
 stehen sie davor? 
   da und Tor? 

Kamen sie getrost  
    

Goethe  

V O R B E M E R K U N G E N 

Die  erganzen das  i n   
Besonders  1st   der  d ie Rege ln , d ie der deutschen 
R e c h t s c h r e i b u n g  l i egen , A u s k u n f t  D a d ie  

  diesen Rege ln weniger v e r t r a u t  haben w i r i n schwie-
r igeren F a l l e n der  d u r c h entsprechende Verweise  W o r t e r 
verzeichnis auf diese Regeln h i n ewiesen  S.  P k t . 12),   Be-
nutzer d a d u r c h eine ku rze   die einzelnen Schre ibweisen zu 

 en u n d i h n i n  U r t e i l  F r agen der Rech t schre ibung selbstan-
diger zu  D i e  I I u n d I I I b r i n g e n das N o t w e n d i g s t e aus 
der S p r a c h l e h r e u n d der W o r t b i l d ' •   A b s c h n i t t I V e n t h a l t 
eine ku rze S a t z z e i c h e n l e h r e . D i e l e t z t e n beiden A b s c h n i t t e ( V . E i n z e l -
v o r s c h r i f t e n f i i r d e n S c h r i f t s a t z u n d V I . K o r r e k t u r v o r s 

 s i nd besonders  Gebrauche i n B u c h d r u c k e r e i e n u n d f i i r den V e r k e h r 
zwischen Verfasser u n d  b e s t i m m t . 
B e i a l ien A n g a b e n  Sprachlehre s i n d die   deut 
schen Fachausdr t icke angewendet w o r d e n , d ie  i n das W o r t e r v e r 
zeichnis aufgenommen w o r d e n s i n d .  die A b k i i r z u n g e n findet m a n das 
Nahere auf S.  

I . Z U R R E C H T S C H R E I B U N G 

1. Schreibung des T-Lautes mit  
D e r T - L a u t w i r d n u r noch i n  u n d i n e inigen 
w o r t e r n m i t  geschrieben; i n a l i en d e u t s c h e n W o r t e r n schre ib t m a n t . 
I n den V o r n a m e n deutschen U r s p r u n g s , i n denen  t m i t t h gleich-
be rech t ig t war , g i l t  n u r d ie Schre ibung m i t t , z. B . Berta, Bertold, Dieter, 

 Walter. M i t  schre ib t m a n n o c h einige   d ie m i t 
Theo- beginnen, z. B . Theobald, Theoderich, ferner einige Zusammensetzungen, 
w i e  u n d  ebenso die L a n d e r n a m e n  u n d  
A u c h i n Personennamen gr iechischen u n d hebraischen Ursp rungs s t e h t t h , 
z. B . Theodor, Martha, Barthel,  Balthasar. 

2. Schreibung des  mit pb 
D e r  w i r d n u r noch i n  m i t p h geschrieben; i n a l ien 
d e u t s c h e n   N a m e n , i n denen  p h s t and , schre ib t man 
j e t z t f, z. B .   Westfalen, ebenso i n den  F r e m d 
w d r t e r n  Eifenbein, Easan  Sofa. A u c h i n a l lgemein  u n d 
v el  F r e m d w d r t e r n wie Graphik. Photographie, Telephon  
setzt sich die  Schre ibung m i t f    d u r c h , 
w e n n sie auch i n die  der a m t l i c h e n Regelbucher noch 

It . I , 1 
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  w o r d e n  I n  schre ib t m a n das W o r t 
 1 u n d dessen A b l e i t u n g e n  m i t  (Stenograf  

  f r e m d e r  i s t d ie Schre ibung m i t ph gebl ieben, z. B 
Joseph2, Stephan. 

3.  
S-Laute in   S. 18*, Pkt. 4. 

 D i e  oder  t k e n n t  das e infache S n u r 
dieses  w a h r e n d d ie   zwischen f u n d  
un te rsche ide t   i i be r d ie  des   W d r t e r 
verze ichnis d u r c h S 1 S. 6*, P k t . 2. —  F i i r ff s t e h t SS. 
F i i r ft t r i t t D3   s t eh t zur Beze ichnung des s t i m m l o s e n S-Lautes 

 A u s l a u t i n a l ien F a l l e n , i m I n l a u t n u r nach  S e l b s t l a u t : 
 (neben besessen),  (neben vergessen), faB|lich (neben 

fassen), MeBjgewand (neben Messe),  er  (neben hassen),  
 w i e  er  schlieBen w ie  

I n groBer S c h r i f t w i r d f i i r B a l lgeme in  angewandt , z. B . STBASSE, 
 doch k a n n m a n ,  Verwechs lungen   

SZ anwenden , z. B . MASZB  aber MASSE (Masse); i n Z u s a m m e n 
se tzungen e m p f i e h l t  des l e i ch te ren Leseablaufes wegen d ie K o p p -

 z. B .   D i e V e r w e n d u n g  
GroBbuchs taben SS oder SZ i s t n u r e in No tbehe l f , der   
sobald e in geeigneter D r u c k b u c h s t a b e  das groBe B geschaffen i s t . 

  d i e   i s t folgendes zu beachten : 
f s t eh t  i n den L a u t v e r b i n d u n g e n  u n d ft,  i n Z u s a m m e n 
setzungen u n d i n A b l e i t u n g e n v o n S t a m m e n auf ff u n d ft:   

  aber :    —   ( v o n   
( v o n  

  als Zeichen des s t i m m l o s e n S-Lautes n u r i n l a u t e n d   
Se lbs t lau t , u n d zwar a u c h , w e n n e in schlieBendes e d u r c h Auslassungs-
zeichen ersetzt i s t : bie  id)    Ebenso b l e i b t einfaches 
 e rha i t en , w e n n  e in tonloses e  i s t ( v g l . S. 46*, 

 id)     
F i i r  t r i t t bei B e u g u n g i n neben ton igen E n d s i l b e n ff e i n :  

     
Tiber den  ft v g l . oben . 

  von drei   
a) W e n n bei Zusammense tzungen zwe i gleiche M i t l a u t e m i t e i nem d r i t t e n 

  so se tz t m a n z w i s c h e n S e l b s t l a u t e n n u r 
zwei M i t l a u t e , z. B .  Brennessel,  Photogrammetrie. B e i 
S i l b e n t r e n n u n g aber t r i t t der d r i t t e M i t l a u t wieder e in , z. B .  

   I n   u n d Mittag 
se tz t m a n den M i t l a u t i m m e r   auch bei S i l b e n t r e n n u n g , 
also   Mit-tag. N a c h ck d a r f k u n d nach tz d a r f z n i c h t 

 m a n schre ib t a lso:    

 Vgl . S. 3*,    kennen sie nicht; PB.  §10 seiner Begeln zu  
 und  in  hinzu:     

  nur: Josef, Josefa, Josefine; B B . als zulassig: Josef. I n der  die Schrei
bung  f  
 Bei Benutzung von  die noch kein 13 enthalten, gebrauche man als 

Notbehelf in der  ss. t auch S. 30*,  3, und S. 68*,  1, c. 
  PB. (§ 12, Pkt. 4,   angegebene   fiir B     

also SZ, e in t r i t t , hat sich nicht durchgesetzt. 
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b)  auf d ie dre'i gleichen M i t l a u t e noch e in a n d e r e r , v i e r t e r M i t 
l a u t , so da r f ke iner v o n ihnen wegfa l len , z. B .   
Pappplakat,   bei der S i lben t r ennung t r e n n t 
m a n diese zusammengesetzten  n a c h ih ren   S, 31* , 
Abschn . B ) ,  so:     
 

W o e in   i s t ,  K o p p l u n g e in t re t en , z. B . 
Bettuch ( L a k e n f i i r das B e t t , also der Regel entsprechend n u r zwei t ) , 
aber Bet-Tuch (der Juden) . 

5. Schreibung von Eigennamen 
a) F i i r die V o r n a m e n 1 g i l t i m a l lgemeinen die amt l i che Rech t schre ibung ; 

i iber t u n d   S. 15*,  

b)   a m t l i c h e r Rege lung n i c h t , z. B . Goethe, 
 Goetze Liszt. 

c) A u c h d ie Or t snamen werden der a m t l i c h e n Rege lung gewohn l i ch  
 N u r i n e in igen F a l l e n i s t f i i r einige f r i ihe r m i t t h  

schriebene Or te die Schre ibung m i t t angeordnet , die auch die Deutsche 
i ost i i b e r n o m m e n h a t , z. B . f i i r d ie badischen Or te  EEerten, 

 u n d die  Or t e  Talheim,  
 onst h a l t die  an den  m i t   z. B .  Tharandt. 

B i l d u n g e n , die keine e igent l ichen Or t snamen s ind , z. B .   
Zillertal, s ind stets m i t t zu  

 U m l a u t v o n A ,  u n d U i s t — entgegen den Schwankungen 
  —   m i t  da r i ibe r z u schreiben, n i c h t m i t e dah in te r , 

z. B  Arzen, Oderan, tjberlingen. 
A u c h der K - L a u t i n deutschen O r t s n a m e n i s t i n  B u c h i m m e r 
m i t K , n i c h t m i t C geschrieben,  einer  Regelung, 
f i i r d ie die a m t l i c h e n Ste l len  s ind , die Wege zu bahnen. 
I n a l ien Fa l l en i s t auch die v o n den Rege ln abweichende Schreibung der 
Behorden angegeben, z. B . Oottbus. L i e g t keine  vor , die 
v o n den Behorden vorgeschriebene Schre ibung anzuwenden, so  
m a n die Or t snamen den Rege ln der a m t l i c h e n Rech t schre ibung  
z. B .  

6. Schreibung von  
 fremdsprachiger  und Bigenschaftsworter mit  

buchstaben:  S. 73*,  14. 

F i i r d ie Schre ibung der F r e m d w o r t e r ge l ten i m wesent l ichen folgende 
 

1 . I n s o w e i t die f remde Aussprache ke ine A n d e r u n g e n erf ahren h a t , w i r d i n 
der Regel auch die  Schreibweise  z. B .   
Tour,  Logis, rangieren, Jalousie, Journal, Befrain, Adagio, Violoncello. D o c h 
werden F r e m d w o r t e r , die ke ine  Deutschen   en tha l t en , 

 ganz nach deutscher Weise geschrieben, z. B . Gips,  
   Passade,   

2 . De r K - L a u t w i r d  m i t k, der Z - L a u t m i t z geschrieben. 

a) F i i r c m i t  K - L a u t schre ib t m a n i n  F r e m d w o r t e r n  
auch i n W o r t e r n , die d ie la te in ische    a) 
oder d ie franzosische E n d u n g eur haben, z. B .   

R.   

 Vgl. auch:   Deutsches  (4. Verdeufcschungsbuch des  
 10.  Berlin 1930); B.    Vornamen 

(Berlin 1940). 

b Duden T, 13. Aufl. 
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Insbesondere schre ib t  k i n W o r t e r n m i t der Vors i lbe   
  K o r ) u n d i n  m i t  z. B .  korrigieren, 

Edik t ,   Fe rner sch re ib t m a n k i n W o r t e r n gr iechischen 
Ur sp rungs , z. B .  Diakon, elektrisch, Protokoll,  

 w i r d c o f t i n F r e m d w b r t e r n , d ie auch sonst undeutsche 
 b e w a h r t haben , z. B . Coiffeur.  s c h w a n k t 

h ie r der G b r a n c h . I n   F r e m d w b r t e r n dieser 
A r t schre ib t m a n k , z. B . Korps,  Kolportage. 

 F i i r c m i t d e m  sch re ib t  i n a l ien  F r e m d w b r 
t e r n z, auch i n W o r t e r n , d ie d ie la te in ische E n d u n g  ( M e h r z a h l a) 
haben, z. B . Medizin,  Parzelle, Pclizei,Porzellan,  Partizipium, 
u n d i n der E n d u n g zieren, z. B .    
musizieren.  m u B der Z - L a u t m i t z geschrieben werden 
i n W o r t e r n , i n denen e in ursprungl iches c m i t d e m K - L a u t d u r c h k 
zu  i s t , z. B . Konzert,   
Das  t i b l e i b t v o r b e t o n t e m Se lbs t lau t , z. B . Patient, Quotient, 
AuktioD, Nation. V o r u n b e t o n t e m e schre ib t m a n  z i , z. B . Grazie, 
Ingredienzien, Beagenzien;  h i n t e r k schre ib t m a n t i , z. B . Aktien. 
I n e in igen gr iechischen "Wortern , d ie uns ans d e m L a t e i n i s c h e n m i t 
der Beze ichnung des u r s p r i i n g l i c h e n K - L a u t e s d u r c h c i i b e r k o m m e n 
s i n d , w i r d j e t z t das c w i e z gesprochen, daher s t a t t c auch z ge
schr ieben, z. B . Diozese, Szene. 

c) S t a t t cc m i t d e m K - L a u t schre ib t m a n k k , s t a t t cc m i t d e m L a u t 
v o n kz  k z , z. B .  Aizent , Akzise. 

8. D i e G e w o h n h e i t , i n deutschen W o r t e r n n a c h  b e t o n t e n k u r z e n 
Se lbs t l au t e inen fo lgenden  M i t l a u t stets d o p p e l t zu  
h a t auch i n F r e m d w b r t e r n d ie Schre ibung geander t . 

a) D e r M i t l a u t zwischen e i n e m k u r z e n Se lbs t l au t m i t d e m H a u p t t o n u n d 
einem. u n b e t o n t e n  w i r d d o p p e l t geschrieben, z. B . Baracke, 

 Gitarre,  auch  A u s l a u t t r i t t n a c h  b e t o n t e m 
Se lbs t l au t o f t d ie V e r d o p p e l u n g e i n , z. B .  den W o r t e r n bigott, 

 Skelett u n d i n a e n  E igenscha f t swbr t e rn au f e l l , 
z. B .  

 U m g e k e h r t w i r d nach e i n e m u n b e t o n t e n Se lbs t l au t eine i n der 
den Sprache  V e r d o p p e l u n g    i n den 
A b l e i t u n g e n v o n franzbsischen W o r t e r n au f on , z. B . Barett,  
Pomade, Missionar, pensionieren, rationell. 

 S - L a u t e (f u n d  i n der d e u t s c h e n S c h r i f t 

 der deutschen S c h r i f t  auch be i F r e m d w b r t e r n nach den-
selben Rege ln w i e  deutsche W o r t e r zwischen f u n d  un te rsch ieden 
( v g l . S. 6*,  2 u n d S. 16*, P k t . 3 ) . V o r  w i r d der S-Laut i m m e r 
m i t  wiedergegeben, z. B .    ffiiptpritt,  
I n   m a n s ich i m a l lgemeinen n a c h der 

 z. B .     doch 
s i n d folgende Rege ln z u b e a c h t e n : 

a) F i i r  i m A u s l a u t des ers ten Gliedes t r i t t v o r Se lbs t lau ten der Aus 
sprache  u n d   auf d ie H e r k u n f t i n der Regel  
e in , z. B .     

  den m i t dem la te in i schen  abs zusammengesetzten 
•   b r t e r n schreiben w i r , d e m i n den Rege lbuchern s tehenden  

R . I , 3 

R .   

  PH.;   die  mit  als zulassig, z. B.   OB. hat oft 
   mit z.B.   (aber:  
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  i m m e r  z. B .   - B e i  
 dieser S-Laut zur   gezogen, also:    

Dagegen schreiben w i r sonst i n Zusammense tzungen f vo r p, t a n d  
n u r da, wo der zwei te  m i t  beg inn t , z. B .   

 ( a b e r :    
C) I n den m i t  zusammengesetz ten W o r t e r n  v o r den 

g r u p p e n ff, fp,  das  w i e  i m La te in i schen , i n der Regel aus, 
z. B .    Vo r  m i t fo lgendem 
Selbs t lau t b l e i b t das 8 i n der Regel bestehen, z. B .  

5. A u s d e m G r i e c h i s c h e n s t a m m e n d e F r e m d w o r t e r 

B e i den aus d e m Griechischen s t a m m e n d e n F r e m d w b r t e r n is t fas t i i be r a l l 
d ie der gr iechischen u n d die der l a t e in i schen Aussprache entsprechende 
F o r m , jede an i h r e r    w o r d e n , j edoch m i t 
B e v o r z u g u n g der l a te in i schen , d ie zweifel los v o l k s t u m l i c h e r  Das 
griechische  i s t n i c h t n u r i n den l a t i n i s i e r t e n , sondern auch i n den 
gr iechischen  w i e es d e m a l lgemeinen Gebrauch  
d u r c h a wiedergegeben, z. B . lakedarnonisch u n d  

7.  
D i e fo lgenden Rege ln entsprechen i n h a l t l i c h den Vor sch r i f t en des  
schen Regelbuches ( § § 2 1 , 22). W o es uns m i t R i i c k s i c h t auf die E i n -
r i c h t u n g unseres    haben w i r den a m t l i c h e n W o r t -

 d u r c h e r lau te rnde Zusatze u n d d u r c h Beispiele erganzt . T r o t z der 
A u s f i i h r l i c h k e i t der  w e r d e n i n der schwier igen Frage der 
u n d der  o f t  v o r k o m m e n , d ie die folgenden Regeln 
n i c h t b e s t i m m t entscheiden. Das a m t l i c h e Rege lbuch r a t , i n  

 m i t   zu schreiben. 

S. I ,  

It.  

I . S c h r e i b u n g m i t g r o f i e m  

1. S a t z a n f a n g e 

M i t g ro f i em Anfangsbuchs taben ' s ch re ib t m a n das e r s t e W o r t eines 
 

a) Grof i geschrieben w i r d das erste W o r t eines A b s c h n i t t s . I n  
k a n n m a n auch eine Verszeile m i t g ro f i em Anfangsbuchs taben 
g i n n e n , doch ne ig t an m e h r u n d m e h r dazu , dies n u r d a n n zu t u n , 
w e n n m i t der Verszeile zug le ich e in neuer Satz anfangt . 

   geschrieben w i r d a m Satzanfang  
 v e r k u r z t e F o r m v o n es ( v g l . R . I , 6 1 , S. 34*). 

b) Grof i geschrieben w i r d das erste W o r t nach e inem  Satz 
den  Frage- u n d Ausrufeze ichen sowie i n der  Rede 
nach e inem D o p p e l p u n k t , z. B .  spricht er: »Es ist euch   

c) Z u B e g i n n eines Satzes (aber n i c h t i n U n t e r s c h r i f t e n ) werden die 
  bezeichnenden  v o n ( A b k .   S. 69*, 

P k t , 3, a ) , van , de grof i geschrieben, z. B . Von    

2. N a c h D c p p e l p u n k t 

N a c h e i n e m D o p p e l p u n k t u n d be i  i n  
schre ib t m a n  fi n u r das erste W o r t eines selbstandigen Satzganzen 

 d ie  v o n B u c h e r n oder  u n d die  von 
Ged ich ten   n i c h t aber andere e r l au te rnde  oder aus 

 t o PB. u. OB.;   
- Die   ist nach S. 30* ( »Allgemeine    1) nicht 
trennbar. 
 Bei aneinandergereihten,  Beistrich oder    
z. B. in   schreibt man auch das  Wort des    

8. I,  
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 T e x t   z. B . Man schreibt also:  
der Regel ham er spater. Die Wahrheit war: Sie  sich schon auf den Weg ge-

 Man einigtesich dahin.  Gott vertraut, hat   als Sinnspruch 
 wahlen.   erweckten   des  das bekannte Ge-

dicht Schillers.  Dagegen schreibe  des groBen Mannes. Wir teilen 
 mi t , daB der Ausdruck  gewiefter  der Umgangssprache  

 der nach d e m D o p p e l p u n k t stehende Satz eine F o l g e r u n g aus 
dem Vorhergehenden oder eine E r l a u t e r u n g  so schre ib t m a n das 
erste W o r t  z. B . Zu   er selten, zu Hofe  er  man 
muB im   wenn man ihn fahen will . 

8. H a u p t w o r t e r 
A l l e w i r k l i c h e n H a u p t w o r t e r w e r d e n m i t g ro f i em Anfangsbuchs taben 
geschrieben. 

 s i n d W o r t e r al ler A r t , w e n n sie als H a u p t w o r t e r 
gebrauch t w e r d e n 1 , m i t g ro f i em Anfangsbuchs taben zu schre iben, z. B . 
a)  u n d  

das Deutsche, das Bechte,   die   und  ( v g l . aber 
 23*, P k t . 5, b : arm und reich),  und   und Neues, das 

Ahnliche, Ahnliches und Verschiedenes, das  er war auf das  
gefaBt ( v g l . aber S 23*, P k t . 5. a: er erschrak aufs  es  

 am Besten ( v g l . aber S.  P k t . 5, a: sie  am besten); Ent-
 das Entsprechende, das  ein  der Abgeord-

 das Geselchte. 
V o r  we rden m i t g ro f i em Anfangsbuchs taben geschrieben d ie 

 t s w o r t e r i n  m i t a l ler le i ,    
   u n d ahn l i chen W o r t e r n , z. B . allerlei Sehenswertes, 

 Gute, etwas  genug Gutes, nichts Besonderes, viel Wichtiges, 
 Angenehmes.  ( v g l . S. 23*, P k t . 6) : etwas and[e]res, nichts 

and[e]res,  
  

 das Seine; das Deine o d . Deinige (deine H a b e , das d i r 
 die Deinen od . Deinigen (deine Angehor igen) , das traute Du, das 

 Sie, das Nichts, ein gewisser  

 Z a h l w b r t e r 
  die Eins, ein Dritter (ein U n b e t e i l i g t e r ) , ein Achtel, die verhangnis-

 Dreizehn, der Erste (dem Range , der T t i c h t i g k e i t nach) , das Erste 

und das Letzte  u n d E n d e ) . 

  U m s t a n d s w o r t e r  a. 
das  das Wenn und [das] Aber, das  und Her, das Ja und 

 das Drum und Dran, das Auf und Nieder, in einem  

( ) G r u n d f  
das  Lesen und Schreiben, das Zustandekommen, das 

 ( v g l . auch S. 28*, C, 2) , das Unwohlsein,   und Liegen,  
 ich  nicht  Arbeiten, zmn Verwechseln ahnlich. 

l ) E i n z e l n e B u c h s t a b e n 
A u c h einzelne Buchs t aben sch re ib t m a n grof i , w e n n sie als H a u p t 
w o r t e r gebraucht s i n d , z. B . das  S, das griechische Th, das 

  n i c h t d ie L a u t e , sondern n u r d ie Schr i f tze ichen ge-
kennzeichnet we rden , so s i n d diese zu schreiben, u n d zwar e inzeln w i e 

i n  zu W o r t e r n , z. B . das  s; das a ist ein kieiner, 
das A ein   das Dehnungs-h. 

 Wi rk l i che cder  Ausnahmen hiervon sind im  angegeben, 
 B. cas wenige, etwas  
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4. F u r w o r t e r 
a) F u r w o r t e r , die sich auf d ie angeredete Person beziehen, also  u n d  |  I ,  

nebst den dazugehor igen  u n d besi tzanzeigenden  
schre ib t m a n i n B r i e f e n a l lgeme in m i t g rof iem Anfangsbuchs taben . 
Sinngemafi we rden daher diese F u r w o r t e r meistens auch i n f  
A u f r u f e n u n d Erlassen sowie i n G r a b m s c h r i f t e n grof i geschrieben. Mib 

 dieser  s ch re ib t m a n diese F u r w o r t e r  
 I m m e r we rden grof i geschrieben d ie  Sie u n d das |    
entsprechende besi tzanzeigende  I h r ,  ob d ie A n -
rede einer oder mehre ren Personen g i l t . A u c h d ie n u r noch 

 A n r e d e n E r an e inen M a n n , Sie (als E i n z a h l ! ) an eine F r a u 
u n d I h r an e i n e Person w e r d e n grof i geschr ieben; z. B . Schweige Er! 
Gehe   Ihr,   so ? 

 E i g e n s c h a f t s w o r t e r 
 D i e v o n O r t s - u n d L a n d e r n a m e n abgele i te ten  a u f er I    

werden  m i t g ro f i em Anfangsbuchs taben geschrieben, z. B . 
Erlanger Bier1,    Ease,  Ease, Berliner 

 M a n  Tiroler Eest ( d . h . e i n Fes t i n T i r o l ) u n d 
Tirclerfest (ein Fest v o n T i r o l e r n , z. B . i n B e r l i n ) . 

2. D i e Schre ibung der v o n P e r s o n e n n a m e n abgele i te ten  ts
w o r t e r w i r d nach den fo lgenden Ges ich t spunk ten  

 die Grenze zwischen den be iden h ie r aufgeste l l ten G r u p p e n n i c h t 
i m m e r scharf zu z iehen i s t , so i s t doch i m  i n  
E i n z e l f a l l die Schre ibung n a c h diesen Grundsa tzen u n d d e m 
her igen  entschieden w o r d e n . 

a) D i e v o n Personennamen abgele i te ten Eigenschaf t swor te r werden   
m i t  Anfangsbuchs t aben geschrieben, w e n n sie d ie 
s o n l i c h e L e i s t u n g oder  ausd r t i cken ; sie s tehen 
d a n n  auf d i e F r a g e : wessen ?  B e i s p i e l : der   
ein Goethisches Gedicht; die  Marchen; die Asopischen Eabeln 
( v o n A s o p ) ; Athen verdankte der   seine 

  A u c h N a m e n w i e der   die Six-
 Madonna, das   bezeichnen d u r c h Er -

i n n e r u n g an Bes i tzer , Anrege r oder Schopfer e inen b e s t i m m t e n 
 

b) D i e v o n Personennamen abgele i te ten Eigenschaf t swor te r  | R. I ,  
m i t  e m Anfangsbuchs taben geschrieben, w e n n sie die 

  sie   auf die  was f i i r (ein) ?, 
nach  A r t ?  B e i s p i e l : die    

 Pilger; die Servianische  nach Abs. a) 
 Boms  solonischen Geist; die asopischen Eabeln (nach 

Asops A r t ) . A u c h Beze ichnungen w i e drakon[t]ische  
Batterie, pythagoreischer  s i n d   
angaben. 

 v o n T i t e l n u n d N a m e n 

1 .  
a) Ah  v o n T i t e l n u n d N a m e n (auch e r d k u n d l i c h e n  

 S t raf iennamen) . s ch re ib t m a n  auch die 
v o n Orts- u n d V o l k s n a m e n abgele i te ten auf isch ( v g l . aber S.  
P k t . 4) , m i t g rof iem Anfangsbuchs t aben , z. B . das  
buck, die   die   Otto der 

 I , 18 

   erklarend   =  B i e r der E r l a n g e r ,  der  

  einigen Bezeichnungen  an  der der    
die   Z. B.    
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R . I ,  

R . 1, 19 

 1, 20 

 I . 21 

GroBe, der GroBe  der GroBe Eat ( in der  der 
Eleine  das  Half, das Eiscrne Tor  E i g e n -

 die  Grotte (auf K a p r i ) , die Vereinigten  das Bote 
Meer, das Schwarze Meer, die Mahrische Pforte, das Bheinische Schiefer-
gebirge; (die) Breite StraBe, (die) Eurze StraBe. 

