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Sorglos über die Fläche weg.
Wo vom kühnsten Wager die Bahn
Dir nicht vorgegrabeu du siehst
Madie Dir selber Balm!

Goethe.

Vorwort.
Diese kleine Schrift sollte ursprünglich nur eine Er¬

gänzung und Vervollständigung meiner im Jahre 1881
veröffentlichten Schrift: „Die Götterdämmerung und die
Goldtafeln des Idafelds, Detmold bei C. Schenk* vorstellen,
so dass die vier ersten, mit deutscher Schrift gedruckten
Bogen S. 1 — b4 schon gegen 5 Jahre gedruckt da liegen,
indem icli ihre Veröffentlichung bis dahin hinausschieben
wollte, dass Prof. Bugge auch das dritte Heft seiner
Studien über die Entstehung der nordischen Götter und
Heldensagen veröffentlichen werde. Veranlassung für mich,
diese vier Bogen zu schreiben, und darin nochmals eine
Uebersetzung von Völuspa und Grimnismal zugeben,
war der Umstand, dass ich zur Ansicht gelangt war, dass
der Sohn von dem in der geheimnissvollen Frage die Rede
ist: „Was sagte Odin dem Sohn ins Ohr" etc. nicht
etwa B alder sondern Agnar, der Sohn von Odins Pflege¬
sohn Geirröd sei, welchem Odin nun das Reich verheisst,
nachdem Geirröd die Gesetze der Gastfreundschaft gegeu
Odin verletzt hat. Mir schien dadurch für eine ganz nein'
Auffassung dieses Lieds der Weg angezeigt zu sein, und
auch ein neuer Beweis für die Bedeutung des Lieds Grim¬
nismal gegeben zu sein, das selbst Möllenhoff noch unver-
dientermassen in die Rumpelkammer geworfen hat. Nach
langem Harren ist endlich Bugges Schrift, wenigstens in
dänischer Sprache erschienen, aber wenn sie auch mir noch
nicht vorliegt, so hat doch der Uebersetzer derselben Herr
Dr. Ose. Brenner in der Allg. Zeitung eine Uebersicht des
Inhalts gegeben, woraus ich ersehe, dass sie keine neue
Ansichten bringt, welche mir zu einer Besprechung der¬
selben weitere Veranlassung geben könnten. Uebrigens
stehe ich in negativer Hinsicht den Ansichten Bugges nahe,
und stimme mit ihm in so fern überein, als er gleich mir
die Ansicht ausspricht, dass die bisherigen Ansichten über
die Entstehung und den Inhalt der Edda und der darin
enthaltenen Asehlehre oder germanischen Mythologie, nicht
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länger haltbar sind, nur dem, was er an deren Stelle setzen
will muss ich meine Zustimmung vei sagen. Da ich übrigens
schon 4 oder 5 Jahre früher als Bugge meine Ansichten
veröffentlicht habe, und im Jahre 1874, wo ich bei Gelegen¬
heit des Congres international d'Anthropologie et d'Archeo-
logie prehistoriques in Stockholm und Kopenhagen war,
auch dort meine Druckschriften möglichst verbreitet habe,
auch im Jahr 1871 schon mit Dr. E. Jessen in Kopenhagen
darüber correspondirt habe, als er seine Schrift „Ueber die
Eddalieder, Heimat, Alter, Character, Halle 1871" ver¬
öffentlichte, so habe ich den Eindruck, als ob ich bei den
norwegischen Gelehrten, Herren Dr. Bang und Prof. Bugge
auch den ersten Anstoss gegeben habe, ihre Ansicht über
diese vielbesprochene Frage zu ändern. Ausser Bugges
Schrift ist nun aber auch neuerlich eine neue Uebersetzung
der Eddalieder von Dr. W. Jordan erschienen, der vor¬
zugsweise als Dichter, weniger als Forscher sie umgearbeitet
hat, und auch Herr Jul. Hoffory hat Eddastudien ver¬
öffentlicht, welche hauptsächlich dazu bestimmt sind, die
Ansichten Möllenhoffs zu vertheidigen, so dass also 3 Ar¬
beiten vorliegen, die drei ganz verschiedene Standpunkte
vertreten. Daher erscheint es mir an der Zeit, nun auch
mit meinen Ansichten nochmals hervorzutreten, in der
Hoffnung, dass es mir gelingen wird, endlich die Anhänger
der alten Ansichten zu veranlassen, mir mit Gründen
entgegenzutreten, und mich nicht länger als einen phan¬
tastischen Ignoranten bei Seite zu schieben, unter der arm¬
seligen Anschuldigung, dass Vorliebe für meine engere
Heimat mich bestimme, denn dadurch geben sie ja nur
Zeugniss dafür, dass sie sich ihrer eignen Jämmerlichkeit
wohl bewusst sind. Zwar war ich schon ein 63jähriger
Greis, als das erste nordische Buch in meine Hände fiel,
aber ich glaube trotzdem noch so viel Kenntniss der is¬
ländischen Sprache mir angeeignet zu haben, dass ich in
diesen Fragen ein Wort mitreden darf, denn wo meine
eigne Kenntniss und Erfahrung mich im Stiche lässt, liegen
mir ja in den Grammatiken und Glossaren, welche die
Fachmänner im Norden selbst ausgearbeitet haben, die er¬
forderlichen Hülfsmittel vor. Daher erlaube ich mir hiermit
nochmals meine Ansichten vorzutragen, und damit man
mich nicht länger todt schweigen möge habe ich meiner
Schrift den herausfordernden Titel des Ariadnefadens
an die Stirne gesetzt. Eins wenigstens glaube ich vor allen
andern Forschern voraus zu haben, was sehr wesentlich
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ist, nemlich Ortskenntniss, und an Eifer und Liebe für die
Sache stehe ich gewiss keinem andern nach. Gegen Hohn
und Spott bin ich aber bereits so abgehärtet, dass ich da¬
durch nicht mehr abzuschrecken bin, mein Ziel unverrückt
zu verfolgen.

Meine Ansicht geht nun dahin, dass die sogenannte
nordische Asenlehre deutschen Ursprungs ist; indem
ihre Götter aus dem Teutoburger Walde, von der Irmen-
säule, sich nach dem Norden und schliesslich nach Island
geflüchtet haben, und dass Sigurd, der den Drachen Fafnir
tödtet, eben nur ein andrer Name für Arminius ist; dass
im Drachen Fafnir die römische Macht personificirt ist, die
Sigurd vernichtet hat; dass die Gnitaheide wo dies geschah,
daher eben das varianische Schlachtfeld sein muss,
dass in Brunhilde das Vaterland, in Kriemhilde (die in der
Edda Gudrun heisst) die Königsgewalt personificirt ist, die
Arminius erstrebte, und deshalb von den Patrioten, gleich
Caesar ermordet wurde; dass in Loki Segestes, in Etzel
oder Attila der Neffe des Arminius, der von den Römern
eingesetzte spätere König der Cherusker, uns vorgeführt
wird, u. s. w. Dass die Gnitaheide an der oberen Lippe
lag, berichtet uns auch der isländische Abt Niclas, der
um 1150 von Island durch Sachsen über Mainz nach Rom
reiste, denn er meldet, dass diese Gnitaheide bei Pader¬
born liegt, zwischen den Dörfern Horus und Kiliandr.
Diese Namen bezeichnen das heutige Städtchen Horn im
Lippischen, vom Volke Hoorn oder Haurn genannt, wo
Varus Sommerlager gestanden hat, und den Hof Kilian
bei Boke, am rechten Ufer der Lippe, wo das römische
Aliso gelegen hat, also den Anfangs- und Endpunkt der
Varusschlacht. Aber nicht blos die Heldensage, sondern
auch die Göttersage haben, meiner Ansicht nach, ihre
Wurzeln in diesem nemlichen Boden, und wer ohne vor-
gefasste Meinung die Lieder der Edda prüft, wird zuge¬
stehen, dass man Jacob Grimm's Ansicht darin beipflichten
muss, dass Göttersage und Heldensage unlöslich mit
einander verwachsen sind. Holtzmann sagt über die Lieder
der Edda (Aeltere Edda S. 9 ff.). „Es ist ziemlich sicher,
„dass diese Lieder nicht im Norden entstanden sind, sondern
„in Deutschland. Ein Hunnenvolk und ein Gothenvolk
„sind in diesem Land, ein Fluss Rin, (wahrscheinlich der
„Rhein), Niderheide (Gegend von Paderborn). Wie sind
„diese Lieder aber nach dem Norden gekommen? Ich
„bin der Ansicht, dass sie nach dem Norden kamen, zu-
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„gleich mit den aus Deutschland nach Norden einwandern¬
den Völkern. Zur Zeit des Tacitus waren noch keine
„Germanen im Norden. — Die Gedichte sind ganz voll
„mythologischer Beziehungen, die ganz unverständlich sind.
„Im Ganzen sind die Lieder uralt, freilich ist die
„Sprache die des 12. Jahrhunderts, in dem sie aufgezeichnet
„wurden u. s. w."

Man sieht, dass Holtzmann Ansichten vorträgt, welche
sowohl von der mythischen wie der historischen Auffassung
ganz und gar abweichen. Im Allgemeinen fallen sie mit
den meinigen zusammen, nur dass ich das, was ihm dunkel
blieb, durch die Heranziehung der Göttersage glaube auf¬
hellen zu können, indem ich annehme, dass die Lieder der
Edda ein schwacher Nachklang, so zu sagen das Echo,
jener Lieder sind, von denen schon Tacitus meldet, dass
sie Arminius Thaten feierten. Wir wissen, dass sie Carl
d. Gr. sammeln Hess, und dass sie sein Sohn, Ludwig der
Fromme, auf Geheiss der Kirche völlig vernichtete.

Was aber die Lieder der Edda betrifft, wie sie
jetzt uns vorliegen, so bin ich der Ansicht, dass die
wichtigsten derselben erst im Anfange des 12. Jahrhunderts
in Island gedichtet und auch niedergeschrieben sind, und
zwar was die 3 ersten betrifft, die ich als den Kern der
ganzen Sammlung betrachte, von einem Geistlichen ge¬
dichtet sind, der entweder im Sachsenlande geboren war,
oder doch dort seine Ausbildung erhalten hatte, und daher
die Oertlichkeiten, namentlich die der Göttersage genau
kannte. Denn wir wissen ja, dass noch der erste in Island
geborene Bischof, Isleif, welcher um 1050 sein Amt dort
antrat, in Herford in Westfalen, also nahe am Teutoburger
Walde, erzogen war, und dort seine Ausbildung empfangen
hatte. Jene drei Lieder, welche ich eben als den Kern
der Liedersammlung bezeichnet habe, sind Völuspa,
Grimnismal und Wafthrudnismal. Meine Ansicht
über ihre Entstehung und ihren Inhalt ist folgende: Was
ihre Entstehung betrifft, so scheint es mir, dass sie, wie
gesagt, im Anfang des 12. Jahrhunderts in Island, im
isländischen Dialect, von einem Geistlichen sächsischen
Stammes gedichtet sind. Veranlassung dazu gab das Pader¬
borner Kloster Abdinghof, das im Jahre 1093 den Extern¬
stein angekauft hatte, in der Absicht die Erinnerung an
die glorreiche Zeit des Ileidenthums, welche sich an diese
Felsengruppe knüpfte, im Gedächtniss des Volks völlig
auszulöschen. Der Zweck jener Lieder war also in erster
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Linie auf die Nachwelt die Kunde zu bringen, dass am
Externsteine und in seiner nächsten Umgebung' jener welt¬
gestaltende Kampf gegen Rom stattgefunden hatte, wo¬
durch der ganze germanische Stamm sich seine Stellung
in der Welt erobert hat. Das Lied Grimnismal hatte, wie
S. 15 ausgeführt ist, besonders den Zweck einige Kunde
vom Inhalt der Religion der alten Sachsen zu bewahren
und auf die Nachwelt zu bringen. Die Heldenlieder, welche
die Siege der Deutschen über Rom feierten, waren von
der Kirche vernichtet, nun sollte auch die Erinnerung an
die Oertlichkeit, wo sie stattgefunden hatten, ausgetilgt
werden; ein Wächter wurde hingesetzt um darüber zu
wachen, dass nicht heimlich in der Dunkelheit der Nacht
die alten Cultusstätten vom Volke noch besucht würden.
Der Krieg gegen Varus und Germanicus war ein Religions¬
krieg gewesen, gleich dem gegen Carl d. Gr., und der
Kirche waren die Heldenlieder der Sachsen wohl deshalb
besonders unbequem geworden, weil darin der Sieg der
deutschen Götter über die römischen Götter gefeiert
wurde, und weil das Volk nun den Gott des Christentums,
der ihm von dem nemlichen Rom gebracht wurde, mit
dessen heidnischen Göttern verwechselte. Denn der Ort
wo Carl d. Gr. die Irmensäule zerstört hatte, war schon
zu Varus Zeit das Nationalheiligtum der Deutschen gewesen,
die hierhin die Teutoburg, den Ursitz ihres sagenhaften
Stammvaters Teut, seines Sohnes Mannus und von dessen
drei Söhnen verlegten, von denen die drei Hauptstämme
des Volks ihre Abstammung ableiteten. An diese, von
Tacitus (Germ. 2) uns überlieferte Stammsagc, erinnert noch
auf merkwürdige Weise der Teutberg nahe am Extern¬
steine, der zum Hofe Teutmann in Holzhausen gehört,
denn aus der Kauf Urkunde vom Jahre 1093 erhellt, dass
der Felsen des Externsteins im 11. Jahrhundert das ge¬
meinschaftliche Eigentum dreier Brüder war in Ober¬
holzhausen, Niederholzhausen und Colstide, und im Namen
Teutmann tritt uns ja Vater Teut und sein Sohn Mannus
entgegen, und in dessen 3 Söhnen die 3 Brüder die den
Externstein um 1050 besassen. Da der Name Teutberg
in der Gegend nicht weiter vorkommt, wie in „Lippische
Familiennamen S. 69" von O. Preuss, dem Verfasser der
Lippischen Regesten, bestätigt wird, so scheint die Ver-
muthung berechtigt, dass der Saltus Teutoburgiensis des
Tacitus eben der Saltus (Pass) ist, der unmittelbar an dem
Felsen vorüberführt. Diese Ansicht findet ihre Bestätigung
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in dem Umstände, dass Völuspa in Str. 4 ausdrücklich
meldet, dass an den Steinen des Saals zuerst Sonne,
Mond und Sterne verehrt seien, und Str. 14, dass aus dem
Saale des Steins Dwalins 17 Zwerge hervorgestiegen
seien, zum Gefilde der Schlacht. Mit diesem Saale
des Steins, der nach Völ. 37 dem fernen Sonnen-
gotte am Leichenstrande errichtet wurde, der also das
Mithräum ist, welches Varus in dem Ilauptfelsen des Extern¬
steins anlegen wollte, wissen nun die Forscher und Erklärer
so auch die beiden neuesten Uebersetzer der Völuspa,
Prof. Müllenhof und Dr. W. Jordan, nichts anzufangen,
vollends wenn er unter anderem Namen auftritt, wie Heidrun,
Urds Brunnen, Sonnenkessel, schlangenum-
wundner Saal, von Waberlohe umgebener Saal, in
dem Brunhildc in I Iindarfiall den Zauberschlaf schläft u. s. w.
Glücklicherweise war der Fels zu mächtig und der Stein
zu hart, sonst hätte ihn sicher die Kirche zerstört, so ist
er der Angelpunkt geworden, um den sich die Lieder der
Edda drehen, deren Verfasser vielleicht Schlimmeres für
ihn befürchtete, als dass man auf dem Gipfel des Neben¬
tolsen den Saal Gimle anlegen würde.

Den Inhalt der Lieder erkläre ich folgendermassen:
Als Varus ins Innere Deutschlands zog, Hess er, da er ja
wie Dio meldet, die Deutschen ohne Gewalt der Wallen
zu unterwerfen gedachte, sich da nieder, wo damals der
Mittelpunkt des religiösen und politischen Lebens war, im
Gau Thietmelle, in der Nähe des heutigen Detmolds, in
dessen Nähe, nur wenige Kilometer südöstlich davon ent¬
fernt, bei dem Städtchen Horn, wo er zwischen der Felsen-
gruppe der Externsteine mit dem Nationalheiligtum von
ganz Norddeutschland, der Irmensäule, und zwischen dem
Ge'richts- und Versammlungsplatze desselben, in
der Mitte stand. Dies waren die beiden Magnete, die ihn
hierherzogen. Denn es scheint, dass diese Gegend damals
für das nördliche Deutschland eine ähnliche Rolle spielte
wie einst in Griechenland Delphi mit seinem Orakel
und seinem Amphyktionengericht. Hier glaubte er,
sei der geeignete Platz um mit dem Volke friedlich ver¬
kehren und es an römische Sitten und Gebräuche gewöhnen
zu können, insbesondere auch an römische Rechtspflege.
Aber er beging die Unvorsichtigkeit sich an den Heilig¬
tümern der Germanen zu vergreifen, und in dem Felsen
wo das germanische Orakel bisher seinen Sitz gehabt
hatte, eine Mithrashöhle einrichten zu wollen. Dies war
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die Ursache seines Untergangs, denn Arminius benutzte
diesen Umstand, um den Zorn des Volks gegen die
römischen Tempelschänder zu erregen: so nur ist es er¬
klärlich, dass es ihm gelang eine Heeresmacht zusammen¬
zubringen, die fähig war, das wohl disciplinirte Heer des
Varus völlig zu vernichten. Er sandte nemlich geheime
Botschaft im Lande umher,"nicht blos um den Frevel der
Eindringlinge möglichst zu verbreiten, sondern er Hess auch
bekannt machen, dass die Götter durch den Mund des
Orakels verkündet haben: an Balders Todestage wollen
sie Rache nehmen an den Sieggöttern Roms, d. i. an
Mithras, der bei den Römern der Unbesiegte (Invictus)
hiess. Alles dies finde ich in Völuspa angedeutet. Balders
Todestag ist aber der 21. September, wo die Sonne ins
Zeichen der Wage, also auf die südliche Hälfte des
Himmels übertritt, um gleich Osiris am Tage der Frühlings¬
nachtgleiche wieder zurückzukehren. Zum Zeichen der
Trauer trug man an Balders Todestage Mistelzweige, daher
sagt die Edda, Baidur sei durch einen Mistelzweig ge-
tödtet,- der durch seinen blinden Bruder Höder abge¬
schossen sei; sie sagt aber auch, dass Höder durch den
eben geborenen Sohn Rindas wieder getödtet sei, der un¬
gewaschen und ungekämmt hinläuft um seinen Bruder
Balder zu rächen. Dieser Mythus ist so durchsichtig, dass
wohl kein Zweifel darüber obwalten kann, dass damit der
Kreislauf des Sonnenjahrs bezeichnet ist, wonach die Sonne
eine Hälfte des Jahrs über dem Aequator und die andre
Hälfte unter demselben verweilt. Dadurch dass der Mörder
Höder blind ist, wird das unabwendbare Naturgesetz be¬
zeichnet. Hiernach fällt also die Varusschlacht mit dem
grossen Herbstfeste der Germanen zusammen, das wie ich
S. 62 gezeigt habe, jedes 9. Jahr einen nationalen Character
annahm, so dass dann alle germanischen Stämme, gleich
wie die Griechen in Olympia, sich dabei betheiligten. Es
wurde um die Zeit der Herbstnachtgleichen als Erntefest
und zugleich als Todesfest Balders gefeiert. Es war zu¬
gleich das grosse L a n d e s t h i n g, wie es die Dänen später
noch bei Leire abhielten, zu politischen und Gerichtsver¬
handlungen bestimmt. Einige Jahre vor Zerstörung der
Irmensäule, um 770, wird uns im Leben des heiligen Lebuin
berichtet: Singillatim viri electi et in unum collecti in media
Saxonia secus flumen Wiseram et locum Marklo nuncu-
patum .... exercebant generale concilium; omnis illius
concionis multitudo primo proavorum contendit instituta,
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numinibus suis vota solvens ac sacrificia (Pertz. Mon.
Germ. II. 362). Diesen Ort Mark loh, hat man irriger¬
weise an der Weser gesucht, während es das alte Theot-
malli ist, wo sich der Name im Hofe Schön 1 o h und Schöne-
tnark heute noch findet. Es ist die Höhe östlich von
Detmold, welche jetzt von einer Windmühle gekrönt wird,
welche zum Hofe Dikewid gehört, wo der miötvith und
der varnawith der Edda, und brimir, der Biersaal der
Asen war, und vermuthe ich, dass Ptolomäus mit dem
Berge Melibokus, den er zwischen die Emsquellen und
die Weser verlegt, und ans westliche Ende des Cherusker¬
landes, denselben Ort bezeichnet. Ich vermuthe, dass die
erste Hälfte des Worts ihn als Mälplatz, die zweite ihn
als Feuerwarte bezeichnen soll, und deute Boke an der
Lippe, das römische Aliso, eben so als einen Ort von wo
Feuerzeichen gegeben wurden. Dass der Melibokus
im Odenwalde seinen Namen auch vom Mälplatze erhalten
hat, geht daraus hervor, dass sich dort auch der Ortsname
.Malchen findet, während das englische beacon, das
deutsche Bake (Leuchtschiff) die Bedeutung von bocus
bestätigt. Strophe 18 im Grottenliede spricht ebenfalls von
Feuerzeichen. Zwischen diesem Landesthingplatze und den
1 Ieiligtümern der Teutoburg am Externsteine, hatte Varus
sein Sommerlager in der Feldmark des jetzigen Städtchens
Horn aufgeschlagen, wo die Flurnamen uns noch Finger¬
zeige geben, wie der Verlauf der Ereignisse gewesen sein
dürfte. Auf der Moor läge war das Sommerlager, auf
der Wedderlage einige Kilometer entfernt das zweite
Lager, und zwischen beiden führen die fruchtbaren Felder
den Namen „auf dem Jammer" und erinnern an Tacitus
Worte: „medio campi, albentia ossa." Wo das Tribunal
stand heisst es „auf dem Gerichte", wo die von Tacitus
erwähnten Altäre standen, führt das Feld den Namen
„auf dem Stahle", (von stall, der Altar). Am Fusse
des Hügels, der die Wedderlage heisst, auf der Gemeinde¬
hude, wo noch nie der Pflug den Boden aufgebrochen hat,
liegt ein Wall, der 500 Schritt lang ist, und den Eindruck
macht, als ob er jenem Walle des zweiten Lagers ange¬
hören könnte, den Tacitus als „semirutum vallum" be¬
zeichnet. In der Richtung nach Feldrom, im Thale des
Silberbachs, am Fusse der Volmarstod findet sich der
Namen Bangerden, d. i. Todes-garten oder leid und
bei Horn wo sich die Hufeisen von Maulthieren in Menge
gefunden haben, und noch Jahr aus Jahr ein sich finden,
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findet sich der Name Hessen Bangerden was vielleicht
II es ten -Bangerden d. i. Todesgarten der Pferde, ur¬
sprünglich hiess, während in der Richtung nach Detmold
hin der Namen Bannenberg an geeigneter Stelle sich
findet. Lässt man sich durch diese Namen leiten, so
scheint es dass Varus, nachdem das Lager genommen war,
zuerst über Feldrom den Rückzug antreten wollte, auf
dessen Höhe, am Romwass, allem Anschein nach ein
Wachtposten stand, die Rückzugslinie zu decken. Da ihm
hier der Rückzug abgeschnitten war, schlug er an der
Höhe das Nothlager für die erste Nacht auf, und sachte
andern Tags nordwärts, über Detmold die Dörenschlucht
zu gewinnen. Auf diesem Marsche wurde dann das Heer
völlig vernichtet, und so wurde bei Detmold am Knochen¬
bache der auch Lechthope (d. i. Leichenhaufen) heisst,
von Germanicus der Todtenhügel errichtet.

Der Hünenring bei Detmold, den man als die alte
Teutoburg zu betrachten pflegt, ist meines Erachtens an¬
gelegt, um als Sammelplatz zu dienen, von wo auf ge¬
gebenes Feuerzeichen die Germanen das Römerheer über¬
fallen sollten, denn die Untersuchung des Bodens im
Innern des Walles hat gezeigt und zeigt heute noch, dass
er nie auf längere Zeit von .Menschen benutzt wurde, da
der Boden innerhalb des Walles sich in dem nemlichen
Urzustände befindet, wie ausserhalb desselben, und über¬
haupt am Gebirge. An anderer Stelle*) habe ich nachge¬
wiesen wie im 1 [albkreis von Detmold über Schieder,
Steinheim nach der Carlsschanze bei Willebadessen sich
Ringwälle linden, welche gleichfalls zu Sammelplätzen ge¬
dient zu haben scheinen, so dass von dem Hünenringe bei
I K'tmold, und von der Carisschanze aus den Römern die
Rückzuglinie durch das Gebirge völlig abgeschnitten wer¬
den konnte, denn der Ueberfall des Lagers war, wie ja
auch Völuspa meldet, zu langer Hand vorbereitet. Auch
der Hauptmann Hölzermann ist durch seine Untersuchungen
zu ähnlichen Resultaten gelangt, und erklärt S. 39 seiner
bekannten Schrift (Lokaluntersuchungen etc. Münster 1878)
namentlich die Ringwälle der (irotenburg bei Detmold,
bei Alt schieder, am Stopp elb erge bei Steinheim und
die Carlsschanze bei Willebadessen für: verborgene
„Sammelplätze in der Nähe des zum Kampfplatze aus-
„ersehenen Defile, als Stützpunkte eines mit Ueberraschung

*) Schierenberg: Die Kriege der Römer zwischen Rhein, Weser
und Elbe. Frankfurt a. 31. 1888. Reitz & Koehler. S. CXVIa. ff.



