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1 �Anderungen in der

Darstellung der Systematik

Die ersten beiden Teile der bisherigen
"
Marburger Systematiken zur

Blindenschrift\ aus den Jahren 1974 und 1976 wurden von der Braille-

schriftkommission der deutschsprachigen L�ander (BSKDL) in zweij�ahri-

ger Arbeit inhaltlich und redaktionell grundlegend �uberarbeitet. Die

neue Systematik erscheint im Fr�uhsommer 1998 unter dem Titel
"
Das

System der deutschen Blindenschrift\.

Die Neufassung der Systematik hat ein v�ollig neues Aussehen erhalten.

Mit ca. 200 Punktdruckseiten (28 Zeilen pro Seite, 36 Zeichen pro Zei-

le) ist das neue Regelwerk wesentlich umfangreicher als seine

Vorg�angerversion. Die meisten Regeln bleiben zwar inhaltlich erhalten,

tauchen jedoch in revidierten Formulierungen und in ge�anderter Anord-

nung auf.

Gliederung und Darstellung des Gesamtsystems wurden einer gr�undli-

chen �Uberarbeitung unterzogen.

1.1 Einf�uhrung des Begri�s
"
Basis-System\

Als
"
Basis-System der deutschen Blindenschrift\ oder kurz

"
Basis-System\ wird das Punktschriftsystem im deutschsprachigen

Raum bezeichnet, das keine K�urzungen vorsieht. Wie die Voll- und die

Kurzschrift, so ist auch das Basis-System ein vollst�andiges, zitierf�ahiges

6-Punkte-System, in dem s�amtliche Buchstaben, Zi�ern, Satz- und

Sonderzeichen, mathematische Ausdr�ucke, Einsch�ube in Computer-
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Braille und aus anderen Blindenschriftsystemen darstellbar sind. Zur

Ank�undigung von Gro�- und Kleinbuchstaben und zur Kennzeichnung

hervorgehobener Textpartien werden im Basis-System die gleichen Re-

geln wie in Voll- und Kurzschrift verwendet.

Das Basis-System bildet die Grundlage f�ur die Verkehrsschriften zur

Wiedergabe beliebiger Literatur f�ur Blinde in den deutschsprachigen

L�andern.

Das Basis-System ist kein 1:1-Zuordnungssystem, in dem jedem Zei-

chen der Druckvorlage genau eine Braille-Form zugewiesen wird. Zum

Basis-System geh�oren auch Braille-Abbildungen, die mehr als eine

Form ben�otigen (Zahlen, eckige Klammern, Prozentzeichen,

Schr�agstrich usw.).

1.2 Einbeziehung weiterer Schriftsysteme

Mit dem Ziel der Erarbeitung einer einheitlichen, in sich geschlossenen

Systematik der deutschen Blindenschrift werden die ersten beiden Teile

der bisherigen
"
Marburger Systematiken der Blindenschrift\ zu einer

Publikation zusammengefa�t. Aus pragmatischen und systematischen

Gr�unden besch�aftigt sich das neue Werk in drei separaten, aufeinander

aufbauenden Kapiteln mit dem deutschen Basis-System, mit dem Sy-

stem der deutschen Blindenvoll- und schlie�lich mit dem der deutschen

Blindenkurzschrift.

Dar�uber hinaus enth�alt die neue Systematik Regeln zur Wiedergabe di-

verser mathematischer Zeichen und zum Umgang mit Computer-

Braille-Sequenzen in Flie�texten auf 6-Punkte-Basis.
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Die neue Systematik ist demnach mehr als nur ein Leitfaden der deut-

schen Blindenvoll- oder Blindenkurzschrift.

1.3 Darstellung in Vollschrift nach reformierter Recht-

schreibung

Die Punktschriftausgabe des
"
Systems der deutschen Blindenschrift\

erscheint nicht in Kurz-, sondern in Vollschrift. Bei der Darstellung von

Beispielen wird stets das Schriftsystem verwendet, das im jeweiligen

Kapitel erkl�art wird, d. h. Beispiele im Kapitel
"
Basis-System\ erschei-

nen im Basis-System, Beispiele im Kapitel
"
Die Vollschrift\ in Voll-

schrift, Beispiele im Kapitel
"
Die Kurzschrift\ werden in Kurzschrift

wiedergegeben.

