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1 VorwortDie hier beshriebenen Tagsets entstanden im Rahmen des Tagging-Projektsim Institut Arbeitsbereih Linguistik der Universit�at M�unster. Sie werdensynhron beshrieben, ihre Geshihte sollte jedoh niht vergessen werden.Mittlerweile sind sie sieben Jahre sowohl im Gebrauh als auh im Ver�ande-rungsprozess und wurden an Texten mit insgesamt 500.000 Token und 63.411Types intellektuell evaluiert.In den letzten Jahren wurden sowohl die Beshreibung des Tagsets, alsauh das M�unsteraner annotierte deutshe Korpus mehrmals revidiert. Beiproblematishen Konstruktionen zeigte es sih n�amlih, dass von den Bear-beiterinnen �uber das Korpus verteilt untershiedlihe Entsheidungen, die al-lerdings jeweils ihre Berehtigung haben, getro�en worden waren. W�ahrenddiese im Korpus bestehenden inkonsistenten Annotierungen vereinheitlihtwurden, mussten die Entsheidungskriterien bei der Auswahl des/der jewei-ligen Tags weiter verfeinert und spezi�ziert werden. Neu eingef�uhrt, und indas gesamte Korpus eingef�ugt, wurden Meta-Tags f�ur fremdsprahlihe Aus-dr�uke, sowie zwei regul�are Tag (Pea und U). Nebenbei wurden 4429 derbereits bestehenden Lexikoneintr�age um �uber 5800 neue Tags erg�anzt. Wei-tere 16715 noh niht im Lexikon vorhandene Vollformen wurden mit ihrenTags aus dem Korpus extrahiert. Erstmals ersheint in dieser revidiertenBeshreibung auh eine umfassende Liste mit Mehrwortlexemen, die ih f�urbesonders aufshlussreih halte.Auf der Grundlage der Korrekturen und der Erfahrungen mit dem fastshon unfassbar umfassendem Sprahmaterial geht die Beshreibung desM�unsteraner Tagsets immer mehr von einem Benutzungshandbuh �uber zueiner Grammatik wie sie niht im (Lehr-)Buhe steht.Ein neuer Shwerpunkt dieser Beshreibung liegt gerade auf den Pro-blemf�allen. Damit wird bewusst das Risiko eingegangen, in einzelnen Punk-ten anfehtbar zu sein. Denn es ist an der Zeit, Zweifel und Zweifelsf�alleeinzur�aumen und darzulegen, um die Klassi�kationskriterien der Wortarten-klassi�kation an realen Beispielen �uberpr�ufbar zu mahen. Allzu typisheTextbeispiele gehen h�au�g sowohl an den sprahlihen Realit�aten, als auhan den Spezi�ka der Tag-De�nitionen vorbei.Ih danke ganz besonders Herrn Professor Wolf Paprott�e, der das Projektinitiierte und betreute, auh indem er die vorliegende Beshreibung kriti-sierte und korrigierte, und meiner ehemaligen Kollegin Ulrike Ulrih, die die1



Hauptarbeit bei der intellektuellen Korrektur des Korpus leistete und an derEntwiklung des Tagsets starken Anteil hatte. Ein herzlihes Dankesh�ongeht auh an J�urgen Kinsher und Holger Trebbe, die die mathematishenund programmtehnishen Voraussetzungen f�ur unsere Arbeit shufen, demDatenbankadministrator Lothar Lemnitzer, der immer sh�one (Gegen-)Bei-spiele parat hatte, und den wissenshaftlihen Hilfskr�aften Oliver Pohrt, SilkeShimpf, Susanne Stank, Thomas Behrning und Yvonne Puruker.Petra Steiner2 Einleitung2.1 Ziele bei der Erstellung der TagsetsDas Ziel der hier vorliegenden Arbeit besteht niht blo� darin, empirishwie theoretish begr�undete Tagsets f�ur die deutshe Sprahe vorzushlagen.Ih habe vielmehr den Anspruh, die Verwendung klar zu de�nieren undtransparent zu mahen, wann und wieso ein bestimmter Tag annotiert wird.Shlie�lih nutzt eine Klassi�kation nihts ohne die Kriterien, nah denen dieElemente (hier Textzeihen-Token) einer Klasse (hier einem Tag) zugeord-net werden k�onnen. Es ist theoretish denkbar, ein und dasselbe Korpus mitein und demselben Tagset v�ollig untershiedlih zu annotieren, sofern unter-shiedlihe De�nitionen (zum Beispiel "Was ist ein Eigenname?") zugrun-degelegt w�urden. Erst eindeutige Rihtlinien mahen Ergebnisse im BereihTagging bewertbar und vergleihbar. So wird beim Blik in die Guidelines f�urdas Tagging deutsher Textkorpora (Shiller u. Teufel 1995) shnell deutlih,dass zwei deutshe Tagsets auh dann niht gleih sein m�ussen, wenn sie ein-ander sheinbar entsprehende Tags besitzen (Zum Beispiel wird dort 'New'in 'New York' als Eigenname und niht als Adjektiv annotiert (vgl. Shilleru. Teufel 1995: 4,11,56).Die Transparenz der Zuweisungskriterien, die innerhalb der Dokumenta-tion der Gew�ahrleistung von Intersubjektivit�at dient, entstand auh aus derNotwendigkeit, f�ur die Bearbeiterinnen bei der intellektuellen Annotationund Evaluation der automatish getaggten Korpora klare Entsheidungskri-terien vorzulegen. Durh normative De�nitionen konnte eine Konsistenz auhbei Zweifelsf�allen, die bei Einteilungen mit diskreten Klassen zwangsl�au�gauftreten, erreiht werden. 2



Wihtig ist die einheitlihe, intersubjektive Markierung aller Wortformenim Text. Um diese siherzustellen, wurden zun�ahst folgende Regelungengetro�en:� Alle Zweifelsf�alle, d.h. Token, zu deren Annotation dieser Leitfadenniht eindeutig Auskunft gab oder die f�ur die Bearbeiterinnen nihteindeutig waren, wurden markiert.� Diese Zweifelsf�alle wurden regelm�a�ig gemeinsam mit den Mitarbeite-rinnen des Instituts besprohen und Entsheidungen f�ur die Annotati-onspraxis getro�en. Dies m�undete unmittelbar in die Modi�kation desTagsets ein.Neben der Vergleihbarkeit und der praktishen Anwendbarkeit der Tag-sets und ihrer De�nitionen durften jedoh die anderen Anforderungen nihtau�er Aht gelassen werden:� Einerseits muss das Tagset f�ur den im Korpus manifestierten Sprah-gebrauh mit Blik auf grammatish-sprahtheoretishe Modelle kon-struiert werden, d.h. an herk�ommlihen linguistishen Wortartenklas-si�kationen orientiert sein, damit sih das annotierte Korpus zur Be-antwortung linguistisher Fragestellungen heranziehen l�asst. Ih zog diefolgenden Werke zu Rate: Helbig u. Busha (1987/1996/2001), Duden(1984), Duden (1995), Duden (1996), Bergenholtz u. Shaeder (1977),Shr�oder (1986), Busha (1989), Helbig (1988), Wahrig (1986), Duden(1989), Grundz�uge (1980). Au�erdem entshieden wir uns daf�ur, zweiuntershiedlih gro�e Tagsets zu entwikeln, wobei beim gr�o�eren Tag-set das Gewiht auf linguistisher Information, beim kleineren dagegenmehr auf guten Ergebnissen bei der automatishen Annotation liegt.Intellektuell annotiert wird mit dem gro�en Tagset, welhes auf daskleine Tagset abbildbar ist. Grunds�atzlih vertrete ih einen distribu-tionalistishen Ansatz, wie er von Bergenholtz und Shaeder (1977)dargestellt wird. In einzelnen Bereihen erwies es sih als allerdings alsunvermeidbar, von diesem Ansatz abzuweihen, zum Beispiel bei derDe�nition von Eigennamen und der Untersheidung zwishen Adver-bien und Verbpartikeln oder auh bei kleineren Lexemklassen wie derder nahgestellten attributiven Adjektive.� Andererseits wurde das intellektuelle Taggen in Hinblik auf die Sh�at-zung der Parameter f�ur das automatishe, probabilistishe Tagging3



durhgef�uhrt (vgl. Kinsher 1995, Trebbe 1995, Steiner 1995). Das Tag-set muss also u.a. so konstruiert sein, dass Token, die hinsihtlih ihresdistributionellen Verhaltens, etwa im Bereih einer Markovkette als mi-nimalen Kotext, gleih oder �ahnlih sind, einer Tagklasse zugeordnetwerden.2.2 De�nitionen und grundlegende Prinzipien2.2.1 TokenAls kleinste, niht teilbare Einheit des zu taggenden Korpus betrahten wirdas (Textzeihen-)Token. Ein Token ist de�niert als eine im Korpus realisier-te Kette aus Zeihen des Alphabets, die von Grenzzeihen (Leerzeihen oderanderen Token) umgeben ist. Interpunktionszeihen gelten als Token. Un-ter 'Lexem' wird dagegen eine Einheit des Lexikons verstanden, die ein odermehrere Wortformentypes umfassen kann. Die textuelle Realisation dieserWortformentypes geshieht in Token. Niht jedes Token, das kein Interpunk-tionszeihen ist, l�asst sih genau einem Lexem zuordnen (s. 3.1, Seite 13f.:diskontinuierlihe Morpheme, Ellipsen, Mehrwortlexeme), aber jedes Tokenerh�alt einen Tag.2.2.2 TagEin Tag ist eine am Textzeihen-Token in seinem Kotext angegebene Informa-tion, die die zugeh�orige Wortform nah grammatishen Kriterien beshreibtund die Grundlage f�ur die syntaktishe Analyse von Satzteilen und ganzenS�atzen darstellt. Wir de�nieren die Menge der g�ultigen Tags extensional aufder Grundlage von Tag-Tabellen (vgl. Tabellen 3 und 4). Das kleine Tagsetumfasst 53, das gro�e Tagset 138 Tags, von denen in der Tabelle 4 nur die-jenigen Klassen aufgef�uhrt sind, die sih hinsihtlih ihrer Granularit�at vondenen des kleinen Tagsets untersheiden. Die Tabellen dienten anfangs auhals Arbeitsgrundlage beim intellektuellen Taggen, bis die Bearbeiterinnen dieK�urzel ohne Probleme memorieren konnten.Die Tagsets sind zun�ahst einmal in dreizehn Hauptklassen unterteilt(vgl. Tabelle 1).Die K�urzel der Unterklassen sind durh Anh�angen weiterer Buhstabenkonstruiert, wobei dies systematish geshieht. Zum Beispiel beginnen alleTags f�ur �nite Vollverben mit der Buhstabenkombination 'Vfv', die Tags4



f�ur �nite Auxiliarverben mit 'Vfa'. Die Systematik ist beim Betrahten derTag-Tabellen intuitiv ersihtlih. Sie wird jeweils in den Abshnitten zu deneinzelnen Hauptklassen (Abshnitt 4, Seite 21, und folgende) erl�autert. Dortwerden auh ausf�uhrlihe Beispiele zu den einzelnen Tags angef�uhrt. Au�er-dem gibt es vier weitere (Meta-)Tags, die in Tabelle 2 dargestellt und in denAbshnitten 3.1.3, Seite 14, 3.2, Seite 17, 3.3, Seite 18 und 3.3.1, Seite 20,erl�autert werden.Verben (V) Pronomina (R)Nomina (N) Partikeln (Q)Pr�apositionen (P) Artikel (D)Adverbien (B) Interpunktionszeihen (F)Adjektive (A) Symbole (Sym)Konjunktionen (C) Formeln und Gleihungen (Eq)unbekannte Fremdw�orter und andere niht identi�zierbare Token (U)Tabelle 1: Die Hauptklassen und ihre TagsSymbol De�nition BeispielAbk Abk�urzungen et. Abk.Fw fremdsprahlihe Ausdr�uke air-onditionoF* orthogra�she Fehler FrietaubesF* syntaktishe Fehler Derartige wehselseitigen VerehtungenTabelle 2: MetatagsSymbol De�nition BeispielVfv �nites Vollverb, niht Imperativ liebtVfv �nites Vollverb, Imperativ liebeVfm �nites Modalverb darfVfa �nites Auxiliarverb, niht Imperativ binVfa �nites Auxiliarverb, Imperativ seiVia Partizip Perfekt geliebtVii In�nitiv liebenVib In�nitiv mit inkorporiertem 'zu' anzubetenNg Appellativum Buh5



Symbol De�nition BeispielNe Eigenname GogolPov Pr�aposition ohne Artikel, vorgestellt an, wegen, bisPon Postposition entlang, wegenPoa Cirumposition Teil I auf (... hin), von ... (her)Poz Cirumposition Teil II (auf ...) hin, (von) ... herPev Pr�aposition mit enklitishem Artikel, vorgestellt ins, vomPea Cirumposition Teil I, mit enklitishem Artikel vom (... aus)Bg Adverb heute, (f�ahrt) shnellBp Pronominaladverb daranBi Interrogativadverb wohinAa Adjektiv, attributiv sh�oner (Mann)Ap Adjektiv, pr�adikativ (ist) sh�onCs subordinierende Konjunktion falls, wie, bisCi subordinierende Konjunktion mit In�nitiv um (zu)Ck koordinierende Konjunktion und, bis, dohCv Vergleihskonjunktion als, wieCa Konjunktion Teil I entweder (oder), je (desto)Cz Konjunktion Teil II (entweder) oderRp Personalpronomen wir, erRqp Interrogativpronomen pronominal wer, wenRqa Interrogativpronomen attributiv wieviele (Fragen), welhesRr Relativpronomen welher, denenRba Possessivpronomen attributiv unser (Haus), ihrenRbp Possessivpronomen pr�adikativ (das ist) meins, unserRdp Demonstrativpronomen pronominal diese (war Professorin), derRda Demonstrativpronomen attributiv dieser (Mann), solherRip Inde�nitpronomen pronominal niemand, einemRia Inde�nitpronomen attributiv kein (Mensh), manheRs Reexivpronomen sihRe Reziprokpronomen einander, sihQi In�nitivpartikel zuQs Superlativpartikel aufs (k�ostlihste), am (liebsten)Qv Verbpartikel (er betet) anQ Gespr�ahspartikel oder Interjektion aha, nein
6



Symbol De�nition BeispielDb bestimmter Artikel die, denDu unbestimmter Artikel eine, einenFe Satzendezeihen .!:?Fa Anf�uhrungszeihen/Klammer auf �([fFz Anf�uhrungszeihen/Klammer zu �)g℄Fb Bindestrih, Unterstrih, Shr�agstrih | /Fi Interpunktion innerhalb des Satzes ;,Sym Symbole, Zahlen, ideographishe Zeihen xEq Formeln und Gleihungen 5.1 = 7xU Unbekannt PhanTabelle 3: Das kleine M�unsteraner TagsetSymbol De�nition BeispielVfvai1s �nites Vollverb, Pr�asens Indikativ, 1. Ps. Sg. liebeVfvai2s �nites Vollverb, Pr�asens Indikativ, 2. Ps. Sg. liebstVfvai3s �nites Vollverb, Pr�asens Indikativ, 3. Ps. Sg. liebtVfvai1p �nites Vollverb, Pr�asens Indikativ, 1. Ps. Pl. liebenVfvai2p �nites Vollverb, Pr�asens Indikativ, 2. Ps. Pl. liebtVfvai3p �nites Vollverb, Pr�asens Indikativ, 3. Ps. Pl. liebenVfvak1s �nites Vollverb, Pr�asens Konjunktiv, 1. Ps. Sg liebeVfvak2s �nites Vollverb, Pr�asens Konjunktiv, 2. Ps. Sg liebestVfvak3s �nites Vollverb, Pr�asens Konjunktiv, 3. Ps. Sg liebeVfvak1p �nites Vollverb, Pr�asens Konjunktiv, 1. Ps. Pl liebenVfvak2p �nites Vollverb, Pr�asens Konjunktiv, 2. Ps. Pl liebetVfvak3p �nites Vollverb, Pr�asens Konjunktiv, 3. Ps. Pl liebenVfva2s �nites Vollverb, Imperativ, 2. Ps. Sg. liebeVfva2p �nites Vollverb, Imperativ, 2. Ps. Pl. liebtVfvbi1s �nites Vollverb, Pr�ateritum Indikativ, 1. Ps. Sg. liebteVfvbi2s �nites Vollverb, Pr�ateritum Indikativ, 2. Ps. Sg. liebtestVfvbi3s �nites Vollverb, Pr�ateritum Indikativ,3. Ps. Sg. liebteVfvbi1p �nites Vollverb, Pr�ateritum Indikativ, 1. Ps. Pl. liebtenVfvbi2p �nites Vollverb, Pr�ateritum Indikativ, 2. Ps. Pl. liebtetVfvbi3p �nites Vollverb, Pr�ateritum Indikativ, 3. Ps. Pl. liebten7



Symbol De�nition BeispielVfvbk1s �nites Vollverb, Pr�ateritum Konjunktiv, 1. Ps.Sg. n�ahmeVfvbk2s �nites Vollverb, Pr�ateritum Konjunktiv, 2. Ps. Sg. n�ahmestVfvbk3s �nites Vollverb, Pr�ateritum Konjunktiv, 3. Ps. Sg. n�ahmeVfvbk1p �nites Vollverb, Pr�ateritum Konjunktiv, 1. Ps. Pl. n�ahmenVfvbk2p �nites Vollverb, Pr�ateritum Konjunktiv, 2. Ps. Pl. n�ahmtVfvbk3p �nites Vollverb, Pr�ateritum Konjunktiv, 3. Ps. Pl. n�ahmenVfmai1s �nites Modalverb, Pr�asens Indikativ, 1. Ps. Sg. darfVfmai2s �nites Modalverb, Pr�asens Indikativ, 2. Ps. Sg. darfstVfmai3s �nites Modalverb, Pr�asens Indikativ, 3. Ps. Sg. darfVfmai1p �nites Modalverb, Pr�asens Indikativ, 1. Ps. Pl. d�urfenVfmai2p �nites Modalverb, Pr�asens Indikativ, 2. Ps. Pl. d�urftVfmai3p �nites Modalverb, Pr�asens Indikativ, 3. Ps. Pl. d�urfenVfmak1s �nites Modalverb, Pr�asens Konjunktiv, 1. Ps. Sg. d�urfeVfmak2s �nites Modalverb, Pr�asens Konjunktiv, 2. Ps. Sg. d�urfestVfmak3s �nites Modalverb, Pr�asens Konjunktiv, 3. Ps. Sg. d�urfeVfmak1p �nites Modalverb, Pr�asens Konjunktiv, 1. Ps. Pl. d�urfenVfmak2p �nites Modalverb, Pr�asens Konjunktiv, 2. Ps. Pl. d�urfetVfmak3p �nites Modalverb, Pr�asens Konjunktiv, 3. Ps. Pl. d�urfenVfmbi1s �nites Modalverb, Pr�ateritum Indikativ, 1. Ps. Sg. durfteVfmbi2s �nites Modalverb, Pr�ateritum Indikativ, 2. Ps. Sg. durftestVfmbi3s �nites Modalverb, Pr�ateritum Indikativ, 3. Ps. Sg. durfteVfmbi1p �nites Modalverb, Pr�ateritum Indikativ, 1. Ps. Pl. durftenVfmbi2p �nites Modalverb, Pr�ateritum Indikativ, 2. Ps. Pl. durftetVfmbi3p �nites Modalverb, Pr�ateritum Indikativ, 3. Ps. Pl. durftenVfmbk1s �nites Modalverb, Pr�ateritum Konjunktiv, 1. Ps.Sg. d�urfteVfmbk2s �nites Modalverb, Pr�ateritum Konjunktiv, 2. Ps.Sg. d�urftestVfmbk3s �nites Modalverb, Pr�ateritum Konjunktiv, 3. Ps.Sg. d�urfteVfmbk1p �nites Modalverb, Pr�ateritum Konjunktiv, 1. Ps.Pl. d�urftenVfmbk2p �nites Modalverb, Pr�ateritum Konjunktiv, 2. Ps.Pl. d�urftetVfmbk3p �nites Modalverb, Pr�ateritum Konjunktiv, 3. Ps.Pl. d�urftenVfaai1s �nites Auxiliarverb, Pr�asens Indikativ, 1. Ps. Sg. habeVfaai2s �nites Auxiliarverb, Pr�asens Indikativ, 2. Ps. Sg. hastVfaai3s �nites Auxiliarverb, Pr�asens Indikativ, 3. Ps. Sg. hatVfaai1p �nites Auxiliarverb, Pr�asens Indikativ, 1. Ps. Pl. haben
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Symbol De�nition BeispielVfaai2p �nites Auxiliarverb, Pr�asens Indikativ, 2. Ps. Pl. habtVfaai3p �nites Auxiliarverb, Pr�asens Indikativ, 3. Ps. Pl. habenVfaak1s �nites Auxiliarverb, Pr�asens Konjunktiv,1. Ps. Sg. habeVfaak2s �nites Auxiliarverb, Pr�asens Konjunktiv, 2. Ps. Sg. habestVfaak3s �nites Auxiliarverb, Pr�asens Konjunktiv, 3. Ps. Sg. habeVfaak1p �nites Auxiliarverb, Pr�asens Konjunktiv, 1. Ps. Pl. habenVfaak2p �nites Auxiliarverb, Pr�asens Konjunktiv, 2. Ps. Pl. habetVfaak3p �nites Auxiliarverb, Pr�asens Konjunktiv, 3. Ps. Sg. habenVfaa2s �nites Auxiliarverb, Imperativ, 2. Ps. Sg. habe1Vfaa2p �nites Auxiliarverb, Imperativ, 2. Ps. Pl. habtVfabi1s �nites Auxiliarverb, Pr�ateritum Indikativ, 1. Ps. Sg. hatteVfabi2s �nites Auxiliarverb, Pr�ateritum Indikativ, 2. Ps. Sg. hattestVfabi3s �nites Auxiliarverb, Pr�ateritum Indikativ, 3. Ps. Sg. hatteVfabi1p �nites Auxiliarverb, Pr�ateritum Indikativ, 1. Ps. Pl. hattenVfabi2p �nites Auxiliarverb, Pr�ateritum Indikativ, 2. Ps. Pl. hattetVfabi3p �nites Auxiliarverb, Pr�ateritum Indikativ, 3. Ps. Pl. hattenVfabk1s �nites Auxiliarverb, Pr�ateritum Konjunktiv, 1. Ps. Sg. h�atteVfabk2s �nites Auxiliarverb, Pr�ateritum Konjunktiv, 2. Ps. Sg. h�attestVfabk3s �nites Auxiliarverb, Pr�ateritum Konjunktiv, 3. Ps. Sg. h�atteVfabk1p �nites Auxiliarverb, Pr�ateritum Konjunktiv, 1. Ps. Pl. h�attenVfabk2p �nites Auxiliarverb, Pr�ateritum Konjunktiv,2. Ps. Pl. h�attetVfabk3p �nites Auxiliarverb, Pr�ateritum Konjunktiv, 3. Ps. Pl. h�attenVia Partizip Perfekt geliebtVii In�nitiv liebenVib In�nitiv mit inkorporiertem 'zu' anzubetenNgns Appellativum, Nom. Sg. Buh2Nggs Appellativum, Gen. Sg. Buhs, BuhesNgds Appellativum, Dat. Sg. Buh, BuheNgas Appellativum, Akk. Sg. BuhNgnp Appellativum, Nom. Pl. B�uherNggp Appellativum, Gen. Pl. B�uherNgdp Appellativum, Dat. Pl. B�uhernNgap Appellativum, Akk. Pl. B�uherNens Eigenname, Nom. Sg. Gogol3
9



Symbol De�nition BeispielNegs Eigenname, Gen. Sg. GogolsNeds Eigenname, Dat. Sg. GogolNeas Eigenname, Akk. Sg. GogolNenp Eigenname, Nom. Pl. MeiersNegp Eigenname, Gen. Pl. MeiersNedp Eigenname, Dat. Pl. MeiersNeap Eigenname, Akk. Pl. MeiersPov Pr�aposition ohne Artikel, vorgestellt an, wegen, bisPon Postposition entlang, wegenPoa Cirumposition Teil I auf (... hin), von ... (her)Poz Cirumposition Teil II (auf ...) hin, (von) ... herPev Pr�aposition mit enklitishem Artikel, vorgestellt ins, vomPea Cirumposition Teil I, mit enklitishem Artikel vom (... aus)Bg Adverb heute, (f�ahrt) shnellBp Pronominaladverb daranBi Interrogativadverb wohinAa Adjektiv, attributiv sh�oner (Mann)Ap Adjektiv, pr�adikativ (ist) sh�onCs subordinierende Konjunktion falls, wie, bisCi subordinierende Konjunktion mit In�nitiv um (zu)Ck koordinierende Konjunktion und, bis, dohCv Vergleihskonjunktion als, wieCa Konjunktion Teil I entweder (oder), (je) destoCz Konjunktion Teil II (entweder) oderRp Personalpronomen wir, erRqp Interrogativpronomen pronominal wer, wenRqa Interrogativpronomen attributiv wieviele (Fragen), welhesRr Relativpronomen welher, denenRba Possessivpronomen attributiv unser (Haus), ihrenRbp Possessivpronomen pr�adikativ (das ist) meins, unserRdp Demonstrativpronomen pronominal diese (war Professorin), derRda Demonstrativpronomen attributiv dieser (Mann), solherRip Inde�nitpronomen pronominal niemand, einemRia Inde�nitpronomen attributiv kein (Mensh), manhe
10



Symbol De�nition BeispielRs Reexivpronomen sihRe Reziprokpronomen einander, sihQi In�nitivpartikel zuQs Superlativpartikel aufs (k�ostlihste), am (liebsten)Qv Verbpartikel (er betet) anQ Gespr�ahspartikel oder Interjektion aha, neinDb bestimmter Artikel die, denDu unbestimmter Artikel eine, einenFe Satzendezeihen .!:?Fa Anf�uhrungszeihen/Klammer auf �([fFz Anf�uhrungszeihen/Klammer zu �)g℄Fb Bindestrih, Unterstrih, Shr�agstrih | /Fi Interpunktion innerhalb des Satzes ;,Sym Symbole, Zahlen, ideographishe Zeihen xEq Formeln und Gleihungen 5.1 = 7xU Unbekannt PhanTabelle 4: Das gro�e M�unsteraner Tagset2.2.3 Gliederung der BeshreibungDie Abshnitte zu jeder Wortart enthalten:1. Die Beshreibung der jeweiligen Wortklasse und ihrer Unterklassen2. Die Abbildung des gro�en auf das kleine Tagset (bei Nomen und Ver-ben)3. Mehrere Beispiele4. Abgrenzungen, Probleme, Besonderheiten1Die Tags Vfaa2s und Vfaa2p treten im M�unsteraner Korpus niht auf, werden jedohder Vollst�andigkeit halber im Tagset beibehalten.2F�ur unbestimmbaren Kasus oder Numerus wird die entsprehende Angabe durh 0ersetzt (vgl. 5.4.1, Seite 33). Im M�unsteraner Korpus treten auf: Ng0s, Ng0p, Nga0 undNg0n.3F�ur unbestimmbaren Kasus oder Numerus wird die entsprehende Angabe durh 0ersetzt (vgl. 5.4.1, Seite 33). Im M�unsteraner Korpus treten auf: Ne0s und Ne0p.11



2.2.4 Notation der BeispieleW�ahrend imKorpus jede Token-Tag-Kombination in einer Zeile steht (vgl. Ab-bildung 1 und Abbildung 2), verwenden wir hier eine Notation, bei der dieBeispiele shneller gelesen werden k�onnen. Das Beispiel in Abbildung 1 wirdalso ohne die Trennsymbole # und % und ohne die zur Auswahl stehendenTags, die zwishen dem zweiten und dritten # stehen, dargestellt. Gegen�uberdem Beispiel in Abbildung 2 fallen die Tabulatorzeihen, die zur Auswahl ste-henden Tags und alle weiteren Angaben (wie se f�ur Satzende) weg.#Shon#Bg#Bg#drei#Aa%Ap%Bg%Ngap%Ngdp%Nggp%Ngnp#Aa#Kilometer#Ngap%Ngas%Ngds%Nggp%Ngnp%Ngns#Ngap#vor#Bg%Pov%Qv#Pov#dem#Db%Rda%Rdp%Rr#Db#Ziel#Ngas%Ngds%Ngns#Ngds#roh#Vfvbi1s%Vfvbi3s#Vfvbi3s#es#Rp#Rp#verf�uhrerish#Aa%Ap%Bg#Bg#nah#Bg%Pon%Pov%Qv#Pov#�Ol#Ngas%Ngds%Ngns#Ngds#,#Fi#Fi#Benzin#Ngas%Ngds%Ngns#Ngds#und#Ck#Ck#Staub#Ngas%Ngds%Ngns#Ngds#.#Fe#FeAbbildung 1: Korpusausshnitt im Arbeits-Annotationsformat. Der Textstammt aus: Verduftet. Zeit Nr.26, 1992.Wir shreiben die Token-Tag-Kombinationen unter Verwendung des gro�enTagsets ferner im Flie�text in der Form TOKEN/TAG TOKEN/TAG TO-KEN/TAG et.:(1) Shon/Bg drei/Aa Kilometer/Ngap vor/Pov dem/Db Ziel/Ngdsroh/Vfvbi3s es/Rp verf�uhrerish/Bg nah/Pov �Ol/Ngds ,/Fi Ben-zin/Ngds und/Ck Staub/Ngds ./Fe12