— X —

ausgeführten Offensivstosses." Hiernach wäre also anzu¬
nehmen, dass die germanischen Stämme in überwiegender
Mehrzahl sich an der Vernichtung der Römer in der
Varusschlacht betheiligt haben, und zwar wohl in stärkerem
Masstabe die östlichen, wie denn ja auch das Grottenlied
meldet, dass von Osten ein Heer heranzieht. So
erwuchs aus der Varusschlacht und den Kämpfen gegen
die Römer, die Heldensage für den ganzen germanischen
Stamm, und wohin ihr Wandertrieb Germanen führte, nahmen
sie diese Sagen mit. Denn wie ich oben schon zeigte ist
im angelsächsischen Liede (Beowulf) jener Sigmund der
den Drachen tödtet, der den Schatz am Hörnesteine
hütet, eben auch Sigurd, der den Fafnir tödtet, und die
Felsenklüfte des Hörnesteins bezeichnen eben die Felsen
des Externsteins bei Hörne, Während der Glaubenseifer
der christlichen Priester in Deutschland alles vernichtet
hat, was auf diese Ereignisse und die Orte wo sie vor¬
fielen, Bezug hatte, sind in England und im skandinavischen
Norden noch Inschriften vorhanden, welche darauf hin¬
weisen. Die nebenstehenden Inschriften 1 und 2 wurden
in England am Hadrianswalle im Jahre 1883 gefunden, und
sind in der Westd. Zeitschrift von 1884 Heft II. besprochen.
Die dritte ist in derselben Gegend schon früher gefunden
und bezieht sich auf denselben Gegenstand. Da Hr. Hoffory
in seiner oben bereits erwähnten Schrift: „Eddastudien,
Berlin 1889" die Inschriften 1 und 2 bespricht, um daraus
einen „germanischen Himmelsgott" herzuleiten, so
sehe ich mich veranlasst meine abweichende Ansicht hier
daneben zu stellen, indem ich auch die dritte Inschrift heran¬
ziehe. Alle drei befinden sich auf Altären, welche friesische
Soldaten, die in England unter den dortigen römischen
Truppen dienten, dem Kriegsgott ihrer Heimat widmeten.
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Von No. 1 und 2 gibt Hoffory folgende Uebersetzung:
1) Dem Gotte Mars Thingsus und den beiden Alae-

siagen Beda und Fimmilena, und der Gottheit des Kaisers
haben Tuihanten, germanische Bürger, ihr Gelübde gern
und Schuldigermassen eingelöst.

2) Dem Gotte Mars und den beiden Alaisiagen und
der Gottheit des Kaisers, haben Tuihanten, aus der nach
Severus Alexander benannten Heeresabtheilung der Friesen
ihr Gelübde gern und Schuldigermassen eingelöst.

Von der dritten ist nur die erste Hälfte erhalten, die
den Erklärern wegen „a muro" und „sivitus" ohnedem
Schwierigkeiten bereitet, weshalb ich zuvor zu 1 und 2
bemerken will, dass ich annehme, der Name T h i n g s ö
soll eben den Thingplatz bedeuten, und Alaesiagis ist
zu lesen: a Laesiagis, das ist a Hleseyu der Edda, wo
Hier wohnte, der auch Aegir heisst. Die beiden weib¬
lichen Gottheiten die bezeichnet werden, sind Fenja und
Menja des Grottenlieds, die das Heer herbeiriefen, und
Thingso ist dasselbe wie Detmelle, Thiotmalli, später De-
dinetorp, das jetzt Schönhagen heisst. Ziehen wir nun
No. 3 hinzu, so ist Belatucadrus ein Name unter dem
Mars in England häutiger vorkommt, der vielleicht aus
dem Deutschen übersetzt aber nicht nachweisbar ist. Dieser
Kriegsgott ist benannt nach der Mauer des heiligen
Wid auf dem Thingplatze; denn SIVITUS glaube ich durch
saneti vitus erklären zu dürfen. Des „heiligen Wid"
(ins moera vithar) erwähnt auch die Edda (Fiölvinsmal 21)
und in lippischen Urkunden heisst er im 14. Jahrhundert
„der Wid boven Detmelle, und auch die Mauer ist
noch da, und der Name (Steinhagen) ebenfalls, der in
der Edda g r i o t tun heisst, denn dort kämpfte (nach
Skalda 17) Thor mit Hrungnir. Der Name a Laisiagis
ist also auf L e i s e g g e (Leistrupper Egge) zurückzuführen
wie diese Höhe heute noch heisst, so dass sich alles gegen¬
seitig erklärt und ergänzt. Denn da der germanische
Mars Vali auf derselben Höhe auch seinen Wohnsitz
hatte, (jetzt Walbaum), so nehme ich an, dass unter Mars
Thingso der deutsche Kriegsgott Vali zu verstehen ist,
der hier den Sieg über die Römer erfocht, und dem jene
Friesen die Altäre weihten. Der Name Belatucadrus er¬
innert an den Helden Starcathr des Saxo, der zur Zeit des
Kaisers Augustus lebte, dem König Alf die Gemahlin vom
Altare ihrer Götter raubte und darauf von Thor getödtet
wird. Dieser König Alf erscheint wieder in der gleich zu
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besprechenden Inschrift in Schweden. Diese sehr interessante
und räthselhafte Inschrift findet sich in Schweden (zu
Runemo in Bleckingen), und bezieht sich meiner Ansicht
nach auch auf die Varusschlacht, indem sie das Geheimniss
des Orakelspruchs enthält. Sie stellt eine 34 Fuss lange
Schlange dar, deren Kopf einen Fuss breit ist. Im Jahre
1833 wurden drei Gelehrte von der Regierung abgeordnet,
um sie zu untersuchen, dies waren Finn Magnussen, Chr.
Molbeck und G. Forchhammer, die sich aber nicht darüber
einigen konnten.

Finn Magnussen liest und übersetzt:
I Iiltekin riki nam, Gardr inn hyo. Uli eit gaf vigi Othin

runar hringr fai fall a mold alf (ar) asta god Öla fiai Othin
ok Fri ok asakun fari (fari) fjandum varum unni Ilaraldi
örin sigr.

I Iiltekin accepit (expugnavit) regnum Gardr insculpsit.
Olaus jusjurandum dedit Odinus consecret runas ringo re-
cipiat casum in terram (corruat in terram) Alfi amores
Olaum relinquant, (odio habeant) Odinus et Frejus et aso-
rum gens devastent (devastent) hostes nostros concedant
Harald! magnam victoriam.

Ich möchte folgende Auffassung vorschlagen:
Der Heldensohn nahm die Herrschaft, Asgard (d. i.

die Götter) befahl es, Uli gab den Eid (d. i. den Wahr¬
spruch) : Odin weihe das Geheimniss, dass der Ring mache
fallen in den Staub den Lieblingsgott der Alfen, so dass
er Uli verlasse. Odin und Freia und Asakun (d. i. Thor)
wollen geben dem I larald grossen Sieg, so dass er ver¬
nichte unsere Feinde.

Ich deute den Helden söhn auf Arminius, Uli (die
Eule?) auf das Orakel. Der King sind dann die verbün¬
deten Stämme, und der Lieblingsgott (astagod) der Alfen
ist Mithras, denn die Alfen sind in den Liedern der Edda
die Römer. Dieser Orakelspruch ist dann jenes Geheim¬
niss (skaut) das Odin im Volke verbreiten liess (Völ. Str. 25).

Dieser Lieblingsgott der Alfen oder des Alfen
erscheint in Saxos Sage von Starkathr als die Gemahlin
Alfs (Mithrascultus), dann ist Alf als Varus aufzufassen und
Starkathr als Arminius.

Ich habe dies hier nur andeuten wollen, um die Auf¬
merksamkeit darauf hinzulenken, dass dann auch die
nordische Sage von der Brawallaschlacht auf die Varus¬
schlacht zurückzuführen sein dürfte, die im Norden lokali-
sirt wurde, denn nach Saxo fiel sie vor in campo qui
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Brarwell dicitur, und fällt in die Zeit des Königs Frodi,
von dem das Grottenlied sagt, dass er zur Zeit des Kaisers
Augustus lebte. Das Feld Brarwell erinnert aber an Brä-
lundr und Brävöllr der Edda, und wieder an den Wald
des Springquells (hvera lundr), wo nach Völuspa 35 Loki
während Ragnarök gebunden iag. Denn auch den Extern¬
stein mit seiner Umgebung scheint Saxo nach Island über¬
tragen zuhaben, da ja jener Sternenfels (rupes siderea),
auf dem ein ewiges Feuer brennt, das aber dem Leinen¬
zeug nicht schadet (ignes qui cum linum consumere ne-
queant etc.), scheint doch wieder mit der Waberlohe auf
Hindarhall, Logariall und Brälund zusammenzufallen; und
jener Stein, der nach Saxo damals an den Bergvorsprüngen
Islands umherflog (saxum quod praerupta montium pervo-
litat) liegt jetzt, durch eiserne Klammern festgehalten, auf
jenen Felsengipfeln, die einst Vater Thiassi bewohnte, und
ist auf dem Bilde mit 1 bezeichnet. Nach der lippischen
Sage warf ihn der Teufel dorthin, als die christliche Capelle
(Gimle) auf dem nebenstehenden Felsen ausgehauen wurde.
Der Teufel beabsichtigte damit einen christlichen Priester
zu zerschmettern, aber der Christengott lenkte den Fels¬
block so, dass er auf der Spitze des Felsen hängen blieb,
sein Ziel aber verfehlte. Saxos Quell, der „cerealis poculi
proprietatem" zeigt, scheint der „Methbrunnen" zu sein,
den im 17- Jahrhundert die monumenta Paderbornensia
noch nennen, und als hydromeli fons bezeichnen, und jener
todtbringende Quell, der Jeden der daraus trinkt, sogleich
niederwirft, sind die starken Ausströmungen von Kohlen¬
säure, welche die Quellen der Gegend von Driburg, Mein¬
berg, Herste mehrfach zeigen. Die Beschreibung noch
eines andern Quells kann man aber eben sowohl auf den
ehemaligen Bullerborn bei Altenbecken, als auf den Geyser
in Island deuten. Ich habe dies schon S. ff. meiner
Schrift: „Wahrheit und Dichtung in der Götter-und Helden¬
sage der Germanen" ausgeführt, die ich 1882 der allge¬
meinen Versammlung der deutschen Anthropologischen Ge¬
sellschaft in Frankfurt a. M. gewidmet habe; indess ist
diese Schrift nicht in den Buchhandel gekommen.

Besonders schwerwiegend für die Ergründung des
wahren Inhalts der Eddasagen, wird aber immerhin die
Angabe des isländischen Abts Niclas sein, um so mehr da
er ein Sohn Saemunds war, den man doch in so nahe Be¬
ziehung zur Edda zu bringen pflegt. Seine bestimmte An¬
gabe, dass die Gnitaheide, wo Sigurd den Fafnir erschlug,
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bei Paderborn lag, gestatten kaum mehr einen Zweifel
darüber, dass die Sage einen historischen Hintergrund hat,
der an jene Oertlichkeit geknüpft ist, und welches dieser
Hintergrund ist, kann nach der Lage der Sache kaum mehr
zweifelhaft erscheinen. Hinsichtlich der Oertlichkeit sagt
aber der Herausgeber des Itinerars selbst, dass er ihre
nähere Bestimmung solchen überlassen müsse, welche die
erwähnten Gegenden näher kennen, weil sie länger dort
gewohnt haben, (quibus ex commoratione in ipsis locis
horum plenior notitia est). Aber unsere Forscher haben
sich an diese Aufforderung nicht gekehrt, sondern nicht
einmal die lateinische Uebersetzung des Itinerars mit dem
isländischen Texte verglichen, und haben stets die falsche
lateinische Uebersetzung zu Grunde gelegt, und danach
die Gnitaheide zwischen Paderborn und Mainz verlegt, und
sie bald an der Fulda, der Lahn oder Dill oder Sieg ge¬
sucht, da sie doch nach dem Urtexte nur bei Paderborn
zu suchen ist. Selbst Jacob Grimm hat sich diesen Mangel
an Gründlichkeit zu Schulden kommen lassen, denn sein
Exemplar des Itinerars, das ich in der Berliner Universitäts¬
bibliothek einzusehen Gelegenheit hatte, und das gerade
bei dieser Stelle Randbemerkungen von seiner Hand hat,
zeigt dass auch von ihm die Divergenz zwischen Urschrift
und Uebersetzung nicht bemerkt worden ist.

Und was soll man. vollends über die kritiklose Weise
sagen, wie man bisher die Berichte des Vellejus und Florus
über die Varusschlacht bei Seite geworfen hat, als ob sie
gar nicht vorhanden wären, und ohne Weiteres Dios Bericht
zu Grunde gelegt hat, der sich doch dem unbefangenen
Beobachter ais tendenziöse Entstellung darstellen muss, schon
weil er den Verrath des Varus verschweigt, und das
Aergerniss, das Varus durch sein Gerichtsverfahren ge¬
geben hatte. Vergleicht man nun aber vollends Dios Be¬
richt (LV1I. 18) über die Kriege des Germanicus, in den
Jahren 15 und 16 n. Chr. mit Tacitus ausführlichen Be¬
richten, so hat man nur die Wahl, Tacitus Bericht so zu
behandeln, wie man Florus bisher behandelt hat, d. h. ihn
als lügnerische Entstellung bei Seite zu werfen und keiner
weiteren Beachtung zu würdigen, oder umgekehrt Dios
Berichte, sowohl den über die Varusschlacht, als den über
die Kriege der Jahre 15 und 16 n. Chr. auf solche Weise
zu behandeln.

Eigentümlich aber muss es doch berühren, wenn man
bedenkt, dass die verschiedenen Berichte über die Varus-
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Schlacht seit der Zeit des Humanismus, also seit mehr als
300 Jahren offen vor den Augen aller Forscher da gelegen
haben, ohne dass es Jemand eingefallen wäre ihren relativen
Werth und die Gründe zu prüfen, weshalb man denn
Florus Bericht verwerfen soll: bis in meiner Person ein
Dilettant auftritt, und diese Aufgabe übernimmt. Und
auch dann lässt man mich mehr als 20 Jahre lang unbe¬
rücksichtigt, bis in Leopold von Ranke ein berühmter
Mann auftritt und meine Ansicht ebenfalls vorträgt. Ich
meine das gibt doch zu denken!
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Erläuterungen zu den Abbildungen.
Tafel L zeigt die 5 Mauptfelsen der ganzen Felsen¬

gruppe des Externsteins, deren höchster sich etwa 120 Fuss
über den Spiegel des Bachs erhebt, der den Fuss des
Mauptfelsen (4) bespült. Im Innern desselben zu ebener
Erde befindet sich das Mithräum, dessen Grundriss Taf. IV.
zeigt, und an seiner Aussenseite das Bild von Tafel II.
Die jetzige Landstrasse nach Paderborn, welche zwischen
1 und 2 hindurch führt, ist erst 1811 durchgebrochen, die
alte Strasse führte bis dahin rechts von 4, im Thale des
Bachs hinauf. Die vier Thüröffnungen entsprechen den
3 Oeffnungen b. c. d. der Grotte und der Oeffnung e die
mit der Grotte nicht in Verbindung steht, aber vermutlüich
bestimmt war, eine Verbindung herzustellen, und bei h in
das Mithräum einzumünden ; das Bild befindet sich an der
Aussenseite links von b. Der Eingang zur Grotte, bei a
auf Tafel IV. ist auf Taf. 1 nicht sichtbar. Auf der Höhe
des links daneben stehenden Felsen hat hei i das Kloster
Abdinghof um 1100 in den lebendigen Fels eine Capelle
aushauen lassen; bei 2 sieht man die Brücke, welche zu
dieser Capelle hinaufführt. Jene Capelle ist Gimle, jene
Brücke ist die Brücke Bilröst, wo einst wie es in Fafnismal
lirisst: die Asen ihr Herzblut mit Surturs Mächten mischen.
Bei 1 liegt auf der Höhe des Felsen ein bewegliches Fels¬
stück, das dem Anschein nach droht auf die Strasse herab¬
fallen zu wollen. Meiner Ansicht nach ist dies der Mühl¬
stein, den nach Angabe des Grottenlieds die Riesentöchter
Fenja und Menja drehen mussten. Der Bach am Fusse
des unteren Felsen 4 ist jetzt zum Teiche aufgestaut, der
Damm ist 80 Schritt breit und lehnt sich an den Berg
(den Bärenstein) der an seiner andern Seite steil empor¬
steigt. Hier ist also der saltus Teutoburgiensis, der Eng¬
pas s der Teutoburg. Tafel II zeigt jenes berühmte und
viel besprochene Bild der Kreuzabnahme, das in seiner
unteren Abtheilung eine räthselhafte Darstellung zeigt, die
leider durch gewaltsame Zerstörung und Verwitterung sehr
gelitten hat, so dass es schwer ist sie richtig zu erkennen
und zu deuten. Man hat in neuerer Zeit gewöhnlich an¬
genommen, dass in diesem unteren Theile der Sündenfall,
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also Adam, Eva und die Schlange dargestellt seien, und
dass das Paderborner Kloster dies Bild im 12. Jahrhundert
habe anfertigen lassen. Dieser Ansicht bin ich entgegen¬
getreten und nehme an dass im unteren Theile des Bilds
die Nibelungensage dargestellt ist, und der Sieg des
Christentums über das sächsische oder germanische I leiden-
tum. Ich sehe darin 2 menschliche Figuren, einen bärtigen
Mann und eine Frau, ferner einen Vogel, auf dessen Füssen
der Mann kniet, und diese 3 Figuren werden von einem
Drachen mehrfach umschlungen. Während man den Leib
des Vogels bisher als zu dem Drachen gehörig angesehen
hat, die Schlange des Paradieses darstellend, glaube ich
darin zwei Figuren zu erkennen, so dass der Vogel einen
Pfau darstellen soll, als Symbol des Sternencultus der hier
herrschte, die beiden menschlichen Figuren (Sigurd und
Brunhilde?) das sächsische Volk, der Drache die römische
Macht von der sie sämmtlich umschlungen werden. Das
ist aber der Drache Fafnir der Sage, der ja, wie um 1150
der isländische Abt Niclas meldet, bei Paderborn auf
der Gnitaheide von Sigurd getödtet wurde. Auf Tafel III
scheint der Sieg des Christentums über das römische
Heidentum ganz auf dieselbe Weise dargestellt zu sein,
indem zu Füssen des Gekreuzigten hier die Wölfin sich
findet, welche Romulus und Remus säugt. Das Original
befindet sich im christlichen Museum des Vaticans in Rum.
und wurde ums Jahr 880 dem Kloster St. Rambona bei
Ancona von der Herzogin Agiltruda von Spoleto geschenkt.

Ich vermuthe, dass Carl der Grosse das Bild am
Externsteine hat anfertigen lassen, dass der Fels an dem
es sich befindet einst die Irmensäule trug, und dass die
Esche Yggdrasil, sowie der mythische Baum Laerad
und M i m a m e i t h r der Edda, eben identisch mit der
Irmensäule sind. Das Mithräum ist in unfertigem Zustande
geblieben, da die Römer dabei verjagt wurden; der Haupt-
raum ist etwa 30 Fuss lang, 11 Fuss breit, 9 Fuss hoch
und flach gewölbt. Der Eingang sollte anscheinend bei d
sein, der Ausgang bei a, die Thüre b scheint erst vor etwa
200 Jahren eingebrochen zu sein, als man den Raum zu
andern Zwecken benutzte. Anzeichen sind vorhanden, dass
ursprünglich sich eine von der Natur gebildete Höhle hier
befand, zu der durch c eine natürliche Oeffnung führte,
und nehme ich an, dass diese natürliche Höhle der Sitz
eines Orakels war. Charakteristisches Zeichen dass die
Höhle zum Mithrascultus eingerichtet werden sollte, ist die
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kesselartige Vertiefung x im Fussboden; bei y sind einige
unfertige Stufen, die zum Ausgange a führen. Neben dem
Ausgange bei A an der Aussenseite steht roh ausgearbeitet
eine Figur, die jetzt den Eindruck macht, als ob sie Petrus
vorstellen solle, die aber, da sie als halb im Felsen steckend
dargestellt ist, ursprünglich einen felsgeborenen Mithras
scheint dargestellt zu haben, und von Christen zu einer Petrus-
ligur scheint zugestutzt zu sein. Ueber der Thüre b ist die ver¬
tiefte Figur eines Adlers, der also schräg über dem Drachen
steht, und meiner Ansicht nach ist Grimnismal lOder Würger
mit dem Adler darüber, der vor dem westlichen Thore Glads-
heims sitzt und es kenntlich macht, damit bezeichnet.

Dass der Felsen, welcher die Grotte oder das Mi-
thräum enthält, nie im Besitze des Paderborner Klosters war,
dass die Grotte also nicht durch das Kloster zum christ¬
lichen Gottesdienst kann angelegt sein, wie man zu be¬
haupten pflegt, geht daraus hervor, dass schon im Jahre
1469, also fast lüü Jahre früher ehe die Reformation hier
einzog, die Grotte wüst war, und einem Einsiedler zur
Wohnung gedient hatte. Als dieser aber davon gelaufen
war, musste erst der edle Herr zur Lippe wieder um Er¬
laubnis* ersucht werden, zu gestatten, dass ein andrer
Einsiedler dort wohne. Hätte das Kloster die Grotte als
christliche Kapelle aushauen lassen, und war der Felsen
sein Eigentum, so war eine solche Erlaubniss nicht erforder¬
lich. Daraus erhellt, dass jener Fels, welcher Grotte und
Bild enthält, nicht zum territorium Idae (dem Idafeld) ge¬
hörte, welches laut der vorhandenen Urkunde das Kloster
im Jahr 1093 von einer Frau Ida kaufte, dass also Bild
und Grotte älter sein müssen, und dies festzustellen ist von
grosser Wichtigkeit. Denn es wird dadurch im höchsten
Grade' wahrscheinlich, dass wir in diesem Felsen die
Steine des Saals vor uns haben, wo zuerst Sonne, Mond
und Sterne ihre Altäre hatten, und den Saal des Steins
dem Dwalins Zwerge entstiegen, und die Felsengipfel wo
einst der geheimnissvolle Riese Thiassi wohnte, und dass
hier (las [dafeld ist, wo einst die Asen ihren Hochsitz
hatten, und dass es mir vergönnt war die prophetischen
Worte des Lieds Völuspa ihrer Erfüllung entgegen zu
führen, wo es heisst:

„Auf dem I dal ekle werden dereinst jene
wundersamen Gold tafeln (des Verständnisses)
sich im Grase finden, welche einst die Väter
hatten."















„28(t$ fagte DMu ins Ojr bcm Soljiie
er bie S^cttent beftteg?"

©o lautet nadj ©imrods tteberfe^ung bie ftrage, tuefd^c bcm
Söaftljrubnir von Dbiu norgelegt wirb. Sie ftnbet fiel; in ber
rOrienten ©tropfe bes Siebs SßafttjrubniSmal, bas ©tmroef
in feiner Ueberfefcung ber Gbba hinter ©rimnismat gefteHt f;at,
roäljrenb es in beu Snubfdjriften ftdj vor bemfetben befinbet, roo=
[jin es aud; gehört roeit es auf ba§ Sieb ©rimnisinat fyiuroeifeu
fott, roetdjes bie Sfatroort auf o'bige 3?rage entfjätt. SBem es ge=
tingt biefe fyragc richtig 311 beantworten, ber wirb bamit ben
gefjeimnifrooHen ©dreier lüften, ber jur 3 eü nodj über ber Ebba
unb fomit and;, nicfjt btos über ber norbifdjen, fonbern audj über
ber gefammt germanifdjen 9Jtr)tf)o[ogie unb igetbenfage rufjt.
3d) unternehme es ju jeigeu, bafj bie ©bba fclbft ausf üljrlidj 2lnt=
roort auf biefe grage gibt, inbem bas Sieb ©rimnismat, roelcfjeS
in ber einzigen iganbfdjrift roetdje in 33etradjt fommt, auf jene
grage folgt, eben jene 2lntroort entfjätt, inbem eö mitteilt,
roas Dbin bem ätgnarr, bem 2uI)üc feines SPftegefoIjns ©cirröb
ins Dfjr gefagt fjat. SBenn bem aber fo ift, fo get)t baraus auf
unjroeibeutige 2Beife tjeroor, bafj bie gefammte norbifdje 9Jh)tf)0:
logie oon ber ^tmenfäute entlehnt rourbe, bafs fie im alten ©ad;*
fenlanbe ifjre Heimat Ijat, bafi ber ffanbinaoifdje Horben alfo
ftdj bisher mit fremben gebern fdjmüdte. Safe er biefe fidj gut:
roiHig roirb ausraufen taffen, um fie ben redjtmäfjigen Eigentümern
jurüdjugeben, ift freilidj nidjt ju erroarten, benn er f»at biefe red)t=
mäßigen Eigentümer 3U fetjr öerfjötjnt, roenn fie nur auf bas 3Jcit=
eigentum 2lnfpt*udj matten.

3»m befferen SBerftänbnifj roirb es bienen, roenn idj bie legten*
©tropfen bes Siebs 2Baftt;rubnismat, unb jroar nadj ©imrodts
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Ueberfefcung, meiner weiteren Söefprecfjung corausfohidc. $n biefem
Siebe läfjt nemlid) ber SDid^ter ben als Sßanbrer cerftcibeten Dbin
unter bem tarnen ©angrathr ober ©agnrathr auftreten, um mit
bem „altwiffenbenSßafthrubnir" eintrage: uub antworte
fptel aufzuführen, beffen leiste in ber Ueberfdjrift enthaltene grage,
ber gefragte 2S?aftf;rubnir unbeantwortet laffen mufj, weil er bie
Antwort jroar weife aber nicfjt jagen bar f. ©er in ber lieber^
fd^rift enthaltenen grage geht im Siebe bie uon Dbin fetbft ge=
[teilte grage oorfier:

©tr. 52. „2Bas wirb Dbins ©nbe werben, wenn bie ©6t=
ter »ergehen?" worauf SBafthrubnir antwortet:

©tr. 53. „©er 35? o 1 f erwürgt ben Sßater ber 2Belten> bas
wirb Söibarr rächen; bie falten liefern wirb er Hüften,
im testen Streite, bem ftarf'cn!" ©arauf ftettt ©aug=
ratfjr (Dbin) bann bie obige grage bie in ber Urfuradje
lautet:

©tr. 54. Hvat maelti Othm athr ä bäl stigi, sialfr i
eyra syni? worauf 3Baftf;rubniv (nach ©inttodf) ant=
wortet:

©tr. 55. „Glicht Siner weife was in ber Urzeit 2)tt
©agteft bem ©ohne ins Dfjr.
©en ©ob auf bem SDiuube melbet' id; ©djidfalsworle
23on ber 2tfen 2tuSgang (um ragnarök).
9Jiit Dbin fämpft ich in fhtgen Sieben,
©u wirft immer ber äßeifefte fein (vera)!"

