh(" ACOMP)i(" SUBJ)"(" SUBJ) = (" ACOMP SUBJ) n< SPEC >: : :F�ur attributive Konstruktionen werden folgende Einschr�ankungen formuliert:In der pr�anominalen AP korreliert die Annotation (# SUBJ SPEC) = def, die zur Deter-mination des Komparationsgrades Superlativ f�uhrt, mit den Bedingungen (" SPEC) = defoder (" SPEC) = poss. Hierdurch werden die Konstruktionen (143)/(144) und (147)/(148)erfa�t. Die komparative Konstruktion, die �uber das Disjunkt (# SUBJ SPEC) = nil ana-lysiert wird, wird nicht durch Bedingungen bez�uglich des NP{Spezi�kators eingeschr�ankt.NPMOD ! [ AP # 2 (" MOD): : :f/ f/ (" SPEC) = def/ (" SPEC) = poss /g(# SUBJ SPEC) = def/ (# SUBJ SPEC) = nil /g ]�Ahnliche Bedingungen m�ussen auch f�ur die postnominale AP1 de�niert werden. Im Unter-schied zur pr�anominalen AP mu� hier jedoch darauf geachtet werden, da� die Bedingun-gen, die durch (# SUBJ SPEC) �uber den Komparationsgrad des Adjektivs ausgedr�ucktwerden, nur als Constraints formuliert werden, um Mehrfachanalysen zu vermeiden. (F�urkomparative Strukturen k�onnte ansonsten alternativ in KPART die Disjunktion (i) f�urSuperlativ gew�ahlt werden.)NPMOD ! [AP1 # 2 (" MOD): : :f/ f/ (" SPEC) = def/ (" SPEC) = poss /g(# SUBJ SPEC) =c def/ (# SUBJ SPEC) = nil /g ]



213Regel�uberblickDie Analyse der Adjektivphrase umfa�t nun alle wesentlichen Aspekte hinsichtlich derStellungseigenschaften, Subkategorisierung, Kongruenz und Graduierung durch Adver-bien und Komparationspartikeln. Es kann daher ein zusammenfassender Regel�uberblickgegeben werden, in welchen nachfolgend die Analyse idiosynkratisch synthetischer Adjek-tivkomparation integriert werden soll. Dieses Vorgehen ist methodisch insofern gerechtfer-tigt, als idiosynkratische Formen nicht zur Eruierung ad�aquater linguistischer Analysenherangezogen werden sollten, sich allerdings die Klarheit einer Analyse auch dadurcherweisen kann, da� sich idiosynkratische Formen ohne Modi�kationen des regelhaftenAnalyseapparates integrieren lassen.Grammatikregeln:IP ! I2 " = # % pr�adikative APs: : : : : :[AP1 (" ACOMP) = #(# ATYPE) = praed ].NPMOD ! [QP : : : ][AP # 2 (" MOD) % pr�anominale APs(# ATYPE) = attr(# POSTEXP) = �(# EXP) =c +" = (# SUBJ) n<SPEC, MOD>f/ f/ (" SPEC) = def/ (" SPEC) = poss /g(# SUBJ SPEC) = def/ (# SUBJ SPEC) = nil /g ]A* # 2 (" MOD) % nicht{periphere oblig.(# ATYPE) = attr % pr�anominale Adjektive(# POS) = pre" = (# SUBJ) n<MOD>NMOD " = #A* # 2 (" MOD) % nicht{periphere(# ATYPE) = attr % postnominale Adjektive(# POS) = post" = (# SUBJ) n<MOD>[AP1 # 2 (" MOD) % postnominale APs(# ATYPE) = attr(# EXP) =c +" = (# SUBJ) n<SPEC, MOD>f/ f/ (" SPEC) = def/ (" SPEC) = poss /g(# SUBJ SPEC) =c def/ (# SUBJ SPEC) = nil /g ]: : :