Shon Bg Bgdrei Aa%Ap%Bg%Ng0s%Ngap%Ngdp%Nggp%Ngnp%Rip AaKilometer Ng0p%Ngap%Ngas%Ngdp%Ngds%Nggp%Ngnp%Ngns Ngapvor Bg%Poa%Pov%Qv Povdem Db%Rda%Rdp%Rr DbZiel Ngas%Ngds%Ngns Ngdsroh Vfvbi1s%Vfvbi3s Vfvbi3ses Rp Rpverf�uhrerish Aa%Ap%Bg Bgnah Bg%Pon%Pov%Qv Pov�Ol Ng0s%Ngas%Ngds%Ngns Ngds, Fa%Fe%Fi FiBenzin Ng0s%Ngas%Ngds%Ngns Ngdsund Ck CkStaub Ngas%Ngds%Ngns Ngds. se Fe%Fi FeAbbildung 2: Korpusausshnitt im M�unster format (MF). Der Text stammtaus: Verduftet. Zeit Nr.26, 1992.
3 Besonderheiten3.1 Inkongruenz von Lexem und Token3.1.1 Verfahren bei unfesten ZusammensetzungenEs gibt Wortformentypes, die im Text als zwei oder mehr Token realisiertwerden.Beispiele:(2) Doh dann l�adt/Vfvai3s er zum Rundgang ein/Qv. (Aus: Igitt,das ist doh Pipi. Ein Rundgang durh die Zoos im Ruhrgebiet.Zeit Nr.46, 1991). 13



(3) Das K�ampfen lernen um/Poa des K�ampfens willen/Poz. (Aus:�Uber den Infantilismus in Bertolt Brehts Brot- und Suppen-Theater. Staatsdihter im Kinderland. Zeit Nr.4, 1992).Die hervorgehobenen Token k�onnten als Teile einer Wortform angesehenwerden, werden aber jeweils durh einen eigenen Tag gekennzeihnet.3.1.2 EllipsenEinen anderen Sonderfall stellen Ellipsen dar. Die elliptishe Form wird be-handelt, als ob sie vollst�andig w�are.(4) Hollmann hat Riedel damals ersatzweise einer etwa ein-/Aa biszweist�undigen/Aa Pr�ufung im Sinne eines Gespr�ahs unterzogen.(Aus: Sportdossier. Zeit Nr.9, 1992).ein- erh�alt den Tag, den es erhalten w�urde, wenn es vollst�andig w�are: Dievollst�andige Form hei�t einst�undigen. ein- wird in diesem Fall also als Teileines attributiven Adjektivs betrahtet und entsprehend annotiert.3.1.3 ElisionenEs gibt Token, die mehr als ein Lexem repr�asentieren, aber niht ohne einegro�e Fehlerquote segmentiert werden k�onnen. Solhe Token werden mit denTags der Token, aus denen sie bestehen, annotiert. Hierzu wird als Relatordas Paragraphenzeihen x verwendet. Vor dem Paragraphenzeihen steht derGesamttag, danah folgen die Teiltags. In einer Anwendung, wie etwa derautomatishen Wortartenannotation, k�onnen je nah Bedarf der Gesamttagoder die Teiltags verwendet werden.Das Paragraphenzeihen steht also f�ur die Relation 'besteht aus'. EinenAnwendungsbereih stellen Elisionen dar:(5) I hab mirs/RpxRp,Rp ja gleih gedaht, weil, wenn er h�a�lihgewesen w�are, w�ars/Vfabk3sxVfabk3s,Rp wieder was anderesgewesen. (Aus: H�arter als das Leben. Eine Reise �uber die D�orfer,bis an den Rand der Heimatliteratur. Zeit Nr.13, 1990).K�onnen die einzelnen Token jedoh segmentiert werden, wird folgender-ma�en annotiert:
14



(6) Wihtiger ist/Vfvai3s 's/Rp, sih ins Gesiht zu sehen (Aus:F�unf neue L�ander sind zur Bundesrepublik gesto�en. Zeit Nr.48,1990).43.1.4 Titel und Namen, MehrwortlexemeFerner gibt es auh sprahlihe Einheiten, die aus mehreren Token beste-hen und denen zwar jeweils ein eigener Tag zugewiesen werden kann, dieaber dennoh unter Zuweisung eines Gesamt-Tags zusammengefasst werden.Diese Einheiten sind zusammenh�angende Folgen von Token, die aus distri-butioneller Siht die Funktion eines Lexems erf�ullen. In diesem Fall werdendie Token niht nur einzeln annotiert, sondern jedes Token wird zus�atzlihmit dem Zeihen $ und dem �ubergeordneten Tag annotiert. Das Dollarzei-hen bezeihnet die Ist-Teil-von-Relation. Um zu kennzeihnen, dass einesolhe Struktur beendet ist, wird der strukturelle Zusammenhang f�ur denletzten Teil gesondert durh ^ repr�asentiert.(8) Janusz Tyner ist au�enpolitisher Redakteur der Warshau-er/Aa$Negs Wohenzeitung/Nggs^Negs (Aus: Aus f�ur die al-ten Helden. In Polen werden alle Symbole des Kommunismus be-seitigt. Zeit Nr.46, 1990).(9) Vom/Pev$Nens Winde/Ngds$Nens verweht/Bg^Nens warnoh ein Buh, in dem man wohnen konnte. (Aus: Das Sarlett-Monster. Im Land der lebenden Toten. Zeit Nr.41, 1991).Die Ist-Teil-von-Relation �ndet in erster Linie Verwendung bei Eigenna-men, Buh- und Filmtiteln. Es k�onnen hier auh ein Satz oder mehrere S�atzeeinen �ubergeordneten Tag erhalten.(10) W�ahrend des gesamten St�uks shweben zudem drei Videomonitore�uber der B�uhne, auf denen wir kurze Bildsequenzen aus Paul We-geners expressionistishem Stumm�lmklassiker Der Golem: Wieer in die Welt kam sehen. (Aus: ... und Rihard Teitelbaums4Im Arbeitsformat wird noh analog zu Beispiel (5) annotiert:(7) Wihtiger ist's/Vfvai3sxVfvai3s,Rp, sih ins Gesiht zu sehen.
15



interaktiver Golem [H!℄omunkulus vom Chip. Zeit Nr.9, 1992)5 6.Auh sonstige Mehrwortlexeme werden so markiert:(11) Der simple Shwank kommt immer noh am/Qs$Bg be-sten/Aa^Bg an (Aus: Von Misthaufen und Mottenkugeln. Platt-deutshes Theater zwishen Waterkant und Westfalen. Zeit Nr.20,1991).(12) Man hatte uns gewisserma�en versprohen, da� es in der Bundes-republik eine durh/Bg$Bg und/Ck$Bg durh/Bg^Bg ver-dorbene Obershiht gebe, deren sittlihe Verworfenheit ans grelleTagesliht treten werde. (Aus: Haben? Zeit Nr.12, 1990).(13) Im/Pev$Bg �ubrigen/Ngds^Bg arbeitet der Sporthilfevorstandlaut Shumann daran, die Idee von 'F�orderbeitr�agen' zu realisie-ren. (Aus: Franziska van Almsik Juniorsportlerin '92 / DSM undF�ordergesellshaft vereint. Sporthilfe shm�ukt sih mit einer Vier-zehnj�ahrigen. Frankfurter Allgemeine Zeitung 30.10.1992, Nr.254).Dieses Beispiel zeigt nebenbei, dass Nomina niht notwendigerweise gro�-geshrieben sein m�ussen (vgl. 5.4.7, Seite 38).7Mehrwortlexeme sind:� Komplexe Eigennamen� Superlativphrasen Am/Qs$Bg besten/Bg^Bg� Folgen von Token, die wesentlih h�au�ger miteinander kookkurieren,als zu erwarten w�are. Als weiterer Indikator gilt, dass bei den einzelnenToken gegen�uber der normalerweise �ublihen Wortart eine Konversion5Vor allem bei Texten der ZEIT fehlt h�au�g der erste Buhstabe in der uns vorliegendenmashinenlesbaren Version. Dies kann ein Konversionsfehler sein; m�ogliherweise wird dererste Buhstabe eines ZEIT-Artikels jedoh niht im Textdokument abgelegt.6Das Zitat mit Annotation be�ndet sih in Beispiel (68) unter dem Abshnitt 5.4.1,Seite 33 (Nomen invarians).7Da die Texte des Korpus aus der Zeit vor der Orthogra�e-Reform stammen, rihtensih die Zitate nah den alten Rehtshreibungsregeln.16



vorliegt, die nur im Kotext der Tokenfolge besteht. ein/Du$Rip bi�-hen/Rip^RipDass die Token eines Mehrwortlexems je nah ihrem Kotext untershied-lih annotiert werden k�onnen, zeigen die folgenden Beispiele.(14) 'Ih m�ohte noh ein/Du$Rip bi�hen/Rip^Rip vom alten My-thos bewahren', sagt der 37 Jahre alte Tattoo-Fahmann . (Aus:Die Nadel bohrt sih in die Haut. Ins Tattoo-Studio kommen nihtmehr nur 'harte Jungs'. Frankfurter Allgemeine Zeitung 20.09.1992,Nr.38).(15) Ein/Du$Ria bi�hen/Rip^Ria Chadwik, ein/Du$Ria bi�-hen/Rip^Ria Giaometti - und sehr viel Urs Jaeggi (Aus: Mu-seum Bohum. Verstummte. Zeit Nr.31, 1991).(16) - Oh, antworteten wir ein/Du$Bg bi�hen/Rip^Bg verlegen,das �Ublihe eben. (Aus: [W!℄o die gr�une Lady lauert. Auf Gespen-stersuhe in shottishen Shl�ossern. Zeit Nr.49, 1990).Hier wird das Mehrwortlexem 'ein bisshen' als pronominales Inde�nitpro-nomen, als attributives Inde�nitpronomen oder aber als Adverb annotiert;Entsprehendes gilt auh f�ur 'ein wenig'. Sofern Flexionsmerkmale oder at-tributiver/pronominaler Gebrauh niht variabel sind, erhalten die einzel-nen Token der Mehrwortlexeme ihre Tags per Konvention, die sih allerdingsam Auftreten der Token au�erhalb des jeweiligen Mehrwortlexems orientiert.'paar' in 'ein paar' erh�alt beispielsweise den Tag Ria, da dieses Token auhals attributives Inde�nitpronomen auftreten kann.(17) Die einzelne Bl�utentrompete jedoh f�allt nah ein/Du$Riapaar/Ria^Ria Tagen shon ab und maht der walnu�gro�enFruhtkapsel Platz. (Aus: Watteb�aushe und Fetts�auren. Frankfur-ter Allgemeine Zeitung 2.8.1992, Nr.178).3.2 Orthogra�she und syntaktishe FehlerToken mit orthogra�shen und syntaktishen Fehlern werden getaggt, soferndas m�oglih ist. Sie erhalten aber zus�atzlih eine Markierung mit oF* (18),bzw. sF* (19). Die Markierung f�ur orthogra�she Fehler steht direkt beim17



betre�enden Token, die f�ur syntaktishe Fehler beim ersten fehlerhaften To-ken:(18) Wo das Adjektiv dem Substantiv den R�uken dreht, stellen sihso ertr�aglihe Bildungen ein wie hellwaher Tr�aumer oder streitba-re Frietaube/oF*Ngns. (Aus: Unsere Sprahe: Kleiner Ausugins Land der �uber�ussigen oder ungel�ufteten Adjektive. Doppel-Moppel. Zeit Nr.19, 1992).(19) Derartige wehselseitigen/sF*Aa personellen/sF*Aa Ver-ehtungen zwishen der f�ur die �Uberwahung des Projektszust�andigen GMD und der projektausf�uhrenden Gesellshaft warennah Ansiht des Rehnungshofes geeignet, shwerwiegende Inter-essenkollisionen auszul�osen. (Aus: Zeit Nr.39, 1991, [ohne Titel℄).Ab und zu kommt es im Korpus vor, dass Textteile fehlen, so dass auhToken wie diese annotiert werden m�ussen:(20) Auh dieses Jahr hat der Bundesrehnungshof wieder reihlihAnla�, das Finanzgebaren der Bonner Regierung zu r�ugen en-ster/oF*Ngds hinaus/sF*Bg (Aus: Zeit Nr.39, 1991, [ohne Ti-tel℄).Die Tags werden aus dem Kotext ershlossen, sofern das irgend m�oglihist. Ansonsten wird erh�alt das betre�ende Token den Tag U f�ur "Unbekannt".(21) Und die k�onnen perfekte touristishe Infrastrukturen und pro-siole/oF*U Verk�aufer vorweisen. (Aus: Ratlos unter Fah-werkd�ahern. Wernigerode im Harz: Eine sh�one alte Stadt mu�neue Wege im Tourismus �nden. Zeit Nr.13, 1991).3.3 Fremdsprahlihe Ausdr�ukeFremdsprahlihe Ausdr�uke werden mit der Angabe ihrer Wortart versehen,sofern das m�oglih ist. Zus�atzlih werden sie mit einer Meta-Markierung an-notiert. Hierzu wird das Paragraphenzeihen x verwendet. Aber: Sofern zumBeispiel aufgrund von Gro�shreibung eine Entlehnung anzunehmen ist, wirddas Token als deutshsprahig angesehen und niht besonders annotiert.18



(22) Kameramann und Programmierer geben in ihr Programm alle Ein-stellungen und Kamerapositionen ein, die f�ur ein 'Take/Ngas' vor-gesehen sind. (Aus: High-Teh in der Puppenstube. Wie ein Trik-�lm entsteht. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24.06.1990, Nr.144).Dagegen:(23) Die air-ondition/FwxNgns summt selbst im gem�a�igtenOregon-Klima. (Aus: Drei�ig Stunden Amerika. Ein Bahnreise vonSeattle nah Los Angeles. Zeit Nr.14, 1992).Komplexe fremdsprahlihe Ausdr�uke werden auf die gleihe Weise ge-taggt, es sei denn, die grammatishen Kategorien oder Kasus sind unbekannt(24)8, oder entsprehen niht der Satzstellung des Deutshen (25). Dann wirdzumindest das Konstrukt als solhes kenntlih gemaht und die einzelnenKomponenten mit dem Tag U f�ur "Unbekannt" annotiert.(24) Heute spriht Ludger Gerdes �uber den Garten als ' mis-sing/FwxAa$Ngas link/FwxNg0s^Ngas' der K�unste. (Aus:Kleine Meldungen. Frankfurter Allgemeine Zeitung 30.11.1992,Nr.278).(25) Der beliebteste Hit, m�ogliherweise der sh�onste Traum, istTram/FwxU$Nens Phan/FwxU$Nens Tram/FwxU^Nens.(Aus: Vietnam ist kein Kuba in S�udostasien mehr. Das Land �o�netsih neuen Ein�ussen. Frankfurter Allgemeine Zeitung 14.09.1991,Nr.214).Dass fremdsprahlihe Ausdr�uke lang und komplex sein k�onnen, zeigt dasfolgende Beispiel:8Vergleihe auh 'Sonderfall: Niht bestimmbarer Kasus bei fremdsprahlihen Aus-dr�uken (5.4.2, Seite 35).
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(26) ' Oranges/FwxNgnp$Nens Are/FwxVfaai3p$NensNot/FwxBg$Nens The/FwxDb$Nens Only/FwxAa$NensFruit/FwxNgns^Nens' (1989) der britishen Regisseurin Bee-ban Kidron beshreibt das Shiksal einer jungen Frau, die nahjahrelanger Unterdr�ukung ihrer lesbishen Neigungen das strengreligi�ose Elternhaus ieht. (Aus: Fluht in die Aggressionen.Niht Sonderstatus, sondern Gleihberehtigung / Eindr�uke vom'International Gay and Lesbian Film Festival'. FrankfurterAllgemeine Zeitung 16.07.1990 Nr.163).93.3.1 Abk�urzungenAuh im Fall von Abk�urzungen wird der Meta-Tag x verwendet, zum Bei-spiel:(27) Hunderte von Trabis/AbkxNedp und Wartburgs parken auf denGehwegen. (Aus: Im Geldraush. General 3000 oder wie ein West-berliner den Br�udern und Shwestern im Osten das Geld aus derTashe zieht. Zeit Nr.49, 1990).Mehrteilige Abk�urzungen werden als mehrere Token segmentiert und ent-sprehend annotiert:(28) Das hat der Stasi-Oberst a./AbkxPov D./AbkxNgds JoahimWiegand am Dienstag dieser Wohe noh einmal bekr�aftigt. (Aus:Der Potsdamer Landtag pr�uft die Stasi-Vorw�urfe gegen ManfredStolpe. Zeit Nr.20, 1992).3.4 Konversionen3.4.1 Konversionen au�erhalb von ZitierformenBei Konversionen (Wortartwehsel) wird so annotiert, wie es die Distributionder zu taggenden Token nahelegt:9Die Kasuszuweisung innerhalb von fremdsprahlihen Ausdr�uken ist oft nihtm�oglih. Vgl. zu diesem Problem 5.4.2, Seite 35.20



(29) Wer jetzt abseits/Bg steht, der werde auh sp�ater im Ab-seits/Ngds bleiben. (Aus: Sp�ater Auftakt. Gorbatshow traf denPr�asidenten S�udkoreas. Zeit Nr.24, 1990).(30) Spa� maht, was gerade in/Ap ist: (Aus: Jugend und Sport (12):Beim Shwimmen ist niht nur das Wasser wihtig. Frankfurter All-gemeine Zeitung 18.12.1992, Nr.294)3.4.2 Konversionen innerhalb von ZitierformenWenn Wortformen in einer Zitierform in eine andere Wortart konvertiertwerden, wird dagegen das Paragraphenzeihen verwendet, derart, dass diedistributionelle Klasse vor dem Relator und die eigentlihe Wortart hinterdem Relator steht:(31) Als wenn das kleine T�opfhen durh das Adjektiv klein/Ne0sxApzus�atzlihe Eigenshaften erhielte oder das winzige Shl�ukhendurh das Adjektivwinzig/Ne0sxAp! (Aus: Unsere Sprahe: Klei-ner Ausug ins Land der �uber�ussigen oder ungel�ufteten Adjektive.Doppel-Moppel. Zeit Nr.19, 1992).4 Verben (V)4.1 BeshreibungDie Hauptklasse der Verben besitzt zwei Systeme von Unterklassen:� die �niten und die in�niten Verbformen� die Voll-, Modal- und die Auxiliarverben.Die erste Unterteilung der Verben geshieht anhand der Frage, ob die Verb-form f�ur Numerus und Person spezi�ziert ist oder niht. Untershieden wer-den �nite und in�nite Verbformen, deren Tags mit Vf bzw. Vi beginnen.Die zweite Unterteilung bezieht sih auf die syntaktishe Rolle des jeweili-gen Verbs. Vollverben k�onnen allein das Pr�adikat (den \Satzkern\) bilden.Modal- und Hilfsverben dagegen bilden zusammen mit einem Vollverb dasPr�adikat. Modalverben spezi�zieren die Art und Weise der durh das Voll-verb bezeihneten Handlung (oder des Ereignisses). Dem Modalverb folgt dasVollverb immer im In�nitiv ohne "zu". Es muss aber niht direkt folgen.21



4.1.1 Finite Verben (Vf)Der Tag im gro�en Tagset setzt sih wie folgt zusammen:Vf[vma℄[ab℄[ik℄[123℄[sp℄10[vma℄: Vollverb oder Modalverb oder Auxiliarverb[ab℄: Pr�asens oder Pr�ateritum[ik℄: Indikativ oder Konjunktiv oder Imperativ[123℄: 1. Person oder 2. Person oder 3. Person[sp℄: Singular oder PluralDer Tag im kleinen Tagset:Vf[vma℄+[℄[vma℄: Vollverb oder Modalverb oder Auxiliarverb[℄: ImperativTempora und Modi, die durh mehrere Token ausgedr�ukt werden (Futur,Konjunktiv II), sowie Passivkonstruktionen werden niht als solhe annotiert,sondern jedes Token wird einzeln mit einem Tag versehen.(32) Das wihtigste hei�t MPEG-Algorithmus und wird/Vfaai3s vor-aussihtlih im November zum internationalen Standard erho-ben/Via. (Aus: Wettlauf um einen Zukunftsmarkt. Fernseh- undComputertehnik beginnen zu vershmelzen, vier vershiedene Ent-wiklungen stehen zur Wahl. Zeit Nr.34, 1991).(33) Dies w�urde/Vfabk3s einen riesigen Zukunftsmarkt ershlie-�en/Vii. (Aus: Wettlauf um einen Zukunftsmarkt. Fernseh- undComputertehnik beginnen zu vershmelzen, vier vershiedene Ent-wiklungen stehen zur Wahl. Zeit Nr.34, 1991).10Als Notation der regul�aren Ausdr�uke habe ih die bei Unixtools wie 'grep' �ublihegew�ahlt.
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(34) Auf CD-ROM verbreitet/Via werden/Vfaai3p zun�ahst gutzwanzig Programme, etwa Spiele oder bunte elektronishe Atlanten.(Aus: Wettlauf um einen Zukunftsmarkt. Fernseh- und Computer-tehnik beginnen zu vershmelzen, vier vershiedene Entwiklungenstehen zur Wahl. Zeit Nr.34, 1991).(35) Nah Hause k�onne/Vfmak3s sie niht kommen/Vii, shlie�lihhabe/Vfaak3s sie den Verstand verloren/Via, er, Georg, ha-be/Vfaak3s es ja oft genug gesagt/Via. (Aus: M�adhentr�aume.Zeit Nr.15, 1990).(36) M�adle, la�/Vfva2s da sage, wo bist dan gwesa, he? (Aus:[K!℄ollege M. Jahres[!℄: eine imagin�are Feier mit dem Komponistenim Kreise seiner Bewunderer (samt einem �uberrashenden Ehren-gast). Zeit Nr.56, 1991).(37) Wahret/Vfva2p euer Reht. W�alzt/Vfva2p um! Be-freit/Vfva2p! (Aus: Die Selbstverst�ummelung [B!℄eher[s!℄. ZeitNr.46, 1991).Auxiliarverben begleiten das Verb bei der Bildung komplexer Zeit- undModusformen, des Perfekts, des Futurs und des Passivs.(38) Er wird/Vfaai3s erbarmungslos bestraft/Via. (Aus: Kolumme.Zeit Nr.32, 1991).Modalverben k�onnen zum Beispiel 'd�urfen', 'k�onnen', 'm�ogen', 'm�ussen','sollen', und 'wollen' und ihre ektierten Wortformen sein.11 Sie besitzen kei-ne Imperativformen.(39) Wie immer man vergleiht, nie kann/Vfmai3s man es allen rehtmahen/Vii. (Aus: Zeitspiegel. Zeit Nr.45, 1991).Modalverben bed�urfen genau wie die Auxiliarverben des Zusatzes einerin�niten Verbform.11Aber niht jedes Wortformentoken aus dieser Aufz�ahlung wird als Modalverb ge-brauht (vgl. 4.4.2, Seite 27). 23



4.1.2 In�nite Verben (Vi)Bei den in�niten Verbformen wird niht nah Voll-, Modal- und Auxiliar-verben untershieden, da sie sih weitgehend distributionell gleih verhalten.Die Tags f�ur das gro�e und das kleine Tagset sind identish.4.1.2.1 Partizip Perfekt (Via)Das Partizip Perfekt bildet mit einem �niten Hilfsverb (wie 'wird', 'ist'oder 'hatte') eine verbale Einheit (vgl. Bergenholtz u. Shaeder 1977, 83).Zwishen von Vollverben oder Hilfsverben abgeleiteten Partizipien wird nihtuntershieden, denn die distributionellen Untershiede sind niht als gravie-rend zu betrahten. Wie zum Beispiel bei (40), (41) und (42) zu sehen ist,stehen s�amtlihe Partizipienformen in Haupts�atzen am Ende einer Verbal-phrase und k�onnen auf Adverbial-, Nominal- oder Pr�apositionalphrasen fol-gen. In Nebens�atzen folgt ihnen ein Hilfsverb (43). Allerdings lassen nurPartizip-Perfekt-Formen des Lexems 'sein' eine Erg�anzung mit einem Pr�adi-katsnomen zu (44).(40) Das hat das Hamburgishe Pressegesetz gerehterweise so vorgese-hen/Via (gehabt). (Aus: Pressefreiheit ohne Segen vom Direktor.In einigen Bundesl�andern wird die Zensur von Sh�ulerzeitungen ab-gesha�t. Zeit Nr.14, 1991).(41) Das sei shon so gewesen/Via (gelaufen), als sie ihn kennengelernthabe. (Aus: H�arter als das Leben. Eine Reise �uber die D�orfer, bisan den Rand der Heimatliteratur. Zeit Nr.13, 1990).(42) Die Ratten und die M�ause seien durh die Zimmer gelaufen/Via.(Aus: H�arter als das Leben. Eine Reise �uber die D�orfer, bis an denRand der Heimatliteratur. Zeit Nr.13, 1990).(43) Selbst erfahrene Nanologen sollen noh im dunkeln tappen bei derFrage, wann genau die sieben Zwerge nun zur Gartenzier mu-tiert/Via sind (zur Gartenzier geworden sind). (Aus: Shneewitt-hen und Co.: Kretishe Goldgr�aber? Ein Museum f�ur griesgr�amigeGnome und wundersame Wihtel. Frankfurter Allgemeine Zeitung,19.07.1992, Nr.29.) 24



(44) Die Bundeswehr ist dank Baudissin und seiner Mitstreiter eine mo-derne Armee geworden/Via. (Aus: Besser geeignet f�ur den Frie-den. Die Soldaten der Bundeswehr brauhen keinen erweitertenAuftrag. Zeit Nr.16, 1991).4.1.2.2 In�nitiv (Pr�asens Aktiv) (Vii)Nur der In�nitiv Pr�asens Aktiv l�a�t sih in folgendes Muster einsetzen:Er versuhte zu ...Er kann ...Er wird ... (Bergenholtz u. Shaeder 1977, 86)(45) Man lie� uns nur wissen/Vii, da� man zum Nulltarif unter ei-ner Extranummer den direkten Kontakt zum Telekom direkt-Teamsuhen/Vii k�onne. (Aus: Zeitlese. Zeit Nr.45, 1991).(46) L�angst haben die Vereinigten Staaten aufgeh�ort, ein Shmelztiegelzu sein/Vii. Aus: (Aus: Amerika und Einwanderung. Shmelztiegeloder Salatsh�ussel? Zeit Nr.46, 1990).4.1.2.3 In�nitiv mit inkorporiertem 'zu' (Vib)Bei allen Verben mit Verbpartikel wird anstelle einer Kombination mitdem In�nitivpartikel 'zu' vor dem In�nitiv das Morphem 'zu' zwishen Par-tikel und Verbstamm eingef�ugt.(47) Wesel sheut sih niht, seine Geshihte auszubreiten/Vib.(Aus: Weinlehrgang mit dem Fahrrad. Zeit Nr.5, 1992).
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4.2 Die Abbildung des gro�en Tagsets auf das kleineTagset im Bereih der �niten VerbenDie Unterklassen f�ur die Verben beim kleinen Tagset umfassen die Unter-klassen f�ur die Verben des gro�en Tagsets. Die Verbunterklassen des gro�enTagsets sind durh das Weglassen von Information, die f�ur die Distributionniht ausshlaggebend ist, motiviert.Symbol des kl. Tagset Symbole des gro�en TagsetsVfv Vfvai1s Vfvai2s Vfvai3s Vfvai1p Vfvai2p Vfvai3pVfvak1s Vfvak2s Vfvak3s Vfvak1p Vfvak2p Vfvak3pVfvbi1s Vfvbi2s Vfvbi3s Vfvbi1p Vfvbi2p Vfvbi3pVfvbk1s Vfvbk2s Vfvbk3s Vfvbk1p Vfvbk2p Vfvbk3pVfv Vfva2s Vfva2pVfm Vfmai1s Vfmai2s Vfmai3s Vfmai1p Vfmai2p Vfmai3pVfmak1s Vfmak2s Vfmak3s Vfmak1p Vfmak2p Vfmak3pVfmbi1s Vfmbi2s Vfmbi3s Vfmbi1p Vfmbi2p Vfmbi3pVfmbk1s Vfmbk2s Vfmbk3s Vfmbk1p Vfmbk2p Vfmbk3pVfa Vfaai1s Vfaai2s Vfaai3s Vfaai1p Vfaai2p Vfaai3pVfaak1s Vfaak2s Vfaak3s Vfaak1p Vfaak2p Vfaak3pVfabi1s Vfabi2s Vfabi3s Vfabi1p Vfabi2p Vfabi3p Vfabk1sVfabk1s Vfabk2s Vfabk3s Vfabk1p Vfabk2p Vfabk3pVfa Vfaa2s Vfaa2pTabelle 5: Die Abbildung des gro�en auf das kleine Tagset im Bereih der�niten Verben4.3 Weitere Beispiele(48) Aufbruhstimmung oder gar Euphorie hat/Vfaai3s sie von An-fang an niht zu erzeugen/Vii vermoht/Via, obwohl solheEmotionen nahegelegen/Via h�atten/Vfabk3p. (Aus: BremenDie Furht vorm Shwarzen Peter. Hundert Tag Ampelkoalition:Die SPD hat das Sagen, die Partner folgen - notgedrungen).(49) Und manhe Naht soll da ein shauerlihes Wehklagen ge-h�ort/Via worden/Via sein/Vii. (Aus: [W!℄o die gr�une Ladylauert. Auf Gespenstersuhe in shottishen Shl�ossern. Zeit Nr.49,1990). 26