3Jttt biefer ©ttophe fd;(icfet bas Sieb, aber biefe Ue&ers
fefcung, welche ©imrod oon ben ©einen, namentUch uon ginn 2)fag=
nuffen entlehnt ju haben fdjeint, fyalte idj in mehr als einer 23e=
jietjung für unrichtig. 2Jou uorgefafeter Meinung irre geführt, ober
in ber 2lbfid)t Slubere irre ju leiten, J>at fdjon ber erfte ©rifärer
biefes Siebs, nemtidj ber SJerfaffer ber jüngeren ober profaifdjeu
(Sbba, angenommen, ber ©oljn bem nach ©tr. 54/55 Dbin fein
©eheimnife ins Dfjr fagt, fei halber, unb oont ©obe halbers
fei fyitt bie Siebe, wäfjrenb bod; wie ©tr. 52 jeigt uon Dbins
©nbe bie Siebe ift; bafe aber ber ©olm ju bem er rebet nicht
Salber, fonbern Dbins Spflegefoljn 2Iguarr ift, ergibt fid) aus bem
Siebe ©rimnismal. gerner finb bie Sßorte im (Singang ber ©tr.



55. „3Zid)t <5inet roetfj" :c. aus purer Söerjroeiflung von ben
(Srflärern falfd) üöerfe^t, glcidt) als ob im ©ejrte ftänbe: engi
mathr that veit, roäbrenb bie JganbfdjriftenIjaben: ey manni
that veit. 3d) überfefce batjer „Sticht ift einem 3)ianne 6efd^ie=
„ben baS m roiffen was bu in ber Urzeit fagtcft bem Sofjne ins
„Dhr. ©em ©obe wäre id) verfallen, mürbe mein 3)cunb aus=
„fprec^eu, mas id) roei& com öeibentum unb »on ragnarök ©a
„id) aber mit Dbin fetbft 3nüefprad) fjatte fo bift ©u immer ber
„Toeifefte ber ÜDZänner."

©afj auf bem Stusbrucf 3)tann Ijier ber 9iad)brucf liegt,
ergibt fid) baraus, bafe Dbin im Eingang bes Siebs fid) für einen
3)1 auu ausgibt, unb besljalb gefragt roirb: „2Beld)er ber ÜDcäns
ncr (hvafc er that manna) ift es, ber in meinem (Baal nüd) aiu
rebet?" ferner baraus, baj) im Siebe ©rimniSmal Dbin felbft
fid; ben ©ott ber 3)Iänner (vera tyr) nennt, ©a nun aber
Dbin enttarnt ift, fo ift offenbar ber Sinn biefer: SBenn bu ein
2J?ann roärcft, mie ©u fälfdjlid) uorgibft, fo bürfte id) ©eine
grage uicrjt bcautroorten, ba ©u aber Dbin felbft bift, fo bift ©u
ja weifet als irgeub ein 3)1 a u n, beim ©u roeifit ja felbft am be=
ften, roas ©u bem (Sofjue ins Dljr fagteft, c§ märe alfo überftüf=
fig es Sit ju fagen." —

©eilen mir uns bie Str. 52/55 genauer an, fo ergibt fid)
aus Str. 52 un3ioeifelt;aft, bafj oon Dbins @nbe bie Siebe ift.
3tber Simrods Ueberfefcung muj) aud) fjier raieber mit &orfid)t
aufgenommen roerben, beim ber Xejrt tjeifjt: „hvat verthr Othni
at aldrelagi (ober alldr lagi) tha er um riufaz regin." ©er
Sinn fd)cint bodj ju fein: „SBaS roirb aus Dbin, roenn nad) ber
„Reiten ©efefc bie ©otttjeiten (regin, 9teligionen) fid) be»
„tampfen ?"

©er SBotf, ber nad) Str. 53 ben S3ater ber Stetten er=
roüvgen roirb, fdjeiut bod) eben bie ^e11 unb ba8 eroige
(Sdjidfal 5U fein, meine Herren unb ©eine roie Sßrome:
tt)euä = ©ött)e fid) ausbrüdt.

Unter alldr lagi in Str. 52 perftelje id) alfo baffetbe roas
äßolf in (Str. 53 Ijeifjt. ©iefer Äampf ber Steligionen roirb
aber blutig fein, benn ber ©iener bes Heiligtums (Vith-arr) fämpft
treu bis in ben ©ob.

1*
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• ©tr. 54 ift tote bereit« gefaßt in her jüngeren Gbba auf ben
©ob SBalberS gebeutet, roas mit ben SBorten bes Siebs fidj gar
md)t oereinigen läßt, unb besljalb rooljl auf abftd)tlid)e ©äu--
fcfjung jurücfjufüfiren ift. ©enn es fteljt ba: „23aS fagte Dbin,
als er ben ©ctjeiterfjaufen befteigeu fotlte, felbft bem ©of)ne ins
Df)r." ©er Sütsbrucf „ben ©djeiterlmufen befteigeu", ift f)ier nidjt
bud)ftäblid) ju neljmen, unb bejiefjt fidj, rote roir fpäter feljen roer=
ben barauf, bafj Dbin ber föungertob brof)te, als er unter beut
3lamen ©rimnir bei ©eirröb fid) eingefdjlidjeu Ijatte unb nd;t ©age
olme ©peife blieb roeil er roeitcre 2tusfage oenoeigerte. ©er Gon=
junctio stigi ftatt steig brüdt aus, bafj ber ©ob rooljl in 2lu3=
fidjt ftanb, aber nidjt ftattgefuitben Ijat. ©tatt „efj er bie ©djeitern
beftieg" roäre alfo richtiger ju überfein: „als man ilju tobten
roollte"!

jQolfemann fagt in feiner @t>ba (©eite 14): „$ou beut
Siedjte etroas ju überfein, roas mau titelt oerfte£)t, Ijat ©imroef
öfter ©ebraudj gemadjt." ©iefe S3emerfung finbet Sfnioenbung auf
©tr. 55, roenn bie oben oon mir gegebene Ueberfefcung richtig
ift. S3on oorgefafjter 2lnficf)t irre gefettet Ijat man aus btefer
©tropfe ©inge fjerausgebeittet,bie nidjt barin liegen, beim oom
SluSgang ber 2lfen (ragnarftk, ber f. g. ©ötterbämmrung) Ijat
SBaftfjrubnir nidpts gejagt, unb tobbrtngenb ift nidjt bas roas er
gefagt Ijat, fonbem ba§ roas er au&jufprecfjeu fidjioei=
gert, roürbe Uro. bringen, ©as Söort maelta ift £)ier ßonjunetio,
unb Ijeifjt alfo nidjt „idj fprad) aus" fonberu „fprädje id; bas
aus, einem 9Jtanne gegenüber', fo roäre idj bem ©obe oer=
fallen." ©amit foH ausgebrütet roerben, bafj bie gattje ©ötter=
unb föelbenfage oon ber ßtrdje auf ben Suber geftcllt ioar, unb
bafj es ftreng oerboten roar, barüber ju veben, beim in SBaftljrubmr
ift ja ein ©egner Dbins, alfo ein Vertreter bes Sljriftentums bar=
geftellt. ©as Sßort v e i t Ijat man aber fätfdjltdj für bie 3. $perf.
bes ^räfenS oon vita, (roiffen) genommen, raäljrcnb es baS 5ßr'äs
teritum oon veita ift, roetdjes rote jebes ©loffar jeigt geroäljren,
geftatten fieifjt.

3n biefer ©crjlufjftroplje felje idj bie ganje S3ebeutung bes
Siebs, inbem burd) fie auf bas Sieb ©rimnismal (jingebeutet unb
angezeigt roerben folt, bafj es oerboten fei ben roa^ren Snfialt ber



©ötter= imb §etbenfage (ragnarök) bem SSoIfe mitjutE)ei(en / baß
bieö atfo in bunf ein Silbern ober 2lnfpietungen gefdjeben
muffe, bie nur für ben Unterridjteten ober Sßiffenben oerftänbtidj
feien. Serfelbe ©ebanle ift meiner Slnjtdjt nad) aud) in ben beiben
Siebern Sötufpa unb ©rimnismal ausgebrüdt, bort too es (Str.
57.58. fjjtfjt, bng auf bem ^bafelbe fid) bie ©olbt afein mieber
finben mürben, meldte einft bie 93äter Ratten, b. b. baö Sßer»
ftänbntfj für biefe Singe merbc einft roteberfefjren, roenn es mieber
geftattet fein rocrbe, frei ü6er bas föcibentum ju reben, unb über
bie großen Sfjaten bie einft bafür gefcfjefjen finb. Senn baß Sub*
roig ber gromme im ^ntereffe ber Äircfje mit ben Siebern unb
Sagen audj bie Erinnerung an biefe Ereigniffe oeruid)teit
wollte, unb roirflidj uerntcrjtet bat, ift ja feinem Steifet untere
roorfen. Siefelbe Seroanbnijj roie mit ben ©olbtafeln bes I^bafetbs
l)at es aber aud) moljl mit Huginn unb Maninil, beut 23erftänbniß
unb ber Erinnerung, aus beuen bie Erflärer jroei Siaben DbinS
berauSgebeutet [jaben. -Madjbem uemlid) Dbin bem Agnarr bie 12
©ötterfifce oorgejciljlt bat, über bie er fünftig herrfdjen foH, fagt
er ©rimnismal ©tr. 20: „Huginn unb Muninn fliegen jeben
„Sag über baS Erbeuruub, aber id) fürdjte baß bas 33erftänbniß
„(huginn) nid)t mieber jurüdfefjrt, mefjr aber nod) fürctjte id) für
„bie Erinnerung (niuninii)". Sarin finbe idj ausgebrochen,baß
bamals jroar Sßerftänbniß unb Erinnerung ober^ntereff e,
Siebe jur ©ad)e nod) oorljanbcn maren, baß fie aber mit ber
3eit »erloren geben mürben, ba man fpftemntifd) barauf ausgebe
fie 51t oernidjten, inbem es ftreng «erboten fei barüber ju fpredjen.
Sie SRüdfefjr £>uginns unb SDluninnS unb bas SBieberfinbeu
ber ©olbtafeln auf bem Sbafetbe fceäeidjuen atfo ein unb baffet&e.
SaS Sbafetb ber Ebba ift aber oEjne 3toeifcl eben bas territorium
Idae, meldjcs im Safere 1093 00m Jllofter Slbbingljof in ^ßaber=
born angekauft rourbe, unb beffen Saufurfunbe auf uns gefommen
ift, benn bort finben fid) nadjroeislid) jene ©ifce ber 2lfen über
metd)e DbinS Sieblina, Agnarr fortan fjerrfdjen fotl. Jgier roo ber
fagenfjafte ©tammuater bes SBolfs auf ber Seutoburg feineu Sßofins
fife Ijatte, finb jene ©olbtafeln bes SßerftänbniffeS nur p fudjen
unb nur ju finben, aber obne SKuninn, b. i. ofme Siebe jur
©ad)c wirb bies frei(id) nid)t gelingen tonnen.
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£>ie ©rftärer unb Stuäfeger ber @bba, foroo^f bie ffanbina=
oifdien roie bie fübgermanifdjen ober beutfdjen, finb fiets t>on ber
Slnfidjt ausgegangen, bafj ber SBerfaffet ber jüngeren ober r>rofai=
fd;en ©bba nidjt allein oolleä SBerftänbmjj für ben ^ntjalt ber
ßieber nodj gehabt fjabe, fonbern baß er aud) feine 6djrift in ber
Slbfidjt oerfafjt Ija&e, baö Serftänbnifj bafür 31t r>er6reiten.
S3eibes aber fdjeint jroeifetfjafr, ja mir erfdjeint e§ fogar roab>
fdjeiulidj, bafj er a&fi^tttd^ 3Jlancr)es entfteltte, um bie offen t=
lid>e Meinung ü6er bie SSebeutung ber fjeibnifdjen ©ötter irre 311
führen. 2ludj Saxo Grammaticus bcinifdje ©efdjidjte ift meiner
Stnfidtjt nad) afe ein frommer betrug 31t betrauten, burd)
roeldjen felbft bie ©ebilbeten irre geführt raerben foflten, inbem er
bie perfonificirten Sftaturfräfte, roeldje mau als ©ötter nerefjrt Ijatte,
ifjnen als fagenfjafte ßönige ber oorgcjdjidjtlidjen oorfüljrte;
benu ba fein Sud) lateinifd) gefdjiieben ift, mar e§ bodj junädjft
nur ben Ijötjer ©ebilbeten jugänglidj, unb tonnte nur inbirect burd)
ifjre Vermittlung and) auf ba5 58olf roirfen. ©afj aber ein fo
geteerter Sftann roie biefer Sprobft t>on 9?oeöfitbc follte geglaubt
tjaben jene 19 ßöuige ber Säuen, roeldje er uor Gfjrifti ©eburt
nodj namentlich auf3ujäf;tcn roeifj, fmben irgenb eine gefdjidjttidje
©ruubtage, erfdjeint mir ganj unntögltdfj. 3dj glaube bafjer au=
nehmen ju müffen, bafj er fie felbft erft erfunben fjabe. 2Senn
aber ber 2Ibfaffung ber jüngeren Gbba, uamentlicfj »on Gylf'a-
ginning bie Slbfidjt 311 ©runbe lag, auf falfdje gflfjrte 311 füfjrcn,
unb bas Söenige, roa§ cor ber Sßeruiäjtungsroutt) £ubroig§ be§
frommen unb ber djriftlidjen ^ßriefter nad) beut Horben fidj ge=
flüdjtet blatte, aud; bort uufdjäbtid) 311 madjeu, fo ift ba5 nur 311
gut gelungen, bemi bie gelehrten gadjmänner unb gforfdjer ftefjen
nodj fjeute unter bem Ginbrud oon „Hara Sügen ober Gylfis
Sßerblenbung", roie ber erfte Slbfdjmtt ber jüngeren Gbba be=
nannt ift. >Da fie fid; auf ber falfdjen Uä^rte befanbeu, unb fid;
burd) ein 3n:lidjt führen liefen, ift burdt) ttjre geleljrten 9lbb>nb-
hingen bie 33erroirrung nur immer nodj größer geroorben, inbem
man Slitfftärung ba fudjte roo fie uidjt 31t finben roar, ncmlidj in
jenen Siebern unb Sagen, roeldje oon ben ©falben frei erfunben
roareu, um it;r ^ublifum bamit 311 amüfiren. SBaS roidjtig roar
tjielt man für bebcutttngslos, loätjrenb geringfügige obenbrein er
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bidjtete Siebenfachen als mafjgebenb in ben SBorbergrunb gerücft
mürben. So fjat man bas roidjtigfte Sieb bet gangen Ebba, nem=
lidj ©rimnismal, als roertfjtofes ©erümpel in bie $ o 11 e r f a m m e t
geworfen, roeit man nidjt einfab, bafj barin eben jene Sßorte ent«
galten finb, roeldje Dbin bem Sofjne ins Dr)r jagte, nemlidj
ber Seridjt ü6er bas fceibentum.

2)em oorljin angeführten Sdjtufjüers in SBaftrjrubnismal fjat
man aber genmltfam eine Deutung gegeben bie nidjt barin liegt
unb andj nictjt pafet. Senn ber Sinn ift offenbar ber non mit
oben angegebene, ©emnad) mar es ein arger iDHfj griff,
biefes Sieb gteid) abgenu^tem ©erümpet in bie ^otterfammer jn
werfen, benn es ift für bie germanifdje ÜJiutfiologie bebentenber unb
midjtiger als bie gange übrige alte unb neue 6bba gufammen ge-
nommeii, fammt beut ganjen Erofj jener Sagen, toeIcf;c gum 3n ;
fjaft ber eigenttidjen Ebba oft nur in entfernter 33egier)ung ftet)en.
2Iber es roirb ben gadjmänuern fcfjwer werben ben Sieg über ftdj
311 gewinnen, bies eiujugeftefm. 9)Jan Ijat fid; in bem munbertidjen
SJranf ben mau aus bem Guobtibet ber Sieber unb Sagen bie
man (Sbba nennt, gufammengebraut fjat, ju fetjr beraufdjt, unb bei
unfern ffanbinämfdjenOettern fjat biefer 9iaufd) ju fefjr eine
nationale gfärbung angenommen, um ieidjt »erfüegen gu fönnen.
Um fo bebeutungSuoHcr ift es baljer bafc eben «om Horben aus
bie erfte officieile$uube ertönt, ba& es mit ber ©bba fidj gang
anbers uerbatte als man bisher angenommen Imbe, inbem ifjr
ftnljalt nur 311m geringen Steile bem Horben angehöre, itjnt
»ictmetjr über ^vtanb aus ben 3J(ittetmeerIänbern gugefüfjrt fei um
im Horben nur meiter «erarbeitet 311 roerben. ®iefe 2lnfid)t Ijat
im SaTjrt 1879 ber grüublidjfte Äenner ber altnorbifdben Spradje
unb ber feauptbearbeiter unb Herausgeber ber poetifdben (Sbba,
Sßrof. Sopfjus 33uggc in ßrjrifliania oeröffentlidjt, nadjbem idj
feit 1871 fdjon mieberljolt bie 2lnfid;t ausgefprodben, unb mie id;
glaube mit guten ©rünben belegt fjattc, bafj ber Urfprung ber
©bbafagen unb ifjre Heimat im£eutoburger2Batbe gu fudjen
fei, inbem bort ber Sdiauplafc ber ©reigniffe liege meiere ber
©ötter- unb igetbenfage 311 ©runbe Hegen. 2Bäfjrenb idb behauptet
fjabe bafj bie bisher für bas roidjtigfte mntfjotogifcrje Sieb gehaltene
aSöfuöpd gar feine ©ötterfage enthalte, fonbern fidfj auf bie 9tömer=



friege bejtelje, inbem bie fogenannte ©ötterbämmerung (ragnarök
römm sigtiva) nidjt ben Untergang ber germanifd;en (Sötter, fon=
bern bie 33efiegung ber ©ötter Tottis in ber 23aru§fd)fad;t
bejeidmen folle, erfiären bie norroegifdjcn ©eteljrten $rof. 33ugge
unb Dr. Sang jefct ba§ Sieb, ba§ man feit Saljrfjimberten für ben
Inbegriff ber norbifdjen 23?rjt^otogie ausgegeben f;at, für eine
9Jadja[;mung ber fibntünifdjen Drafet! —

3tun, eä ift begreiffidj, ba§ e§ ben Sfanbinaoiem fdjioer
fällt, ba§ ©igeittum§redjt an bie Ebba gerabe an bie ©eutfd;eu
abtreten gu müffen, über roeldje fie fid; mit iQütfe berfet6en @bba
fo I;imme([;od; glaubten crljcben ju tonnen. 37iir aber bat fid; bie
Sßerntutung aufgebrängt, bafc burd; mid; aud; bei jenen 9Jorb(än=
bern bie alte 2lufid)t juerft evfdjüttert ift, unb bafj id; guerft 23er=
antaffuug gegeben b>be, ba§ aud; im Horben fid; bie 2lnfid;ten in
biefer SBejiefiung geänbert tjabeu, beim fdjon feit 1871 fjobe idj
meine 2Iufid;ten möglidjft burd; ben ©rud aud; im Horben
»erbreiten gefudjt. $d) befifce nod; Sriefe auö 1871 nom Dr.
Seffen in Äopentjagen unb $rof. Süning in SM<$ barüber, unb
tyabe als id; 1874 in ©tocffjolm mar, aud; bort meine ©rud=
fd;rifteu verbreitet, fie aud; ©imrod in 93onn übcrreid;t.

3BäI;renb aber S3itgge bie Heimat jener ©agen in griedjifd;=
römifd;en Äreifen fudjt, glaube id; fie am ftufjc ber Srmenfäuie
im Sanbe ber ©adjfen unb @I;erusfer gefunben ju t;aben. ©ort
liegt ba§ I; ei [ige Sanb ber Krieger ober bas Sanb ber ©ott =
Reiten (gotnaland), roetdjes im Siebe ©rimniömal befcfjrieben
nrirb, unb bortt;in bitte id; meine Sefer mir folgen ju motten, um
meine 2tnfidjt näljer ju prüfen.

3c§ madje barauf aufmerffam, baf3 id; unter ben juiei feuern
jnrifdjcn roetdjen Dbin 8 Sage ol;ue Soeife unb Srnul; fifcen mufj,
bie SHternatioe üerffetje, entroeber ju fagen: roer er fei, ober — ju
t)ertmngem. ©er ©rimm barüber, baf5 fein ©ünftling bie ©efe|se
ber ©aftfrcunbfdjaft fo fd;nöbe oertefct, unb baf3 er feine SBette
baburd; oertiert, ift baö innerliche $eucr roetdjes in Dbin brennt,
unb i£m oerantafst feine ©unft auf ben gaftfreien Soljn ju über=
tragen. S^ner brofjcnbe feungertob ift bitblicb ausgebrüdt burd;
bie SBorte: als Dbin bie <5d;eitem befteigen folüe; (athr ä
bal stigi).__



$timntsmaf.
Äöntg föraubung Ijatte 2 ©öb>e, bet eine Ijiefj 2Ignarr, bet

anbre ©eirröb. Slgnarr roar 10 unb ©eirröb 8 Saljr alt. S3eibe
ruberten auf ifjrem Soot jum gifdfjfang mit Sfageln, aber bet SOBinb
trieb fie aufs 2Jieer l;inau§. 8n ©unfelfjeit ber Sftadjt fdjeiter*
teit fie am Sanbe, unb gingen Ijinauf unb fanben bcn 33erool)net
einer föütte, bei bem fie bcn Sßinter überblieben, ©ie $rau pflegte
ben 2lgnarr, ber SDfann ben ©eirröb unb letjrte iljn fdjlauen Slatf),
3m grütija^r gab ber 9flann iljneit ein ©cf>iff, unb aU beibe fie
jum ©tranbe führten, ba rebete ber ÜKann fjeimlidj mit ©eirröb.
©ie tjatten guten Sßinb unb famen jum SBofjnfi^c itjrcä 33ater3.
©eirröb mar com im ©djiffe, fprang an§ Sanb, ftiefj baö ©dnff
3urü<f unb fprad;: galjre bu nun jum teufet! 3)a§ ©djiff trieb
ins ÜDieer hinaus, aber ©eirröb ging fiinauf 3um Jgofe unb roarb
ba root>t empfangen, ©ein Sßater mar aber geftorben unb ba roarb
©eirröb jum $önig eingefe(3t, unb rourbe ein geroaltiger 2JJann.

Dbin unb grigg fajjen auf ber Sljürbaitf unb fallen über
alle feeime t)in. Sa fprad) Dbin: ftetift bu Slgnarr, beinen 5ßfteg=
ling roie er Äinber jeugt mit ber SRiefin in ben &öf)len? Slber
©eirröb, mein Pflegling, ift £önig unb fifct als igerr im Sanbe.
grigg fagte: er ift fo farg mit ber Äoft, baß er feine ©äfte quält,
roenn iljm fdjeint bafj m'ele fommen. Dbin fagt, bafj baö bie größte
Süge ift, unb fie roetten um biefe ©adje. grigg fanbte iljre S5ie=
nerin gutta 31t ©eirröb, unb rietf) bem Äönig auf feiner igut ju
fein, bafj it)m uicfjt ber jauberfunbigeMann fdjabe, ber ba ins
Sanb gefommen mar, unb fagte ba§ Beiden <wi/ bafj fein &unb fo
roütenb fei, bafj er ifjn anlaufen rooHe. Unb ba§ roar bie größte
Süge, bafj ber Äönig ©eirröb nidjt freigebig mit ©peife roäre
unb bennodj liefj er ben 3J?ann feftnefjmen, ben bie iQunbe nidjt
anpaden wollten, ©er roar im blauen ÜDZantel unb nannte fidj
©rimnir, unb fagte nid;t metjr oon fidj obgleich man iljn fragen
ntotfite. ©er ßönig liefj tlm aufs 3teben quälen unb äroifdjen jroei
geuer fefcen, unb fafj er ba adjt 9fäd)te lang. Äönig ©eirröb
Ijatte einen ©ol;n, ber roar äefmSaljre alt unb Ijiefj älgnarr, nadj
feinem 33ruber; 2lgnarr ging ju ©rimnir unb gab i6m ein ooHeä
&orn ju trinfen, fagte bajj ber Äönig übel tljäte, bafj er ifjn pei»
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nigen Keße ofjne Urfctcfje. ©rimuir tranf aus, ba mar bas geuer
fo gefommen, baß bie Kleiber tfjm brannten oor © vi mm. @t fpradj:

1) §immel§tuft (Sletljer) bift bu, Verle aller ©etrünfe imb faft
ju reidjlidj!
So gel; idj benn fort, geuer! ©er SKontel madjt mir §i^e
Dbgleidj idj tfju (tifte; ba§ ßfeib brennt midj.

2) 2Id^t ÜRädjte fafj idj jroifdjeu ben feuern f)ier,
©o bafj Jiiemanb mir -Habrimg bot
211s SIgnarr allein, ber allein nun Ijerrfdjen fotl,
©er ©ol)n ©eirröbs, im Sanbe ber ßrieger (gotna landi).

3) <§eit fei bir Stgnarr! ©er ©Ott ber 9Jiänncr
©agt £>eit bir an! gm einen Srunf
Sßirft bu nie beffere Vergeltung erhalten: —
4) heilig ift baä Saub ba§ idj liegen felje, ben 2lfen unb

2llfeu nalje: unb in Sljrubljeim toirb Sfjor roobnen, bi§ bie
©ötter fid) befämpfen.