214AP1 ! [ DET (" SUBJ) = #(# SPEC) = def ]AP " = # .AP ! [ GRAD " = #(" EXP) = + ]A1 " = # .GRAD ! ADV (" ASPEC) = #(# POSTYPE) = adj spec(# ROLLE) = degr�e.GRAD ! KPART (" ASPEC) = #f/ (" SUBJ SPEC) =c def(# DEGREE) = sup/ (" SUBJ SPEC) 6= def(# DEGREE) = komp /g.A1 ! A " = #(" POSTEXP) = �.A1 ! A " = #PP (" (# PCASE) ) = #(" POSTEXP) = +(" EXP) = +.A1 ! A " = #IP1 f/ (" VCOMP) = #/ (" COMP) = # /g(# INF PART) = �!(# COMPL)(" POSTEXP) = +(" EXP) = +.A1 ! A " = #S1 f/ (" COMP) = #/ (" (" PCASE) OBJ COMP) = #(" (" PCASE) OBJ PRED) = "proh(" COMP)i"(" (" PCASE) OBJ U) = + /g(# INF) = �(" POSTEXP) = +(" EXP) = +.Lexikoneintr�age:plus: KPART, (" PRED) = "plus"f/ (" DEGREE) = sup/ (" DEGREE) = komp /g.moins: KPART, (" PRED) = "moins"f/ (" DEGREE) = sup/ (" DEGREE) = komp /g.aussi: KPART, (" PRED) = "aussi"(" DEGREE) = komp.



2159.5.4 Idiosynkratische synthetische KomparationsformenWie bereits erw�ahnt existieren im Franz�osischen, wie in den meisten anderen romani-schen und germanischen Sprachen, idiosynkratische synthetische Komparationsformenmit Stammwechsel.bon: bon ist in attributiver Konstruktion obligatorisch pr�anominal zu realisieren(154)/(158), erlaubt jedoch, wie die �ubrigen obligatorisch pr�anominalen Adjektive, fa-kultativ postnominale Ableitung bei Graduierung (159){(161).(154) un bonne chose(155) une meilleure chose(156) la meilleur chose(157) un tr�es bonne chose(158) * une chose bonne(159) une chose meilleure(160) la chose la meilleure(161) une chose tr�es bonne(162) Ce caf�e est bon.(163) Ce caf�e est meilleur.(164) Ce caf�e est le meilleur.(165) Ce caf�e est tr�es bon.Synthetische Komparationsformen mit Stammwechsel treten f�ur bon nur mit der Kompa-rationsbedeutung "plus", nicht aber mit "moins" auf:(166) un moins bon caf�e(167) le moins bon caf�eSynthetische Komparation ist komplement�ar zur analytischen Komparation durch eineSteigerungspartikel in KPART:(168) * une plus meilleur caf�e(169) * le plus meilleur caf�emauvais: mauvais verh�alt sich in verschiedener Hinsicht anders als bon.Zun�achst ist mauvais in nicht graduierter Form sowohl pr�a{ als auch postnominal rea-lisierbar (170)/(173). Komparative Formen �nden sich daher grunds�atzlich in Pr�a{ undPostposition.(170) un caf�e mauvais(171) un caf�e plus mauvais(172) le caf�e le plus mauvais(173) un mauvais caf�e(174) un plus mauvais caf�e(175) le plus mauvais caf�eSynthetische Steigerungsformen treten in pr�adikativen und attributiven Konstruktio-nen auf, und zwar alternativ neben regelm�a�igen analytischen Formen: (176)/(178),(177)/(179), (181)/(183), (182)/(184).



216(176) C'est la plus mauvaise solution.(177) C'est une plus mauvaise solution.(178) C'est la pire solution.(179) C'est une pire solution.(180) Cette solution est mauvaise.(181) Cette solution est plus mauvaise.(182) Cette solution est la plus mauvaise.(183) ? Cette solution est pire.(184) ? Cette solution est la pire.Wie meilleur ist auch die synthetische Form pire komplement�ar zur analytischen Kom-paration durch plus:(185) * Cette solution est plus pire.Auch hier ist die synthetische Form lexikalisch festgelegt auf die Komparationsbedeutung"plus".(186) Ce caf�e est moins mauvais.(187) Ce caf�e est le moins mauvais.Gem�a� der Natur idiosynkratischer Formen m�ussen die Besonderheiten dieser Konstruk-tionen lexemspezi�sch in den Lexikoneintr�agen der betre�enden Adjektivformen spezi�-ziert werden. Prinzipiell sind folgende Aspekte zu repr�asentieren:(i) Komplementarit�at von synthetischer und analytischer KomparationEs mu� ausgeschlossen werden, da� eine idiosynkratische Steigerungsform mit derinh�arenten Bedeutung "plus" mit einer Komparationspartikel plus oder einem Gradad-verb kombiniert wird. Strukturen mit AP{Determiner m�ussen dagegen zur Bildung desSuperlativs abgeleitet werden k�onnen. Dies kann erreicht werden, indem in den Lexikon-eintr�agen f�ur meilleur und pire das Merkmal ASPEC PRED = "plus" zusammen mit derAngabe der entsprechend restringierten Komparationsgrade ASPEC DEGREE = kompbzw. ASPEC DEGREE = sup de�niert wird:meilleur: A, (" PRED) = "bonh(" SUBJ)i"(" SUBJ NUM) = sg(" SUBJ GENDER) = mas(" ASPEC PRED) = "plus"f/ (" ASPEC DEGREE) = komp(" SUBJ SPEC) = nil/ (" ASPEC DEGREE) = sup(" SUBJ SPEC) =c def /g.pire: A, (" PRED) = "mauvaish(" SUBJ)i"(" ASPEC PRED) = "plus"f/ (" ASPEC DEGREE) = komp(" SUBJ SPEC) = nil/ (" ASPEC DEGREE) = sup(" SUBJ SPEC) =c def /g.