Die Blindenschriftsystematik ist nicht in herk�ommlicher (bisheriger),

sondern in reformierter Rechtschreibung verfa�t.

1.4 Aufnahme einer umfangreichen Beispielsammlung

Im Unterschied zum bisherigen
"
Leitfaden der deutschen Blindenkurz-

schrift\ enth�alt die neue Fassung der Blindenschriftsystematik eine

ausf�uhrliche Beispielsammlung f�ur die Anwendung jeder K�urzung und

gegebenenfalls f�ur deren Einschr�ankungen. In Ermangelung eines Lehr-

und �Ubungsbuchs als Einf�uhrung in das �uberarbeitete Blindenschriftsy-

stem bietet ein Anhang dem Ratsuchenden reichlich Gelegenheit, An-

wendung und Einschr�ankung von K�urzungen kennenzulernen. In Zwei-

felsf�allen kann und sollte hier jederzeit nachgeschlagen werden.
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2 �Anderungen im Regelwerk

2.1 Neue Zeichen

In das System der deutschen Blindenschrift (Basis-, Voll- und Kurz-

schrift) werden folgende Zeichen zus�atzlich aufgenommen:

"` = At-Zeichen/Klammera�e/A�enschwanz

"_ = Unterstrich

"\ = Backslash (Schr�agstrich von links

oben nach rechts unten)

::o = Pfeil nach rechts

9:: = Pfeil nach links

_L = senkrechter Strich.

2.2 Gro�- und Kleinschreibung

Bei der �Ubertragung von Texten in eines der drei Blindenschriftsysteme

besteht bei allen Zeichen oder Zeichenketten, die Abk�urzungscha-

rakter haben, eine generelle Ank�undigungspicht zur Unterscheidung

von Gro�- und Kleinbuchstaben. Ausgenommen sind nur Buchstaben

und Zeichenfolgen, die bereits in der Vorlage durch einen Punkt als

Abk�urzungen gekennzeichnet sind. Die Ank�undigungspicht gilt nicht

nur f�ur Ma�- und W�ahrungseinheiten, sondern f�ur beliebige Abk�urzun-

gen. Ank�undigungen sind hier erforderlich, weil nicht davon ausgegan-
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gen werden kann, da� Kenntnisse hinsichtlich Gro�-/Kleinschreibung

bei Braille-Leserinnen oder Braille-Lesern bereits vorhanden sind.

Es wird empfohlen, bei W�ortern, die aus H�oichkeitsgr�unden gro�

geschrieben werden, die Gro�schreibung auch in Blindenschrift zu er-

halten.

Es besteht die M�oglichkeit, in allen drei Varianten des Blindenschrift-

systems generell Gro�-/Kleinschreibung zu erhalten.

Die Regeln zur Wiedergabe von Gro�-/Kleinschreibung lauten:

a) Das Braillezeichen mit den Punkten 4,5 k�undigt Gro�buchstaben

an, unabh�angig davon, ob es sich um einen oder mehrere Buch-

staben handelt.

Beispiele f�ur einen oder mehrere Gro�buchstaben:

V �! >V

DM �! >DM

UNO �! >UNO

b) Das Braillezeichen mit dem Punkt 6 k�undigt Kleinbuchstaben an,

unabh�angig davon, ob es sich um einen oder mehrere Buchstaben

handelt.

Beispiele f�ur einen oder mehrere Kleinbuchstaben:

g �! 'g

km �! 'km

dtv �! 'dtv

dpa �! 'dpa
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c) Das Braillezeichen mit den Punkten 4,6 k�undigt einen Buchsta-

ben als Gro�buchstaben an, dem ein oder mehrere Kleinbuchsta-

ben folgen.

