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I

H err C. H o f m a n n  sp ra ch :

„ U e b e r  d a s  S c h l u m m e r l i e d  u n d  d e n  B i e n e n 

s e g e n “ . ' ·
• * · Ä , i · ·

Das von  Zappert 1852 entdeckte und 1859 veröffent

lichte Sch lum m erlied  ist jü n gst von  F r a n z  P f e i f f e r  in  

F o r s c h u n g  u n d  K r i t i k  a u f  d e m  G e b i e t e  d e s  d e u t 

s c h e n  A l t e r t h u m s  II . H e f t  W ie n  1866 ausführlichst be 

handelt und dessen E chtheit aufs E ntschiedenste behauptet 

w orden . Es ist bekanntlich J. G rim m  allein, der von  allen 

n ich t österreich ischen  G elehrten von  A n fan g  an sich  in b e 

geisterter W eise zu Gunsten des L iedes ausgesprochen hat. 

A lle  ändern w aren  theils m it, theils ohne A ngabe von  

G rü n den  m ehr oder w eniger entschieden in der B ehauptung 

d er  U nechtheit. D a  nun P feiffer ausser J. Grim m s und 

seiner eigenen A u toritä t n och  eine A nzahl d er  angesehen

sten  W ien er Gelehrten, die H erren  B i r k ,  D i e m e r ,  v. K a 

r a j a n ,  v. M e i l l e r  und T h . S i c k e l  für das S ch lum m erlied  

anführt, d ie alle nach sorgfältiger U ntersuchung die E ch t

heit der H andschrift für unzweifelhaft halten , so schienen 

v o n  d ieser Seite h er  die E inw ürfe der G egner aufs wesent

lich ste  ersch ü ttert, und es trat an den unbefangenen F o r 

sch er  die dringende A ufforderung h e ra n , sich m it dem  

d u rch  seinen Inhalt so äusserst m erkw ürdigen  Stücke ernster 

zu  beschäftigen. Ich  that diess so fort und kam  z u . d er  

U eb erzeu gu n g , dass das L ied  auch nach den H erstellungen 

u nd  E rklärungen von  G rim m  und Pfeiffer und unter V o r 

aussetzung der U nverfälschtheit des M anuscripts noch  seh r 

w esentlichen, hauptsächlich  m etrischen B edenken unterliege. 

A u f  den ersten B lick  sieht m an bekanntlich  dem  L iede  ant 

dass es Langzeilen mit 8 H ebungen und mit Stabreim  d a r-



s t e l l e n  s o l l .  E s  z e i g t  s i c h  f e r n e r ,  d a s s  e s  m i t  d e r  R i c h t i g 

k e i t  d e r  H e b u n g e n  z i e m l i c h  g u t  s t e h t ,  v i e l  m i n d e r  m i t  d e r  

d e r  S t a b r e i m e ,  V o n  d e n  7  V e r s e n  d e s  G a n z e n  s i n d  n ä m 

l i c h  n i c h t  w e n i g e r  a l s  5 ,  d e r  2 . ,  4 . ,  5 . ,  6 .  u n d  7 .  i n  s t a b 

r e i m e n d e r  B e z i e h u n g  f a l s c h ;  e i n  h ö c h s t  a u f f a l l e n d e s  V e r 

h ä l t n i s s ,  w e n n  m a n  d a g e g e n  e r w ä g t ,  w i e  l e i c h t v e r s t ä n d l i c h  

d i e  e i n z e l n e n  V e r s e  u n d  w i e  c o r r e c t  - d i e  H e b u n g e n  s i n d .  