217Die Spezi�kation des Merkmals ASPEC PRED = "plus" verhindert aufgrund derPolyadicity{Bedingung der LFG, da� dieses Merkmal nochmals durch Ableitung der Kom-parationspartikel plus in die f{Struktur eingef�uhrt wird. Dies erf�ullt die Bedingung f�urKomplementarit�at von synthetischer und analytischer Steigerungsform und bringt gleich-zeitig die Natur der synthetischen Komparation zum Ausdruck, wonach der Beitrag zurKomparation morpho{lexikalisch determiniert ist.Weiterhin ist hierdurch ausgeschlossen, da� Gradadverbien mit synthetischen Kompara-tionsformen kombiniert werden, da Gradadverbien ebenfalls ein Merkmal ASPEC PREDde�nieren, das nicht mit dem von meilleur spezi�zierten Wert uni�ziert werden kann.10Die Disjunktionen bzgl. der unterschiedlichen Komparationsgrade stellen durch funktio-nale Gleichungen sicher, da� zur Bildung des Superlativs ein de�niter AP{ bzw. NP{Determiner eingef�uhrt wird, bzw. zur Bildung des Komparativs kein SPEC{Wert imAdjektiv{SUBJekt de�niert ist.(ii) Eine synthetische Komparationsform ist stets an eine bestimmte Komparationsbe-deutung gebunden: bon, mauvais: "plus".Dies ist bereits durch die De�nition des Merkmals ASPEC PRED = "plus" im obigenLexikoneintrag sichergestellt. Andere Graduierungsbedeutungen, die durch Gradadverbi-en oder eine andere Komparationspartikel eingef�uhrt werden k�onnten, sind mit diesemWert nicht uni�zierbar.(iii) Distribution der idiosynkratischen Formen: bon: obligatorisch { mauvais: fakultativF�ur obligatorisch synthetische Komparationsformen mu� ausgeschlossen werden, da� al-ternativ zur synthetischen Form durch die Grundform des Adjektivs eine analytischeSteigerungsform gebildet wird. Eine Komparation durch Gradadverbien, die durch diesynthetische Steigerungsform nicht erfa�t ist, sowie Komparation durch eine Kompara-tionspartikel mit anderer Bedeutung mu� jedoch erm�oglicht werden. Dies ist wiederumlexemspezi�sch zu de�nieren.(188) * un plus bon caf�e(189) un moins bon caf�e(190) un tr�es bon caf�eDurch eine Disjunktion wird de�niert, da� bon nur in einer Graduierung verwendet werdenkann, deren Komparationsgrad gleich `absolu' ist, d.h. mit Gradadverbien, oder aberin einer analytischen Komparationskonstruktion mit DEGREE `komp' oder `sup', dienicht durch plus gebildet ist (ASPEC FORM 6= plus).11 Da die Restriktion bzgl. desKomparationsgrades im zweiten Disjunkt als ASPEC DEGREE 6= absolu de�niert ist,ist zum einen eine Doppelanalyse f�ur tr�es bon ausgeschlossen, zum anderen erlaubt dieseFormulierung zugleich die Ableitung nicht{graduierter Formen (beide Werte werden dannauf `nil' gesetzt).10In der Analyse analytischer Komparation wurde das gemeinsame Auftreten von Gradadverbien undKomparation durch die Strukturanalyse ausgeschlossen, da GRAD nur alternativ nach ADV oder KPARTexpandiert werden kann.11Das Constraint ist bzgl. des FORM{Merkmals de�niert, da in der vorliegenden Implementierung�uber PRED{Merkmalen keine Constraints formuliert werden k�onnen.