(50) Heute leben/Vfvai1p wir, morgen sind/Vfvai1p wir tot ..., undniemand wird/Vfaai3s je wissen/Vii, da� wir �uberhaupt gebo-ren/Via waren/Vfabi1p. (Aus: Ih bin shon tot. Zeit Nr.25,1992).4.4 Abgrenzungen, Probleme, Besonderheiten4.4.1 Abgrenzung zwishen Modal- und VollverbDie Kombination eines in�niten und eines �niten Vollverbs ist zul�assig undf�uhrt niht wie bei Bergenholtz und Shaeder (1977: 81) zur Markierung des�niten Verbs als Hilfs- oder Modalverb.(51) Ihr Auftritt hilft/Vfvai3s, Ma�st�abe zurehtzur�uken (Aus: DerPotsdamer Landtag pr�uft die Stasi-Vorw�urfe gegen Manfred Stolpe.Zeit Nr.20, 1992).(52) Aber ihr lernt/Vfvai2p k�ampfen (Aus: �Uber den Infantilismus inBertolt Brehts Brot- und Suppen-Theater. Staatsdihter im Kin-derland. Zeit Nr.4, 1992).(53) Die Staatsm�anner m�ussen begreifen: Europa l�a�t/Vfvai3s sihniht ohne die Europ�aer bauen. (Aus: Die Staatsm�anner m�ussenbegreifen: Europa l�a�t sih niht ohne die Europ�aer bauen, ZeitNr.27, 1992).4.4.2 Token, die meistens als Modal- oder Hilfsverben annotiertwerden, k�onnen auh Vollverben seinAlle Wortformen der Lexeme 'k�onnen', 'werden', 'sein' et. k�onnen auh alsVollverben gebrauht werden. Sie werden dann niht von einem in�niten Voll-verb begleitet:(54) Was Egon kann/Vfvai3s, kann/Vfvai3s der Egino shon lan-ge. (Aus: SIEziehung statt ERziehung. Benediktinerpater EginoWeidenhiller traute seinen Augen niht. Zeit Nr.16, 1990).27



(55) Pege zu Hause ist die bessere L�osung, wenn die Angeh�origen eswirklih wollen/Vfvai3p und wenn sie Hilfestellung bekommen.(Aus: Wandel des Altersbaumes in 120 Jahren. Versihern und ver-gessen. Zeit Nr.37, 1991).(56) Djuna Barnes, die nie eine Shule besuht hat, kommt nah NewYork,wird/Vfvai3s Journalistin und sofort ber�uhmt. (Aus: Ihbin shon tot. Zeit Nr.25, 1992).4.4.3 'm�ohten': Indikativ oder KonjunktivAuh wenn die Flexionsformen von 'm�ohten' aus diahronish-morphologisherSiht als Konjunktivformen von 'm�ogen' interpretiert werden k�onnen (vgl. Duden1995: 129), so ist aus synhroner Siht oft der Gebrauh als Indikativformanzunehmen:(57) Wer derlei Zwist niht f�urhtet und zugleih dem Ruh desSpieertums entgehen m�ohte/Vfmai3s, dem kann mit ironishentsh�arften Neush�opfungen geholfen werden: (Aus: Shneewitt-hen und Co.: Kretishe Goldgr�aber? Ein Museum f�ur griesgr�amigeGnome und wundersame Wihtel. Frankfurter Allgemeine Zeitung,19.07.1992, Nr.29.).Klar erkennbarer Gebrauh als Konjunktivform wird entsprehend anno-tiert:(58) Freunde sind sie damals niht geworden, dennoh ho�en vieleVietnamesen, die Amerikaner m�ohten/Vfmbk3p bald zur�uk-kommen.(Aus: Vietnam ist kein Kuba in S�udostasien mehr. DasLand �o�net sih neuen Ein�ussen. Frankfurter Allgemeine Zeitung14.09.1991, Nr.214).4.4.4 Partizip vs. AdverbToken, die adverbial gebrauht werden, werden nah ihrer Distribution an-notiert. Dies gilt auh f�ur Token nah der Vergleihskonjunktion 'wie':28



(59) Die H�orer, alte und junge, von denen viele nur in den G�angen ste-hen oder auf dem Boden sitzen k�onnen, starren fast zwei Stundenlang wie gebannt/Bg auf seine shmalen Lippen. (Aus: Der lei-se Prophet. Der katholishe Theologe Eugen Drewermann will eineReligion f�ur moderne Menshen. Zeit Nr.5, 1992).4.4.5 Substantivierte In�nitiveSubstantivierte In�nitive werden als Nomen annotiert.(60) Das K�ampfen/Ngns lernen um des K�ampfens/Nggs willen.(Aus: �Uber den Infantilismus in Bertolt Brehts Brot- und Suppen-Theater. Staatsdihter im Kinderland. Zeit Nr.4, 1992).5 Nomina (N)5.1 BeshreibungSubstantive werden dekliniert, ihr Genus und ihr Numerus kann bestimmtwerden. Sie beginnen in der Regel mit einem Gro�buhstaben. Nur Substan-tive lassen sih in folgende Substitutionsrahmen einsetzen:Der/die/das ... war gut.Die ... waren gut. (nah Bergenholtz u. Shaeder 1977: 103).Der Angabe, ob es sih um einen Eigennamen oder um ein gew�ohnlihesNomen handelt, folgt in der Annotation die Angabe des Kasus und des Nu-merus des Nomens.5.1.1 Eigennamen (Ne)Bei der Klasse der Eigennamen zeigen sih die Shwierigkeiten einer vorwie-gend semantishen Wortartde�nition. Dennoh soll und kann auf diese Klasseniht verzihtet werden. Wenn Werke wie der Grammatik-Duden (1995: 194),Helbig u. Busha (1987: 230) und Bergenholtz u. Shaeder (1977: 106) dieFrage der Abgrenzung zwishen Eigennamen und Appellativa weitgehend of-fen lassen, dann m�ohte ih mir niht anma�en, dieses Problem im Rahmendieser Tagset-Beshreibung zu l�osen. 29



Eigennamen sind Substantive oder Nominalgruppen, die auf eine ganz be-stimmte Entit�at (Person, Ding, Gruppe von Personen/Dingen) referieren. EinEigenname muss sih auf eine bestimmte Entit�at beziehen, die so wie sie ist,nur einmal vorkommt. Es darf sih dabei niht um eine Gattungsbezeihnungwie 'Baum' handeln, auh wenn ein ganz spezi�sher Baum gemeint ist. An-dererseits gibt es viele Personen, die 'M�uller' hei�en und einige Entit�aten, dieunter der Voraussetzung einer bestimmten Weltsiht nur einmal vorkommen:Die Grenzen zwishen Name und Wort sind freilih niht immersharf: W�orter wie Sonne und Mond haben, solange mit ihnennur unsere eine Sonne und unser Mond erfa�t wird (sog. Unia),namenartigen Charakter. Ein Wort kann zum Namen werden unddamit seinen Inhalt weitgehend einb�u�en, so, wenn sih ein Sport-verein \Eintraht" nennt; ein Name kann zum Wort werden, so,wenn der Name des Grafen Zeppelin auf alle Luftshi�e �ubertra-gen wurde und sih damit als neue Sinneinheit neben Flugzeug,Freiballon usw. eingliederte. (Gipper 1978: 41).Bei der Zuordnung der Klasse Eigenname bzw. Appellativum k�onnen dis-tributionelle Kriterien nur bedingt herangezogen werden. Jedoh gilt, dassnur ein Eigenname einem Titel oder einem anderen Substantiv folgen kann,wobei das vorangehende Substantiv Gattungsbegri�, aber keine Mengenan-gabe (s. 5.4.1, Seite 33, Nomen invarians), zum Eigennamen ist. In Aus-dr�uken wie 'Das Prinzip Ho�nung', 'die Farbe Blau' oder 'der Vogel Amsel'sind 'Ho�nung', 'Blau' und 'Amsel' allerdings keine Eigennamen, weil es sihhierbei niht um Referenzen auf bestimmte Entit�aten handelt. Als Testrah-men f�ur Eigennamen k�onnen die Satzmuster'ARTIKEL GATTUNGSNAME hei�t ...'und'der Name ARTIKEL GATTUNGSNAME ist ... .'von Nutzen sein. Niht passend ist dagegen:'ARTIKEL GATTUNGSNAME ist ein/eine ...'.Zum Beispiel: 'Die Frau hei�t Paula.' und 'der Name der Frau ist Paula.'aber niht: *Die Frau ist eine Paula. (vgl. Abgrenzung zwishen Appellati-vum und Eigenname, 5.4.4, Seite 36).Der Tag im gro�en Tagset setzt sih wie folgt zusammen:30



Ne[ngda0℄[sp0℄[ngda0℄: Nominativ oder Genitiv oder Dativ oder Akkussativ oder Nullkasus[sp0℄: Singular oder Plural oder ambiger NumerusDer Tag im kleinen Tagset ist Ne.(61) Die Forderung nah Abri� fand, so (Herr) Friedensburg/Nens,eine gro�e Mehrheit. (Aus: Die standhafte Else. Heute eine Attrak-tion im Ost-West Tourismus: die Siegess�aule in Berlin. Zeit Nr.12,1990).Anredenominative werden immer als Eigennamen getaggt, da sih auhAnreden, die ebenfalls als Appellativa existieren, distributionell genauso wieEigennamen(konstrukte) verhalten (vgl. Duden 1984: 581, Duden 1995: 623f.).(62) M�adle/Nens, la� da sage, wo bist dan gwesa, he? (Aus: [K!℄ollegeM. Jahres[!℄: eine imagin�are Feier mit dem Komponisten im Kreiseseiner Bewunderer (samt einem �uberrashenden Ehrengast). ZeitNr.56, 1991).Eigennamen k�onnen aus mehreren Token bestehen. Die Annotation solherMehrwortlexeme ist unter 3.1.4, Seite 15, beshrieben.5.1.2 Appellativa (Ng)Merke: g steht f�ur generellZu dieser Klasse geh�oren alle Nomina, die keine Eigennamen sind.Der Tag im gro�en Tagset setzt sih wie folgt zusammen:Ng[ngda0℄[sp0℄[ngda0℄: Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkussativ, Nullkasus[sp0℄: Singular, Plural, ambiger NumerusDer Tag im kleinen Tagset ist Ng.
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(63) Die SPD/AbkxNens hat das Sagen/Ngas, diePartner/Ngnp fol-gen - notgedrungen. (Aus: Bremen Die Furht vorm Shwarzen Pe-ter. Hundert Tage Ampelkoalition: Die SPD hat das Sagen, diePartner folgen - notgedrungen).5.2 Die Abbildung des gro�en Tagsets auf das kleineTagset im Bereih der NominaDie Unterklassen f�ur die Nomina beim kleinen Tagset umfassen die Unter-klassen f�ur die Nomina des gro�en Tagsets:Symbol des kl. Tagset Symbole des gro�en TagsetsNe Nens Negs Neds Neas Nenp Negp NedpNeap Ne0s Ne0p Nen0 Neg0 Ned0 Nea0Ng Ngns Nggs Ngds Ngas Ngnp Nggp NgdpNgap Ng0s Ng0p Ngn0 Ngg0 Ngd0 Nga0Tabelle 6: Die Abbildung des gro�en auf das kleine Tagset im Bereih derNomina5.3 Weitere Beispiele(64) Neue Zeit/Ngns verlangt neuesMa�/Ngas. (Aus: Vor zwei Jahr-hunderten: Die Geburt des Meters. Zeit Nr.34, 1991).(65) Kurz vor 16 Uhr/Ngdp trumpft der Pazi�k/Nens auf derrehten Seite/Ngds mit einem unerh�orten Blau/Ngds auf, dien�ahsten 160Kilometer/Ngap bleibt er in Sihtweite/Ngds desCoast/Nggs$Negs Starlight/Nggs^Negs.(Aus: Drei�ig Stun-den Amerika. Ein Bahnreise von Seattle nah Los Angeles. ZeitNr.14, 1992).
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5.4 Abgrenzungen, Probleme, Besonderheiten5.4.1 Unbestimmbarer Kasus oder Numerus, Nomen invariansIn wenigen F�allen lassen sih die Angaben zur Flexion niht eindeutig be-stimmen. Dann wird im gro�en Tagset die Angabe durh eine 0 ersetzt. Imfolgenden Beispiel ist unklar, ob es sih um ein Substantiv im Singular oderim Plural handelt.(66) Kameramann undProgrammierer/Ngn0 geben in ihr Programmalle Einstellungen und Kamerapositionen ein, die f�ur ein 'Take' vor-gesehen sind. (Aus: High-Teh in der Puppenstube. Wie ein Trik-�lm entsteht. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24.06.1990, Nr.144).Appellativa wie auh Eigennamen werden in Kasus und Numerus un-tershieden. Im Gro�teil der F�alle ist eine eindeutige Festlegung m�oglih.In Ausnahmef�allen kann der sogenannte Nullkasus, bzw. der ambige Nu-merus gew�ahlt werden. Diese treten im wesentlihen dann auf, wenn zweioder mehrere Nomen aufeinanderfolgen und zu einer Nominalphrase geh�oren(vgl. Duden 1995, 247�.).12So ist beispielsweise bei Titel-Namen-Konstruktionen, Mengenangabenoder bei Ma�en dem jeweils zweiten (Teil) kein eindeutiger Kasus zuzuord-nen:(67) Die Treuhand shlo� die Ferienheime bis auf das Hotel/NgasStadt/Ng0s$Ne0s Wernigerode/Ne0s^Ne0s (Aus: Ratlos un-ter Fahwerkd�ahern. Wernigerode im Harz: Eine sh�one alte Stadtmu� neue Wege im Tourismus �nden. Zeit Nr.13, 1991)(68) W�ahrend des gesamten St�uks shweben zudem drei Video-monitore �uber der B�uhne, auf denen wir kurze Bildsequenzenaus Paul/Negs$Negs Wegeners/Negs^Negs expressionistishemStumm�lmklassiker Der/Db$Ne0s Golem/Ngns$Ne0s:/Fi$Ne0s Wie/Cs$Ne0s er/Rp$Ne0s in/Pov$Ne0sdie/Db$Ne0s Welt/Ngas$Ne0s kam/Vfvbi3s^Ne0s se-hen.(Aus: ... und Rihard Teitelbaums interaktiver Golem[H!℄omunkulus vom Chip. Zeit Nr.9, 1992)12Es handelt sih hierbei um sogenannte enge Appositionen, vgl. Eisenberg (1999: 249�.);Helbig u. Busha 2001: 511�.) 33



Aber:(69) Als hier noh Diplomaten, Shwarzh�andler und zynishe Journali-sten auf der h�ohsten Dahterrasse der Stadt, die damals Saigonhie�, sih am Spektakel des Krieges delektierten, hie� das Ho-tel/Ngns Caravelle/Nens. (Aus: Ho-Chi-Minh-Stadt ist wiederSaigon. Fluh der Perestrojka. Zeit Nr.18, 1990).Hier handelt es sih bei 'Hotel' und 'Caravelle' um untershiedlihe Kon-stituenten.Aufeinanderfolgende Vor- und Zunamen werden als Teile der Struktur Ei-genname getaggt. Beiden wird der gleihe Kasus zugewiesen, den die gesamteStruktur besitzt. Steht vor dem Namen allerdings noh ein Titel, eine Anre-deform oder eine Berufsbezeihnung, so wird analog zu Film- und Buhtitelnoder Hotelnamen der gesamten Struktur der Nullkasus zugewiesen. Dies wirdauh dann konsistent durhgef�uhrt, wenn das Genitiv-S eine andere Verfah-rensweise nahelegen w�urde.(70) Johannas Geliebter oder auh Niht-Geliebter, Herr/NgnsStephan/Ne0s$Ne0s von/Pov$Ne0s Sala/Neds^Ne0s,Shriftsteller, ist zum Tode durh Krankheit verurteilt. (Aus:Angelas Kleider. Wasser im Mund. Zeit Nr.42, 1991).Treten mehrere Titel, Anredeformen et. auf, so wird die Struktur immerab dem zweiten Token nah dem ersten Titel, der ersten Anredeform et. zu-gewiesen:(71) Ih will Sie, verehrte Frau/Ngns Dr./AbkxNg0s$Ne0s Kles-se/Ne0s^Ne0s, niht mit Einzelheiten physikalisher Gesetzelangweilen. (Aus: Das Geheimnis der Ca�ettiera. Zeit Nr.27, 1992).(72) Fr�aulein/Ngns Stinnes/Ne0s bestellt vor allem Hinterahswel-len. (Aus: Mobile Gedanken. Fr�aulein Cl�arenores sagenhafte Reise.Frankfurter Allgemeine Zeitung 14.07.1991, Nr.28).Bei den Mengenangaben handelt sih um eine o�ene Menge von Substanti-ven wie 'Millionen', 'T�ute', 'Sak', 'Flashe' et. (vgl. Bergenholtz u. Shaeder1977: 216). 34



(73) J�ahrlih werden in den zw�olf L�andern der EG 729 Millionen touri-stishe Reisen/Ng0p unternommen (Aus: Ferien. Pl�adoyer f�ur dieNebensaison. Zeit Nr.48, 1991).(74) Shon eine FlasheWasser/Ng0s kostet im Heim 1,75 Mark. (Aus:Wandel des Altersbaumes in 120 Jahren. Versihern und vergessen.Zeit Nr.37, 1991).5.4.2 Sonderfall: Niht bestimmbarer Kasus bei fremdsprahli-hen Ausdr�ukenAuh bei fremdsprahlihen Ausdr�uken werden Token, bei denen der Kasusniht direkt ershlossen werden kann (of (many) Gardens), mit Nullkasusannotiert.(75) 'Many/FwxAa$Nens Dreams/FwxNgnp$Nensof/FwxPov$Nens many/FwxAa$Nens Gar-dens/FwxNg0p^Nens' hei�t eine Reihe in Frankfurt amMain, in der bis Juli 1993 der 'Garten' und seine Rolle in denK�unsten zum Thema werden. (Aus: Kleine Meldungen. FrankfurterAllgemeine Zeitung 30.11.1992, Nr.278).5.4.3 Plural vs. SingularAuh wenn die morphologishe Form es nahelegen w�urde, wird ein Nomendann als Pluralform annotiert, wenn es mit einem Verb oder einen Adjektivhinsihtlih dieses Merkmals kongruiert:(76) 6000 Dollar/Ngap kostet die Anfangslizenz, die bislang ein knap-pes Dutzend Bungy-Firmen erworben haben. (Aus: D[er M℄enshals Jo[-Jo℄. Am Gummiband in die Tiefe: Weltweit w�ahst die Lustam freien Fall. Zeit Nr.51, 1990).
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(77) Ein Gleis war um 7 Uhr/Ngap, das zweite kurz vor 9 Uhr/Ngdp wie-der befahrbar. (Aus: Herbstst�urme rihten im S�uden Deutshlandsshwere Sh�aden an. Gemeinden ohne Elektrizit�at / Bahnstrekenund Stra�en blokiert. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 27.10.1992,Nr.250).5.4.4 Appellativum vs. EigennameAlle Token, f�ur die die Testrahmen unter 5.1.1, Seite 30, niht zutre�en, wer-den als Appellativum annotiert. Zum Beispiel:(78) Sie wollen die historishe Chane nutzen, dem Rest der Uni-on/Nggs vorauszueilen. (Aus: Zeitspiegel. Der Zeit voraus. ZeitNr.14, 1991).Mit 'Union' ist hier die Sowjetunion gemeint; dass es sih hier um keinenEigennamen handelt, best�atigt der Testrahmen: *Das Land hei�t Union.Eine andere Referenz ist die Partei CDU:(79) Zu einem H�artetest erster G�ute werde die Bundestagswahl im De-zember f�ur die Union/Ngas und f�ur den Kanzler. (Aus: BUCHIM GESPR�ACH.[W!℄o andere verkleistern. Zeit Nr.14, 1990).(Test: *Der Name der Partei ist Union.)Es gibt zudem noh andere politishe Parteien, die mit 'Union' bezeih-net werden k�onnen, z.B. die 'DVU'. Beide Token von 'Union' werden in denobigen Beispielen also als Appellativa annotiert.Auh Monatsnamen und Feiertage referieren meist auf keine spezi�sheEntit�at und werden in solhen F�allen als Appellativa annotiert:(80) Zweieinhalb Jahre sp�ater heiratet Breht Helene Weigel, und imOktober/Ngds 1930/Bg wird ihr zweites Kind Barbara geboren.(Aus: Manhmal shlafe ih mit Deinem Shlafrok. Bertolt BrehtsBriefe an seine erste Frau Marianne Zo� und die Tohter Hanne.Zeit Nr.49, 1990).Wird jedoh ein spezi�sher Monat benannt, so wird analog zu Verbin-dungen von Titeln und Eigennamen getaggt:36



(81) Denn wo wird die Welt so rabiat, hintersinnig, lustig auf den Kopfgestellt wie hier, wo der Monat/Ngns M�arz/Ne0s - Komplimentan Kurt Shwitters - als Merz ersheint. (Aus: ... und Lihternbergim Aufbau-Kalender. Literatur f�ur jeden Tag. Zeit Nr.51, 1991).Entsprehend werden auh Jahreszahlen annotiert:(82) Die katastrophalen �Ubershwemmungen der Jahre 1987/Ne0s und1988/Ne0s haben die Pl�ane zur Industrialisierung und Intensivie-rung der Landwirtshaft durhkreuzt. (Aus: Weltb�uhne. Monarhenunerw�unsht. Zeit Nr.44, 1990).5.4.5 Nomen vs. Adverb und pr�adikativem AdjektivNur in einer Pr�apositionalphrase wird die Bezeihnung einer Sprahe als No-men annotiert (vgl. hierzu auh den folgenden Abshnitt 5.4.7, Seite 38,'Kleingeshriebene Nomina').(83) W�ahrend die Irish Ferries ihre T�ute auf/Pov$Bg eng-lish/Ngds^Bg diskret mit For your onveniene kennzeih-net, was etwa zu Ihrer Verf�ugung hei�en k�onnte, hat man sihauf/Pov$Bg deutsh/Ngds^Bg mit einem eindeutigen Selbst-bedienung geholfen. (Aus: Alles dreht sih um die T�uten. Zeit Nr.6,1991).Dagegen ist das fraglihe Token in den n�ahsten Belegen eindeutig miteinem Adverb bzw. pr�adikativem Adjektiv austaushbar.(84) Sie haben wahrsheinlih noh bei o�ener T�ur deutsh/Bg gespro-hen, shlie�t sie den ho�nungslosen Fall mit erfahrenem Ahsel-zuken ab. (Aus: Vereint im Mi�trauen gegen Moskau. Die B�urgerder Ukraine glauben trotz der Misere an ihre Chane. Zeit Nr.52,1991).(85) Ih habe nie versuht zu leugnen, da� meine Kultur deutsh/Apist. (Aus: Barbara Honigmann. Keine Lust auf deutshe Fragen. Dasneue Buh der j�udishen Autorin nimmt Abshied von der BerlinerWelt der Eltern. Zeit Nr.29, 1991).37



5.4.6 Eigenname vs. AdverbWie bereits im Beispiel (80) des Abshnitts Appellativum vs. Eigenname(5.4.4, Seite 36), dargestellt wurde, werden Jahreszahlen im Allgemeinen alsAdverbien annotiert.(86) Im Sommer/Ngds 1802/Bg ging er nah Wien, um in die Dienstedes vielversprehenden jungen Diplomaten Metternih zu treten.(Aus: Der erste Sekret�ar Europas. Zeit Nr.17, 1992).Genauso wird auh bei Mitte/Ostern ... + Jahreszahl verfahren. Wie obendargestellt, werden spezi�she Monate und Jahre als Eigennamen annotiert.5.4.7 Kleingeshriebene NominaNiht alle Nomina werden gro� geshrieben:(87) Gie�t man mit dem kohenden Wasser niht allesm�oglihe/Ngasauf? (Aus: Neulih ging ih aus, um einen neuen Teekessel zu kaufen... Zeit Nr.25, 1991).(88) Hat also vielleiht der Kritiker reht/Ngas, der das St�uk vorneunzig Jahren zum ersten Mal inszeniert hat? (Aus: Premie-re an der Berliner Shaub�uhne: Andrea Breth inszeniert GorkisNahtasyl. Zeit Nr.28, 1992).Diese Beispiele veranshaulihen, dass es sih bei den annotierten Textenum solhe handelt, die nah den vor dem 1. August 1998 g�ultigen Reht-shreibregeln erstellt worden sind. Bei der Wortartenannotation solher F�allewurden und werden die Regeln der Rehtshreibreform herangezogen (vgl. Sit-ta 1994:30� und Duden 1995).Auh bei festen Nominalphrasen kann es vorkommen, dass das Substantivklein geshrieben wird. Es ist trotzdem als Substantiv zu annotieren.(89) Die Beh�orden tappen im dunkeln/Ngds. (Aus: Mein Kampf inPolen? Zeit Nr.9, 1992). 38



Bei dem folgenden Beispiel liegt jedoh auh nah den alten Rehtshreib-regeln ein Fehler vor, der als solher markiert wird.(90) Da hilft kein Pumpen/Ngns, da hilft nur shieben/oF*Ngns.Aus: Graue Wildnis am Watt. Ungest�orte Spazierg�ange auf derholl�andishen Insel. Zeit Nr.10, 1991).5.4.8 Appellativum vs. Pronomen und (Zahl-)AdjektivBesonders problematish ist die Abgrenzung zwishen Appellativa und Inde-�nitpronomina. Die Anweisung in den Rihtlinien zur Rehtshreibung ver-wendet den Begri� des Inde�nitpronomens mit einer eindeutig semantishenBedeutung:Substantivish gebrauhtePronomen (F�urw�orter) und Zahlw�orterwerden gro�geshrieben. (Duden 1996: 38).Da auf der Basis einer distributionellen Beshreibung allein der Kotextentsheidend ist, wird also annotiert:(91) Ein Jahrhundert lang tobte der Meinungskampf um die Rolle derFrau und das Wohl und Wehe der gemeinsamen Erziehung so heftigwie kein/Ria zweiter/Ngns [...℄. (Aus: SIEziehung statt ERzie-hung. Benediktinerpater Egino Weidenhiller traute seinen Augenniht. Zeit Nr.16, 1990).(vgl. auh Duden 1996: 858).Aber:Sonst werden Pronomen und Zahlw�orter in der Regel kleinge-shrieben, in vielen F�allen auh dann, wenn sie mit einem Artikeloder Pronomen gebrauht werden [...℄. (Duden 1996: 38).Und zus�atzlih gibt es noh einige Ausnahmen, zum Beispiel:Wenn hervorgehoben werden soll, dass ein Zahladjektiv wie "viel","wenig", "eine", "andere" niht als ein unbestimmtes Zahlwort zuverstehen ist, kann gro�geshrieben werden [...℄. (Duden 1996: 38).39