E i g e n t l i c h  s o l l t e  m a n  j a  v o r a u s s e t z e n ,  d a s s  d i e s e l b e  Z e r 

r ü t t u n g ,  w e l c h e  d i e  S t a b r e i m e  a u s  d e n  F u g e n  g e b r a c h t  h a t ,  

a u c h  d e n  s o n s t i g e n  m e t r i s c h e n  V e r h ä l t n i s s e n  u n d  z u g l e i c h  

d e r  D e u t l i c h k e i t  d e s  S i n n e s  g e s c h a d e t  h a b e n  m ü s s t e .  V e r 

g l e i c h e n  w i r  d a s  n ä c h s t l i e g e n d e ,  d i e  M e r s e b u r g e r  B r u c h 

s t ü c k e  d a m i t ,  s o  z e i g e n  s i c h  d o r t ,  w e n n  w i r  d i e  R e g e l n  

d e s  S t a b r e i m s  a u f s  s t r e n g s t e  a n  w e n d e n ,  n u r  z w e i  F e h l e r  i n  

1 2  L a n g z e i l e n ,  v o n  d e n e n  n o c h  d a z u  d e r  e i n e  s e h r  l e i c h t  

z u  b e s e i t i g e n ,  d e r  a n d e r e  g l e i c h s a m  d u r c h  d e n  S i n n  e r 

z w u n g e n  i s t ,  n ä m l i c h  1 .  f a l s c h e  S t a b s t e l l u n g  i n  B a l d e r e s  

f o l o n ,  /  » u o z , w o  B a l d e r e s  e n t w e d e r  n a c h  v o l o n  ö d e r  f ü r  

v u o z  b u o c  ( =  V o r d e r f u s s )  g e s e t z t  w e r d e n  m u s s ,  2 .  i n  S i n t h -  

g u n t ,  £ u n n a ,  s u i s t e r ,  w o  d a s  z w e i t e  s  i m  z w e i t e n  H a l b v e r s e  

a l l e r d i n g s  z u  v i e l  i s t ,  a b e r  n i c h t  w o h l  z u  v e r m e i d e n  w a r ,  

d a  w e d e r  S u n n a  n o c h  s u i s t e r  d u r c h  e i n  a n d e r e s  W o r t  e r 

s e t z t  w e r d e n  k o n n t e n .  I m  S c h l u m m e r l i e d e  n u n  i s t  d e r  

z w e i t e  V e r s  u n r i c h t i g ,  w e i l  e r  z w e i  S t ä b e  i n  d e r  z w e i t e n  

V e r e h ä l f t e  h a t ,  d e r  v i e r t e ,  w e i l  s  n i c h t  a u f  s t  r e i m e n  d a r f  

u n d  w e i l  s u o z i u  a u s s e r d e m  a u s  z w e i  G r ü n d e n  d e n  S t a b r e i m  

n i c h t  t r a g e n  k a n n ,  d a  e s  e i n m a l  s e i n e m  S u b s t a n t i v  n a c h 

f o l g t ,  d a n n  f e r n e r  n a c k t  a m  E n d e  d e s  z w e i t e n  H a l b v e r s e s  

s t e h t ,  w e l c h e  S t e l l e  d e m  H a u p t s t a b e  n i c h t  z u k ö m m t .  D e r

5 .  i s t  u n r i c h t i g  a u s  d e m s e l b e n  G r u n d e , w i e  d e r  e r s t e  

(prichit // p l u u m u n  p l ä w u n ) ,  d e r  6 .  a u s  d e m s e l b e n  G r u n d e ,  

•wie der d r i t t e  ( s e n t i t  /  s c ä f ) ,  d e r  7 .  i s t  e n d l i c h  n i c h t  a n  

und f ü r  sich , s o n d e r n  n u r  in d i e s e r  Schreibung u n r i c h t i g ,  

d a  nicht törro, M rit j Ä o r s c o ,  Ä a r t ä ,  s o n d e r n  n u r  e i n o u g o

104· Sitzung der philos.-philol. Classe» vom 7. Juli 1866.
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und ascä den Stabreim  tragen können. D er  2., 4 ., o . und

6. endlich sind noch  m iteinander fa lsch , w eil den G ötter

namen j e d e s m a l  der Stabreim  entzogen ist ohne allen 

Grund, das lieisst, ohne dass sie in V erbindung m it einem 

Substantiv oder A djectiv  die hintere Stelle einnehm en. Im  

Verhältniss der H ebungen ist der zweite V ers (w egen cra ft- 

licho m it feh lender H ebung au f der S tam m sylbe), der 6. 

wegen Zanfana u. m örgan e, dann besonders der 7 ., wegen 

des unerhörten A uftactes unta einoügo zu beanstanden.