 Sobald zu den v o n Or t s - u n d  ab 
  au f  eine groB geschriebene 

Standesbezeichnung, z. B .  Graflich, Eoniglich, b i n z u t r i t t , 
w i r d   V e r b i n d u n g e n  das  

. grofi geschrieben, z. B . das Eoniglich    
schre ib t m a n als a l lgemeinen Beg r i f f k l e i n : die koniglich schwe-

  u . a. 

 I n    o f t d ie v o n e r d k u n d l i c h e n E i g e n n a m e n 
abgele i te ten E igenschaf t swor te r , zuwe i l en auch andere, g rof i ge
schr ieben, wenn sie i n V e r b i n d u n g m i t e i nem  einen 

 b i l d e n , der, v o r a n d e r n derselben G a t t u n g he rvor 
gehoben,  zu e i n e m E i g e n n a m e n ges tempel t w e r d e n  
z. B . die   die Eidgenossische   
der  Erieg, die Schmalkaldischen Art ikel ; der Eranzosische 
Senat, das  Parlament, die  des Eoniglichen  z w a r : 

 besitzt eine stadtische und   Baugewerkschule, 
 die  der Stadtischen Baugewerkschule zu Solingen; der GroBe 

Bar, die Neue Welt, das  Band des  das Griine  
( in Dresden) , das WeiBe   des P r a s i d e n t e n der 
Vereinigten Staaten von Amerika i n W a s h i n g t o n ) . A u c h h i e r i s t 

d ie Grenze n i c h t i m m e r  z u  

C ) I n W o r t v e r b i n d u n g e n  Salat, romisches Bad, westfalischer 
Schinken, eine kleine WeiBe  we rden die Eigenschaf t swor te r 
k l e i n geschrieben,  sie k e i n e  bezeichnen. 

2.  u n d O r d n u n g s z a b l e n 

A l s  v o n T i t e l n u n d N a m e n w e r d e n F u r w o r t e r u n d 
zahlen m i t g rof iem Anfangsbuchs t aben geschrieben, z. B .  

 Seine Heiligkeit (der P a p s t ) ; Ear l der Erste von England. 

I I . S c h r e i b u n g m i t k l e i n e m  

 M i t k l e i n e m Anfangsbuchs t aben werden m i t  der 
H a u p t w o r t e r alle anderen W o r t a r t e n geschrieben, sowei t sie n i c h t u n t e r 
die Rege ln des Abscbn i t t e s I f a l l e n 1 . 

  F r a g e - u n d  

  Frage- u n d e i n e m  w i r d  k l e i n e m B u c h 
s taben for tgefabren , w e n n das, was au f das Zeichen  m i t d e m 

. Vorhergehenden zu e inem Satzganzen v e r b u n d e n i s t , z. B .  des 
 erschallt des Wachters     rief er. 

2.  D o p p e l p u n k t :  S. 19*, P k t . 2. 

 N i c h t  g e b r a u c h t e H a u p t w o r t e r 

H a u p t w o r t e r werden m i t k l e i n e m Anfangsbuchs taben geschrieben, w e n n 
 sie  B e d e u t u n g anderer W o r t a r t e n annehmen u n d w e n n sie ver-

 werden 

    zu schreibendes Wort durch starkere Betonung hervorgehoben werden so 
wird es nicht groB geschrieben, sondern i n der Schrift unterstrichen, im Druck gesperrt, 
z. B . Es gibt  nur   . 
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a) als  z. B . dank, kraft, laut, statt, trotz,  j    
 betreffs,  seitens,    zugunsten, zuun- j . 

 um —   von — wegen; 
 als  falls; 

C) als u n b e s t i m m t e Z a h l w o r t e r , z. B . ein  (ein wenig), ein paar j    
(einige);  ein Paar (zwei   

 als U m s t a n d s w o r t e r , z. B . anfangs,   des Eluges), rings,  j R. I ,  
falls, ander[e]nfalls, ' notigenfalls,    einesteils, 
ander[e]nteils,.einerseits, and[e]rer- oder anderseits,   

  unterwegs,   
zutage, beizeiten, seinerzeit, bisweilen,     
(am folgenden Tage), morgens, abend, abends, alltags, feiertags, werktags, sonn-
tags, dienstags; 

e) i n   m i t Z e i t w b r t e r n , i n denen das | R. I , 23 
H a u p t w o r t ,  i n  B e d e u t u n g geb rauch t ( v g l . aber A n 
m e r k u n g ) , n i c h t m e h r als  e m p f u n d e n w i r d , w ie z. B . not tun 
(vgl.   tun);  sein, feind sein (vgl.  gram, gut sein), widens 
sein,  ist angst (vgl.  ist bange,    das   
er gibt   er halt haus (haushalten), er gibt preis (preisgeben), 
er  stand  es findet statt  er hat  (teilhaben), 
er  teil (teilnehmen), es nimmt   das  mir, 
er tut    es nimmt  wunder  ferner 
in acht  aufier acht lassen, w a h r e n d i n einigen andern de ra r t igen 
F a l l e n das V e r h a l t n i s w o r t m i t d e m H a u p t w o r t zusammengeschrieben 
w i r d , z. B .   instand setzen, imstande sein,  kommen, 
vonstatten geh[e]n,  kommen,  werden,  geh[e]n  
liegen, richten), zugute halten (kommen), zuleide tun, zuliebe tun,  sein. 
A n m e r k u n g : H a t  i n solcher Verb inc lung das H a u p t w o r t i n | R. I , 25 
lebendiger , s i n n l i c h k l a r e r V o r s t e l l u n g den  W e r t be-
w a h r t , so w i r d es m i t g r o f i e m Anfangsbuchs taben geschrieben, z. B . 
er hat keinen Teil an mir; es findet eine gute Statt; er tat mir ein Leid an. 

4.  

D i e v o n O r t s - u n d  abgele i te ten E igenschaf t swor te r auf 
 we rden m i t k l e i n e m Anfangsbuchs taben geschrieben, w e n n sie n i c h t 

i n T i t e l n s tehen ( v g l . R . I , 18, S. 21*) , z. B . die  Kaiser, die eng-
  en  

 der von Orts- und  abgeleiteten Bigenschafts
worter auf er:  S.  Pkt. 5, Z i f f . . —  GroB- oder  der 
von Personennamen abgeleiteten Eigenschaftsworter: f S. . J*, Pkt. 5,  2. — 
GroBschreibung von  in titelahnlichen Verbindungen:  3.  
Pkt. 6,  1. 

5.  u n d U m s t a n d s w o r t e r i n f o l g e n d e n V e r b i n 
d u n g e n : 

a) M i t k l e i n e m Anfangsbuchs taben schre ib t m a n  u n d |    
U m s t a n d s w o r t e r i n V e r b i n d u n g e n w ie des naheren, des weiteren, des 

 am besten,  deutlichste. anfs neue, bei   erste, im 
allgemeinen, im ganzen. im folgenden, im wesentiichen, im  ohne weiteres, 
von  von vorn, vor  zum letzten, bis auf weiteres, von klein auf, 

 ein  M a n schre ib t z. B . sie  am besten, er  
aufs auBerste, a b e r (nach S.  P k t . 3, a ) : es  ihm am Besten, 
er war auf das AuBerste  

b) K l e i n geschrieben werden Eigenschaf ts- u n d U m s t a n d s w o r t e r auch i n j E . I , 24 
 V e r b i n d u n g e n w ie alt und  groB und klein, arm 

und reich, durch  und  liber  oder   auf  im  
 ganzen; ferner i n V e r b i n d u n g e n wie jeder  der erste  
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u n d i n Redensar ten w i e den  ziehen, zum besten haben,   
sein, auf dem  bleiben, ins gleiche bringen. 

( ) M a n   m a n auch d ie  m i t das, w e n n sie als 
Satzaussage s teh t , k l e i n schre ib t , z. B , es ist das beste (am  
H i e r i s t »das   n i c h t H a u p t w o r t geworden , sondern 
w o r t gebl ieben. Dagegen w i r d es H a u p t w o r t i n W e n d u n g e n w i e : das 
Beste, was du tuu kannst, ist . . ., oder : es ist das Beste, was du tun kannst, 
um . . . M e r k e f e rne r :   versuchen, sein mbglichstes  tun. 

6.  u n d Z a h l w o r t e r 

 k l e i n e m  ben s ch re ib t m a n alle F u r w o r t e r u n d Z a h l 
w o r t e r (vgl. aber fo.  P k t . 3, b u . c ) : man,  niemand, jeder-

 derselbe, der namliche, einer, keiner, jeder, ein jeder, ein  zwei, 
 die beiden, alle beide, drei, die drei, alle drei, der eine — der   die 

 and[e]ren od . andern1, das (alles)  etwas anderes1, nichts  
die (alle) ubrigen, das (alles)  der   der letzte   
jener — dieser); etliche, einige, einzelne (der einzelne),   alle,  etwas, 
nichts, viel, mehr, das wenige, das  das mindeste. 

8.    Worter 
Feste Rege ln lassen s ich h i e r n i c h t geben. Das Sprachgefuhl  
Sonderfa l l . I m a l lgemeinen bezeicbnet d ie Zusammenschre ibung eine 
engere V e r b i n d u n g u n d i s t gebo ten , w e n n d u r c h d ie V e r b i n d u n g zweier 
W o r t e r e i n n e u e r  en t s t e l t , den die   
n i c h t  I n der Rege l zei t  d ie (s tarke) B e t o n u n g des ersten 
Gliedes der Zusammense tzung diese s ta rkere Z u s a m m e n g e h b r i g k e i t an . 

 feststellen (als zweifellos hinstellen) neben  stellen (etwas so stellen, 
daB es nicht schwankt);   jemand  einen Platz belegen) neben  
halten (ohne Stiitze halten); richtigstellen (berichtigen) neben  stellen (an d n 
rechten Platz stellen);   neben zusammen  
laufen; bekanntmachen (veroSentlichen; erofllnen) neben bekannt machen  

 (angleichen) neben gleich  ort)   (mit  
gerichteten FuBspitzen;   neben :  Mann wollte 
brot nicht immer auswarts  der Wirt laBt ein FaB  (entleert es)  
die Bahn laBt einen Wagen leer (ohne Last), der Fabrikant eine Maschine nicht  
leer (ohne  laufen.  s ind d ie  d a n n  i n der 
G r u n d f o r m m i t zu u n d i m z w e i t e n M i t t e l w o r t  
z. B .   
Anderse i t s k a n n auch be i an s ich  B e d e u t u n g eine V e r b i n d u n g 

 v e r b u n d e n , e in a n d e r m a l g e t r e n n t geha l t en w e r d e n , j e n a c h d e m sie 
u n t e r  S t a r k t o n r i i c k t oder das G e w i c h t mehrerer S t a r k t o n e e r h a l t , 
z. B . ein blendendweiBes  nicht  Ihr  N .  
schwerverstandliche  sind zu  der  Besucher; a b e r :  
Schnee war noch blendend  das   ihm  ergeben; dieses  

 schwer verstandlich; die Besucher des Lustspiels waren gut  f e rne r : ein 
sicherwirkendes   ein ganz    

 

I . Der  
W i r d be i der Z u s a m m e n s t e l l u n g v o n zusammengesetz ten u n d abgele i te ten 

 e in  gemeinsamer B e s t a n d t e i l n u r e i n m a l gesetzt, so t r i t t an 
den ub r igen Stel len s t a t t seiner der B i n d e s t r i c h e in , z. B .  und Garten-

 Jugendlust und -leid; ab- und zunehmen (abnehmen u n d  

  voile und   dieses Wortes:   unter  

 Den folgenden  sind die in   des    S. 3*,  
   gelegt. 



25* /. Zur Rechtschreibung (R.   

 ab und zu nehmen    und -winken;  j    
und nagelfest; ein- bis zweimal ( i n  1- bis 2mal);  und -ab; 
und saftlos. 
N u r  w i r d der W o r t t e i l h i n t e r d e m B i n d e s t r i c h groB ge
schr ieben,  w e n n schon die erste Zusammense tzung e inen B i n d e 
s t r i c h h a t , z. B .  und  u n d i n 
F a l l e n w ie Primar- (Haupt-) Luf t , w o zu d e m ersten B e s t a n d t e i l e i n e rk la ren-
der Zusatz t r i t t . D e r a r t i g e V e r b i n d u n g e n  i n den D r u c k e r e i e n m i t 

  gesetzt w e r d e n . 

I I . Der Bindestrich in Zusammensetzungen 

D i e  V o r s c h r i f t e n i i be r das Setzen oder Weglassen des 
s t r ichs bei zusammengesetz ten H a u p t w o r t e r n u n d  

 n i c h t f i i r alle v o r k o m m e n d e n  aus. D e m B u c h d r u c k e r u n d 
m i t  der A l l g e m e i n h e i t w i r d  f t i r d ie  ob ein W o r t 
gekoppe l t werden  oder n i c h t , d . h . ob es m i t B i n d e s t r i c h z u verseben 
i s t oder n i c h t ,  folgende  zu  

A .  Z u s a m m e n s e t z u n g e n 

1.  u n d  Z u s a m m e n s e t z u n g e n 
a)   Zusammense tzungen we rden n i c h t  

p e l t , z. B .   Hygieneinstitut, 
handel,   Oberstudiendirektor,  
rungsanstalt,   DrittklaBwagea 

  

b) H a t m a n s ich  zwischen zusammengesetzten W o r t e r n und  R. I , 3 
zu denken u n d   V e r b i n d u n g n u r aus  W o r t e r n , d i e eine 
bekann t e u n d n i c h t miBzuvers tehende  haben , so w i r d 

 gekoppe l t , z. B . Herrgott,    
  be i der V e r b i n d u n g mehrerer u n d langerer 

W o r t e r  m a n :   
 

C) Zusammensetzungen aus m e h r als  W o r t e r n ge l ten als   -
 u n d werden daher i n der Regel gekoppe l t , z. B . 

  
  i s t der B i n d e s t r i c h i m m e r d o r t zu setzen, 

w o sich be i s i n n g e m a B e r  der Zusammense tzung die 
F u g e e rg ib t , z. B . Haftpflicht-Versicherungsgesellschaft 

 fi ir  der]  
N u r w e n n d ie me i s t en W o r t e r der Zusammense tzung e in - oder 
s i l b ig s i n d , k a n n m a n v i e r W o r t e r  da d a n n die 

 n i c h t l e i de t , z. B . Eisenbahnfahrplan, 
dienst. 

d) Gekoppe l t w i r d , u m a u c h n u r   \    
oder Bedeu t rmgsschwie r igke i t en v o r z u b e u g e n ; z. B . k a n n die Schrei 
b u n g    des Druckes «  oder  eines 

  k o p p e l t m a n :  oder  

2.  v o n  

a)  d r e i g l e i c h e Se lbs t lau te zusammen , so k o p p e l t m a n , z, B . j    
  Tee-Ernte,  Tee-Ei. J 

b) Dagegen w i r d  E n t s t e h e n n u r scheinbarer  n i c h t 
gekoppe l t , z. B .     age, 
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R. I ,   3. Z u s a m m e n s e t z u n g e n m i t e i n z e l n e n B u c h s t a b e n 
M i t R i i c k s i c h t auf d ie D e u t l i c h k e i t der Sch r i f t k o p p e l t m a n i n solchen 
F a l l e n , z. B .  h,  Schlui3-s, Zapfchen-R, Zungen-R. 

4. N a m e n i n Z u s a m m e n s e t z u n g e n 

1.  V o r - u n d P e r s o n e n n a m e n 
a) I n fo lgenden F a l l e n  m a n d ie N a m e n : 

D e r F a m i l i e n n a m e i s t  u n d es  eine 
 Zusammense tzung vor, z. B . Brahms-Konzert,  

Wagner-Oper, Tauchnitz-Ausgabe. 
D e m F a m i l i e n n a m e n  eine Zusammense tzung , z. B . Mozart-
Konzertabend, Goetbe-Gesamtausgabe. 

V o r - u n d F a m i l i e n n a m e s i n d u m g e s t e l l t 1 , u n d das 
w o r t  v o r a n ; so w i r d z. B . aus Franz Huber »der   
aus Marie Hofer »die   
D e m F a m i l i e n n a m e n f o l g t der W o h n - oder W a h l o r t als  
nachgestell tes B e s t i m m m i g s w o r t , z. B .  Miiller-
Franken; doch w i r d  auch d ie A n g a b e des Ortes i n K l a m m e r n 
e m p f o h l e n , z . B . Muller (Berlin), oder i n Be i s t r i ehen , z. B . Muller Berlin, 
hat . . . E i n V o r n a m e   z. B . Backer-Anna,  

 N i c h t g e k o p p e l t w e r d e n : 
Zusammense tzungen m i t d e m F a m i l i e n n a m e n , die eine g e l a u f i g e 

  u n d e i n e m N a m e n an  g l e i c h k o m m e n , 
z. B . Rontgenstrahlen, Auerlicht,  Ottomotor, Luthergasse, 
Schillertheater,   

 d ie n i c h t Berufsbeze ichnungen s i n d , z. B . Wurzel-
sepp, Scbiitzenliesel,  
D o p p e l n a m e n w i e    Ottheinrich. 

2. O r t s n a m e n 

B i l d e t d ie Zusammense tzung e inen u n p o l i t i s c h e n Or t snamen , so k o p 
p e l t m a n , z. B .  Klein-Paris, Spree-Athen, West-London. 
Ebenso  die O r t s n a m e n i n besonderen F a l l e n zu  z. B . 
Berlin-Schoneberg (der H a u p t o r t i s t s tets als B e s t i m m u n g s w o r t zu set 
zen),   a b e r : Dresden (Hauptbahnhof), 
Schwarzach.-St.Veit. 

3. L a n d e r - u n d  sch re ib t m a n i n e i n e m W o r t , z . B . 
 Ostafrika, Altgriechenland. Fidschiinseln. 

4. Z w e i o d e r m e h r e r e P e r s o n e n - , O r t s - u n d a n d e r e N a m e n 
a l s  

R. I , 43 | a)           w e i e r 
Personen, z w e i e r O r t e u sw . v o r d e m G r u n d w o r t , so t r i t t D o p p e l -
k o p p l u n g e in , z. B .   
 

   j  A u c h sonst  i n w e n i g ube r s i ch t l i chen Zusammense tzungen 
m i t mehrg l i ed r igen B e s t i m m u n g e n diese sowoh l un te re inander als 
auch m i t d e m G r u n d w o r t  werden , w e n n die 
gl ieder g le ich s t a r k b e t o n t s i n d , z. B .  Peter-

 September-Oktober-Heft,  
   

sientaler,  h i e r eine w i r k l i c h e Zusammense tzung m i t i n n e r e m 
   

R. I , 39 

R. I , 40 

R . I , 41 

 42 

   der  dem Vornamen einfach vorangestellt, wie es z. B. bei der Listen-
 ublich ist, so t r i t t nicht der Bindestrich, sondern der Beistrich zwischen beide 
 so wild aus     
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R. I , 45 

I m  an  1, b der Rege ln  d i e Schre ibung der  R. I , 44 
 ( v g l . S. 29*, P k t . 10) i s t es u b e r h a u p t ubl ich, 

sonst wen ig  mehrg l i ed r ige Zusammense tzungen 
 z. B .   

   

6, I m m e r s teh t der B i n d e s t r i c h v o r Aktiengesellschaft u n d  
zwischen zwei  aus einer f r emden Sprache, d ie n i c h t 
z u  W o r t k o r p e r ve r schmolzen s i n d , z. B . Deutsche 

  Lawn-Tennis. 
6, E i g e n s c h a f t s w o r t e r u n d Z a h l e n a l s e r s t e r T e i l d e r B e -

s t i m m u n g 

Zusammense tzungen m i t   t s w o r t als  
T e i l der  s i nd  m i t K o p p l u n g zu f inden , z. B . 

 Solche Schre ibungen s i n d n i c h t z u clulden. A u c h d ie 
 K o p p l u n g   b l e i b t 

e i n N o t b e h e l f wegen der  w i e das  i m I n n e r n 
der B e s t i m m u n g be i der B e u g u n g behande l t w e r d e n  die Starke 
der Schwarze-Meer- oder der  D i e beste A b w e h r 
i s t  Zusammenschre ibung , wie sie m i t  Z a h 
l en a m A n f a n g a l l e in u b l i c h  auch be i anderen B e s t i m m u n g s -
w o r t e r n schon sehr geb rauch l i ch geworden i s t , u n d zwar bei B e t o n u n g 
der ers ten w i e der z w e i t e n  der B e s t i m m u n g , z. B . Zwanzig-
n  ionenanleihe, Zehnpfennigmarke, Zweimarkstiick,  

 sen,   Altweibersommer, 
 Griindonnerstagsbreztl,  

meergebiet. N u r bei Schre ibung   m i t Z a h l e n , die sich 
m ' t Buchs t aben n i c h t g u t i n e i n e m Zuge v e r b i n d e n lassen,  
der N o t b e h e l f doppe l te r  gegeben, z. B . 

 

Dose,    aueh Zusammen-
schre ibungen m i t geschriebenen Zahlen a m A n f a n g (z. B . Zehnpfennig
marke)  w e n n die  besonders hervorgehoben w e r d e n  
m i t Zah len geschrieben w e r d e n u n d s i n d d a n n gle ichfa l ls d u r c h 
z u k o p p e l n , z. B .  

7. F r e m d s p r a c h i g e B e s t i m m u n g e n 
 B e s t i m m u n g e n w e r d e n ebenso behande l t w i e deutsch-

sprachige, d . h . sie we rden be i   u n d  
 m i t d e m G r r m d w o r t zusammengeschr ieben, dagegen bei 

 oder  Schr i f t a r t i m m e r a m E n d e m i t d e m 
w o r t u n d , ohne   ob sie g le ich s t a rk b e t o n t s ind oder 
n i c h t , aueh un te re inander gekoppe l t .  Akontozahlung, Engroshandler, 

   A-dur-Arie,  

R. I , 46 

B .   

1 . Beze ichne t i n einer e igenschaf t swor t l i chen Zusammense tzung das erste 
W o r t den  des zwe i t en naher ,  also eine V e r b i n d u n g v o n 
s t a n d s w o r t u n d  t s w o r t v o r , so w e n d e t m a n me i s t d i e einfache 

 an , z. B .   (die 
Deu t schamer ikane r , d . h . die   be t re f fend ; 
v g l . aber S. 28*, A b s c h n . B , P k t . 2 :  
kanisches   der D e u t s c h a m e r i k a n e r ) , 
risches Schrifttum,  Mundart. 

 schre ib t m a n  d i e eine A b -
s c h a t t u n g ausdr t icken , i n e i n e m W o r t , z. B . blaurot (eine  A b -
s c h a t t u n g v o n R o t ) ,    f e rner 

 m i t    u sw. 

R. I ,  

R. I ,  



J . Zur  (R.   
 

  s tehen i n e i n e m 
 da es h i e r   g i b t , i s t e in   

z. B . blauweiBrot, blauweiB, schwarzgelb. 
M a n k o p p i e ferner n i c h t be i W o r t e r n , d i e n u r  b e s t i m m t e n Be-

 bezeichnen, z. B .  lutherfeindlich,  
A u s n a h m e n :  k o p p e l t m a n , w e n n das erste W o r t  isch oder 

 endet , z. B . romisch-katholisch,   
 fe rner k o p p e l t m a n  V e r b i n d u n g e n m i t 

 w i e  

2. K a n n m a n s ich das W o r t u n d zwischen ve rbundene E igenschaf t swor te r 
denken u n d beide m i t gle icher T o n s t a r k e sprechen, so k o p p e l t m a n sie, 
z. B .  (zwischen D e u t s c h l a n d u n d A m e r i k a bes tehend; 
v g l . aber S. 27*, P k t .    

 (Schiffsverkehr zwischen D e u t s c h l a n d u n d A m e r i k a ) , fe rner 
deutsch-schweizerische Wirtschaftsverhandlungen (zwischen D e u t s c h l a n d u n d 
der Schweiz) , zoologisch-botanisch,  
Demen t sp rechend k o p p e l t  F a r b e n b e z e i c h n u n g e n , d ie zwei 
F a r b e n ausdr i i cken , z. B .   v g l . aber S. 27*, P k t . 1. 

3. H  siidwestlich,  H i e r k o p p e l t m a n nu r , 
w e n n d ie H a u p t b e s t a n d t e i l e  zusammengesetz t s ind , z. B . 
 

4. A b l e i t u n g e n v o n D o p p e l n a m e n s i n d z u k o p p e l n , z. B .  

6. A u c h i n zusammengesetz ten  deren Bes tand te i l e 
N a m e n oder  b i l d e n , s tehen B i n d e s t r i c h e zwischen den Bes t and -
t e i l e n , z. B . das  Ehepaar, die  Apotheke, die 

 Post, das Sankt-Andreasberger Bergwerk, die 
  

C. H a u p t w o r t l i c h v e r w e n d e t e  

1. W i r d d ie  eines Z e i t w o r t e s m i t e iner oder mehre ren v o r a n -
g e h e n d e n B e s t i m m u n g e n z u m   so w i r d d ie ganze 
V e r b i n d u n g zusammengeschr ieben, w e n n die B e s t i m m u n g u b e r s i c h t l i c h 
b l e i b t , z.  das  das  'das Sechstagerennen, das 

 das  das  das  

2, Sonst s t e l l t  solchen B i l d u n g e n d ie  e inen 
behelf dar , z. B . die Sitte des  das  des 

 

  des  und des Beistrichs bei Unterfiihrungen 
 i n l i s t e n a r t i g e n  der  B e s t a n d t e i l eines K o p p e l -

 ortes u n t e r f t i h r t , so g i l t d ie U n t e r f t i h r u n g auch f t i r d en B i n d e s t r i c h , z. B . 
 

 Spandau 
  

A u c h der B e i s t r i c h b l e i b t d a n n weg , z. B . 

Kakao, lose 0,80  

 in Paketen . .   
W i r d der z w e i t e B e s t a n d t e i l u n t e r f t i h r t , so  der B i n d e s t r i c h 
h o l t we rden , z. B .  

E-  
E i - » 

 Die bessere  stellen  dar,  und   z. B.  
  nicht  die nippen zu bringen,    es nicht  die   
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10. Schreibung von  R.   