Abgesehen davon, dass eine solhe semantishe De�nition f�ur das distri-butionell orientierte Annotationsverfahren niht zu gebrauhen ist, wirft sieEntsheidungsprobleme auf:(92) Einer/Rip hielt eine Brille in der Hand, ein/Du anderer/Ngnseine Gitarre, ein/Du dritter/Ngns lehnte an einem Fahrrad.(Aus: Nakte M�anner - zu unmoralish f�ur die taz. Zeit Nr.22, 1992).(93) Denn zum/Pev$Bg einen/Ngds^Bg ist die Entwiklungvon Bioethanol noh im Versuhsstadium. Zum/Pev$Bg an-dern/Ngds^Bg ist shon heute klar, da� dieser Brennsto� nie kon-kurrenzf�ahig sein wird. (Aus: Landwirtshaft. Weiter am [!T℄ropf.Trotz steigender Gewinne fordern die Bauern neue Hilfen von Bonnund Br�ussel. Zeit Nr.15, 1990).Im Beispiel (92) w�urde nah den Duden-Rihtlinien 'anderer' klein ge-shrieben werden, 'dritter' dagegen gro�. Wie an den Beispielen (92) und(93) ersihtlih, werden nah den Rihtlinien dieser Tagset-Beshreibung alleToken, die auh als Inde�nitpronomina oder Zahladjektiv gebrauht werdenk�onnen, dann als Nomina annotiert, wenn sie innerhalb einer Nominalphraseauf einen Artikel, eine Pr�aposition mit enklitishem Artikel, attributive Ad-jektive oder ein attributives Inde�nitpronomen folgen und keine attributiveErg�anzung vorliegt.13Die gleihe Entsheidungsregel gilt auh f�ur alle anderen Pronomina. ImPrinzip werden solhe Token als Konversionen (vgl. 3.4.1, Seite 20), betrah-tet.5.4.9 Appellativum vs. AdverbVor allem bei Adverbialphrasen ist die Abgrenzung zwishen Appellativaund Adverbien problematish. Durh Austaushprobe mit einer Jahreszahl13Das bedeutet, dass die Tagsequenzen 'Du/Db Rip', 'Aa Rip','Pev Rip', 'Ria Rip' sehrunwahrsheinlih (aber dennoh m�oglih) sind. Ausnahme:(94) Tarquino Tarpui, im Rat der Gemeinde f�ur das Tourismusprojekt zust�andig,brahte mir bei, wie man mit einer Mahete die zaghaft wahsenden Ka�ee-str�auher von dem/Db alles/Rip �uberwuhernden Dshungel befreit. (Aus:Bananensuppe und Bier gebraut. Kulturelle Begegnungen mit den Quehua-Indianern. Zeit Nr.18, 1991). 40



oder einem anderen Temporaladverb kann auf die Annotierung als Adverbgeshlossen werden. F�ur Zweifelsf�alle ist ein Blik in das Mehrwortlexem-Verzeihnis (Abshnitt 17, Seite 101), zu empfehlen.(95) In der Badishen Zeitung gratulierte die Freiburger Gesh�afts-welt dem Sportlub in einer Anzeige zum Herbstmeistertitel -ein bis/Pov vor/Pov$Bg kurzem/Bg^Bg undenkbarer Vorgang.(Aus: Sportlub Freiburg. [D!℄er Aufstieg der Underdogs. Zeit Nr.4,1992).(96) Mit 10000 Dollar Antrittspr�amie war ein guter L�aufer 1991bei/Pov$Bg weitem/Bg^Bg niht mehr unter den Top ten.(Aus: Sportdossier. Zeit Nr.9, 1992).5.4.10 Ellipsen (Nomen vs. Adjektiv)In Reihungen von Substantivgruppen kann das Substantiv ausfallen. Wenndas betre�ende Token klein geshrieben wird (97), handelt es sih um dieEllipse eines Nomens, wird es gro� geshrieben (98), dann ist es als deadjek-tivishes Nomen zu behandeln:(97) Als Oskar Lafontaine im Vorwahlkampf zum Rok'n'Roll aufspielenlie�, waren die Bands f�ur viele SPD-Genossen noh zu provokativ.Den j�ungeren/Aa dagegen ershienen die �alteren Herren Zeltin-ger und Ma�ay shon wie wildgewordene V�ater. (Aus: Der Kriegder Generationen ist neu er�o�net. Die herrshende politishe Klas-se: gefr�a�ig, monoton und unf�ahig, die Zukunft zu gestalten. ZeitNr.52, 1990).(98) [...℄ und die Ho�nung der alten Ahtundsehziger, die im PragerFr�uhling den dritten Weg zu gehen versuhten, sind f�ur die J�unge-ren/Ngap ein verstaubtes Kapitel. (Aus: Eine Begegnung deut-sher und tshehisher Shriftsteller in Prag und einige deutsheMerkw�urdigkeiten. Prager Kafkakugeln. Zeit Nr.42, 1992)Ebenso:
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(99) Von 71 Kohlebergwerken vor 25 Jahren ist ein einziges/Aa �ubrig-geblieben. (Aus: [S℄hotten, erhebt euh! Rei�t der Nationalismusnun auh Gro�britannien in St�uke? Zeit Nr.7, 1992).Dagegen aber:(100) Das einzige/Ngns, was ih aus meiner Heimat erfahre, ist, da�bereits westdeutshe Grundst�uksspekulanten sih lebhaft daf�ur in-teressieren und bereits mit staatlihen Stellen hier�uber verhandeln.(Aus: Des Eigentums beraubte Widerstandsk�ampfer. FrankfurterAllgemeine Zeitung, 18.07.1992, Nr.29).Auh beim folgenden Beispiel kann ein Nomen erg�anzt werden:14(101) Da� sih der Herzinfarktpatient niht einen Bypass nah dem an-deren/Aa [Bypass℄ legen l�a�t, sondern seine kranken Lebensge-wohnheiten umstellt? (Aus: Fahren bis zum Infarkt. �Uber Kollek-tivneurosen, reale Sh�aden und sheinbare L�osungen. Zeit Nr.46,1991).Auh bei Superlativformen, die von einer Nominalphrase im Genitiv ge-folgt werden, handelt es sih um Ellipsen:(102) Kraauers Beobahtungen auf einer Werkbund-Ausstellung bei-spielsweise, da� endlih die Inneneinrihtung insgesamt einem Ra-tionalit�atsstandard zustrebe, der von den Wasserh�ahnen und ande-ren Aessoires l�angst erreiht sei, projektieren eine praktishe Wa-renkunde, zu der es auh die avaniertesten/Aa unserer Stadtzei-tungen noh niht gebraht haben [...℄ (Aus: Ein Mann der Zeitung.Aufs�atze aus den Jahren 1915 bis 1965: Siegfried Kraauers Shrif-ten werden fortgesetzt. Zeit Nr.50, 1990).Allerdings ist die Kleinshreibung des betre�enden Tokens kein Indiz f�urdie Annotierung als Adjektiv:(103) Fototehnishe Angaben/Ngnp, Quellenvermerke/Ngnp und �ahn-lihes/Ngns fehlen. (Aus: B�uher f�ur die Reise. Frankfurter All-gemeine Zeitung 05.11.1992, Nr. 258.)Dass es sih in (103) um keine Ellipse eines Nomens handelt, wird auh14Zur Begr�undung der Annotation von 'anderen' als Adjektiv vgl. 8.2.2, Seite 73�.42



durh die niht vorhandene Kongruenz zu den vorherigen Nomina deutlih.5.4.11 Eigenname vs. SymbolSpezi�kationen von B�uhern ('Band V') oder anderen Begri�en werden wie'Fr�aulein/Ngns Stinnes/Ne0s'15 als Eigennamen annotiert:(104) Man kann sie niht mehr h�oren oder lesen, die einseitige Diskussion�uber den Paragraphen/Ngas 218/Ne0s. (Aus: [F!℄reiheit vonAngst, Not und Elend. Birgit Shwarz: Versh�arfen oder streihen?Leserbrief, Zeit Nr.11, 1990).Zi�ern und Buhstabenfolgen in Eigennamen werden allerdings als Sym-bole annotiert, denn sie bezeihnen keine eigene Entit�at:(105) Gro�herzog/Ngns Ferdinand/Ne0s$Ne0s II./Sym$Ne0svon/Pov$Ne0s Toskana/Neds^Ne0s soll die Madonna delGrandua wie ein Brieftashenphoto von den zur�ukgebliebenenLiebsten auf jede Reise mitgenommen haben. (Aus: [V!℄enedig. Raf-fael in Rom. Die Sprahe der Teile, die Sprahe des Ganzen. Ra�ael:Maria, Jesus und die Hl. Elisabeth. Zeit Nr.21, 1992).6 Pr�apositionen (P)6.1 BeshreibungPr�apositionen regieren im Allgemeinen eine Adverbial- oder Nominalphra-se16, letzteres in dem Sinne, dass sie mit dieser zusammen eine Pr�apositio-nalphrase bilden und dabei den Kasus der Nominalphrase bestimmen. VonKonjunktionen und Adverbien untersheiden sih die Pr�apositionen u.a. da-durh, dass sie in fester Rektionsbeziehung zu einer Nominalphrase stehen.In den Tagsets werden die Pr�apositionen hinsihtlih ihrer Stellung unter-shieden:15vgl. Beispiel (72), 5.4.1, Seite 3316Zu den wenigen Ausnahmen von zwei aufeinanderfolgenden Pr�apositionen siehe 6.3.2,Seite 47. 43



� vorgestellte Pr�aposition ohne Artikel (Pov)Merke: v wie vorgestellt� nahgestellte Pr�aposition ohne Artikel (Postposition) (Pon)Merke: n wie nahgestellt� Pr�aposition ohne Artikel, erster Teil einer Cirumposition (Poa)Merke: Der Tag f�ur den ersten Teil eines Mehrwortlexems, das durhein oder mehrere Token vom zweiten Teil getrennt ist, endet mit a.� Pr�aposition ohne Artikel, zweiter Teil einer Cirumposition (Poz)Merke: Der Tag f�ur den zweiten Teil eines Mehrwortlexems, das durhein oder mehrere Token vom ersten Teil getrennt ist, endet mit z.� Pr�aposition mit enklitishem Artikel (Pev)Merke: e wie enklitish� Pr�aposition mit enklitishem Artikel, die erster Teil einer Cirumposi-tion ist (Pea)Merke: e wie enklitish; der Tag f�ur den ersten Teil eines Mehrwortle-xems, das durh ein oder mehrere Token vom zweiten Teil getrennt ist,endet mit a.6.2 Beispiele(106) Auf/Pov der Krim ging nah/Pov der Eroberung Sewastopolsim/Pev September 1855 der Krieg dem Ende entgegen. (Aus: Allesshreiben oder den Mund halten?WilliamHoward Russell, der ersteFrontreporter. Zeit Nr.11, 1991).(107) Von/Poa nun an/Poz sollte sih die Presse der Zensur und da-mit dem Widersinn des Krieges und seiner Befehlshaber unterwer-fen. (Aus: Alles shreiben oder den Mund halten? William HowardRussell, der erste Frontreporter. Zeit Nr.11, 1991).(108) Vom/Pea 7. Januar an/Poz entsheidet sih, ob das Bonner St�ukvollends zum/Pev Trauerspiel wird. (Aus: Die neuen. Um demVorwurf der Steuerl�uge zu entgehen, suht die Bonner Koalitionverzweifelt nah anderen Geldquellen und versinkt dabei im Abga-bensumpf. Zeit Nr.1, 1991). 44



(109) Niht des Spiels von Lug und Trug wegen/Pon, das durh alledrei Erz�ahlungen geht. (Aus: [D!℄er Erz�ahler auf der langen Mittel-streke - ratlos Lug und Trug. Drei exemplarishe Erz�ahlungen desTon Andreas Isenshmid. Zeit Nr.41, 1991).(110) Bloss leitete viele Jahre lang/Pon Instituts�lialen in S�udamerika.(Aus: Eine Begegnung deutsher und tshehisher Shriftsteller inPrag und einige deutshe Merkw�urdigkeiten. Prager Kafkakugeln.Zeit Nr.42, 1992).6.3 Abgrenzungen, Probleme, Besonderheiten6.3.1 Vor- und nahgestellte Pr�aposition vs. AdverbEin Token ist nur dann eine Pr�aposition, wenn die Rektion der regiertenNominalphrase von ihm bestimmt wird oder wenn es wie bei 'bis zu' einerweiteren Pr�apositionalphrase vorangeht (s. 6.3.2, Seite 47).(111) Lange Zeit gab es in Freiburg, abseits/Pov der akademishen Zir-kel, nur einen Verein: den FFC, den Freiburger Fu�ball-Club. (Aus:Sportlub Freiburg. [D!℄er Aufstieg der Underdogs. Zeit Nr.4, 1992).(112) Bestenfalls darf der vom Unternehmen beauftragte unabh�angigeWirtshaftspr�ufer die Zahlen einsehen und monieren, ist aber sei-nem Auftraggeber gegen�uber/Pon zu Stillshweigen verpihtet.(Aus: Gef�ahrlihes Solo. Internationale Konzerne sollen in den Ver-einigten Staaten mehr Steuern zahlen - ein Verteilungskampf droht.Zeit Nr.5, 1992).Hier bestimmen die Token jeweils den Kasus der Nominalphrase.(113) Wenig sp�ater sitzt Markus Wasmeier mit noh wirren Haaren et-was abseits/Bg in/Pov einem abgedunkelten Raum auf/Pov einemTish. (Aus:[W!℄er nahdenkt, verliert. �Uber den Versuh, eines Ski-Weltmeisters, wieder Anshlu� an die Spitze zu �nden. Zeit Nr.6,1991). 45



Hier stehen mehrere lokale Adverbiale hintereinander.(114) Auf der anderen Seite des Flusses, shr�ag gegen�uber/Bg, begren-zen die Pal�aste und Kirhen des Hradshin den Horizont. (Aus: EineBegegnung deutsher und tshehisher Shriftsteller in Prag undeinige deutshe Merkw�urdigkeiten. Prager Kafkakugeln. Zeit Nr.42,1992).Hier ist 'gegen�uber' Lokaladverb.(115) So hatte die Stadtverwaltung seit/Pov dem Krieg in/Pov einemehemaligen Hotel direkt gegen�uber/Bg vom/Pev Kurpark ihrenSitz. (Aus: Neues Trauzimmer in freundliher Atmosph�are. Post-moderner Rathausneubau f�ur 13 Millionen Mark nah zweij�ahrigerBauzeit bezugsfertig. Frankfurter Allgemeine Zeitung 10.07.1992,Nr.158).Der Kasus der Nominalphrase 'Kurpark' wird von der Pr�aposition 'vom'bestimmt; 'gegen�uber' ist Lokaladverb.(116) Vorsihtig gegossen rann der Ka�ee am/Pev Gef�a� entlang/Bgdirekt auf die Tishdeke. (Aus: Das Geheimnis der Ca�ettiera.Zeit Nr.27, 1992).Hier wird der Kasus durh die vorgestellte Pr�aposition bestimmt (vgl. Duden1984: 380 und Helbig u. Busha 1987: 381).Im Gegensatz dazu:(117) Noh heute k�onnen die Besuher, der rot-gr�unen T�unhe ent-lang/Pon, Shmidt �uber das Kopfsteinpaster folgen. (Aus: Bar-lahs weites Land. Auf den Spuren des norddeutshen K�unstlers.Zeit Nr.5, 1991).Hier bestimmt 'entlang' den Kasus der Nominalphrase und ist somit (nah-gestellte) Pr�aposition.
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6.3.2 Zwei aufeinanderfolgende Pr�apositionen vs. Adverb+Pr�apo-sitionEine Ausnahme des Prinzips, dass Pr�apositionen Adverbial- oder Nominal-phrasen regieren, bilden Pr�apositionen, die Pr�apositionalphrasen modi�zie-ren, wie z.B. 'bis zu':(118) Bis/Pov zu/Pov diesem Zeitpunkt waren die Rettungsfahrzeugevon Pferden ins Meer gezogen worden. (Aus: Graue Wildnis amWatt. Ungest�orte Spazierg�ange auf der holl�andishen Insel. ZeitNr.10, 1991).Entsprehend wird auh bei 'bis gegen', 'bis in', 'bis nah', 'bis auf' und'innerhalb von' verfahren.'bis zu' wird aber als (Grad-)Adverb annotiert, wenn es vor einer Men-genangabe auftritt und durh '�uber' ersetzt werden kann. In solhen F�allenkann 'bis' niht weggelassen werden.(119) Ein von den Britishen Inseln �uber S�uddeutshland ziehendesTief brahte einigen Regionen binnen Stunden bis/Pov$Bgzu/Pov^Bg 30 Liter Regen je Quadratmeter. (Aus: Herbstst�urmerihten im S�uden Deutshlands shwere Sh�aden an. Gemeinden oh-ne Elektrizit�at / Bahnstreken und Stra�en blokiert. FrankfurterAllgemeine Zeitung, 27.10.1992, Nr.250).'(an)statt' ohne Kasusforderung wird ebenfalls als Pr�aposition annotiert,sofern es durh 'anstelle', niht aber durh 'oder' ersetzt werden kann (vgl. 6.3.8,Seite 51).(120) Eine F�unfzigj�ahrige beispielsweise darf nun statt/Pov auf/Povreal 34 Dienstjahre nur noh auf zehn verweisen und bekommt dasGehalt einer Sehsundzwanzigj�ahrigen aus dem Altbundesgebiet,minus vierzig Prozent! (Aus: Emp�orung in den Krankenh�ausern.Das Ma� ist voll. Ungleihe Tarifabshl�usse verbittern die Ange-stellten in den neuen Bundesl�andern.Kann die folgende Pr�apositionalphrase weggelassen werden, so handelt essih niht um eine Pr�aposition. Zum Beispiel kann in (115) die Pr�apositio-nalphrase vom Kurpark weggelassen werden:47



(115) So hatte die Stadtverwaltung seit/Pov dem Krieg in/Pov einemehemaligen Hotel direkt gegen�uber/Bg vom/Pev Kurpark ihrenSitz. (Aus: Neues Trauzimmer in freundliher Atmosph�are. Post-moderner Rathausneubau f�ur 13 Millionen Mark nah zweij�ahrigerBauzeit bezugsfertig. Frankfurter Allgemeine Zeitung 10.07.1992,Nr.158).6.3.3 Pr�aposition vs. GradadverbGradadverbien k�onnen durh 'fast' oder 'sehr' ersetzt werden. Deshalb wirdannotiert:(121) Es sind �uber/Bg f�unfzig Jahre her, aber ih kann mih noh ganzgenau erinnern, was ih damals f�uhlte. (Aus: Zum 80. GeburtstagE. M. Ciorans. Abrehnung mit Gott. Zeit Nr.15, 1991).(122) Mindestens f�unfzehn Prozent aller �uber/Bg 64j�ahrigen gelten alspsyhiatrish behandlungsbed�urftig. (Aus: Wandel des Altersbau-mes in 120 Jahren. Versihern und vergessen. Zeit Nr.37, 1991).Aber:(123) Westeuropa trug �uber/Pov die Jahre einiges dazu bei, solhenWeltbaumeistern ein Ger�ust zu liefern - von den Erkenntnissen desKubismus und Futurismus bis zu Bauhaus und De Stijl. (Aus: DieRevolution leuhtet. Konstruktion und Intuition - die Kunst dersowjetishen Won. Zeit Nr.12, 1992).6.3.4 Cirumposition vs. vorgestellte Pr�aposition und AdverbRihtungsanzeigende Token, die einer Pr�apositionalphrase folgen, sind dannAdverbien, wenn sie mit dieser Pr�apositionalphrase vertausht werden k�onnenoder ganz weggelassen werden k�onnen (vgl. den Beispielsatz (116), zur Un-tersheidung von Adverb und nahgestellter Pr�aposition, hier noh einmal:)(116) Vorsihtig gegossen rann der Ka�ee am/Pev Gef�a� entlang/Bgdirekt auf die Tishdeke. (Aus: Das Geheimnis der Ca�ettiera.Zeit Nr.27, 1992).Hier wird der Kasus durh die vorgestellte Pr�aposition bestimmt (vgl. Duden1984: 380 und Helbig u. Busha 1987: 381).48



Das Adverb kann weggelassen (116) oder mit der Pr�apositionalphrase ver-tausht werden.(124) Die anderen, die aus den Shwarzwaldt�alern, die stumm gegen dieFreiburger Bourgeoisie des alteingesessenen Vereins ein paar hun-dert Meter weiter zur/Pev Stadtmitte hin/Bg anstehen, harrenvon/Poa Natur her/Poz aus.17 (Aus: Sportlub Freiburg. [D!℄erAufstieg der Underdogs. Zeit Nr.4, 1992).Hier kann ausgetausht werden: hin zur Stadtmitte, niht jedoh *her vonNatur.6.3.5 Pr�aposition vs. VerbpartikelVerbzus�atze folgen immer den von dem Verb regierten Erg�anzungen.(125) Mit feuhtem Finger gehtman die Akten durh/Qv, um Geshih-ten zu pr�asentieren, die man auh shon andernorts lesen konnte,ohne da� sie deshalb shon stimmen m�u�ten. (Aus: Die Shalk-Papiere. DDR-Ma�a zwishen Ost und West. Zeit Nr.41, 1991).Dagegen:(126) Eine neue Idee, stellt er belustigt fest, geht durh/Pov drei Stadi-en. (Aus: Thorvald Stoltenberg. Mehr als milde Gaben. Der norwe-gishe Politiker ist neuer UN-Hohkommissar f�ur Fl�uhtlinge. ZeitNr.14, 1990).6.3.6 Eingebettete Pr�apositionalphrasenMehrere Pr�apositionen k�onnen aufeinander folgen, wenn die zur ersten Pr�apo-sition geh�orende Nominalphrase eine Partizipialkonstruktionmit einer Pr�apo-sitionalphrase als Erg�anzung ist.17Die Autorin, die selbst in einem Shwarzwaldtal aufgewahsen ist, distanziert sih voneinem solh haarstr�aubenden Bl�odsinn.
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(127) Der Jungenkurs sakte aufgrund/Pov um/Pov18 sih greifenderDisziplinlosigkeit in seinen Leistungen v�ollig ab. (Aus: SIEziehungstatt ERziehung. Benediktinerpater Egino Weidenhiller traute sei-nen Augen niht. Zeit Nr.16, 1990).6.3.7 Pr�aposition vs. subordinierende/koordinierende Konjunkti-onDie Pr�aposition bezieht sih immer nur auf eine Nominalphrase, die subor-dinierende Konjunktion leitet einen Nebensatz ein.(128) Shlie�lih vergingen nah dem Ungl�uk zwishen Ufa und Ashakeine f�unf Monate, bis/Cs die gleihe Pipeline erneut lekte - meh-rere tausend Menshen wurden damals vorsorglih evakuiert. (Aus:Leks in den Lebensadern. Die UdSSR kann ihre ehemaligen Part-nerl�ander in Osteuropa niht mehr ausreihend mit �Ol und Gasversorgen. Zeit Nr.48, 1990).(129) Ein Jahr sp�ater betrug der Verrehnungspreis f�ur Russen�ol nur29 Prozent des Weltmarktpreises, und bis/Pov einshlie�lih/Pov1983 zahlten die RGW-Staaten f�ur ihr �Ol weniger als jene L�ander,die auf den freien Weltmarkt angewiesen sind. (Aus: Leks in denLebensadern. Die UdSSR kann ihre ehemaligen Partnerl�ander inOsteuropa niht mehr ausreihend mit �Ol und Gas versorgen. ZeitNr.48, 1990).19Da 'bis' zwishen zwei Adjektiv- oder Nominalphrasen keinen Kasus ver-gibt (vgl. (130)) und das Token zudem durh 'oder' ersetzt werden kann,wird es in solhen Kotexten als koordinierende Konjunktion annotiert:20(130) Der EOSC in O�enbah will seinen Nahwuhs �uber einen Zeitraumvon sehs bis/Ck aht Jahren kontinuierlih heranziehen. (Aus:Jugend und Sport (12): Beim Shwimmen ist niht nur das Wasserwihtig. Frankfurter Allgemeine Zeitung 18.12.1992, Nr.294)18Vgl. 11.1.3 zur Begr�undung, warum 'um' als Pr�aposition und niht als Verbpartikelannotiert wird.19Zur Annotation von 'bis einshlie�lih' vgl. 'bis zu' (6.3.2, Seite 47).20Anders entsheiden Helbig u. Busha (1996: 423 u. 440).50



Ebenso:(131) Vor zwei Jahren brah unter Deutshlands Italienurlaubern einSturm der Entr�ustung aus, als der italienishe Verkehrsminister�uber Naht ein nur im Sommer g�ultiges Tempolimit von 110statt/Ck 130 Stundenkilometern auf der Autobahn einf�uhrte.(Aus: Autofahrer: Andere L�ander, andere Limits. Zeit Nr.25, 1991).6.3.8 Pr�aposition vs. koordinierende/subordinierende Konjunkti-on mit In�nitiv'(an)statt' wird nur dann als Pr�aposition annotiert, wenn einer Nominalphra-se ein Kasus zugewiesen wird:(132) B�urgerproteste erzwangen den Kompromi�, den jetzt ein �osterrei-hisher Arhitekt realisiert: Beton und Fahwerk anstatt/Poveiner glatten Front aus purem Beton. (Aus: Ratlos unter Fah-werkd�ahern. Wernigerode im Harz: Eine sh�one alte Stadt mu�neue Wege im Tourismus �nden. Zeit Nr.13, 1991).Vor Pr�apositionalphrasen kann es mit 'oder' ausgetausht werden und isteine koordinierende Konjunktion:(133) Irgendwann zeigte Herr Kozakai Erbarmen und f�uhrte unsdekadent-verz�artelte Treibhauspanzen in eine warme Sake-Brennerei anstatt/Ck in einen kalten Tempel. (Aus: Wo Japanfriert. Bilder wie aus dem alten Nippon: Eine Reise in den shnee-reihen Nordwesten. Zeit Nr.9, 1991).Den Tag Ci erh�alt (an)statt nur vor In�nitiven:(134) Anstatt/Ci zu antworten, zeigte der G�artner auf ein kleines Fen-ster des Gruselshlosses. (Aus: [W!℄o die gr�une Lady lauert. AufGespenstersuhe in shottishen Shl�ossern. Zeit Nr.49, 1990).2121'Statt dessen' wird als Konstrukt annotiert, vgl. Liste der Mehrwortlexeme (17, Seite101).
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7 Adverbien (B)7.1 BeshreibungIn den Tagsets werden die Adverbien in� Pronominaladverbien (Bp)� Interrogativadverbien (Bi) und� sonstige Adverbien (Bg)Merke: g wie generelluntershieden.7.1.1 Generelle Adverbien (Bg)Adverbien sind niht notwendig an einen bestimmten Platz im Satz gebun-den:(135) Gew�ohnlih/Bg shlagen die Bauern morgens/Bg um siebenUhr am Miyagawa-Ufer ihre St�ande auf. (Aus: Wo Japan friert.Bilder wie aus dem alten Nippon: Eine Reise in den shneereihenNordwesten. Zeit Nr.9, 1991).Hier lassen sih 'gew�ohnlih' und 'morgens' austaushen oder vershieben,ohne dass der Satz ungrammatikalish wird.Die Graduierung von manhen Adverbien ist m�oglih:(136) Das war ihm in letzter Zeit �ofter/Bg passiert, zum Beispiel beieinem autorisierten Interview mit La Stampa. (Aus: Allein gegenden Filz. Altersweise - oder shon vergreist? Italiens Staatspr�asidentFraneso Cossiga st�o�t Freund und Feind vor den Kopf, Zeit Nr.26,1991).(137) Immer/Bg �ofter/Bg wird diese Diskussion unter dem Shlag-wort 'Krieg der Gartenzwerge' gef�uhrt. (Aus: Der Krieg der Garten-zwerge. Das Nahbarreht besh�aftigt die Gerihte immer h�au�ger.Frankfurter Allgemeine Zeitung 30.12.1991, Nr.301).52