Beispiele f�ur Abk�urzungen mit Gro�-Klein-Buchstabenfolgen:

Hz �! $Hz

Kfz �! $Kfz

Rdnr �! $Rdnr

d) In angek�undigten Buchstabenfolgen ist das Basis-System anzu-

wenden, es sei denn, nur der erste Buchstabe eines Wortes ist

gro�geschrieben.

Beispiele f�ur gemischte Buchstabenfolgen:

StGB �! $st>gb

GmbH �! $gmb>h

MHz �! >m$hz

WordStar �! $word$star

BliStA �! $bli$st>a

VzFB �! $vz>fb

2.3 Computer-Braille

F�ur die Wiedergabe von Computer-Braille-Ausdr�ucken im

6-Punkte-Format gelten folgende Regeln:

a) Der nicht darstellbare Punkt 7 eines Zeichens aus der

Eurobraille-Tabelle (DIN 32982) wird durch einen vorangestellten

Punkt 4 wiedergegeben.

b) Der nicht darstellbare Punkt 8 wird durch einen vorangestellten

Punkt 6 ersetzt.



2.4 Vereinheitlichung der An- und Abk�undigungstechnik 7

c) Die nicht darstellbaren Punkte 7,8 werden durch Voranstellen des

Braille-Symbols mit den Punkten 4,6 wiedergegeben.

d) Redezeichen, Apostroph und Dollarzeichen werden verdoppelt,

um sie von den unter a) bis c) aufgef�uhrten Ank�undigungszei-

chen unterscheiden zu k�onnen.

e) Als Trennzeichen beim Zeilen�ubergang wird der Punkt 4

verwendet.

Beispiele:

braillepress@sbszh.ch

(eine Internet-Adresse) �! '$braillepress"

"`sbszh.ch

C:n>

(�ubliche Systemmeldung im Betriebssystem

DOS) �! '$C:"\>

(Die verwendeten Ank�undigungszeichen f�ur Computer-

Braille-Sequenzen werden unter 2.4 erl�autert.)

Hinweis: Diese Darstellungstechnik eignet sich nicht zur Wiedergabe

kompletter EDV-Handb�ucher oder umfangreicher Programmlistings,

sondern lediglich zur Wiedergabe k�urzerer Computer-Braille-Sequenzen

in Flie�texten.

2.4 Vereinheitlichung der An- und Abk�undigungstechnik

Um die An- und Abk�undigung bei Hervorhebungen und bei Einsch�uben

aus anderen Braille-Systemen (Basis- oder Vollschrift, Mathematik-

schrift, Computer-Braille, Einsch�ube aus fremdsprachlichen Braille-Sy-
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stemen) weitestgehend zu vereinheitlichen, wird die Punktekombination

6 und 3 zum einheitlichen Abk�undigungszeichen f�ur Einsch�ube er-

kl�art. Je nach Art erhalten die einzelnen Einsch�ube spezi�sche

Ank�undigungszeichen.

Bei Flie�text-Einsch�uben, die nicht l�anger als ein
"
Wort\ sind, endet

die Wirkung des Ank�undigungszeichens beim n�achsten Bindestrich oder

Leerzeichen. Bei mathematischen Einsch�uben endet die Wirkung des

Ank�undigungszeichens beim n�achsten Leer- oder Zahlzeichen in Punkt-

schrift, bei Computer-Braille beim n�achsten Leerzeichen der Vorlage.

Auf das Einf�ugen des Beendigungszeichens wird bei

"
Ein-Wort\-Einsch�uben in der Regel verzichtet.

Falls erforderlich, kann das Beendigungszeichen auch bei

"
Ein-Wort\-Einsch�uben zus�atzlich eingef�ugt werden. Dies ist bei

Einsch�uben sinnvoll, die ihrerseits in Klammern oder Redezeichen ge-

setzt sind.
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Folgende Einschubvarianten stehen zur Verf�ugung:

Einschubart Ein Wort Mehrere W�orter

Basis- oder Vollschrift '.xxx -.xxx xxx'.

Versalien (gro� gedruckte

Anfangsbuchstaben)

>xxx >>xxx xxx'.

Fremdsprachliche

Blindenschriftsysteme

<xxx <<xxx xxx'.