D i e G r u n d w o r t e r :       
       usw. s i n d mib 

dem B e s t i m m u n g s w o r t oder d e m   t s w o r t w ie 
fo lg t zn schre iben: 

1.  a l s B e s t i m m u n g s w o r t 
a) I s t das B e s t i m m u n g s w o r t e in  u n d b i l d e t es, m i t e i n e m 

der genannten   eine   -
 Zusammense tzung , so  es m i t d e m G r u n d 

w o r t zn e inem W o r t ; dabe i i s t es  ob das B e s t i m m u n g s 
w o r t e in  oder e in zusammengesetztes H a u p t w o r t i s t , z. B . 

 ElsaBstraBe ( a b e r : Elsasser StraBe,  u n t e n , P k t . 2, a), 
    Gen-

  Ebereschenallee,   
Diese Regel g i l t auch d a n n , w e n n der Or t sname auf er endet , z. B . 
SpeyerstraBe zu Speyer. 

 I s t d ie Zusammense tzung n i c h t u b e r s i c h t l i c h , so w e r d e n Be 
s t i m m u n g s w o r t u n d G r u n d w o r t d u r c h B i n d e s t r i c h ge t r enn t . T r e t e n 
bei m e h r g l i e d r i g e n Zusammense tzungen zwei N a m e n oder e i n  
u n d e in N a m e als  v o r das G r u n d w o r t  
usw. ) , so s t eh t der zwe i te B e s t a n d t e i l der B e s t i m m u n g d e m G r u n d 
w o r t n i c h t naher als der ers te; es  daher al le Gl ieder der 
F i i g u n g d u r c h einen B i n d e s t r i c h un t e r e inande r v e r b u n d e n we rden 
( v g l . auch R . I , 43 u .  S. 26*) , z. B .  Von-der-
Heydt-StraBe,   
 

2. E i g e n s c h a f t s w o r t a l s  o d e r a l s  

a) E i n beigefiigtes E i g e n s c h a f t s w o r t w i r d n i c h t m i t d e m G r u n d 
w o r t v e r b u n d e n , z. B . Breite StraBe,  StraBe, Lange  Preie 
StraBe, GroBe Querallee,  StraBe. H i e r z u zahlen a u c h d ie 
v o n Or t s - u n d L a n d e r n a m e n abgele i te ten  auf er, z. B . 
Elsasser StraBe, Leipziger StraBe, Potsdamer Platz,  Schonhauser StraBe. 

b) E igenschaf t swor te r ohne  w e r d e n m i t d e m G r u n d 
w o r t zusammengeschrieben, z. B . Al tmarkt ,   

C)  w i e    miissen i n 
e inem W o r t geschrieben w e r d e n ,  d ie B e s t i m m u n g s w b r t e r h ie r 
n i c h t v o n Or t snamen abge le i te t s i n d , sondern  oder 
geschlecht bezeichnen. 

3.  F i i g u n g a l s S t r a B e n n a m e n 
a) B i l d e t e in  e inen T e i l des StraBennamens, so i s t dieses 

groB zu schreiben, z. B . Unter den Linden, An der  
 F o l g t auf e in V e r h a l t n i s w o r t e in  t s w o r t , so muB auch  

 tswort) groB geschrieben werden , z. B . A m  Graben. 

4.  v o n S t r a B e n n a m e n 
B e i m Zusammenfassen verschieden geb i lde te r N a m e n ver fahre m a n so : 
Ecke der Ansbacher und  a b  Ecke der   ri crake. 

1. Das  w i r d i n  d u r c h -, i n 
 Sch r i f t d u r c h   

  

 

 Den folgenden  sind die in § 23 des   ( vgl. S.   Anm.) 
 Vorschriften   
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2.  der S i l b e n t r e n n u n g i m W b r t e r v e r z e i c h n i s des Dudens 
a) I n W o r t e r n , d i e S c h w i e r i g k e i t e n f u r d i e S i l ben t r ennung b i e t en , 

bezeichnen w i r d ie  der rege lmaBigen S i lben t r ennung  
e inen   ( | ) , d ie der  

 d ie nach M o g l i c h k e i t z u v e r m e i d e n s ind ( v g l . S.  
P k t . 11), d u r c h e inen   ( i ) . 

b) W e n n i n e inem m i t Se lbs t l au t an l au t enden W o r t d i e auf den Selbst 
l a u t folgende M i t l a u t g r u p p e n i c h t g e t r e n n t werden dar f , z. B . i n 
Adressat, so i s t i m W b r t e r v e r z e i c h n i s d ie U n t r e n n b a r k e i t der M i t l a u t 
g ruppe d u r c h e inen  B o g e n angedeutet ,  Adres
sat, fe rner : Adria, Ebro, ignorieren u . a. I n W o r t e n  h e i B t 
das  Adressat: d ie M i t l a u t g r u p p e dr i s t u n t r e n n b a r ; da A als e in-
zelner Se lbs t lau t n i c h t a b g e t r e n n t we rden d a r f  u n t e n , » A l l g e m e i n e 

 P k t . 1), k a n n das W o r t erst n a c h d e m ersten s ge t renn t wer 
d e n : Adres-sat. F i i r Adria, Ebro he iBt das demnach ,  diese  
u n t r e n n b a r s i n d ; f i i r ignorieren, daB m a n n u r igno-rie-ren t rennen da r f . 

A l l g e m e i n e R e g e l n d e r S i l b e n t r e n n u n g 

1. E i n einzelner Se lbs t l au t w i r d n ie abge t r enn t , also n i c h t  A-gent, 
  n u r ge legent l i ch ,  B . i n N o t e n t e x t e n , s i n d  

T r e n n u n g e n n o t w e n d i g u n d zulassig. 
2. M a n ve rmeide , zwei B u c h s t a b e n a m E n d e eines W o r t e s  

besonders i m  g i l t es als  Rege l , daB solche T r e n n u n g e n 
n u r i m N o t f a l l a n g e w a n d t w e r d e n  z. B . mach-te, Anzei-ge, 

3. M a n ve rme ide T r e n n u n g e n , d i e zwar den V o r s c h r i f t e n entsprechen, aber 
den Leseablauf s tb ren , z. B .  (Spargelder), beste-hende (bestehende). 

 R e g e l n d e r S i l b e n t r e n n u n g 
F i i r d i e fo lgenden Rege ln der S i l b e n t r e n n u n g v o n deutschen W o r t e r n 
(Abschn . I ) u n d v o n F r e m d w b r t e r n ( A b s c h n . I I ) un te r sche iden w i r z w i 
schen n i c h t z u s a m m e n g e s e t z t e n u n d z u s a m m e n g e s e t z t e n W o r 
t e r n . D i e n i c h t zusammengesetz ten  umfassen d ie e infachen 
W o r t e r (z. B . liefern, Autor) u n d d ie  (z. B . Lieferung,  

I . Deutsche Worter 
A . N i c h t  ( e i n f a c h e )  

Grundregel: Mehrs i lb ige einfache u n d abgele i te te  d ie m a n i i be r 
zwei  v e r t e i l e n m u B , t r e n n t m a n n a c h  d . h . w ie 
sie s ich b e i m langsamen Sprechen v o n selbst zerlegen, z. B .  
Man-ner,  D a b e i s i n d folgende Sonderregeln zu  
1. M i t l a u t e 

a) E i n einzelner M i t l a u t k o m m t au f d ie folgende  z. B . tre-ten, 
na-hen, Lie-fe-rung2,  Backe-rei.  . 
ch ,  B 3 ,  ( v g l . S. 15*) ,  bezeichnen n u r einfache L a u t e , 
ben daher  z. B . Bu-cher, Ha-scher, bii-Ben. 
x u n d z werden  w i e einfache M i t l a u t e behande l t , z. B . 
He-xen, rei-zen. 

 Hiermit sind nicbt zu verwechsein die Spraohsilben, d.  die Bestandteile, die  
Zerlegen eines Wortes in Vorsilbe, Stamm und Endung entsteben, z. B.  er, g e - sund-en , 

 

 Die   Trennung  Spraohsilben (vgl. Anm. 1), z. B. L i e f e r - u n g , V e r -

 ist   ist die Trennung in T r a u - u n g   S. 31*, Pkt. 2, e). 
 Wenn  Notbehelf ss fiir 13 gebraucht wird (vgl. S. 16*, Anm.   kommt die 

 ss, die   einen Laut B steht, auf die folgende Zeile, z. B.  
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b) V o n   k o m m t der l e tz te auf die folgende Zeile , 
z. B . An-ker,  war-ten,  Rit-ter,   

     steck-ten,  Stad-ter, 
Ver-wand-ten,  eif-rig,  
O f t begegnet m a n der i r r i g e n M e i n u n g , daB i n der deutschen 
Schr i f t e in  n i c h t an den SchluB der Zeile t r e t e n konne oder 
wenigstens i n  v e r w a n d e l t w e r d e n  r i c h t i g i s t aber n u r : 

   u sw . 

ck w i r d bei S i l b e n t r e n n u n g i n zwei k aufgelbst , z. B .  
•  st w i r d n ie ge t r enn t , z. B . La-sten,     
mei-sten, Fen-ster,   Diese Regel ges ta t t e t ke ine Aus-
n a h m e , so daB z. B . kosten, rasten stets n u r ko-sten, ra-sten ge t r enn t 
w i r d , ganz g le ich ob es s ich u m d ie G r u n d f o r m e n kosten,  
oder u m die F o r m der D a u e r i n der Vergangenhe i t v o n kosen, rasen 
hande l t . A u c h  i s t n u r so zu t r e n n e n . 

c) B e i den A b l e i t u n g e n m i t -he i t i s t zu  daB  a u f  
z. B .   roh-, dieses  ausstoBen, also:    
B e i S i l ben t r ennung  dabe i dieses i n der Ends i lbe he i t aufgegan-
gene h n i c h t   r i c h t i g i s t also  Ho-heit, Rau-heit, Ro-heit. 

S e l b s t l a u t e 
a) E inze lne Selbs t laute w e r d e n n i c h t a b g e t r e n n t ; f S. 30* u n t e r 

gemeine  P k t . 1. 
b) Se lb s t l au tve rb indungen , d ie eine K l a n g e i n h e i t dars te l len ,  

 g e t r e n n t geschrieben w e r d e n , z. B . oo i n Moos oder aa i n Waage. 
c) Z w e i Selbs t laute d t i r f e n g e t r e n n t w e r d e n , w e n n s ich zwischen i h n e n 

d ie Fuge  z. B .   

R. I ,  

B . Z u s a m m e n g e s e t z t e W o r t e r 

 Zusammengesetz te W o r t e r s i n d nach i h r e n Bes tand te i l en zu 
t r e n n e n , d ie Bes tand te i l e selbst w e r d e n w ie n i c h t  
W o r t e r ( v g l . A ) behande l t , z. B . Diens-tag,    
Diese Regel w i r d auch i n d e n F a l l e n angewendet , w o die T e i l u n g n i c h t 
der gewbhnl ichen Aussprache  z. B . Fried-rich,   

   wor-uber,   Vor-aus-set-zung. 
W o bei zusammengesetz ten W o r t e r n d ie Fuge n i c h t ohne weiteres zu 
e rkennen i s t , i s t i m  d ie Stelle der T r e n n u n g d u r c h den 
obene rwahn ten T r e n n u n g s s t r i c h  z. B . Ei|dechse,    

 d ie W o r t e r Eid u n d  als Te i l e der Zusammense tzung angesehen 
werden  F e r n e r : dar|auf, voll|endeD usw. E r g a n z e n d sei  
 

a) Z w e i Selbst laute d t i r f e n g e t r e n n t w e r d e n , w e n n s ich zwischen i h n e n  
Fuge befindet , z. B .  

b) A u c h d ie V o r s i l b e n be u n d ge d t i r f e n v o n den m i t  be-
g innenden S t a m m e n g e t r e n n t w e r d e n , z. B . be-arbeiten, be-erben,  

 M a n ve rme ide aber T r e n n u n g e n w i e bear-beiten, beer-ben, 
gear-tet,  

 B e i den Zusammense tzungen , d i e n a c h R . I , 2 (S . 16*) e inen v o n drei 
 M i t l a u t e n  haben , z. B .  wi rd 

be i S i l ben t r ennung der ausgestoBene Buchs tabe  
 M a n  aber als A u s n a h m e : den-noch,   

ti) A u c h zusammengesetzte O r t s n a m e n s i n d ,  s ich i h r e Bes tand te i l e 
e rkennen lassen, n a c h den   zu  
z. B .  a b e r : He-gau, f e rne r :    
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I I . Fremdworter 
 A. N i c h t z u s a m m e n g e s e t z t e ( e i n f a c h e ) F r e m d w o r t e r 

1 . M i t l a u t e 
I n  zusammengesetz ten F r e m d w b r t e r n s i n d  d i e  der 
M i t l a u t e d ie  Rege ln zu beach ten . I m W b r t e r v e r z e i c h n i s s i n d 
d ie Ste l len der T r e n n u n g , d ie diese L a u t v e r b i n d u n g e n betreffen, d u r c h 
den T r e n n u n g s s t r i c h (|) bezeichnet . W o sich der T rennungss t r i ch n i c h t ' 
findet, i s t nach den Regeln  d i e S i l ben t r ennung   
( v g l . I , A ) zu  z. B . Fis-kus,  resi-stieren. 
a) D i e L a u t v e r b i n d u n g e n v o n  p, d, t , g, k m i t 1 oder r  i n der 

Rege l auf d ie folgende Zei le , z. B .   

 D i e  gn , deren Zer legung i n den meis t en F a l l e n der 
Aussprache n i c h t entsprechen w u r d e , i s t  auf d i e folgende 
Zeile zu b r i n g e n , z. B . Ba-gno,  Ma-gnet,  Si-gnet,  

C )  d ie T r e n n u n g der S-Laute v g l . S. 3 1 * , P k t . 1, b . 

2.  
a) S e l b s t l a u t v e r b i n d u n g e n , d i e eine K l a n g e i n h e i t dars te l len , d t i r f en n ie 

g e t r e n n t w e r d e n , z. B . i n f ranzbsischen W o r t e r n o i [ s p r i c h : oa] w ie 
i n Coiffure, oy  c h :  w ie i n  ay [ s p r i c h : ej] w i e i n Rayon; 
oder i n engl ischen W o r t e r n ee oder ea [ s p r i c h : i : ] w i e i n Beeftea, ea 
[ s p r i c h : e:] w i e i n Beefsteak. 

b) Z w e i Selbs t laute d t i r f en g e t r e n n t w e r d e n , w e n n s ich zwischen i h n e n 
d ie Fuge bef indet , z. B . Dodeka|eder,  -

C ) I m u b r i g e n i s t d ie T r e n n u n g v o n  n u r noch i n folgenden 
v i e r F a l l e n ges ta t t e t , aber keineswegs zu empfeh len . D i e Si lben 
t r e n n u n g i s t h ie r n u r eine sogenannte N o t t r e n n u n g , sie w i r d n u r 
i m N o t f a l l , w e n n es d i e R a u m v e r h a l t n i s s e e r fo rdern , angewandt . 
I n den folgenden Beisp ie len u n d i m Wbr te rve rze i chn i s s ind diese 

 i n  e inzelnen F a l l d u r c h e inen   t en 
T r e n n u n g s s t r i c h (j) angedeute t . D i e N o t t r e n n u n g i s t ges t a t t e t : 

1. w e n n der erste Se lbs t l au t b e t o n t i s t , z. B .  

2. w e n n beide Selbs t laute e inander g le ich s i n d u n d gesondert aus* 
 we rden , z. B .    

3. w e n n e in  W o r t ohne T r e n n u n g der Selbst laute u b e r h a u p t 
n i c h t g e t r e n n t we rden k b n n t e , z. B .  

4. w e n n zwe i Selbs t laute nebeneinanders tehen, d ie e inen Z w i e l a u t 
 k b n n e n , z. B .   krejieren,  

B . Z u s a m m e n g e s e t z t e F r e m d w o r t e r 
Das a m t l i c h e Rege lbuch PreuBens r a t , d ie S i lben t r ennung  -
gesetzter F r e m d w o r t e r m o g l i c h s t z u v e r m e i d e n . I m ub r igen g i l t d ie f o l 
gende  Zusammengesetz te F r e m d w o r t e r s i n d w ie zusammen -
gesetzte deutsche  nach i h r e n Bes t and te i l en  t r ennen , diese w i e d e i -
u m  den Rege ln , d ie  n i c h t zusammengesetzte F r e m d w o r t e r  

1. T r e n n u n g n a c h B e s t a n d t e i l e n 
 dieser Grund rege l t r e n n t m a n z. B .   

skop,  (wei tere  der Bes t and te i l e :  S. 33*,  11, 
 2) . D a d ie A n w e n d u n g dieser Grundrege l eine V e r t r a u t h e i t m i t 

  vorausse tz t , d ie v o n der A l l g e m e i n h e i t 
n i c h t e r w a r t e t werden k a n n , l a B t das a m t l i c h e Rege lbuch  
z u , daB m a n d ie F r e m d w o r t e r , fal ls m a n ih re Bes tand te i l e n i c h t 
e rkennen k a n n , nach den Rege ln f i i r d ie S i l b e n t r e n n u n g  
deutscher W o r t e r t r e n n t . 



    (R. T, 59, so) 
Z u r  de r M i t l a u t e be i der T r e n n u n g v o n F r e m d 
w b r t e r n n a c h Bes t and te i l en sei noch erganzend  
a)  zusammengesetzte F r e m d w o r t e r ,  denen die M i t l a u t e  

nach den Rege ln     S.   1, a u n d b ) 
auf d ie Si lben v e r t e i l t w e r d e n , i s t i n d e m Wbr t e rve rze i chn i s d ie 

 der T r e n n u n g  den  S t r i c h (|) bezeichnet , 
z. B .   

.  d e n F a l l e n , i n denen die T r e n n u n g   
nach i h r e n Bes tand te i l en  d ie sonst n u r a m A n f a n g 

   k b n n e n , a n  SchluB   b r i n g t , 
z.  i n  . ist  w o r d e n ,  der erste Bes t and 
t e i l e inen zweis i lb igen  z. B .  dars te l l t , der n a c h den 
a l lgemeinen Regeln g e t r e n n t w e r d e n k a n n . DemgemaB t e i l e n w i r 

   
C)  d ie T r e n n u n g der S-Laute i n zusammengesetzten W o r t e r n 

 S.  P k t . 4. 

2. T r e n n u n g d e r B e s t a n d t e i l e 

D i e Bes tand te i l e werden nach den Rege ln ge t r enn t , d ie f i i r n i c h t 
zusammengesetzte F r e m d w o r t e r  S. 32*, A b s c h n . A ) ge l ten . M a n 
t r e n n t also die Bes tandte i le v o n Atmo-spharen,   
w e i t e r : At-mo-spha-ren, Mi-kro-skop,  

12.  

Das   an , daB  d ie  zu  
u n d zu  s ind , u n t e r d r i i c k t w o r d e n s i n d . I m einzelnen k a n n man 
folgende Fa l l e  
1. F a l l e  A u s l a s s u n g s z e i e h e n 

a) Das  i s t n i c h t a m P la tze bei W o r t e r n , d ie  
 v o n  m i t  ent-

s tanden s ind , z. B . ans, aufs, ins ( v g l . aber S. 34*, P k t . 2, b ) , durchs, 
am, beim,  zum. 

b) W i r d e in N a m e oder e in andres W o r t abgekurz t , so s t eh t v o r d e m s 
des Wesfalles k e i n Auslassungszeiehen, sondern n u r der d ie A b -
k i i r z u n g andeutende P u n k t , z. B . H.s Gedichte, des A. T.s  Testa
ments), des BGB.s  Gesetzbuchs). A b e r (nach S. 34*, P k t . 
2, e) : A.'  Schriften. 

C) I n   t r i t t k e i n  e in 
f i i r das ausgelassene  be i  W o r t p a a r e n , z. B . 
Aug  Auge, Freud und Leid, Hab und Gut, Lieb und Lust,  und Leid 
( v g l . auch S. 34*, P k t . 2,  

i m I n n e r n der  b e i m A u s f a l l eines u n b e t o n t e n e, wenn es ein 
bloBes  i s t , z. B . Darlehnskasse, Hausfraun. 
Vgl. auch S. 46*, Pkt. 10. 

  t r i t t k e i n Auslassungszeiehen ein 
 den   der Eigenschaf t swor te r auf e, z. B .  

und  war alles od und leer; 
 I n n e r n der E igenschaf t swor te r u . a. b e i m A u s f a l l eines unbe 

t o n t e n e, z. B . andre, andern, unsre, unsern, zu zwein und  (vgl. auch 
S. 46*, Pkt. 10  

 den v o n E igennamen geb i lde ten  wenn das i 
der E n d u n g isch oder das aus lau tende e des   z. B . 

 Schule,  Drama,  (weniger g u t : Goethe-
sches) Gedicht. 

 Den    in §25     S.   
tnthaltenen    

  59 

R.   

c Duden I , 13. Aufl. 
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B.  61 

 I , 62 

  63 

 I n Z e i t w o r t e r n t r i t t k e i n  e i n 
 das ausgelassene e i n d e n  m i t den E n d u n g e n [e]n,  

[ e ] t , wenn der  des Z e i t w o r t e s m i t e inem Se lbs t l au t oder m i t 
 endet , z. B . schaun, wir schaun, sie schaun, du schaust, er schaut, ihr 

  neben :  wir schauen, sie schauen, du  er 
schauet, ihr schauet, schauetl, oder : ziehn, wir ziehn, sie ziehn, du ziehst, er 
zieht, ihr zieht, ziehtl n e b e n : ziehen, wir Ziehen, sie ziehen, du ziehest, er 
ziehet,   so  neben : gehen,stehn neben : stehen; 
i n der Befeh l s fo rm, selbst w e n n deren E i n z a h l m i t e g e b i l d e t w e r d e n 
k a n n , z . B .  n e b e n :   neben : korume!, sag! neben : 
 

f i i r das ausgelassene e i n gebeugten M i t t e l w o r t e r n , z. B .  Garten, 
  

Vgl. auch S. 46*, Pkt . 10. 

2. F a l l e m i t  

a) W i r d v o n d e m W o r t c h e n es das e ausgelassen, so s t eh t i m m e r  
Auslassungszeiehen, z. B . wenn's  ist, dann hat's keine Not, ist's 
wahr?, geht's gut?; 's ist unglaublich  's brennt,   D i e v e r k i i r z t e 

 i s t auch d a n n k l e i n zu schreiben, w e n n sie a m Satzanfang 
s teht , z. B . Nun hatte er seine Not. 's war schade, daB . . . 

b) Ebenso s teh t das Auslassungszeiehen, w e n n i m A n l a u t andere B u c h 
s taben ausgelassen w e r d e n , z. B . es war 'n schbner  und 's 

 sprach; in 's ( i n des) Teufels  

C) B e i den auf e inen S -Lau t ausgehenden E i g e n n a m e n w i r d der  
d u r c h das Auslassungszeiehen k e n n t l i c h gemacht , z. B . VoB'  
deu t l i cher i s t j e d o c h Vossens Luise ( v g l . S. 39*, P k t .  Z i f i . 1).  
bei A b k i i r z u n g e n , d ie f i i r e inen auf s ausgehenden N a m e n stehen, 
m u B i m Wesfa l l das Auslassungszeiehen gesetzt w e r d e n , z. B . 

A.   ( v g l . aber S. 33*, P k t . 1, b ) . 

d ) I n  t r i t t das Auslassungszeiehen e in 
f i i r das   z. B . Fried', Freud' ( v g l . aber S. 33*, 
P k t . 1, c ) ; i m I n n e r n der W o r t e r b e i m A u s f a l l eines  e, 
w e n n es  zur G r u n d f o r m  oder w e n n d ie gek i i r z t e F o r m 
gewal t sam w i r k t , z. B . die Reih'n ( v o n : Reihe), Greu'l, Trau'r. 

 ) l n  s t eh t das Auslassungszeiehen m e i s t f i i r 
ausgelassenes i , z. B . kein ew'ger Bund, keine ird'schen Weiber, die  
Erde, heii'ge Nacht, doch s i n d Schre ibungen w i e des Volkes  Recht. 
heilge Nacht n i c h t z u beans tanden. 

l ) I n Z e i t w o r t e r n s t eh t das Auslassungszeiehen 
f i i r das ausgelassene e der  u n d der ungebeugten 

 v o n Z e i t w o r t e r n , deren S t a m m  e inen M i t l a u t 
genommen h )  z. B . woll 'n, end'n, erhor'n, geschwor'n; 
f i i r das ausgelassene e der 1. Pers. der Gegenwar t , z. B . das hor'  

 ich   
f i i r das ausgelassene e der  i n der Vergangenhe i t u n d der 
l i c h k e i t s f o r m , z. B . ich  er  Gott  dich!, hatt ' ich. 

 I n Ged ich t en u n d be i Wiede rgabe  M u n d a r t i s t das Auslassungs 
zeiehen n u r i n b e s c h r a n k t e m  anzuwenden , da das i n n e r e Ohr des 
D ich t e r s u n d echten Munda r t sp reche r s z u m a l v o r Se lbs t l au ten gar k e i n 
auslautendes e gehbr t h a t . N u r u m das Ver s t andn i s zu  
w i r d bei Wiedergabe m u n d a r t l i c h e r F o r m e n das Auslassungszeiehen 
angewendet , z. B . hinner't ( f i i r : hinner et [hinter es]), b i ' t ( f i i r : bi et [bei 

  ( f i i r : an en.[an einen oder an den]), in 'n ( f i i r : in en [ in  
oder in  
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 Trennpunkte nnd Umlante   U 
 k o n n e n i m D e u t s c h e n n u r vere inze l t angewand t werden . 

Sie s i n d unzuiassig, w o k e i n M i B v e r s t a n d n i s m o g l i c h i s t . So s ind sie n ie 
anzuwenden zur T r e n n u n g v o n a u n d e, o u n d e, u u n d e, auch n i c h t 
i m A n f a n g groB geschriebener W o r t e r . D a  der U m l a u t n i c h t m e h r 
d u r c h  Oe, Ue, sondern n u r noch d u r c h A ,  U bezeichnet wer 
den darf , so muB »  A e , Oe, Ue stets zwe i s i lb ig sein,  es k a n n z. B . 
Aeronaut n u r v i e r s i l b i g gelesen w e r d e n . 

A u c h sonst wende m a n d ie T r e n n p u n k t e n u r an , w e n n m a n g l a u b t , der 
 Aussprache des  vorbeugen zu  z. B . 

e t w a i n Aleuten, n i c h t aber be i Rhomboid, Atheist, Kasein. 

14. Schreibung von Zahlen durch Buchstaben und durch Ziflera 
1. S c h r e i b u n g v o n Z a h l e n d u r c h B u c h s t a b e n 

Vgl. auch S. 72*,  13, a. 