Au�erdem z�ahlen zu dieser Klasse Gradpartikel wie 'sehr', 'fast' und 'et-was', die ein anderes Adverb, ein Adjektiv, ein Nomen oder ein Inde�nitpro-nomen modi�zieren (vgl. (138) und (139)).(138) Die gr�une Partei, ihre Programme und Politiker bekamen gerade imAusland viel Interesse und Sympathie, weil sie niht/Bg so/Bgtypish/Bg deutsh zu sein shienen. (Aus: Boris war keine Bestie.Wie das Ausland die Deutshen sieht. Zeit Nr.46, 1991).(139) Diese alte Stubenw�arme, typish/Bg DDR - auh sie hat sihver�uhtigt. (Aus: Unterwegs in den neuen L�andern. Eindr�ukevon Gespr�ahen mit K�unstlern, noh ho�nungsfrohen �alteren undentt�aushten jungen Leuten. Letztes aus der DaDaeR? Noh langeniht! Zeit Nr.11, 1991).Generelle Adverbien, die keine Gradpartikel sind, modi�zieren ein Verb.Beide Unterklassen verhalten sih distributionell untershiedlih, wurden aberaus �okonomishen Gr�unden in einer Klasse zusammengefasst.227.1.2 Pronominaladverbien (Bp)Ein Pronominaladverb kann durh eine Pr�apositionalphrase oder einen Ne-bensatz ersetzt werden. Viele Pronominaladverbien sind Wortbildungskon-struktionen aus einem Adverb (da(r)- und hier-) als erster Konstituente undeiner Pr�apositionen als zweiter Konstituente. Sie untersheiden sih hinsiht-lih ihrer Stellung im Satz niht von gew�ohnlihen Adverbien, k�onnen aller-dings niht graduiert oder von Partikeln modi�ziert werden.(140) Die Europ�aishe Konferenzmesse f�ur Multimedia und CD-ROMpr�asentierte deshalb/Bp k�urzlih/Bg in Wiesbaden eine junge,selbstbewu�te Branhe. (Aus: Wettlauf um einen Zukunftsmarkt.Fernseh- und Computertehnik beginnen zu vershmelzen, vier ver-shiedene Entwiklungen stehen zur Wahl. Zeit Nr.34, 1991).22Hier muss (selbst-)kritish angemerkt werden, dass hier das Prinzip der Klassi�kationauf der Basis von distributionellem Verhalten niht durhgehalten wird; obwohl dies ohnegro�en Aufwand m�oglih w�are. 53



(141) Das ist vielleiht/Bg angeboren, dagegen/Bp kann ih nihtank�ampfen. (Aus: Zum 80. Geburtstag E. M. Ciorans. Abrehnungmit Gott. Zeit Nr.15, 1991).7.1.3 Interrogativadverbien (Bi)Mit Interrogativadverbien wird ein Fragesatz eingeleitet. Interrogativadverbi-en sind Stellvertreter von Pr�apositionalphrasen und gew�ohnlihen Adverbien.(142) Warum/Bi mahen Sie das? (Aus: F�ur Opel am Ball. Zeit Nr.28,1992).(143) Aber jede Firma mu� selbst entsheiden, wann/Bi wird was zuteuer oder wann/Bi ist ein Engagement niht mehr eÆzient. (Aus:F�ur Opel am Ball. Zeit Nr.28, 1992).7.2 Weitere Beispiele(144) 'Ja, Volksmusikanten musizieren halt/Bg mit Herz', behauptendie beiden und setzen ihr Zahnpasta-L�aheln auf. (Aus: Hei�t eshollerolajilihi oder h�ollerojilialhi? Vom Sommerfest der Volksmusikberihten Andreas Skipis und Peter L�u. Frankfurter AllgemeineZeitung 02.07.1990, Nr.150).(145) 1989/Bg wurde in Berlin das California Institute for European-Amerian Relations gegr�undet. (Aus: Das Feuhtwanger-Haus inLos Angeles. Auroras Zukunft unter den Engeln. Die Villa Auroramu� sih ihrer Umgebung mehr �o�nen. Zeit Nr.38, 1991).(146) Etlihe der �uber/Bg haushohen Wagen werden st�andig in der Aus-stellungshalle von Takayama gezeigt. (Aus: Wo Japan friert. Bilderwie aus dem alten Nippon: Eine Reise in den shneereihen Nord-westen. Zeit Nr.9, 1991).2323Zur Untersheidung von Gradadverbien und Pr�apositionen vgl. 6.3.3, Seite 48.
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(147) Au�erdem/Bg w�urde, so/Bg Beeser, in Jahren, in denen derPkw-Verkauf eher/Bg stagniert, die Reiselust stark/Bg zuneh-men. (Aus: Paushalurlaub: Ostdeutshe holen auf. Zeit Nr.20,1992).7.3 Abgrenzungen, Probleme, BesonderheitenZu den Abgrenzungen zu den Partizipien siehe unter 4.4.4, Seite 28.Zu den Abgrenzungen zu Eigennamen bei Jahreszahlen vgl. die Beispieleunter 5.4.4, Seite 36 (Appellativum vs. Eigenname) und 5.4.6, Seite 38 (Ei-genname vs. Adverb).Zu den Abgrenzungen zu den Pr�apositionen siehe unter 6.3.1, Seite 45 und6.3.3, Seite 48.7.3.1 Adverb vs. AdjektivNormalerweise wird rein distributionell annotiert. Adverbien k�onnen gew�ohn-lih durh Gradadverbien modi�ziert werden:(148) Tante, du wohnst so sh�on/Bg, shmeihelt der Ganovennah-wuhs. (Aus: Gelegenheit maht Diebe. Wenn das Geld im K�uhl-shrank liegt. Aus dem reihen Erfahrungsshatz der polizeilihenBeratungsstellen. Zeit Nr.19, 1990).Bei Wortformen, die von Wortformen des Verbs 'sein' regiert werden, han-delt es sih um Adjektive (Beispiele siehe unter 8.1.2, Seite 71), es sei denn,eine Substitution mit einer Pr�apositionalphrase, die eine lokale oder tempo-rale Angabe enth�alt, ist m�oglih:(149) Seit einer Stunde sind wir unterwegs/Bg in dem erwahenden,von Feuhtigkeit triefenden Regenwald Euadors. (Aus: Bananen-suppe und Bier gebraut. Kulturelle Begegnungen mit den Quehua-Indianern. Zeit Nr.18, 1991).UmAdjektive handelt es sih bei Wortformen nah 'halten f�ur', 'einsh�atzenals' et., weil diese kein Verb modi�zieren.(150) Als Kunst- und Kulturhistoriker halte ih mih nat�urlih niht f�urunfehlbar/Ap [...℄ (Aus: Reihe Revision: Ein Protest von ErnstH. Gombrih. Gleih g�ultig? Zeit Nr.17, 1992).55



Ist weder eine Wortform des Verbs 'sein' noh eine Wortform von 'haltenf�ur', 'einsh�atzen als' et. vorhanden, so wird das fraglihe Token als Adverbannotiert:(151) Er hat auf jedes hier naheliegende Pathos verzihtet, hat kompli-zierte Formulierungen, wenn irgend/Bg m�oglih/Bg, vermiedenund hat durh eine einfahe und klare Sprahe das siherlih nihtleihte Buh f�ur jeden Leser verst�andlih und interessant gemaht.(Aus: Das Dah der Welt. Die Autobiographie des Dalai Lama -und eine Biographie �uber ihn. Zeit Nr.11, 1991).Bei Zweifelsf�allen zwishen nahgestellten attributiven Adjektiven (s.u.,8.1.1, Seite 70) und Adverbien wird das betre�ende Token als Adverb anno-tiert, wenn die vorangehende Nominal- oder Pr�apositionalphrase weggelassenwerden kann:(152) Irgend etwas mu� ab und an im Hintergrund rehts/Bg passie-ren, was Akteure wie auf der linken Seite sitzende Zushauer beob-ahten k�onnen, was aber shon dem rehts/Bg auf Platz 6 Sitzendenverborgen blieb. (Aus: Rheingold in der Hamburger Staatsoper ...Ein neuer Anfang. G�unter Kr�amer inszenierte den Vorabend. ZeitNr.5, 1992).oder durh eine Pr�apositionalphrase ersetzt werden kann:(153) Und die Landshaft dort/Bg [in Japan℄ �ahnelt der Shweiz. (Aus:[T℄ell in Japan. Zeit Nr.23, 1992).7.3.2 Adverb vs. koordinierende Konjunktion am Anfang von(Neben-)S�atzenRegel: Bei einem Adverb an der Erststelle geshieht eine Vertaushung vonSubjekt und Verb. Koordinierende Konjunktionen �andern die Satzstellungniht!
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(154) Nat�urlih mu� ein mashinelles �Ubersetzungssystem auh einige ele-mentare Daten �uber die Welt enthalten, kommentiert Shneider,doh/Bg sollten wir mit der Entwiklung der M�U niht warten,bis die Verk�under der 'K�unstlihen Intelligenz' ihren hohgestek-ten Zielen n�aher gekommen sind. (Aus: Wortsalat. Mashinen alsDolmetsher versteht keiner. Zeit Nr.18, 1991).Aber:(155) Doh/Ck das ist so niht ganz rihtig. (Aus: Niht nur Kassandra.Die Diktatur und ihre Helferinnen: �Uber Helga Shuberts Buh Ju-dasfrauen und die feministishe Geshihtsshreibung. Zeit Nr.22,1990).24�Ahnlihe Probleme treten bei 'aber', 'auh', 'dennoh', 'jedoh' und 'trotz-dem' auf (vgl. Duden 1984: 374, Duden 1995: 391f., Helbig u. Busha 1987:405f).Steht 'aber' aber(!) niht am Anfang des betre�enden (Neben-)Satzes, istes ein Adverb, wenn es mit 'und' ausgetausht werden kann.(156) Ein Freundeskreis der Villa Aurora in Los Angeles wurde zwargegr�undet, hat aber/Bg weder Mitglieder noh irgendein Entreein das kulturelle Netzwerk der Stadt gefunden. (Aus: DasFeuhtwanger-Haus in Los Angeles. Auroras Zukunft unter den En-geln. Die Villa Aurora mu� sih ihrer Umgebung mehr �o�nen. ZeitNr.38, 1991).(157) In der �O�entlihkeit aber/Bg l�oste sie einen Sturm der Entr�ustungaus. (Aus: Die neuen. Um dem Vorwurf der Steuerl�uge zu entgehen,suht die Bonner Koalition verzweifelt nah anderen Geldquellenund versinkt dabei im Abgabensumpf. Zeit Nr.1, 1991).In den Beispielen (156) und (157) ist die Satzstellung zwar niht modi-�ziert worden, jedoh kann 'aber' niht mit 'und' ausgetausht werden undwird daher als Adverb annotiert.24'doh' kann auh die Funktion einer Gespr�ahspartikel haben, vgl. 7.3.10, Seite 66.
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7.3.3 Adverb vs. attributives Interrogativpronomen'welh' ist dann ein Gradadverb, wenn es mit 'so' ausgetausht werden kann(vgl. Bergenholtz u. Shaeder 1977: 99). Dies kann vor Adjektiven und vorNominalphrasen ohne Artikel oder mit unbestimmten Artikel der Fall sein.'welh' in nebensatzeinleitenden Nominalphrasen wird jedoh immer als at-tributives Interrogativpronomen annotiert:(158) Bei ihrem n�ahsten Plan wu�ten die Politiker ebensowenig, aufwelh/Rqa heikles Gebiet sie sih begeben (Aus: Die neuen. Umdem Vorwurf der Steuerl�uge zu entgehen, suht die Bonner Koali-tion verzweifelt nah anderen Geldquellen und versinkt dabei imAbgabensumpf. Zeit Nr.1, 1991).Ein komplexes Interrogativpronomen ist 'wie viel' (vgl. entsprehendenAbshnitt unter 10.3.3, Seite 91).(159) �Uber wie/Bi$Rqa viele/Ria^Rqa Tasten man was niht alles einge-ben mu�, um zu erfahren, welhe/Rqa Briefmarke man draufzu-kleben hat -welh/Bg ein Aufwand f�ur eine so banale Verrihtung,und welh/Bg ein Preis daf�ur! (Aus Kolumme. Zeit Nr.32, 1991).7.3.4 Adverb vs. attributives Demonstrativpronomen'solh' ist dann ein Gradadverb, wenn es mit 'so' ausgetausht werden kann.Dies kann vor Adjektiven und vor Nominalphrasen mit unbestimmten Arti-kel der Fall sein:(160) Da� es in der Umgebung von solh/Bg �esen Hexenwesen immerdrunter und dr�uber geht, ist selbstverst�andlih, und wir erfahrendas shon im dritten Kapitel. (Aus: Arme Ehsen. Fiese Hexen.Zeit Nr.6, 1991).(161) Ih gratuliere dir herzlih, es ist ein siegreihes Gl�uk, solh/Bg einReihtum wie dein Buh, solh/Bg eine Insel im heutigen L�ugen-meere zu besitzen. (Aus: Die Seher[!℄. Expressionistisher Dihter,gl�aubiger Kommunist, Kulturminister der DDR: ein tragisher, einexemplarisher Lebenslauf Johannes R. Beher zusammen mit Wal-ter Ulbriht, 30. Juni 1953. Zeit Nr.46, 1991).58



Dagegen:(162) Da� es in der Umgebung von solh/Rda Hexenwesen immer drun-ter und dr�uber geht, ist selbstverst�andlih.7.3.5 Sonderfall: 'selbst' und 'selber' - Adverb vs. nahgestelltesattributives DemonstrativpronomenIm Duden (1995: 338) gelten 'selbst' und 'selber' durhweg als Pronomina,mit der Ausnahme, dass 'selbst' synonymish mit 'sogar' gebrauht wird. Al-so w�are im folgenden Beispiel 'selber' als Pronomen zu annotieren.(163) Joahim Kersten und Volker Kriegel (der selber/Bg witzige Zeih-nungen beisteuert) haben Texte und Bilder ausgesuht. (Aus: ...und Lihternberg im Aufbau-Kalender. Literatur f�ur jeden Tag. ZeitNr.51, 1991).Da das betre�ende Token aber eindeutig mit einem Adverb ausgetaushtwerden kann, muss es sih hier auf der Grundlage eines distributionellenAnsatzes selbst(!) um ein Adverb handeln. Dies stimmt auh �uberein mit der(semantishen) Interpretation von Helbig u. Busha (1987: 498).Folgt 'selber' bzw. 'selbst' dagegen einer Nominalphrase oder einem Ree-xivpronomen, die es modi�ziert, so liegt ein nahgestelltes attributives De-monstrativpronomen vor, das als Rda annotiert wird:(164) Zak ist intelligent und kritish genug, zu wissen, da� er selber/Rdadiesem Zwiespalt unterliegt, ohne ihn l�osen zu k�onnen. (Aus:B�uher f�ur die Reise. Frankfurter Allgemeine Zeitung 05.11.1992,Nr. 258.)Auh bei Wortformen wie 'pers�onlih' wird so verfahren:25(165) Pr�asident Bush pers�onlih/Rda verlangte h�ohste Priorit�at f�urdie Untersuhung des Problems. (Aus: Kartell der Sheinheiligen.Was die Vereinigten Staaten mit ihrer Forderung nah fairem Welt-handel meinen. Zeit Nr.4, 1992).25Da es sih hier um wenige Ausnahmef�alle handelt, l�asst sih diese Konvention reht-fertigen, insofern es niht zu erwarten ist, dass das automatishe Klassi�kationsverfahrenbeeintr�ahtigt wird. 59



Im folgenden Beispiel wird 'selber' dagegen als Adverb annotiert.(166) Wenn es dunkelt und die Lihter brennen, sieht der Bau vonselber/Bg festlih aus. (Aus: Arhitektur in Kassel: [H!℄alle derKunst, St�utze der Stadt. Neue Stadtkante: mit einem elegant ge-shwungenen Bau. Zeit Nr. 4, 1992).7.3.6 Adverb vs. pronominales Inde�nitpronomen'mehr' als (Bestandteil eines) Temporaladverbs ist leiht durh die Aus-taushprobe mit einem anderen Temporaladverb zu erkennen, auh wennes vor einer Vergleihskonjunktion steht:(167) Stirbt der Mensh dann, wird er von der oÆziellen Statistikniht/Bg mehr/Bg (oft) als/Cv Unfalltoter erfa�t. (Aus: Fah-ren bis zum Infarkt. �Uber Kollektivneurosen, reale Sh�aden undsheinbare L�osungen. Zeit Nr.46, 1991).Fungiert 'mehr als' als Gradadverb, so wird 'mehr' als Adverb annotiert:(168) Wohl/Bg wahr/Bg, die Lage ist mehr/Bg als/Cv doppel-deutig/Ap im geteilt-geeinten Deutshland. (Aus: Keine Fluhtvor der Vergangenheit. Mit oder ohne Erih Honeker: Die Gereh-tigkeit mu� ihren Lauf nehmen. Zeit Nr.52, 1991).Als Inde�nitpronomen dagegen wird 'mehr' getaggt, wenn es von einerVergleihskonjunktion und einer Nominalphrase gefolgt wird. Aus semanti-sher Siht handelt es sih hierbei meist um Mengenangaben:(169) Jede Tonne deutsher Steinkohle wird noh/Bg immer/Bg mitweit/Bg mehr/Rip als/Cv hundert Mark gest�utzt. (Aus: Dieneuen. Um dem Vorwurf der Steuerl�uge zu entgehen, suht die Bon-ner Koalition verzweifelt nah anderen Geldquellen und versinktdabei im Abgabensumpf. Zeit Nr.1, 1991).
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(170) Dennoh ist das neue Urteil mehr/Rip als/Cv nur ein Donner-grollen aus Karlsruhe, wie etwa/Bg der Freiburger Professor KlausTiedemann, Spezialist f�ur Wirtshaftsstrafreht, meint. (Aus: Wett-bewerbsreht. Donnergrollen aus Karlsruhe. Nah einem neuen Ur-teil des Bundesgerihtshofes k�onnen Kartellvergehen als Betrug ge-wertet werden. Zeit Nr.4, 1992).'weniger' verh�alt sih ebenso wie 'mehr'.Ausnahmen:� K�onnen 'mehr' bzw. 'weniger' durh 'ander(e)s' oder 'weiter' ersetztwerden, so handelt es sih um ein Adverb, auh wenn eine Nominal-phrase folgt:(171) Aber was ist die neue Abgekl�artheit mehr/Bg als Ab-gebr�uhtheit? (Aus: Haben? Zeit Nr.12, 1990).� K�onnen 'mehr' bzw. 'weniger' durh 'eher' ersetzt werden, so handeltes sih ebenfalls um ein Adverb:(172) Die ordentlih aufgereihten Peaks �uber dem Talgrundsind zwar mehr/Rip als 3600 Meter hoh, �ahneln aberweniger/Bg den Alpen als dem Shwarzwald. (Aus:Zweiter Goldraush im Wilden Westen. In Brekenridgehaben Skifahrer die Minenarbeiter abgel�ost. Zeit Nr.4,1992).� Steht 'mehr' hinter einer Mengenangabe, folgt darauf aber keine No-minalphrase, so handelt es sih um ein Adverb:(173) Mit dem Konkurrenten NUR aus Frankfurt wollen bis-lang 1,3 Millionen Deutshe verreisen, gar 39 Prozentmehr/Bg als im Vorjahr. (Aus: Paushalurlaub: Ost-deutshe holen auf. Zeit Nr.20, 1992).2626Folgt eine Nominalphrase, so handelt es sih bei 'mehr' um ein attributives Inde�nit-pronomen, vgl. (184) in 7.3.7, Seite 62. 61



Als Test f�ur alle anderen Zweifelsf�alle gilt: Kann 'mehr', 'wenig' et. durh'nihts' ersetzt werden und handelt es sih niht um einen attributiven Ge-brauh, so wird das Token als pronominales Inde�nitpronomen annotiert.Kann 'mehr', 'wenig' et. dagegen durh 'niht' oder 'kaum' ersetzt werdenund handelt es sih niht um einen attributiven Gebrauh, so wird das Tokenals Adverb (Bg) annotiert.(174) So spielt sih unter den Autoren wenig/Rip ab. (Aus: Ih plus[!℄orm gleih Demut zur Welt. Ein Selbstversuh im Leipziger Lite-raturinstitut Johannes R. Beher. Zeit Nr.49, 1990).(175) Doh Totenk�opfe sind momentan wenig/Bg gefragt: Der Trendgeht eher zum Indianer. (Aus: Die Nadel bohrt sih in die Haut. InsTattoo-Studio kommen niht mehr nur 'harte Jungs'. FrankfurterAllgemeine Zeitung 20.09.1992, Nr.38).7.3.7 Adverb vs. attributives Inde�nitpronomen7.3.7.1 'ganz' 'ganz' wird dann als (Grad-)Adverb annotiert, wenn esdurh 'sehr' oder 'vollst�andig' ersetzt werden kann:(176) Einen/Du ganz/Bg anderen/Aa Ansatzpunkt w�ahlt J�urgenMahunsky in seinem Werk. (Aus: Der Krieg der Gartenzwerge.Das Nahbarreht besh�aftigt die Gerihte immer h�au�ger. Frank-furter Allgemeine Zeitung 30.12.1991, Nr.301).Auh bei deadjektivishen Nomina, auh Nomina wie 'Anderes', kann einGradadverb vorangehen:(177) Theater gef�ahrlih - aber das w�are ja mal was/Ria ganz/Bg Neu-es. (Aus: Detonator X sprengt das Theater. Wir greifen an! ZeitNr.21, 1992).In allen anderen F�allen, wenn 'ganz' niht durh ein Gradadverb ersetztwerden kann, wird dieses Token als attributives Inde�nitpronomen anno-tiert:2727'ganz und gar' wird als komplexes Adverb annotiert (vgl. Liste der Mehrwortlexeme,17, Seite 101). 62



(178) Dabei vergi�t die wohlgen�ahrte Kuh, da� sie gen�u�lih in ganz/RiaWesteuropa grast: Die elf EG-Partner nehmen 55 Prozent der deut-shen Ausfuhren ab. (Aus: Mit Faustkeil oder F[!℄?. Bonns Auf-trumpfen wekt bei den europ�aishen Nahbarn �Angste. Zeit Nr.10,1990).287.3.7.2 'mehr' und �Ahnlihe (ausreihend, genug, viel, wenig, et-was ...) Auh wenn beim folgenden Zitat 'mehr' durh Adverbien wie 'oft'oder 'kaum' ersetzt werden kann, wird es als attributives Inde�nitpronomenannotiert:(179) Bei uns im Westen ist alles besser, wir haben mehr/Ria Geld [...℄.(Aus: Unterwegs in den neuen L�andern. Eindr�uke von Gespr�ahenmit K�unstlern, noh ho�nungsfrohen �alteren und entt�aushten jun-gen Leuten. Letztes aus der DaDaeR? Noh lange niht! Zeit Nr.11,1991). 29Denn zwishen 'mehr' und dem Nomen kann kein Artikel oder attributivesInde�nitpronomen eingesetzt werden, was der Fall w�are, wenn es sih umein Adverb handeln w�urde (vgl. De�nition attributives Inde�nitpronomen,10.1.10, Seite 88).Ahtung: 'Mehr' kann auh als attributives Inde�nitpronomen einem Gra-dadverb folgen, wie das n�ahste Beispiel zeigt:(180) Diejenigen, die ein siheres Einkommen haben, geben wesentlih/Bgmehr/Ria Geld f�urs Reisen aus und holen gegen�uber den West-deutshen betr�ahtlih auf. (Aus: Paushalurlaub: Ostdeutshe ho-len auf. Zeit Nr.20, 1992).Ebenso werden 'genug', 'gen�ugend', 'viel', 'wenig', 'weniger', 'zuwenig','zuviel', 'ebensowenig', 'reihlih' und �ahnlihe F�alle behandelt:28Helbig und Busha (1987: 336) ordnen 'ganz' den Zahladjektiven zu, obwohl dieseWortform niht in den syntaktishen Rahmen der alte, kranke Mann (vgl. Helbig u. Busha(1987: 308)) passt.29Helbig und Busha (1987: 336) ordnen 'mehr' und 'wenig' den Adjektiven zu, obwohldiese Wortformen niht in den syntaktishen Rahmen der alte, kranke Mann (vgl. Helbigu. Busha (1987: 308)) passen, wenn sie an zweiter Stelle stehen.63



(181) Auh wer wenig/Ria Geld hatte, sollte sih geshmakvoll einrih-ten k�onnen. (Aus: Zwishen allen St�uhlen. Nah fast hundert Jahrenkommt f�ur die Vereinigten Werkst�atten das Ende - die handwerkli-he Perfektion wird unbezahlbar. Zeit Nr.44, 1990).(182) CDU, CSU und FDP haben die Kabarettisten im Lande mit reih-lih/Ria Sto� versorgt. (Aus: Die neuen. Um dem Vorwurf derSteuerl�uge zu entgehen, suht die Bonner Koalition verzweifelt nahanderen Geldquellen und versinkt dabei im Abgabensumpf. ZeitNr.1, 1991).Dagegen:(183) Die Bonner Regierungspolitiker m�ussen so verkrampft nah neu-en Finanzquellen suhen, weil sie namentlih die West-WirtshaftJahr f�ur Jahr reihlih/Bg mit Steuergeldern beshenken. (Aus:Die neuen. Um dem Vorwurf der Steuerl�uge zu entgehen, suht dieBonner Koalition verzweifelt nah anderen Geldquellen und ver-sinkt dabei im Abgabensumpf. Zeit Nr.1, 1991).Auh nah einer Mengenangabe wird das Token als attributives Inde�nit-pronomen annotiert, sofern es vor einem kongruierendem Nomen steht:(184) F�unfunddrei�ig Prozent mehr/Ria Gehalt als bei der Konkurrenzkonnte durhaus vorkommen. (Aus: Zwishen allen St�uhlen. Nahfast hundert Jahren kommt f�ur die Vereinigten Werkst�atten dasEnde - die handwerklihe Perfektion wird unbezahlbar. Zeit Nr.44,1990).7.3.7.3 'irgend' Nur wenn 'irgend' durh einen Gradpartikel wie 'fast'oder 'nur' ersetzt werden kann, wird es als Adverb annotiert:(185) Irgend/Bg so/Bg ein/Du dahergelaufener K�onigssohn will ihmdas einzige Kind nehmen. (Aus: Graf Bodo zu Eberek hat Sorgen... Frankfurter Allgemeine Zeitung 27.12.1992, Nr.52).Wortpaare wie 'irgend etwas', 'irgend jemand' werden als Konstrukte vonInde�nitpronomina annotiert.3030'irgend etwas', 'irgend jemand' werden nah der neuen Rehtshreibregelungen als ein64



(186) Bei der Volksgesetzgebung kann irgend/Ria$Rip je-mand/Rip^Rip formulieren. (Aus: Entsheiden soll dasParlament. Zeit Nr.32, 1991).7.3.8 Sonderfall:'(k)ein bisshen'Wird '(k)ein bisshen' adverbial gebrauht, so wird es als Konstrukt anno-tiert. Weitere Beispiele be�nden sih unter dem Abshnitt zu den Mehrwort-lexemen (3.1.4, Seite 15).(187) Aber nein, die Wende sheint sie trotzdem kein/Ria$Bg bi�-hen/Rip^Bg zu freuen. (Aus: Unterwegs in den neuen L�andern.Eindr�uke von Gespr�ahen mit K�unstlern, noh ho�nungsfrohen�alteren und entt�aushten jungen Leuten. Letztes aus der DaDaeR?Noh lange niht! Zeit Nr.11, 1991).7.3.9 Adverb vs. VerbpartikelDie Untersheidung zwishen Adverbien und Verbpartikeln orientiert sih ander Getrennt- bzw. Zusammenshreibung nah der alten Rehtshreibreform.Das hei�t: Existiert das betre�ende Morphem in der entsprehenden Verbzu-sammensetzung (z.B: 'entlanggehen') oder gibt es eine Analogiebildung, sowird es als Verbpartikel annotiert.(188) Autos hupen, Kinder kreishen, Julie geht die Stra�e entlang/Qv,beshleunigt ihren Shritt. (Aus: Kino: Chantal Akermans Nuit etJour. Versuh �uber das Gl�uk. Zeit Nr.20, 1992).(189) Wir mieten uns Fahrr�ader und radeln am Wattenmeer ent-lang/Qv. (Aus: Graue Wildnis am Watt. Ungest�orte Spazierg�angeauf der holl�andishen Insel. Zeit Nr.10, 1991).Im Zweifelsfall wurden W�orterb�uher (Duden (1989), Wahrig (1986)) her-angezogen.Verbzus�atze untersheiden sih distributionell niht von Adverbien:Token geshrieben. 65