Ich  habe nun, im m er die E chtheit vorausgesetzt, v er 

su ch t, solche V erse herzustellen, w elche den G esetzen des 

Stabreim es und der B etonung entsprechen und theile h ier 

m ein  R esultat m it. Im  zweiten Verse war nicht so  leicht 

du rch  blosse Umstellung der Vershälften, w ie im  fünften zu 

helfen , ich verlegte daher den H auptstab au f T r i w a ,  w o 

d u rch  w e r i t  in den A uftact tra t , c r a f t l i c h o  seine richti

gen  drei H ebungen bekam  und die Veränderung von  w o l f a  

in t i o r a  sich von selbst verstund. Im  vierten fehlte der 

S ta b re im  ganz, eben so  im 6. Ich  durfte ihn daher in den
A

N am en  der Göttinnen suchen ; zu O s t r a  stim m te e g i r ,

h o n a c  m usste nachstehen, w odurch  freilich  die schönen

H o n ig e ie r “  verloren  giengen , aber ein richtiger Stabreim

g ew on n en  wurde. A m  schwersten w ar in dieser Beziehung

d e r  6., der ganz unerlässlich einen H auptstab z verlangte,

n a ch d e m  der falsche Reim  s, sc hatte verw orfen  werden

m ü ssen . D a nun b l o s s  die Z ah lw örter  als T räger des

S ta b re im es  den übrigen Redetheilen  voranstehen , welchen

n a c h  gew öhnlicher B etonung der Reim  gebührt (also dem

S u b sta n tiv , A d jectiv  und V erb u m ), so  m usste ein solches

Z a h lw o r t  in v e i z i u  gesucht werden, welches gerade an der

S t e l le  steht, wo der Hauptstab h ingehört. Stellt man die

S y lb e n  uei oder zu

zu uei u n tere in an d er, so erg iebt sich die

E m e n d a t io n  z u u e i  von selbst. Den 7. V ers endlich  konnte 

[1866. II. 2.] 8
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ich, nach H erstellung der allein richtigen Stäbe einougo / 

iiscä nur so herstellen, dass ich h orsco  weglie9s.

Som it kam denn folgende m etrische Stylübung zum 

V orsch e in . die ich unm ittelbar nach dem Erscheinen des
4

Briefes von J. Grim m  an Pfeiffer (in der G erm ania a b g e 

druckt) zu Papier gebracht und seitdem nicht weiter g e 

ändert habe.

I O  1 A j /  1 A 1 A ✓  A /  i A /  1 A /  / ·  A /  I

. o la  i, tocha, slu m o , / 5a r la zes w eino n !

2. tfiora uurgianthem o / uuerit Triuua cra ftli 'ch ö

3. slä 'fes ünza m örgan / wi,rmes tru 'tsü n ilö !

4. O 'strä stellit chinde / e'gir hönacsuoziu,

5. ^ lü om on  p lä 'w ä  ro 'tä ' / jprichit H e 'rä  chinde,

6. Zanfana sentit / ^uuei s cä 'f  cleiniu

7. unta einöugo h e 'rrö  / InVrifc ascä härtä'.

In der Uebersetzung etwa so lautend:

1. Schlaf, T ock e , schlum m re, gleich lass das W einen 1

2. Dem  würgenden Thiere wehret T riw a kräftig.

3. Sch la f bis zum M orgen, des M annes Trautsöhnlein.

4. E ier honigsüsse stellt Üstra dem  Kinde,

5. Blumen blaue rothe bricht H era dem  Kinde.

6. Zanfana sendet zwei nette Schafe

7. und d er einäugige H err leiht harte Eschen (Lanzen).