6) SBaff er quellen finb es roo ber ©djnee (ullr) fid) ben
©aal bereitet Ijat; in Urzeiten gaben bie ©ötter bem grenr ba§
Stlfenfjeim $um S^lmgebinbe.

6) ©ie britte SBoljnung Ijetfjt 2BaIa*fftaIf'; bort bedien
bie gütigen Slfen mit ©über bie fallen, roeldje in Urtagen ber
2Ife fid) wählte.

7) ©öfroabed Reifet bie eierte, unb ba fönuen tufjle
SBogen tofenb überkronten; bort trinfen beibe, Dbin unb ©aga
©tut au§ gotbnen ©djeiben.

8) ©lab öl) ei m Ijeifjt bie fünfte, reo im ©otbglanj 2Bal=
fiaHaö SBib raufdjt, unb bort tieft (ober Bißt) £roptr täglidj bie
Sßaffen erfd)lagener 9Mnner.

9) Seidjt ift fie erfannt für foldje bie fommen Dbins £att3
ju feljen. 3JIit ©djäften ift bie ^affe überfpannt, mit ©djilben
ift ber ©aal gebedt, mit Sörünnen finb bie Säule überftreut.

10) Seidjt ift fie erfannt für foldje bie fommen DbinS Jgauä
ju feljen: ©er SBüfger fjängt oor bem weftlidjen S-fjor, unb ein
2lbler fifct trauernb (drüpir) barüber.

11) iEfjrtjntljeim Ijeijjt bie fedjäte, roeldje £§iaffi berooljnte,
ber mädjtige 3ote; aber nun beroofjnt ©fatlji bie (eüdjtenbe ©ötter=
braut bes Vaters alte getfengipfel.



12) 33reibablict ift bie fiebente, unb bort fjat Stoiber fidj
bie SBobnung bereitet. %n bem Sanbe wo iä) liegen weifj bie
wenigften ©reuet.

13) §iminbiorg ift bie acfjte, unb bort fagt man ner-
watte igeimball baö Heiligtum. Sort triuft ber frö^tt<$e SBädfjter
ber ©älter im lieblicfjen Saufe ben ©öttermetf).

14) goHuangr ift bie neunte. Stber bort gebietet $rena
über bie 3BaI;I ber ©i(je im ©aaf. ©a§ fiatbe ©efotge (val)')
erliefet fie jeben Sag, ba§ fjatbe bat Dbin.

15) ©titnir ift bie jjetmte, mit ©otb ift fie gefdjmücft unb
mit ©über gebeclt. ©ort motjnt gorfeti mannen Sag unb fcblidjtet
allen Streit.

16) 3loatun ift bie eilfte, aber bort Ijat Slörbr ftä) ben
©aal bereitet. Ser Serrfcfjer ber ©Jensen, an greoet gewötjnt
wofjnt im boebgejimmerteu Saufe.

17) 9JMt Seifig bewäcfjft unb fwljem ©rafe SBintljarS
(äßitljars H) Sanb im Sßibe. Iber bort befteigt ber ftart'e ©ofyt
ben Slücfen bes (©onuen) Stoffes unb fie rädjen ben SSater.

18) Stubbrimuir läßt ©ätjrimnir fiebert in @tbt;rimnir, ba§
befte gteifdj, aber SBenige miffen e§, wie bie ©intjerjar fidj ernäfjren.

19) SDcr fampfgerooljnte Seeroater (herja fauthr) fättigt
©ert unb grefi wenn er ©eridjt f)ält, aber uon äßein allein lebt
beftänbtg ber waffenfrotje Dbin.

20) Sa§ SBerftänbnifj (Suginn) unb bie Erinnerung (SRuninn)
fliegen über baS ©rbenrmtb jegtietjen Sag, aber idj fürdjte, bafj
bas 3Serftänbnif3 nidjt wteberfeljrt, bodj mefjr nodj bin idj um bie
Erinnerung beforgt.

21) ©rbrötjnt Sfjunb (b. i. ber SDomter beö 33ulIerborns),
erfreut Sijiobwitnirs (be§ aSolfSgeridjts) gifdj ber glitt ftdj, bann
erfdjeint ber ©trom beä SBafferä oiet 311 ftarf unb man gebt nadj
ÜSatgtaumi.

22) SBalgrinb [jeifjt, wetdjeä im $etbe ftebt bei [ig cor

') Safj val ntd)t bie ©efaltencn 6e5eid)net, fonbern baä ©efotge, rcettfjesS atä
28 all feinen g-üljrer fdjiifct, ergtfit ftd; beutlidj auS SBöIfungarimur<Stv.
142, reo e3 burdj drott erftärt rotrb. Safelbft Ijeifjt eS aud; ©tr. 2.
val i'elik ürn Iii brntha: bev val fing fidj ben Stbter }ur Söente.



^eiligen Spüren. Sttt ift baS ©itter bod; SBentge roiffen roie rooljf
es im ©djfoffe »erroaljrt ift.

23) $ünff;unbert 2Bof;nfx|}e unb dermal jet)n redjne icf; ju
SüffirnirS Drtfdjaften; von ollen SQ5of;nfißen bie bebadjt id; roeifj,
(b. i. bie SDädjer Ijaben) ift ber meines ©tammes ter größte.

24) günffjunbert £f;ore unb mer mal je&n redjne id; für
2Balf;affas Sßefjrmänncr; adjtf;unbert ©inserier geljen -jugfeicf; aus
einem £f;ör roenn fie auSäielm mit SBitnir 31t fämpfen (nem=
lief) mit SDtibmtnir f. ©tr. 50).

25) feeibrun f;eifjt bie 3^ e ö e / bie oa Wft iu feeeroaters
ioatte unb beißt an Särabs 3roeigeit; ben 83ed;er foH fie füllen bes
fjeffen aJietfjs, jener SErauf fann ifjr nic^t fehlen.

26) (£if tf;t;rnir fjeifst ber £irfd; ber ba fteljt in £eerua=
ter§ föaffe unb beifjt an Särabs 3'ueigen. 2fber von feinem ©eroeif;
tropft es nad; ^roergetmir, bauon I;a6en alle gfüffe if;re SBege.

27) ©ib unb 33ib, ©öfin unb @ifm, ©übt unb ©umttjro,
giörm unb gimbuftf;uf, 3ii'n unb 9tennanbi, ©iput unb ©öpul,
©ömut unb ©eirnnmuf. ©iefe bref;en ftd; um ben ©d;a{5 ber
©ötter: Xfyyn unb 2ßin, £f;öff unb $50% ©ratf; unb ©untljorinu.

28) Sina IjeifH einer, ein anbrer SSegSminn ber brüte %$u
obnuma, Seit unb 9iöt, Sßömt unb förönn, ©litf; unb £>ritt;, ©t;fgr
unb 9)Igr, SBitfj unb SBän, SBönb unb ©tröub, ©iöff unb Setptr.
2>iefe ffiefjen ben 2Jfenfd;en näf;er, aber fallen tum f;ier jur &ef
Iiinab.

29) Äörmt unb Örmt unb beibe fterfaugar rairb £f;or
burd;roaten leben £ag, roenn er ausfahrt ju rid;ten bei ber ©fcfje
2)ggbrafif, roenn bie gau^e Sffenbrüde im Reiter ftefjt unb bie f;ei=
ligen ©emäffer baoon erglühen, ©labr unb ©t)ttir, ©fer unb
©feibbrimir.

30) ©iffrintoppr unb ©inir, ©ist unb galljofiür, ©uttoppr
unb Setfeti, mit biefen 5ßferben reiten bie Stfen jeben Sag, wenn
fie richten bei ber (SfcJje 3)ggbrafif.

31) SDrei Stauten (roetr) ftef;en nad; brei 3tid;tungen unter
ber @fd;e 3)ggbrafi(. iget loofjut unter einer, unter ber anbera
&rimtf;urfen / unter ber britten menfd;lid;e sDiänner.

32) 3iatatöSfr f;eifjt baS @id;f)örnd;en baS taufen muß auf
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ber ©fdje 3)ggbvnfil; Ses Säbters SBorte toirfa es von oben tragen
unb jagen fie beut 9?ibfjöggr imten.

33) Söier auä) ber Jgirfctje ftnb, bie am ©trome ber Hebung
truiumbalfig nafcfjen, Sain unb Sroatiu, Sunenr unb Suratfjror.

34) 2Mjr SMrmer liegen unter ber @fc^e 2)ggbrafits als
einer ber unacEjtfameu ©affer benfen mag. ©öinn unb SDiöinn
ftnb bes ©cfjai'fvicfjters ©öljne, ber graue SBerg unb ber Sora bes
©räberfetbs! — Sie greoler foUen als ©djläfer eroig liegen,
bcufe icf;, unter ben fjroeigen bes 23aumS.

35) Sie ©fcTje 2)gqbrafits bat Slrbett metjr als bie SDtenfd^cn
roilfeu, ber Hirfdj beifit von oben, aber 2Baffer mobert fie oon ber
©eite, -Kibpggr nagt unten.

36) &rift unb 2)iift foften bas Horn mir bringen, ©feggiölb
unb ©togul, <gilbi unb Sbruti, Hlött unb Herftötur, ©öH unb
©eirötul, 9?anbgritl; unb ^atljgritf) unb SJteginleif, fie bringen ben
©inl;eriern 33ier.

37) Stroäfr unb 2t(soitbr bie fotten tangfam bie ©onne bju=
aufsiefjn; aber ©ifenfotjte bargen bie mitben fjerrfdjenben 2Ifen
unter ifiren 93ugen.

38) ©dnuatbe beifit ber ©cbilb, vox ber ©onne fteljt er, uor
ber fdjeinenben ©ottfieit: (Srbe unb SBaffer roeifc ia), werben er*
glüljen roenn er nieberfällt.

39) ©cfjaalcn (Söage) Ijeifct ber SBolf, ber ba folgt -ber
leuctjteuben ©ottfieit sunt 2Bibe ber SBarna. Hati ber anbre,
Hröbmtnirs ©ol;n roirb oorteutfjten ber Himmelsbraut.

40) Slus 9)mir§ $teifcb roarb bie @rbe erfdjaffen unb aus
bem ©cfjroeifte bas 3)Jecr; bie Serge aus ben Änoajen, aus bem
Haar bie Säume aber aus bem ©djäbel ber Gimmel.

41) 2tber aus feineu Sörauen matten bie gütigen ©ötter
SDiibgarb für bie ©öljne ber ÜJienfdjen. Unb aus feinem ©efjirn
rourben bie gefrorenen SBotfen alle gefdjaffen.

42) ©ine ©ülle oon SBoHe (gtocEenljütte) §at ber Srunnen
aller ©ötter, roenn er juerft ben SBärmeftrom empfangt; benn
offen roerben bie. SBofinungen ben ©öfjnen ber Stfen, roenn fie
fcfjöpfeit aus feinen Duetten.

43) 8>»aß>3 ©öfyne gingen in bct Uv-jeit ben SfibSlabnir ju erraffen,
ba3 Befte ber ©cfnffe, für ben fetten gteg, Siörbrä niifcem ©oljne.
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44) Dggbrafilä ©f<§e ift ber Befte ber SBibe, ©fibBIabnir ber Skiffe,
Dbin ber 2lfen, SIetpnir ber ißferbe, Sifröft ber Srücfen unb 33ragi ber ©£al=
ben, §a6rof ber §aBtd)te, ®arm ber §unbe.

45) 3um Angriff auf ber (Sieggötter Sölme f;abe id; nun
ben SBib aufgerufen. SDaburdj fott ber SBilberg erumd;en,
bas foH alle Slfen t;ercinbringen ju 2Iegir§ Saufen, ^u SteßirS
©afimafjl.

46) ©rimr triefe man midj unb ©angteri, igerjan unb £ialm=
beri, Zfyth unb Sfjribi, £f;unbr unb Utf;r, ^elblinbi unb &ar.

47) Satf;r unb (Smpall unb Sanngetall, £Si[ei;gr, 33a[ei;gr,
Sötoerfr, giötnir, ©rimr unb ©rhuuir, ©tapSoUfjr unb giöt§oitt)r.

48) Sibl;öttr, Sibäfeggr, ©igfötfjr, ömfutfjr, 2I[fötf;r, SQah
fött;r, Sltrrjtfjr unb $armati;r. Mit befonberem 9kmen nannte man
midj ftet§ afe id; unter bie -äftenfdjen fufjr.

49) ©rimnir I;ief? icfj al§ mir bie Speere röteten, aber
©djtagferttg bei ber SRorgengabe ber Slfen, unb ba id; bes <Sdjif=
fers (SdjHtten 30g ju ben Xfjingeu ber Sel;nfud;t, jum ^eiligen
Kriege. SDer SBitKommne unb ber ©efürdjtete, ber @letd;l;o[;e
unb ber $öebefd;üb Ijie^en bie [Räuber mid;, bie Slfen aber nannten
miefj Jgodjfpeer.

50) ®er Sifttge unb ber Uebertifter Ijiefj id; ju Södmimir,
unb id; oerleugnete ben alten Slfen bort, (nendid; mid; fetbft al§
folgen) al§ id; allein ber SJtörber rourbe be§ berühmten Sotnvs bes
SMtbtoitnir. (Dber unter ^inroeifuug auf feaiuarstjeimt: „id; oer=
fteibete ben alten 2lfen bort"; nämlid) X£;or in graueusfteiber.)

51) SErunten bift bu ©eirröb, F;aft ju x>tet getrunfen, mit
bem ftarfen SDtetfj |at man bid; betrogen. ©ro&eä Ijafl bu oer=
loren, ba bu meines ©djufees bei allen ©iufjeriern oerluftig gingft,
nemlidj Dbins £ulb.

52) Sßiel fagte tdj bir, wenig Ijaft bu bid; baran gefet;rt;
<Sef)r baben beinegreunbc bid; getäufdjt; ba§ ©dnuert ber meinen
fei; id) ganj auf 33lut gefteHt. —

53) Senn roogenber Sanierter ttnvmatluug nrirb ber 33unb
nun |aben. ©ein Seben roetfj id; oerioirft, j$ornig finb bieSifeu.
Äomm fjerauö, toenn bu es roagft!

54) Dbin fjctfj id; jefet, 33unb f»ie^ id; ef;emat§, Xljunbr
oorbem; SBecfer unb Seutefinger, Sringer ber fd;roeren 3?ot unb
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©ott bes ©d;Iad)trufs. ©Ott bes STiat^ä unb ©ott ber Sfjat- SDa
bie greoter, wie ic§ meine, in ©djtaf gebradjt finb alle
burefj mi$ atiein!

SDer König ©eirröb faß unb Tratte baS ©djiuert auf ben
Kuieen, unb es mar Ijatb aus ber ©djeibe gebogen. SCbcr als et
nun oeruafim, baß Dbin gekommen mar, ftanb ec auf unb rootlte
Dbin oon ben feuern fortnehmen. ®as ©djroert fcfjtüpfte ttjin aus
ber iganb, mit bem Knauf nad) unten gefeijrt. Ser König t^at
einen gefjltritt unb fiürgte Ijinein, baS ©djroert butdjboljrte itjn
unb er fanb ben Sob. Dbin fetjrte ba surücE unb SCguarr mar
König lange nadjfier. —

■Keiner Stuficfjt nad; ift bas Sieb tebiglidj 311 bem 3ioec£e
abgefaßt, um einige Kunbe oon ber Stetigion ber atten ©adjfcn
31t beioaI)ren unb auf bie Stadjroelt ju bringen, SDa bie Kirdje
bies mit allen itjr 311 ©ebote ftefjenben SDiittelu ju oertjinbern
fudjte, fo mußte bie Scitbenj bes Siebs mögüdjft 0 erfdjteiert
roerbeu. 3u beut (Snbe ift es benn in bie gäbet »on Stgnarr unb
©cirröb eingefteibet, ift in rättjfetljaften 2luSbrüd'en abgefaßt unb
mit unnöttjigem 33eiroerf uerfeljeu, um barunter ben cigenttidjen
©ejjalt 311 uerfteefen. Dtjne Steifet tjaben audj Stbfdjreiber in
fpäterer $ett ,10 $ ctiuaö eingefdjaltet. S)cr Süerfaffer mar, rate
mir fdjeint ein Sstänbifdjer ©eiftticfier, ber im ©adjfentanbe feine
Sluöbitbung ertjaltcn tjattc, uietleidjt aud) burd; Sliutter ober ©roß»
mutter bem ©tamme ber ©adjfen angehörte, ©er 3tame ©bba
(©roßmutter) fdjeint auf fotdj ein üüertiättniß tjinjubeuten, unb
ebenfalls bie erfte ©troufie »on SßöhiSpa, roeldjes Sieb aud} ju bem
ätjniidjen Qmtdt abgefaßt mürbe, nemtidj um Kunbe oon bem
^ntjatt ber ;getbenfage ju geben.

©ötterfage unb ^etbenfage finb auf biefe SBeife mit ein«
auber untrennbar nerbunben, unb beibe gehören aud) ein unb
berfelben ©egeub au, nemlidj ben getbern auf beneu bie Segionen
bes Duintitüts Sßarus t>ernic£>tet mürben, benn bie ©ermanen
fämpften für itjre ©ötter.

©ie Stit Stbfaffung unfers Siebs mag etroa in ben Sliu



fang be§ 12. 3al)rf)unbert§ fallen, in biefetbe $eit wo bas $aber ;
Borner Älofter am @Elernfteine eine Sapelle ausbauen liefj, um
ben Ijeibnifdjen Sultus f)ier unmöglid) p madjen, benn es blatte
ben Reifen nebft Umgebung (cum vicino nemore Reifet e§ in ber
tlrfunbe) im Sja^re 1093 ange!auft unb bie Snfdjrift im Innern
ber ©rotte ift oom Safytt 1115; bie ©apeffe auf bem ©ipfel bes
gelfen ift aber nad) ^aberborner ^adjridjten um 1120 ausge=
Iwuen. $n biefer 3ett werben benn aud) biefe erften unb wid)=
tigften ßieber ber 6bba abgefaßt fein, benn ber ©aal auf bem
geuerfelfen (gim!6) r>on meinem am @d)luf? ber 33oluspa in
©tr. 62 bic 3fiebe ift, fann meines @rad)tens nur auf biefe d)rift=
Iid)e (SapeHe fid) bejiel>en.

©rtäutcrungen ju ©rimnismal ftnben fid) in meiner ©d)rift
„bie ©ötterbämmerung unb bie ©olbtafeln" zc.auf ©. 45/71 unb
©. 146 ff., worauf id) mid) Ijier bejie^en miß. Snbefj fjat fid)
feitbem meine Stuffaffung in mehreren fünften geänbert, inbem
id) tnjwifdjen weiter ju befferer (Srfenntnijj uorgefdjritten bin. ©o
überfefcte man allgemein bisher ©tr. 50 bie SBorte: ok dultha ek
thann inn aldna jötun burd): unb id) betrog ben alten
liefen", eine Ueberfefcung bie id) in meiner 3Sertrauen§feligfeit
beibehalten Ijatte, bis id) erft neuerbings pr 2lnfid)t gelangte, ba§
biefe Ueberfefcung »öHig fatfd) ift, benn dultha ober dulda bei^t
nid)t id) betrog, fonbern id) oerläugnete, t>erljeimlid)te,
oerbarg, oerfleibete (celavi) ben alten 2lfen. 3>n biefen
SBorten liegt aber bie Stntwort auf bie $rage, worin bie 2ift
Dbins beftanb, non ber bie Sieber ber ©bba reben, unb bie fie
als vel (b. t. fraus, alfo Setrug, Jginterlift) bejeidjnen. Sugleiä)
wirb baburd) aber bas was uns bie römifdjen ©efd)id)tfd)reiber
SBeHejus unb $(orus über 93arus SSerfialten beridjten, nid)t nur
betätigt, fonbern nod) weiter erläutert. SSefonbers 5ßettejus fd)il=
bert uns (II. c. 117. 118) red)t anfdjaulid) wie 33arus bie rö=
mifd)e 9?ed)t§pflege gu feinem ©tedenpferbe gemadjt fiatte, unb wie
bic ©ermanen biefe feine ©d)wad)b>it benu|ten, um ilm ju t>er=
berben, inbem fie erbidjtete Sßroceffe cor fein gorum brachten,
unb if)ti fo »erantaftten feinen Slufentfjalt in SDeutfdjtanb bis in
ben &etf>ft ju oerlängern, unb iljn burd) iljr erfjeudjeltes Sntereffe
für feine 9ted)tspflege in ©id)erb>it wiegten. Safjer nennt Sellen
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jus bie ©ermanen ein „ju Sug unb SErug geborenes unb
bei großer SJlobJeit l;öd)ft oerfdjlagenes Sßolf" (in summa
feritate versutissimi, natumque mendacio genus). g-loruä
äußert fid) äfinltdp über SBarus betn er oorroirft „bajj er eine
SBolfsoerfammlung auSäufdjreiben bie Unoorfid)tigfeit gelobt Ijabe,
ba§ aber bie ©ermanen, bie er in feiner ©idjerljeit »or fein SCri«
bunal gelaben fiatte, biefe ©elegen^ett bemtfcten fein Sager ju
erftürmen unb ibn nebft feinem &eere ju oernidjtcn." 2Bas bie
römifdjen ©efd)id)tfd)reiber nun nidjt erjagten, ntelbcn ergängenb
bie Sieber ber ©bba, wenn mir aroifdjen ben Reiten ju lefen ner*
fte^en. SBir erfahren burd) fie nemlid), bafj 58arus bas religiöfe
©efütyl ber ©ermatten »erlebt Blatte, unb bafj er baburd) ju ©runbc
ging, inbent bie ©ermanen iljre innerften ©efüble »or SBarus 31t
oerbergen raupten. ®a mir aber toiffen, bafj bie Konter in reli;
giöfer SBe^iebung bödjft tolerant roaren, inbem fie aus Staats«
flugljeit ben fremblänbifdjen ©öttern aße möglicbe @bre erroiefen,
ja fie nad) SKom oerpftanjten unb bent römifdjen ©ötterfreife ein=
oerleibten, fo ift anjunefimen bafj SBarus unroiffentlid) in biefem
fünfte gefünbigt bat.

3lber bie Sßermutbung liegt natye unb wirb burd) <3tr. 50
beftätigt, bafj er unoorfid)tig fid) babei bettabm, unb fid) über bas
religiöfe©efüfjt ber ©ermanen täufd)te, unb abfidjttid) oon ben
gübmn ber germanifdjen Patrioten barüber getäufdjt mürbe,
inbem fie aus 33aruS SBerbalten eine &anbf)abe matten, um tön
ju oerberben. Sin ber©r>ifee biefer Patrioten ftanb aber 3lrminius,
bem nur baran gelegen fein fonnte, bajj Sßarus fid) bem 33olfe gegen«
über möglid)ft oerljafjt macbte, um fo ben Fanatismus beffelben bann
gegen ibn ins gelb ?u führen. SBäbrenb alfo Sßarus feine 2lbnung
baoon Ijatte, bafj bie Slnlage eines 9Jfttbra8teinpel3 bier neben bem
Heiligtum bes germanifdjen Sonnengottes, ben Unroißen bei Sßolfs
erregte, benufcte Slrmin bies, um SSarus oerfjajjt ju madjen.

SBetraäjten mir ju bem ©nbe bie ©tropfen 34. 50. 54 etroa«
naber, mit benen bie gelehrten ©rflärer nidjts ansufangen raiffen:
2Ber ift in ©tr. 50 ©öcfmimir, roer ift SWibroitnu, roer ift
fein ©obn unb roer ift ber alte %ott ober 3liefe? &olfcmamt
fagt: „SDlibroitnir ift alfo ber ©obn ©ötfmimirs!" Süning fragt
ob ©ödimtmir berfelbe fei roie 9Kimir? unb ©imroct jerbricbt fid)

2
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ben Äopf barüber nid)t, fonbem läßt „TOiöbwitnirs bes mären Un=
b>lbs ©oI)n einfam umbringen."

3d) bin ber Slnfidjt, Söclmimir ift ber Drt wo ©aga ju
©ßdfoabed! wob>t, am finfenben Sadfj ber ©age in 2Iftenbefen,
unb btes ift roieber baffelbe wie ©rafoöHutljr, ber Srunnen bes
©rabfelbs, wo bie greuter ben £obe§fd)taf fdjlafen laut ©tr. 34
unb 54. SDUbroitnir ift bie römifdje 9ied)tspflege, SEIjiobiüitnir
in ©tr. 21 unb igrobmitnir ©tr. 39 finb aber bie beutfdje 3lcdjts=
pflege in ber &anb beö SSoIfä (thiod), wetdjes auf ber rotten
(Srbe (hröd, bie 9fobe, 9Jutf)e, Staute) ©cridjt I;ält. £>er ©ojjn
ober §anblanger (burr) SflibwitnivS ift aber SBarus, unb ber alte
Sote ber fid) uerläugnet ift Dbtn ober bie 9ieügion, non ber
33arus meint baß fie nidjt in 23etvadjt fomme; ober bie SBorte
finb budjftäblid) au nehmen, unb ber alte ^ote, weldjer uerfleibet
wirb, ift %$ox ber bem Sljurfen SEhjpt in grauenfteibem r-orge*
fü^rt wirb, unb ilm bann fammt feinem 2Inb>ng erfdjlägt. (©.
Samarstjeimt). $en ©djfufj uon ©tr. 34 t-erbeutfdjt ©imrocf
burd): „Dfntr unb ©wafnir fotlen eroig uon ber SBurjel 3roeigen
jetjren." £oifcmann überfefct „Dfnir unb ©roafnir foHen immer
bie SHefte bes S3aumS bohren." Sn ©tr. 54 wo Dfnir unb
©wafnir wieber erfdjeinen, Ijeifct es nad) ©imrocf unb jQoIfemann
uon iljnen „bafj fie alle aus Dbtn allein geworben ober entfprun«
gen finb." Sftgenb etwas SBernünftiges fid) babei au benfen ift
bod) eine Unmbglidjfeit!