(190) Aber der Test �uber die Glaubw�urdigkeit des Zeugen AlexanderShalk-Golodkowski steht/Vfvai3s noh aus/Qv. (Aus: Eine pein-lihe[!℄. Zeit Nr.41, 1991)Dagegen(191) Vorsiht, es steht/Vfvai3s niht gut/Bg um den Mann. (Aus: Zeit-lese. Zeit Nr.45, 1991).und(192) Das kann niht gut/Bg gehen, also geht Leonore auf/Bg und da-von/Bg. (Aus: M�adhentr�aume. Zeit Nr.15, 1990).(192) ist nah der alten Rehtshreibregelung falsh. 'gutgehen' wird lautWahrig und Duden zusammengeshrieben und es handelt sih somit um einf�alshlih getrenntes Verbpartikel. Da beim Annotieren niht sprahnormativvorgegangen wird, wird hier als Adverb getaggt.Die Zuordnung zum vorangehenden Verb muss aber in jedem Fall sinnvollsein: (Test: ?Leonore geht auf und Leonore geht davon.)Ebenso:(193) Der Mann indes/Bg mu�elt zu Hause vor sih hin/Bg undkommt von seinem praktishen Verstand niht/Bg los/Qv. (Aus:M�adhentr�aume. Zeit Nr.15, 1990).Die Markierung von Verbpartikeln als eigenst�andiger Klasse geshiehthaupts�ahlih aus lexikologishen Gesihtspunkten; die Distribution unter-sheidet sih kaum von Adverbien.7.3.10 Adverb vs. Gespr�ahspartikelnInterjektionen und Gespr�ahspartikeln werden im Allgemeinen in w�ortliherRede verwendet. Dies ist bei diesem Beispiel niht der Fall:(194) Shlie�lih noh den Autos nahgekl�a�t, reht/Bg so/Bg, undSt�okhen suhen. (Aus: Um den Blok. Zeit Nr.15, 1990).Dagegen handelt es sih im folgenden Zitat beim erste Auftreten der Wort-form 'doh' um ein Satz�aquivalent in einer w�ortlihen Rede:66



(195) Foth f�ahrt fort: Doh/Q, so hat es doh/Bg bei uns ausgesehen.(Aus: Unterwegs in den neuen L�andern. Eindr�uke von Gespr�ahenmit K�unstlern, noh ho�nungsfrohen �alteren und entt�aushten jun-gen Leuten. Letztes aus der DaDaeR? Noh lange niht! Zeit Nr.11,1991).7.3.11 Interrogativadverb vs. InterrogativpronomenInterrogativpronomina fungieren als Stellvertreter von Substantiven (prono-minal) oder sie erfordern ein kongruierendes Substantiv (attributiv) (Beispie-le unter 10.1.2, Seite 84, und 10.1.3, Seite 85). Interrogativadverbien dagegensind Stellvertreter von Pr�apositionalphrasen und gew�ohnlihen Adverbien.7.3.12 Adverb vs. subordinierende Konjunktion(196) In ihrer Autonomie geht die Bana d'Italia seitdem/Bg immerwieder bis an die Grenzen des M�oglihen, um die hronishenVers�aumnisse der ausgabefreudigen italienishen Regierungen undden Mangel an nationaler Wirtshaftspolitik wettzumahen. (Aus:Spiel auf Zeit. Shatzminister Guido Carlis Politik der harten Lirast�o�t an ihre Grenzen. Zeit Nr.47, 1990).(197) Das ist aber shon lange her und gilt niht mehr, seitdem/CsParis ihnen o�ensteht. (Aus: Neue Br�uken �uber Oder & Nei�e.Zwishen Meiden und Umarmen: Die Polen zimmern mal wiederan ihrer deutshen Beziehungskiste. Zeit Nr.37, 1991).Die Adverbien lassen sih bei Zweifelsf�allen dieser Art durh andere Ad-verbien, wie z.B. 'heute', die subordinierenden Konjunktionen durh 'weil'ersetzen.7.3.13 Gradadverb vs. mehrteilige Konjunktion ('um so')(198) Je/Ca shneller es auf Touren kommt, um/Pov$Cz so/Bg^Czshneller naht das krahende Finale. (Aus: Im Geldraush. General3000 oder wie ein Westberliner den Br�udern und Shwestern imOsten das Geld aus der Tashe zieht. Zeit Nr.49, 1990).
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(199) Auh den Spazierstokkohl hat es erwisht, was um/Pov$Bgso/Bg^Bg beklagenswerter ist, als ih davon keinen Samen mehrbesitze. (Aus: Auh den Kohl hat es erwisht. Zeit Nr.10, 1990).'Um so' wird nur dann als Adverb annotiert, wenn es durh ein anderesGradadverb ersetzt werden kann und keine Komparativform nah 'je' vor-ausgeht.7.3.14 Interrogativadverb vs. subordinierende KonjunktionAuh bei indirekten Frages�atzen wird anhand des distributionellen Verhal-tens, das sih hier niht von subordinierenden Konjunktionen wie etwa 'weil'untersheidet, annotiert: Bei subordinierenden Konjunktionen liegt Subjekt-Verb-Stellung vor, bei Interrogativpronomina Verb-Subjekt-Stellung.(200) Deutshland hatte seine innenpolitishen Gr�unde, warum/Cs essih erst jetzt dazu bereit f�uhlte. (Aus: Die Dinge nah vorn trei-ben. Die Deutshen als Nahbarn: Der tshehoslowakishe Pr�asi-dent Valav Havel im Gespr�ah mit der ZEIT. Zeit Nr.14, 1992).(201) Die Kontakte Stolpes als Vertreter der Evangelishen Kirhe shil-derte er als so normal und vern�unftig, da� ihn der SPD-AbgeordneteReinhart Zarnekow konsterniert fragte, warum/Cs sih dann al-les im geheimen abgespielt habe. (Aus: Der Potsdamer Landtagpr�uft die Stasi-Vorw�urfe gegen Manfred Stolpe. Zeit Nr.20, 1992).Die Wortstellung ist die eines subordinierenden Nebensatzes, niht die ei-nes Fragesatzes, wie bei den folgenden Beispielen:(202) Warum/Bi sind wir niht originell? (Aus: Rasender Dihter. Wi-told Gombrowiz als argentinisher Reporter, Zeit Nr.15, 1992).(203) Von den Firmen, die ihn in ihren Aufsihtsrat gebeten haben -warum/Bi tun sie das? (Aus: [W!℄o das Geld in Str�omen ie�t.Wolfgang Shieren, Allianz: Noh immer der erste Akquisiteur sei-nes Hauses. Zeit Nr.12, 1990).Bei Fragew�ortern ohne Erg�anzung wird als Interrogativadverb annotiert:
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(204) Wagner also, aber warum/Bi? (Aus: [K!℄ollege M. Jahres[!℄: eineimagin�are Feier mit dem Komponisten im Kreise seiner Bewunderer(samt einem �uberrashenden Ehrengast). Zeit Nr.56, 1991).Ebenso:(205) Du darfst niht fragen, wie/Bi lange noh, du mu�t immer denken:Jeder Tag ist ein Tag weniger. (Aus: Wandel des Altersbaumes in120 Jahren. Versihern und vergessen. Zeit Nr.37, 1991).7.3.15 Interrogativadverb vs. RelativpronomenWie bei Bergenholtz u. Shaeder (1977: 94) werden auh Belege von 'worauf','woran' et. als Relativpronomina betrahtet, sofern sie einen Relativsatz ein-leiten:(206) Ein Besh�aftigungsf�orderungsgesetz, worauf/Rr die Gesh�afts-funktion�are jetzt pohen, kann nur dann Abhilfe sha�en, wennauh Arbeits- und Wohnungsmarkt Konturen gewinnen. (Aus: StattReformen eine teure Rehnung. Hamsterk�aufe in der Sowjetunion- nah der Ankndigung von Preiserh�ohungen kennt die Wut derBev�olkerung keine Grenzen Zeit Nr.23, 1990.)8 Adjektive (A)8.1 BeshreibungAdjektive verf�ugen wie die Nomen �uber Kasus, Numerus und Genus. Diemeisten Adjektive k�onnen zudem gesteigert werden.In den Tagsets werden die Adjektive in� attributive Adjektive (Aa) und� pr�adikative Adjektive (Ap)untershieden. Zwishen Adjektivformen im Positiv, Komparativ und Su-perlativ wird niht di�erenziert, weil es keine Untershiede hinsihtlih derDistribution gibt. 69



8.1.1 Attributive Adjektive (Aa)Attributive Adjektive modi�zieren ein nahfolgendes Substantiv. Steht vordem Adjektiv ein Artikel, so besteht eine Kongruenz in Kasus, Numerus undGenus; dasselbe gilt hinsihtlih des Substantivs.(207) Ein wirklih sh�ones/Aa Geb�aude, diese Halle. (Aus: Arhitekturin Kassel. [H℄alle der Kunst, St�utze der Stadt. Zeit Nr.4, 1992).Vorgestellte attributive Adjektive k�onnen aufeinanderfolgen:(208) Selbst die auf langen Streken untershrittene Durhshnittsge-shwindigkeit von etwa siebzig Stundenkilometern ist ein St�ukKomfort, l�a�t sih so doh die gro�artige/Aa amerikani-she/Aa Landshaft ausgiebiger genie�en. (Aus: Drei�ig StundenAmerika. Ein Bahnreise von Seattle nah Los Angeles. Zeit Nr.14,1992).Nur vorgestellte attributive Adjektive lassen sih in folgende Substituti-onsrahmen einsetzen:Der wihtige(,) ... MannDie wihtigen(,) ... Frauen (vgl. Helbig u. Busha 1987: 308).Aber auh nahgestellte (niht ektierende) attributive Adjektive k�onnenauftreten, sie werden aus �okonomishen Gr�unden ebenso annotiert wie vor-angestellte attributive Adjektive:31(209) F�ur gr�o�ere Jagdgesellshaften h�alt �ubrigens Gades junior/Aa einTransportmittel bereit, das den Limousinen in punto Komfortniht nahsteht (Aus: Niedersahsen Hoh auf dem roten Wagen.Die Luxuslimousinen der DDR-F�uhrung sind im Gebrauhtwagen-handel gelandet. Zeit Nr.9, 1992.)Auh appositive Adjektive mit Erg�anzung werden so annotiert32:31Da es sih hier um wenige Ausnahmef�alle handelt, l�asst sih diese Konvention reht-fertigen, insofern es niht zu erwarten ist, dass das automatishe Klassi�kationsverfahrenbeeintr�ahtigt wird.32vgl. Helbig u. Busha 1996: 339, Fu�note 1.70



(210) Und so wurde Monika Hohlmeier, geborene/Aa Strau�, Politike-rin und hat sih am vergangenen Sonntag zur Landtagswahl ge-stellt. (Aus: Monika Hohlmeier. I bin die Vohter[!℄. An der Seitevon Franz Josef Strau� hat die junge Politikerin viel gelernt. ZeitNr.43, 1990).Und:(211) Als er, der Kneht, sp�ater eine B�auerin heiratete - ein Skandal inAist, Gemeinde Pregarten - wurde er Vater zweier Kinder: Karl undJohanna Lampelmaier, genannt/Aa Hanni, verehelihte/Aa R.(Aus: H�arter als das Leben. Eine Reise �uber die D�orfer, bis an denRand der Heimatliteratur. Zeit Nr.13, 1990).8.1.2 Pr�adikative Adjektive (Ap)Pr�adikative Adjektive k�onnen in den SubstitutionsrahmenDer Baum ist x (gro�, gr�un, sh�on et.)eingesetzt werden, wobei an der Stelle von x weder ein Nomen noh eineNominalgruppe oder ein pr�adikatives Possessivpronomen steht.(212) Ist das niht sh�on/Ap? (Aus: Zweiter Goldraush imWilden We-sten. In Brekenridge haben Skifahrer die Minenarbeiter abgel�ost.Zeit Nr.4, 1992).(213) Heutzutage sind solhe kriminellen Unterstellungen zumindest beiuns erfreuliherweise selten/Ap geworden. (Aus: Frohe Botshaft.Zeit Nr.48, 1990).8.2 Abgrenzungen, Probleme, BesonderheitenZu den Abgrenzungen zu Nomina siehe dort unter 5.4.8, Seite 39�. (Appella-tivum vs. Pronomen und (Zahl-)Adjektiv), und 'Ellipsen' (5.4.10, Seite 41).Zu den Abgrenzungen zu Adverbien siehe 7.3.1, Seite 55.71



8.2.1 Von Verben abgeleitete WortformenDie Abgrenzung zwishen dem Partizip Perfekt und Adjektiven ist niht im-mer eindeutig. In den meisten F�allen kann jedoh ein Tag aufgrund des Ko-textes zugewiesen werden. Entsheidend ist die Verbindung mit dem Hilfs-verb. Ist das Hilfsverb 'worden', liegt ein Partizip Perfekt vor; ist es 'gewor-den' oder 'gewesen', liegt ein Adjektiv vor. F�ur solhe F�alle, bei denen keinHilfsverb vorliegt, werden nah Bergenholtz u. Shaeder (1977: 84) als Testdie Einsetzungsproben inEr ist ... worden. ! Partizip PerfektEr ist ... geworden.! AdjektivEr ist ... gewesen. ! Adjektivvorgenommen.(214) Briefporto ist immer �uberbezahlt/Ap. (Aus Kolumme. ZeitNr.32, 1991).(215) Wir sind ershroken/Ap, wenn die litauishen/Aa Polen bei Wil-na eine Autonomie erkl�aren, und es gibt keine seri�ose/Aa Zeitung,die diese polnishe/Aa Minderheit niht zurehtgewiesen h�atte, da-zu ist uns die Solidarit�at mit Litauen zu wihtig/Ap. (Aus: NeueBr�uken �uber Oder & Nei�e. Zwishen Meiden und Umarmen: DiePolen zimmern mal wieder an ihrer deutshen Beziehungskiste. ZeitNr.37, 1991).(216) Die Akzente der beiden/Aa B�uher sind jedoh untershiedlih ge-setzt/Via. (Aus: Das Dah der Welt. Die Autobiographie des DalaiLama - und eine Biographie �uber ihn. Zeit Nr.11, 1991).Partizipien, deren verbale Basis niht (mehr) existiert, werden als Adjek-tive klassi�ziert:(217) Die Herstellung von Solarzellen ist umweltbelastend/Ap, die Ent-sorgung der Shwefel-Natrium-Batterien ungekl�art/Ap. (Aus:Fahren bis zum Infarkt. �Uber Kollektivneurosen, reale Sh�aden undsheinbare L�osungen. Zeit Nr.46, 1991).72



Wortbildungskonstruktionen mit einer Partizip-Perfekt-Form als letztemBestandteil werden durh Einsetzungsproben eine Wortart zugewiesen. ImZweifelsfall bekommen sie die Wortart Adjektiv zugewiesen.Der Ka�ee ist handverlesen. ! AdjektivDer M�ull wird dann von 20 Arbeitern handverlesen. ! Partizip8.2.2 Attributives Adjektiv vs. attributives Inde�nitpronomen oderattributives DemonstrativpronomenVor attributiven Pronomina steht kein Artikel und kein Adjektiv.(218) Er hat ja [*die *eine *wihtige℄ keine/Ria Liebe ned kennt. (Aus:H�arter als das Leben. Eine Reise �uber die D�orfer, bis an den Randder Heimatliteratur. Zeit Nr.13, 1990).Aber umgekehrt bedeutet das Fehlen eines Artikels niht, dass hier einInde�nitpronomen vorliegt:(219) Damit soll es im Binnenmarkt ein Ende haben - gleiher/Aa Zoll,gleihe/Aa Preise. (Aus: Bitter. Zeit Nr.4, 1992).Als Testkriterium f�ur ein Adjektiv bietet sih das Voranstellen eines ande-ren attributiven Adjektivs an, denn vor attributiven Pronomina und Artikelnkann kein attributives Adjektiv stehen. Deshalb werden Token wie 'beide'und 'andere' als Adjektive annotiert. Eine gesonderte Klasse einzuf�uhren, istniht sinnvoll, denn die prinzipielle Austaushbarkeit von einer Wortform wie'beide' und 'andere' et. und eines folgenden Adjektivs zeigen, dass es sihum ein Adjektiv handeln muss:(220) Die vergangenen/Aa beiden/Aa Jahrzehnte seien hier aus-shlaggebend gewesen, behauptet Professor Piore in Boston. (Aus:Amerika und Einwanderung. Shmelztiegel oder Salatsh�ussel? ZeitNr.46, 1990).
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(221) Der Sporthilfevorsitzende Erih Shumann sah in diesem Zusam-menhang Grund, sih bei der Bundesregierung zu bedanken, die inden beiden/Aa vergangenen/Aa Jahren 40 Millionen Mark zurF�orderung ostdeutsher Sportler bereitgestellt hatte. (Aus: Franzis-ka van Almsik Juniorsportlerin '92 / DSM und F�ordergesellshaftvereint. Sporthilfe shm�ukt sih mit einer Vierzehnj�ahrigen. Frank-furter Allgemeine Zeitung 30.10.1992, Nr.254).(222) Wie konnten die Journalisten nur all die wihtigen/Aa ande-ren/Aa Aspekte so vernahl�assigen, die in dem Text enthaltenwaren? (Aus: Verden[!℄ und Wollen. Hans-Dietrih Gensher in sei-nem Handwerk: Entwiklungen herbeif�uhren - oder herbeireden.Zeit Nr.41, 1991).(223) Selbstzufrieden, ei�ig und gem�utlih, auf ihre Weise eben, habensih die Westdeutshen seit Jahrzehnten in der komfortablen H�alftedes deutshen Doppelhauses eingerihtet, w�ahrend in dessen verfal-lender, zugemauerter/Aa anderer/Aa H�alfte die Ostdeutshenausharrten. (Aus: Besser zerst�ukelt als geeint. Deutshland 1945- 1961 - Von der Besatzungsherrshaft zur Zweistaatlihkeit. ZeitNr.15, 1990).Daher wird annotiert:(224) Die Akzente der beiden/Aa B�uher sind jedoh untershiedlihgesetzt. (Aus: Das Dah der Welt. Die Autobiographie des DalaiLama - und eine Biographie �uber ihn. Zeit Nr.11, 1991).(225) Tush und strahlendes Entre, standing ovations, weit ausholendeGeste mit beiden/Aa Armen und angedeuteter Kratzfu�? (Aus:[K!℄ollege M. Jahres[!℄: eine imagin�are Feier mit dem Komponistenim Kreise seiner Bewunderer (samt einem �uberrashenden Ehren-gast). Zeit Nr.56, 1991)).
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(226) Einen Arm loker in die H�ufte gest�utzt, h�alt er mit der ande-ren/Aa Hand seine Pfeife. (Aus: H�arter als das Leben. Eine Reise�uber die D�orfer, bis an den Rand der Heimatliteratur. Zeit Nr.13,1990).(227) Meyer und andere/AaMittelst�andler mahen derzeit massiv Frontgegen einen Paketverkauf der Ostwerften an den Bremer Vulkan.(Aus: Mahtkampf auf dem Vulkan. [P!℄olitiker ringen erbittert umeine Privatisierungsstrategie. Zeit Nr.4, 1992).Wortformen, die auh als attributives Inde�nit- oder Demonstrativpro-nomen fungieren k�onnen und bei denen es niht m�oglih ist, ein attributivesAdjektiv voranzustellen, werden dennoh als attributives Adjektiv annotiert,sofern ein Artikel oder ein attributives Inde�nitpronomen vorangeht, dennhier kann ein Adjektiv substituiert werden:(228) Ih-Suht, Ober�ahlihkeit und Geshw�atz verdeken das/Dbwenige/Aa Mitteilenswerte - ein shlehtes Beispiel f�ur die Ma-she mit der Reise-Abenteuer-Literatur. (Aus: Wandern auf demJakobsweg. Zeit Nr.18, 1992).(229) Kein literarisher Verlag, so darf vermutet werden, h�atte ein sol-hes/Aa Manuskript herausgebraht beziehungsweise �ubersetzenlassen. (Aus: Miniaturen ohne Gew�ahr. Der Historiker als Roman-ier: Simon Shamas �ktive Geshihtsshreibung. Zeit Nr.41,1991).33Aber:(230) Dank solher/Rda Verfahren gelingt tats�ahlih die geforderte150fahe Verdihtung - ohne entsheidenden Verlust bei der Bild-qualit�at. (Aus: Wettlauf um einen Zukunftsmarkt. Fernseh- undComputertehnik beginnen zu vershmelzen, vier vershiedene Ent-wiklungen stehen zur Wahl. Zeit Nr.34, 1991).Zu einer anderen Einsh�atzung kommen Shiller u. Teufel (1995: 29). Sienennen als Untersheidungskriterium, dass Adjektive sowohl nah de�nitem33Zur Annotation von 'solh' als Adverb oder Demonstrativpronomen, siehe 7.3.4, Seite58. 75



und inde�nitem Artikel stehen k�onnen. Nah dieser Au�assung k�onnen Wort-formen von 'ander-' Adjektive sein (vgl. (227)), Wortformen von 'beid-' je-doh niht (vgl. (225)).8.2.3 Sonderfall: '(k)ein bisshen'Ein Beispiel f�ur das als attributives Inde�nitpronomen getaggte Mehrwort-lexem be�ndet sih im Abshnitt zu den Mehrwortlexemen (3.1.4, Seite 15).Niht als Mehrwortlexeme gelten l�angere Sequenzen wie:(231) Das sei typish f�ur Orte, in denen B�urgermeister mit einem/Dukleinen/Aa bi�hen/Aa Monarhiebewu�tsein regierten. (Aus:Mit gewisser Derbheit. Der B�urgermeister und die Frauen. ZeitNr.15, 1990).In einer Nominalphrase steht vor einem attributivem Inde�nitpronomenkein Adjektiv, folglih wird 'bisshen' hier als Adjektiv annotiert.8.2.4 Attributives Adjektiv vs. attributives PossessivpronomenVor attributiven Possessivpronomina kann kein kongruierender Artikel ste-hen.8.2.5 Attributive KardinalzahlenAttributive Kardinal- und Ordinalzahlen werden als Adjektive annotiert, vorihnen kann ein weiteres Adjektiv, ein atrributives Inde�nitpronomen oder einArtikel stehen.(232) In den betre�enden/Aa zwei/Aa Vortr�agen, die auf english Ideasof Progress and Their Impat on Art (1971) hie�en, ging es mir dar-um, die vershiedenen Au�assungen des Fortshrittsbegri�s ausein-anderzuhalten und zu versuhen, sie einzeln herauszupr�aparieren.(Aus: Reihe Revision: Ein Protest von Ernst H. Gombrih. Gleihg�ultig? Zeit Nr.17, 1992).
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(233) Aus Geldnot wohnte die ganze/Aa Familie in [weiteren den keinenet.℄ zwei/Aa Zimmern. Aus: H�arter als das Leben. Eine Reise�uber die D�orfer, bis an den Rand der Heimatliteratur. Zeit Nr.13,1990).(234) Jeder dritte/Aa Tourist ist Deutsher. (Aus: Graue Wildnis amWatt. Ungest�orte Spazierg�ange auf der holl�andishen Insel. ZeitNr.10, 1991).Auh Uhrzeiten werden als Adjektive annotiert:(235) Tre�punkt 10.30/Aa Uhr/Ng0p am Rendsburger Bahnhof. (Aus:[W!℄ahlkampf gegen Bares. Gr�une Rebellen verweigern der Parteiden Gehorsam. Zeit Nr.49, 1990).Ausnahme: In Adverbialphrasen wie 'zu zweit', 'zu dritt' werden die Zah-len als Adverbien annotiert:(236) Sie tre�en sih niht oft, und wenn, dann gehen sie hier zuerst,zu/Pov$Bg zweit/Bg^Bg: Paul Bley und Gary Peaok. (Aus:Jazz: Paul Bley und Gary Peaok in Hamburg: Solo f�ur zwei.8.2.6 'Ein': Adjektiv vs. unbestimmter Artikel'Ein' ist nur dann ein Adjektiv, wenn es einem Artikel folgt oder wenn esin einer Reihe mit anderen (Zahl-)Adjektiven steht oder ganz eindeutig alsMengenangabe gebrauht wird.(237) Wir haben hier den Fall zweier/Aa leitender Shwestern, derenT�ohter r�ubergegangen sind und die mit ein/Aa, zwei JahrenBerufserfahrung mehr verdienen als ihre M�utter. (Aus: Das Ma�ist voll. Ungleihe Tarifabshl�usse verbittern die Angestellten. ZeitNr.32, 1991).(238) Bleibt das Bruttosozialprodukt (West) nur um ein/Aa Prozenthinter den Voraussh�atzungen zur�uk, rei�t das ein zus�atzlihesLoh von j�ahrlih sieben Milliarden Mark. (Aus: Wehsel auf dieZukunft. Der Wirtshaftsminister kann im Amt bleiben - doh dieZahlen im neuen Haushalt tr�ugen. Zeit Nr.29, 1991).77



(239) Sorry, nein, sagte der eine/AaMann h�oih/Ap, in den letzten/Aahundert/Aa Jahren niht. (Aus: [W!℄o die gr�une Lady lauert. AufGespenstersuhe in shottishen Shl�ossern. Zeit Nr.49, 1990).F�alle wie in 'ein und dieselbe' werden als Adjektive getaggt.(240) Da solhe Einordnungen immer auh ie�end sind, k�onnen sie auhin ein/Aa und/Ck derselben/Rda Person brehen. (Aus: DerKrieg der Generationen ist neu er�o�net. Die herrshende politisheKlasse: gefr�a�ig, monoton und unf�ahig, die Zukunft zu gestalten.Zeit Nr.52, 1990).8.2.7 Attributives Adjektiv vs. pronominales Inde�nitpronomen'Ein' im Sinne von 'jemand' und 'etwas' ist Inde�nitpronomen. Das gleihegilt f�ur 'zwei', 'drei' et. wenn die Token durh 'einige' ersetzt werden k�onnen.(241) F�unfzig/Rip von elfhundert Soldaten haben allein im Bre-merv�order Geshwader den Dienst mit der Wa�e verweigert. (Aus:Wir sind ja nur Wehrpihtige. Immer mehr Bundeswehrsoldatenverweigern den Dienst mit der Wa�e. Zeit Nr.7, 1991).In Genitivkonstruktionen wie der folgenden ist die Wortform von 'ein'ebenfalls pronominales Inde�nitpronomen.(242) Wenn das Leben so grauenhaft ist wie der Tod, das Sein so un-ertr�aglih wie das Nihtsein, was bleibt dann �ubrig als das Nihts,eines/Rip der Lieblingsw�orter unseres Dihters. (Aus: Betrahtun-gen �uber das Feigenblatt. Eine Expedition in den unergr�undlihenKontinent Shakespeare, Zeit Nr.22, 1990).9 Konjunktionen (C)9.1 BeshreibungKonjunktionen sind weder konjugierbar noh ektierbar, sie etablieren keineRektionsbeziehung und dienen dazu, Beziehungen zwishen W�ortern, Satz-teilen oder ganzen S�atzen herzustellen.78



In den Tagsets werden die Konjunktionen in� subordinierende Konjunktionen ohne In�nitiv (Cs)� subordinierende Konjunktionen mit In�nitiv (Ci)� koordinierende Konjunktionen (Ck)� Vergleihskonjunktionen (Cv)� Konjunktion Teil I (Ca)� Konjunktion Teil II (Cz)untershieden.9.1.1 Subordinierende Konjunktionen ohne In�nitiv (Cs)Subordinierende Konjunktionen ohne In�nitiv leiten Nebens�atze ein:(243) Sie m�ussen erleben, da�/Cs die wahre Gefahr von ihnen selbstausgeht. (Aus: Fernsehkritik. Zeit Nr.7, 1991).9.1.2 Subordinierende Konjunktion mit In�nitiv (Ci)Subordinierende Konjunktionen mit In�nitiv leiten Nebens�atze ein:(244) Es sei denn, der wird weit genug hinausgeshoben, um/Ci erneutin den Programmzeitshriften aufzutauhen. (Aus: Fernsehkritik.Zeit Nr.7, 1991).9.1.3 Koordinierende Konjunktionen (Ck)Koordinierende Konjunktionen verbinden Verbal-, Nominal- oder Pr�aposi-tionalphrasen oder S�atze mit gleiher Hierarhiestufe.(245) Und/Ck so s�a�en sie dann beieinander, in der Behrenstra�e, dieShriftsteller aller Nationen und/Ck Epohen. (Aus: [K!℄ollege M.Jahres[!℄: eine imagin�are Feier mit dem Komponisten im Kreiseseiner Bewunderer (samt einem �uberrashenden Ehrengast). ZeitNr.56, 1991). 79