218bon: A, (" PRED) = "bonh(" SUBJ)i"(" SUBJ NUM) = sg(" SUBJ GENDER) = masf/ (" ASPEC DEGREE) =c absolu/ (" ASPEC FORM) 6= plus(" ASPEC DEGREE) 6= absolu /g.Im Gegensatz zu bon ist mauvais fakultativ synthetisch steigerbar, neben analyti-scher Steigerung. Der Lexikoneintrag f�ur mauvais de�niert daher keine Einschr�ankungenbez�uglich analytischer Graduierung.mauvais: A, (" PRED) = "mauvaish(" SUBJ)i"(" SUBJ NUM) = sg(" SUBJ GENDER) = mas.(iv) Besonderheiten der Stellungsregularit�aten:F�ur bon ist zu beachten, da� wie f�ur regul�are obligatorisch pr�anominale Adjektive fakul-tative Postposition der graduierten Formen erlaubt ist. Wie f�ur analytisch graduierbareAdjektive wird dies erfa�t, indem die Grundform des Adjektivs bon durch das MerkmalPOS = pre ausgezeichnet wird. F�ur die synthetischen Komprationsformen meilleur(e)(s)wird dagegen keine positionelle Einschr�ankung formuliert. Da die \expandierten" adno-minalen Adjektivphrasen AP bzw. AP1 nicht durch Positionsmerkmale markiert sind,k�onnen die synthetisch graduierten Formen von bon fakultativ pr�a{ und postnominalrealisiert werden.Eine Doppelanalyse synthetisch graduierter Adjektive �uber die Ableitungspositionen A*und AP/AP1 kann schlie�lich dadurch ausgeschlossen werden, da� die synthetischen For-men meilleur, etc. durch das Merkmal EXP = + gekennzeichnet werden, wohingegendie pr�a{ und postnominalen lexikalischen Ableitungspositionen A* durch die Gleichung(# EXP) = � annotiert werden. Die Kennzeichnung synthetisch graduierter Adjektivfor-men durch das Merkmal EXP = + bringt somit implizit die Eigenschaft der syntheti-schen Komparation zum Ausdruck, `Expansion' durch Komparationspartikeln morpho{lexikalisch zu de�nieren.meilleur: A, (" PRED) = "bonh(" SUBJ)i"(" SUBJ NUM) = sg(" SUBJ GENDER) = mas(" EXP) = +(" ASPEC PRED) = "plus"f/ (" ASPEC DEGREE) = komp(" SUBJ SPEC) = nil/ (" ASPEC DEGREE) = sup(" SUBJ SPEC) =c def /g.Es konnte gezeigt werden, da� die Analyse der franz�osischen Adjektivsyntax, wie sie obenentwickelt wurde, hinreichend klar strukturiert ist, um auch idiomatische Steigerungsfor-men mit ihren spezi�schen Restriktionen zu erfassen, ohne auf zus�atzliche und eigens f�urdiesen Zweck eingef�uhrte Merkmale oder Ableitungsregeln zur�uckgreifen zu m�ussen.



219�Uberblick �uber die MerkmalsstrukturenDie komplexen Funktionen MOD und ACOMP sind durch die folgenden Merkmale struk-turiert:PRED "adjektivh(" SUBJ)i" Typ: actif"adjektivh(" SUBJ) (" A OBJ)i" Typ: �d�ele, heureux (de ce) que"adjektivh(" SUBJ) (" COMP)i" Typ: �evident que, n�ecessaire de"adjektivh(" SUBJ) (" VCOMP)i" Typ: content deSUBJ PRED Pr�adikat des BezugsnomensNUM FlexionsmerkmaleGENDER(SPEC) def/nil AP{Determiner (de�nit/;)ATYPE attr/praed attributiv/pr�adikativPOS pre/post pr�anominal/postnominalASPEC PRED "plus"/"moins" KomparationsbedeutungDEGREE sup/komp Superlativ/KomparativASPEC PRED Pr�adikat des GradadverbsPOSTYPE adj spec PositionstypROLLE degr�e AdverbialklasseDEGREE absoluEXP + analytische/synthetische KomparationGradadverbsubkategorisiertes KomplementEXP � keine Komparationkeine subkategorisierten KomplementePOSTEXP + / � +/� subkategorisiertes Komplement



