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ZUSAMMENFASSUNG

Die vorliegende Arbeit leistet einen Beitrag zur Informatik-Forschung im Fach

gebiet Kunstliche Intell igenz (KI). Gegenstand der Arbeit ist der als 'Erkla

rungskomponente' bezeichnete Teil von naturl ichsprachlichen Dialogsystemen.

Aufgabe einer Erklarungskomponente ist es, eine fur den Benutzer verstandliche

und im jeweiligen Dialogzustand angemessene Erklarung als Antwort auf eine 'Wa

rum'-Frage des Benutzers zu generieren.

Hauptziel der Arbeit ist die theoretische Fundierung, der Entwurf und die

Implementation einer Erklarungskomponente, durch die erstmals auch komplexe

mehrstrangige Argumentationen verbalisiert werden konnen, zusammen mit einem

Ableitungskalkul fur approximative Inferenzen.

Die wesentlichen praktischen Vorteile der Integration einer Erklarungskom

ponente in anwendungsorientierte KI-Systeme sind die groBere Transparenz und

Kontrollierbarkeit sowie die vereinfachte Handhabung. die eine Verbesserung

der Akzeptanz, der Arbeitszufriedenheit und der Arbeitsproduktivitat der Be

nutzer groBer wissensbasierter Dialogsysteme erwarten lassen. Fur die Theorie

bildung im Bereich der Kunstlichen Intelligenz besteht der Wert von Erklarungs

komponenten in ihrem Beitrag zur Erforschung der Form und Funktion von Meta

wissen und Metakommunikation als Voraussetzungen fur in t e J l igen t es Verhalten.

Es wird die Bedeutung einiger grundlegender Ergebnisse der Argumentations

theorie, der Fragelogik und der linguistischen Pragmatik fur den Entwurf von

Erklarungskomponenten untersucht. Der Forschungsstand bei der Entwicklung von

Erklarungskomponenten wird vollstandig dargestellt. urn die innovativen Merk

male der in der Arbeit vorgestellten Erklarungskomponente deutlich herausar

beiten zu konnen.

Samtliche fur die derzeit absehbaren Anwendungen von Erklarungskomponenten

relevanten Sprechaktschemata fur argumentative Dialogsequenzen werden analysiert.

Der Begriff 'Antwort auf eine 'Warum'-Frage' wird operationalisiert. wobei u.a.

das beim Partner vermutete Vorwissen und die Informativitat eines Inferenz

schrittes berucksichtigt werden.

Als Voraussetzung fur die Realisation einer Erklarungskomponente werden

approximative Inferenzprozesse uber einer Wissensbasis, deren Ergebnisse auf

grund einer Benutzeranfrage erklart werden sollen, in einem fuzzy-sortierten

Evidenzenkalkul formalisiert. Dabei werden als neue Konzepte u.a. Mehrfachab

leitungen, Fuzzy Sorten, Evidenzverstarkungsoperationen und multiple AND/OR

Baume eingefuhrt. Es wird gezeigt, wie sich diese formalen Konzepte in der

KI-Programmiersprache FUZZY ohne inkompatible Veranderungen des Interpreters



IV

realisieren lassen und wie sie zur Rekonstruktion approximativer Inferenz

prozesse verwendet werden konnen .

Um inferenz-basierte Antworten erklaren zu konnen, muB ein naturlich

sprachliches Dialogsystem die Fahigkeit besitzen, Beschreibungen seiner eige

nen Inferenzprozesse aufzubauen und zu speichern. Eine der wesentl ichen Grund

ideen fur die neuartige Real isierung dieses Teils der Erklarungskomponente be

steht darin, einen sog. Prozedur-Damon nicht nur fur die Steuerung von Mehr

fachableitungen sondern auch fur den Aufbau einer formalen Beschreibung der

ausgefuhrten Inferenzprozesse einzusetzen.

Zum SchluB der Arbeit wird ein ATN-basierter Sprachgenerator als Teil der

Erklarungskomponente vorgestellt, durch den u.a . auch die als DEDUCE-Prozedu

ren codierten Inferenzregeln in naturlichsprachliche Formulierungen uberfuhrt

werden konnen.

Insgesamt wird in der Arbeit versucht, nicht nur den praktischen Nutzen

und den theoretischen Stellenwert von Erklarungskomponenten in KI-Systemen

zu bestimmen, sondern die Entwicklung einer Erklarungskomponente von der begriff

lichen und formalen Fundierung bis hin zur Implementierung vollstandig zu er

fassen .
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