(246) Aber/Ck wenn Ingrid Bergman stirbt, wei� es, was es zu tun hat.(Aus: Fernsehkritik. Zeit Nr.7, 1991).(247) Wie shon soll das Medium reagieren, wenn/Cs ein Gesetz verab-shiedet oder/Ck ein Staatsphilosoph hundert wird. (Aus: Fern-sehkritik. Zeit Nr.7, 1991).9.1.4 Vergleihskonjunktion (Cv)Vergleihskonjunktionen erfordern als Erg�anzung eine Nominal- oder Adjek-tivphrase. Sie k�onnen niht durh 'und' ersetzt werden.(248) Eine kraftvolle, fast apokalyptishe Vision menshliher Unmensh-lihkeit, dargeboten als/Cv 'Abenteuer f�ur Erwahsene'.9.1.5 Konjunktion Teil I (Ca), Konjunktion Teil II (Cz)Zweiteilige Konjunktionen haben die gleihe Funktion wie die koordinieren-den.(249) Einige US-Airlines binden ihre Rundreisetikets an die Atlan-tik�uberquerung, die entweder/Camit ihrer Gesellshaft oder/Czmit Lufthansa erfolgen mu�. (Aus: Mit Rundug-Coupons durhdie USA. Zeit Nr.23, 1990).Die folgenden Beispiele k�onnte man als Varianten einer Konjunktion be-trahten, die hinsihtlih der Stellung des Erst- und Zweitgliedes variieren.Annotiert wird jedoh nah der Reihenfolge, d.h. dass hier das Vorhanden-sein zweier Lexeme postuliert wird.(250) Das geht um/Pov$Ca so/Bg^Ca shneller, je/Czmehr man sihdem Markt �o�net. (Aus: DDR-Wirtshaft Keine Shonfrist. ZEIT-Interview mit dem Pr�asidenten des Bundeskartellamtes, WolfgangKartte Zeit Nr.18, 1990).(251) Aber je/Ca siherer er in seiner neuen Position wurde,um/Pov$Cz so/Bg^Cz beengter kam ihm seine Rolle vor. (Aus:Zwishen Tweed und Nadelstreifen Der britishe Notenbankhefdroht �uber den BCCI-Skandal zu stolpern. Zeit Nr.37, 1991)80



9.2 Abgrenzungen, Probleme, BesonderheitenZu den Abgrenzungen von koordinierenden Konjunktionen zu Adverbien sie-he 7.3.2, Seite 56.Zu den Abgrenzungen von subordinierenden Konjunktionen zu Adverbienund Interrogativadverbien siehe 7.3.12, Seite 67, und 7.3.14, Seite 68.Zu den Abgrenzungen von subordinierenden Konjunktionen zu Pr�apositio-nen siehe 6.3.7, Seite 50, und 6.3.8, Seite 51.Zu der Annotation von 'wie viele' siehe 10.3.3, Seite 91.9.2.1 Vergleihskonjunktion vs. subordinierende KonjunktionEs wird anhand des distributionellen Verhaltens annotiert. Eine Austaush-probe mit subordinierenden Konjunktionen ist im Zweifelsfall empfehlens-wert.(252) Ih sah zu, wie/Cs Oskar Werner trank. (Aus: Der letzte Gast;Friederike Kretzen. Zeit Nr.10, 1990).(253) Niht einmal den gl�aubigen Katholiken war es durhweg geheu-er, wie/Cs da �uber Naht ihre Gottesh�auser zu Objekten einershon reht modernen Denkmalspropaganda wurden, umworbenund �nanziert von deutshen K�onigsh�ausern wie/Cv von jenenB�urgern beider Konfessionen [...℄ (Aus: 100 Jahre Vollendung desUlmer M�unsterturms. Frankfurter Allgemeine Zeitung 19.06.1990,Nr.140).Auh vor Adverbien stehend kann 'wie' einen Nebensatz einleiten:(254) Wie/Cs wenig/Bg Amerikas Selbsteinsh�atzung als wirklih fairerH�andler stimmt, wird besonders an seinen Anti-Dumping-Praktikendeutlih. (Aus: Kartell der Sheinheiligen. Was die VereinigtenStaaten mit ihrer Forderung nah fairem Welthandel meinen. ZeitNr.4, 1992).Problematish wird die Austaushprobe, wenn das Verb ein Objekt odereine Erg�anzung erfordert, die im vorangehenden Satz zu �nden ist.81



(255) Die 30 Jahre alte Abfahrts- und/Ck Riesenslalom-Spezialistinund/Ck Freundin von Bittner hatte zun�ahst aus dem Trainings-lager in Norwegen den Aktivenvertrag mit gestrihenen Passa-gen �uber die Werbeverpihtungen zur�ukgesandt, am Mittwohaber/Ck eine vollst�andige Aktivenvereinbarung per Telefax ins'Haus des Ski' nah Planegg geshikt, wie/Cs DSV-PoolhefHeinz Kreek mitteilte. (Aus: Aktivenvereinbarung f�ur die alpineNationalmannshaft niht untersh[!℄ rieben[!℄: Skiverband straftArmin Bittner mit Ausshlu�, Frankfurter Allgemeine Zeitung05.09.1991, Nr.206).Hier ergibt die Austaushprobe zum Beispiel mit 'weil' einen unkorrektenSatz, der jedoh wiederum durh Austaush mit einem einstelligen Verb ineinen grammatish korrekten Satz �uberf�uhrt werden kann. Es handelt sihhier um eine semantishe, niht um eine syntaktishe Anomalie (vgl. Cruse1986: 6), auh wenn das auf den ersten Blik niht eindeutig ist.9.2.2 Subordinierende Konjunktion vs. pronominales Interroga-tivpronomenAuh Token, die auh als Interrogativpronomina verwendet werden k�onnen,werden nah ihrer Distribution annotiert:(256) Galilei fragt niht, woher/Cs sie kommt, wer/Cs sie bezahlt.(Aus: �Uber den Infantilismus in Bertolt Brehts Brot- und Suppen-Theater. Staatsdihter im Kinderland. Zeit Nr.4, 1992).9.2.3 Zweiteilige Konjunktion: 'niht nur ... sondern auh' vs. 'nihtnur ... sondern' und 'niht ... sondern'Inwiefern 'niht nur ... sondern auh' tats�ahlih eine zweiteilige Konjunktionist, kann hinterfragt werden. Der �Ubergang zu 'niht ... sondern' ist jeden-falls ie�end (vgl. Beispiels�atze (257) bis (259)). Um niht mit linguistishenTraditionen zu brehen, wird per Konvention annotiert:
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(257) Lange vor Tshernobyl wurde der Ausstieg aus der Kernener-gie niht/Bg$Ca nur/Bg^Ca propagiert, sondern/Ck$Czauh/Bg^Cz durhgerehnet. (Aus: Leiser Triumph. Mit parla-mentarisher Flei�arbeit haben die Gr�unen in Bonn beahtliheErfolge erzielt. Zeit Nr.49, 1990).Aber:(258) Er pl�adiert niht/Bg nur/Bg f�ur eine Aufwertung der Erz�ahlung,sondern/Ck der Fiktion shlehthin, weil sie in den Quellen oh-nehin auf Shritt und Tritt pr�asent sei. (Aus: Miniaturen ohneGew�ahr. Der Historiker als Romanier: Simon Shamas �ktive Ge-shihtsshreibung. Zeit Nr.41, 1991).und(259) Die Shauspieler sollten niht/Bg eisern deklamieren, son-dern/Ck sh�one Verse sprehen. (Aus: Cyrano von Bergera. Dielange Nase. Zeit Nr.5, 1991).10 Pronomina (R)10.1 BeshreibungDie Pronomina sind eine Gruppe von W�ortern, die auf im Text Vorerw�ahntesverweisen. Sie treten an die Stelle von Artikeln, Nominalphrasen oder auhvon S�atzen.In den Tagsets werden die Pronomina in� Personalpronomina (Rp)� Pronominale Interrogativpronomina (Rqp)Merke: q steht f�ur quaestio / question� Attributive Interrogativpronomina (Rqa)� Relativpronomina (Rr)� Attributive Possessivpronomina (Rba)Merke: b steht f�ur besitzanzeigend.83



� Pr�adikative Possessivpronomina (Rbp)� Pronominale Demonstrativpronomina (Rdp)� Attributive Demonstrativpronomina (Rda)� Pronominale Inde�nitpronomina (Rip)� Attributive Inde�nitpronomina (Ria)� Reexivpronomina (Rs)Merke: s: sih, lat. sui� Reziprokpronomina (Re) Merke: e wie einanderuntershieden.10.1.1 Personalpronomina (Rp)Distributionelle Abgrenzung: Personalpronomina folgen niemals auf Artikeloder Adjektive. Ansonsten ist diese Klasse beshr�ankt auf die Formen 'ih','du','er', 'sie', 'es' et., 'meiner', 'deiner', 'seiner' et.(260) Sehs Jahre sp�ater starb er/Rp, ein Mann Mitte der Sehzig.(Aus:Rasender Dihter. Witold Gombrowiz als argentinisher Reporter,Zeit Nr.15, 1992).10.1.2 Pronominale Interrogativpronomina (Rqp)Pronominale Interrogativpronomina fungieren als Stellvertreter von Substan-tiven. Erfragt wird� das Subjekt des Fragesatzes:Wer/Rqp kommt ? - Die ganze Familie.� das Objekt des Fragesatzes:Was/Rqp gibt es? - Bohnensuppe.
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Pronominale Interrogativpronomina stehen meist, aber niht immer, amSatzanfang:(261) [...℄ - eine Zumutung. - F�ur wen/Rqp? (Aus: Sabo spielt nihtmehr. Impressionen von einem unbequemen Besuh in Warna. ZeitNr.4, 1992).(262) Ih biete Ihnen Ausreise und Westgeld - wer/Rqp kann das sonst?(Aus: H�auser gegen [D!℄evisen. Wie eine Hilfsaktion der Kirhen f�urDDR-�Ubersiedler in Verruf gebraht wurde. Zeit Nr.7, 1992).10.1.3 Attributive Interrogativpronomina (Rqa)Attributive Interrogativpronomina erfordern ein kongruierendes Substantiv.(263) Wieviel/Rqa Di�erenzierung w�are n�otig, wieviel/Rqa Einheit-lihkeit m�oglih? (Aus: Die Staatsm�anner m�ussen begreifen: Europal�a�t sih niht ohne die Europ�aer bauen, Zeit Nr.27, 1992).(264) Und welhes/Rqa Rehtsverst�andnis spriht eigentlih aus demSatz, der noh die Pervertierung des Rehts - rein formaljuristish- als Akt der Legalisierung einstuft? (Aus: Besser zerst�ukelt alsgeeint. Deutshland 1945 - 1961 - Von der Besatzungsherrshaftzur Zweistaatlihkeit. Zeit Nr.15, 1990).(265) Was/Rqp$Rqa f�ur/Pov$Rqa eine/Pov^Rqa Verfremdung,was/Rqp$Rqa f�ur/Pov$Rqa eine/Pov^Rqa Satire! (Aus:�Uber den Infantilismus in Bertolt Brehts Brot- und Suppen-Theater. Staatsdihter im Kinderland. Zeit Nr.4, 1992).10.1.4 Relativpronomina (Rr)Relativpronomina leiten Relativs�atze ein, in denen sie als Stellvertreter derSubstantive vor dem jeweiligen Relativsatz fungieren.(266) �Uber den Sitzen sind Papierstreifen eingeklemmt, auf denen/Rrdas Ziel der Reisenden vermerkt ist (Aus: Drei�ig Stunden Amerika.Ein Bahnreise von Seattle nah Los Angeles. Zeit Nr.14, 1992).85



10.1.5 Attributive Possessivpronomina (Rba)Hierzu z�ahlen die ektierten Wortformen von 'mein', 'dein', 'sein' et. Dasattributive Possessivpronomen wird von einem kongruierenden Nomen ge-folgt und verweist auf den Possessor (Person oder Gegenstand).(267) Die Brandung shl�agt hoh, und auf den Wellen tummeln sih diebraunen Athleten mit ihren/Rba Brettern. (Aus: Drei�ig StundenAmerika. Ein Bahnreise von Seattle nah Los Angeles. Zeit Nr.14,1992).10.1.6 Pr�adikative Possessivpronomina (Rbp)Hierzu z�ahlen die Wortformen von 'meins', 'deins', 'seins', 'mein', 'dein', 'sein'et. , die in den KotextDas ist ...eingesetzt werden k�onnen.(268) Unser/Rbp ist durh tausendj�ahrigen Besitz der Boden (Aus: Vorf�unfzig Jahren: Der Kampf des F�uhrers gegen Shiller. Zeit Nr.41,1991).10.1.7 Pronominale Demonstrativpronomina (Rdp)Mit Demonstrativpronomina wird besonders auf jemanden oder etwas hin-gewiesen; dies kann pronominal oder attributiv geshehen. Wortformen von'der', 'derjenige', 'dieser', 'jener', 'derjenige', 'derselbe' ... sind m�oglihe pro-nominale oder attributive Demonstrativpronomina.(269) Daher ist in unserer Zeit der oolen Hartleibigkeit der traurigstealler Kriege der/Rdp zwishen den Geshlehtern. (Aus: Betrah-tungen �uber das Feigenblatt. Eine Expedition in den unergr�undli-hen Kontinent Shakespeare, Zeit Nr.22, 1990).
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10.1.8 Attributive Demonstrativpronomina (Rda)Sowohl vor als auh nah einem attributiven Demonstrativpronomen kannkein Artikel auftreten. Vor einem attributiven Demonstrativpronomen kannauh kein Adjektiv auftreten.34(270) Von den aht Mitgliedern [*der *wihtigen℄ dieser/Rda [*der℄Gruppe zahlt jedes 10,8 Millionen Mark. (Aus: Eigentor f�ur die Fi-nanzen. Nah der Fu�ballweltmeistershaft bleiben dem Staat dieShulden. Zeit Nr.24, 1990).Keine Kongruenz zwishen dem Artikel und dem zum Demonstrativpro-nomen kongruierenden Nomen besteht dagegen hier:(271) Helga Shubert beobahtet die Objekte ihrer Fallstudien als Psy-hologin mit der/Db diesem/Rda Beruf eigenen Faszination f�urgef�ahrdete Menshen. (Aus: Niht nur Kassandra. Die Diktatur undihre Helferinnen: �Uber Helga Shuberts Buh Judasfrauen und diefeministishe Geshihtsshreibung. Zeit Nr.22, 1990).Das Auftreten nah pronominalen Inde�nit- oder Demonstrativpronominaist m�oglih:(272) An einem/Rip dieser/Rda viel zu warmen Wintertage wurde ihrshwarz vor Augen. (Aus: H�arter als das Leben. Eine Reise �uberdie D�orfer, bis an den Rand der Heimatliteratur und weiter. ZeitNr.13, 1990).(273) Es gibt bereits mehrere/Rip solher/Rda Verfahren. (Aus: Wett-lauf um einen Zukunftsmarkt. Fernseh- und Computertehnik be-ginnen zu vershmelzen, vier vershiedene Entwiklungen stehenzur Wahl. Zeit Nr.34, 1991).10.1.9 Pronominale Inde�nitpronomina (Rip)Pronominale Inde�nitpronomina referieren auf niht n�aher bestimmte En-tit�aten. Pronominale Inde�nitpronomina sind zum Beispiel:'jemand', 'alle', 'keiner', 'man', 'nihts', 'niemand', 'ein' et. Sie ersetzen34Eine Ausnahme bilden die nahgestellten attributiven Demonstrativpronomina'selbst', 'selber', 'pers�onlih', s. 10.3.6, Seite 93.87



eine Nominalphrase.(274) Seitdem wei� ih niht, was ih tun w�urde, wenn einer/Rip zumir sagt: 'Du gehst da hin.' (Aus: Wir sind ja nur Wehrpihtige.Immer mehr Bundeswehrsoldaten verweigern den Dienst mit derWa�e. Zeit Nr.7, 1991).(275) Wenn da jetzt direkt 'ne Shie�erei w�are, also dann wirdman/Ripsih das �uberlegen. (Aus: Wir sind ja nur Wehrpihtige. Immermehr Bundeswehrsoldaten verweigern den Dienst mit der Wa�e.Zeit Nr.7, 1991).Sie k�onnen durh Gradadverbien modi�ziert werden:(276) Anstelle der gro��ahigen Bilder von einst lie�en sih 'Werbetussis'und 'Shiki-Mikis' meist kleine Motive eint�atowieren - und dasm�oglihst an eine Stelle, die kaum/Bg jemand/Rip zu sehen be-kommt. (Aus: Die Nadel bohrt sih in die Haut. Ins Tattoo-Studiokommen niht mehr nur 'harte Jungs'. Frankfurter Allgemeine Zei-tung 20.09.1992, Nr.38).10.1.10 Attributive Inde�nitpronomina (Ria)Attributive Inde�nitpronomina referieren auf die niht n�aher bestimmte An-zahl oder Menge von Entit�aten. Im Gegensatz zu Artikeln k�onnen sie durhGradadverbien modi�ziert werden. Zwishen einem attributiven Inde�nit-pronomen und dem kongruierenden Nomen kann kein Artikel oder attributi-ves Pronomen auftreten. Vor dem attributiven Inde�nitpronomen kann keinArtikel und kein Adjektiv stehen. Attributive Inde�nitpronomina sind zumBeispiel: alle, keine, manhe, jedes ...(277) Und manhe/Ria Naht soll da ein shauerlihes Wehklagengeh�ort worden sein. (Aus: [W!℄o die gr�une Lady lauert. Auf Ge-spenstersuhe in shottishen Shl�ossern. Zeit Nr.49, 1990).
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(278) Attraktiv f�ur die meisten Kunden wird Multimedia erst dann, wennm�oglihst shnell sehr/Bg viele/Ria neuartige CD-ROM-Titel aufden Markt kommen. (Aus: Wettlauf um einen Zukunftsmarkt.Fernseh- und Computertehnik beginnen zu vershmelzen, vier ver-shiedene Entwiklungen stehen zur Wahl. Zeit Nr.34, 1991).3510.1.11 Reexivpronomina (Rs)Reexivpronomina sind von den Personalpronomina abgeleitet und stimmenmit dem Subjekt in Person und Numerus �uberein. Reexivpronomina sindzum Beispiel: 'mih', 'dih', 'sih' et.(279) So vieles hat sih/Rs gewandelt, gewendet oder hat einen neuenSinn (und Doppelsinn) bekommen. (Aus: Niht larmoyant, aberd�unnh�autig. Ern�uhterung �uber den Preis der Freiheit. Zeit Nr.14,1991).10.1.12 Reziprokpronomina (Re)Reziprokpronomina sind von den Personalpronomina abgeleitet und stimmen(au�er bei 'einander') mit dem Subjekt in Person und Numerus �uberein, wo-bei das Subjekt im Plural steht. Sie bezeihnen Gegenseitigkeit. Reziprok-pronomina sind z.B. 'uns', 'euh', 'sih', 'einander'.(280) Die westeurop�aishen G�aste, weniger exotish anzusehen, �ahnelneinander/Re auf seltsame Weise. (Aus: Sabo spielt niht mehr.Impressionen von einem unbequemen Besuh in Warna. Zeit Nr.4,1992).10.2 Weitere Beispiele(281) Wer/Rr so aussieht, den/Rdp hat die Stasi und die Kripo shonmal am Kragen gepakt, und �el er/Rp dabei hin, verlor er/Rpimmer was/Rip. (Aus: Sieh mal da. Knaki Ost. Zeit Nr.22, 1990).35'viele' kann auh als Adjektiv fungieren. Zur Untersheidung zwishen attributivenInde�nitpronomina und attributiven Adjektiven vgl. 8.2.2, Seite 73.89



(282) Immerhin �nden sih an manhen Stellen theoretish-deutendeAns�atze, welhe/Rr die Zeitgeshihtsforshung ihrer sozialhisto-rishen und sozialwissenshaftlihen Aufgeshlossenheit verdankt.(Aus: Besser zerst�ukelt als geeint. Deutshland 1945 - 1961 - Vonder Besatzungsherrshaft zur Zweistaatlihkeit. Zeit Nr.15, 1990).10.3 Abgrenzungen, Probleme, BesonderheitenZur Abgrenzung von pronominalen Pronomina zu den Nomina siehe 5.4.8,Seite 39.Zur Abgrenzung von Relativpronomina zu den Interrogativadverbien siehe7.3.15, Seite 69.Zur Abgrenzung von attributiven Demonstrativpronomina zu den Adverbiensiehe 7.3.4, Seite 58.Zur Abgrenzung von pronominalen und attributiven Interrogativpronominazu den Interrogativadverbien siehe 7.3.11, Seite 67.Zur Abgrenzung von attributiven Interrogativpronomina zu den Adverbiensiehe 7.3.3, Seite 58.Zur Abgrenzung von pronominalen Inde�nitpronomina zu den Adverbien sie-he 7.3.6, Seite 60.Zur Abgrenzung von pronominalen Inde�nitpronomina zu den Adjektivensiehe 8.2.7, Seite 78.Zur Abgrenzung von pronominalen Inde�nitpronomina zu den subordinie-renden Konjunktionen siehe 9.2.2, Seite 82.Zur Abgrenzung von attributiven Inde�nitpronomina zu den Adverbien siehe7.3.7, Seite 62.Zur Abgrenzung von attributiven Inde�nitpronomina zu den Adjektiven undzu der Annotation von '(k)ein bisshen' siehe 8.2.2, Seite 73.10.3.1 Pronominales Interrogativpronomen vs. pronominales In-de�nitpronomen(283) Da war doh was/Rip? (Aus: [D!℄er Erz�ahler auf der langen Mit-telstreke - ratlos Lug und Trug. Drei exemplarishe Erz�ahlungendes Ton Andreas Isenshmid. Zeit Nr.41, 1991).
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Der Austaushtest mit 'etwas' bzw. 'jemand' ergibt einen korrekten Satz.3610.3.2 Attributives Interrogativpronomen auh bei Relativ- undAusrufes�atzenEntsheidend ist hier allein, dass auf ein attributives Interrogativpronomenein kongruierendes Substantiv folgen muss.(284) Am Ergebnis ihrer Wahl k�onnen die Mitglieder des Gesh�aftsf�uhr-enden Vorstands dann ablesen, wieviel/Rqa Vertrauen die De-legierten ihnen noh entgegenbringen. (Aus: Tarifrunde 92. ZeitNr.22, 1992).(285) Welh/Rqa zeitgem�a�e, welh melanholishe, welh/Rqa wahr-haft postmoderne Erkenntnis tritt auf das �Uberrashendste zutage.(Aus: Das Geheimnis der Ca�ettiera. Zeit Nr.27, 1992).In diesen F�allen k�onnen 'welh' und 'wieviel' f�ureinander ersetzt werden.Ahtung: 'welh' muss in bestimmten Umgebungen als Adverb annotiert wer-den (siehe 7.3.3, Seite 58).10.3.3 Sonderfall: 'wie viele': komplexes attributives Interrogativ-pronomenKann 'wie viele' durh 'wieviel' ersetzt werden, werden die Token als kom-plexes attributives Interrogativpronomen annotiert:(286) Es ist erstaunlih, wie/Cs$Rqa viele/Ria^Rqa untershiedliheProdukte Chile inzwishen exportiert: (Aus: Chile. Auf dem rihti-gen Wege. Nah einem Jahr zeigt sih die Wirtshaft in einer gutenVerfassung. Zeit Nr.15, 1991).10.3.4 Relativpronomen vs. pronominales Demonstrativpronomen`dessen` wird als Relativpronomen annotiert, wenn es mit einem vorherge-henden Nomen oder Pronomen koreferiert.36Belege wie 'Mein Freund ist was?' mit der Betonung auf dem letzten Wort w�urdenhingegen als Interrogativpronomen annotiert werden, sofern sie im Korpus auftr�aten.91



(287) Als sei er einem R�atsel auf der Spur, dessen/Rr L�osung unmittel-bar bevorsteht. (Aus: H�ollensturz der Verdammten. Stolz und Elendder Radikalregie - vier Beispiele aus den letzten Theatertagen ZeitNr.8, 1991.)Im folgenden Beispiel handelt es sih dagegen um einen pronominalenGebrauh, der sih durh den Austaush mit einem Nomen im Genitiv be-gr�unden l�asst:(288) Direktor des BISp war damals noh August Kirsh, davor f�unf-zehn Jahre lang DLV-Chef und heute dessen/Rdp Ehrenpr�asi-dent. (Aus: Sportdossier. Zeit Nr.9, 1992).10.3.5 Relativpronomen vs. pronominales InterrogativpronomenBei den folgenden Beispielen entspriht die Wortstellung niht der eines Fra-gesatzes. Ebenso wie in Bergenholtz u. Shaeder (1977: 94f.) wird annotiert:(289) Deshalb st�o�t er nur [das℄ ab, was/Rr sih da niht beult. (Aus:Sieh mal da. Knaki Ost. Zeit Nr.22, 1990).(290) Auf die Frage [nah dem℄, was/Rr sie am meisten an der Physikinteressiere, nannten die Jungen unter 500 befragten HamburgerNeuntkl�a�lern: Flugzeuge, Atomkraftwerk, Satelliten, radioaktiveSto�e, Automotor. (Aus: SIEziehung statt ERziehung. Benedikti-nerpater Egino Weidenhiller traute seinen Augen niht. Zeit Nr.16,1990)Im Folgenden dagegen f�uhrt die Einsetzprobe mit einem Demonstrativpro-nomen, bzw. einer Pr�apositionalphrase mit Demonstrativpronomen zu einemkorrekten Satz.(291) Wenn/Cs das Leben so grauenhaft ist wie/Cv der Tod, das Seinso unertr�aglih wie/Cv das Nihtsein, was/Rqp bleibt dann �ubrigals/Cv das Nihts, eines der Lieblingsw�orter unseres Dihters. (Aus:Betrahtungen �uber das Feigenblatt. Eine Expedition in den uner-gr�undlihen Kontinent Shakespeare, Zeit Nr.22, 1990).Die Wortstellung ist die eines Fragesatzes.92



10.3.6 Sonderfall: Nahgestelltes attributives Demonstrativpro-nomenFolgt 'selber' oder 'selbst' einer Nominalphrase (also auh einem Personal-pronomen oder Reexivpronomen) als Attribut, so wird es als attributivesDemonstrativpronomen annotiert.(292) Das ahtekige Korallenbeken hat Stirnberg selbst/Rda angelegt.(Aus: Igitt, das ist doh Pipi. Ein Rundgang durh die Zoos imRuhrgebiet. Zeit Nr.46, 1991).(293) Erz�ahlt wird dies alles aus der Perspektive eines Menshen, der sihselbst/Rda �uberlebt hat. (Aus: Das Lied von Shein und Sein.Ein Portrait des niederl�andishen Erz�ahlers Cees Nooteboom. ZeitNr.47, 1990).Zur Abgrenzung zu den Adverbien siehe 7.3.5, Seite 59.10.3.7 Reexivpronomen vs. ReziprokpronomenDie Abgrenzung von Rs und Re ist shwierig, manhmal niht entsheidbar:(294) Die Journalisten shluken verdutzt. Das also sind die seltenenPrzewalski-Stuten? Auh die sehen einander/Re irritiert an undfragen sih/Rs: Der K�olner Zoo ist es niht. (Aus: Brandenburg:Stars auf vier Beinen. Zeit Nr.20, 1992).Wenn die Mehrdeutigkeit niht durh den Kotext aufgel�ost werden kann,wird Rs als Tag gew�ahlt.11 Partikeln (Q)11.1 BeshreibungPartikeln sind nihtektierbare Lexeme, die sih aber als Token anders alsandere unektierbare Wortformen verhalten (vgl. Helbig 1988: 5).In den Tagsets werden die Partikeln in� In�nitivpartikeln (Qi)� Superlativpartikeln (Qs) 93