Staunt bitte id) nun meine Ueberfefcuug unb (Srflärung ju oer*
gleidjen: 2>ie SMtmer bie nad)©tr. 34 unter ber ©fd)e ^ggbrafü
liegen finb eben bie erfdjlagenen SRömer; fie finb bie greuler ober
geinbe bie bort ewig nun rutjeu foHen im SEobesfdjtaf, unb ©tr. 54
wiebertjolt fid) baffelbe: bie greuler (ova ober ofa tjeifjt bie
Untfjat, ovinir bie geinbe) ober geinbe finb bem 5Cofacsfd^tof
auf ewig »erfaHen burd) Dbin. 2Mne Stuffaffung wirb weiter
untcrftüfct baburd) baß wir in einem anbern Siebe, (giötoinsmal)
bemSBibofnir wieber begegnen, b. i. bem greoter am 2öib, ober
am geweiften Drte. ©ort fifet er im SBettergfanje auf
ben 3weigen bes SJaumö, unb bie grage wirb aufgeworfen:
ob es fein bittet giebt ifjn ju tobten unb gu &els öetjaufung
^inabjufenben? (©tr. 24. 25). 3n unferm Siebe feb>n wir ilm



nun unter ben ^racigen beffetben SBoums ben STobesfchtaf fcbtafen.
SDort fifct er im „vethrglasi ä meiths quistum" wäfjrenb in
©rimntsmal bie SBorte »erfefot finb „meiths quistum ä"; aber
inbem man unrichtig abtrifte „meiths qnistu mä" erfcbien bas
unbekannte SBort mä, bas man burch nagen ober bohren milk
türlich erflärte! —

©ie profaifche ©rjäblnng womit bas Sieb eingeleitet wirb
ift offenbar nur ju bem 3wd erfunben, um bem Inhalte als
Sanbhabe gu bienen. Unter ben beiben feuern jwifdjen meiere
Dbin gefefet würbe, oerftebe ich bie bem Dbin gefteEte Sllternatfoe
ju reben ober ju oerhungern, ©enn es hanbette fich ja über«
baupt barum gu ergrünben, ob ©eirröb gaftfrei fei ober nicht?
SJadjbem-fidj nun erliefen hat, bafj er nicht gaftfrei ift, bricht
Dbin fein Schweigen, was er burch bie 2Borte ju erlernten giebt:
„So geh idj benn nun fort oom geuer \" ^ubein er fidj aber als Dbin
ju erfennen gibt, überträgt er feine ©unft auf ben ©olju, ber ihm
bie ©aftfreunbfdjaft ermiefeu Ijat, icetdje ber SSater ihm oerroeigerte.
SDiefer hatte ats Sßflegefoljn Dbins biöfjer über bas Sanb geberrfdjt,
weldjes bie Heiligtümer ber ©ottheiten, alfo ber 3Ifen enthielt, jefet
wirb biefe föerrfchaft bem Sßater genommen unb auf ben Sohn
übertragen, unb bamit ift benn bie &anbhabe gewonnen biefe ©ifce
ber 2lfen näher ju bezeichnen.

©as ©hepaar, weldjes in ber profaifcheu ©inleitung fidj ber
beiben fdjiffbrüdjigen Knaben 2lgnarr unb ©eirröb annahm, ift-
Dbin unb gretja, benn wir feljen ja bafj ©eirröb ben ber Wann
gepflegt hatte non Dbin felbft als fein Pflegling bezeichnet wirb,
bem Dbin fdjon' bamals etwas ins Dhr fagte, benn ber Segt
fagt ja, bajj er heimlich ihm 3iath gab, woburch er bann au
©teile feines altern Srubers König würbe. 3efet ba er nicht gaft=
frei ift entzieht ihm Dbin feine ©unjl unb überträgt fie an 2lgnarr,
feinen ©ohn.

Snbefc halte idj es für oerfehlt, baß ©imrod in ber erften
©trophe bas uubefannte 2Bort hriputhr burdj geuer überfefct,
ba es bodj offenbar ben SCranf bejeidjnen foH, ber Dbin eben ge=
reicht würbe, unb ihn »eranlafjt nun fein hartnäckiges achttägiges
Schweigen 31t bredjen. Surdj ben ©öttertranf Begeiftert rebet nun
ber ©rimm aus ihm über bic unwürbige 83eljanblung.

2*
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5)a3 SBort hriputhr glaube id) burdj grip-uthr erftaren ju
müffen b. i. ÄleinobSstranf, bentt roo bas SBort uthr in ber ©bba
»orfommt, bejeidjnet es nie $euer, fonbern einen Duett ober23orn,
unb ift meines ©radjtens ftets auf ben SBufferborn bei Sllteubeien
ju begießen. SBenn es ©tr. 19 Reifet baf? Dbin oon 2ßein allein
lebt, fo ift bamit eben auf ben ©öttermetlj Dbljrörirs Ijingebeutet.
©eine 432,000 2Bel)rmäntter bagegen bebüvfen nad) ©tr. 18 einet
mefjr materietleu ßoft, fie effen eibfjrimmnir b. i. ©djroeinefteifd),
roaljrenb ©eri unb grefi b. i. bie gefefegebenbe unb oottjieljenbe
©eroalt, fid) t?on ©eridjtsfportelunäljren, ba fie Dbin als hrödigr
füttert, b. I). wenn er auf rotljer ©vbe (hrödr) @erid)t Ijält,
benn überall roo hrödr »orfommt fdjeint es auf bie rotlje <5rbe
ju beuten, b. i. auf bie Diaute, 9iobe, roo gorfeti unter freiein
Gimmel ©eridjt Ijielt, auf einein $la(}e ber eine Stutze (rode)
lang unb breit roar. ©aljer ift ber ©tr. 39 erroälmte Hrod-
witnir, ber im ©tembilbe ber SBage auftritt, ber beutfd)e
®erid)tsgott Forseti, bagegen SKitfiroitnir in ©tr. 50, bcffeu
©oljn in ©ödfmimir erfd)lagen roirb, ift bie römtfdje ©eridjtSs
barfeit, ©egen biefen nemlidjen SBitnir jieljen bann nad)©tr.23
432,000 ©inserier aus um ißn gu befämpfen. ®afj bie 3?ad>
männer Xtyors ^ßaGCaft mit feinen 540 3imn»c™ in ©fr- 23 - 24/
»on ben Sslänbern auf %te\i unb ©lauben oljne SBeitereS ange»
nommen b>ben, roeifj id) nidjt anberS p erllären, als bajj fie
baburd) in Ijflpnotifdjen ©djlaf verfefet roorben finb, ba§ fie ben
glänjenben $uuft ber jüngeren ©bba j u anbad)tsr>oll angeftaunt
b>ben, ober melleidjt aud) if)te eigene Siafenfpifce gleid) ben Q<\u?
berera in Dftinbien.



föliispä
(nadj bem Codex regius).

1) Um my6v bitte i<$!
Slffc (fettigen H.) ©efdjledjter, ^o^e unb niebre »on ber SDlage

(bem ©tamm) bes ^eimtfiats, roottten bafj idj 2Bat Daters Sift(vel)
erjage, bie Iltfagen'ber Staffen, bie äl'teftett bie idj roeifc.

2) 3$ Jenne bie urgebornen 3oten, bie miäj oor 3citen er=
jogen Ratten; bie neun igeime roeifj td), bie nenne im Sßibe, unb
ben §ef)ren ÜJtiötroib vor bem 2Mb ba braufjen.

8) Sur Seit beä |)mir roar ©bbe unb glut roob,!,
©oc§ Sanb niajt nod) See gabä nodj tüfjlenbe Spellen;
(Btbe roar nivgenbä notfj Ueberfjimmel,
SBüft unb leer roarä unb ©ra§ gab eä nirgenbä.
4) ©6, bie Söljne beä Sur SUtäre erhüben,
Sie roeldje äRibgarb baä Ijerrlidje fajufen;
©E) bie Sonne inä Sonnenlonb festen auf ben Iauaj6eroaa)fenen
©rünen äßiefengrunb ber Steine beä ©aalä;
5) ©fj ber Sonnengott bie §immel3roffe im Sßetein mit bem SDtonbe
SJlit ber redjten §anb inä Sonnenlanb (b. i. Sadjfenlanb) führte,
Sßujjte eä bie Sonne nod) nitfjt reo ifjr Tempel fei,
SBufjten eä bie Sterne nid)t, rao fie iljre Stätte Ratten,
SBufste ber 9Jlonb eä nid)t roeldje 2Kad;t er blatte.
6) Sa gingen bie §errfd)er aH, ju beä Sd)idfalftu!)I3
Urljeiliger ©ott^eit unb pflogen 3tat$:
Sem SBedtfel beä äftonbeä gaben fie 3tamen,
benannten ben borgen benannten ben Wittag,
9iad)mittag unb Slbenb, um nad) ^fa^ren $u jäljlen.
7) 9Jun rooljnten bie 2lfen am S^ofclbe,
Xempel unb §eiligtljum erbauten fie bort.
Sie Äräfte ju üben verfugten fie 3tHeä,
Sie bauten fid) ©ffen unb fdjufen fia) 3ieia)tfjum,
Sie fajmiebeten Sangen unb SBirtijfajaftägerätG.
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8) "3m §ofe 3U würfeln roav iljr Vergnügen,
Ser SKanget an ©oft war ifjnen für nichts,
S8t§ bie btei lamen aus SBtunljeim
Sie mädjtig gewaltigen Södjter ber Surfen.
9) Sa gingen bie §errfd)er all su beS ©a}ictfalftuf)ia
Urfietliger ©ottfjett unb pflogen 9latf):
2Ber follte bet 3roerge ©efajleajter erfdjaffen
SluS beS SBierfaalS S3Iut unb blauem ©ebem.
10) Sa tft SJiotfognir SDJeiftet geworben
Ser 3roerge gefammt, unb Surin ber anbre.
Sie fdjufen viele ber 3n>erge aus ©rbe,
Sen SKenfdjen gteia; wie Surin »erlangte.
11) 9l»i unb 31itf)i, SRorbri unb ©ubri,
Stuftri unb SBeftri, Slltljiofr, Sreaßnn,
9tar unb 3iäinn, TOcingr, Säinn,
SJioörr, Saoärr, SöömBurr, 9tori,
2tnn unb Sälnnarr, 211, aftibboitnir.
12) Sffietgr unb ©anbalfr, Slöinbalfr, Sfjräinn
2Ijeffr unb SEtjorinn, Sfjror, SBitr unb Sitr,
SRär unb 9inratfjr. Slun nenn id) ber 3mv$t
SBerlmeifter unb 9tatt)i»iffer, bie bie redeten (rett) man nennet.
13) giß, fiiß, gunbinn, 9taß, §e»ti, Söiti, §anarr, ©oiorr,
33iEingr, Sruni, SBilbri, SBuri, grär, §ornbori, graegr unb Söni,
Stunuangr, Sari, ©ilinSIiatbi.
14) 2lm Ort iftS bie 3roerge in SroaßnS gefte,
Sen ©efdjtecfitern ber 2Jienfd)en für bie geterftunbe ju nennen.
Sie ba ftiegen auS bem Steine beö Saalö,
SeS SMtangerS ©i^e }um ©ajladjtengeftlb.
15) Sa mar Sraupnir (Sobfttjläger) unb Solgtrafir (©trettfueljer)
öar, §augf»ori, §Iaeroangr, ©I6i,
©firoir, Sßirrroirr, ©lafitfjr, Slf,
2l£f unb 9)ngroi, ©MinSrialbi. giatar unb grofti,
ginnr unb ©innar, §ert, pggftari,
igßobolfr, 3K6inn. SaS wirb man »reifen
©o lange bie SBelt fteljt, als eine ©age ber Sßorjeit
gür bie geterftunbe.
16) Sarauf gingen beim brei auS biefer SSerfammlung,
Slfen oott SDlacfjt unb »oH Siebe ju ben Seljaufungen im Sanbe,
3Bo fie fanben StSf unb ©mbta,
Sßenig »ermögenb unb ofjne £e6en35i»ed\
bebten in Sragfjcit unb tjatten fein ©igen,
©efeli mdjt, SSertefjr nidjt, nidjt gefte ber ©ötter,
17) ßbin gab Eljattraft, §ctntr gab ©igen,
©efefce gab Sobur unb gefte ber ©ötter.
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18) SDie ©fdje weifj id) fielen 3)ggbrafit fjetjjt fic, ein ^o^er
33aum, umgeben con tjeiligem £anb. 5Dab>r fommen bie Ejjaue,
bie in bie Später (ober baö £l)al) fallen; er fieljt immer grün
über Urbs SSrunnen.

19) Sßon iljm fommen Jungfrauen tnel roiffenbe, brei aus
bem ©ee, (©aal) ber unter bem Stamm. ttrS» bjefj man bie eine,
$8cri>u!ii>i bie anbre, eine ©djeiberoanb feierte ab ©fulb
allein als bie britte.

20) ©ie gaben ©efefec, fie roäljlten bas Seben; ben ßinbern
ber $Dtenfdien fagen fie bas ©d)idfal.

21) ©ie fennt bas als erften SBolfstrieg imJgeime, als man
ben ©otbmetf) mit ©peeren umftellte, unb in ber £aHe bes §oljen
bie igalle uerbramtte.

22) dreimal »erbrannte man bie breimal ge&orne, bie ben«
nodj fortlebt oft unb unfelten.

23) £ ei tili warb fie genannt, bie ju ben SBolmungen
33eiber fam, mit bem^rugoraM (velspä) ber 33ata. 2)en ßultus
bes Siauboolfs fannte fie unb feine gaubertunfte, Räuber raupte
fie ju löfen. ©tets mar fie ber Siebling bes fdjledjten SSolfs.

24) SDa gingen bie 2lfen (regin) alle, ju bes ©djidfalftuljls
ur§eiliger ©ottfjeit unb pflogen SRatf»: ob bie 3lfen iljrem 33erbot
(afrath) foKten ©eltung »erfdjaffen, ober ob oiefmefjr alle ©ötter
nun Dpfermafyle Ijaben foHten? —

25) Dbin fanbte nun ins SSoIf umljer bie geheime SJotfcfjaft:
bas mar ber erfte SBotfsfrieg im Igeime; ©ebroäjen mar bie Jsolj*
roanb ber 33urg ber Slfen, unb SJorroanb gum Äriege fudjenb
fonnten fie nun bie SBolfsoerfammlungenanfpornen. (H Ijat liier
nodj: 9Jun !ann bie Sßara ifjr ßrieg35ünbelfajnüren, beim feft angejogen finb
bie SSanbe be3 ®emiitf)S (ber SJärmen).

26) Sa gingen bie Jgerrfdjer alle ju bes ©djidfalfiuljls ur=
^eiliger ©ottfjeit unb pflogen 9iatfj: 2Ber benn bas Tribunal am
■Kälplafc fo ganj unb gar gefälfdjt Ijätte ber bodj »ielmefjr bem
©efdjledite ber Boten als unantaftbarer SBefife gegeben fei?

27) %l)ot aHein naljm nun jebeö ©emütfj ein benn feiten
bleibt er aus menn es um SDinge fidj fragt roie gebrochene ©ibe,
SBerfpredjen unb ©cfjnritre, unb bünbig abgefdjloffene Verträge.

28) ®es £eimtb>ts Stnbadjt (hliod) roeifj fie jugeroanbt
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(«erborgen unter) bem Ijeiligen 23aum, ber vom öeib glauben frei
geblieben. SBaffer fieljt fic fid) ergießen auf bie gelber 1) (aurgom)
nieber au§ SBalrmters ^fanb. ~ 2lber ©ine nur roeifj roa§. J )

29) ©iefe ©ine fafj allein brausen als ju ber Sllten (b. i.
jutn Drafel ber SDZutter ©rbe) tarn, ber S3unbe§graf (Yggjungr)
unb tfyr ins 3tuge falj.

©ie: Was fragt ihr mich? Was wünscht ihr zu wissen?
©r: „9Bof)l roeifc id) fdjon Dbiu, wenn ®u £>ein 2luge bargft,

in jenem bebten Srunnen beö Sfttmir, äftetb trinft bann
■Diimir jeglichen borgen au§ SSabaterö $fanb." ©ie
allein nur weife roaä! —

30) Sllö feerjog gab er ibr Äleinob unb ©djmud nun,
belohnte ben SBarjrfprud) unb bie ©rfpäljung ber Räuber. Sie
fal; nun roeit unb breit über äße SBelt Ijin.

31) ©ie fal) SBalfnren raeitljergefommen,bereit ju reiten
jum ©ottesr-olte. ©fulb (bie .Sutunft) geigte ©djilbe, aber
3)?utß bas SBalbuolf. flampf, ©c6ln«$t (geigt) ba§ 9?aubr.olf, aud)
©peere ba§ SBalboolf. 9htn finb bie genannten Jungfrauen
&erjan§ (Dbins) gerüftet 51t reiten als Sanbeäroalfnren.

32) (©ie) Ich sah dem Balduv, des waltenden Odin
blühendem Sohne, sein Schicksal verborgen. Es stand ge¬
wachsen auf dem Thingplatze des Obergerichts (völlum
haeri) lieb und sehr erwünscht Mistiltein.

33) Es ward aus dem Zeitmass wie mir sichs gezeigt hat
gefahrvolle Unheilszeit, da Hödur den Schuss that, Frigg
aber in Fensal den Verlust Walhallas beweinte.

34) (SBalberS SBruber roat taum geboren alsi Dbinä @o(jn einnädjtig ben
flampf fdjon aufnahm: er roufd) nic^t bie §änbe «od; fämmte er fein §aupt
8eoor er 511m ©djeiterfjaufen fcradjte ben Sßörber Stoibers).

35) ©ebunben fafi fie liegen im SBalbe bes ©pringqueHs
(hverr) ben ucrliafjten Soli, nad) bem 9ftälr>ta| fid) fefjncnb (be=
gierig). SDort ftfct ©igtjn (bie ^riefteriu sigtyrs) loeuirj erfreut
bei itjrem ©enoffen. (SDemt) er roeijj maö!

*) SJd) neunte aurgnm alä Dat. pl. oon aurr ©rbe (agris).
*) 3m Sejt ftefjt: vitoth er en e. hvat. Ein sat hon uti etc. 3)as> burd)

e aBgefürjte Sßort fann nur einni fein, baS fid) fogleidj in ein
toieberljolt. 3" biefen fid) oft roieberfiolenben Sßorten finbet S3ugge
tiefe äöeiäljeit! —



— 25 —

36) (Sin 23a<fi fltefjt gen Dflen utn £f)äler, »ergiftet burd)
ben ©aä)s imb bas ©äjroert, ©litfir (©äjlittenbad)) fieifct er. @S
ftonb für ben -Korben, auf ben SEfnngpläfcen ber Untaten (A nitha
völlum), ein ©aal von ©olb für ©inbris ©tatnm, aber ein anbrer
fianb ju Dfotni (Unoerfo^It ?) ber Sierfaal bes Soten; SBritnir
Ijeifit biefer ©aal.

37) ©inen ©aal fall fte errieten bem fernen ©onnengott,
am Seicf;enftranbe.@s fielen ©ifttropfen hinein burdj bie genftcr,
bies ift ber »on ©cfjlangenrüden umnmnbene ©aal.

38) ©ort fat) fie gefjen in bieten ©trömen meineibige
SJtänner, 9ftörber unb Sßürger unb folcfje bie bes Sittbern Db> mit
geheimer Seiire betljörten. SDort roo Kibpggr bie Seiten fern*
Ijergefommner 1) Männer fog, fct)tittcte ber SBürger fie (ju=
fammen). — ©ie aMn aber roeifj bas! —

39) Dftroärts fa§ bie Sitte im SBibe ber SBaffen, unb erjog
genrirs (ber ,3toietracf)t) ©tämme; von ifmen roirb einer ber beften
im geberfleibe bes Kiefen (ober SDrad)en, b. i. im $luge ber
Seit) Söerfdjlinger bes 2)Zonbs. (tungl b. i. igimmelsjunge lieifjt
liier ber 9flonb als ©tmibot ber Religion.)

40) £>a füllt mit betit Seben erfdjtagener SDtänner, ba rottet
»on rotliem SBlut fiä) bieSBofmung berufen (ragnasiöt); fdjroarj
nürb ba ber ©onnenfd)ein für fommenbe ©ommer, bie Seit ganj
nerberbttd). — ©ie aHein roeifj bas! —

41) ©ort faf? am &ügel mit ber £arfe (nidjt £arf e) be=
fdfjäftigt ber &üter ber 9lteftn, ber fröljlicEje ©Knitter ©ggtljir..
S3or tbm fräste im ©algenroibe ber glänjenb rotfie Qafyn ber
giallarr beifet.

42) ©r fräf»te golbgefammt ben SIfen ju bes ©cbwertes
Sliat in £eert)aters §aHe, aber als ein anbrer trätyt er, als
fctjroarsrotlier Jgabn, ju ben fallen £els.

43) Garm schreit laut vor der Gnipahöhle: die Fessel
will reissen und Freki rennen! Viel weiss die Weise
viel weiter noch seh ich, der Asen Gericht überRoms
Sieggötter

44) 93iüber befefiben fid) unb werben ju SDförbern, ©d)roe=

') ©tr. 31 fasert tuir nmtljergeloinmne SBathjren.

I
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fiertmber müffen bie ©ippe nun bredjen. ©djlimm ftefjt es im
feinte, arge ttnjudjt! — 9tuttjenjeit — SSeitseit: Sie ©djilbe finb
gefpatten. ©turmjeit unb ©rangst, elj bas SBeltreidj ftürjt.
(@g tönen bie Siefen, e§ fprüf)t bei- ©ifc&t. H). nun barf fein 9Jtann beS
2lnbem meljr fronen.

45) -Dfimirs ©oebne fpielen, aber SJZiotut^r fünbigt fidj an
bei bem alten ©iailarborn. #i»d) bläft Jgeimbaff bas £om junt
Tribunale, unb Dbin geE)t jn ©eridjt mit -Diimirs £>aupt (b. I;.
mit 9?om).

46) ©er alte Saum raufet, aber ber 3ote (ber 2lfe) bridjt
to§, es gittert 3Jggbrafils ftetjenbe (Sfdje. (©3 jittetn Sitte in Sanben
beS Sobeä, fcfjon e^e Surtut ben ©laufien »erfcljlingt.) H.)

47) Nun schreit Garm laut vor der Gnipahöhle: (roie
©tr. 43.

48) jQtrjinc reitet gen Dften; ber Sinbenfdjilb ergebt fidj vox
iljm; 2Mtfd)tange m&ltf. fidj in ber Sjotenmadjt. 2lts SBurm prefjt
er bie Stögen, als SXbler flattert er, f d) litt et (slitr) bie Seidjen
bleidj üor ©djrecf (faljl um bie IXfafe). — £>ie Sftagelfabrt töft fidj.

49) SDer Äiel fäljrt gen Dften, fommen roerben Sfuspetls
SSöIfer übers 3Jiecr aber Soft fteuert. @s fahren bie greüelföbne
alle jum Äampfe, rooi)in 33ileifts ©ruber fie fübrt.

50) 2Bie fteljt es nun mit ben SIfen? SBie ftefjt es mit ben
2llfen? — ©anj Sotuntjeim tofet; bie Olfen finb im Sbjnge
(Italien ©ertdjt), bie Broerge rödjeln vox ben ©teintljoren (stein-
duruni) bie SBeifen bes Relsbergs! (veggbei-gs visir). — ©ie
allein meifs baS! —

(ßarls bes ©rofjen 3e'tatter.)
51) ©urtur fäbrt ins ©onnentanb. Stuf bem Singer ber

$roeige erglänzen bie ©djroerter r>on ber Sßalgötter ©onne. Sie
©teinburgen ftürgen, aber ber ©ifcfjt fprüljt nod). gelben gel;en
ben Sobesroeg unb ber Gimmel (ber ©laube) fpaltet fidj.
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52) Station fommt Hlins anbrer §arm, al§ Dbin aussog
mit bem Sßolfe ju fämpfen, bct gtänsenbc 3Wörber SBelS mit
©urtur. 9tun mufs griggö Siebtingsgott fallen.

53) 9?un fommt ©iegnaters tjerrtidjer ©ohn, ber ©iener
bes £eiligthum§ (Vitharr), am SBalttjor 31t fämpfen. Sern ©ofjne
ßoebrungs (ber SBetterau?) lägt er eine Seit lang (mund um)
ba§ ©djroert bis jutn ^erjen ftefjn, ba er rächte ben Sßater.

54) Sta fommt ber berühmte ©ofjn be§ Sotbringer; DbinS
©ofjn gebt mit bem SBolfe ju fämpfen, — ber tobtet ben ©lau=
Ben im Sßriefter SOZibgarbä. 9lun müffen alle 3Jienfd)en ßeim§
©tätte nerlaffen. ^iorgmis ©ofjn gefjt manfenb neun ©djritt
von ber Siatter, bie ob ber ©djmadj bocfj furi$tIo§ ift.

55) ©ie ©onne roirb fdjnmrs, ba§ Sanb be§ Kampfes unter;
liegt: man wirft aus bem Gimmel bie beitern ©terne (ben ©lau=
ben), basgeuer oerroüftet benSBib, ben Sebensnährer. @s fpielt
bie bofje ©lut mit bem Gimmel (bem ©lauben) felbft.

56) Nun schreit Garm laut vor der Gnipahöhle (wie
©tr. 43).

(Sob ber neuen djriftlidjen 3cit.)
57) 2lus biefem ©djrednif} fietjt fte jum ätoeiten 2Me

bas Sanb grün fid) erbeben, ©ie Duetten fallen (ifjr (Sultus nem=
lid), benn) ber 2lbler fdjroebt barüber, ber auf bem Reifen nad)
gifd)en jagt.

58) ©ie Stfen finben fid) mieber auf bem ^bctfelbe (ä itha
velli bem SDlälplafce ber ©baten) unb über ben großen 2Rotbtb>
nur (Seidjenbeftatter,attrectator feralium) befpredjen fie fid) bei
beS gimbulgotteS alten Suiten (unb erinnern fidj bort an bie 2Jtadjt=
geriete H.)