E s fällt m ir nun nicht im entferntesten ein, zu b e 

haupte»), der ulte T ext müsste gerade so gelautet haben, 

wie ich ihn hier vorlege ; denn ich überlasse gerne 

Anderen den R uhm , durch zeitgemässe U m dichtung unserer 

alten B ruchstücke, H ildebrandslied , W essobrunner G ebet 

u. s. w .,  der germ anischen P h ilologie  eine neue A era  zn 

eröffnen; ich w ollte nur so viel sagen , metrisch correcte  

V erse müssten ungefähr so gelautet h a b en , w ährend das 

jetzt vorliegende ,,S ch lu m m erlied ‘ c uns jen e  nebelhafte, ver

schw om m ene Stabreim erei ze ig t, die in D eutschland lange 

geherrscht hat und zum guten Theile noch  h errsch t, der 

aber wahrlich w eder von der Praxis noch  von der T h eorie
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der alten germ anischen D ichter die leiseste A hnung auf

gegangen ist.

A llein gegenüber den wissenschaftlichen W ien er A u tori

täten , -d ie  bei Pfeiffer für die U nverfälschtheit der H and

schrift au ftreten , glaubte ich dennoch diesen wie anderen 

Zw eifeln  an der E chtheit des Ganzen Schweigen gebieten 

und m ich einfach bei der log ischen  F olgerung beruhigen zu  

so lle n , dass E iner wirklich im 11. oder 10. Jahrhundert 

so lch e  Pseudostabreim e gem acht haben müsse, da sie eben 

einm al in einer echten H andschrift vorliegen. Diese E ch t

heit, um die sich natürlich alles dreh t, konnte ich nach 

dem  blossen F acsim ile  bei Z appert nicht näher prüfen und 

w ü rd e  auch, hätte m ir das Original selbst V o rg e le g e n ,  nicht 

g ew a gt haben, eine Ansicht von m ir jenen  M ännern gegen

ü b e r  geltend zu m ach en , da ich nur zu w ohl weiss, dass 

se lb st  eine fast lebenslängliche praktische Beschäftigung mit
#

H andschriften  verschiedenster A rt und Zeit noch lange nicht 

d ie  B erechtigung g iebt in schwierigen p a lä o g ra p h is ch  en 

P unkten  ein entscheidendes Urtheil zu beanspruchen.

E iner der Hauptpunkte in der Bew eisführung für die

E ch th e it  der H andschrift kam  m ir allerdings sehr bedenklich

v o r ,  näm lich die Behauptung, dass die Bezeichnung der Vo-

c a le  a, e, i durch Strich und Puncte (so  a =  -, e — **,

i =  *) einzig und allein aus der hebräischen und zwar

w ie d e r  nur aus der orientalisch hebräischen Vocalisirungs-

m e th o d e  herübergenom m en sein könne. D ieser Behauptung

g e g e n ü b e r  (w elche jed e  M öglichkeit einer F älschung aus-

sch lie ssen  so llte ) liess sich beweisen, dass allerdings auch

in latein ischen  HSS. die V ocalbezeichnung durch Punkte

u n d  zwar sogar als eine system atische vorkom m t. So

k o n n te  ich m ich  so fort aus m einer kleinen palaeographischen

P r a x is  au eine hübsche Stelle erinnern, die m ir einige Zeit

v o r h e r  H err C ollega P rofessor F r i e d r i c h  in einer hiesigen

H a n d s ch r ift  gezeigt hatte und die ic h , da sie kurz und

ft*
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schlagend ist, liier m ittheile. Sie steht C od. lat. M onac. 

14836 fol. 80 a. saec. X . (auch Cod. E m m . K. 6) Opuscula 

m ath em atica :

„ Genus kuius descriptionis tarn quod supra punctis V. 

et vocalibus quam subtus cum cdiis vocalibus quam solitum 

est informatum continetur, fertur quod S. Bonifacius ar- 

chiepiscopus et martyr de angulis saxis veniens hoc anteces- 

sot'ibus nostris demonstrarit, quod tarnen non ab illo inpri-  

mis coeptum esse, sed ab antiquis istius modi usus crevisse 

comperimus
• ·  ·  ·  «
• ·  ·  ·  t ·  ·

D em  Satze voraus steht der Schlüssel A . E . I . 0 .  V. 

und danu fo lgt als Anwendung des System s fo lgen d es  mit 

den punktirU'n Vocalen geschriebene S tü ck :

Versus Bonifacii arcliiepiscopi gloriosique martiris.