22010 AnhangGrammatische FunktionenSubkategorisierte FunktionenSUBJ Subjekt (nominal/sentential)OBJ direktes Objekt (nominal)OBJ2 indirektes ObjektA OBJ/DE OBJ etc. Pr�apositionalobjektPART OBJ PartitivobjektVCOMP in�nites Komplement (sentential/nichtsentential)COMP sententiales Komplement (�nit/in�nit)ACOMP pr�adikative AdjektivphraseNCOMP pr�adikatives NomenNULL implizites ArgumentNicht subkategorisierte FunktionenADJ AdjunktAPP AppositionASPEC AdjektivgraduierungNADJ nominales AdjunktNSPEC adverbiale Modi�kation des NomensMOD adjektivische Modi�kationQUANT Quantor, PredeterminerREL RelativsatzTOPIC topikalisierte PhraseXADJ Adjunkt (funktionale Kontrolle)Grammatische Funktionen und Syntaktische KategorienGrammatische Funktion KategorieSUBJ NP nominales SubjektS1 sententiales �nites SubjektIP1 sententiales in�nites SubjektOBJ NP direktes ObjektOBJ2 PP indirektes ObjektA OBJ/DE OBJ etc. PP, S1 Pr�apositionalobjektPART OBJ PP Pr�apositionalobjektVCOMP VP nichtsententiales in�nites KomplementIP1 sententiales in�nites KomplementCOMP S1 sententiales �nites KomplementIP1 sententiales in�nites KomplementACOMP AP1 pr�adikative AdjektivphraseNCOMP NP pr�adikative NP



221Syntaktische KategorienWortkategorienA Adjektiv, PerfektpartizipADV AdverbC KomplementiererCL1,CL2 CliticDET DeterminerKPART KomparationspartikelN NomenNEGAT NegationNEGP NegationspartikelNUM NumeraliaQUANT QuantorP Pr�apositionPREDET PredeterminerPRO PronomenV VerbPhrasenkategorienMaximale Kategorie Intermedi�are KategorienAP1 AP/A1 AdjektivphraseIP1 VPINF/VP in�niter Satz und VerbkomplexNP NPDET/NPMOD/NMOD/NK NominalphrasePP Pr�apositionalphraseS1 S/IP/I2/I1 �niter Satz und VerbkomplexC RelativsatzkomplementiererC3 C2/C1 �niter Verbkomplex (Inversion)CL CliticpositionCPXP Spezi�katorphrase (Inversion)GRAD AdjektivgraduierungNPKOMPL NP{Komplemente, NP{AdjunkteNPSPEC NP{Spezi�katorQP QuantorenphraseROOT StartkategorieXP TopikphraseMorphologie und InterpunktionTI Bindungselement t (Inversionsstrukturen)KOMMA Komma



222Funktionale MerkmaleANTEC + nichtthematisches SubjektpronomenASPEC AdjektivgraduierungASPEC PRED plus/moins KomparationspartikelPr�adikatsname KomparationadverbASPEC DEGREE sup/komp/absolu Superlativ/Komparativ/GradadverbATYPE attr/praed attributives/pr�adikatives AdjektivAUSL vok/kons vokalischer/konsonantischer VerbauslautAUX avoir/être AuxiliarselektionCASE akk/dat Akkusativ/DativC-TYPE dekl/interr deklarativ/interrogativCOMPL FORM �a/de/que/si/null KomplementiererDKONTR +/� +/� Kontraktion Pr�aposition + DeterminerDEF +/� de�nite/inde�nite temporale AdverbienEXP + analytische/synthetische AdjektivkomparationAP mit Komplement/GradadverbEXP � keine anal./synth. AdjektivkomparationAP ohne Komplement/GradadverbFORM Pr�adikatsname Lexempro/il Pronomen/expletives ilGENDER mas/fem/neutr GenusIDIOM + idiomatischer AusdruckINCISE � / + enge/weite AppositionINDEX numerischer Wert IndexINF � �nites VerbINF PART +/� Partizip/In�nitivINF PERF +/� Perfektpartizip/Pr�asenspartizipINTRANS +/� intransitives Verb/ nicht intransitives VerbKLASSE land/local/kontinent Selektionsrestriktionenmass Massnounname Nameprop PropositionMODE indic/subjf Indikativ/SubjonctifNE + Negationspartikel neNEG +/� logische NegationNEGP pas/neplus Negationspartikel pas, plusNUM sg/pl NumerusQUANT Quantor, PredeterminerPCASE �a/de/par/part/sur morphologisch oblique PPdir/loc/source thematisch oblique PPPERS 1/2/3 PersonPOS pre/post pr�a{/postnominale AdjektivphrasePOSTEXP + postnominale AP mit KomplementPOSTYPE adj spec/np spec Positionstypen f�ur Adverbiencompl pos/i posframe/pre/post