59) ©ort werben bereinft (eptir) bie nmnberfamen ©olbta=
fein im ©rafe fid) finben, roetcöe in ber Urjeit bie ©tämme fjatten.

60) Sisfier unbeftettte gelber werben p 3Infe|n gelangen
unb gebeten (vaxa), alles 9lergerni§ wirb aufpren; Salber mirb
fommen unb mit Söbitr bie ©iegesfelfen Hropts (be§ Rufers),
bes fd)tauen 2Balgottes, beiuoljnen. — ©ie allein roetf} bas! —

61) %lm fann igoenir ben ©eridjtsplafc fid; roätjten; (benn)
ef beroofjnen bie ©oefjne pcier Srüber bas rocite Jgeim bes
Kampfes (vindheim vithan). — ©ie allein roei§ bas! —
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62) einen ©aal fte§t fic erftefjen fdjöner als ben ber ©onne,
mit ©olb gebetft auf ©imte's £öl)n. 5Dort Jollen roacfre Männer
wohnen unb bis ans @nbe aller Sage (um aldr daga) SBonne
genießen.

(Senn ber aJtädjüge fomtnt nun jum SJladfitgertdjte, ber ©tarfe »on o6en,
ber 2lHe§ lenft H).

63) „(B fommt ber biiftere Srndje ffiegenb, bie glönjenbe
„©ajlmtge tum unten baljer Don ben pifterbergen: in feinem ©e-
„fteber trögt, bn$ g-elb nöerffiegt er, Mibpgg bie £ei<f)en: itttit
„wirb er berftnfen."

5Die Ucberjefcung biefer festen ©troptje §obc id) bem eben
erft erfdjienenen 5ten 33anbe ber ©eutfdjen 2Iltertumefunbevon
Sßrof. ßarl 3J?ütrenl)off. Sertin 1883 entlehnt, ©iefe febroer r>er*
ftänblidje ©tropfe ift abftdjtlidj auf befonberö bunfte Stubeutungen
befd)ränft, in benen meiner Slnfidjt nad) ausgebrüeft roerben foll, bafj
an Drt uub ©teile b. i. auf bem ©djaupla^e ber ©reigniffe,
biefe ©agen ber Soweit jroar üerbunlelt roerben, bafj aber bie
glönjenbe SMtfdjlange (jR om) in jenen ßeidjen, roetdje fie bleidj
»or ©d)red (fdmabelfafil fagt Sftüllenfjoff) taut ©tr. 48 pfammen=
fdjleppt, felbft fid) b. I). iljre eigne ©dmtad), über ben ©trom
ber Seiten (in ber ©efdjtdjte) baljinträgt. ©amit ift auf bie
römifd)en ©efdjidjtfdjreiber, insbefonbere aufSacituö f)in=
geruiefen, aus bem bie ßfjroniften im 9ttittelalter iljre Äunbe über
bie alte rufjmtroHe ©efdjtdjte bes ©adjfentanbs fdjöpfteu. „3Batten=
bad), 5Deutfd;laubs ®efd)id)tsquellen" fagt barüber ©. 130 bei 33e=
fpredjung ber ©Triften bes 9)?öndjs 9fttbolf con gulba: „(5§ ift
„djarafterifiifdj niefit btoS für Siubolf allein, fonbern für bie
„mittelalterlidjen ©eleljrten überhaupt, bafj er über
„bas fädjfifdje jQeibentum nidjts aus eigner ßunbe unb 93eobadb>
„tung mitteilt, fonbern fid} genau an bie SBorte bes SEacitus fiätt,
„au§ beffeu ©ermanta er bie näheren Stngaben über ©tauben unb
„©itten ber ©adjfen entfernt." ©iefer 2flöndj 9tubotf ftarb 865
unb mar ber S3eid)tr>ater König Subroig bes SDeutfdjen; unb berück
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fidjtigt man, bafc bas einzige @j:emptar bet elften 33üd)er oon
£acitu§ 2lnnaten, roortn bie ©rridjtung bes Sobteubügels (mold?)
burd) ©ermanicuS erjäljtt roirb, int &erjen bes alten Saufen tan»
beö, im Jttofter ßoroen, erft im fpäteu 9flitteta(ter an ben £ag
gefommen ift, fo fdjeint es faft, als 06 bie Äird)e aud) bie 2lnua»
ten beS Sacitus auf ben Snber. gefteltt tjättc, gteid) ben Reiben»
liebern ber ©adjfen. ©omit ift aber aud) bie 2Ba|rfd;eintid;feit
natje gelegt, baf3 aud) ber SBerfaffer ber SßötuSpa ben gefd)id)ttid)en
SfUjaß ber ©troptjen 48. 49. bie 3lad)eäüge bes ©ermanicuS be»
Wffenb, aus ber bamafs in ßoroen befinblidjen einigen öanbfc^rift
jon Sacitus Slnnalen entnommen f»at.

Jootfemann gießt von ©troptje 63 fotgenbe roörttid)e
tleberfefcung:

5Da (thar) fommt ber fctjnmrse SDradje fliegenb,
SDie gtanjenbe ©djlange Ijernieber von ben Sftittjabergen;
@S trägt fid) in ben gebern — fliegt über bas gelb —
■Kittjböggr bie Seidjen. Sejjt mufj fie »erfinfen.
SKan fiebt bafe 2J?ütlenIjoff von ben brci gefperrt gebrudteu

SBorten, auf benen ber ^adjbrucf liegt, bie betben erften, thar
(bort) unb sei- (fid)) ausgetaffen, bas britte Sßort hon (fie)
aber burd) er tuiebergegeben tjat. SDas SBort thar bejieljt fid)
aber offenbar auf ben eben genannten Drt ©iml6, roo fid) für ben
neuen ©uttus ein ©aal über bem alten ©onnenfaal erbeben foll.
Sllfo biefen Drt be<ft ber bunfle SDracfje (dimmi dreki) mit
bem gütig ber Sergeffenljeit. Sie glanjenbe ©djlange aber,
toetdje fid) felbft (ser) als Seidje, im ©efieber ■Jiitljfiöggrs (ber
3eit) über ben ©eridjtsptafc unb 2Jiarftplafc (völlr) ber ©efdjidjte
baljin trägt, ift biefelbe bie mir als 233 ettf djlange (jörmun-
gandr) in ©tr. 48 fanben, roo fie bie Seidjen fd)tittet (slithr)
unb bie SHagetf afjrt töft. SDas finb bie Seidjen besöuintilius
SBarus unb feiner Segaten (reliquiae Vari legionumque), roeldje
wie SEacitus melbet ©ermanicuS fed)s Sahire nad) ber Sßarusfd)lad)t
als ©erippe nod) an bie S3äume genagelt fanb, (2lnn. I. 61.
simul truncis arborum antefixa ora), unb jroar innerhalb
bes ©ngpaffes ber SEeutoburg (saltus Teutoburgiensis). SDer
SZBürger (vargr) aber, ber nad) ©tr. 38, unb roieber in©tr.48
bieSeidjen roeittjergelommener SDZänner unter bem®efd)rei
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niämat ©tr. 10, wo beibe twr bem ioeftü($)ett £t)ore ©labsljeims
tjängen. -Hod) beute finb beibe am ©jjternfteine in ©tein genauen
ju feigen, benn jenes -roeftttd^e £r)or ift SBalgrinb b. i. saltus
Teutoburgiensis ober bie nod) nidjt 100 ©djritt weite ©djlud)t
neben ben ©r.ternfteinen. Stuf biefeSBeife finbet ber rät£)fet=
tjafte Slusbrucf: baß bie glanjenbe Gatter ftd) im ©efteber ber
3eit trägt, (wie mir fdjeint) eine befrtebigenbe ©rtläruug. SDie
©djtußworte aber tonnen fidj bodj woljl nur auf jene weife
©er) er in ©Mb begeben, meldje ©tr. 43 fagt, ba§ fie nodj t>iel
weiter fieljt, b. i. »iet mefyr weiß, ©ie muß nun »er=
finfen; fie barf alfo, was fie von ber föelbenfage weiß, eben fo
wenig fagen, wie in ber testen ©tvopfje non SBaftljrubnirS Diebe,
biefer fein Sßiffen einem ÜUanne mittrjeilen barf. SEßirft man
aber einen 33licr auf bie lefcte ©troptje in ©rimnismal, fo laßt
fid; nidit »erlernten, bnß jene geinbeobergreoler, welcfjeDbin
allein in ben SEobeöfdjlaf uerfeuft fjat, eben bie nemlidjen Seidjen
finb, oon benen in 33öluSpa bie Siebe ift. SCIIe brei Sieber bilben
alfo tjiernad} ein ©anjes unb ben eigentltdjen Äem ber ©bba,
inbem faft alle anberen poetifdjen unb profaifdjeu ©rjäfilungen nur
als SSariationen über benfelben £ej:t ju betrauten finb, weldje
balb mit meljr ober weniger ©adjfenntniß unb ©efdr)icE abgefaßt
finb, oft aber bie Slbfidjt »errattjen, bie Sßarjrrjeit ju entftellen,
um bas &eibentum t>erädt)t£tdt) ju machen unb es bem ßfjriftentum
gegenüber rjerabjuwürbigen. —

SRadj biefer 2lbfdjweifuug fetjre ict) wieber ju ben erften
©tropljen bes Siebs jurüd, beffen fatfdt)e Sluffaffung aus ber »or*
gefaßten SWeinung Ijeroorgegangen ift, baß ,bariu oon oomljerein
ber Untergang ber ©ötter »erfünbet werbe, ©aburdj finb gleid)
bie erften SBorte beffelben falfd; überfefer, unb auf irrige SBeife
abgeänbert, benn ber SDidjtcr felbft ift es ber bas ©ebidjt bamit
eröffnet, baß er fagt: er fei aufgeforbert bie alten ©agen,
unb nameutlid) bie Sift DbinS ju erjäljlen. SDtefe befteljt barin,
baß 33arus, burd) feine Siebljaberei für römifebe Siedjtspflcge »er=
blenbet, bas religiöfe ©efüfjl ber SDeutfdjen oerlefcr, unb baß bics
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benufct roirb um ifm »erberben, inbem bas fyierburd) gegen bie
Börner feinblidj aufgeregte Sßolf tei ©elegenljeit bes großen feerbfi*

. feftes fie feinblid» überfällt unb »emidjtet. SDurdj ben erften 3fc
ttyum »eranfafct, Ijat man bie Soten für ein von ben Slfen »er*
fdjiebenes Stiefengcfdjtedjt genommen, mäljrenb %oten nur ein
anbrer 9?ame für SCfen ift. ©agegen Ijat man nidjt gefeljen, bajj
valtivar unb sigtivar fidj feinblidj gegenüber fteljen, inbem jenes
bie beutfc|en bies bie römifdjen ©ötter, namentlich ben
■Kitljraöcultuä bejeidjnet. 2ftan überfat), bajj bie beutle ©cljcrin
©fulb ben Drafelfprud) erttjetlte, unb ber römifdjen SJala &eitlj,
ber 5ßriefterin bes -Dlitliras, feinblid) gegenübergestelltifi. 2ftan
fal) nidjt ein, bafj unter ber Sßegcic^nung 2IIfen unb Surfen bie
SRömer gemeint finb, nidjt aber Sroerge bes germanifdjen @ötter=
freifes, unb fo falj man fidj veranlaßt bie ©tropljen bes ©ebidjts
niiHrurlidj burdj einanber ju roerfen, inbem Seber fie nadj ©ut=
bünfen Derfefcte ober fotc|c ganj fortließ bie in feine Stuffaffung
nidjt paßten, urie bies audj neuerbings von -Nüllenljoff gefdjeljen
ift, ber fogar bie brei ©tropfen 18. 19. 20 roeggelaffen l;at, in
benen bodj ber ßern, bie ^auptbebeutung bes ganzen Siebs
liegt, inbem barin bie @fd)e gggbrafill unb bie ©eljerin
©futb eingeführt werben.

Erläuterungen gu meiner Sluffaffung bes Siebs finben fidj
in meiner 1881 erfdjienenen ©djrift: „Sie ©ötterbämmrung unb
bie ©otbtafeln bes Sbafelbs" ©. 7 unb roieber @. 109 ff. worauf
idj midj bejielje, unb midj tjier barauf befdjränfe, fötale fünfte
heroorjuljebeu, in benen meine Sfafidjt fidj inprifdjen erroeitert,
aufgeklärt ober aud; geänbert Ijat.

©tr. 18 faffe id; Urbs Srunuen iefet als einen SCuSbrucf
für ©efdjtdjte auf, ums burdj bas ©ebidjt &auamal (bas Ijolje
Sieb) beftätigt mirb, roo es ©tr. 111 Ijeifct: „3eit ifis gu reben
»om 3tebnerftuf)le am Brunnen ber Urb." 2)er SHdjter getjt
bamit oon ©prüdjen ber Sßeisfjeit p gefdjidjtlidjen SInfpietungen
über, inbem er Sobfafnir (Fafair togatus) oerfpottet, ber eben
fein anbrer als 33arus ift. Unter bem %l)au aber ber »on ber
@fdje 2)gbraftl fommt, unb in bie Später ober ins ^eimt(;at fällt,
fdjeint ber Ijeilige -Hietl; »erftanben ju fein, ben nadj ©rimnismal
13 ber SBädjter ber ©ötter in feiner SBohnung ^imiuborg trinft.
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3)emnadj ift es ber 93ad^ her jefet aBtembecfe fjeifjr, am gufje beö
Deimbergs in bcr SBiggengrunb entfprtitßt, unb nadjbem
er ben gufj bes ©Eterafteius benefet Ijat, bann burdj bie Aminen»
borg fliegt. Sßon bem igeimtfial burd) welkes ber 33ad) fliegt
fdjeint föeimbattr ben Tanten ju führen.

3u 18 Ms 24. Sie ©tropfen 18. 19. 20. 22 f;at 2Küffen=
Ijoff fortgelaffen, unb mit ©tiEfdiuieigen übergangen. Sie ©tro=
pljen 21 unb 23 ffiljrt er jroat an, fagt aber bafj t>on Mer
„arge 23erroirrung unb nodj ärgere UntJotlftänbig;
feit bes SEejrteS beginne, bajj aber bie oier folgenben ©tro=
pfjen 24. 25. 26. 27 wie abgerufen bafteljen oljne 33er=
binbung mit einanber unb mit bem oorfjergefienben
unb folgenben!" 3n ©tr. 21 überfefct er ©uffoeig burd;
©olbroeig, tjätt biefe als ©uttoeigtjeitb, für ju ben SBanen
gehörig, erflärt bie äBanen als &anbetsgötter (©. 97) unb
meint „bie ©uttroeig ju ben 2Ifen p redjnen fei ungereimt ja
blöbfinnig!"

■Jiadj meiner 2tuffaffung ift ba§ Sßort guHoeig (»on t)eig,
fiarfes ©eträni,) burd) „©olbmetb/' ju ü6erfefcen, unb bebeutet
ben Ijeiligen Quell, ben bie Börner mit ©peeren umfteHten, b. i.
für bie Söebürfniffe bes &eers benufct alfo entweiht Ratten, im
beut fie in ben Rainen ber ©ötter if;re Sagerfeuer anjünbeten,
unb fo bie föalle in ber föatte nerbranuten. ©uttroeig in ©tr. 21
ijt alfo baffelbe roas -Diiötutlir ©tr. 45, £f)unbr unb Dbljrörir in
£a»amat, 107 unb 146 ift, ber roieber baljin jurüdgeljt (in
bie ©rbe nemlid)) rooljer er gekommen ift, nadjbem er ju thio-
da rök b. i. jum Sßolfsgeridjt aufgeftiegen ift; es ift £f>unb
beffen ftarfen ©tromS ber gifd) SCfjiobroitnirs (b. i. bas ©djroert
bes SBotfsridjters) fidj freut, ©rimnismal 7. roäljrenb er ©tr. 34
als ©rabfelbbrunnen erfdjeint, ber ©tr. 50 ju ©öffmimir
(©inferbe) fid) finbet, roo bes SBeltridjters (SJiibroitmrs) ©oljn
umgebradjt roirb, unb roo nadj ©tr. 54 bie greoler ben £obe§=
fdjlaf fdjtafen. Slm Duett roar alfo ein ©erictjtsplafe; barauf
beutet baö ©djroert SEfjiobroitnirs unb roieber SCtjiobaröf tjtn, foroie
ber greuler ber Wer frembes 9?ed)t einführen mottle, QJi i b =
roitnir, unb besljalb erfdjlagen wirb, £ier ift audj bcr ©pring=
quell in beffen SBalbe Soft roä^renb 3tagnaröf§ ober ber 23arus=



— 33 —

fdjlacfjt gebunbcu liegt: ©tr. 35. %n Degisbreffa ift es eine
glufsmünbun g, unb «riebet bas ©djwert bes falten 33et=
ters ido Soft gcbunben liegen mufs, roäljrenb aucfj igauamat 59
3)?iötutl)t roieber als ©eridjtsplafc erfdjeint, roa§ alles auf ben
Ijeiligen Duell ©itHüeig äuiücffüfjrt, unb auf £acitus Stngabe,
baft ©egeftes mäTjreub ber Skrusfctjtacfjt gefeffett mürbe um tfjn
unfdjctbtid; ;w madjen.

©tr. 25. ©ie aus ber aubern £anbfct)rift entnommenen
SBorte besiege id; je(3t niäjt mefir auf ben Äriegsgott 2Mi, fon*
bern auf bie SSala &eib, bie fid; je($t auf ben Ärieg uorbereiten
mujj, unb bie 23anbe aus S)armen fotten entfpredjenb bem
franjöfifäjen entrailles, f)ier bie gemeinfame Siebe pr Heimat unb
tfjten ©Ottern bcjetdjnen, roetdjc bureb, Dbins Sotfdjaft im ganzen
S3oIfe jefet angeregt ift. Siefe ©troplje Ijat SDJüttenljoff folgeuber*
mafjen uerbeutfd;t:

„Dbin fjatte ben Speer gefdjleubert unb in ben igeerljaufen
„gefdjoffen. SDas mar ferner ber erfteßriegin berSSelt: gebrodjeu
„mar ber 3iingroatl ber 93urg ber Stfen; bie ftreitfixtjncn SBanen
„fonnten bas gelb jertreten." ©imroef bagegen fagt:

„©djladjtfunbige SBanen ftampften bas gelb; ba fdjteuberte
„Dbin ben ©piefj ins 33off, ba nmrbe SHorb suerft in ber SBelt!"

©as finb nnmberlidje aber Derljängnifjooll fatfdje lieber^
fefeungen, benn [)ieraus ift bie gäbet t>om Kriege ber 2Banen
unb Stfen entftanben, inbem man bie Sßorte vanir vigspä bura)
ftreitfüljne refp. fdjladjtfunbige 2Banen überfefete, ba bodj
von ben SBanen gar nicfjt bie Siebe fein fann. Sas SBort
vanir fjeifjt, nrie bei ÜDiutlenfjoff (a. a. D. ©. 100) ju erfefjen,
entroeber ermangelnb (expers) ober geroöljnt (adsuetus),
atfo fagen bie Sßorte, bafs bie eines ÄriegSoonoanbs (vigspä) er«
inangelnben Stfen, nun bie SCljingplä&e anfpornen (sporna)
fonnten, inbem fie auf bie a3ern)üftung ber 2lfenburg tnnroiefeu.
3tuf bie immberlicfje $bee „Dbin ins SSolf fdjiefjen ju laffeu" ift
man burefj bas SBort skaut (er fdjofi) gefommen, bas aber frier
geheime 33otfd;aft bebeutet, unb ja jefct noeb. im Gcngtifdjen
einen ©pion, einen Später beseicfjnet. SBcstjalb bie SBanen
bie gelber ftampfen ober 3 er treten fottten, ift bod; nic^i
einjufetjen, um fo mefjr ba roeber üorfjer nod) nadjfjer non ben

3
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äScmen bic Siebe ift, bie überhaupt in ben Siebern ber @bba gar
fttdjt ermähnt werben, inbem fie erft im Jgirn ber iälänbifdjen
©falben entftanben finb. Senn bie jroei ©teilen wo man fie eben=
falls 5U finben glaubt, finb audj fatfd) überfefet; nemlidj £amar§=
tjeimt 15 fönnen bie Sßorte: sem vanir athrir nid;t burcf) „roie
bie ahbern 2Banen" iiberfe^t werben, ba gar nid;t oon ben SBaneu
bie Siebe fein fann, unb ootlenbs nidjt oon ben anbern 2öa=
nen, fonbern e§ roirb uon ^einibaH gcfagt, ba§ er proptjetifdje
©abe tjatfe beren bie anbern (athrir) ermangctnb (vanir)
nmren. SteEjntidt) uerfiätt e§ fid) ©igbrifm. 18., reo von ber ge=
fjeimen S3otfdjaft, ben 9?uncn, bie 3iebe ift, roetdje ben visum
vöaum gefanbt mürben. Stoinit finb aber nidjt bie roeifen SBanen
gemeint, fonbem bie bes 2öiffen§ „ermangetnben SBeifen"
b. i. bie ^riefter ber 9iömer, bie aucfj jum gefte getaben roaren,
aber itjren Stob fanben, benn fie finb e§ benen ©tr. 41. 42 im
©algenraatbe ber fdjmutsig rotlje §at;n fräljt, unb ©tr. 50 beifje'n
fie „bie 23eifen be§ Relsbergs bic vox ben ©teintljoren
ft ö Ij n e n."

Sie ©tropfe enfpridjt nad) meiner Stuffaffuug aud) ooUftanbig
ben S3erict)teu ber rcmtifdjcn ©efd;idjtfd>reiber;fo fagt 3.33. Clonts:
bie ©evmauen tjätten ben römifdjen grieben unb ba§ römifdje Stecht
nocfj meljr gefjafjt ats bie römifdje 2Baffeugeroatt (togas et, sae-
viora armis jura), unb Kütten bebauert, baf§ ifjre ©djroertcr ber
9toft fvaf3 (robigine obsitos enses). SBerfdjiebene anbere Sieber
fprecfjen bann nodj r-on ben 5Junen bie nadj aßen Seiten Ijin uer=
fanbt roerben, unb roie bie btanfe ©enfe im §orne bes -Dtonbs

. (i luthr) «erborgen roerben fotf, um fie in eine SBaffe junt
Kampfe (vapn til vigs) ju uerroanbeln. (giötuinöm. 30). DJlit
btefcr SBaffe foü aber ber „greoter am Heiligtum" OBitfjofnir)
ober bie „fatjte Settel" (roie ©imrod fölva gygr überfefct) in
bie Uuterroelt fpebirt roerben. 3n ©tr. 41 begegnen roir biefer
9iicfin roieber, roo ber fröljtidje @ggt|eir üjr £üter ift, roä^renb
bas igorn be§ SDioubs in ©tr. 45 roieber erfdjeint. Studj Süacituä
berietet ja, bafs fidj bie ©eutfdjen an beftimmten Sagen oerfam*
metten, bie fidj jebesmat nadj bem ©tanbe bes 3Konb§ richteten,
©ermauia c. 11.

3u ©tr. 26. 2JiülIenI)off überfefet: „roer bie Suft mit ©ift
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getränft fjätte" roas meiner Slnfidjt nad) Reißen muß: „roer baö
Tribunal (lopt) am SUätpfa^e (laevi) gefällt Ijabe". ®enn lopt
bat nad) ©gilfou bie Sebeutung tabulatum, unb laevi neljme id)
für hlaevi, nmä nad) SttüllenlroffS Bengniß eine SCnfjöfje (clivus)
bebeutet.

$vi ©tr. 27. %l)oi faffe id) al§ ben Segriff ber Sieligion
auf. ©r fcfjevnt bei ben alten ©ermanen eine äljnlicfje Sebeutung
gehabt ju Ijaben, roie 3Imun (ber Verborgene) bei ben ®gt)ptern,
ober Ssefjooaf) bei ben Suben, unb jenes secretum illud quod sola
reverentia vident roooon Sacitus rebet, ift oieMdjt auf %§ox ju
bejiel^en, ber nad) ©rimnismal 4 alö Senfer ber SBelt evfctjetnt,
ba er an ber ©onnenroenbe bes SBinterä ftefjt. S>n ben erften 3
Siebern, bie id) at§ Äern ber @bba betraute, roirb er nur breimal
genannt. (Sr ift es ofwe 3 nje if eI &en D' e ®efanbten berSenfterer
Siarä nennen unb ben oberften ber ©ötter. 0£ac. Jgift. IV. 64).

3u 29. Ueber SJiimir enthält S>iülIenl)off§ 33ud) gefjn Seiten,
roonad) er ein Sßefeu uoll ber t i e f ft e n 28 e i § f) e i t ift! roä£)renb ba§
2Bort fo oft e§ aud) in unfenu Siebe oorrommt, ftets burd) ßrbe
erftärt werben muß. äftüllenfjoff %wl)t l)ier bie ©tropfjen 13. 14
aus ©igbrifumat t)eran inbem er fagt (a. a. D. 6. 101): „Dbin
„erlaugte geroiffe mächtige Ernten aus bent <3afte, ber aus beut
„feirne <Qeitf)braupnirS unb aus bem Jgorne &obbrofnir§ träufelte,
„als SDUmirS igaupt weife bie erften SBorte ju it)m rebete, unb
„ba bie üftamen oljne 3roeifel alle brei auf biefetbe Sßerfon fielen,
„fo fiefjt man, baß SBJimirS £orn auf jeben $aH ein SCrinffjorn,
„ein ganj anbres mar als baä föom ißeimballä, unb baß e§, unb
„eben fo baö abgefdjlagene öaupt 2Jiimir§ für Dbin eine Duelle
„ber äßeiäfjeit blieb, aud) nadjbem -Kimir felbft nid)t mefjr rote
„man roegen ber ©utfjauptung annehmen muß, feines Brunnens
„brütete. Stui§ nad) Sßötu&pa 45 roirb Dbin am jüngften ©ericfjt
„mit 2JHmirä &aupt reben".