Daraus geht so viel m it Sicherheit h e rv o r , dass ein 

F älscher gerade nicht nothw endig das orientalisch  jü d isch e  

Vocalisirungssystem  hätte kennen m üssen, um das S ch lu m 

m erlied zu schreiben. Indess bleibt dieser Punkt, so  w ichtig  

er sein m a g , doch  im m erhin untergeordnet gegenüber dem 

G e s a m m t e r g e b n i s s e  der graphischen Prüfung. M an  w ird  

m ich w ohl keines übertriebenen Skepticismus ze ih en , wenn 

ich auch nach dem Ausspruche so bedeutender M änner 

eine W iederholung derselben für höchst w ünschensw erth  

hielt und nach dieser Ueberzeugung handelte. Ich  ersuchte 

meinen verehrten Freund Hi n. Prof. J a f f e ,  als er jü n g s t  von 

München über W ien  nach Hause reiste , diese P rü fu n g  v o r 

zunehmen, und hier ist seine A n tw o rt :

„ I c h  h a b e  m i r  in W i e n  d a s  S c h l u m m e r l i e d  v o r 

l e g e n  l a s s e n  u n d  f a n d  —  w i e  i c h  s c h o n  d o r t  k e i n  

H e h l  h a t t e  —  g r a p h i s c h e r  S e i t s  d i e  u n z w e i d e u t i g 

s t e n  Z e i c h e n ,  d a s s  d a r i n  e i n e  moderne Fälschung 

v o r l i e g e . “
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D am it ist m eine C om petenz zu E nde und ich habe 

nichts m ehr ü ber das Sch lum m erlied  zu sagen.

D agegen  m öch te  ich zum Schlüsse noch  m eine Ansicht 

über die Bedeutung des Namens T a  in f a n a  vorlegen .

J. G rim m ’s E tym olog ie , die er bei dieser G elegenheit 

vorschlug, scheint m ir zu künstlich , um m öglich  sein zu 

können. Ich  erkläre das W o rt , w elches ich  in T a rn  und f a n a  

zer leg e , aus dem  Sanskrit und zw ar aus den E lem enten d a m  

u n d p â . D a m p â n â ,  wie es im Sanskrit gelautet haben würde, 

kann nichts wesentlich anderes bedeutet haben, als das noch  

vorhandene bereits im V eda  vorkom m ende d a m p a t i s ,  welches 

aus denselben Elem enten d a m  ■+■ p ä ,  nur durch ein anderes 

Suffix gebildet ist und heisst: H err von  Haus und H of, 

G ebieter überhaupt, im D ual M ann und F rau. Tam fana 

w ürde dem nach  H a u s f r a u ,  G e b i e t e r i n ,  H e r r i n  be

deuten und w äre sohin der zw eite altgerm anische G ötter

name, für den sich nur aus dem  Sanskrit eine einfache und 

ungezwungene Deutung finden lässt, vorausgesetzt, dass man 

m eine G leichstellung von  N e r t h u s  m it sanskr. n r t ü s  

=  E rd e  (m itgetheilt in der Zeitschrift der deutschen m o r 

genländischen G esellschaft II. B d. 1848. S. 126.) als eine 

so lch e  Deutung gelten lassen will, wie es wenigstens P i c t e t  

in seinen O rigines Indo-européennes II. 666  gethan hat.

Bei dem  „ B i e n e n s e g e n “ , den Dr. Reifferscheid in 

einem  vorm als L orsch er  C odex  in d er  Vaticana entdeckt 

und F. Pfeiffer in dem selben H efte veröffentlicht und er

k lärt hat, w ird mau die F rage  nach der E chtheit der H and

sch rift  kaum aufwerfen, wenigstens bietet weder das Facsi- 

m ile noch Inhalt und Sprache des Stückes einen Anhalts-



p u n k t  z u  s o l c h e m  B e d e n k e n .  D a g e g e n  h a b e  i c h  ü b e r  d i e  

m e t r i s c h e  H e r s t e l l u n g  u n d  d i e  E r k l ä r u n g  i n  e i n i g e n  P u n k t e n  

e i n e  v o n  P f e i f f e r  a b w e i c h e n d e  A n s i c h t .  D i e  H a n d s c h r i f t  b e 

s t e h t  a u s  f o l g e n d e n  5  Z e i l e n .