223PRED Pr�adikatsname Lexemexist implizites Agenspro Pronomenoblique loc/oblique dirh(" OBJ)i pr�apositionales Adjunktloc/dir/sourceh(" OBJ)i thematisch oblique Pr�apositionalphraseidiomh(" OBJ)i idiomatischer AusdruckPREMOD +/� +/� pr�anominales AdjektivRELAT + relationales AdjektivREFL + reexive Konstruktion; ReexivcliticRELPRO + RelativpronomenROLLE degr�e/mani�ere/modal/loc/temp thematische Rolle (Adverbien)obl loc/obl dir/obl source thematische Rolle (Pr�apositionen)obl compos/obl themeSPEC def/indef de�niter/inde�niter Determinerdemon/poss Demonstrativ{/PossessivdeterminerTENSE present/future/past Tempusimparfait/pass�e-simpleTRANS +/� +/� transitives VerbU + nicht overtes SubjektUNACC +/� +/� Kongruenz des Participe Pass�eVERBVAL +/� Nominalisierung mit/ohne AktionslesartWERT numerischer Wert NumeraliaWHPRO + Interrogativpronomen



224Grammatikregeln
ROOT ! [XP (" TOPIC) = #f/ (" VCOMP* SUBJ FORM) =c pro(# INDEX) = (" VCOMP* SUBJ INDEX)/ (" VCOMP* OBJ FORM) =c pro(# INDEX) = (" VCOMP* OBJ INDEX)/ (" VCOMP* A OBJ FORM) =c pro(# INDEX) = (" VCOMP* A OBJ INDEX)/ (" VCOMP* DE OBJ FORM) =c pro(# INDEX) = (" VCOMP* DE OBJ INDEX) /g:(" SUBJ COMPL)KOMMA]S " = #(" INF) = �(" MODE) = indic.ROOT ! [CPXP " = # ]C3 " = #S " = #(" INF) = �(" MODE) = indic.ROOT ! [CPXP " = # ]NP (" SUBJ) = #(# ANTEC) = +C3 " = #S " = #(" INF) = �(" MODE) = indic.XP ! S1 " = #(" MODE) = subjf.XP ! IP1 " = #(" SUBJ PRED) = "pro"(" SUBJ U) = +(" INF PART) = �(# COMPL FORM) = null.XP ! ADV (" VCOMP* ADJ (# ROLLE)) = #(# POSTYPE) = frame.CPXP ! NP (" VCOMP* OBJ) = #(# CASE) = akk(# WHPRO) =c +(" C-TYPE) = interr.



225CPXP ! PP f/ (" VCOMP* ADJ (# ROLLE)) = #(# WHPRO) =c +/ (" VCOMP* (# PCASE)) = #(# OBJ WHPRO) =c + /g(" C-TYPE) = interr.CPXP ! ADV (" VCOMP* ADJ (# ROLLE)) = #(# POSTYPE) = frame(" C-TYPE) = dekl.C3 ! C2 " = # .C3 ! NEGAT " = #(" NE) = +(" INF) = �C2 " = #NEGP " = #(" NEG) = + .C2 ! [CL " = # ]C1 " = #PRO (" SUBJ) = # .C1 ! V " = #(" AUSL) = vocTI " = # .C1 ! V " = #(" AUSL) = kons.S ! [NP (" SUBJ) = #: (# COMPL)(# WHPRO) = �(# RELPRO) = �][S1 (" SUBJ) = #(# MODE) = subjf][IP1 (" SUBJ) = #(# SUBJ PRED) = "pro"(# SUBJ U) = +(# INF PART) = �(# COMPL FORM) = null ]IP " = #(" INF) = �[ADV (" VCOMP* ADJ (# ROLLE)) = #(# POSTYPE) = frame].IP ! [I2 " = # ]VP (" VCOMP) = #: (# COMPL).



226IP ! [I2 " = # ][NP f/ (" OBJ) = #(" UNACC) = �(# WHPRO) = �/ (" NCOMP) = # /g][ADV (" ADJ (# ROLLE)) = #(# POSTYPE) = post]PP* f/ (" OBJ2) = #(# CASE) =c dat/ (" (# PCASE)) = #/ (" ADJ (# ROLLE)) = # /g[AP1 (" ACOMP) = #(# ATYPE) = praed][IP1 f/ (" VCOMP) = #/ (" COMP) = # /g! (# COMPL)(# INF PART) = �][S1 f/ (" COMP) = #/ (" (" PCASE) OBJ COMP) = #(" (" PCASE) OBJ PRED) = "proh(" COMP)i"(" (" PCASE) OBJ U) = + /g ] .I2 ! [NEGAT " = #(" NE) =c +(" NEG) = �]I1 " = #[ADV (" VCOMP* ADJ (# ROLLE)) = #(# POSTYPE) = i pos].I2 ! NEGAT " = #(" NE) = +I1 " = #NEGP " = #(" NEG) = +[ADV (" VCOMP* ADJ (# ROLLE)) = #(# POSTYPE) = i pos].I1 ! [CL " = # ]V " = # .S1 ! C (" COMPL) = #S " = # .IP1 ! [C (" COMPL) = # ]VPINF " = # .