9kd) meiner (SrHärung ift 1) SDlimir§ feaupt, 2)^eitt»=
braupnir, 3) föobbrofnir freilief) aud; ein unb baffelbe,
inbem alle brei Manien 3Jom bejeiäjnen 1) al§ £>aupt ber @rbe 2) als
Sfjörber ober £obfd)täger im Sienfte ber SSala feeib, b. i. beö
■Dtitljrascultus 3) als 3erftörer ber ©ötterroolmung, benn rofna
Ijeißt nad) 9ttbbius SBörterbud) jerftören (frangere), unb baß

3*
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bie igoIjTOCtnb bcr 3lfen6urg jerftört war, fagt ja ©tr. 25. ©a§
weife Sßort, weldjes 3JHmir§ &aupt (atfo 9?om) ju ©tgurb, (aber
mcljt jü Dbin) fpridjt ift: „baß bie Siegrunen auf beut
©cflitbe gef^rieben ftänben »or beut fdjetnenben@otte,
unb bajg fie auf ben ©rtff bes ©dnoerts geriet werben muffen!
unb bie te|te ©troplje bes fcfjöneu Siebs lautet:

„Sies rat!) id; bir elfteuS: bafj bu aud) bem wibrigeu ©e=
„fdjicf breift ins 2tuge feljeft, unb fämpfeft bis in ben %ob, benu
„bas Sebcn bas rufjmöotl iuar Ijalte id; audj für fang. Sie
„3?ad;e anDtom beginnt nun! (Raumm ero fög of risin).

3Jlimir§ föaupt ift für midj atfo baffetbe wie £>obbrofnir,
aber aud) wie Dfnir, bcr in ©rimnismal ben Xobesfdjlaf bereits
fdjläft, mäljrenb er im ^ylätninsiitat nodj als SBiboftür (2Bibuer=
müfter) gu &et ju fenben ift; es ift bas Jgaupt ber Grbe, ift 9tom,
ber 33runnen ber Erbe aber finb bie SBtlfen. SDaS abgefdjtagene
unb bann Bezauberte, Drafel »erfünbenbc igaupt 9)Jimirs Ijaltc idj
für ein tslänbifdjes ©pinuftubenmäl) rdjeu. ©as fo oft
uorfommenbe &orn, mag es hörn ober luthr fjeifien, erfläre idj
burefj bas Jgorn bes SJionbS > beffen erftes Viertel jebes ^atjr ju
biefem $efte rief, unb ber aud; im ©rottenliebe lind) oben baljiu
äietjt (skauzk luthr ofan) als König $robi oertrieben wirb. —

Sie Sift DbinS ober ber ©ermanen beftanb aber barin, baf3
fie fidj nidjt merieu liefen, loie fcljr burd) bie ßerftörung itjrer
Heiligtümer il)r retigiöfes ©efüljl verlebt fei, baf§ fie fid) ftettten,
ats ob fie an beut römtfdjcn Gultus fid) beteiligen moHten, baburdj
Sßarus in Gidjerljcit wiegten, unb wie glorus melDet fein Sager
überrumpelten (castra rapiuntur), mäljrenb er meinte ifjre
erbidjteten Sßroceffe fdjlidjten ju motten, ©amit ift benn aud)
©tr. 50 in ©rimnismal erflärt. 3m Siebe giötmnsmat ift biefe
„üble Sift" ber ©ötter aber nod; weiter erflärt, benn bort fagt
ber Sßielwiffer baf3 es jniei Kampfbraten ober ©lüdsbraten (vegn-
brathir) gebe, womit bie SBädjter f'irre gemacht werben fönnten,
bämtt mau ffneinlaufe, mäljrenb fie effen. Ser Söliftel*
jweig, ber Ijier haevatein (&imme£sabfdjnitt ?) Ijeifit, ift bieSöaffe
womit ber SBiboerroüfter ^ur §ötte gefanbt werben fott, aber bie
btanfe ©idjet fott mau im §orn (luthr) feiner ©eberinnen ner=
bergen. SDas beutet boefj alles auf jenes ©aftmafol Inn, weldjes
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bie (Sbba „Degirä ©aftmafjl" netint, bas aber bei SacituS „su-
premum convivium" fieijjt.

Sn 32. $a§ 3Kiftelfeft war bie £erbftnad)tgteid;e, e§ galt
bem Xobe 33atber§ unb würbe burd; ÜJUftetjweige gefeiert. £>er
£l)ingpla& fürs &erbftgerid;t, weldjeö ein Dfcergeridjt für bie ganäe
23eoölferung ber Sanbfdjaft mar, mar 31t £l;eotmaIIi, eine Stunbc
öftlid; vom heutigen ©etmolb, f;ier war biä 799 bie ©reöburg, als
fie auf 33efel;l beö ^apftes oerlcgt werben mu&te, unb in Str. 51
fet;en mir aud; 6art ben ©rofccii (Surtur) l;ierl;cr fommen, benn
ber „föügel ber 3meige" in Str. 51 wirb mit bem Süfjingplafce in
Str. 32 wof;l jufammeufatten, ba I;ier ja ber 33ierfaal ber
Slfen, Seirbrimir, ©aftropnir, Vamawid, thiodar
thorp, Hlesey, furj ber gfeftplaj} unb ©eridjtsptafe be§ 23olf§
mar, mo benn aud; SlegirS ©aftmal;l gehalten mürbe, ober oieHeid;t
aud; nur gehalten werben foHte. Siefen clivus capitolinus ber
©fernster frönt jejjt eine weithin fid;tbare äSinbmül;le.

3u 34. SDiefe Stropl;e ift t;ier woI;I burd; einen 2lbfd;reiber
eingefd;attet, fie ift einem attbern Siebe entnommen, unb gehört
nid;t t;ier£)er.

3u' 35. 36. 37. Sofi ift Segefteö, er liegt am öutlerborn
gebunben. Sigpn ift bie Sßata föcitl;, bie frembe Sßriefterin. ©er
33ad; in 36 ift bevfelbe aus bem £eimba£l ben ©öttermett; träft,
benn er fliegt burd; ;giminbiorg. Ser Saal non ©olb für Sin=
bris Stamm ift DbinS 2Bol;nung ©labsl;eim. ©er Sierfaal ber
3oten ober Slfen ift bie ©resburg, wo ba§ geft ber Steige unb
S3alber§ SEobesfeft gefeiert würbe, unb wol;in-aud; DegirS ©aft=
mal;l fällt. 2>er Saal in Str. 37 ift aber bie ©rotte im ©£tern=
fteinc, r>on ber bas ©rottenlieb l;anbett. Sie Steine be§ Saals
Str. 4 unb 14 t;aben ben DJamen oon biefem Saal. SDie weifen
3werge, bie baraus fjeroorgingen nadj Str. 14, l;ören wir in
Str. 50 oor ben Stein tfjoren röd;efn.

3n 38. Sie Seicfjen bie wir l;ier fet;en, finben wir in
Str. 48 wieber, wo it;re 9£agetfal;rt getöft wirb.

3n 39. 40. 41. Heber biefe ©tropt;en Ijat Menfwff auf
16 Seiten S. 122—137 eine fel;r gelet;rte 3lbl;anbluug gefd;rie=
ben, über ben Sonnenwolf, 3'imwitt;r, ©ggtljexr u.f.w.,
bie aber weit über bas 3iet t;inausfc£)ief3t. S)enn bie Sitte ift eben
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bie alte Religion, bie ftd) oftroärts jurücfgejogen fürt, unb ifjre
äroieträdjtigen ©tämme beroaffnet, von benen einer, nemlidj bie
granfen, im Saufe ber 3eit bie £immelsjunge (ben -Btonb) b. Ij.
ben alten ©tauben tierfdjlingen wirb, ßart ber ©rofte tft alfo ber
©onnenroolf, unb ©ggtfjeir tft roeber ein SIbler nodj ein 2Bolf,
fonbern ein ©djnitter unb fein SSnftrument bas man für eine
§arfe angefefyen f>at, tft eine^garfe, ein Steden, toomit er fein
£eu verarbeitet, bis ber ,3eitpwtft fommt, roo er feine ©enfe au§
ifjrem SSerftecf fjerüoräiefien fann, um fie als SBaffe p gebrauten,
roemt ber golbgefämmte Gsrnteljaljn if;n junt Äampfc in be§ §eer=
»aters igalle aufrufen, ben ^Römern aber ben Sobtengefang fragen
wirb. (Sggtfjeir ift bemnad) berfelbe roie ber Smixg, Sf)iobrörir
(SSoIfrörtr fagt ©itnrocf) ber nadj iQauamat (160,161) am listen
Sage, (oor ©eEings Sljoren) ben 2lfen ©tärfe fang ober fräste
(gol) ben Römern 3ftarfd)befe£jl (frarna), bem Jgroptatrir aber
föintergebanf en. 2)a§ SBort fort! (fVatna) beute idj ironifd)
auf ben ©ang ju iget unb begieße e§ auf bie Seidjen ber fram-
gengna, roeldje taut ©tropfe 38 Siibljöggr fog. SDer rufenbe ©Ott
aber (Hroptatyr) ift Dbin mit feinen Hutten, bie er in ba§ 5Sot£
gefdjoffen §at. —

3u 45. 3JHmir§ ©öfine ftnb bic Duellen; SDftöttttljr tft ber
SuHerborn. SBic miöt vith in ©tr. 2 ben 33ier= ober SJietljfaal
bejeiefwet, fo miöt uthr ben SJZetljborn, ber im Siebe igauamal
©tr. 59 aud) »orfommt, unb ©tr. 107.. 141 Dbroerir b>ifjt.
©a§ £>orn tft ber 3J?onb, ber alt roirb an bem Sage, roo er auf=
tjört at§ Jgom ju erfdjetnen, an roeldjem ba§ erfte Viertel beginnt,
roo er als Ijalbe ©djeibe fidj geigt. S)a er an biefem Sage um
6 Ul)r SHbenbS im SReribian fteljt, fo liegt bie ridjtige ßeit für
biefe SSerfammlungeu jroifdjen bem erften Viertel unb SSoftmonb.
SacituS fagt unö aber bafj bie ©ermanen an beftimmten Sagen,
bei geroiffen Sfionbpljafeu, fid) oljuc Sabuug oerfammein, aber
fo fetumig, bafj bie SBerfammhmg am anbern ober brüten Sage
erft DoHjä^ttg ju werben pflege.

fju 47. ©tatt biefer ©troplje foHte Ijier eigentlich ©tr. 50
ftefien rote ba§ tu ber anbern Jganbfdjrift, im ^aufsbof, audj ber
gaE ift. &ier liegt rooljt ein SBerfefm beä 2Ibfdjreiber$ »or.

3u 48. S)ie§ ift ber erfte 3ug bes ©ermanicus auf§ ©dj[adjt=
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felb. @r fotnmt mit gfotte unb Igeer (als SButm unb Stbter) unb
nerftärft fidj burd) beutfdje föülfstruppen (Sotenmadjt), löft bic
©crippe von ben Räumen unb fammelt fic im 3Mb, (im £obten=
fjügel), raesljalb er ©tr. 58 Seidjenbeftatter genannt wirb, (aiold-
thinur) ein 2lusbrucf ber rote bie (Srjäljlung felbft aus Sacitus
entleljnt p fein fdjeint. Sie 3tagelf aljrt, roeldje gelöft roirb,
be-\ie^t fidj alfo auf bie ©erippe roeldje, roie Sacitus erjäEjlt,
©ermanicus nodj an Säume angenagelt fanb. Sie ©rjafc
lung in ©nlfis Selügung, bafj 3^aglfar ein ©djiff fei, bas aus
ben Stägetn Serftorbencr gemadjt fei, fann bod) nur als S5föbfinn
bejeidmet werben. SDiüttenljoff fdjiueigt audj raeistid) barüber, aber
Sergmann füfirt es als navire d'ongles auf unb befdjrctbt raie
es uerfertigt ift.

3u 49. @ier ift es raieber ausbrücflid) gcfagt, baft bas
gange igeer übers SHeer fam raie Sacitus metbet, roaljrenb im
oorfiergefjenben Safjre bie eine föctlfte ben Sanbroeg, bie anbere
ben ©eeraeg einfdjlug.

3u 51. Safe unfer ©ebidjt mefir als fiebeu Saljrljunberte
überfpringenb gleid) pr $tit Garls bes ©rofeen übergebt, barf
nidjt befremben, ba bie ©efdjidjte ja aud) feine für bie SBerooijner
bes tmrianifdjen ©djladjtfelbs merfroürbige ©reigniffc üer-i|id)net
Ijat, bis bie granfen famen, um bie ©ifee ber alten ©ötter gu
gerftören, unb bas Sanner bes Brenges aufzupflanzen, ©urtur ift
©arl ber ©rofje, ber Singer ber Sraeige ift ber Sl§ingpla| bes
Dbergeridjts, rao mir ©tr. 32 ju Stieotmalli bie 2Jiijlel;jrocige fan=
ben; bie ©teinburg, roeldje ftiirjt ift bie (Sresburg, roeldje imSBibc
öftlid) oon ©etmolb lag, rao nodj 5aljlreidje ©teinringe fidj finben.

©tr. 52 ift oljne Sebeutung unb »ielleidjt eingefdjoben.
©tr. 53 bejieljt fidj auf bie ©djtadjt am ©iintel, unb val-

dyr fdjeint liier bie roeftfälifd)e Pforte ju bejeidmen, raälirenb
valgrind ben Sßaf; am 6j;ternfteine bejeidjnete.

©tr. 54 berietet SBittefinbs Sefeljrung jum ßljriftentum.
©er ©olm iglobnns fann nur ßart ber ©rofje fein, unb unter
giörgtjns ©olm ift SBittefinb 3U oerftelm. $dj glaube bafe
beibe tarnen neben bie, ©tr. 35 genannte ©igtw ju fteHen unb
nad) Slfrjn gebilbet finb. Dermutfje, bafe foroofjl JQlobgn, raie
Sobfafnir unb Sobin auf 9?om fjinroeifen, burdj lothi, (bie £oga).
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©onad) würbe Garl hier als ©oljtt atoms ober ber römifcljen ßtrclje
bargcfteüt. Sa fiör bas Seben fieißt, wäre giörgun als £ebenö=
göttin bie gertnanifdje 9tcligiou, ©tgvjn aber bie toeibltchc gorm
»on ©ig=tgr alfo bie spriefterin bes 3)itt&ra§, ober ein meiblidjer
2JUtf)ra3. Sie ©djlufjftrophen oon 57 bis ans @nbe bejiehcn fid)
nad) meiner Sttnfidjt Doräitgsmeife auf bie @j:ternfteine: Sie Reifen
über benen in ©tr. 57 ber Slbler jefct fdjroebt um nad) giften ju
rceiben, beuten auf bie bort errichtete d)rifttid)e ßultusftätfc. Sas
Sbafelb in ©tr. 58 ift eben baS temfoiiuni Icke bem fie ge=
hören, ber gimbulgott loirb luoljl ©igtur fein, ber römifclje Xlcithras,
nnb bie ©rotte ift feine dhme, bie fonft aud) Sinne ber £eitf;
fjeifjt, ©rimuismal 25 unb &imblulicb. Seöfjalb fönneu I;ier
au cfj nur bie ©olbtafelu ber (SrfcnutmB gefunbeit roerben. Sie
sigtoptir in ©tr. 60 fjafte id) für bie foriiar toptir uio nad)
©rimnismal 11 bie ©öttiu ©fatlji 311 Shrumfeim raobnte, für
©iml6 alfo. Safj biainctrale ©egeitfätje, Sommer unb SBinter,
23alber unb ißöbur Ijier beifammen mofineu folten, beutet auf frieb;
lid)e Seiten, Sie ©öfme gtoeier 23rüber in ©fr. 61 ftnb fronten
unb ©ad)fen. Ser ©aal auf ©imtes feigen ift c&en auf beut
Reifert roo ber Slbler uad) 8-ifd)eu roeibot, es ift bie um 1100 an=
gelegte djrifttidje Gapelle auf beut ©ipfel beö pfeifen. 3f;r £aupt=
Sroed ift, alle heibnifdjen ©riuneruugcn, weldje fid) an bies 9ia=
tionalfieiligtum fnüpften, völlig auSäitlöfdjen. Sie ©age ift es
alfo, n)efd)e jefct mit ber ©efjerin Sfulb u er tinfett Wut, benn
fie fjat ja feine 3ufuuft mehr. SDiefe ^rophejeilmug l;at fid;
erfüllt, benn bat) uns nid)t einmal überliefert ift, an roeldjem Drte
bie Srminfut geftanbeu l;at, geigt beut(id), mit meldjcr ©orgfalt
nnb 3äljigfeit bie Äirdje biefen ihren $lan ausgeführt fjat.

2BaS bie ©d)öpfung§gefd)id;tebetrifft, u>eld)e in ben ©tropljen
3 bis 17 einfdjtiefjlich enthalten ift, fo fjat fie mit bem übrigen
Seile bes Siebs feine redjte Verbinbung, ba fid) ©tr. 18 unirattet=
bar an ©tr. 2 anfcE)tiejßt. Söiir fdjeiut es bafj bie g?urd)t cor ben
Verfolgungen ber Äirdje, bie gurdjt uor beut Subej:, beit RSerfaffer
ceranlafjt l;at, an gefährlicher ©teile biefe 15 Strophen eiitäufd;ie=
ben, fo bafj fie bie ßresburg (miötvitli) in ©tr. 2 oon ber
Srmenfäule (3)ggbrafil) in ©tr 18 trennen. Sie -DJienge ber ftnu=
perroirrenben 9iamen fdjeint barauf. beredjuet ju fein, bie 3Iuf=
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mcvffamfett ber Genfurbeljörbe oon bem eigentlichen Sntjalt abju=
tenfen. Verfaßt mögen biefe Strogen uon bemfclben SWonne fein,
ber ben übrigen Seit bes Siebs abgefaßt bat, uon einem gelehrten
SJiöndje ober ©eifttidjen, beim fie enthalten außer djri|W;=jübifdjen
oitcf; ftaffifdHjeibnifdjeSlnftänge, ofine ben 3ufammenf)ang mit bem
übrigen Seit bes Siebs ganj aufzugeben. Senn in Str. 4 unb 14
finben mir roieber bie Steine bes Saats, unb ^raar eng t>er=
fettet mit ber Derttidjtcit unb mit ber ©efdjicfjte bic fid) baran
fnüpft, benn in Str. 4 feben roir bie ©teine bes Saats umgeben
non taudjberoadjfenem Söiefengrunb unb in ©tr. 18 tum
rjeittgem Sanb, roas auf baffetbe fjinaustäuft, benn Saud; mar
eine fjeitige ^ftanje. Sie ßiueroe Sroatins, roetdje nadj ©tr. 14
aber aus bem ©aat bes Steins jum Sdjtacrjtengefitb emporfliegen,
fcfjeinen bod) roieber btefelben 511 fein, bie wir oor ben Steintbüren
ädjjen tjören in ©tr. 50; Sroatin ift 23arus, Sraupnir ift berfetbe
roie ber erroftlmte ^eibbxranpuiv, unb ber ©aal unter bem Stamm,
aus bem bie bvei 9?orncu rommeit ift bie Stune ber Jpeib ober
ftimbutti)v3, lieiulidj bie ©rotte bes ©rottenliebs, unb baffetbe roie
bie ©nipatjobte, bei- fdjtaugenumrounbeucSaat, unb ber ©aat bes
fernen Sonnengottes, oon benen unfer Sieb er^afjtt. 2ln biefen
©aat fmipfeu fid) aber bie ©efdjide bes ganzen 23oKs. 3Hüften=
fjoff geftefjt aber fctbft a. a. D. ©. 157 baß ifjm bie „saiar stei-
näf unb bie ßonftruction bes feöffenfaats in ©tr. 37 bunf'et
geblieben finb." Gr tjat uon biefeu 15 ©tropfen nur oier beibe-
batteit, uemtid) 3. 4. 7. unb 8. bie anbern läßt er unbcritdftd)tigt.
Subeß ftetjen beibe Stroptjen in uaf;er Söejictmng 51t einanber,
beim aus ©troptje 5 erfetjen mir, baß feit 2lltöre (biothum)
erridjtet roaren, Sonne, SJionb unb Stent c ifvren ©i(s an
ben Steinen bes ©aats tjatten, roas bod; roo^t beißen folt,
baß ft-c ijjte Guttusflätten bort Ijatten. Sit Str. 14 finben
roir bann baß Sroatine 3werge biefem nemtidien Stein
bes S a a t s entßeigen. Seuttid) roeifet uns btes roieber auf
ben unleren Reifert bes ©Eternfleins mit feiner ©rotte tjin,
benn fie ift ber Saat, aus roctdjem nacb, Str. 19 bie brei met=
roiffenben grauen Urb, SB erb an bi, Sf'utö beruorgingen. lieber
itjm ftanb aber ber 33aum, neiulidj bie (Sfdje Sjggbrafit, roie bev
S3amn iu ber @bba fjeißt, roftbreub uns ber 9tame Srminfut über :
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liefert tft. £)a§ SBort biöth, ba§ id) burdj 3t ltax überfefce |at
bie SBebeutung £ifd). ©imrocf überfeßt e§ burd) SSatl, Qolfr
mann burd) £immetöförper, bie ©tanbinatner balb burd)
S8erg,33aum ober SBo tj n ung; Bergmann burd) les lirmaments.

SMe norftetjenben Ucberfe|ungen von SBöluäpa imb ©rimni§=
mal fdjliefcen fid) bem Codex regius an, jener 5ßergamcntfjanb=
fdt)rift, metdje nad) bem Urteile S3ugge§ unb aubrer gorfdjer als
Duelle alter anbern £anbfd)riften anjufel;en ift. SCufierbem tft
nur nod) eine Sßergamentljanbfdjrift tiorljanben, ba§ §auf§bof, worin
irtbejs SBötuäpa fid) nidjt uoHftänbig finbet, inbem t>erfd)iebene ©tro=
pfjen festen unb bie Stetljenfolge berfelben abgcänbert ift. SBo biefe
Jganbfdjrtft ,8ufäfce enthält, finb fie in klammern unb in ffeinerer
©djrift meiner lleberfetmug beigefügt, Sie Stciljenfotge ber Sieber
im Codex regius ift nad) SüningS unb S3ugge§ Angabe biefe:
1) 23ölu§pa, 2) &ä»amät, 3) SBaftljrubniSmäl,4) ©rimniämät,
5) ©firniämäl, 6) £arbarbsliob, 7) £i)misft>iba, 8) Degisbrelfa,
9) ^amarsljeimt ba§ aud) SljrnmsMba Ijeifjt, u. f. ro. 3id) Imlte
e§ für angemeffen, aucfj über biefe Sieber unb iljre Sebeutung
mid) ju äußern.

3Bie meljrfad) fjeroorgeljoben, tjalte id) 9lr. 1 unb 4 für bie
beiben n>id)tigften Sieber, für ben eigentlichen Äern ber@bba,
bagegen finb 2 unb 3 t>on nur untergeorbneter SSebeutung, unb
flehten eingefdjoben um bie SBejieljung ju perbeden, roorin 1 unb 451t
einanber fteljen, unb fo ba§ forfdjenbe Stuge ber Ätrdje abjulenfen, ba=
mit fie 1 unb 4 nidjt nernidjte. £mümtml enthalt 164 ©tropljen, »on
beneu bie elften 310et drittel ©prüdje ber 2ßei§ljeit, Sebenäregeln ent=
tjalten, in benen faum eine Slnfpielung auf ©ötter= unb ^elbenfage ju
finben ift, aufjer ber ©rioäljnung nou miöt uthr unb miöt yith in
(Str. 59, u>eld)e fid) auf 33ölu§pa 2 unb 45 besiegen taffen. @rft in
©tr. 111 tjeüt eö: ,,-Jtun ift es 3eit com ÜRebnerftuljle an Urbs
33runnen ju reben!" ©er Sörumten Urbs (ber SSergangenljeit)
ift aber bie SBeltgefd)td)te, unb baö Sieb fpriest nun üou
3iunen bie naclj ©tr. 113 für Sobfafnir, nad) ©tr. 144 für
©roatin unb feine 3merge ftevi^t finb. Sobfafnir ift aber ber
nemlid)e une ber ®raä)c gafuir ben ©igurb erfd)lagt, unb SDroalin
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nebfit bcn 3roergen fafjen mir in 23öluspa 14 aus betn ©teine
bes ©actis nad) Söruuatta fteigen, unb in©tr. 50 borten mir
t^r SobeSrödjetn not ben ©teinttjüren (steindurum). ^n
biefem legten Seite bes Siebs wirb unter 23erfpottung Sobfafnirs
biefelbe ©efd)id)te erjagt rate in 33ötuspa unb ©rimnismat, nur
anbre tarnen finb gewählt, ©tr. 146 beifjt es: „es fei beffer pm,
„©etage nid)t gefabelt p fein, als fetbft als Dpfertier gefd)lad)=
„tet p werben (ofblotid), fo Ijabe S^unbr es geriet Beim 5öotJs=
„geriete, ats er loieber batjtn prücfging wober er gcformnen."
©iefcs gefdjtadjtete Dpferticr ift eben StiboitnirS ©obn, ber ©rim=
nismat 50 erfdjlagen wirb, unb piar p ©öffmimir, welkes wic=
ber ©öftwabecf (ber füifenbe S3act)) ift, wo nad) ©rinmismat 7
Dbin unb ©aga SKetf) träfen. Sobfafnir Ijeifjt fyitv ©uttung
(©aufpnge) wirb ©tr. 109 abgefdjfadjtet (of söifc), unb um ben
Srunf betrogen; feiner Softer ©unntötlj aber (b. i. bie ©infabi'ng
pm Kampfe) mefd)e Dbin einen Sruttf bes teuren 9)cetf)S gab,
wirb bies fd)fed)t oergölten, ©unnfötb ift fjier nur ein an=
brcr 9came für bie 93 ata ßeitt), gleich wie ber 3merg £bi°°=
rörir (SMfsaufreger) ber nad) ©tr. 144 unb 161 am fetten Sage
ben Sttfen 2Jiarfctjbefef)[ (frama) fräl)t, berfetbe ift wie ©ggtljeir
mit feinem Jgafjn, (Böfuspa ©tr. 41). ©o weifen uns biefe üer-
fdjiebenen Stuffaffungen alle auf bas grofje gefd)id)ttid)e (Sr eignifj
im Teutoburger äüafbe bin, auf ben Drt wo bies gefdjab unb
auf bie bortigen Heiligtümer bes 23otf§, an benen 33arus ge=
freoelt batte, rooburd) er bann feinen unb feines &cers Untergang
bcrbetfübrtc. SDer Seinpef ben er bem ©onnengott 2Ritt;raS
in ber ©rotte im Sjternftein einrichten wollte würbe fein 33erber=
ben, unb baber Ejei-fät benu aud) in anbern Stebern bie ©onne fein
©pietjeug (Dvalins leika, 2lhriSm. 17). 3Me oerfdjiebenen
Stauten £watin, gafnir, Sobfafnir, 9)cibmtttir, ©uttung, öörmurt=
ganbr, iQnjmr, Sicotbtbinur unb vargr, ber bie Seid)en fd)feppr,
bejeidpeu immer 9?om ober ben Vertreter 9ioms, nemlid) Quin=
titius SSarus unb fein igeer, bie Börner aber bei&en SItfen unb
ttjre ©ötter ©ieggötter nad) ifjrem Vertreter 3Jtitt;ras, ben fie
ben Unbefiegten (invictum) itanuten.