1 .  K i r s t  i m b i  i s t  h u ” e  n u  f l i u c  d u  u i h u  m i n a z  h e r a

2 .  f r i d u  f r o n o  i n  m u n t  g o d e s  g i s u n t  h e i m  z i  c o m o n n e

3 .  s i z i  s i z i  b i n a  i n b o t  d i r  s c e  m a r i a  h u r o l o b  n i  h a b e d u  Z i

h o l c e

4 .  n i  f l u c  d u .  n o h  d u  m i r  n i n d r i n n e s .  n o h  d u  m i r  n i n t u u i n

5 .  n e s t  s i z i  u i l u  s t i l l o  u u i r k i  g o d e s  u u i l l o n .

D i e  z w e i  e r s t e n  Z e i l e n  s i n d  a l s o  P r o s a ,  d i e  d r e i  f o l g e n 

d e n  d e u t l i c h  v i e r m a l  g e h o b e n e ,  g e r e i m t e  V e r s e .  A l l e i n  b e i  

w e i t e r e r  B e t r a c h t u n g  z e i g e n  s i c h  i n  d e r  z w e i t e n  Z e i l e  d i e  

R e i m e  m u n t :  g i s u n t ,  e s  z e i g t  s i c h  f e r n e r ,  d a s s  d i e s e  

z w e i t e  Z e i l e  g a n z  g e n a u  d i e  E l e m e n t e  v o n  z w e i  V e r s e n  e n t 

h ä l t ,  e n d l i c h  z e i g t  s i c h  i n  d e r  e r s t e n  Z e i l e  a m  A n f a n g  w i e d e r  

e i n  v o l l k o m m e n e r  V e r s ,  s o  d a s s  a l s o  d e m  d u r c h g e h e n d e n  

M e t r u m  i n  W i r k l i c h k e i t  n u r  d i e  W o r t e  d e r  e r s t e n  Z e i l e  n u  

f l i u c  d u  u i h u  m i n a z  h e r a  s i c h  e n t z i e h e n .

W i r  h a b e n  s o m i t  1 1  V e r s e  u n d  d a z w i s c h e n  e i n  S t ü c k 

c h e n  P r o s a ,  w a s  e i n  z u  u n w a h r s c h e i n l i c h e s  V e r h ä l t n i s s  i s t .  

a l s  d a s s  e s  u n s  n i c h t  r e i z e n  s o l l t e ,  d i e  H e r s t e l l u n g  d e s  1 2 .  

w e n i g s t e n s  z u  v e r s u c h e n .  U m  d a z u  z u  g e l a n g e n ,  g e h e  i c h  

v o m  3 .  V e r s e  a u s ,  h u r o l o b  n i  h a b e  d u ,  w o  d e r  I m p e r a t i v ;  

i n  e i n e r  l o g i s c h  u n m ö g l i c h e n  W e i s e  g e b r a u c h t  i s t ;  d e n n  d e n  

S a t z :  d u  h a s t  k e i n e  E r l a u b n i s s ,  f o r t z u f l i e g e n  i n  

d e n  I m p e r a t i v  z u  b r i n g e n :  „ h a b e  d u  k e i n e  E r l a u b n i s s “ , 

d a s  m ö c h t e  s e l b s t  d e r  f r e i e r e n  S a t z b i l d u n g  d e s  A l t d e u t s c h e n  

z u v i e l  z u g e r n u t h e t  h e i s s e n .  I c h  l e s e  d a h e r  h a b e s  i m  I n d i -  

c a t i v .  W e n n  m a n  n u n  i n  d e r  e r s t e n  Z e i l e  g l e i c h f a l l s  d e n  

A b f a l l  e i n e s  s o l c h e n  s c h l i e s s e n d e n  s  n a c h  u i h u  v o r a u s s e t z t ,  

u n d  z u g l e i c h  d i e  d r e i  e r s t e n  Z ü g e  d e s  W o r t e s  f ü r  i n  s t a t t  

u i n i m m t ,  s o e n t s t e h t n u  f l i u c  d u  i n  h u s  m i n a z  h e r a .  D e r  

o r i g i n e l l e  A u s d r u c k  m e i n  V i e h  f ü r  B i e n e n  g e h t  d a d u r c h
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allerdings verloren ; aber wir bekom m en einen guten und 

auf den vorausgehenden reim enden Vers, wenn wir nun 

dafür das der Bedeutung nach identische n ü  f l i u c  d u  

m i r  zi  h ü s e  setzen.