227VPINF ! [NEGAT " = #(" NE) = +NEGP " = #(" NEG) = + ][ADV (" VCOMP* ADJ (# ROLLE)) = #(# POSTYPE) = compl pos][CL " = # ]VP " = # .VP ! V " = #VP (" VCOMP) = #: (# COMPL) .VP ! V " = #[ADV (" ADJ (# ROLLE)) = #(# POSTYPE) = pre][NP f/ (" OBJ) = #(" UNACC) = �(# WHPRO) = �/ (" NCOMP) = # /g][ADV (" ADJ (# ROLLE)) = #(# POSTYPE) = post]PP* f/ (" OBJ2) = #(# CASE) =c dat/ (" (# PCASE)) = #/ (" ADJ (# ROLLE)) = # /g[AP1 (" ACOMP) = #(# ATYPE) = praed][IP1 f/ (" VCOMP) = #/ (" COMP) = # /g! (# COMPL)(# INF PART) = �][S1 f/ (" COMP) = #/ (" (" PCASE) OBJ COMP) = #(" (" PCASE) OBJ PRED) = "proh(" COMP)i"(" (" PCASE) OBJ U) = + /g ] .



228CL ! CL1 f/ " = #/ f/ (" OBJ) = #/ (" VCOMP+ OBJ) = #:(" VCOMP+ COMPL) /g(# CASE) = akk/ f/ (" OBJ2) = #/ (" VCOMP+ OBJ2) = #:(" VCOMP+ COMPL)/ (" VCOMP* ACOMP OBJ2) = # /g(# CASE) =c dat/ f/ (" A OBJ) = #/ (" VCOMP+ A OBJ) = #:(" VCOMP+ COMPL)/ (" VCOMP* ACOMP A OBJ) = # /g(# PCASE) = �a/ f/ (" DE OBJ) = #/ (" VCOMP+ DE OBJ) = #:(" VCOMP+ COMPL)/ (" VCOMP* ACOMP DE OBJ) = # /g(# PCASE) = de /g[CL2 f/ f/ (" OBJ) = #(" OBJ2 FORM) = pro(" OBJ2 PERS) 6= 3/ (" VCOMP+ OBJ) = #(" VCOMP+ OBJ2 FORM) = pro(" VCOMP+ OBJ2 PERS) 6= 3:(" VCOMP+ COMPL) /g(# CASE) = akk/ f/ (" OBJ2) = #(" OBJ FORM) = pro(" OBJ PERS) = 3/ (" VCOMP+ OBJ2) = #(" VCOMP+ OBJ FORM) = pro(" VCOMP+ OBJ PERS) = 3:(" VCOMP+ COMPL) /g(# CASE) =c dat/ f/ (" A OBJ) = #(" DE OBJ FORM) 6= pro/ (" VCOMP+ A OBJ) = #(" VCOMP+ DE OBJ FORM) 6= pro:(" VCOMP+ COMPL) /g(# PCASE) = �a/ f/ (" DE OBJ) = #/ (" VCOMP+ DE OBJ) = #:(" VCOMP+ COMPL) /g(# PCASE) = de /g.



229S1 ! C " = #S " = # .C ! NP (" TOPIC) = #(" TOPIC RELPRO) =c +f/ (" SUBJ) = #(# CASE) = nom/ (" VCOMP* OBJ) = #(# CASE) = akk /g.C ! PP (" TOPIC) = #(" TOPIC RELPRO) =c +f/ (" VCOMP* (# PCASE)) = #/ (" VCOMP* ADJ (# ROLLE)) = # /g.PP ! P " = #NP " = #(# CASE) =c datPP ! P " = #NP (" OBJ) = # .PP ! P " = #IP1 (" VCOMP) = #(# INF PART) = �!(# COMPL).NP ! PRO " = # .NP ! PN " = #(" RELPRO) = �.NP ! [NPSPEC " = # ]NPDET " = # .NPSPEC ! ADV (" NSPEC) = #(# POSTYPE) = np spec.NPSPEC ! PREDET " = #(" NUM) = (" QUANT NUM)(" GENDER) = (" QUANT GENDER).NPDET ! [DET " = #(" DKONTR) = � ][NUM " = # ]NPMOD " = #(" RELPRO) = �.