N i c h t n u r ku rze , sondern auch  Zah len bis zu den Tausenden 
schre ib t m a n i n e i n e m W o r t e , z. B .  Jahre, 

 Mark.  zwei  
 

2. S c h r e i b u n g v o n Z a h l e n d u r e h Z i f f e r n 
Vgl. auch S. 72*, Pkt . 13. 

a) Zah len v o n m e h r als v i e r S te l len w e r d e n v o n den E i n e r n nach l i n k s 
i n dreis te l l ige  zer legt , d ie  e inen k l e i n e n 

 ( n i c h t d u r c h e inen B e i s t r i c h ) vone inander g e t r e n n t w e r d e n , 
z. B . 3 560 687  

b) B e i N u m m e r n u n d Jahreszahlen  m a n ke ine G r u p p e n ab, z. B . 
Nr. 33590, i m Jahre 1933. V g l . aber S. 71*, P k t . 7, c. 

 D i e Dez ima l s t e l l en w e r d e n v o n den ganzen Zah len  einen 
B e i s t r i c h ge t r enn t , n n d zwar s i n d d ie Zi f fe rn l i n k s u n d rech ts v o n 
d e m B e i s t r i c h me i s t g l e i ch g roB, z. B . 52,36 m. D i e A n w e n d u n g 
k le inerer Z i f f e rn h i n t e r d e m B e i s t r i c h i s t zu empfeh len , w e n n es sich 

 h a n d e l t , m o g l i c h s t deu t l i che u n d  Zah lenre ihen 
u n d -bi lder zu schaffen. 

d) S i n d m e h r als d r e i Dez ima l s t e l l en v o r h a n d e n , so i s t es u b l i c h e r , ke ine 
G r u p p e n zu b i l d e n , z. B . 8,65432 m, doch k o n n e n sie v o n l i n k s nach 
rechts i n dre is te l l ige G r u p p e n zer legt we rden , z. B . 8,654 32 m. 

e) B e i Ze i tangaben da r f d ie    v o n der der S tunden 
n u r d u r c h e inen P u n k t oder d u r e h  abge t r enn t  
7.15 oder  Uhr. 

I) B e i  w i r d d ie P f e n n i g z a h l d u r c h e inen B e i s t r i c h ( n i c h t  
e inen P u n k t ) ,  3,45  abge t r enn t . Vo i l e M a r k b e t r a g e sch re ib t 
m a n ohne  der D e z i m a l s t e l l e n , z. B . 5  157  doch 
k a n n m a n i n t abe l l ena r t i gen A u f s t e l l u n g e n die Dez ima l s t e l l en w i e 
f o l g t andeu t en : 5,00  oder  MM. D e r w e i t v e r b r e i t e t e  
d i e A b k i i r z u n g der W e r t z a h l vo ranzus t e l l en , k a n n   
werden . 

I n der  s t eh t zwischen F r a n k e n - u n d  i m m e r 
e i n P u n k t (nie e in B e i s t r i c h ) . F u r d ie  der  F r . 
zur W e r t z a h l g i l t a l l geme in folgendes: Fr. w i r d i m m e r v o r die 
Z i f f e rn gesetzt, w e n n a u f d ie F r a n k e n noch eine R a p p e n z a h l f o l g t , 

 Fr.  1836.50. Dagegen  F r . i m m e r h i n t e r den Z i f f e rn 
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 wenn die  a l l e i n  also: 1600 Fr. Ent -
 bei hoheren Werten regelrechte Dezimalstellen m i t Beistrich-

 so   z. B .  Mill. Fr., geschrieben. 

g)Beachte, daB man schreibt:  ')00 MM (wenn 10  sind), 
aber: 10 000—25  000  (wenn 10 000 gemeint sind). 

 Zeichen und Abkiirzungen fiir MaBe, Gewichte und  
Bei den folgenden Zeichen  Abkiirzungen werden die Buchstaben nur 
an das  der vollstandigen Zahlenausdrucke gesetzt, z. B . 5,37 m, aber 
n i c h t 5m 37 und n i c h t  37 cm. 

  
  

 Milliliter ml 

1. LangenmaBe: 

Kilometer . 

Dezimeter , 
Zentimeter 
Millimeter . 

 
2.  

  od. km2 

 ha 
Ar a 

  od; m 2 

  od. dm2 

 qcm od. cm2 

  od.  

3. KorpermaBe: 

Kubikmeter cbm od. m 3 

  od. dm3 

Kubikzentimeter  od. cm3 

Kubikmillimeter cmm od. mm3 

  
Liter 1 

4. Gewichte: 

Tonne t 
 dz 

  kg 
 hg 

Gramma g 
Dezigramm dg 

  
  

5. M l i n z e n : 

  od.  
Mark (vor 30. August 1924) M od. M 

  od. Rpf 
 Pf 

Schilling (osterr.) S 
Groschen  g 
Pranken (schwz.) Pr. 
Happen (schwz.)  



I I . Z U R S P R A C H L E H R E 

1.  des  
I . B e u g u n g i n d e r E i n z a h l 

A . Wesfa l l auf [e]s 
D i e Angabe des Wesfai ls der E i n z a h l m i t [e]s  die  aa, 
i h n auf es oder  auf s z u b i l d e n . D i e fo lgenden  
k o n n e n n u r e inen gewissen A n h a l t b i e t e n , da eine we i t e re u n d  
Rege lung der l ebend igen  w i d e r s t r e b t . D e r sorgfa l t ige , vol lends 
der   b e v o r z u g t i m a l lgemeinen die vo l le re E n d u n g . 

1. D i e voile F o r m s t eh t 

a) be i W o r t e r n   (s,   x , z, t z ) :   
  (neben Pexen), Kauzes,  

 v i e l f a c h auch b e i  w e n n auf i h r e n l angen Se lbs t lau t 
e in M i t l a u t f o l g t :  Triebes, Bootes (gegenuber: des Baus, 
des  oder w e n n sie auf d ie V e r b i n d u n g e n   u n d  
ausgehen: Peldes, Balges,  

e ) h a u f i g auch be i  m i t unbe ton t e r  
 Gebliites,  Getriebes. 

2. D i e kurze F o r m b e v o r z u g e n 

a) auf der ers ten  b e t o n t e A b l e i t u n g e n u n d Zusammense tzungen; 
       

  

b) fo rmelhaf te W e n d u n g e n : tags darauf,  Orts,  

  

Das e des W e m f a l l s der E i n z a h l s t a rke r m a n n l i c h e r u n d  
H a u p t w o r t e r i s t bere i t s v i e l f a c h geschwunden.  geregelt i s t der 

 hochstens f u r d i e A n g a b e n u n t e r 1,  W e n n i n d e n  
F a l l e n die E n t w i c k h m g  auch auf wei teres Schwinden der E n d u n g 
h i n w e i s t , so h a n g t andersei ts d ie B e w a h r u n g des e w i e der  
d a r a u f   Ge f i i h l des  oder 
des  ab. 

  w i r d ohne e geb i l de t : 

a) w i e  langs t be i  W o r t e r n auf  em,  er, so j e t z t auch  
denen, d ie auf Se lbs t l au t end igen oder endungslose Bezeichnungen 
v o n W i n d e n oder   s i n d : dem  dem  
dem Besen, dem Atber, dem  vom "West getrieben, von   Sad, 
dazu be i   Gott, z. B . mit  alles 
Gott  

b) bei W o r t e r n , die zur Beze i chnung v o n   oder  
ohne  oder sonstiges B e i w o r t v o n  
oder   von  aus  bei Liobt, mis 
Gas, in 01  mit  beserzt, zn  zu Rad, ein Mann von Rang, 
von  von  aus  aus Zorn, von  getrieben,   

 einem Glas Bier, aus einem PaB Wein, mit ein wenig  
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C ) bei  d i e d u r c h und oder v e r w a n d t e  ge
k o p p e l t s i n d : aus Haus und  in  und  in  und  
mit Act und  von Ast zu Ast, von Fall zu Fall, von Kopf bis  
von  zu Haus; 

 meist auch bei Fremdwdr te rn : im Senat, mit dem Tabak, dem  

 s t a r k e m MaBe auch sonst be i A b l e i t u n g e n u n d Zusammen 
 

2. I m W e m f a l l bevorzugen das e  

a) d ie W o r t e r m i t den  A u s l a u t e n b, d u n d g : dem Diebe, 
dem Bade, bei Tage, beutzutage; 

b) v o n denen auf s besonders Haus: zu, nacb, vom, von Hau.se;  Preise. 

C.  u n d W e n f a l l auf [ e ] n 

M a n n l i c h e n H a u p t w d r t e r n , d i e nach der sogenannten  Beu 
gung den Wesfa l l auf [ e ] n b i l d e n ,  w i e f r e m d e n (z. B . Bote, 
Boten; Graf, Grafen;  Prasidenten), da r f diese E n d u n g i m 
u n d W e n f a l l der E i n z a h l n i c h t , w i e o f t geschieht , v o r e n t h a l t e n w e r d e n . 
Diese W o r t e r miissen w i e  gebeugt  er sandte den Boten, er 

 ibn als Boten; der Professor  den   als   
er die Frage vor; man wablte ibn zum Prasidenten;  dem  
N u r i n zwei F a l l e n  d ie endungslose  

1. w e n n e in  W o r t als Aussagebeif  i m   a l l m i t als v o n 
e inem H a u p t w o r t   w i r d : Roosevelts Stellung als 

 (Roosevelt war als  bestellt); man  seiner Stellung als 
 Rechnung; man betonte   als Dirigent; 

2. be i K o p p l u n g ohne Gesch lech t swor t  und oder bei 
der  

Fur Patient und Arzt baben sicb die 'Verhaltnisse  geandert; 
 und  wurde die gleiche Ehre zuteil; die Haltung von Mensch 

zu   zwischen Mensch und Tier. 

I I . Z u r B i l d u n g d e r M e h r z a h l 

1. W o r t e r auf el u n d er 

. a) W e i b l i c h e haben d ie  B e u g u n g auf z. B . die Kiefer 
 die Kiefern, die Adern, die Achseln, die Morcheln, die  

A u s n a h m e n : die Mutter ( a b e r : die Schraubenmutter,   
die Tdchter. 

b) M a n n l i c h e u n d sachl iche w e r d e n s t a rk ( m i t s i m W e s f a l l der E i n 
z ah l u n d  W e r f a l l der Mehrzah l ) gebeugt , z. B . der 
Kiefer (Kinnlade), die Kiefer; ebenso die Gitter,  die  die 

 B e i e in igen W o r t e r n au f er, z. B . be i der Bauer, der  
stehen i n der E i n z a h l  u n d schwache B e u g u n g nebeneinan-
der (des Bauers  des Bauern), w a h r e n d i h r e M e h r z a h l f o r m 
schwach i s t (die Bauern, die Vettern). Schwach gebeugt w e r d e n i n der 
M e h r z a h l z. B . auch der Bayer (die Bayern), der.Pommer (die  
der  (die  D i e W o r t e r der  u n d der  haben 

.  aus der Z e i t , da sie  w a r e n , d ie Mehrzah len die  
die  b e w a h r t . D i e a l te re oder  F o r m  ge-
legen t l i ch neben den  auch i n der M e h r z a h l noch 
d u r c h :  Kipferln. 
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2.  

D i e B i l d u n g der M e h r z a h l auf s  una bei F r e m d w d r t e r n , z. B . 
Biiros, Hotels, Salons, u n d be i b e s t i m m t e n W o r t e r n i n 

  z. B .     Sonst 
schre ib t m a n besser: die A und [die] B, die Wenn und [die] Aber. 

 das  bei Vor- und Familiennamen:  S. 40*, Abschn. I I . 

2, Beugung der Eigennamen 

I . B e u g u n g i n d e r E i n z a h l : W e s f a l l 

 E i g e n n a m e n o h n e  V o r n a m e n ,  
 

E i g e n n a m e n ohne Geschlechtswor t , V o r n a m e n u n d n i ch t ad l ige Fa 
m i l i e n n a m e n b i l d e n den W e s f a l l me i s t  A n h a n g e n v o n s, z.  
Hermanns,  Elises,  Neumanns. N u r auf e endigende konnen i h n 
auch heu te n o c h i n  Weise auf ns  z. B . Elisens, 
Goethens.  i s t be i Personennamen anf  neben der E n d u n g s auch 
noch ens m o g l i c h , z . B . Bockschs u n d Bockschens,  u n d Brugschens. 
D i e E n d u n g ens i s t auch b e i Personennamen au f S-Lau t (s,  x, z, tz) 
ve rwendba r , u n d zwar be i  u m g e f o r m t e n oder als  

 w e n n die  s t a r k oder doch nebenbe ton t i s t , u n d bei 
 w e n n das s des  n i c h t  e in  

 i s t w ie i n Engels, Friedrichs; z. B . Horaz, Horazens; Julius, Julius-
sens; Claudius, Claudiussens —  Brahms,  VoB, Vossens;  
Maxens,  Gotzens1. 
Sonst empf ieh l t es s ich , v o n f r e m d e n Personennamen auf s  Wesfa l l 
d u r c h Vorse t zung des  m i t oder ohne Ga t tungsnamen 
zu b i l d e n oder m i t von z u  z. B . des  

 des (Redners) Demosthenes, die  des (Dichters) Alexis oder von 
Alexis; die  von   A u c h b l e i b t als —   zugelassener — 
N o t b e h e l f d ie  den  N a m e n m i t  
d a h i n t e r d e m regierenden Begr i f fe voranzus te l l en ( v g . S. 34*, P k t . 12, 
Ziff. 2, c ) , z. B . Demosthenes'  Engels'  u n d  ( in 
Schi l lers » K r a n i c h e n  des  auf  Landesenge, von Theseus' 
Stadt, von  Strand; aber n u r :  Demosthenes zu  
Beugung von Jesus   Worterverzeichnis. 

2. A d e l s n a m e n 

I n Ade l snamen gehor t das Wesfal lze ichen h i n t e r den F a m i l i e n n a m e n , 
z. B . Friedrich von Schillers, Wolfgang von Goethes, oder a n den V o r n a m e n , 
w e n n der Ade l sname, w i e i m m e r be i  als Or t sname e r k e n n t l i c h 
i s i , z. B .  von Wettin, Wolframs    von der 

 D o c h w i r d  diese   j e t z t o f t die 
s t i l i s t i sche D e u t l i c h k e i t ges te l l t ,  be i V o r a n s t e l l u n g des regieren 
den  auch v o n  Ade l snamen der V o r n a m e ,  

 des reg ierenden Begr i f fs auBer v o n  der Or t sname 
 w i r d , z. B . der  Joh. Gottfrieds von Herder, der  Fried

richs von Schiller, die  Ernsts von Wildenbrnch;.  Gotz 
von Berlichingens Ende, ebenso bei engverwachsenen V o r - u n d Adels 
n a m e n , z. B . Leonardo da Vincis Gemalde. 

3. P e r s o n e n n a m e n  d e m b e s t i m m t e n o d e r d e m  
G e s c h l e c h t s w o r t  e i n e m  

W e n n Personennamen m i t d e m b e s t i m m t e n oder d e m u n b e s t i m m t e n 

 Auch an Gattungsnamen, die als  dienen, die Endung ens  
ist   Eine Form wie  (statt:   eine  
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R .  

 oder e i n e m  s tehen, so u n t e r b l o i b t die B e u g u n g , 
g le i chv ie l ob noch e in anderes H a u p t w o r t v o r a n g e h t , z. B . des Karl, des 
Fritz, der Julie, des Casar (neben des Casaren i n der B e d e u t u n g : des Kaisers), 
des  des Cicero, des Gretchen, eines Sokrates, auf seines Werner Gesicht, 
des  Karl, des Konigs  der Konigin Viktoria, des Vetters Fritz 

 der Schwester Julie  des Kaisers Napoleon Siege, die Siege des Kaisers 
Napoleon, ein Dentinal des Konigs Ludwig XIV. (ausgeschrieben: des 

 die  des Konigs  V (ausgeschrieben: des 
 D i e F o r m e n ohne  Geschlechtswort s i nd d o r t als 

gefal l iger z u empfeh len , w o sich das  anhangen  Vetter 
 Frau, Schwester Jnliens Hut, Kaiser Napoleons Siege oder die Siege 

Kaiser Napoleons, das Denkrual Konig  XIV . . der  
Konig  vs V. 

4.  N a m e n 

 N a m e n ohne Gesch lech tswor t b i l d e n den Wes fa l l meis t 
d u r c h A n h a n g e n v o n s, z. B .  Bayerns,  N a m e n auf 
S-Laut (s,  x , z, t z ) s i n d w i e d e r a r t  Pe rsonennamen zu bo-

•  h a n d e l n ( v g l . S. 39*, P k t .  Z i f f . 1), z. B . die Bewohner der Stadt Worms 
oder von Worms. Deu t sche u n d  e r d k u n d l i c h e N a m e n 
e rha l t en das  z. B . des Rheius, des Nils, des  sie be-

 i h r s auch dann , w e n n eine  davor s t eh t , z. B . des heutigen 
Frankreichs, des mittleren Deutschlands. N e b e n den Wesf   m i t s bo-

 bei  N a m e n , besonders w e n n sie eine i m D e u t 
schen  E n d u n g haben , o f t solche ohne s, z. B . des Kongo. 

5. M o n a t s n a m e n 

D i e M o n a t s n a m e n , v o n denen Juni u n d   selber e inen 
n i c h t  W e s f a l l da r s t e l l t en , s tehen of t ohne  
z u m a l i n so   V e r b i n d u n g e n w i e Anfang 

 Ende  

I I . Z u r B i l d u n g d e r M e h r z a h l 
1, V o r n a m e n 

W i r d v o n V o r n a m e n ausnahmsweise eine M e h r z a h l  so 
sol l te si© v o n m a n n l i c h e n w i e v o n   V o r n a m e n , g l e i chv ie l ob 
sie auf M i t - oder Se lbs t lau t ausgehen, n i c h t m i t s  w e r d e n (die 

 die Tassos), sondern  endungslos b l e i b e n : die deutschen 
Gretchen, die Tasso. 

I m  i s t sie m i t deu tschen  z u b i l d e n : 

 v o n den m a n n l i c h e n 
ohne E n d u n g be i denen auf er  en, z. B . die Werner, die  
die  u n d auch sonst bei m e h r als  die Ottoman die 
Friedebert, u n d bei  die  die Fiirchtegott; 
m i t e  be i N a m e n m i t  M i t l a u t , z. B . die 
Friedriche, die  die  die Ephialtesse, die  m i t 
nen n u r bei  oder   z. B . die 

 die Ottonen; 

b) von den  
auf e mi t n, z.   die  ebenso mi t Verschleifung 
des Auslauts auch von denen auf a, z. B. die Annen. 

2.  
Familiennamen bleiben i n der Mehrzahl ohne s i n Fallen wie die Goethe, 
die Schiller, die Hohenlohe, die  Grimm; aber: Meiers  

 (Familien). 
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8. Beugung der  Bang- und  
W e s f a l l 

1. V o n  en  zwe i gekoppe l t en V o r n a m e n oder Vor - und 
F a m i l i e n n a m e n , ebenso v o n z w e i V o r n a m e n und fo lgendom F a m i l i e n 
n a m e n e r h a l t n u r der l e t z t e das    

 zens Liebste, Gottfried Kellers  Konrad Ferdinand Meyers 
 

2.  i n V e r b i n d u n g m i t e i n e m N a m e n 

a) T i t e l m i t Geschlech tswor t 
S teh t e in m i t d e m Gesch lech t swor t ve rbundene r T i t e l v p r d e m 
N a m e n , so w i r d der T i t e l , n i e der N a m e gebeugt : des Herrn Muller 

 des Inspektors Schneider  n u r   
 die Gestalt des Doktor Martin Luther, des  Brasig,  da der 

T i t e l  z u m B e s t a n d t e i l des  selbst gewordon i s t . 

b) T i t e l ohne Geschlechtswor t 

U m g e k e h r t w i r d be i V e r b i n d u n g eines N a m e n s   o h n e 
Geschlechtswor t i m a l lgemeinen n u r der N a m e gebeugt :  
Schneiders Eingabe, unter  Miillers  n u r Herr e rha l t i m Wes 
f a l l g e w o h n l i c h das Fa l l ze ichen  alls u n d i m W e m - u n d  
a l l e i n : Herrn Miillers   das  Sie Herrn Muller  ; 

 Sie Herrn Muller  

c)  ere T i t e l 

B e i m Zusamment re f fen m e h r e r e r T i t e l i s t zu unterscheiden , ob ein 
N a m e f o l g t oder n i c h t : 

3, F o l g t k e i n N a m e , so i s t d i e B e u g u n g  d e r T i t e l u b l i c h : der Vor-
schlag des Herrn  die  des Herrn Stadtrates. 

2 , F o l g t e in N a m e , so  der zwe i te T i t e l ungebeugt z u  die 
 des Herrn Finanzrat  n n d bei Nachs t e l l ung des 

regierenden W o r t e s : Herrn Professor Hofrat Kuhns Vorlesungen. Der 
zwei te T i t e l b l e i b t auch d a n n g e w o h n l i c h ungebeugt , w e n n v o r d e m 
ers ten das Geschlechtswor t  die  des Professors Hofrat 

 D i e B e u g u n g m u B u n t e r b l e i b e n , w e n n die M e h r z a h l f o r m des 
ers ten    Personen g i l t : von den   
Dr.  und Freiherr von  Anderse i t s 

  g e w i c h t i g e n Beze ichnungen  Standes oder 
B e r u f es  e re rb te r  g l e i c h v i e l ob n u r das Geschlechtswort 

 oder ob Herr  erste T i t e l i s t , d ie B e u g u n g b e i d e r 
T i t e l : das Schreiben des Generals Grafen  die  des Herrn 

  D i e B e u g u n g des T i t e l s i s t aueh 
 w e n n dieser m i t e i n e m   zu-

 i s t oder aus e inem H a u p t w o r t m i t Eigenschaf ts
w o r t bes teh t : Herr  des Herrn Abgeordneten; die Be-

 des Herrn Geheimen Rat Muller, u n d ebenso Herr  
Rat Muller. 

4, Beugung der  und  

 u n d Mi inzbeze i chnungen m a n n l i c h e n u n d s a c h l i c h e n Ge-
 i n V e r b i n d u n g m i t Z a h l w o r t e r n b le iben i n der M e h r z a h l ohne 
 z. B . zwei Mr, drei  vier Dutzend, fiinf    sieben 

Paar,  Sack, von 5 Pfennig an, von 10 Meter an (neben: von 10 Metern 
an). —  A h n l i c h sagt m a n a u c h : sechs Mann (boch), sieben Mann (stark), drei- ' 

 Mann  
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b) MaBbezeichnungen w e i b l i c h e n Geschlechts behalten m e i s t , die auf e 
endigenden i m m e r  B e u g u n g , z. B . zwei Hande breit neben zweiHand 
breit. aber  zwei    vier Spannen.  4 Mark, drei MaB, 

e) I n der Umgangs-  i n der  s t eh t  MaB - 
angaben  das Gezahl te s t a t t  d e m i h m  Wes fa l l 
i m gleicben F a l l w i e der regierende Mengen- u n d MaBbegr i f f , z.  
Morgen Land, drei Glas (Seidel, MaB) Bier, drei Hektar gutes Land, eine  
feines 01,  Paar weiBe  zwei  wollene  sie ar-
beitet an sechs Paar   er trinkt ein Glas starken "Wein. N u r 
i n    der gezahl te oder gemessene Gegenstand, be 
sonders w e n n er m i t e i n e m E igenscha f t swor t v e r b u n d e n i s t , i m Wesfa l l , 
z. B . drei Hektar   zwei Plaschen  "Weines, drei Paar feinster 
Handschuhe,  Glas erfrischender  

  der Schiffsnamen 
Schiffsnamen, d i e v o n L a n d e r n cder S t a d t e n  s i n d , e rha l t en das 

 Geschlecht, z. B . die Bremen, die  A l l e anderen Schiffs 
n a m e n haben das Geschlecht, das d e m zur Schiffsbenennung b e n u t z t e n 
W o r t z u k o m m t , z. B. die Queen Elizabeth, der Tiger. 

R. I I , 3 

6. Beugung der  und der  
1. S t a r k e u n d s c h w a c h e B e u g u n g 

Jedes  u n d M i t t e l w o r t b a t eine s ta rke u n d eine schwache 
Beugung . 

a)  B e u g u n g 

D i e s ta rke B e u g u n g b a t wesen t l i ch dieselben E n d u n g e n w i e Ge
schlechts- u n d F u r w o r t e r , z. B . jener,   u n d s t eh t , w e n n ke ine 
Geschlechts- oder F i i r w o r t f o r m , d i e selbst schon s ta rke E n d u n g h a t , 
vorangeh t , z. B . guter Ton, gute  gutes Wetter, bei  Ton, bei 
gnter Pahrt, bei gutem Wetter, ein geschmiicktes    Vater, 

  Haus, viel Gutes, wenig Schones,  ehrlicher Mann, mit  
 Manne, mit   Schirme; i n der M e h r z a h l :  

guter Leute, solch treue  solch frommer Leute usw. 
Beugung nach den unbest immten Zahlwortern u.  der Mehrzahl: f  
 

  B e u g u n g • 

D i e schwache B e u g u n g  i m  sowie i m w e i b l i c h e n u n d 
i m sachl ichen W e n f a l l der E i n z a h l d ie E n d u n g  u n d s t eb t , w e n n 
e in Geschlechts- oder F u r w o r t v o r a n g e h t , das seinerseits schon s tarke 
E n d u n g  z. B . der gute Vater, bei d[ies]em guten Wetter, der be-
trogene   guten Vater, in    vieles Gute, weniges 
Schone, mancher ehrliche Mann, mit manchem ehrlichen Manne, mit solch einem 
oder einem solch[en]   solche  Diener. 
Beugung nach den unbestimmten Zahlwortern  dgl. der Mehrzahl: f unten, 
Pkt. c. 