Hervorhebungen _xxx __xxx xxx'.

Computer-Braille '$xxx $$xxx xxx'.

Mathematikschrift "xxx !,xxx xxx'.

2.5 Hervorhebungen

Aufgrund der Einf�uhrung einer weitgehend einheitlichen An- und

Abk�undigungstechnik in den drei Varianten des deutschen Blinden-

schriftsystems (siehe 2.4) mu�ten die Regeln zur Wiedergabe hervorge-

hobener Textpartien ge�andert werden. Wie der vorherigen Tabelle zu

entnehmen ist, gelten hier nun folgende Muster:

Ein Wort: _xxx

Mehrere W�orter: __xxx xxx '.

Ist nur der erste Teil eines Wortes hervorzuheben, so wird diesem das

�ubliche Hervorhebungszeichen vorangestellt und das Beendigungszei-

chen an der Stelle in das Wort eingef�ugt, an der die Hervorhebung en-

det (Beispiel: Spieltheorie) �! _,0'.the?0 . Beginnt die

Hervorhebung nicht vorn im Wort, so wird dem Hervorhebungszeichen
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ein Punkt 6 vorangestellt (Beispiel: Untersuchungsergebnis) �!

,/su4us'_7&bx

2.6 Spezielle Zahlenkonstruktionen

Die Regeln zur Darstellung von Zahlenkonstruktionen werden in vier

Bereichen erg�anzt bzw. ge�andert:

Datumsangaben:

Es bleibt bei der Regel, da� immer analog zur Schwarzdruckvorlage

�ubertragen werden darf. Alternativ zur bisherigen platzsparenderen

Schreibweise, bei der die Nummern des Tages in gesenkten Zi�ern, die

des Monats normal und die der Jahresangabe durch Voranstellen eines

Zahlzeichens unmittelbar angeschlossen dargestellt werden k�onnen,

wird eine weitere Schreibtechnik erlaubt, bei der die Jahresangabe ohne

Voranstellen des Zahlzeichens wieder gesenkt geschrieben wird. Das

Datum
"
9. 11. 1989\ l�a�t sich beispielsweise in folgenden Varianten

wiedergeben: #*aa#aIHI #i.AA.AIHI

#*aa#aihi #*aa(*

Uhrzeitangaben:

Entsprechend darf nun auch bei Uhrzeiten die Stundenangabe gesenkt

und die Minutenzahl normal geschrieben werden, wobei das Zahlzei-

chen vor dem zweiten Zahlenwert entf�allt. Beispiel: 11.20 Uhr �!

#,,BJ UHR

Dezimalklassi�katoren:

Auch bei Dezimalklassi�kationen von Kapiteln kann von dieser Technik

analog Gebrauch gemacht werden. Die Zi�er f�ur die erste (oberste)
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Stufe der Kapitelhierarchie wird gesenkt, die zweite normal, die dritte

wiederum gesenkt usw. geschrieben. Beispiel: 1.4.3.2 �! #,D:B

Gliedern gro�er Zahlen:

Sind in der Druckvorlage umfangreiche Zahlen durch Leerstellen ge-

gliedert, so sind diese in Punktschrift k�unftig durch einen Gliede-

rungspunkt zu ersetzen. Die Leerstelle als Gliederungszeichen ist nicht

mehr zul�assig. Nur so sind Verwechslungen mit W�ortern sicher auszu-

schlie�en.

2.7 Akzente und Buchstaben mit besonderen Merkmalen

Akzentbuchstaben werden einheitlich mit Punkt 4 angek�undigt. Dabei

spielt es keine Rolle, ob der zu akzentuierende Buchstabe oder der

braillespezi�sche Akzentbuchstabe dargestellt werden soll. Man kann

beispielsweise
"
Moliêre\ MOLI"ERE oder auch

Moli"~RE schreiben.

Besonders dargestellte Buchstaben, wie die Zeichen f�ur
"
Euro\,

"
Engli-

sches Pfund\,
"
Dollar\ oder

"
Cent\, erhalten als Kennzeichen ebenfalls

den Punkt 4 vorangestellt.