� Verbpartikeln (Qv)� Gespr�ahspartikeln und Interjektionen (Q)untershieden.11.1.1 In�nitivpartikel (Qi)Die In�nitivpartikel 'zu' steht immer direkt vor einem In�nitiv.(295) Am Erfolg wagt keine der Seiten zu/Qi zweifeln. (Aus:Brandenburg: Stars auf vier Beinen. Zeit Nr.20, 1992).11.1.2 Superlativpartikeln (Qs)Superlativpartikeln stehen immer vor einem Superlativ. Sie sind immer Teileines Konstrukts. Das gesamte Konstrukt kann als Adverb oder als Adjektivannotiert werden. Die Superlativform erh�alt immer den Tag des Konstrukts.(296) Viele s�ahen den Barden am/Qs$Bg liebsten/Bg^Bg einge-seift in Spektakel, Eloquenz und Charme; am/Qs$Bg deutlih-sten/Bg^Bg hat das der gro�e Kritiker Bardley ausgedr�ukt (Aus:Betrahtungen �uber das Feigenblatt. Eine Expedition in den uner-gr�undlihen Kontinent Shakespeare, Zeit Nr.22, 1990).(297) Am/Qs$Ap teuersten/Ap^Ap war das K�onigsleinen, das oft dieFrauen des k�oniglihen Harems auf Webst�uhlen herstellten. (Aus:Netzhemdhen bei den alten �Agyptern. Frankfurter Allgemeine Zei-tung, 27.06.1990, Nr.147).(298) Am/Qs$Aa meisten/Aa^Aa Spa� maht es, Vespa zu fahren.(Aus: Aulkanen[!...℄ geboren. Jede der sieben �Aolishen Inseln hatihren eigenen Charakter. Zeit Nr.30, 1991).11.1.3 Verbpartikeln (Qv)Eine Verbpartikel ist der erste trennbare Bestandteil einer Verbzusammenset-zung, der in einem Aussage- oder Fragesatz vom Verbstamm getrennt worden94



ist.37(299) Helen weist den Platz an/Qv, erst jetzt stellt sih heraus/Qv,ob man am Fenster oder am Gang sitzt. (Aus: Drei�ig StundenAmerika. Ein Bahnreise von Seattle nah Los Angeles. Zeit Nr.14,1992).Ein Token kann nur dann als Verbpartikel annotiert werden, wenn es anden Verbstamm gef�ugt werden kann:(127) Der Jungenkurs sakte aufgrund um/Pov sih greifender Disziplin-losigkeit in seinen Leistungen v�ollig ab. (Aus: SIEziehung statt ER-ziehung. Benediktinerpater Egino Weidenhiller traute seinen Augenniht. Zeit Nr.16, 1990).11.1.4 Gespr�ahspartikeln und Interjektionen (Q)Interjektionen dienen dazu, Gef�uhle auszudr�uken oder der Nahahmung vonLauten. Interjektionen und Gespr�ahspartikeln k�onnen Satz�aquivalente sein.(300) Sorry/Q, nein/Q, sagte der eine Mann h�oih, in den letztenhundert Jahren niht. (Aus: [W!℄o die gr�une Lady lauert. Auf Ge-spenstersuhe in shottishen Shl�ossern. Zeit Nr.49, 1990).11.1.5 Interjektionen vs. Anredenominative und nominale Fl�uheDas Anrufen h�oherer Wesen wird als Anredenominativ betrahtet:(301) Oh/Q Gott/Nens, warum mu� ih da blo� lahen? (Aus: BenWirklih. Zeit Nr.4, 1992).Auh der Ausruf im folgenden Beispiel verh�alt sih distributionell wie einEigennamen(konstrukt):(302) Mensh/Nens, du bist in der Weite des Westens. (Aus: ZweiterGoldraush imWilden Westen. In Brekenridge haben Skifahrer dieMinenarbeiter abgel�ost. Zeit Nr.4, 1992).37Zur Begr�undung dieser Klasse vgl. 7.3.9, Seite 65.95



(303) Shei�e/Ngns!11.2 Weitere Beispiele(304) Die Kampagne der Frauen mit dem Titel Emanzipation vom Auto,in dem sie das Reht der Frauen auf eine Verkehrswende proklamie-ren, wird von Emma aufs/Qs heftigste/Bg^Bg angegri�en.(305) Zwei M�anner gehen auf der Promenade spazieren/Qv. (Aus: Jazz:Paul Bley und Gary Peaok in Hamburg: Solo f�ur zwei.(306) Wo geht's denn hier blo� rein, verdammt/Q? (Aus: Um denBlok. Zeit Nr.15, 1990).11.3 Abgrenzungen, Probleme, BesonderheitenZur Abgrenzung von Verbpartikeln zu Pr�apositionen siehe 6.3.5, Seite 49.Zur Abgrenzung von Verbpartikeln zu Adverbien siehe 7.3.9, Seite 65.Zur Abgrenzung von Gespr�ahspartikeln zu Adverbien siehe 7.3.10, Seite 66.11.3.1 Ausrufe- und Fragezeihen innerhalb des Satzes mit ikoni-shem CharakterAusrufe- und Fragezeihen innerhalb des Satzes werden als Interjektionenbetrahtet, da sie wie diese �uberall im Satz vorkommen k�onnen.(307) Werktags sind zehn bis f�unfzehn Shulklassen darunter, an sonni-gen Feiertagen sollen shon bis zu 60000 (!)/Q oben gewesen sein.(Aus: Der deutsheste aller Berge ist wieder per Dampok zu errei-hen. Shmalspur auf den Broken. Zeit Nr.23, 1992).
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12 Artikel (D)12.1 BeshreibungArtikel sind 'der', 'die', 'das', 'ein', 'eine', 'eines' und alle Deklinationsfor-men dieser Lexeme. Erforderlih ist die Kongruenz mit dem obligatorishfolgenden Nomen.In den Tagsets werden die Partikeln in� Bestimmte Artikel (Db)� Unbestimmte Artikel (Du)untershieden.12.2 Abgrenzungen, Probleme, BesonderheitenZur Abgrenzung von 'ein' zu Zahladjektiven, Inde�nitpronomina und Appel-lativa siehe 8.2.6, Seite 77 und 5.4.8, Seite 39, und 8.2.2, Seite 73.12.3 Weitere Beispiele(308) Unser Autor bezeihnet die/Db Paarung etwas respektvoller alsden/Db Himmel in einem/Du sh�onen Sho� suhen. (Aus: Be-trahtungen �uber das Feigenblatt. Eine Expedition in den uner-gr�undlihen Kontinent Shakespeare, Zeit Nr.22, 1990).13 Satzzeihen (F)13.1 BeshreibungIn den Tagsets werden die Satzzeihen in� Satzendezeihen .!:? (Fe)� Anf�uhrungszeihen auf, Klammer auf, Bindestrih auf (Fa)� Anf�uhrungszeihen zu, Klammer zu, Bindestrih zu (Fz)� Einfaher Bindestrih, Unterstrih, Shr�agstrih (Fb)97



� Interpunktion innerhalb des Satzes ,;: (Fi)untershieden.13.2 Beispiele(309) Dazu bedarf es wohl eines so wohlwollenden und -/Fa dank sei-ner Steuerzahler -/Fz wohlhabenden Auftraggebers ,/Fi wie es dieRegierung des Freistaats Bayern, des Shirmlands der Sudetendeut-shen ,/Fi ist ./Fe (Aus: Erstarrte Vorurteile: Die sudetendeutsheFrage). Zeit Nr.27, 1992).(310) Man mu� den Leuten damit in den Ohren liegen -/Fb auh demlieben Gott. (Aus: Weihrauh und Opium. Die Stadt Kempen er-innert an den vor 50 Jahren gestorbenen Orgelkomponisten JehanAlain. Zeit Nr.46, 1990).13.3 Abgrenzungen, Probleme, Besonderheiten13.3.1 Mehrere Satzzeihen hintereinanderMehrere Satzzeihen hintereinander werden als ein Token annotiert.(311) Und du dih w�utend selbst zermalmst vor deinen glorreihen Opfernam Kreuz .../Fi dann wirst du mein Bruder sein .../Fe (Aus: DieSelbstverst�ummelung [B!℄eher[s!℄. Zeit Nr.46, 1991).13.3.2 Satzendezeihen vs. Interpunktion innerhalb des SatzesDer Doppelpunkt wird nur dann als Satzendezeihen annotiert, wenn er zwi-shen zwei vollst�andigen Haupts�atzen steht, wobei der zweite Hauptsatz miteinem Gro�buhstaben beginnen muss.(312) Peter-Mihael Diestel, der 08/15-DDR-B�urger :/Fi OÆziers-sohn, Melker, Jurist, Kraftsportler, 1989 Gr�under des CSU-Shwesterhens DSU. (Aus: Das wilde Kind. Peter-Mihael DiestelsSlalomlauf durh die Vergangenheit der DDR. Zeit Nr.15, 1992).98



(313) Durh alle Shihten ging die Unzufriedenheit :/Fe Wir wollen soniht l�anger leben. (Aus: Das wilde Kind. Peter-Mihael DiestelsSlalomlauf durh die Vergangenheit der DDR. Zeit Nr.15, 1992).14 Symbole und ideographishe Zeihen (Sym)14.1 BeshreibungZahlen und Buhstabenfolgen, die weder als Nomen, Adjektive oder Adverbi-en annotiert werden k�onnen, noh zu einer Formel oder Gleihung geh�oren,werden als Symbol annotiert. Dies ist besonders der Fall bei Telefonnum-mern, Hausnummern, Postleitzahlen oder bei Zahlen oder Buhstabenfolgenin Appellativa und Eigennamen.14.2 Beispiele(314) Aus i/Sym mah e/Sym wie Brekenridge. (Aus: Zweiter Gold-raush im Wilden Westen. In Brekenridge haben Skifahrer die Mi-nenarbeiter abgel�ost. Zeit Nr.4, 1992).(315) Wattensheid/Nens$Nens 09/Sym^Nens: 18. bis 25. Janu-ar Trainingslager in Portugal geplant. (Aus: Bundesliga folgtZugv�ogeln. Nur der SV Werder Bremen bleibt wieder zu Hause.Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22.12.1991, Nr.51).Sind Zahlen oder Buhstabenfolgen durh Leerzeihen getrennt, so werdendie einzelnen Bestandteile als Konstrukt annotiert:(316) Zu wenig f�ur eine Suzuki/Neas$Neas GSX/Sym$Neas1100/Sym^Neas. (Aus: Im Geldraush. General 3000 oder wieein Westberliner den Br�udern und Shwestern im Osten das Geldaus der Tashe zieht. Zeit Nr.49, 1990).Zur Untersheidung von Eigennamen und Symbolen siehe 5.4.11, Seite 43.15 Formeln und Gleihungen (Eq)Formeln und Gleihungen werden Zeihen f�ur Zeihen mit Eq annotiert.99



(317) Seite f�ur Seite werden sie knapp beshrieben, jeweils von einem pas-senden Kartenausshnitt im Ma�stab 1:50000/Eq erg�anzt. (aus:Nostalgie unter Segeln - Die faszinierende Welt der Gro�segler.Frankfurter Allgemeine Zeitung 05.11.1992, Nr.258).16 Unbekannte Fremdw�orter und andere nihtidenti�zierbare Token (U)Nur wenn ein Token �uberhaupt niht annotiert werden kann, wird der TagU vergeben. Dies ist dann der Fall,� wenn ein fremdsprahliher Ausdruk niht analysiert werden kann oder� wenn einem orthogra�shem oder syntaktishem Fehler kein Tag zuge-wiesen werden kann.Hier noh einmal die Beispiele aus 3.2, Seite 18, und 3.3, Seite 19:(21) Und die k�onnen perfekte touristishe Infrastrukturen und pro-siole/oF*U Verk�aufer vorweisen. (Aus: Ratlos unter Fah-werkd�ahern. Wernigerode im Harz: Eine sh�one alte Stadt mu�neue Wege im Tourismus �nden. Zeit Nr.13, 1991).(25) Der beliebteste Hit, m�ogliherweise der sh�onste Traum, istTram/FwxU$Nens Phan/FwxU$Nens Tram/FwxU^Nens(Aus: Vietnam ist kein Kuba in S�udostasien mehr. Das Land �o�netsih neuen Ein�ussen. Frankfurter Allgemeine Zeitung 14.09.1991,Nr.214).
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17 Annotierte Mehrwortlexeme im M�unste-raner KorpusErfasst werden hier alle Mehrwortlexeme, die mehr als einmal im Korpusvorkommen. Ausgenommen sind komplexe Eigennamen: Hierf�ur wurden nureinige wenige Beispiele, die hinsihtlih ihrer Struktur oder aufgrund andererMerkmale interessant ersheinen, ausgew�ahlt. Die H�au�gkeiten beziehen sihauf das kleine Tagset.H�au�gkeit Mehrwortlexem2 Am#Qs$Bg liebsten#Bg^Bg2 An#Pov$Bg die#Db^Bg3 Auf#Pov$Bg einmal#Bg^Bg3 Bis#Pov$Bg zu#Pov^Bg4 Bundesverband#Ng$Ne der#Db$Ne Deutshen#Aa$Ne Industrie#Ng^Ne2 Coming#FwxNg$Ng Out#FwxBg^Ng8 Dalai#Ne$Ne Lama#Ne^Ne4 Ein#Du$Bg wenig#Rip^Bg4 Ein#Du$Ria bi�hen#Rip^Ria5 Ein#Du$Ria paar#Ria^Ria2 Ein#Du$Rip paar#Ria^Rip2 Hin#Bg$Ng und#Ck$Ng Her#Bg^Ng3 Hin#Bg$Bg und#Ck$Bg wieder#Bg^Bg8 Im#Pev$Bg �ubrigen#Ng^Bg2 Magna#FwxAa$Ng Charta#FwxNg^Ng2 Nah#Bg$Bg wie#Cv$Bg vor#Bg^Bg8 New#FwxAa$Aa Yorker#Aa^Aa4 Niht#Bg$Ca nur#Bg^Ca3 Reih#Ng$Ng und#Ck$Ng Glied#Ng^Ng18 Statt#Pov$Bg dessen#Rdp^Bg7 Um#Pov$Bg so#Bg^Bg27 Vor#Pov$Bg allem#Rip^Bg2 Vor#Pov$Bg kurzem#Bg^Bg5 Was#Rqp$Rqa f�ur#Pov$Rqa6 Wenn#Cs$Bg auh#Bg^Bg
101



H�au�gkeit Mehrwortlexem3 Wie#Bi$Rqa viele#Ria^Rqa5 Zum#Pev$Bg anderen#Ng^Bg6 Zum#Pev$Bg einen#Ng^Bg2 a#FwxPov$Bg la#FwxDb$Bg arte#FwxNg^Bg5 a#FwxPov$Pov la#FwxDb^Pov4 ab#Bg$Bg und#Ck$Bg an#Bg^Bg4 ab#Bg$Bg und#Ck$Bg zu#Bg^Bg2 ad#FwxPov$Bg absurdum#FwxNg^Bg7 als#Cv$Cs da�#Cs^Cs11 als#Cv$Cs ob#Cs^Cs13 als#Cv$Cz auh#Bg^Cz15 am#Qs$Bg besten#Bg^Bg3 am#Qs$Bg ehesten#Bg^Bg2 am#Qs$Bg lautesten#Bg^Bg16 am#Qs$Bg liebsten#Bg^Bg2 am#Qs$Bg l�angsten#Bg^Bg9 am#Qs$Bg meisten#Bg^Bg2 am#Qs$Bg st�arksten#Bg^Bg2 am#Qs$Bg weitesten#Bg^Bg2 am#Qs$Bg wenigsten#Bg^Bg4 an#Pov$Bg die#Db^Bg6 an#Pov$Bg sih#Rs^Bg6 auf#Pov$Bg deutsh#Ng^Bg10 auf#Pov$Bg einmal#Bg^Bg2 auf#Pov$Bg english#Ng^Bg2 auf#Pov$Cs da�#Cs^Cs2 aufs#Pev$Bg neue#Ng^Bg6 bei#Pov$Bg weitem#Bg^Bg22 bis#Pov$Bg zu#Pov^Bg2 ar#FwxNg$Ng attendant#FwxNg^Ng2 o�ee#FwxNg$Ng shop#FwxNg^Ng2 de#FwxPov$Bg fato#FwxNg^Bg2 des#Db$Bg Nahts#Bg^Bg3 des#Db$Bg �ofteren#Ng^Bg
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H�au�gkeit Mehrwortlexem7 durh#Bg$Bg und#Ck$Bg durh#Bg^Bg26 ein#Du$Bg bi�hen#Rip^Bg4 ein#Du$Bg f�ur#Pov$Bg allemal#Bg^Bg3 ein#Du$Bg paarmal#Bg^Bg22 ein#Du$Bg wenig#Rip^Bg10 ein#Du$Ria bi�hen#Rip^Ria78 ein#Du$Ria paar#Ria^Ria6 ein#Du$Ria wenig#Rip^Ria2 ein#Du$Rip bi�hen#Rip^Rip2 ein#Du$Rip wenig#Rip^Rip2 et#FwxCk$Bg etera#FwxRip^Bg5 ganz#Bg$Bg und#Ck$Bg gar#Bg^Bg2 global#FwxAa$Ng burden#FwxNg$Ng sharing#FwxNg^Ng2 hie#Bg$Bg und#Ck$Bg da#Bg^Bg5 hier#Bg$Bg und#Ck$Bg da#Bg^Bg3 hin#Bg$Bg und#Ck$Bg wieder#Bg^Bg2 horribile#FwxBg$Bg ditu#FwxVia^Bg2 im#Pev$Bg geringsten#Ng^Bg2 im#Pev$Bg gro�en#Ng$Bg und#Ck$Bg ganzen#Ng^Bg5 im#Pev$Bg nahhinein#Ng^Bg4 im#Pev$Bg voraus#Ng^Bg14 im#Pev$Bg wesentlihen#Ng^Bg9 im#Pev$Bg �ubrigen#Ng^Bg6 irgend#Ria$Rip etwas#Rip^Rip4 irgend#Ria$Rip jemand#Rip^Rip3 nah#Bg$Bg und#Ck$Bg nah#Bg^Bg14 nah#Bg$Bg wie#Cv$Bg vor#Bg^Bg2 niht#Bg$Ca blo�#Bg^Ca53 niht#Bg$Ca nur#Bg^Ca16 ohne#Pov$Cs da�#Cs^Cs29 so#Bg$Cs da�#Cs^Cs56 sondern#Ck$Cz auh#Bg^Cz11 statt#Pov$Bg dessen#Rdp^Bg15 um#Pov$Bg so#Bg^Bg
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H�au�gkeit Mehrwortlexem7 um#Pov$Ca so#Bg^Ca9 um#Pov$Cz so#Bg^Cz32 unter#Pov$Bg anderem#Rip^Bg3 von#Pov$Bg neuem#Bg^Bg2 von#Pov$Bg weitem#Bg^Bg173 vor#Pov$Bg allem#Rip^Bg8 vor#Pov$Bg kurzem#Bg^Bg16 wenn#Cs$Bg auh#Bg^Bg3 wie#Cs$Rqa viele#Ria^Rqa2 worst#FwxAa$Ng ase#FwxNg^Ng4 zu#Pov$Bg Fu�#Ng^Bg3 zum#Pev$Bg anderen#Ng^Bg6 zum#Pev$Bg besten#Ng^Bg3 zum#Pev$Bg einen#Ng^BgTabelle 7: Mehrwortlexeme18 LiteraturBergenholtz, Henning u. Burkhard Shaeder. Die Wortarten des Deutshen.Versuh einer syntaktish orientierten Klassi�kation. Stuttgart: Klett, 1977.Busha, Joahim: Lexikon deutsher Konjunktionen. Leipzig: VEB VerlagEnzyklop�adie, 1989.Cruse, D.A. Lexial semantis. Cambridge: Cambridge University Press,1986.Duden. Grammatik der deutshen Gegenwartssprahe. Hrsg. u. bearb. vonG�unther Drosdowsi in Zusammenarbeit mit Peter Eisenberg, Hermann Gel-haus, Helmut Henne, Max Mangold, Horst Sitta und Hans Wellmann. . 5.v�ollig neu bearb. u. erw. Au. Mannheim/Wien/Z�urih. BibliographishesInstitut/Dudenverlag, 1995 (Der Duden in 10 B�anden; 4).Duden. Deutshes Universalw�orterbuh. Mannheim: Bertelsmann, 1989.104



Duden. Grammatik der deutshen Gegenwartssprahe. Hrsg. u. bearb. vonG�unther Drosdowsi in Zusammenarbeit mit Gerhard Augst, Hermann Gel-haus, Helmut Gipper, Max Mangold, Horst Sitta, Hans Wellmann und Chri-stian Winkler. 4. v�ollig neu bearb. u. erw. Au. Mannheim/Wien/Z�urih.Bibliographishes Institut/Dudenverlag, 1984 (Der Duden in 10 B�anden; 4).Duden. Grammatik der deutshen Gegenwartssprahe. Hrsg. u. bearb.von G�unther Drosdowsi in Zusammenarbeit mit Peter Eisenberg, HermannGelhaus, Helmut Henne, Horst Sitta und Hans Wellmann. 5. v�ollig neu be-arb. u. erw. Au. Mannheim/Leipzig/Wien/Z�urih. Bibliographishes Insti-tut/Dudenverlag, 1995 (Der Duden in 10 B�anden; 4).Duden. Rehtshreibung der deutshen Sprahe. 21., v�ollig neu bearb. underw. Au. Hrsg. von der Dudenredaktion auf der Grundlage der neuen amt-lihen Rehtshreibregeln, 1996.Eisenberg, Peter. Grundri� der deutshen Grammatik. Band 2: Der Satz.Stuttgart/Weimar: Metzler, 1999.Gipper, Helmut. Muttersprahlihe Wirkungen auf die wissenshaftliheBegri�sbildung und ihre Folgen. In: Denken ohne Sprahe? 2., erw. Au.D�usseldorf: Shwann, 1978. 36-55.Grundz�uge einer deutshen Grammatik. 2. unver. Au. Berlin: Akademie,1980.Helbig, Gerhard u. Joahim Busha. Deutshe Grammatik. Ein Handbuhf�ur den Ausl�anderunterriht. 10., unver. Auage. Leipzig: VEB Verlag Enzy-klop�adie, 1987.Helbig, Gerhard. Lexikon deutsher Partikeln. Leipzig: VEB Verlag Enzy-klop�adie: 1988.Helbig, Gerhard u. Joahim Busha. Deutshe Grammatik. Ein Handbuhf�ur den Ausl�anderunterriht. 17. Au. Leipzig: Langensheidt Verlag Enzy-klop�adie, 1996.Helbig, Gerhard u. Joahim Busha. Deutshe Grammatik. Ein Handbuh105



f�ur den Ausl�anderunterriht. Berlin: Langensheidt, 2001.Kinsher, J�urgen. Das M�unster Tagging Projekt - Automatishe Disambi-guierung deutsher Zeitungstexte. In: Sprahe und Datenverarbeitung, 1995.Trebbe, Holger. Das M�unster Tagging Projekt - Mathematisher Hinter-grund des M�unsteraner Taggers. In: Sprahe und Datenverarbeitung, 1995.Shiller, Anne u. Susanne Teufel. Guidelines f�ur das Tagging deutsherTextorpora mit STTS. (http://www.sfs.nphil.uni-tuebingen.de/Elwis), 1995.Shr�oder, Johen. Lexikon deutsher Pr�apositionen. Leipzig: VEB VerlagEnzyklop�adie: 1986.Sitta, Horst: Duden, Informationen zur neuen deutshen Rehtshreibung:Nah den Beshl�ussen der Wieder Orthographiekonferenz vom 22. bis zum24.11.1994 f�ur Deutshland, �Osterreih und die Shweiz. Hrsg. von der Du-denredaktion. Mannheim: Dudenverlag, 1994.Steiner, Petra. Das M�unster Tagging Projekt - Die Entwiklung und Eva-luation der M�unsteraner Tagsets. In: Sprahe und Datenverarbeitung, 1995.Wahrig, Gerhard. Deutshes W�orterbuh. V�ollig �uberarbeitete Neuausga-be. M�unhen, Mosaik: 1986.
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Wortformen's, 15(!), 96,, 98-, 98., 98..., 98:, 98, 9910.30, 771:50000, 1001802, 381987, 371988, 371989, 54a., 20Abseits, 21Aber, 80aber, 57abseits, 21, 45�ahnlihes, 42air-ondition, 19als, 80Am, 94am, 16, 94an, 44, 95andere, 75anderen, 42, 74, 75anderer, 74andern, 40anstatt, 51Auf, 44auf, 37, 66aufgrund, 50aufs, 96aus, 66

Au�erdem, 55ausreihend, 63auszubreiten, 25avaniertesten, 42Befreit, 23bei, 41beiden, 73, 74bestraft, 23bis, 47, 50bi�hen, 76Blau, 32Coast, 32D., 20dagegen, 54das, 75da�, 79davon, 66dem, 40den, 89, 97denen, 85der, 86deshalb, 53dessen, 92deutsh, 37die, 97diesem, 87dieser, 87Doh, 57doh, 57, 67Dollar, 35dort, 56dritte, 77dunkeln, 38107



durh, 16, 49e, 99eher, 55ein, 13, 17, 40, 77, 78ein-, 14einander, 89, 93eine, 78einem, 97einen, 40, 62einer, 40, 88eines, 78einzige, 42einziges, 42enster, 18entlang, 46, 48, 65entweder, 80er, 84, 89erhoben, 22ershlie�en, 22ershroken, 72erzeugen, 26etwa, 61Frau, 34Fr�aulein, 34Frietaube, 18f�unfzig, 78ganz, 63geh�ort, 26gebannt, 29geboren, 27geborene, 71gegen�uber, 45, 46, 48gelaufen, 24genannt, 71genug, 63gesagt, 23

gesetzt, 72gewesen, 24gew�ohnlih, 52geworden, 25gleihe, 73gleiher, 73Golem, 33Gott, 95gro�artige, 70Gro�herzog, 43gut, 66habe, 23halt, 54hat, 26her, 49heraus, 95Herr, 34hilft, 27hin, 49, 66Hotel, 33, 34i, 99ihren, 86Im, 16im, 44Immer, 52in, 21irgend, 56, 64, 65ist, 15ist's, 15je, 67, 80jemand, 88J�ungeren, 41j�ungeren, 41junior, 70K�ampfen, 29108



K�ampfens, 29kann, 23, 27kein, 39, 65keine, 73Kilometer, 32klein, 21kommen, 23k�onne, 23l�adt, 13lang, 45la�, 23l�a�t, 27leben, 27lernt, 27los, 66mahen, 23M�adle, 31man, 88manhe, 88M�arz, 37Ma�, 32mehr, 60, 61, 63, 64Mensh, 95mirs, 14missing, 19m�ohte, 28m�ohten, 28m�oglihe, 38morgens, 52mutiert, 24nah, 44nahegelegen, 26nein, 95niht, 60, 83noh, 60

oder, 80�ofter, 52Oktober, 36Oranges, 20Paragraphen, 43Partner, 32Pazi�k, 32pers�onlih, 59Programmierer, 33Pumpen, 39reht, 38, 66rehts, 56reihlih, 64Reisen, 35Sagen, 32Shei�e, 96shieben, 39sh�on, 55, 71sh�ones, 70sein, 25seitdem, 67Seite, 32selber, 59, 60selbst, 93selten, 71sih, 89, 93Sihtweite, 32sind, 27so, 55solh, 58, 59solher, 75, 87solhes, 75sondern, 83Sorry, 95spazieren, 96SPD, 32109



stark, 55statt, 47, 51suhen, 25Suzuki, 99Take, 19Trabis, 20Tram, 19, 100�uber, 48, 54�uberbezahlt, 72Uhr, 32, 36, 77um, 14, 67, 68, 79, 80, 95und, 79unfehlbar, 55ungekl�art, 72Union, 36unser, 86unterwegs, 55verbreitet, 23verdammt, 96verehelihte, 71vergangenen, 73verloren, 23viele, 89vielleiht, 54Vom, 15, 44von, 44, 49vor, 41vorgesehen, 24Wahret, 23W�alzt, 23wann, 54waren, 27w�ars, 14Warshauer, 15warum, 54, 68, 69

was, 62, 84, 89{92was f�ur, 85Wasser, 35Wattensheid 09, 99wehselseitigen, 18wegen, 45weit, 60welh, 58, 91welhe, 58, 90welhes, 85wen, 85wenig, 62, 64weniger, 61wer, 82, 84, 85, 89werden, 23wie, 69, 81, 82, 91wieviel, 85, 91willen, 14winzig, 21wird, 22, 23, 27, 28wissen, 25, 27woher, 82Wohl, 60wollen, 28worauf, 69w�urde, 22Zeit, 32zu, 77, 94zum, 44zur, 49zwei, 76, 77zweist�undigen, 14zweiter, 39
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