 Schwankungen i m  berrschen i n der B e u g u n g des 
Eigenschafts- u n d des M i t t e l w o r t e s nach den i n der M e h r z a h l 
den u n b e s t i m m t e n   und anderen  
Ausnahmslos f o l g t auf alle u n d keine stets d ie s c h w a c h e B e u g u n g 
z. B . alle ehrlichen Menschen, keine   

 Lie  er von u n s e r und e u e r ist Stamm-, nicht Beugungssilbe. 
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B e i den u b r i g e n u n b e s t i m m t e n Z a h l w o r t e r n , w i e andere,  
 manche,    viele, wenige, 

ferner nach den  solche,  u n d n a c h d e m  
gebrauchten folgende s t e h t i m W e r - u n d W e n f a l l  Eigenschafts 
w o r t meis t i n der s t a r k e n F o r m , z. B . mehrere   
sarntliche   viel[e] gute  solche durchgrei-
fende Anderungen, folgende wichtige Punkte. A u c h i m W e s f a l l der M e h r 
zahl t i b e r w i e g t be i diesen W o r t e r n ,  solche u n d welche 

  d ie s ta rke F o r m , z. B .   Leute, einiger deutscher 
  mancher   gewisser unverbesserlicher Elemente, so 

vieler anger betriibter Gesichter, aber  k o m m e n n o c h schwache 
F o r m e n vo r , z. B . vieler frohen  einiger  Manner, we

   be i solcher (Wesfa l l der Mehrzah l )  
Schwanken , z. B . solcher guter Biicher u n d solcher guten  be i 

 (Wesfa l l der M e h r z a h l ) dagegen g i l t fast n u r d ie schwache F o r m , 
z. B . welcher   

2. M e h r e r e v o r e i n e m H a u p t w o r t s t e h e n d e  oder 
 s i n d zu b e h a n d e l n w i e e in einzelnes1 , z. B . auf  

holzfreiem ( n i c h t : holzfreien) Papier; mit eigenem groBtem ( n i c h t : groBten) 
 nach echter deutscher ( n i e h t : deutschen) Sitte; nach  schwerem 

( n i c h t : schweren) Leiden;    ( n i c h t :   die 
 ungewollter unangenehmer ( n i c h t :   

3.   M i t t e l - u n d  
fo lgen i m wesent i ichen ebenfalls den  d ie w i r k l i c h e n Eigenschafts 
w o r t e r ge l tenden Rege ln . 

a) S ta rke B e u g u n g n a c h 1, a: ein Minderjahriger, Minderjahrige Mz.,  
 manche Minderjahrige Mz., du Guter; unser Abgeordneter, zwei 

Abgeordnete, einige, mehrere, viele usw. Abgeordnete; ein Beamter, ein hoher 
Beamter,  Mz., viel[e]  sein  Geselchtes, sein, etwas, 
viel Geselchtes;  Inneres, des  Inneres.  s ind also d ie 
F u g u n g e n :   Beamter, das Einkommen deut
scher Angestellter;  aber 3, c. 

 Schwache B e u g u n g  1, b : der  die  jahrigen; der, 
dieser Abgeordnete, die, diese    der Beamte, 
die Beamten; das  das Innere des Hauses. 

C) H a u f i g i s t i m  d e r M e h r z a h l d ie s c h w a c h e F o r m , z.  
 guter Bekannten, Muster treuer Beamten, Briefwechsel zweier Deut

schen, die  hervorragender Abgeordneten. A u c h i m  d e r 
E i n z a h l s tehen neben den   im Staate als 

 mir als Verwandtem, mit  Innerem hauf ig d ie beque-
 von ahnlichem  eine  von ererbtem  

und eben geborenem Eignen. J a i m W e s f a l l d e r E i n z a h l i s t d i e 
schwache F o r m der D e u t l i c h k e i t ha lber n o t w e n d i g : wegen etwas  
wegen nichts Geringeren. 

 IT, B 

R. [ I ,  

 I I ,  

 Ganz  ist die Regel, daB von mehreren Eigenschafts- oder  dii 
vor einem Hauptwort stehen, das letzte schwach gebeugt werden miisse, wenn es mit dem 
Hauptwort einen einheitlichen   denn einmal kann diese Regel  

 bei  vor denen kein Geschlechts- oder  steht,  
  wird sie weder beim weiblichen Geschlecht noch in der Mehrzahl an • 
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7, Steigerung der  tsworter 
1. Z u r B i l d u n g d e r  

a) B e i den  t s w d r t e r n auf  oder auf e inen S-Lau t schre ib t 
m a n die v o i l e F o r m auf est, z. B . der  Quell, die  Frucht; 
ausgenommen 1 s i n d n u r  u n d beste. 

b) V o n  t s w d r t e r n auf  w i r d , u m eine H a u f u n g u n b e t o n t e r 
Si lben zu v e r m e i d e n , das e der E n d u n g est i n der Regel  
z. B . der narrischste Mensch, das  an der Sachs. V o n diesen ver -

 F o r m e n  m a n das  der E n d u n g nach ungezwungener 
Aussprache weglassen 2 , z. B . der  Mensch, das  an 
der Sache. 

2. Z u s a m m e n g e s e t z t e  

a) I n zusammengesetzten  t s w d r t e r n , v o n denen der erste 
B e s t a n d t e i l e i n Ums tands - , der zwe i te e in M i t t e l - oder Eigenschaf ts 
w o r t i s t , w i r d i n der Rege l der erste gesteigert , w e n n d i e Zusammen 
se tzung noch n i c h t als fes tverschmolzene E i n h e i t  w i r d ; 

  d a n n g e t r e n n t geschrieben, z. B . naheliegend,naherliegend, nachst-
 vielgenannt, mehr genannt, meistgenannt oder am meisten genannt; der 

bestgehaBte Mann,  bestbemittelt. W i r d d ie Ste igerung d u r c h e i n 
  so m u B dieses gesteigert 

werden , z. B . Zola ist einer der  (oder : am  gegen-
 steigernden  

b) Dagegen w i r d das G r u n d w o r t gesteigert , w e n n d i e  
e i n e n  z u m a l e inen B e g r i f f neuen,  Sinnes er-
geben h a t , z. B .  am wohlschmeckendsten, i n  
Weise, die vielseitigste Auswahl,   Zwischen 

 w ie  u n d schwerer wiegende  weit-
gehendste u n d weitestgehende Nachsicbt s t eb t d ie  offen. 

8. Beugung des Zeitwortes 
a)  

1.  s t a t t est 

B e i Z e i t w o r t e r n , deren S t a m m auf e inen S-Lau t (s,  ss, z, t z , x ) 
geh t , w i r d v o n der E n d u n g est der z w e i t e n Person der G e g e n w a r t 3 , so-

 sie das e v e r l i e r t ,  das s ausgelassen, z. B . du  neben du 
liesest, du wachst neben du wachsest, du reist neben du reisest (reisen), du 
reiBt neben du   du  neben du issest, du laBt neben du 

 du reizt neben du reizest, du si tzt neben du sitzest, du  neben 
du hexest. 

2. A u f    
B e i den auf  ausgehenden S t a m m e n k a n n m a n i n den v e r k u r z t e n 
F o r m e n das s der E n d u n g  oder n a c h ungezwungener A u s 
sprache weglassen, z. B . neben den V o l l f o r m e n du naschest, du  
auch du naschst oder  du waschst oder  

 Auch bei Wiedergabe von Mundartlichem und unter dem Zwange des VersmaBes kann 
 der Steigerung auf S-Laut  Eigenschaftsworter die Kurzung  est zu st 

 t  Z. B. d e n   

 So  PR.; <BR.  OR. o>. 
 Nur bei Wiedergabe von  und unter dem Zwange des VersmaBes t r i t t 

solche Kurzung  i n der  in der Vergangenheit ein, z. B. du  statt   

du  statt du  
 So PR.;   OR. o>. 
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8. Auslassung des e i n  

B e i den Z e i t w o r t e r n auf  u n d  k a n n i n der  das  der 
ers ten  ausfal len, besonders w e n n d ie zwei te Nachsi lbe  
tonloses e h a t , z. B . ich wechsle neben ich wechsele, ich wandre neben 
ich   auch S. 46*, P k t . 10. 

b) Starke  schwache Zeitworter 
N a c h i h r e r   m a n s ta rke u n d schwache 
Z e i t w o r t e r . 

1, S t a r k e Z e i t w o r t e r 
D i e s t a rken Z e i t w o r t e r b i l d e n d ie D a u e r i n der Vergangenbe i t d u r c h 
A b l a u t , z. B . geben, er gab;  er  i h r zweites M i t t e l w o r t auf 
en, z. B . gegeben, geheiBen, u n d d ie Befeh l s fo rm o f t m i t A b l a u t u n d 
mei s t ohne e, z. B . gib!,  

2.  Z e i t w o r t e r 
D i e  Z e i t w o r t e r b i l d e n die Daue r i n der  auf 
[e] te , i h r zweites M i t t e l w o r t auf [ e ] t u n d d ie E i n z a h l der Befehlsform 
meis t au f e, z. B .  gebildet,  sprengte, gesprengt, sprenget 

c)   Zeitworter 
O f t haben die schwachen F o r m e n , v o r  i n der Daue r i n der 
gangenhei t ,  s t a r k e n F o r m e n , die sprach l ich a l te r s ind , 
v e r d r a n g t , z. B . mahlen,  ( schwach) ,  ( s t a r k ) . E inze lne Zei t 
w o r t e r haben neben den s t a r k e n auch  F o r m e r , z. B . schallen, 
scholl geschollen,  schallen, schallte, geschallt;    
neben : glimmen,   

d)   
 E c h t e z e i t w o r t l i c l i e Z u s a m m e n s e t z u n g e n s i n d n u r d i e u n t r e n n 
bar zusammengesetzten, d ie gegen das  der 
Zusammensetzungen auf d e m G r u n d w o r t b e t o n t w e r d e n u n d  
zweites M i t t e l w o r t ohne ge b i l d e n  S. 46*, P k t . 8, e).  

 d ie m i t den V o r s i l b e n be,  odor  er, ge, ver ,  
zusammengesetzten Z e i t w o r t e r , z. B . besprechen, ch bespreche,besprochen, 
zu besprechen, besprich!; fe rner d i e m i t den  d u r c h , 
h in te r , i iber,  un te r , w ide r , wieder u n d d e m E igenscha f t swor t v o l l 
geb i lde ten Z e i t w o r t e r , fa l ls sie auf d e m G r u n d w o r t b e t o n t s i n d , z. B . 
durch  ich  durchzogen, zu durchziehen, durchziehe! 

2. D i e sogenannten t r e n n b a r z u s a m m e n g e s e t z t e n Z e i t w o r t e r , die 
auf d e m B e s t i m m u n g s w o r t b e t o n t w e r d e n  i h r zweites M i t t e l w o r t 
m i t ge b i l d e n  S. 46*, P k t . S, e) , s i n d   i h re 
Bes tandte i le we rden i n der B e u g u n g of t w iede r ge t r enn t .  

 ausnahmslos die m i t d e n U m s t a n d s w o r t e r n ab, an , auf, aus, 
bei, dar, e in , f o r t ,  h i n , m i t , n a c h , nieder, vo r , weg , zu ,  
zusammen gebi lde ten Z e i t w o r t e r , z. B . abbrechen, ich breche ab, ab-
gebrochen, bzubrechen, brich ab! sowie  die m i t den Z u 
sammensetzungen v o n her  h i n (z. B . herab, hinauf,   
zu sammenge ruck t s i n d ; fe rner d ie m i t d e m Eigenschaf t swor t  ge
b i l d e t e n Z e i t w o r t e r ,  d ie m i t den U m s t a n d s w o r t e r n d u r c h , 
h in te r , i iber , u m , un te r , w i d e r , wieder u n d d e m  v o l l 

 Z e i t w o r t e r , fa l ls sie auf clem B e s t i m m u n g s w o r t b e t o n t 
s ind , z. B . durchziehen, ich ziehe durch, durchgezogen,  ziehe 
durch!;  d ie m i t e i nem  b e t o n t e n W o r t zusammen-

•  gesetzten Z e i t w o r t e r , z. B .    teil ,  
  t e i l ! 

R.   

R .   
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p) Vorsilbe ge im zweiten Mittelwort 
1. D i e Vors i lbe ge s t eh t 

a) bei Z e i t w o r t e r n , deren erste Silbe b e t o n t i s t , u n d z w a r s t e h t sie v o r 
der  des Z e i t w o r t e s , also bei einfaehen Z e i t w o r t e r n z u 
A n f a n g des W o r t e s , z. B . gebrochen,  be i t r e n n b a r zusammen 
gesetzten Z e i t w o r t e r n  S. 45*, P k t . 8, d , Z i f f . 2) h i n t e r d e m 
ersten B e s t a n d t e i l der  z. B .  an-
gebracht;  teilgenommen;    
gezogen,  

b) bei n u r  zusammengesetz ten , i n  v o n Z u 
sammensetzungen abge le i te ten Z e i t w o r t e r n ,  zwar s t e h t sie zu 
A n f a n g des M i t t e l w o r t e s , z. B . geantwortet ( v o n Antwort) ,  
( v o n Argwohn), gehandhabt ( v o n   ( v o n 

 ebenso i n der Regel be i den zusammengesetz ten Z e i t 
w o r t e r n , deren B e s t i m m u n g s w o r t e in H a u p t w o r t i s t , z. B .  
( v o n kielholen), geliebedienert ( v o n liebedienern),  ( v o n 
kosen),  ( v o n  

2. D i e Vors i lbe ge w i r d n i c h t gesetzt , 

w e n n die erste Silbe des Z e i t w o r t e s  i s t . H i e r h e r  d ie 
echten  Zusammense tzungen ( t S. 45*, P k t . 8, Z i f f . d , 1), 
z. B .   ( v o n durchziehen), iiberfiihrt ( v o n  
vollendet ( v o n vollenden), sowie die Z e i t w o r t e r m i t der f r emden E n d u n g 

 z. B . hantiert,  ferner e inige andere auf der e rs ten Si lbe 
 Z e i t w o r t e r , z. B . kasteit ( v o n  offenbart ( v o n offen-

 frohlockt ( v o n frohlocken),  ( von willfahren);  
 falls d ie G r u n d f o r m auf der zwe i t en Silbe b e t o n t w i r d 

 v g l . oben, Z i f f . 1, b ) .   Z i f f . 3. 

3. B e i e in igen wenigen Z e i t w o r t e r n bes teh t neben den diesen Rege ln ent-
sprechenden M i t t e l w o r t f  n o c h eine zwei te , z, B . geoffenbart neben 
offenbart, gewahrsagt neben wahrgesagt. D i e zuwei len v o r k o m m e n d e n 
F o r m e n gefrohlockt, gewillfahrt e r k l a r e n s ich  daB auch i n der 
G r u n d f o r m dieser W o r t e r z u w e i l e n d ie erste Silbe b e t o n t w i r d , also 
frohlocken,  D i e Vor s i l be  i s t j e nach i h r e r B e t o n u n g 
u n t r e n n b a r oder t r e n n b a r ( v g l . d ie   W o r t e r v e r z e i c h n i s ) . 

9.  statt des zweiten Mittelwortes 
B e i einer A n z a h l v o n Z e i t w o r t e r n s t eh t nach einer G r u n d f o r m s t a t t des 
e r w a r t e t e n zwe i t en M i t t e l w o r t e s eine G r u n d f o r m , z. B . ich habe ihn kommen 
ho ren ; das hattest du nicht zu tun  B e i  Z e i t w o r t e r n  
diese V e r b i n d u n g Rege l : d i i r f e n , k o n n e n ,   so l l en , w o l l e n ; 

   mi issen oder d i i r f e n ) , he iBen, he l f en , ho ren , 
  B e i l e r n e n u n d machen s ind beide  u b l i c h , z. B . 

ich habe ihn kennen ler 'nen u n d k e n n e n g e l e r n t ; du hast  lachen machen 
u n d  Seltener findet s ich die G r u n d f o r m s t a t t des M i t t e l w o r t e s 
bei l ehren u n d f i i h l e n u n d n ie i n der   s c h r e i b t daher 
besser: er hat mich schreiben g e l e h r t ; ich habe die Erde erbeben g e f i i h l t , u n d 
n u r (wenig schon) : hier wurde nie stehenbleiben  selten w u r d e eiu 
Prophet in seiner  gelten gelassen. 

10.  des e m  
[Bei W o r t e r n , d ie neben der S t a m m s i l b e zwei Nachs i lben haben , d i e  

 m i t d e m Se lbs t lau t e, k a n n dieses e ausfal len. Das i s t besonders 
o f t der F a l l , w e n n auch d ie zwe i te Nachs i lbe e in tonloses o h a t , w i e i n 
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der Gegenwar t der Z e i t w o r t e r auf  u n d e rn , z. B .   neben 
ich wechsele, ich wandre  ich wandere.   es s ich m i t den 

. v o n solchen Z e i t w o r t e r n abge le i te ten H a u p t w d r t e r n auf  z. B . 
lung neben   neben  Ob i n solchen W o r t e r n 
das e ausgelassen w e r d e n k a n n oder n i c h t , das i s t eine Frage des 

 u n d dieser h a n g t w iede r v o n der Beschaffenheit der d e m e 
gehenden L a u t e ab. D o c h l a B t s ich  Regel  s te l len, daB es nach 
e inem  ( D i p h t h o n g ) i m m e r  darf , z. B . Terming neben 

 Ferner ve r l i e r en die Nachs i l ben e l , en , er v o r einer zwe i t en 
Nachs i lbe i n v i e l e n W o r t e r n i h r e, z. B . Handler s t a t t Handeler, rechnen 
s t a t t  I s t die zwei te Nachs i lbe en oder em, so k a n n diese i h r e 
aufgeben, w a h r e n d es d ie erste beha l t . So s ind  manche W o r t e r 
d r e i F o r m e n m o g l i c h , z. B . anderen, andren u n d andern; edelen,  
u n d    u n d  heiterem,  u n d   
s i n d v o n   F o r m e n d ie  genann ten —• andern, edeln, 
unsern, heiterm — vo rzuz iehen . F o r m e n m i t d re i tonlosen e, z. B . es gab 
heiterere Tage als   s i n d zu ve rme iden . 

11. derer und deren 

a) derer 

N a c h d e m h e u t i g e n  s t e h t derer n u r als Wesfa l l der 
M e h r z a h l die des b e t o n t e n h inwe i senden  s t a t t  

 zwar m e i s t v o r bezugl ichen F u r w o r t e r n u n d v o r Be i f t i gungen , z. B . 
die  derer , die da kommen. Das Jahrhundert ist  Ideal nicht  
ich  ein Burger derer , die da kommen werden. Die  der Bewohner 
des Gebirges und derer des Flachlandes. A u B e r d e m w i r d derer f o rme lha f t 
v o r v o n zur Angabe der  v e r w e n d e t , z. B . das 
Geschlecht  von Biilow. 

b) deren 

Dagegen i s t deren Wes fa l l der M e h r z a h l u n d der we ib l i chen E i n z a h l des 
bezugl ichen u n d des h inwe i senden F t i r w o r t e s , z. B . Das sind  
deren wir  am liebsten erinnern. Die  deren ich  gedenken 
werde, war  schon. A l s h i n w e i s e n d s t eh t es o f t s t a t t des 
besi tzanzeigenden i h r , no twend ige rwe i se aber n u r , w e n n dieses 

 b l i ebe ; z. B . Wir bewunderten die Ankunft der  und deren 
(oder: ih re)  a b e r n u r : Die Schlosser, ihre Besitzer und deren 
gaben waren  verzeichnet. E n d l i c h s t eh t das h inweisende deren auch 

 m i t  F o r m  v o m  F i i r w o r t oder mib 
welche w e c h s e l r d , f r e i l i c h o f t  m e h r f ranzoselnd 
als deu t sch ; z. B . Hast du viele Freunde? Ich habe  nur wenige. 

12. Verhaltnisworter mit dem  und dem Wenfall 
D i e V e r h a l t n i s w o r t e r an, auf , h i n t e r , i n , neben, i iber , unter , vo r , zwischen 
k o n n e n sowohl den W e m f a l l als auch den  n a c h sieb haben . 

a) M i t d e m  s tehen sie, w e n n sie auf d ie Frage w o ? die R u h e 
oder Lage , e in V e r w e i l e n bezeichnen, z. B . Das    dem Tisch. 

b) M i t d e m  s tehen sie, w e n n sie auf d ie Frage  ? d ie Be-
wegung oder R i c h t u n g n a c h e inem  ausdr t i cken , z. B . Br  das 
Buch auf den Tisch. 

B e i   i n denen ke ine der beiden Fragen 
•angemessen  i s t , s tehen diese V e r h a l t n i s w o r t e r me i s t m i t d e m W e m f a l l , 
n u r auf u n d iiber m i t d e m W e n f a l l , z. B .  jede   alle  

R. I I ,  

R.   

R.  
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  20    mit  
Steh t be i  des  v o r d e m W o c h e n t a g »am «  (was aber 

 n i c h t g u t i s t ) , so s t eh t der n a c h f olgende M o n a t s t a g  s t r eng r i c h t i g 
i m W e m f a l l , z. B .  Dienstag, dem 15. Januar, da der M o n a t s t a g als  
erklarexider Beisa tz  d e m W o c h e n t a g e  is t . E s l aB t s ich aber 
auch die Fix u n g m i t d e m W e n f a l l (am Dienstag, den 15. Januar) 
t i s c h r ecb t f e r t i gen , da m a n den M o n a t s t a g als selbstandige Ze i tangabe 
auffassen k a n n . V o r z u z i e h e n i s t es aber, ke ine der beiden F u g u n g e n 
zu ve rwenden u n d e infach zu schre iben : Dienstag, den 15. Januar. 

14. Umstandsworter auf -weise 

F u r den  der m i t 
zu beachten. 

wei  geb i lde ten U m s t a n d s w o r t e r i s t f  

  21 | a) D i e Zusammense tzungen v o n E i g e n s c h a f  m i t -weise, 
z. B .   w e r d e n n u r als U m s t a n d s w o r t e r 
gebraucht . 

  |  Zusammense tzungen v o n  m i t -weise gehen 
m a h l i c h i n   Dieser U b e r g a n g , den a u c h 
andere U m s t a n d s w o r t e r i m D e u t s c h e n  haben , k a n n 
n i c h t aufgeha l ten w e r d e n . D e r  h a t  i h n entschieden. 
Voraussetzung i s t n u r ,  d i e H a u p t w o r t e r , zu denen diese  
als  t r e t e n , v o n Z e i t w o r t e r n abgele i te t s i n d , z. B . der Vor-

 der ratenweisen  die probeweise    
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 geschieht d u r c h A b l e i t u n g u n d d u r c h Zusammensetzung. 

1.  
A b l e i t u n g e n werden d u r c h  einer B i ldungss i lbe oder -endung an 
den S t a m m des  u n d d u r c h  der Selbs t laute i n den 
S t amms i lben  z. B . krank:   Fahrer, Pahrt,  
Gefahrt; ziehen:    Herzog,  

Zusammensetzung 
Zusammensetzungen en ts tehen  zwe i  se lbs tandigen u n d 

 s ich a l l e in  W o r t e r n , d e m  den H a u p t t o n 
e rha l t enden B e s t i m m u n g s w o r t an erster u n d  G r u n d w o r t an zwei ter 
Stelle. 

I .  Z u s a m m e n s e t z u n g 

B e i der echten Zusammense tzung t r i t t das B e s t i m m u n g s w o r t ungebeugt , 
also i n der F o r m des b loBen Stamm.es v o r das G r u n d w o r t , u n d der so 
stehende e inhe i t l i che B e g r i f f k a n n g e w o h n l i c h n i c h t e infach i n seine Be 
s t and te i le zer legt , sondern n u r m i t e i n e m ganzen  umschr i eben wer 
d e n ; z. B . GroBvater ist der Vater des Vaters; Holzapfel ist eine Apfelart, die 
ihren  von ihrer dem Holze vergleichbaren Harte hat; bergreich nennen w i r 
ein Land, das   hat; mit  bezeichnen wir einen Gegenstand, 
der so fest ist, daB er dem  widersteht; fischarm nennt man ein Gewasser, in 
dem nur wenige Pische  Diese Zusammense tzung i s t d ie u r sprungl iehe 
u n d   zusammengesetz ten H a u p t - u n d  beson
ders e rkennbar i n  v o r , i n denen das i m bloBen S t a m m er-

 B e s t i m m u n g s w o r t eine M e h r h e i t  z. B . Baumgruppe, 
d. i . eine Gruppe, die aus  besteht; Gefangenlager  B i l d u n g : 
Gefangenenlager),   Sternhimmel,   
wandfrei. 
Das e a m B e s t i m m u n g s w o r t m a n c h e r Zusammense tzung s t e l l t ke ine 

 dar, sondern i s t der  ihres u r s p r i l n g l i c h e n 
 z u m a l im"   w a h r e n d es d ie 

deutschen me i s t aufgegeben haben . So e r k l a r t sieh Badearzt   
Tageblatt neben Tagblatt, aber auch Gansebrust neben Gansbauch, Ruheplatz 
neben  A u c h   i n Zeichenstift, Rechenheft  a. i s t 

 v o n zeich[e]nen, rech[e]nen. 
Diese    s ich  noch 
bei  B e s t i m m u n g s w o r t , u m der L a c h e r l i c h k e i t loser 

 w ie wilder  z u entgehen. M a n sage also: 
  ebenso:    

I I .  Z u s a m m e n s e t z u n g 

D i e jungere , unechte Zusammense tzung  auf e inem engeren Ab -
 m e i s t d e m eines  auch d e m eines W e n -

oder eines  alles sowie auf V e r h a l t n i s b e s t i m m u n g e n m i t d e m W e m -
 d e m Wenfa l l e . Das B e s t i m m u n g s w o r t  daher so   e i n e m 

    Aufl. 



 Aus der  50* 

Fa l l e der E i n - w i e der M e h r z a h l . D o c h  d ie W e s f a l l f o r m , u n d 
zwar auch i n den F a l l e n ,  e i n andres  zugrunde 
l i e g t . V g l . B i l d n n g e n wie "Waldesrauschen, Magdestube, weibertoll, 
dienst,  Farbenton, saulenformig.    

A . B e s t i m m u n g s w o r t e r auf [e]s (das Binde-s ) 

Das  m i t d e m der s t a rke Wes fa l l m a n n l i c h e r u n d  
H a u p t w o r t e r auf [e]s als B e s t i m m u n g s w o r t  t r i t t , h a t diese F o r m 
u n d n a m e n t l i c b den L a u t s, das sogenannte Binde-s , geradezu z u m 
Zeichen der Zusammense tzung w e r d e n lassen, u n d zwar i m N o r d -

 n o c h haufiger als i m  u n d M i t t e l d e u t s c h e n . 

 D a s B i n d e - s h a b e n d u r c h a u s 
a) die m a n n l i c h e n u n d sachl ichen  auf t u r n ,  
 we ib l i chen auf  k e i t , schaft, u n g , u t u n d d ie f r e m d e n au f i o n 

u n d ta t , z. B .  weisheitsvoll, Kleinigkeitskramer, 
Knappschaftskasse, Achtungserfolg,  Funktionstheorie, 

  
b)  m i t den   u n d 

Liebe; z. B .  hilfsbereit,  
C)   zusammengesetzte B e s t i m m u n g s w o r t e r , z. B . 