230NPMOD ! [QP (" QUANT) = #(" SPEC) = (# SPEC)(" GENDER) = (# GENDER)(" NUM) = (# NUM) ][AP # 2 (" MOD)(# ATYPE) = attr(# POS) = pre(# POSTEXP) = �(# EXP) =c +(" PRED) = (# SUBJ PRED)(" NUM) = (# SUBJ NUM)(" GENDER) = (# SUBJ GENDER)f/ f/ (" SPEC) = def/ (" SPEC) = poss /g(# SUBJ SPEC) = def/ (# SUBJ SPEC) = nil /g]A* # 2 (" MOD)(# ATYPE) = attr(# POS) = pre(# EXP) = �(" PRED) = (# SUBJ PRED)(" GENDER) = (# SUBJ GENDER)(" NUM) = (# SUBJ NUM)NMOD " = #A* # 2 (" MOD)(# ATYPE) = attr(# POS) = post(# EXP) = �(" PRED) = (# SUBJ PRED)(" GENDER) = (# SUBJ GENDER)(" NUM) = (# SUBJ NUM)[AP1 # 2 (" MOD)(# ATYPE) = attr(# EXP) =c +(" PRED) = (# SUBJ PRED)(" GENDER) = (# SUBJ GENDER)(" NUM) = (# SUBJ NUM)f/ f/ (" SPEC) = def/ (" SPEC) = poss /g(# SUBJ SPEC) =c def/ (# SUBJ SPEC) = nil /g ][AP (" XADJ) = #(" PRED) = (# SUBJ PRED)(" PERS) = (# SUBJ PERS)(" NUM) = (# SUBJ NUM)(# INF PART) =c +(# INF PERF) =c +f/ (# INTRANS) = �/ (# INTRANS) = +!(# ADJ) /g ]



231[IP (" XADJ) = #(" PRED) = (# SUBJ PRED)(" PERS) = (# SUBJ PERS)" NUM) = (# SUBJ NUM)(# INF PART) = +(# INF PERF) = �f/ (# INTRANS) = �/ (# INTRANS) = +!(# ADJ) /g ]NPKOMPL " = # .QP ! QUANT " = # .NPKOMPL ! PP* f/ (" (# PCASE)) = #/ (" ADJ (# ROLLE)) = # /g[S1 f/ (" COMP) = #/ (" REL) = #(" NUM) = (# TOPIC NUM)(" GENDER) = (# TOPIC GENDER) /g][IP1 (" COMP) = #(# SUBJ PRED) = "pro"(# SUBJ U) = +(# INF PART) = �!(# COMPL) ].NMOD ! N* # 2 (" APP)(# INCISE) = �(" KLASSE) = name(# KLASSE) = nameNK " = #[N0 # 2 (" APP)(# INCISE) = �(" KLASSE) 6= name(# KLASSE) = name ].N0 ! N* # 2 (" APP)(# INCISE) = �(# KLASSE) = nameN " = # .NK ! N " = #[A (" NADJ) = #(" NUM) = (# SUBJ NUM)(" GENDER) = (# SUBJ GENDER)(" PRED) = (# SUBJ PRED)(# RELAT) =c +(# POS) = post][PP (" NADJ) = #f/ (" VERBVAL) = +(# ROLLE) = obl theme/ (" VERBVAL) = �(# ROLLE) = obl compos /g ]



232AP1 ! [ DET (" SUBJ) = #(# SPEC) = def ]AP " = # .AP ! [ GRAD " = #(" EXP) = + ]A1 " = # .GRAD ! ADV (" ASPEC) = #(# POSTYPE) = adj spec(# ROLLE) = degr�e.GRAD ! KPART (" ASPEC) = #f/ (" SUBJ SPEC) =c def(# DEGREE) = sup/ (" SUBJ SPEC) 6= def(# DEGREE) = komp /g.A1 ! A " = #(" POSTEXP) = �.A1 ! A " = #PP (" (# PCASE) ) = #(" POSTEXP) = +(" EXP) = +.A1 ! A " = #IP1 f/ (" COMP) = #/ (" VCOMP) = # /g(# INF PART) = �!(# COMPL)(" POSTEXP) = +(" EXP) = +.A1 ! A " = #S1 f/ (" COMP) = #/ (" (" PCASE) OBJ COMP) = #(" (" PCASE) OBJ PRED) = "proh(" COMP)i"(" (" PCASE) OBJ U) = + /g(# INF) = �(" POSTEXP) = +(" EXP) = +.
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