Beispiele:

Euro 20 �! "e#bj

Pfund 40 �! "l#dj

Dollar 60 �! "s#fj

Cent 10 �! "c#aj
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2.8 �Anderungen in der Kurzschrift

2.8.1 Doppel-s und Eszett

a) Wiedereinf�uhrung der K�urzung f�ur Doppel-s:

Als K�urzung f�ur Doppel-s wird wieder das Zeichen mit den Punk-

ten 2,3,4,6 eingef�uhrt.

b) Ank�undigung des deutschen Eszett:

Um das deutsche Eszett-Zeichen von der K�urzung f�ur Doppel-s

unterscheiden zu k�onnen, wird das Eszett k�unftig analog zu den

Buchstaben c, q, x und y mit Punkt 6 angek�undigt. Diese Rege-

lung gilt nicht in der Schweiz, weil hier kein Eszett verwendet

wird.

c) Wiedereinf�uhrung der K�urzung f�ur
"
dessen\:

F�ur
"
dessen\ wird wieder die K�urzung D~ eingef�uhrt.

d) Abscha�ung der Vollschriftk�urzung f�ur Doppel-s in der Schweiz:

Mit dem Ziel, die Blindenschrift im deutschsprachigen Raum wei-

testgehend zu vereinheitlichen, wird auch in der Schweiz k�unftig

in Vollschrift keine K�urzung mehr f�ur Doppel-s angewandt.

e) Streichung der K�urzung WS :

F�ur Texte in neuer Rechtschreibung entf�allt die K�urzung WS

f�ur die Zeichenkette
"
wiss\, da diese nun wegen der

Doppel-s-K�urzung mit W~ wiedergegeben wird.

f) Bedeutungen der K�urzungen ~ L ,L M~ ,M WS W~ :

{ Bisherige Rechtschreibung:

~ = da�

L = l�a�t

,L = la�/lass

M~ = mu�
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,M = m�u�/m�uss

WS = wiss

W~ = wi�

{ Reformierte Rechtschreibung:

~ = dass

L = l�asst

,L = lass

M~ = muss

,M = m�uss

WS = (entf�allt)

W~ = wiss

2.8.2 Ank�undigung einformiger Wortk�urzungen

Einformige Wortk�urzungen werden grunds�atzlich durch Voranstellen

von Punkt 2 angek�undigt, wenn sie Erweiterungen mit Pr�apositionscha-

rakter enthalten. Es spielt keine Rolle, ob die Erweiterung zu Beginn

oder am Ende eines Wortes steht.

Au�erdem werden einformige Wortk�urzungen in Wortverbindungen nun

grunds�atzlich angek�undigt, also auch dann, wenn zu Beginn einer Zu-

sammensetzung zwei einformige Wortk�urzungen hintereinander vor-

kommen.

Beispiele:

runter �! R,/

drauf �! DR,1
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r�uber �! R,8

vorne �! ,?NE

vorm �! ,?M

durchs �! ,4S

mitunter �! ,T,/

vor�ubergehend �! ,?,8G=CD

beizubehalten �! ,B,Z;H:TC

2.8.3 Der Apostroph aus k�urzungstechnischer Sicht

Folgt einer Zeichenkette, f�ur die eine Wortk�urzung existiert, ein Apo-

stroph, so wird die Wortk�urzung ohne zus�atzliche Ank�undigung ange-

wandt. Nach dieser Regel wird auch im Fall der K�urzungen f�ur
"
hatt'\

und
"
h�att'\ verfahren. Der oder die dem Apostroph folgenden Buchsta-

ben werden ihrerseits nicht speziell angek�undigt.

Beispiele:

vor's �! ?'S

�uber'n �! 8'n

sich's �! c's

hatt' �! h'

h�att's �! `'s
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2.8.4 Streichung von K�urzungen

Die K�urzungen f�ur
"
-jenig-\ und

"
-selb-\ werden ersatzlos abgescha�t.

Verschiedene Flexionsformen haben sich in der Praxis als Lesehemmnis-

se herausgestellt.