 (neben Weltmann), Weihnachtsfest (neben  vor-
schriftsmaBig (neben schrif  das Binde-s b l e i b t a u c h d a n n  
bestehen, w e n n v o r e inem N a m e n e in T i t e l spater  i s t , 
z. B . Wenzelsplatz (en t s tanden aus:  

2. D a s B i n d e - s e r h a l t e n n i c h t 
a) e insi lbige  W o r t e r sowie zweisi lbige  e, z. B . Pracht-

  Warmeleiter, Weiherede (doch v g l . oben, b ) ; 
b) besser auch d ie Zusammense tzungen , i n denen die B i l d u n g m i t s 

 n i c h t he r r schend geworden i s t , z . B . Fabrikarbeiter,  
 

 B e s t i m m u n g s w o r t e r auf [ e ] n 

I n der E n d u n g [ e ] n des  der E i n z a h l aller we ib l i chen W o r t e r , 
d ie j e t z t ke ine E n d u n g m e h r haben , sowie solcher m a n n l i c h e n W o r t e r , 
d ie  i n d ie s ta rke B e u g u n g t ibe rge t re ten s i n d ,  w i e auch 
b e i m Binde -e  e ch ten   49*,  2, I ) 
eine a l tere   z. B .   Erden-

   Fahnenstange, Frauenkirche (die Kirche  
Lieben Frau[en] [Maria]),   Diesen Wes fa l l auf 
| e ] n haben auch  N a m e n  F l u B n a m e n :  
DorotheenstraBe,   

I I I . V e r s c h i e d e n a r t i g e B i l d u n g m i t d e m  
 

Das Nebene inander verschiedener  m i t demselben B e s t i m m u n g s 
w o r t i n E i n - u n d M e h r z a h l , n a c h d e t A r t echter u n d unech te r Zusammen 
setzung, m i t a l t e n u n d m i t v o l l e r e n j u n g e n F o r m e n bedeu te t  

 Entgegen der Auffassung,  Zusammensetzungen  kein Binde-s 
 wenn das Grundwort  s beginnt, wendet der Sprachgebrauch vielfach auch 

 Formen mit s an oder zieht sie sogar den  Formen vor, z. B.   
  neben   neben Geschichtschreiber;  
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 F a r b u n g  d ie G e w i n n u n g v o n  
z. B .  Bats- n n d  Stadt- u n d Stadtebau,  
abgewandt) u n d weltenfern (ganze Welten weit),  d u n d  

 (des Tagelohners) u n d Tagesarbeit,  u n d Wassersnot, Sormtag 
u n d Sonnentag,  u n d   u n d Landsleute,  
u n d Landesrecht; j a selbst d r e i - u n d    u n d 

 Standrecht, Standesrecht u n d Standerecht;   u n d 
Zinsendienst;   Manneswort, Mannentreue,  

V o n D o p p e l f o r m e n , d ie ohne  nebeneinander-
 b l e i b t d ie vo l le re besser  oder doch gehobener Rede 

v o r b e b a l t e n , d ie m i t a l t e r t u m l i c h e m [ e ] n auch  F a r b u n g , 
z. B . Erdental, Monden- und Mondesglanz, Blitzesscblag,  

 neben : Erdball,  Blitzscblag,  Peststimmung. 

3. Zusammengesetzte Eigenschaftsworter 
 E i g e n s c h a f t s w o r t k a n n m i t H a n p t w o r t e r n als B e s t i m m u n g s w o r t e r n 

 u n d u n e c h t e Z u s a m m e n s e t z u n g e n e ingehen. D i e A r t der F i i g u n g 
i s t v o m H a u p t w o r t  B e i   
lassen   

a)  Z u s a m m e n s e t z u n g : z . B .  gefahrvol' , fluchwiirdig, 
zollgroB,  gewinnreicb, zucbtlos,  

b)  Z u s a m m e n s e t z u n g : z. B .   v o l l , ver-
      

 

c) e c h t e u n d u n e c h t e  z. B ,    u n d 
  u n d inhaltsrei ch. 

4. Zusammengesetzte Hauptw orter 
Zusammengesetzte H a u p t w o r t e r k o n n e n  H a u p t w d r t e r n auch a l le 

 W o r t a r t e n ,  B u c h s t a b e n z u m Bes t immungsg l i ede haben u n d s i n d 
i m m e r auf  b e t o n t , auBer w e n n sie m i t einer —   —   
Vors i lbe zusammengesetzt s i n d ; z. B . Apfelmus,  Guttat, Schon-
farber;      Wesfall;  

  Antlitz; T-Trager, X-Beine;  Verrat, Gewicht. 

A n d e r e als H a u p t w o r t e r b i l d e n d ie Bes t and te i l e zusammengesetz ter H a u p t 
w o r t e r oder wenigstens e inen T e i l d a v o n 

a) i n sogenannten Heische- ,    z. B . ein 
 das   der  der  ein Gern[eJ-

groB, ein  auf   
 i n e in igen MaBangaben , d i e aus H a u p t w o r t u n d fo lgender 

  w i e voll,  breit   
z. B . ein  zwei Armvoll, eine  eine  keinen  

 Zusammengesetzte Zeitworter:  S. 45*f., Pkt. 8, d  e. 

d * 



IV. S A T Z Z E I C H E N 

D i e Satzzeichen geben ciern Leser an , w o er eine Pause z u m a c h e n , wo er die 
 s i nken zu lassen oder z u heben b a t . Fe rner s i n d sie e in  

die G l i e d e r u n g des Satzes f i i r das A u g e z u  
 i m m e r lassen s ich d ie verscb iedenen Zwecke der Zeichensetzung zugle icb 

erreicben. Z u w e i l e n e r fo rde r t d i e G l i e d e r u n g des Satzes e i n  w o der 
Redende ke ine Pause m a c h t , u n d u m g e k e h r t . O f t k a n n a u c h der Sclxreibende 
die Satzzeichen zur fe ineren A b s c b a t t u n g des Gedankens v e r w e n d e n . 
A u s diesen  m u B d e m  eine gewisse  b e w a b r t 
b le iben . I n der H a u p t s a c h e  j e d o c h folgende Regeln ; 

Punkt 
  

D e r P u n k t s t eh t nach d e m  E r d r u c k t eine langere Pause 
aus u n d d e u t e t als Sa tz tonze ichen zug le i ch eine S e n k u n g der S t i m m e an . 

 Diese Kegel gestattet keine  Die  liegen  
von  Wassergraben  Die  des  bildet einen Teil 
der  Frage nach. der Entstehung der Sprache,  die in der 

 noch keine   

2. Frage-,   und  

a) D e r  s t eb t nach abhang igen Frage- ,  W u n s c h - u n d 
Befehlssatzen. 

Beispiele: Ich weiB nicht, was das bedeuten  Er rief ihm zu, er  sich nicht 
 Er  der Tag hatte vierundzwanzig Stunden mehr. Er befahl 

ihm,  ort zu  

b) D e r P u n k t s t e h t nach W u n s c h - u n d Befehlssatzen, d i e ohne N a c h d r u c k 
gesprocben werden ; 

Beispiele: Bitte geben Sie mir das  Siehe § 61, Abs. 3,  Satz 2 des Arbeits-
 Vergleiche § 278 des   

•   •  Ordnungszahlen 

D e r P u n k t  Z i f f e r n ,  sie als Ordnungszah len zu bezeichnen. 

Beispiele: Leopold I I . (der Zweite); Sonntag, den 15.  Apri l . 

 Abkiirzungen 
Vgl. auch S. 69*, Pkt. 3. 

 E in fache u n d  A b k i i r z u n g e n e r h a l t e n i n der Rege l den A b -
 s t eh t eine  a m Satzende, so d i e n t de r A b -

  als  des Satzes. A u c h v o r d e m 
 des Wesfal les einer gebeugten   e i n P u n k t . 

Beispiele:  d. J . , i . A., u. A . w. g.; des    
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 O h n e P u n k t s tehen d ie Ze ichen u n d A b k i i r z u n g e n der  Gewicb te 
u n d  der m e i s t e n M i i n z e n u n d der  G r u n d -
 
Beispiele: m (Meter), g  NO  KM oder   

 oder   S (Schwefel). 

5. Datumsangaben, Unterschriften,  Namen, 
 usw. 

 P u n k t s tehen selbstandige   u n t e r 
B r i e f e n w i e anderen S c h r i f t s t t l c k e n ,  i n B r i e f e n u n d auf 
schlagen,  Auf sa t z - u n d Z e i t u n g s t i t e l , ferner die N a m e n auf Be -

 u n d d ie A n g a b e n au f Vor t r ags fo lgen , an  
d e r n u n d E inbanddeeken . U b e r s c b r i f t e n (fiber B u c h - u n d  
d i e d u r c h i h r e S t e l lung schon d e u t l i e b abgeboben s i n d , e r fo rde rn auch 
ke inen P u n k t . 

Beistrich2 

A.  einfaehen Satz 

1. Nebengeordnete Satzteile 
D e r B e i s t r i c h s t eh t zwischen e inander nebengeordneten Sa tz te i l en ,  
sie n i c h t d u r e h und oder oder v e r b u n d e n s i n d . 

Beispiele: Alles rennet, rettet, fliichtet! Bald ist er hier, bald dort. Br  viel 
Gliick, daher viele.   wachsen die  zu  die Tage zu 

 die  zu  

2. Eigenschafts- und Mittelworter vor einem Hauptwort 
a) D e r B e i s t r i c h t r e n n t e inander n e b e n g e o r d n e t e Eigenschaf ts- oder 

M i t t e l w o r t e r . I n solchen F a l l e n lassen sie s ich d u r c b und oder und zwar 
v e r b i n d e n . V g l . auch A b s . c. 

 Wir  den  bei gutem,  Wetter. Die Gemeinschaft 
 dem  die   gemeinschadliche Einzel-

gewalt und  sie in besonnene, wohltatige,  Gemeingewalt  

b) K e i n B e i s t r i c h s t eh t  d e m oder den v o r d e r e n Eigenschaf ts - oder 
M i t t e l w o r t e r n , w e n n das folgende oder d ie fo lgenden Eigenschaf ts- oder 
M i t t e l w o r t e r m i t  H a u p t w o r t e inen G e s a m t b e g r i f f ( i n d e n folgen 
den Beispie len d u r c h F e t t d r u c k wiedergegeben) b i lden . V g l . a u c h Abs . c. 

 Fach den Bestimmungen der Deutschen Post: 

Herrn Kurt Berger 
(1) Berlin  7 oder  

Marienstr. 3 
 I I 

bzw.  I I I 

oder: Herrn Kurt Berger oder Herrn 
Kurt Berger 

(10 b) Leipzig  
 7, I I , r. 

- Der Beistrich, eine Verdeutschung des fremdsprachigen   die aux 
 deutschen  Justus Georg Schottelius  zurlickgeht, ist durcn 

Kurzung aus einem schragen Langstrich  der noch bis  1700 ublich war. 



 Satzzeichen  

Beispiele: ein Glas   Bier, einige recht lehrreiche 

  beim     ; 

das gesamte   

 Es hangt von dem Sinn des Satzes ab, ob ein Beistrich   

oder nicht. 
Beispiele: die oberen, zerstorten Stockwerke   2, a, da 
das Eigenschaftswort oberen und das M i t t e l w o r t zerstorten einander 
nebengeordnet sind, d . h . die   sind n ich t zerstort), 
a b e r ; die oberen zerstorten Stockwerke  nach 2, b , 
da das M i t t e l w o r t zerstorten m i t dem H a u p t w o r t Stockwerke  Ge-

 bildet , d.  die unteren Stockwerke sind auch zerstort). 3. Durch anreihende Bindeworter verbundene Satzteile 
a) D e r B e i s t r i c h b l e i b t weg , w e n n d ie anre ihenden B i n d e w o r t e r wie, sowie, 

oder, entweder — oder,   — als  auch, weder — noch u . a. k u r z e 
u n d eng  Sa tz te i le v e r b i n d e n . 
Beispiele: Der  war innen wie  vergoldet.  oder  wollte 
er   Du  entweder das eine oder das andere tun. Bei  
Zeitwortern werden die  je nach ihrer  sowohl 
stark als auch schwach gebildet, so bei  und  Weder mir noch 
ihm ist es  sie zu  

b) Anderse i t s k a n n be i en tschiedenen Gegensatzen auch v o r oder e in B e i 
s t r i c h s tehen, w e n n n i c h t der  vorgezogen w i r d . 
Beispiele: Spare in der Zeit, oder du  in der Not. Entweder bewegt sich 
die Erde um die Sonne, oder die Sonne  die Erde. 

4. Nachtragliche genauere Bestimmungen 
D e r B e i s t r i c h s teh t , w e n n nach t r ag l i che genauere B e s t i m m u n g e n m i t und 
zwar, und das oder i n  Sinne  und  w e r d e n . 
Beispiele: Das  kommt einmal  und zwar gewohnlich sonntags. 
Sie konnten nur mit den   heran, und [das] nicht nah genug. Er gab 
nicht nach, und mit Recht. Also schreiben Sie mir ja, und das bald. 

6. Beistrich vor   die mit d.  d. i . , z. b., 
 wie u. a.  sind: t S. 62*, Pkt. 2, b . 

6. Anrede 
a) D e r B e i s t r i c h s t eh t v o r u n d n a c h der Anrede , w e n n sie i n d i e  

 Rede  i s t . 
Beispiele:  mir  So hort doch, Kinder,   Sagen Sie, 
Herr N . , ist das richtig? 

b) V ie l f ach setzt m a n   der d e m B r i e f vo ranges te l l t en A n r e d e 
s t a t t eines  e inen B e i s t r i c h . I n d iesem  m u B der 

 B r i e f m i t k l e i n e m B u c h s t a b e n beg innen , w e n n n i c h t  
e i n H a u p t w o r t als erstes W o r t s teh t . 

Beispiel: Sehr geehrter Herr N . , 
ich teile . . . 

7. Ausrufe 
a) D e r B e i s t r i c h s t eh t nach  en, wenn sie ke inen besonderen  

d r u c k haben. 
 Ach, das ist  Oh, das   bbse  
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b) D e r B e i s t r i c h s teh t auch n a c h  u n d  d i e das 
Gesagte-   

Beispiele: Ja, daran ist nicht zu  GewiB , das habe ich  
C) Ohne Be i s t r i che s tehen A u s r u f e w o r t e r , d ie s ich eng an den folgenden 

A u s r u f oder Ausrufesa tz ansehlieBen. 

Beispiele: 0  tiefes  0  das Morgenrot herauf, o  
die Sonne doch schon aufl 

8. Beisatz 
D e r nachgeste l l te Beisa tz w i r d i n Be i s t r i che eingeschlossen, w e n n er n i c h t 
z u m B e i n a m e n (z, B . Nathan der Weise, Philipp der Gute) geworden i s t . 
Beispiele:  Gutenberg, der  der  wurde um 1400 
in Mainz geboren. Der Direktor der Sternwarte,  hat dies angeordnet 
(wenn die S t e r n w a r t e n u r  D i r e k t o r h a t 2 ) . Die Rede unseres  
des Herrn Geheimrat[es] Karl Meier, hat einen    

9. Bern Hauptwort nachgestellte Eigenschafts- und Mittelworter 
a) D e r B e i s t r i c h s teh t v o r u n d n a c h Eigenschaf ts- u n d M i t t e l w o r t e r n m i t 

d e m Geschlechtswor t , w e n n diese h i n t e r  H a u p t w o r t s tehen. 
Beispiele: Da bricht der Abend, der  herein. Soil der  mir, der 
liebende, sterben? 

b) Stehen zwei oder mehre re Eigenschaf ts - oder M i t t e l w o r t e r ungebeugt 
h i n t e r i h r e m H a u p t w o r t , so w e r d e n sie v o n diesem d u r c h B e i s t r i c h 
ge t r enn t . 
Beispiele: Es erschien in   Jahr ein Madchen, schon und  
Deine Worte, laut und  flattern in die  Luft. Der Tod,  
oder  kommt  

c) F o l g t d e m H a u p t w o r t n u r  E i g e n s c h a f t s w o r t , so s t e h t k e i n B e i s t r i c h . 
Beispiele: Bei einem Wirte  Roslein, Roslein, Roslein rot, Roslein 
auf der Heiden. 

10. Herausgehobene Satzteile 
D e r B e i s t r i c h s t eh t n a c h Sa tz te i l en , d ie des  wegen aus dem 
Satze herausgehoben u n d i n diesem d u r c h e in  oder e in 
s t a n d s w o r t ersetzt we rden . 
Beispiele: Der Tag, er ist nicht mehr fern. Seine  die sind  Am 
Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum. 

11. Datum 
Das D a t u m w i r d v o n Or ts - , Tages- n n d Ze i t angaben  B e i s t r i c h ge
t r e n n t . 
Beispiele: Berlin, den4 4.  1940;  Kreis Leipzig, den 2. August 1940; 

 im Januar 1940; Dienstag, den 3. September;  den 4. September 
 tindet die   Mittwoeh, den 25.  20  findet eine 

 Hinter einem ja, das i n der  v o n  sogar«  nur  Neues  
steht kein Beistrich, Z. B. D a s -wissen s c h o n J i ing l inge , j a K i n d e r . W i r  mi t e iner 

 v o n 80, j a 90   K i l o m e t e r . 

 Aber : D e r Sekret i ir der S t e r n w a r t e  oder besser: D e r  M e y e r der S t e r n w a r t e h i t 

dies  (wenn die Sternwarte mehrere Sekretare  
 Aber: D i e    H e r r n  K a r l Meier hat e inen ausgeze ichneten Ein 

d r u c k h inter lassen . 

  Briefkopfen,  usw. oft auch ohne  Berlin, 4. Juli  
 Punkt nach der Jahreszahl; vgl. S.  Pkt. 5). 
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 statt. Die Begegnung  statt in  Montag, den 9. September, 
 11  Vgl. auch ft. I I , 20. 

12.  
B e i W o h n u n g s a n g a b e n stehen. d i e verschiedenen Beze ichnungen j e nach 
d e m Grade i h r e r  m i t oder ohne B e i s t r i c h . 
Beispiele: Naheres daselbst (in Nr. 16), ErdgeschoB,  links bei  

 4, Hof r., 1 Tr. 1. bei Muller. V g l . auch S. 53*, A n m . 1. 

  in Biicliern,  tstiicken, Gesetzen  dgl. 
Diese e r h a l t e n me i s t e inen B e i s t r i c h , z. B .  Rechtschreibung, Vor-

 S. 41*, Pkt. 4, a; Duden,   51. 

B e i H i n w e i s e n auf Gesetze, V e r o r d n u n g e n usw. s tehen d e r a r t i g e A n -
gaben hauf ig ohne B e i s t r i c h , z. B . §6 Abs. 2  Satz 2 der  
§457  Ziff. 1 ZPO. 

 Namen nnd Titel 
 Mehrere vorgesetz te N a m e n u n d T i t e l e iner Person w e r d e n n i c h t d u r c h 
Be is t r i che ge t r enn t . 
Beispiele: Hans Albert Schulze ( a b e r : Schulze, Hans Albert); Direktor Pro
fessor Dr. Muller. 

b) I n der Rege l s t eh t k e i n B e i s t r i c h zwischen d e m F a m i l i e n n a m e n der 
F r a u u n d i h r e m G e b u r t s n a m e n , da dieser m i t  (geborene) als T e i l 
des Gesamtnamens g i l t , z. B . Martha Schneider geb.  Es i s t aber 
auch zulassig, den G e b u r t s n a m e n als Be i sa tz z u m F a m i l i e n n a m e n auf-

 assen u n d e inen B e i s t r i c h z u setzen, z. B . Martha Schneider, geb. Schulz. 

B. I n zusammengesetzten Satzen 

 Beigeordnete Hauptsatze 
D e r B e i s t r i c h t r e n n t be igeordnete H a u p t s a t z e . 
Beispiele: Ich kam, ich sah, ich siegte. Wir  auf den Besuch des Mu
seums  oder wir hatten den Zug  Der Dichter sprach, die Zu-
horer  gespanut, am  jubelte ihm alles zu. 

2.  u n d oder oder verbundene Hauptsatze 
D e r B e i s t r i c h b l e i b t v o r u n d oder oder weg , w e n n diese k u r z e u n d eng 
zusammengehor ige H a u p t s a t z e  
Beispiele: Er griibelte und er griibelte. Ich darf nicht schweigen und ich will  

 Ich gehe ins Theater oder ich besuche ein Konzert. 

3.  Satze mit  die durch u n d   

verbunden  
K e i n B e i s t r i c h s t eh t v o r u n d u n d oder, w e n n der folgende H a u p t s a t z m i t 
d e m vorhergehenden e inen  besonders den Satzgegenstand, ge-
m e i n s a m h a t . 
Beispiele: Der  Lowe lag kraftlos vor seiner  und erwartete den Tod. 

  sich ein behagliches Leben wahlen oder sollte zugleich  und 
 erhalten. 

4.  
D e r  s t eh t v o r u n d nach d e m Schal tsatz , d. h . d e m  e inen 
H a u p t s a t z eingeschobenen H a u p t s a t z . 
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Beispiele:    die Mutter,  Unrecbt nicht  Man 
kann, ich  dich warnen, so etwas nicht  Knie  

5. Verkiirzte,  Umstandsworter stehende Satze 
A u c h  Satze, die  U m s t a n d s w o r t e r s tehen, we rden zwischen 
Be is t r i che gesetzt. 

 Die Plane fiir den Bau des Denkmals sind, wie    
genehmigt. Ich werde dir, falls notig, mehr Geld schicken. Ich bin, Gott sei Dank, 

 Kommt, wo moglich, etwas  (d. h. wenn es moglich ist).  h e r : 
Schreibe so  wie moglich (d. h. moglichst  Kommt so oft 
wie moglich  moglichst oft). Er  sich wie folgt (d.h.  

 die Sache aus. 

6. Haupt- und Nebensatz 
D e r B e i s t r i c h s teh t zwischen H a u p t - u n d Nebensatz . 

a) D e r Nebensatz i s t V o r d e r s a t z : 
DaB er kommt, ist sicher. Wenn es moglich ist,  wir den Auftrag sofort. 

b) D e r Nebensatz i s t  
Die Zeit, da wir scherzten, ist  Zugleicb erklare ich, daB ich einverstanden 
bin, und erwarte baldigen Bescheid. Er setzte sich an das  das  
war, und las.  die viel  beiBen nicht. 

e) D e r Nebensatz i s t  
Ich glaube, was du sagst. Das Betragen ist ein Spiegel, in dem jeder  a 

 zeigt. 

7. Nebensatze  Grades 
D e r B e i s t r i c h t r e n n t Nebensatze g le ichen Grades, d i e n i c h t d u r c h und 
oder oder v e r b u n d e n s i n d . 
Beispiele: Du hast ein  das schon ist, das aber nicht  Ich hore, daB 
du nicht nur nichts erspart hast, sondern daB du auch deiu Erbteil vergeudet hast. 

8. Nebensatze verscbiedenen Grades 
D e r B e i s t r i c h t r e n n t Nebensatze  Grades. 
Beispiele: Er war zu  um in die  zu gehen, die man ihm  habte. 
Die Welt geht nicht unter, wenn auch manchmal ein Sturm die Baumiein  

 wir am   

9 . Vergleichssatze mit als, wie und denn 

Vergleichssatze (Nebensatze) f o r d e r n den B e i s t r i c h , w a h r e n d Vergle iche 
der Satzgl ieder m i t als, wie u n d  i h n n i c h t e rha l t en . 

a) Vergleichssatze: 
Drum seid ihr groBer, als ich bin. Man kann dem jungen Menschen keine groBere 

 erweisen, als wenn man ihn   in die Bestimmung seines   
Man muB nie mehr scheinen wollen, als man ist. 

b) Vergle iche der Satzgl ieder : 
Drum seid ihr auch groBer als ich. Man kann dem jungen Menschen keine groBere 
Wohltat erweisen als ihn in die Bestimmung seines Lebens einweihen. Mehr sein 
als scheinen. 

10. Auslassungssatz (Ellipse) 
E i n B e i s t r i c h s t eh t v o r  n a c h d e m  Satz; i n i h m i s t n u r 
d'er H a u p t b e g r i f f ausgedruckt , w a h r e n d m a n d ie u b r i g e n Satzgl ieder 

 hat . 



IV. Satzzeichen 58* 

a) U n v o l l s t a n d i g e r H a u p t s a t z : 
 (geschieht  daB er noch rechtzeitig eintrifft. 

b) D e r Nebensatz i s t u n v o l l s t a n d i g : 

Ich weiB nicht, was (ich) anfangen  

c) H a u p t - u n d Nebensa tz s i n d u n v o l l s t a n d i g : 
(Wenn die) Ehre verloren (ist), (so ist) alles verloren. (Wenn das) Ende  
(so ist) alles gut. 

11. Verkiirzte Nebensatze 
D e r B e i s t r i c h s t eh t v o r u n d n a c h v e r k t i r z t e n Nebensatzen. Diese haben 
d ie Gesta l t eines Satzte i ls , v e r t r e t e n aber e inen v o i l s t a n d i g e n Nebensatz , 
Besonders k o m m e n h ie r der G r u n d f o r m s a t z  P k t . 12) u n d der 

  P k t . 13) i n B e t r a c b t . 
Beispiel: Alles  darauf an, ihn zu retten ( . . . , daB man ihn rette). 

12. Grundformsatze (und  
a)    m i t B e i s t r i c h 

1. D e r B e i s t r i c h s t eh t v o r den  m i t  zu , u m zu , als 
zu u n d  zu , fe rner v o r zu , w e n n es i n der  v o n 

 zu s teht . 
Beispiele: Er ging in die Stadt, um  Hier bleibt nichts anderes 
ubrig, als  Er redet, anstatt zu handeln. Man kann dem  
Menschen keine groBere Wohltat erweisen, als ihn in die Bestimmung seines 
Lebens  Er kommt,  zu  

2. D e r B e i s t r i c h s t eh t v o r der G r u n d f o r m m i t b loBem zu,: w e n n auf 
d ie G r u n d f o r m d u r c b e i n vorhergehendes D e u t e w o r t w i e es, daran, 

 darauf u . a. h ingewiesen w i r d . 
Beispiele: Sie denken nicht daran, einzuwilligen. Ich  es fiir  

 zu  
 D e r B e i s t r i c h s t e b t n a c h der vo ranges t e l l t en  w e n n m i t 
e i nem D e u t e w o r t w i e das,  u . a. d a r a u f zuruckgewiesen w i r d 

 aber S. 59*, P k t . 12, b , Z i f f . 3). 
Beispiele: Geschehenes ungeschehen zu machen, das ist unmoglich. Deine 

 zu  daran hattest du denken  
4 . D e r B e i s t r i c h s t eh t v o r der G r u n d f o r m m i t b l o B e m zu , u m 

 z u v e r h u t e n . 

Beispiele: Er hat das Recht, zu forderu. ( A b e r : Er hat das Recht zu 
fordern.) Wir rieten ihm, zu folgen. ( A b e r : Wir rieten, ihm  
Ich bat ihn nicht, zu kommen.  Ich bat ihn, nicht zu kommen.) 