In der sonstigen Erklärung des Spruches kann ich in 

zwei Punkten Pfeiffer nicht beistim m en. K irst in der ersten 

Zeile halte ich doch  für Metathese von Krist, und noh du 

mir intuuinnest erkläre ich  nicht mit ,,noch  (d ich ) mir ent

w indest“  , sondern  beziehe es au f die Arbeit der Bienen, 

H onig und W achs eintragen, gewinnen, wovon der Gegensatz 

intuuinnan also bedeuten m uss: austragen, vertragen , an 

den Unrechten O rt tragen.

u n t w i n n e n  kom m t bei Frisch  II . 451 , a vor als 

Verbum  activum , wo es bed eu tet, einen Bergmann seinem 

Dienstherrn abw endig  m achen.

Nach m einer Lesung lautete der Spruch dem nach s o :

Kirst 1 im bi ist h ü 'ze ! 

nü fliuc du m ir zi hü'se, 

fridu frö 'n o  in gödes munt 

heim  zi cöm onue gisÜDt.
/ ·  f  ·  I A/  A /  |

sizi, sizi, bi na 1 

inbo 't d ir sancta M arjä '.
/  1 A / |  * 1 '  1 A 1 A /

urolo b ni habes du , 

zi hölce  ni fliuc du', 

nöh du m ir n ’ indrinne's 

noh du m ir n ’ intuuinne's! 

sizi uilu stillo, 

uuirki gödes u u illön ! 

d. h .: Christ, der Im m  ist aus!

Nun flieg du m ir zu Hause, 

mit E rohnfrieden in Gottes Schutz 

heim  zu kom m en gesund.

Sitze, sitze, Biene! 

g eb ot d ir  Sanct Maria.



Urlaub nicht hast du, 

zu H olze  nicht flieg du, 

noch  du m ir n icht entrinne, 

noch  du m ir nicht vertrage.

Sitze viel stille

und wirke Gottes W illen.
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D erselbe  sprach :

„ U e b e r  e i n i g e  R u n e n i n s c h r i f t e n “ .

1.

U nter den Denkm älern der cim brischen Halbinsel 

zeichnen sich bekanntlich die J e l l i n g e r  Runensteine vor 

ändern durch ihren wichtigen historischen Inhalt aus und 

sind daher häufiger als die meisten ändern G egenstand g e 

lehrter B esprechung gew orden. U eber die Deutung dieser 

Inschriften, so weit sie erhalten sind, kann jetzt kein Zw eife l 

m ehr herrschen, nachdem  die frühere falsche Lesung einer 

Stelle, durch  welche H a r a l d  B l a u z a h n  zum K a i s e r  von 

D änem ark gem acht wurde und die sogar noch  Dahlm ann 

in seiner G eschichte von  D änem ark I . 85. für die w ahr

scheinlichere hielt, endgültig beseitigt ist.

Dagegen ist die grosse Jellinger Inschrift durch eine 

bekannte und durch eine zweite, wie m ir scheint, bis je tz t  

noch  nicht bem erkte Lücke entstellt, deren Ergänzung, 

wenn sie mit einiger Sicherheit gefunden w erden könnte, 

bei einem so wichtigen und prächtigen D enkm ale sehr e r 

freulich sein müsste. Ich  legte bei m einer A rbeit die schöne 

A bbildung in S a x o n .  G r a m m a t .  h i s t o r .  D a n . e d d .  

P. E.  M ü l l e r  e t  J. M. V e l s c h o w ,  H avniae 1858 pars II. 

p. 290  zu G runde, halte mich aber in der E rklärung der ent-