2.8.5 Einf�uhrung neuer K�urzungen

Die K�urzungen f�ur
"
Jahr\ (JR ) und

"
Jahrhundert\ (JH ) werden

durch die K�urzungen JZ (=
"
Jahrzehnt\) und JT (=

"
Jahrtau-

send\) erg�anzt.

2.8.6 Erweiterung der Anwendung von Nachsilbenk�urzun-

gen

F�ur die Nachsilbenk�urzungen
"
-heit\,

"
-mal\,

"
-sam\,

"
-schaft\ und

"
-w�arts\ gelten geringf�ugige �Anderungen:

a) In Ab�anderung des Beschlusses vom 27. Okotober 1984 darf die

Endsilbenk�urzung
"
-mal\ nun auch in Substantiven angewandt

werden.

Z. B.

Denkmal �! dckm

Muttermal �! mutt7m

Merkmal �! m7km

Ehrenmal �! ehrcm

b) Die K�urzungen f�ur
"
-mal\ und

"
-w�arts\ d�urfen nun auch inner-

halb zusammengesetzter W�orter verwendet werden. Z. B.
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Denkmalpege �! DCKMPFLE&

R�uckw�artsgang �! R$WG+G

c) Die K�urzung f�ur
"
-sam\ darf jetzt auch im Anschlu� an Zwielau-

te verwendet werden. Z. B.

Grausamkeit �! GR1~K

Zweisamkeit �! ZW3~K

d) In
"
Hoheit\,

"
Barschaft\ und

"
Herrschaft\ sind

"
heit\ bzw.

"
schaft\ grunds�atzlich (auch in Zusammensetzungen) auszu-

schreiben. Nur so bleiben S�atze wie der Folgende lesbar:

Die hoheitliche Herrschaftsfamilie herrscht barsch �uber ihre Bar-

schaft. �! 0 HOH3T_E RR5AFTSFAMILIE

RR5T B)5 8 IE B)5AFT

2.8.7 Neuregelung bei den K�urzungen f�ur
"
welch\,

"
hatt\

und
"
h�att\

Diese K�urzungen d�urfen nun auch in Wortverbindungen angewandt

werden:

anhatte �! +HE

aufh�atte �! ,1`E

irgendwelcher �! IGY7

2.8.8 Beschr�ankungen bei der Anwendung von K�urzungen

Die K�urzungen unterliegen weiterhin gewissen Einschr�ankungen und

d�urfen nicht immer angewandt werden. Die Einschr�ankungen werden

zusammenfassend kurz dargestellt:
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1. Es bleibt dabei, da� die K�urzungen der deutschen Vollschrift

nicht �uber Sprechsilbenfugen hinweg erfolgen d�urfen. Dennoch

wird die K�urzung f�ur
"
st\ auch bei Texten in neuer Rechtschrei-

bung trotz der ge�anderten Trennungsregeln weiterhin unver�andert

angewandt. Man schreibt weiterhin Relief

(nicht: REL0F ), Museum (nicht: MUS2M ),

5we}er (nicht: 5WESTER ).

2. Es bleibt bei der Regel, da� bei zusammengesetzten W�ortern

grunds�atzlich nicht �uber Wortfugen hinweg gek�urzt werden darf.

Man schreibt also weiterhin BADEM3}7

(nicht: BAD{3}7 ), Kr3smuseum

(nicht: KRE!IEUM oder gar KRE!I2M ),

S{*),btg (nicht: S{*)BRAG ), S=RE}

(nicht: SRE} ).

3. Es bleibt bei der Grundregel, da� Wortk�urzungen nur in ihrer ur-

spr�unglichen, sinngebundenen Bedeutung angewandt werden

d�urfen. So darf weiterhin die K�urzung f�ur
"
aber\ nicht in

"
aberkennen\ (also nicht: ,AKCNC ),

"
all-\ nicht in

"
Allergie\ (also nicht: A7G0 ),

"
Lang\ nicht in

"
Languste\

(also nicht: LGU}E ),
"
regier\ nicht in

"
segregieren\ (also

nicht: SEGRGC ),
"
Bis\ nicht in

"
Bison\ (also nicht:

BSON ),
"
Mann\ nicht in

"
Manna\ (also nicht: MNA ) ver-

wendet werden. Die Sinngebundenheitsverpichtung wird k�unftig

jedoch wesentlich gro�z�ugiger ausgelegt. In Fortf�uhrung der

Regelung, da� zweiformige K�urzungen verschiedene Wortst�amme

k�urzen d�urfen (
"
Du hast\,

"
die Hast\;

"
Ich w�urde\,

"
die

W�urde\), d�urfen nun auch
"
die Wolle\ (0 ,OE ) und

"
die

Ware\ (0 )E ) gek�urzt werden. Ebenfalls wird nun
"
Stand\
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in
"
Standard\ (,})D ) und

"
Komm\ in

"
Kommission\

(KXISSJ ) gek�urzt.

(Siehe hierzu auch die Beispiele im
"
System der deutschen Blin-

denschrift\, Anhang A.)

4. Es darf weiterhin nie in Zwielaute oder Doppelvokale hinein

gek�urzt werden. So d�urfen
"
er\ in

"
Meer\,

"
in\ in

"
Main\ nicht,

wohl aber
"
in\ in

"
Kokain\ gek�urzt werden.

5. �Anderungen ergeben sich bei der Wiedergabe von Eigennamen.

Waren hier bisher Vor- und Nachsilbenk�urzungen sowie ein- und

zweiformige Wortk�urzungen nicht erlaubt, so d�urfen k�unftig ein-

formige Wortk�urzungen, die mit Punkt 2 oder mit Punkt 5 an-

zuk�undigen sind, dann verwendet werden, wenn die Sinngebun-

denheit erhalten bleibt.

Beispiele:

�Uberlingen �! ,8L*GC

Vorpommern �! ,?POX7N

Untergasse �! ,/GASSE

6. Wortk�urzungen d�urfen nur bei W�ortern angewandt werden, die

im Duden (Band 1:
"
Deutsche Rechtschreibung\) stehen.

7. In Buchstabenfolgen, die der Ank�undigungspicht f�ur Gro�- bzw.

Kleinschreibung unterliegen (siehe 2.2), sind grunds�atzlich keine

K�urzungen erlaubt.
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3 G�ultigkeit der neuen

Systematik

Die �uberarbeitete deutsche Blindenschriftsystematik l�ost den
"
Leitfaden

der deutschen Blindenkurzschrift\ und den
"
Leitfaden der deutschen

Blindenvollschrift\ aus den Jahren 1974 und 1976 ab.

Das �uberarbeitete System der deutschen Blindenschrift gilt mit dem

Datum seiner Ver�o�entlichung. Mit Ausnahme der im Kapitel 2.8.1 dar-

gestellten Neuregelungen, die nur bei Texten in neuer deutscher Recht-

schreibung anzuwenden sind, gelten alle �ubrigen Regelungen sowohl f�ur

Texte in bisheriger als auch f�ur Texte in reformierter Rechtschreibung.
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4 Bezug der neuen

Systematik

Copyright-Inhaber des
"
Systems der deutschen Blindenschrift\ ist die

Schweizerische Bibliothek f�ur Blinde und Sehbehinderte in Z�urich.

Die neue Systematik wird als Punkt- und Schwarzdruckausgabe ange-

boten und kann bei der Schweizerischen Bibliothek f�ur Blinde und Seh-

behinderte in Z�urich, der Deutschen Zentralb�ucherei f�ur Blinde in Leip-

zig oder der Deutschen Blindenstudienanstalt in Marburg bezogen wer-

den. Eine elektronische Fassung ist im Internet unter

http://www.fernuni-hagen.de/ZFE/fs/sembro.htm

oder direkt per FTP unter

ftp.fernuni-hagen.de/pub/z-einr/zfe/fs/brlsys.brl

erh�altlich.

Die unver�anderte, vollst�andige Vervielf�altigung der Systematik zu priva-

ten, nicht-kommerziellen Zwecken ist zul�assig. Das Titelblatt ist Be-

standteil des Copyrights.