6. D e r B e i s t r i c h s t eb t v o r der e r w e i t e r t e n G r u n d f o r m m i t zu ( f aber 
S. 59*, P k t . 12, b , Z i f f . 2 ) . 
Beispiele: Ich habe mich sehr  Sie zu  Er  sich  
ihm das zu sagen. Der Minister  Sie zu  

6. D e r B e i s t r i c h  v o r der e r s ten G r u n d f o r m , w e n n sie m i t einer 
zwe i t en zusammengezogen i s t . 
Beispiele: Er war immer bereit, zu raten und zu helfen. Hore auf, zu jammern 
und zu  Ohne den  zu  und zu arbeiten, wirst du es zu 
nichts bringen. 

  alle Falle. in denen vor der Grundform mit zu usw. ein Beistrich stehen oder weg-
 muB, in einem Abschnitt erwahnen zu konnen, sind hier auch die Gruudformen 

 die nur Satzglieder  usw.) vertreten (z. B. auf S. 59*, Pkt'.  b. 
Ziff. 3). Die Grundformsatze lassen sich zu voilstandigen Nebensatzen erweitern. 



59*  Satzzeichen 

7. Der B e i s t r i c h s t eh t v o r der G r u n d f o r m m i t z u , w e n n diese e inem 
 e i n e n a h e r e B e s t i m m u n g e r w e i t e r t e n H i l f s z e i t w o r t 

oder h i l f s z e i t w o r t l i c h geb rauch ten Z e i t w o r t , w i e haben, hoffen, 
pflegen, glauben u . a., f o l g t  aber u n t e n ,  b , Ziff. 2). 
Beispiele: Er bat schon  lernen miissen, zu  Die 
Kranke' hoffte  zu genesen. Er   schone Geschichten 
zu  zahlen. Der  glaubte fest, einen Preis zu  

8. E i n B e i s t r i c h s t eh t v o r der G r u n d f o r m (auch w e n n sie n i c h t er-
w e i t e r t i s t ) , w e n n diese den Satzgegenstand v e r t r i t t u n d der zur 
H e r v o r h e h u n g a n die  ges te l l ten  f o l g t   aber 
u n t e n , A b s . b, Ziff. 3). 
Beispiele: Der Menschen  ist, zu arbeiten. Seine Absicht war, zu 
 

  ( u n d G r r m d f o r m e n ) o h n e B e i s t r i c h 

1. K e i n B e i s t r i c h s teh t v o r der G r u n d f o r m m i t b l o B e m zu. 
Beispiele: Die Sangerin begann zu singen.     Beide Spie

  gewinnen. 

2. K e i n B e i s t r i c h s teh t v o r der e r w e i t e r t e n G r u n d f o r m m i t z u , w e n n 
diese e inem H i l f s z e i t w o r t oder e inem h i l f s z e i t w o r t l i c h  
T a t i g k e i t s w o r t , w i e haben, hoffen, pflegen, glauben u . a., f o l g t 

 oben , A b s . a, Z i f f . 7). 
Beispiele: Sie baben nicbts zu verlieren. Der Bildbauer boffte einen Preis zu 

 Er pflegte scbone Gescbicbten zu erzablen. 

3. K e i n B e i s t r i c h s t eh t n a c h der voranges te l l t en , als Satzgegenstand 
an f t r e t enden   aber S. 58*f. , P k t . 12, a, Ziff. 3  8). 
Beispiele: Zu gehen ist er bereit.  fragen ist erlaubt. Sicb  (zu) be-
siegen ist der  Sieg. 

4. K e i n B e i s t r i c h s teh t , w e n n der regierende A u s d r u c k ( d . i . der H a u p t 
satz) m i t der G r u n d f o r m ( d . i . d e m v e r k t i r z t e n Nebensa tz ) ver-
s c h r a n k t i s t . 
Beispiele: Nur davon verlange icb uberzeugt zu sein  Ich 
verlange, nur davon uberzeugt zu sein). Das wollen wir zu erklaren  

 Wir wollen versucben, das zu erklaren). 

13.  
1. V e r k u r z t e Satze, v o r oder n a c h denen e in B e i s t r i c h zu setzen i s t , s i nd 

auch die m i t naheren B e s t i m m u n g e n versehenen M i t t e l w o r t e r . 
Beispiele: Dieses bei mir denkend, scblief icb ein. So sturzt er zu   
meine Ernie  Von der  des Eestes angelockt, stromten viele 

 berbei. Er sank, zu Tode getroffen, zu Boden. Kaum in Rom angekommen, 
begaben sicb die Reisenden auf das Kapitol.  den Inbalt der  
sicbtbcb  unterbracb der Vorsitzende die Sitzung. 

M i t t e l w o r t e r , die ohne oder fas t ohne nahere B e s t i m m u n g e n i h r e m Be-
 nachges te l l t w e r d e n t m d n a t t i r l i c h auch d u r c h B e i s t r i c h 

abzu t rennen s i n d , w i r k e n  z. B . die Kosten des Krieges, erklarb 
 Napoleon, waren erheblicb ( r i c h t i g : die Kosten des von Napoleon  

Krieges waren erbeblicb). 

2.  den M i t t e l w o r t s a t z e n , d ie den B e i s t r i c h f   man auch 
d ie v e r k t i r z t e n Nebensatze , be i denen m a n sich d ie M i t t e l w o r t e r  
u n d babend   
Beispiele: Vom Alter blind (seiend), fubr er dennocb fort zu arbeiten.  
gebognen Hals und den Eitticb in die   der Scbwan. 



IV. Satzzeichen 60* 

14. bitte mit oder ohne Beistrich? 
 m a n das  bi t te als Auslassungssatz  S. 57*, P k t . 10) 

auf, so t r e n n t m a n es d u r c h B e i s t r i c h . W i r d b i t te aber ohne  
gesprochen u n d h a t es m e h r den S i n n einer b loBen H o f l i c h k e i t s f o r m e l , 
so setzt m a n k e i n e n B e i s t r i c h . 

Beispiele: Bitte, geben Sie mir eine Tasse  (Aber a u c h : Bitte geben 
Sie mir eine Tasse  Wenden Sie sich, bitte,  an  ( A b e r 

 Wenden Sie sicb bitte vertrauensvoll an uns.) 

 Stellung des Beistriclies bei    
t S. 67*, Pkt. 4, a; nach  t S. 64*, Pkt. 4, a. 

16.  der Regeln fiir das Setzen des Beistriclies 
V O r u n d 1 

a) B e i s t r i c h v o r u n d 

 V o r u n d s t eh t e in B e i s t r i c h , w e n n es H a u p t s a t z e v e r b i n d e t  aber 
u n t e n , A b s . b , Z i f f . 1  2) . 
Beispiele: Es wurde immer kalter, nnd der   immer  
Wolken um die  auf. Gewohnlich wirken ganz verborgene Umstande 
auf den Gang der menscblicben  ein, und sie werden   
unricbtig  

2.  B e i s t r i c h s t eh t v o r u n d zur A b t r e n n u n g eines Zwischensatzes. 
 Wir konnten die   im  fortsetzen,  er be-

 war, und  zu  geben. 

3. V o r u n d s t eh t e in B e i s t r i c h , w e n n d e m    
H a u p t s a t z   S. 57*, P k t . 10). 
Beispiele: Nur  wenige Minuten, und wir konnen beginnen.  ein 
Wort, und meine Geduld ist zu Ende. 

4. V o r u n d , u n d zwar , u n d das s teh t e i n B e i s t r i c h , wenn sie nach 
t rag l iche genauere B e s t i m m u n g e n e i n l e i t e n . 
Beispiele: Er gab   und mit  Icb werde Sie besucben. und 
zwar bald. Sie konnten nur mit dem    und [dasj  
nah  

5. D e r B e i s t r i c h s t eh t v o r u n d , w e n n vo rhe r  Beisa tz oder eine bei-
satzahnl iche W e n d u n g s t eh t . 
Beispiel: Franz,   und icb gingen spazieren (2 Personen). 
A b e r :  mein Bruder und icb gingen spazieren (3 Personen). 

 B e i s t r i c h v o r  

1. K e i n B e i s t r i c h s t e h t v o r u n d , w e n n es k u r z e u n d eng 
gehorige H a u p t s a t z e v e r b i n d e t . 
Beispiele: Er griibelte und er griibelte. Icb   schweigen und ich 
will  schweigen. 

2. K e i n B e i s t r i c h s t e h t v o r u n d , w e n n der folgende H a u p t s a t z m i t dem 
vorhergehenden e inen S a t z t e i l , besonders den Satzgegenstand, 
me insam h a t . 
Beispiel: Der  Lowe lag kraftlos vor seiner  und  den Tod. 

3. K e i n B e i s t r i c h s t e h t v o r u n d , w e n n es  ohne  
v e r b i n d e t . 

Beisp ie l : Tue recbt und scbeue  

Diese Regeln gelten   fur oder. 



 IV.  

4.  d u r c h u n d   m i t  
k o n n e n ohne B e i s t r i c h s tehen, da m a n . sie als k u r z e u n d eng zu-
Eammengehorige H a u p t s a t z e  

 Gehen Sie hin und  Sie das  

Strichpunkt 

Der S t r i c h p u n k t i s t  S t e l l v e r t r e t e r des Be i s t r i chs , w e n n dieses Zeichen zu 
schwach, des P u n k t e s , w e n n dieses Ze ichen zu s t a rk erscheint . D a das U r t e i l 

 ob einer dieser F a l l e v o r l i e g t , verschieden se in k a n n , so lassen s ich 
f i i r d ie A n w e n d u n g des S t r i c h p u n k t e s ke ine so b e s t i m m t e n Rege ln geben w i e 

 d ie anderen Satzzeichen. D o c h k o n n e n d ie i n den fo lgenden A b s c h n i t t e n 
 Rege ln als  d ienen. 

  Strichpunkt ersetzt den Punkt 
Der S t r i c h p u n k t s t e h t s t a t t des P u n k t e s , w e n n d e r sp rach l i chen F o r m 
nach selbstandige Satze als d e m Gedanken nach eng  
bezeichnet werden sol len. 
Beispiele:   der einzelnen Szene ist groBer als die Wucht des 

 der einzelne, dem    ist scharfer,  als 
der  einer ganzen  Immer  die  stets regiert uns die 

    man den Gebrauchen und  seinen 
eigenen  

2.  
D e r S t r i c h p u n k t s t eh t s t a t t des Beis t r iches zwischen d e n beigeordneten 
Satzen einer  n a m e n t l i c h w e n n diese   
haben u n d d u r c h d ie B i n d e w o r t e r denn, doch, aber,   a. ver 
bunden s ind . 

 e i s p i e i  Ein goldener Becher gibt     Labsal gewahret 
der Wein. Die Narren haben ihr  im  aber die Weisen  ihren Mund 
im Herzen. Die Erde ist eine   ist stets  die  te von der Sonne 
leucbtet. 

3. Mehrfach zusammengesetzte Satze 
D e r S t r i c h p u n k t w i r d i n m e h r f a c h zusammengesetz ten Satzen  
n a m e n t l i c h i n d e m Glieder- oder GroBsatz (der Per iode) . 
Beispiele: Der Mond ist  die goldnen Sternlein prangen am  
bell und  der  stebt scbwarz und scbweiget, und aus den Wiesen steiget der 
weiBe  wunderbar. Der Mann ist  zu preisen, der  Vaterlande 
mit der ganzen Kraft seines Wesens dienen kann; sein Name wird noch leben, wenn 
sein  Sein langst vergangen ist. Meine innere  gebt eigentlicb viel 
mehr auf  und betracbtende Existenz; allein icb bin durcb einen  in 
das   nun freut   am meisten das dicbteste 
und argste Gewirre. Wenn die Sonne  und der Wind  lispeind webt; 
wenn der    und  Stern  blinkt und  
wenn des Tages  Hasten, wenn die  wenn die hasten nun dem Abend-

  wenn die   und aus Eenstern  auf 
 Licbt frob in scbwarzes  bricbt: dann kommt   Herz, aucb 

in dicb bei   Scbmerz, 



 Satzzeichen 62* 

4.  
D e r  s t eh t bei A u f z a h l u n g e n , u m G r u p p e n g le ichar t ige r Be-
gr i f fe k e n n t l i c h zu machen . 

    tragt   Spelt;  
Pflaumen,  Birnen; Tabak,  Parberwaid; ferner die  

 von  

 Stellung des  wenn der ErzaMsatz in die wdrtliehe 
Rede  ist 

 der E rzah l sa t z e ingeschal te t , so t r i t t der S t r i c h p u n k t an das E n d e des 

Erzahlsatzes . 
Beispiel: »Alles     darauf  wollen wirlieben«,  sagt Pontane; 

  alles  sollten wir recbt eigentlicb leben.«  A b e r ohne E r z a h l s a t z : 
 Alte, soweit es Anspruch darauf bat, wollen wir lieben; aber  alles Neue . . . 

Doppelpunkt1 

1 Vor der  Rede 
D e r D o p p e l p u n k t s t eh t v o r der w d r t l i c h e n ( d i r e k t e n ) Rede , w e n n diese 

vo rhe r  i s t . 

Beispiel: Goethe sagt: »Von  der Gewalt, die alle "Wesen  befreit der  
sicb, der sicb  

2. Erklarungen, Ausfhhrungen und Aufzahlungen 
a)  D o p p e l p u n k t s t eh t be i E r k l a r u n g e n ,  u n d A u f z a h l u n 

gen, w e n n das Aufzuzah lende v o r h e r a n g e k t l n d i g t i s t . 

Beispiele: Aucb bier wieder begegnen einem die alten Zeugen der deutschen Ge-
scbicbte:   feste Hauser. Die Namen der Monate sind folgende: 
Januar,  Marz usw. 

b) K e i n D o p p e l p u n k t s t eh t , w e n n der A u s f u h r u n g , E r l a u t e r u n g oder Auf-
zah lung d. h . , d.  z. B . , als, wie,  vorausgeht . I n solchen 
F a l l e n s t eh t v o r d.  u sw . e in B e i s t r i c h . 

Beispiele: Das Jabr bat  Monate,  Januar, Pebruar, Marz usw. Auch 
besondere Vogelarten ze'gen sicb auf der  als (oder wie oder z. B.) 
der Meerspecbt,   und die  

3. Folgerungen,   
D e r D o p p e l p u n k t s t eh t o f t v o r solchen Satzen, d ie eine F o l g e r u n g aus d e m 
Vorhergehenden , eine E r l a u t e r u n g oder  d a v o n e n t h a l t e n . 
 Beispiele: Haus und Hof, Acker nnd Vieb, Geld und Gut,  und  : 
alles war verloren. Zu Hause weilt er selten, zu Hofe kommt er nie: man muB im Walde 
streifen, wenn man ibn faben  

4.  oder  (Periode) 
D e r D o p p e l p u n k t s t eh t i m  v o r d e m Nachsa tz , w e n n der Vorder 

 v o n   und m e h r f a c h gegl ieder t is t . 

Beispiel:  S. 61*, Pkt. 3,  Beispiel. 

 GroB-   nach dem Doppelpunkt:  S. 19*, Pkt. 7, I ,  2. 



63* IV. Satzzeichen 

Fragezeichen 
  und -worter 

a) Das Fragezeichen s t eh t n a c h e inem w o r t l i o h  F ragesa tz 
(auch w e n n der Satz k e i n Z e i t w o r t e n t h a l t ) , n a c h e inzelnen se lbs tandigen 
F r a g e w o r t e r n u n d n a c h  d ie i n F r a g e f o r m gekle ide t s i n d . 

Beispiele: Br fragte mich: »Weshalb darf ich das   ?«   willst du wissen? 
Wo  du her ? Wieso ? Weshalb ? 

1))  das  F u r w o r t oder der  ch  Fragesatz 
einen T e i l des Satzganzen, so s t e h t das Fragezeichen auch i n n e r h a l b 
des Satzganzen. 

Beispiel: »Wohin so   rief er ihm zu. 

2. Zweifelhafte Angaben 
Das e ingek l ammer t e Frageze ichen f inde t s ich, u m zweife lhaf te A n g a b e n zu 
 

Beispiel: Der Mann behauptete, das Geld gefunden(?) zu haben. 

3. Punkt anstatt Fragezeichen nach   
 S. 52*, Pkt.  a; kein Fragezeichen nach  die die 

Form einer Frage haben: t S. 64*, Pkt. 3. 

Ausrufezeichen 
1. Satze 

Das  s t eh t n a c h Satzen, die e inen  eine  
e inen W u n s c h oder e inen A u s r u f des Ers taunens , der F reude , der T raue r , 

- des W i d e r w i l l e n s u n d anderer  e n t h a l t e n . Das A u s 
rufezeichen s teh t auch d a n n , w e n n solche Satze i n n e r h a l b eines Satz 
ganzen stehen. 

 Komm  ort her! Nun laB mich in  1  die Preunde! Ware er doch 
schon hier! Das ist wunderschon! Heute muB die Glocke werden!   
der  so heiBt es im  

2. Einzelne Worter,  Empflndungsworter, Anreden 
a) Das Ausrufezeichen s t e h t fe rner nach einzelnen W o r t e r n oder 

 t e n der oben ( P k t . 1) angegebenen A r t  n a c h 
 u n d A n r e d e n , d ie i n  T o n gesprochen s i n d  aber 

S. 54*, P k t . 7, a) . Das Ausrufeze ichen i s t auch d a n n z u setzen, w e n n 
d ie m i t N a c h d r u c k gesprochene A n r e d e i n n e r h a l b eines Satzganzen 

•  s t eh t , daher (meis t ) a u c h be i der A n r e d e  E i n g a n g v o n B r i e f e n  
aber S. 54*, P k t . 6, b ) . 

Beispiele:    Jetzt gilt's! Ah! Oh!   Alle 
Wetter! Sehr geehrter Herri Lieber  

b) Fo lgen mehrere  ewor t e r  e inander , so s teh t das Ausrufezeichen 
erst a m E n d e ; d ie e inzelnen  ewor t e r we rden d u r c h B e i s t r i c h ge
t r e n n t . W e n n aber auf jedes einzelne  besonderer Nach-
d r u c k gelegt w i r d , so s t eh t h i n t e r  W o r t e in Ausrufeze ichen . 
B e i s p i e l e :   Da lag das  Haslein tot   »Nein,   rief 
er.  na!«   er  »Na!   So passen Sie doch   es 
ihm  



IV. Satzzeichen 64* 

 Ausruf e in  einer Frage 
N a c h A u s r u f e n , d ie d ie F o r m einer Frage haben , w i r d k e i n Fragezeichen, 
sondern e in Ausrufeze ichen gesetzt. 

Beispiel: Wie  ist das her! (Ausruf   A b e r : Wie   
das her? (Antwort: 1 Jahr.) 

4. Ohne Ausrufezeichen 
K e i n Ausrufezeichen s t eh t a m   h i n t e r  M i t 

  oder  W e n d u n g e n . Fe rne r se tz t m a n k e i n A u s 
rufezeichen nach    S. 52*, P k t . 2, a ) ; nach 
W u n s c h -   d ie ohne N a c h d r u c k gesprochen s ind  S. 52*, 
P k t . 2, b ) : nach A u s r u f e n ohne  N a c h d r u c k  S. 54*, P k t . 7, a) . 

 

1. Zwischen Satzen 
D e r Gedankens t r i ch zwischen Satzen bezeichnet den Wechse l der 
d e n 2 , den  zu e twas a n d e r e m u . a. 
Beispiele: 1.   was birgst du so bang dein  —  »Siehst,  Vater, 
du den Erlkonig  2.  nennst du  ?«  —  »Den,  der immer  

 3. Ihren Wunsch konnen wir  nicht erfullen. —    sich aber 
auf andere Weise   

2.  
D e r Gedankens t r i ch s t eh t i n n e r h a l b eines Satzes zur Beze i chnung einer 
langeren Pause, z.  zwischen  zwischen  u n d 

 u . a., besonders aber u m auf U n e r w a r t e t e s oder E r -
schreckendes vo rzube re i t en oder den A b b r u c h der Rede, das  
des  zu bezeichnen. 
Beispiele:  Rechnungsarten — Zinsrechnung — Rechenhilfen —  

  vorwarts senken —    — ein   
 »Schweig,  du —!« schrie er ihn an. 

3.  Satzteile und Satze 
D e r Gedankens t r i ch s t eh t v o r u n d n a c h   und 
Satzen, d ie den N a c h d r u c k des Gesagten erhohen sol len. 

 Wir traten aus dem Walde, und ein wunderbares  — die Sonne kam 
eben durch die Wolken —• breitete  sich vor uns aus. 

4.  des Gedankenstriches mit Beistrich, Frage-
oder Ausrufezeichen, Doppelpunkt 
a) D e r B e i s t r i c h s teh t n a c h e i n e m  Satz h i n t e r d e m zwe i t en 

Gedankens t r i ch , w e n n der B e i s t r i c h a u c h ohne den  Satz 
h a t t e s tehen  
Beispiel: Sie wundern sich — so schreiben Sie —, daB ich so selten von mir 
horen  

 Steht ein Gedankenstrich am Ende eines Satzes, so setzt man nach dem Gedanken
strich keinen Punkt, da dieser ja auBerlich den  eines Gedankens 
zeichnet. Das Frage- und das Ausrufezeichen hingegen schlieBen nicht nur einen 
Gedanken ab, sondern sind auch  daher konnen diese Zeichen nach 
dem Gedankenstrich stehen. 
- Um einen Text nicht zu zerstuckeln, ist es zulassig, den Gedankenstrich, der den 

 Sprechenden bezeichnen  Der Gedankenstrich darf aber 
 einePause   bezeichnetwerden  



65*  Satzzeichen 
b)   Fragezeichen s tehen nach e inem  Satz vor 

d e m zwei ten Gedankens t r i ch . 
Beispiele: Ich  —   mit  —, wir werden dariiber   
kleine  haben. Br  uns —   Sie sich noch?  

 gegen uns, nachsichtig gegen andere zu sein. 

c) D e r D o p p e l p u n k t s t eh t n a c h e inem eingesehobenen Satz h i n t e r clem 
zwe i t en Gedankens t r i ch . 
Beispiel: Verachtlich rief er ihm zu — er wandte kaum den  Kopf dabei —: 
»Was   du hier? Scher dich forth 

5. Der  kann an Stelle des Beistriclies  des 
 stehen 

a) D e r Gedankens t r i ch ersetzt den B e i s t r i c h i n zusammengesetz ten  
 

 Ich  —  aber es kam niemand.  verloren —  alles verloren. 

b) D e r Gedankens t r i ch  a n s t a t t des D o p p e l p n n k t e s , w e n n dieser zu 
' schwach erscheint . 

Beispiel: Alles ist ernst, gediegen, dem Anschein nach sogar  aber  
 die  — die Schonheit. 

 
 den  einer Rede , das Verschweigen des Gedankenabschlusses 

zu bezeichnen, v e r w e n d e t m a n auch s t a t t  Gedankenst r iches die Aus 
l a ssungspunkte . I h r e   s ich besonders d a n n , w e n n i n 
demselben Satze schon der G e d a n k e n s t r i c h v e r w e n d e t i s t . A u c h a m  
eines Satzes s tehen  d r e i P u n k t e . 

Beispiele: Ich wunsche, du  Der Horcher an  Wand . . . Er gab den 
Takt an: »Eins  —  zwei, eins —  zwei . . .« 

Klammern 
1.  Klammern 

a) I n  K l a m m e r n 1 s tehen W o r t e r . Satze, Jahreszahlen u .  die 
das Gesagte e rk l a r en oder naher b e s t i m m e n  a u c h : Abs. b u . e). 
Beispiele: Au, eu, ai, ei, ui , au sind   Am Abend unserer 
Ankunft (Donnerstag) braeh ein furchtbares Gewitter  Als  Matthias 

 gelten die  des Isenheimer  (vollendet 1511 oder 1515). 

b) D i e r u n d e n K l a m m e r n schlieBen  ein. A n d ie Stelle der 
K l a m m e r n k o n n e n aber auch Gedanken- oder Be i s t r i che t r e t e n . 

  Er verachtet (es sei zu seiner Ehre gesagt) die  die Sie gebrauchen. 
Der Kondor  heitere Luft, um seinen Raub oder seine  (er gibt toten 
Tieren den Vorzug) aus der Hohe leiehter erkennen zu konnen. 

c) B e i  Satzen, d ie i n K l a m m e r n eingeschlossen  clem 
 Satz  w e r d e n , s t eh t der P u n k t i n n e r h a l b  

K l a m m e r . 

Beispiel: Die Deutsche  in Leipzig wurde 1912  (Sie 
 das seit dem 1. Januar 1913 erschienene deutschsprachige 

 

 Zum Beispiel werden in  und Worterbiichern fiir die  
von   u. a. oft auch eckige Klammern angewendet  auch: S. 66*, 
Pkt. 2, b, Anm. 1). • 

e Duden I , 13.  



IV. Satzzeichen 66* 

2.  Klammern 
a) Eck ige K l a m m e r n setzt m a n , w e n n i n e inem e i n g e k l a m m e r t e n Sa tz te i l 

wieder etwas  w e r d e n  
Beispiel: Das Wort Distraktion (vom lateinischen distrahere  
aus dis und trahere] abgeleitet) wird in Eraktur mit  geschrieben. 

 Ebenso bed ien t m a n s ich eckiger K l a m m e r n ,  i n A n f i i h r u n g e n eigene 
Zusatze als solche k e n n t l i c h z u m a c h e n oder u m anzudeu ten ,  W o r t -

 weggelassen w e r d e n k o n n e n 1 . 

Beispiele: In einem Bericht iiber die  von  und Ingenieuren 
 es: »Wenn  ich die Gesichter   ansehe [es war ein Professor 

der Medizin. der das sagte], bemerke ich oft einen    sie 
die  der technischen  die ich anwende, nicht  

 gern[e];  

 

  Rede 
 s tehen v o r u n d h i n t e r einer w o r t l i c h e n Rede, u n d zwar 

sowohl bei e inem k u r z e n A u s s p r u c h als auch bei A n f t i h r u n g eines langeren 
Abschn i t t e s , der als v o n e i n e m anderen h e r r u h r e n d bezeichnet w e r d e n s  
Beispiel: So  der Bericht: »Wohl           

2. Einzelne Worter, kurze Ausspriiclie, Titel  ii. 
a) Anfuhrungsze ichen s tehen ferner , w e n n einzelne W o r t e r oder ku rze 

Ausspr i i c l i e als n i c h t v o n d e m  oder Scbreibenden h e r r u h r e n d , 
als A n f i i h r u n g e n , a l l b e k a n n t e  oder auch als  Ge-
d i c h t i i b e r s c h r i f t u . d g l . bezeichnet w e r d e n so l len 3  A b s . b u . c). 
Beispiele: »Wacht  auf. Verdammte dieser Erde«.   es tausendstimmig an 

 Ohr. Wer  sie nicht,  »Kraniche  des  Der Spruch  
aus  »Ahnfrau«. 

 D i e Anfuhrungsze ichen k o n n e n  w e n n  d e m W o r t l a u t  
he rvorgeh t , daB es s ich u m einen. B u c h t i t e l , eine G e d i c h t i i b e r s c h r i f t 

 d g l . hande l t . 
Beispiel: Die erste  von  Tell fand am 17. Marz 1804 in  
statt. 

 f e r n e r k o n n e n  W o r t e r , S i lben u n d B u c h s t a b e n auch 
ohne Anfuhrungsze ichen s tehen, besonders b e i m D r u c k , w o solche 
W o r t e r , S i lben u n d B u c h s t a b e n d u r c h Sper rung oder d u r c h eine andere 

 t a r t he rvorgehoben werden . 
 Die  a, e, i,o, u sind Selbstlaute. Das Verhaltniswort  kann 

den  oder den Wemfall  

3.   
 enn i n e inen m i t   versehenen Satz eine w o r t l i c h e Rede 

oder eine andere A n f u h r u n g eingeschoben w i r d , so e rha l t diese  A n 
fuhrungszeichen, d . h . a m A n f a n g e inen B e i s t r i c h , a m E n d e e inen 
gekehr t s tehenden,  B e i s t r i c h .  

 Es ist aber auch zulassig, runde Klammern anzuwenden  auch: S. 65*, Pkt.  a). 
 Auch  genannt. Die amtliche Bezeichnung ist  da 

sie  die Anfuhrungszeichen in  Eorm  vgl. S. 70*, Pkt. 6) nicht  
haben wir in diesem Buch den    

  eine Rede oder ein Brief zwischen  eingeschlossen, so  
 in der Regel nur am Anfang und am Ende des Ganzen  bei  Absat2 

 gar Lei jeder Zeile. 



87*  Satzzeichen 

Beispiele: Es heiBt an  Stelle des  es: »Recht  befriedigt sage ich mit Paul 
 [eine  aus Fritz Reuters »Reise  nach   sind 

wir hier', d. h. in einem leidlichen  in   . . .« Goethe schrieb: 
  wird als ein  angesehen werden.* 

4. Stellung' des  bei  von  
a) D e r Beistrich s t eh t i m m e r n a c h d e m   

Beispiele:  bin«,  spricht  »zu sterben  bereit.«  »Es ist   sagte er, 
 wir noch  abreisen.«  Als er mich   darf ich das nicht?*, 

•  [da] war ich sehr verlegen. »Wer   muB leiden«,  lautet ein bekanntes 
wort.   ein  von Paul Schlenther. Die »Flavier«,  ein 
romisches Herrschergeschlecht. 

b) P u n k t , F rage- n n d Ausrufeze ichen s tehen v o r d e m  w e n n 
sie zu r  Rede oder zur  gehoren. I n a l i en anderen 

 s tehen sie nach d e m SchluBzeichen. 
Punkt : Er erwiderte: »Jeder  hat sein eigenes  
Zwei  unseres Verlages sind neu  worden: »Reineke Fuchs«  und 

 Endlich  das entsetzliche   Wir lasen 
Goethes  von Korinth«  und Schillers  des Ibykus*. 
Fragezeichen: Er fragte mich: »Weshalb  darf ich das     
redet er ihn an. 
Wer kennt das Gedicht »Der Erlk6nig«? 

   ertonte es von ihren Lippen. Sie sprach: 
 laB mich  1* 

Da ist er wieder mit  »Ich  kann nicht«t 

c)  nach Anfuhrungsze i chen 
Beispiel: »Gedanken  sind frei«  (Shakespeare, Was ihr  I , 3). 

 A n f i i h r u n g e n ohne vorhergehendes oder  Satzzeichen 
Beispiele: Ein Verkaufer ist er, ja, aber ein  Das Wort  
nennt man Satzband oder  Der »Kampanile  von Pisa* ist ein  
Bauwerk. 

e)  Anfuhrungsze ichen 
Beispiel:  einem Bericht heiBt es:   ,Die  als 

 und  das 1819 erschien, fand zunachst keine Beachbung.« 



  

F U R D E N  

 d ie E i n h e i t l i c h k e i t des Verfahrens be i der H e r s t e l l u n g v o n Drucksachen 
i s t d ie al lgemeine B e a c h t u n g folgender V o r s c h r i f t e n d r i n g e n d n o t w e n d i g . 

 Buchstaben I , i, J , j , Y , y, Bs, B 
 I (Selbstlaut) und J (Mitlaut) in Druckschriften 
I n   w i r d zwischen d e m Selbs t lau t I und 
d e m M i t l a u t J un terschieden . D a B v ie le d e u t s c h e D r u c k s c h r i f t e n 
einen U n t e r s c h i e d zwischen  (Se lbs t l au t ) u n d  ( M i t l a u t ) n i c h t kennen , 
i s t e in Mange l . 

b) Trennung'  I , i (Selbstlaut) und J , j (Mitlaut) sowie von Y, y 
(Selbstlaut) und  y (Mitlaut) in  
D e r Se lbs t lau t I ( i) u n d der M i t l a u t J ( j ) sowie der S e l b s t l a u t Y (y) u n d 
der M i t l a u t Y (y) s i n d ,  sie verschiedenen L a u t w e r t haben , i n W o r t e r -
verzeichnissen g e t r e n n t zu h a l t e n . 

c) Bs, nicht: ss 
N u r w e n n i n einer  k e i n B v o r h a n d e n i s t , d a r f als N o t 
b e h e l f ss gesetzt we rden ( v g l . S. 16*, A n m . 3), also  Ganz l ich 
falsch dagegen ware  d e n n die d re i s s i n d  der r i c h t i g e n 
Schre ibung (Bs) n u r als z w e i M i t l a u t e  zufassen, n i c h t als d r e i , von 
denen einer auszustoBen ware . E r s t r e ch t falsch ware die  
eines  i n W o r t e r n w i e   i n denen B u n d d ie 
t r e n n b a r e n  st u n d   Es 
da r f also    gesetzt w e r d e n u n d n u r i m N o t -

   

ti) B in  Satz 
W e n n aus e inem deutschen N a m e n , i n d e m B v o r k o m m t , d u r c h A n -

 einer l a t e in i schen E n d u n g e in lateinisches W o r t geb i lde t w i r d , 
so b l e i b t das B e rha l t en . So w i r d aus   (der 
Codex  Ebenso w i r d B gesetzt, w e n n deutsche E igen 
namen m i t B i n   d sp rach igem Satz erscheinen, z. B . Monsieur  
a ete a Paris. Ho trovato i l Signor GroBe a  

2. Ligaturen 
a)  

W a h r e n d w i r i n  u n d K u r s i v n u r folgende L i g a t u r e n 
k e n n e n :  ti, fl, B (das  aber als e i n  e m p f u n d e n w i r d ) 
u n d neuerdings auch ch,   u n d tz, we rden i n F r a k t u r folgende 
Buchs tabengruppen als L i g a t u r e n geb rauch t : tf),  ff, ft, fl,  ft, ff, ft, ft, ft 
u n d  dings auch  u n d  
D i e  i s t d a anzuwenden , w o sie d ie sprachl iche  n i c h t 
s t o r t , z. B . scbaffen,   abflauen,    Sie 
s t eh t aber n i c h t i n Zusammense tzungen , z . B .  Kaufleute,  

 entzwei, u n d n ich t i n F a l l e n wie icb  icb   
d r e i B u c h s t a b e n zusammen , v o n denen  e zwei eine L i g a t u r b i l d e n k o n n e n , 
so en t sche ide td ie   

'   M i t  L i g a t u r e n se tz t m a n z, B .  
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D i e L i g a t u r m u B ferner s tehen i n W o r t v e r s c h m e l z u n g e n w i e  
w o v o n dre i gle ichen M i t l a u t e n einer ausgestoBen w o r d e n i s t ( v g l . 
S. 16*, P k t . 4, a) . 
Schl ieBt eine  m i t zwe i B u c h s t a b e n , d ie eine L i g a t u r b i l d e n 
k o n n e n , so w i r d diese angewendet , z. B . Auf l , ( a b e r : Auflage), gefl. (ge-
fallig, gefalligst). 
I m S p e r r s a t z w e r d e n L i g a t u r e n stets gesperr t ,  i n der 
F r a k t u r   u n d ft. F i i r ft, das,     e i n Buchs tabe 

 w i r d , k o m m t eine Sper rung v o n selbst n i c h t i n B e t r a c h t . 

b) Ligaturen JE, se,  ce, statt Ae, ae, Oe,  
I n l a t e i n i s c h e n W o r t e r n s i n d L i g a t u r e n n i c h t anzuwenden , z. B . 

  Asa foetida. I n  W o r t e r n , die i m deutschen Satz 
 v o r k o m m e n , m u B , w i e i m franzosischen Satz, CE u n d  gesetzt 

we rden , z. B . CEuvres, sceur. I n  W o r t e r n i s t i E   

3. Abkiirzungen 
Vgl .  S.  Pkt . 4. 

a) Abkiirzungen am Satzanfang 
E i n f a c h e A b k i i r z u n g e n (z. B . vgl . , of., ebd., ib.) w e r d e n a m Satzanfang 
m i t  Anfangsbuchs t aben gesetzt , z. B . Vgl. , Of., Ebd.,  D i e 
k l i r z u n g v. f t i r das den  bezeichnende V e r h a l t n i s w o r t von schre ib t 
m a n auch zu B e g i n n eines Satzes m i t k l e i n e m Anfangsbuchs taben , z. B . 
v. Haller erschien zuerst, w e n n m a n es n i c h t v o r z i e h t , das W o r t 
schreiben (Von H a l l e r . . . ) . 
M e h r t e i l i g e A b k i i r z u n g e n (z. B . d .h. ,     z .B . ) werden 
gesetzt, z. B . Das   ist , M i t andern   Beispiel. 

b) Abkiirzungen S.,  Nr., Anm. 
W e n n die W o r t e r Seite, Band,  Anmerkung usw.  Geschlechts 
w o r t v o r sich haben , so k o n n e n sie  groBeren V o U w e r t i g k e i t wegen vor 
einer folgenden   a b g e k u r z t w e r d e n , z. B . die Seite 5, der Band 8. 
Geh t aber k e i n Geschlechtswor t  so k o n n e n solche Beze ichnungen 
abgekurz t werden (S., Bd., Nr., Anm. u s w . ) , z. B . S. 5, Bd. 8. Dagegen 
he iB t es be i V o r a n s t e l l u n g  Z a h l ,  diese d e m H a u p t w o r t groBeren 
W e r t v e r l e i h t , s te ts : 5. Seite ( n i c h t : 5. S.), 8. Band ( n i c h t : 8. Bd.). 

c) usw.; etc. 
I m deutschen Satz i s t  so weiter «  s te t s d u r c h usw.  
D i e A b k l i r z u n g etc. sol l te i m D e u t s c h e n   d u r c h usw. er
se tzt  D i e Franzosen u n d  jene  n u r i n der 
Schre ibschr i f t , v e r w e n d e n & c , d ie I t a l i e n e r   die Spanier etc., 
u n d zwar setzen sie alle e inen B e i s t r i c h v o r diese A b k i i r z u n g e n . 

 Zusatze bei Ortsnamen 
K i i r z t m a n Zusatze be i O r t s n a m e n ah, so i s t d ie einfache A b k l i r z u n g 
d u r c h den P u n k t anzuwenden , z. B . Frankfurt a. M . ; Frankfurt a. d. 0., 
Halle a. d. S. D i e Deutsche Pos t w e n d e t i n de ra r t i gen  folgende 
Schreibweise a n : Frankfurt (Main), Frankfurt (Oder), Halle  
F a l s c h s ind Schre ibungen w i e Frankfurt a. 0., s t a t t : Frankfurt a. d. 0.; 

 s t a t t : Frankfort (Oder); Frankfurt a/M., s t a t t : Frankfurt a. M. 

4. Zeichen 
a) Paragraphzeichen ( § ) 

Man setzt z. B . §§ 9 bis 15  oder §§   Dagegen setze man s ta t t cler 
Zeichen §§ das voile W o r t , wenn man die Mehrzahl durch das Ge
schlechtswort bezeichnet, z. B . : Die  9 bis 15 (oder: Die Para-
graphen  entbalten alles Wesentliche. 



T .  fur den Schriftsatz 

b)  (&) 
Das  & i s t  m i t u . , d a r f aber  bei 

  werden , z. B .  &  Meyer &  
 i s t als  f i i r    setzen. 

    
F i i r  A r b e i t e n  s ich die A n w e n d u n g der 
folgenden Zeichen s t a t t der m e h r R a u m  A u s d r i l c k e 
oder A b k i i r z u n g e n :  geboren (geb.): *, f i i r getauft   
verheiratet,   f i i r verbeiratet (verb.), vermablt  CO, f i i r ge. 
scbieden (gescb.): CD,  gestorben (gest.):  f i i r  (gef.): fur be-
graben   eingeascbert:  

d) G e d a n k e n s t r i c h f i i r   zwischen  G l e i c h -
h e i t s z e i c h e n , G r a d a n g a b e n : f u n t e n , P k t . 7. 

e) S t r e c k e n s t r i c b e :  S. 72*, P k t . 11. 

6.  oder  
 oder   v o r den Satzzeichen u n d 

besser v o r  scblieBenden Anf i ih rungsze i chen , u n d zwar  
hochstehende Zi f fe rn ohne K l a m m e r n den V o r z u g sowohl v o r Z i f f e rn m i t 
K l a m m e r n als auch  S te rnen oder K r e u z e n m i t oder ohne K l a m m e r n . 

Anfiihrungszeichen 
a) Form der Anfiihrungszeichen im Deutschen und bei  aus 

 Sprachen 
I m d e u t s c h e n Schr i f t sa tz w e r d e n d ie Anf i ih rungsze i chen neben der 
a l t en F o r m  . . " ) auch i n  F o r m  .  a n g e w a n d t . 
F i i r  aus  Sprachen angef i ib r te  i s t d i e T e x t -
sprache maBgebend, z. B . Die  »carabinieri «  sind mit unsern Gen-

 zu  W e r d e n g a n z e S a t z e oder  aus f r e m d e n 
Sprachen  so  m a n s ich der i n der   
i i b l i cben Anf i ih rungsze ichen , z. B . E in  Spricbwort  "Early 
to bed and early to rise makes a man bealtby,  and wise."    I 
Libera cbiesa i n libero  »  waren  letzte Worte. 

 Unterf  
Vgl. aucb S. 28*,  I I I . 

  w e n d e t m a n ge rn die Anf i ih rungsze i chen i n der 
neueren F o r m (») an . Zah l en  d i i r f e n n i c h t u n t e r f t i h r t w e r d e n . 
I s t   e i n  z u  so w i r d das Zeichen auch d a n n 
un t e r jedes einzelne W o r t gesetzt , w e n n die  nebeneinander-

 ein Ganzes b i l d e n , z. B .  b.  
> » » 

7.   
a) Auslassungszeiehen usw. 

D e m Auslassungszeiehen  der regelmaBige Z w i s c h e n r a u m v o r a n , 
z. B . aber  kam anders, so  Mann; eine A u s n a h m e machen n u r d ie 

 V e r b i n d u n g e n  gebt's usw.,  sie als Ganzes  
werden . 

 Gedankenstrich (—)    
D e r fu r das Wor t » gegen «  v e rwende te Gedankens t r i ch , z. B . i n 
t e n , w i r d m i t Z w i s c h e n r a u m gesetzt , z. B . Scbalke 04 —   

 Die Stellung («.   die dem f r anzos i scben   im  
in der  bat sie sicb aber fiir den  stark  



71* V. Einzelv ors c hr  ten fiir den Schriftsatz 

c)  und  
 t r e n n t m a n die Z i f f e rn der  d u r c h 

S p a t i u m wie f o l g t : 08, 1 68, 14  1 42 83, 14 28 37. 
B e i den  der  s ind i n j e d e m Fa l l e die 

 l e t z t e n Z i f f e rn d u r c h S p a t i u m abzu t r ennen , z. B . 349,   

d) Strich zwischen Zahlen (—) 
E i n  zwischen Zah l en k a n n sowohl bis als auch weniger (minus) be. 
deu ten . W o nach d e m Z u s a m m e n h a n g ein Zwei fe l m o g l i c h i s t , m u B bis 
gesetzt werden . A m  einer  u n d b e i m B e g i n n einer neuen 
Zeile  bis gesetzt. V g l . fe rner  S. 72, Sp. 3, A n m . 
Als Zeichen  bis s teh t der S t r i c h ohne Z w i s c h e n r a u m ( k o m p r e B ) , 
z . B . Das Buch darf  Mark  Das M i n u s z e i c h e n s t eh t m i t 

 zwischen den Zah l en usw., z. B . 7 — 3 — 4,   —   = c. 

e)     Malzeichen ( x ) u. a. 
Diese werden  so w i e das Minusze ichen behandel t . B e i 
satz s teh t a l lgemein  

f)  bei  
Zwischen clem M i n u s - oder Pluszeichen u n d der Ziffer i s t n u r ein V i e r t e l -
gev ie r t , v o r d e m Gradzeichen n i c h t s u n d h i n t e r diesem n u r ein 
gev ie r t zu setzen, z. B .  °    

   u. a. 
I n solchen Zusammense tzungen w i r d k e i n Z w i s c h e n r a u m h i n t e r die 
Ziffer gesetzt. W e r d e n mehrere zusammengefaBt , so t r e t e n B indes t r i che 
h i n t e r d ie Z i f fe rn m i t  der l e t z t e n , z. B .  und  

 Sperrung 
a) Sper rung der L i g a t u r e n :  S.   P k t . 2, a. 

b) V o r n a m e n v o r gesperr ten F a m i l i e n n a m e n s ind m i t zu sper fen ;  
der V o r n a m e aber h i n t e r clem F a m i l i e n n a m e n (z. B . i n 
nissen), so i s t er n i c h t zu sperren. — Z a h l e n s i n d i m  Sperrsatz m i t zu 
sperren. 

C ) I m n o r m a l gesperr ten Satz s i n d B e i s t r i c h , S t r i c h p u n k t , D o p p e l p u n k t , 
Frage- u n d Ausrufezeichen, K l a m m e r n u n d Anfuhrungsze ichen mib 
zu sperren. D e r P u n k t w i r d n i c h t gesperr t . 

9. Schreibung yon Wortverbindungen, die durch  Zu 
satze usw.  werden 
S t a t t Rege ln  Beispiele zur Veranschau l i chung d i enen :  usw. 
Kosten ;   Vorsteher der  oder des  
a h e r :   Vorsteher (—   oder  
Privat- (Haus-)   (und   Priedrich- (Ecke 
Leipziger) StraBe,   Ecke Leipziger StraBe,  Priedrich-  
Jager-) StraBe, oder : Priedrich-, Ecke   (Brenner-)  
die  (oder    

 Schreibung   
 R a u m zu sparen, we rden i n Wor te rverze ichn issen E r k l a r u n g e n o£*D 

 z. B .  D u d e n bei d e m  Band die  
 Das bedeute t , daB m a n Band m i t  u n d   

 e rk la ren k a n n . 
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11.  
B e i St reckenangaben, besonders i n  i s t s t a t t des 
B indes t r i c l i s der  anzuwenden , der d e m  
a h n l i c h , aber u m e in   i s t , z. B . Hamburg  Braun
schweig-Bad  Z w i s c h e n  e i n e n N a m e n b i l d e n d e n W o r t e r n 
da r f aber n i c h t der  sondern mi issen B i n d e s t r i c h e s tehen, 
z. B .   V o r u n d h i n t e r den St recken 
s t r i c h i s t  zu setzen. I m  e n Satz  
der Gedankens t r i ch . 

12.  
  des Beugungs-s und der    Namen 
- W e n n E i g e n n a m e n , d i e m i t e i nem Beugungs-s oder m i t der Silbe  
versehen s i n d , ausgezeichnet, d . h . d u r c h  K u r s i v s a t z , F e t t -
d r u c k oder K a p i t a l c h e n ( v g l . 12, b ) he rvorgehoben w e r d e n , so g i l t 
f  

1.  w i r d s t e t s m i t a u s g e z e i c h n e t , z. B . Meyers Lexikon 
oder   Meyers Lexikon oder Meyers  Meyers Lexikon 
oder   MEYERS Lexikon. 

2.  Silbe  usw7. w i r d h ingegen n i c h t ausgezeichnet, sondern 
stets aus der G r u n d s c h r i f t gesetzt , z B . der   

     ein   oder ein  
 ein  Werk oder ein   die 

schen Werke. 

b)  bei  
W e r d e n i n e inem aus A n t i q u a gesetzten W e r k e E i g e n n a m e n d u r c h 
K a p i t a l c h e n ausgezeichnet, so s i n d sie auBer i n den u n t e r 12, a ge-
n a n n t e n F a l l e n n u r n o c h , w e n n sie a l l e i n s tehen, aus K a p i t a l c h e n zu 
setzen, z. B .  war der erste, der . . . , n i c h t aber, w e n n sie 
m i t e inem G a t t u n g s n a m e n v e r b u n d e n s ind , z. B . Winckelmanhstag. 

 Schreibung   
Vgl. auch S. 35*, Pkt. 14  S. 71*, Pkt . 7,  

ft)   
D i e al te  n a c h der d ie Zah l en v o n 1 bis 12 i n B u c h 
s taben u n d die Zah len v o n  an i n  zu setzen s i n d , i s t u n z u l a n g -

 A u c h die  v o n 1 bis 12 s i n d i n  z u setzen, w e n n die 
Z a h l u n d die nachfolgende Sache besondere  h a t , d . h . w e n n 
d ie Z a h l d ie  auf s ich l enken  z. B .  m i t 2 Wellen, 
Zahnrad mi t 2 Spindeln. V o r Ze ichen u n d A b k i i r z u n g e n v o n MaBen , Ge-
w i c h t e n ,  usw. i s t d i e Z a h l i n Z i f f e rn z u setzen, z. B .  4 kg, 
6   se tz t m a n diese Beze ichnungen aus, so k a n n d ie Z a h l i n Z i f fe rn 
w ie i n Buchs t aben gegeben w e r d e n , z. B . 2 Mark oder zwei Mark. 

 des  bei  
  se tz t m a n den Gedankens t r i ch , z.  BurgstraBe  

 s ind auch der B i n d e s t r i c h , z. B . BurgstraBe 14-16 ( n i c h t aber 
der F r a k t u r b i n d e s t r i c h ) , u n d  Schrags t r i ch , z. B . BurgstraBe 14/16. 
Foigen die Zah len u n m i t t e l b a r auf e inander , so w i r d auch  a n g e w a n d t , 
z. B .  9. u. 10 (wie auch be i n i c h t  H a u s n u m m e r n 

   10 r i c h t i g i s t ) . 
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c)  Datum 
B e i  D a t e n schre ib t m a n f t i r T a g  M o n a t die  
m i t  nebeneinander , z. B . am 1. 5. 10  Leipzig, den 8.  

 Abgekiirzte  
D a es  i s t , 1914/15 usw. z u setzen, so  m a n n u r setzen 
1903/04. 

14. Fremdspracliige Hauptworter mit groBen Anfangsbuchstaben 
I m Deu t schen  v o r k o m m e n d e H a u p t w o r t e r aus f r emden Spra 
chen s i n d groB zu setzen, sofern sie n i c h t i n K l a m m e r n  zwischen 
Anf i ih rungsze ichen s tehen, z. B . Das ist ihm eine Terra incognita. Er war ein 
Agent provocateur. Emilio ist ein  senza pari.  Das WortThron  
ist ein Eremdwort. Der  der  ist unser  

15.  Lautverbindungen in  Namen 

a)     
Das D a n i s c h e h a t die Ze ichen JE, se u n d 0, a. 
I m N o r w e g i s c h e n setzt m a n seit  der  Rech t 
schre ibung s t a t t aa me i s t a, s t a t t se e i n e. 
I m  g i b t es d ie Zeichen a,  b. D i e  A 
u n d 0  stets so ( m i t P u n k t e n ) wiedergegeben w e r d e n , sie d i i r f e n 
n i c h t d u r c h A e oder Oe ersetzt w e r d e n . 
I m F i n n i s c h e n g i b t es d ie Zeichen a u n d  B e i  w i r d 
das a v e r d o p p e l t (aa), das  h ingegen n i c h t . 
I n  i s t i n no rd i schen Personennamen, d ie auf  
u n d  enden, der vorausgehende S -Lau t m i t  zu schreiben, z. B . 

  

b)   
I n  u n d  N a m e n , z. B . Ohodowiecki, Palacky, 
i s t ck g e t r enn t zu setzen, d e n n c k i s t h i e r t z k ( n i c h t : k k ) zn sprechen. 
I n F r a k t u r s c h r i f t  i n po ln i schen N a m e n der L a u t sch d u r c h  
( n i c h t :  bezeichnet , u n d i n der b e k a n n t e n E n d u n g w i r d  ( n i c h t : 
fcf't) geschrieben, z. B .  

 Anwendung der Antiqua im  
Vgl. auch S. 6*, Pkt . 2. 

a) A l l e F r e m d w o r t e r r o m a n i s c h e n U r s p r u n g s , d ie n i c h t d u r c h A n n a h m e 
deutscher B e u g u n g oder deutscher  als  
erscheinen, setze m a n i m F r a k t u r s a t z stets aus A n t i q u a , z. B . en avant, 
en vogue, in praxi, in petto; a conto,  far niente; ferner V e r b i n d u n g e n 
wie Agent provocateur, Tempi passati, Lapsus linguae, Agnus Dei. A u c h alle 

  A u s d r i l c k e der T o n k u n s t , w i e andante, 
adagio, moderato, vivace, setze m a n i m F r a k t u r s a t z aus A n t i q u a . 

b) W e n n e in F r e m d w o r t deutsche L a u t b e z e i c h n u n g oder deutsche Beu 
g u n g  oder m i t e i nem deutschen W o r t e zusammengesetzt w i r d , 
so setze m a n es i m F r a k t u r s a t z aus F r a k t u r , z . B . adagio, a b e r :  

   mit   a conto, a b e r : Tie    
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17. Scliriftart   Personen- nnd  
Namen im Fraktursatz 
Fremdsprach ige Personen- u n d e r d k u n d l i c h e N a m e n haben s ich i m 
F r a k t u r s a t z der T e x t s c h r i f t  z. B .  Buonarroti  
ein  fiiinfiler.   eine  an ber ftanahiifte. 

18. Scliriftart des Bindestriclis in Fraktursatz, der mit Antiqua 
 ist 

W e n n i n F r a k t u r s a t z be i  der eine T e i l der Z u 
sammense tzung aus A n t i q u a gesetzt w e r d e n m u B ,  s i n d e t w a v o r 
k o m m e n d e B indes t r i che aus der T e x t s c h r i f t z u setzen, z.    

   I n besonderen F a l l e n k a n n  v o n F r a k 
t u r - und .   z. B . ©ie   beg  
tft  raurben   denn i n n e r h a l b des aus 
A n t i q u a gesetzten W o r t e s mi issen auch die B indes t r i che aus A n t i q u a 
gesetzt  