9tid)t fo teidjt ift SJciittettboff mit ^ammal fertig geworben,
benu er wibmct ber 93efpred)ung bes Siebs 50 ©eiten unb nodj=
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mals 22 Seiten inbem et bie ©tarfabrfage au§ Saxo Gramma-
ticus nocfj heranzieht, ©aji ich alie barauf oerraanbte ©elehrfam«
feit für uerforene 9Jiübe Imfte, brause ich nidjt weiter p betonen.

Sßaö 2Bafthrubni§mat, baö brüte Sieb in biefer 9Mhe,
betrifft, fo tft oben fdjon ausgeführt, bafe bie bort befprodjeneu
unb in mehrfacher Uebcrfe£uug raiebergegebenen legten ©tropljcn
ben ßern beä Siebs enthalten, baä nur gebidjtet würbe, um in
biefen ©tropfen barauf Ijinjunieifett, baft bas raaö Dbin feinem
^ftegefofm anuertraut, bie®et)eimniffe be§^eibentumä enthält,
unb bafj biefe eben im Siebe ©rintriismat enthalten feien. Ilm
bies beruor^utjeben ift 2Baftt)rabni§inaI in bialogifdje Jyorm ein=
gefleibet. 3«erfl fteHt Sßaftfjrubnir einige unbebeutenbe fragen
an Dbin: raie bie ©onnenroffe fjei$ett-? u. f. n>. SDarauf ftellt
Dbin fyraejen mie: raofjer fam ber Gimmel ? woher ber 9)ionb ? ber
SBinter? ber Sag? ber SBinb? u. f. ro. bis als achtzehnte bie ent=
febeibenbe $rage fommt: 2BaS fagte Dbin beut ©ohne ins
Dfjr? Qmax fommen aud; einige, mvjttjolocjifc^e ©inseifjeiten »or,
bie aber olme 83ebeutung cffdjeiueu, ba fic zu einanber nicht in
Beziehung ftelju. 3Rir ecfdjeint bafjer bie Stunafjme gerechtfertigt,
bajß ba§ ganze Sieb nur gebidjtet rourbe, um bie tefete grage
ftetleu zu fönnen. Sßeibe Sieber aber, igaoamat unb 2Baftt;rubnt§-
tnat mürben abftdjtlidj zraifdjen bie Betben raidjtigften Sieber Söluäpa
unb ©rimnisntal eingefefjoben, um 31t uerbeden in rate naher 23e;
Ziehung fie ju einanber ftcljen, inbem fte ©ötter- unb &elbenfage
nerfetten. Stuf ähnliche SSeife rourbe in SSötu&pa bie ©djüpfung5=
gcfdjidjte mit 15 ©tropfen sroifcljen 2 unb 18 eingefdjoben, um
bie eigentliche Senbenz beä Siebs ju oerfteden, inbem nun bie
Srmenfäute in bem Ef)ao§ ber äßeltfdjöpfung als SBeltbaum fid)
nertor.

©rimnismal mit feinem ganzen nuitl)ologifdjcn Inhalt
befpridjt äNülleuhoff nur furj, inbem er bem Siebe faum jroei
©eiten roibmet. @r nennt es ©. 237 „eine gelehrte litterarifche
Strbeit bie unoerfenubar oon oerfdjiebcnen £änben herrührt" tabelt
bie falfdje 3äE)tung inbem er fälfdjltdj baS SBort ullr (SßoIIe)
(Str. 5) für einen ©ott Ullr genommen fwt, unb meint bann: in
©tr. 42 mären auch o^ei Reffet (örunneu) nöttjig, weil Dbin in
ber Sptofaeinleitung puffen zraei feuern füje; bann meint er eine
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Slnjatyl Strogen fei ganj ju ftteicTjen, fagt aber ©. 159 es fei
„eins bcr grofjartigften Siebet ber Ebba, eine Offenbarung DbinS
„in feiner ganzen £errlid)fcit unb fyurcfjtCiarfeit!"

$Rr. 5 ©firnisför ift ein mnttjotogifdjes Sieb oon nur
feljr untergeordneter SScbcutuug, benn es ift gebidjtct, um bie 3§=
fänber ju unterhalten. @§ betjaubeft ben 5Dh;tIju§ roonadj 3t'6xi>x
bie Sternengöttin ©fatlji auf brei SDJonat ans ferne 3)?eer ent=
fütjrt; aber ftatt -Körbt tritt bcffen Sotjit grevjr auf unb ©fail)i
fictfßt ijicr (Serba, roeldje ^revjr mit ©ematt entführen möd)tc. 216er
(Serba nrift fid) nierjt entfütjrm faffen, bis mau enblid) übcrein=
tommt baß bie§ bod; nad; neun DMdjteu (SDJonaten) gefdjefien fann.
SDieS weift beutUcf; auf bie aftrouomifdje Sebeutung beS Siebs tjirt,
auf ben Jircistauf ber Sterne in 12 SRonaten.

SDaS .'öarbarbSIieb fdjeint ein ©pottlieb auf SEtjor
31t fein, ba ber galjrmann ßarbarb, obgteid) Stjor fid; nennt, tön
nidjt über ben %t\i$ fefeen roifl, fo bafj fdjtießlid) Stjor abjicljn
mufj, unb ber Aätjnnann Ujm nadiruft: er fotte ju atlen %6ü-
fein gcljn! 23ic man auf ben ©infgß fommen tonnte igarbarb
für Dbin 311 galten ober auszugeben, ift mit oöttig unoerftäublid).
SDie Slbfidjt in Sfjor bas £eibentnm ju »erfpotten, auf eine SBeife,
roefdje bas djriftlid) gefinnte 23o[f in ^Stanb amüfirte, fdjeint
mir Mar ?u 5tage 3U liegen.

ÜRr. 7 fetjmis fuiib a bagegen erfdjeint nicfjt feiublid) gegen
bas föeibentunt, ift aber in unoerftänblidjen bunfeln SSitberu r>or=
getragen. @§ bejiefjt fid) auf ba§ ©aftmaljt beS Sjerbftfefts, moju
ber Söraufeffel ben Stfen abljanben gefommen ift, ben Xtjor
nrieber Ijerbeifdmfft,babeiaber äße biegelsberoofjner erfdjlagt,
bie im ©eleite beS liefen feymix finb, ber ben Reffet fid) ange=
eignet tjatte. ©iefe getSbemoI;ner, nebft ber „aEgotbnen Stfaib"
meldje gteid) roie ©unntöb bem %t>ox Ijeimlid) 3)2etlj reidjt, geben
uns fidjere giugeqeige, bafs mir I)ier mieber nur eine SSariation
berfelben (Sr^afitung vox uns Ijaben. lyn fötjmir unb ©«mir ober
&ler, Sljrnm unb förumr, ©uttung unb Sobfafnir^ $afnir, ©n>a=
litt unb äRitroitnir ben Dbin täufdjt unb erfctjtägt, ftedt immer ein
unb biefelbe 5perfon, bie bann aud) mieber mit Sichtig grobi im
©rottenliebe äufammenfäftt. SBefonbers intereffant finb aber bie
beiben legten Strophen 37. 38, meiere ju tuelfacfjen ©eutungen
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33eranlaffung gegeben Imben, ba man nichts bamit anzufangen
roufjte. @S wirb barin nemlid; ausbrüdlidj gefagt, ba§ bie
©eiftlidjeu oottftänbige ätusfunft über bas ©ad)=
»erljältnifj geben fönnteit, rooburdj alfo ertlärt roerben foll,
weäfjalli bas Sieb in fo bunfeln unb unoerftänbtitfjen Silbern rebet.
©iefe ©tropfen lauten in meiner Uefierfefeung folgenbermafjen:
„316er it;r tjabt geEjört, jeber ©ottesgetefyrte fatttt Ijierüber üoU=
„ftanbig Slusfunft geben. — SBom getsberoolmer rourbe if;m für
„ben Äeffet ber Solm, bafj er beibe Ätnber (bie Söde) jum <Snt=
„gelt gab. Äraftgerüftet fam er jum Sljing ber ©ötter unb I;atte
„ben Äeffet, ben igijmir befeffen. 2lber bie ©ötter (b. i. it;re 33er=
„eftrer) foEeu ntänniglid) bei Cegir 33ier trinfett einmal immer ju
„biefer Unglüdejeit".

2lls Sljrnm's 33raut ifjt Slior einen Ddjfen unb adjt Sadjfe,
Ijier oerjeljrt er jaiei Ddjfen jum 9kdjtmal)l. 3Bie Dbin allein
ber 2)iörber (einbani) SftibroitnirS wirb, fo Sülror l;ier einbani
bes „SBurmS ber alle Sänber umgürtet", (©rbumgutter Ijat ©im 5
rod) unb jroar roirb SljorS Stft audj tner fjeroorgepben. ©afc
ber ©eridjtsgott %x)x l)ier als Xljors ©eljülfe erfd)eint, geigt uns
an, baft bas ©eridjtsroefenaud) fjierbei ins «Spiel fommt, benn
Xijot geljt in ber testen ©troplje jum SC Dinge ber ©ötter
mit bem eroberten $effel, unb „ber ^od^aun (hatün) ber beiben
Ddjfenfjöruer, womit ber (Srbumgürter" geföbert mirb, beutet boefj
roieber auf ben SJJonb unb bas alte ©iaHarljom, bie jutn ©eridjte
rufen, ©ie allgolbne 3Jiaib, bie £f)or mit unb gutem 9totfj
»erforgt, ift aber biefelbe nrie ©unnlöb in föaöamat ober SDlenja
im ©rottenliebe, ober gm;a in igamarsljeimt;unb bie getsberoofc
ncr bie liier erfdjlagen roerben, finb roieber biefelben roie bas
Sfmrfengefdjtedjt in feamarslieimt, ober bie3n>erge bie inSSötuäpa
uor ben ©teintfjoren rodeln, unb bie roieber als SDroalinS
©dfjaar aus bem ©aale bes ©teins jum ©djlacfjtfelb empor=
fteigen.

Sie ©rflärer fjaben ben 2lnfang ber Str. 37.als grage auf=
gefaxt, aber otme allen ©ruub, benn hve-rr tjeifjt nidjt blos roer?
fonbern aud) quisque; quicunque; jeber. 35aS leiste unoer=
ftänbtidje SBort bes Siebs aber, „hörmeitid" l;at man, um fid; ju
Reifen, von hörr, gladjs, abgeleitet, roäljrenb es auf hörmung,
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miseria, Unglücf, äurücfäufüljren ift, auf bas beutfdje &arm alfo
unb Wärmen, bas attnorbifd) haraia, hörinutha lautet.

Su ber 3?äfce bes SSierfaats ber Slfen, ber SBrimir ^et^t,
wo DegirS 3J?al unb bas £t)ing ber Slfen mar, fjeifct nod) tjeute
ber bort entfpringenbe 23adj, ber ben SRorberteid) fpeifet, ber
SBroiifeffcI.

Degisbreffa ober Sofafenna ift ein ©pottgebidjt auf
bas £eibentum, wirb alfo tooljl oljne $meifet von einem ©fjriften
»erfaßt fein. Bergmann, (poeines iskndais, gkris 1838) erficht
es für eine „©atire auf bas &eibenttim, bas barin burd) ben
©fepticismus unb bie Sßtjilofopbie perfiflirt werbe", nimmt aber
an, bafj ber SSerfaffer fid) nod) uor ber SBelt jum iQeibentum be=
fannte. ©imrocf nimmt an, baf3 es aus bem ben 9]orbbewot)nern
inne moljnenben ©efüljt unb ber Stimmig Ijeroorgegangen fei, baft
if;re ©öfter an iljrer eigenen ©dmlb gri ©runbe geben müßten.
S)iefe Stnfidjt fann tdj nictjt ftjeilen, fie ift aus ber fatfdjen SSorau§=
fefcung entftanbeu, bnfi SSöluSpa in ber fogenannten ©ötterbämm=
rung biefen Untergang ber Sljen oorausfagc. 3Ieuerbings l>at
®. r>. &artmann im ^uliljeft 1881 »on 9?orb unb ©üb jenen ©ebanfeu
nod) weiter ausgeführt, in einem Stuffafce ber einem größeren
SBerte (®as retigiöfe SBewufttfein ber äJlrafäjljeit) entnommen ift,
unb „bie tragifdjc Vertiefung ber Sfaturretigion im ©ermanentum"
überfdjrieBen ift.

Sie ©öfterb ämmrung aber ift aus ber 23arusfd)tadjt entftan=
ben, unb bas ©aftmabj bes Degir ift eben jenes le|te ©aftmabj,
uou bem SEacitUS fagt, bafj babei ber ßampf begann; (postremum
convivium post quod ad arma itum) StuS ©egeftcS, ber ba*
mals aud) nad) SCacituS Slngabe gefeffelt war, ift bie gigur bes
Sofi.entftanben. @r ift üon biefem ©aftmabl ausgejdjloffen, bas
für Börner unb ©ermanen gemeinfdjaftlid) ift, benn bas Sieb fagt
gleidj im eingange, bafj Slfen unb 21 Ifen (Börner) im ©aale
oerfammelt fiub, unb bafc ber ©ieggötter ©öbne (bie Börner) oon
iljrem ßriegsruljm unb ttjren Staffen erjagen. Slls nun bei
feinem eintritt in bas SBorgimmer bas ©efprädj unterbrochen unb
ifjm fein %xunt gereicht wirb, bricfjt Sofi in ©djmafireben gegen
äße Slfen aus. S)aS Sieb fdjeint einer fpäteren Seit an-mgeljören, unb
minbeftens fjunbert Saljre jünger fein als Söluspa unb ©rimnismal.
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9) <Q am ernennt, bie SRücfljoIung bes igammers roirb
auefj als Sbrptsfoiba be^et^net. SDas Sieb ift babutdj befonbers
intereffant, roeil es ausfüljrlid) erjäEitt, was ©rimnismal ©tr. 50
furj anbeutete, nemlidj auf roelclje 28eife Dbin 9)iibroitnir§
©olju erfdjlug inbem er beu alten SCfen »erteugnete ober oer=
füllte. — Sljors Jammer, bas ©rjmbol feiner Sfladit ift nemlidj
a6t)anben gefommen, unb befinbet fid) in ben Rauben S^tptS-, be§
£errfd;ers ber X Surfen, ber it)it nur unter ber23ebingung 3urüd=
geben roitl bafä er gtetja jum 2Beibe erhält. SDa greija aber nichts
mm ifjm roiffen will, fo roirb %§ot felbft uerfteibet als 33raut gu
S^njm geführt, unb als biefer ber oernteintlidjen Sraut ben£>am=
mer in ben ©d)of3 legt, ergreift ifm Sfjor, erfdjtägt itjrt felbft unb
fein ganges ©efdjledjt, aud) feine alte ©cfjroefier obenbreiu, bie
ein Vrautgefdjenferbat.

Unoerfennbar liegt bod; allen biefen Siebent ein unb ber =
fetbe ©ebanfe m ©runbe, beim fijer wirb uns DbinS Sift
nät;er gefdjilbert, mm ber glcidj bie erfte ©troplje in 5ßöluspa
rebet, unb auf roeldje fid; aud; ©tr. 50 tri ©rimnismal fo roie
bas ©rottenlieb begießt«, wo es groci 9iiefentöä)ter finb, roeldje
grobi Verberben bringen.

Unfer Sieb fteHt fidj neben igumisiröiba, beim bort roirb
&mnir ber ÜDfetljfeffet roteber abgenommen, er felbft aber mit allen
gelsbeiootjnern erfddageu, Ijier roirb bem Sfjrtmt ber Jammer
roieber abgenommen, unb er felbft nebft bem gangen ©efdjtecfjt ber
Sljurfcn erfddagcu, unb fdjliefjlid) feine ©djroefter aud;, nemlid;
bie Vala Jgeitl). äRibroitnir ber gu ©offmimir-erfdjtagen roirb
unb ©eirmimirs ganges©efdjledjt bas am 3lbterfteine mit £>un=
bing erfcfjlagen roirb, ©uttung ber erfdjlagen roirb burdj Dbins
Sift, roäljrenb ©uttungs Sodjter ©unnlöb mm ber Dbin ben föft=
liefen SJcetfj erfjielt von ifjm betrübt roirb, gafnir unb Äönig grobi
im ©rottenliebe, ^n;mr ber VöluSpa 48 bie Seiten fdjteppt unb
©tr. 58 9)MbtIjittiir (Äirdjfjofsbicner)genannt roirb, finb nur
Variationen ein unb beffetben Steinas, ba§ uns in ocrfdjiebeuer
©infleibung oorgefüfjrt roirb. SDurd; bas ftrenge Verbot, roetdjes
auf biefer ©age tag, rourbe fte nur um fo intereffanter, madjte
aber aud; bie ©idjter erfinbertfdj, um fie ftets in neues ©eroanb
gefleibet ben föörern tjorgufüljreru. S3etrac£jteu roir bie -Kamen
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näher, fo mürbe 2Jiibn)itnir im Sanbe be§ fiutenben Sachs (S ö f b
mimir) crf^tatjcn, © eir mimir bas Sanb be§ Speers ift 9Jom,
iQobb mimir ba§ Sanb bes 9?ibelungenf)ortSift ber Teutoburger
SBalb. %l)xr)ml)tm, Slnaffis, b. i. Stents ©ifc, reo fpäter ©fatljis
SBofjnung, ift auch SBo^nfife bes S^urfcn Zfyxym gcroorben, hier
meiste roie bie Snfdjrift metbet im %al)te 1115 ber 5ßaberJ&ömer
Sifdjof igenricus ©im 16 ein, o6ccljoI6 bes Tempels bes ©onnen-
gottes SJtfthraS am @j;ternfteine.

Stußer biefen neun Siebern £)at ©imroef noch fie&en nnbre
als jur ©ötterfage gehörig aufgeführt, nemtiefj:

1) Dbinsaiaubenjauber, ein fpät naäjgebichtetes Sieb,
bas auch nac^ Sugges Slnficfjt bem 17ten Sahthwnbert anzugehören
fdjeint. ^erj glaube, bafj es erft nadj 1630 gebidjtet ift, unb fidj
auf bas Serfchroinben bes SullerbornS begeht bas 1630 uorfief.

2) SDaS SEBegtamSlieb 6eE»anbeIt ben 3JJtjt^us oon Salbers
Tobe unb feiner Sluferftehung. Dbin gefjt jum ©rate ber Sßala
ans öft liehe Thor, roo völnieithi, (ba§ ©rab ber SBala) ift,
ein 9'camc ber an Selleba erinnert. Tas ©rab ber äßata ift aber
bie 9iune ber £>eib, es ift ber ©aal bes ©teins. Wiaüfim
Dbin bie Sßala t-om Xobcsfcrjlaf enueeft b>t, erfährt er non itjr,
baf3 9?inba einen ©olm gebären merbe, ber Stoibers SJiörber (ben
SBinter) tobten, Salber alfo uom Stöbe erroeefen werbe. Weit
fd;eint es fefjr wahrfcheinlicfj, bafs ber hohe Thurm (edita turris),
in welchem nac^ Tacitus Angabe bie ©efjerin SeHeba wohnte,
eben bies ©rab ber 2Ba£a (völuleithi) ift, unb baß fie nach ro«R s
fälifct)cm Stauch uon ihrer 2Bolmung ben tarnen angenommen hat,
benn gemauerte lwh e Ttjürme Ratten ficher roeber Srufterer,
noch ßb>rusfer im erften Sfahrhunbert, auch 9c^t aus Tacitus Se=
rieht burdjaus nicht tjeroor, baß ber Thurm in bem fie wohnte
am Ufer ber Sippe gelegen habe, beren Quellen aber in bei¬
nahe finb.

3) Slloismal ift einSMalog jroifchenTtjor unb bemßroerg
2llms unb ohne alle Sebeutung. Sie fragen unb Antworten lau=
fen auf bie oerfcfjiebeuen Hainen heraus, welche @rbe, Gimmel,
SRonb, SBinb, SBoIfen bei ©öttern, SOZenfcljen unb Zwergen fuhren.

4) g-iölriinsmal, basSieb bes Sielwiffers, ljat©im=
rotf mit richtigem Saft unter bie Sieber ber ©ötterfage auf*

4
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genommen, roäljrenb es in ben ausgaben als nid)t jur cigeutttdjen
ßbba gehörig, geroöfmlidj nebft bem ©olarliebe in ben Sfofjang,
oerroiefen wirb. 3roar roirb es roofjt fpäter als ©rimnismat unb
SBötuspa abgefaßt fein, aber ber SSerfaffer mar wo 1)1 untere
rietet, unb bas Sieb nerbicnt mefjr als bisher DerücEfid^tigt jU
roerben, ba es in iQotfcmanns Ueberfefeung ganj fefjlt. Sugges
SInfidjt, bafj es mit ©rogalbr urfprüngtid) ein ungetrenntes
©ebidjt gebübet fjabe, fdjeint mir irrig. SDer ©id)ter fjat ©efdjidjie
mit 3Kutt;ologie »ermißt, inbem er bie festere Ijeranjog, um ben
Drt ju bejeicfinen, an roetdjen bie iQanbhmg fid) fnüpft, benn er
füFjrt uns fo nad) %l)x\)nti)tim, roo bie ©ötterbraut ©fatlji
(bie (SIfter) auf bem ©tfterfetfen roofjnt, roo einft ber Sote Sfjiaffi,
b. i. Suisfo ober SEeut Raufte; er füfjrt uns ju bem »on ©d)tan=
gen umrounbenen ©aale bes ©teins, ber Ijier ftatt oon Saud)
üon SBaberlofje umgeben ift; es ift ber ©aal bes fernen
Sonnengottes im (Sjrternfteine.

©imrocf überfefct bie barauf beäügtidje ©tropfje 33 burd):
„©tut roirb er genannt, ber roeifenb ftd) breljt roie auf bes

,,©d)roertes ©pifee. ©es einfamen Kaufes foE man immerbar nur
„ben ©djaE oemefjmen."

©agegen überfefct fie Süning folgenbermafjen:
„S)ie ^atte »om fteuer umtobert, beroegt fid) auf ber ©pifee

„eines ©peers, unb nur burd) föörenfagen Ijaben bie 5DJenfd)en
„ßunbe oon biefem rounberooüen S3au."

ÜJteiner 2tnfid)t nad) §at ber 2)id)ter bamit fagen motten,
bafj biefer ©aal Sßeranlaffung ju grofjen kämpfen mar. S5as Sieb
beginnt bamit, ba& auf bem ©ifce ber £b>rfen, alfo ber Börner,
ein SBanbrer erfd)eint unb (Sintafj begehrt, ber fid) ©roipbagr
nennt. 6r lommt aus faltem Sanbe, unb es erroeift fid) im
Verlaufe bes Siebs, bafj er Satber ber fdjroeifenbe £ags=
gott (©roipbagr) ift, unb fjier in bie Sßofmung feiner ©efiebten
eintritt, bie ifm fefmfüdjtig erroartet, benn fie ift ©fatfji, bie ger=
manifd)e Urania, SDaS ©itter S^rumgiaff jeigt uns ba§ mir in
£f)rpt£)eim §ier finb, roo ©fatlji (nad) ©rimnismat 11) roolmte,
roo aud) ber Sfjurfenfürft %l)xym fjaufie, ber Xfjors Jammer
geftoljten blatte aber überliftet unb erfd)Iagen rourbe fammt feinem
ganjen ©efd)led)t. SDaS Sieb fdjeint ju bem befonbern pjroei oer*
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fafjt ju fein Söluspa ju ergänzen. SDenn 'roenn giöloinsmat 26
fagt: „&aeoatein Ijeifjt bie SBaffe, roomit SBibofnir fcmn p gel
„gefaubt werben; ber ©erictjtötjerr (loptr) fjat fte gebrodjen tior
„bem Sobesttjore" fo ift bas basfelbe roas ©fulb, Sööl. ©tr. 32
oerfunbet, benn ba§ Sobestljor ifi bie &erbftnadjtgleidje, roo SBafoer
gleid; Dfiris in bie Unterroelt fteigen muf?, es ift bas fein „orlög",
fein 2?erl;ängnij3. loptr (lopfc Ijeifjt tabulatum bas ©rtbunal)
beutet auf bas burd) ©efelj trorgefdjriebene ©eridjt, bas mit biefem
Sobesfeft oerbunben ift, unb ju haeri völlu auf bem „fjödjfteu
©eridjtsptatje" gesotten roirb. SBibofnir ber im SBettergtanje in
■ütimameibs 2Balbc fitjt, ift ber Sfjurfe Sljrimi, ober fepmir, ober
■Dfibroitnrr, an beren Statt in 23ötuspa bie 2Ma £eib tritt, ba
bort auf bie Religion ber 9?adjbruc£ gelegt wirb, roie fie in ^a-
marsljeimt audj # als SfjrnmS ©djroefter erfdjeint. Ser S3icrfaa£
ber Slfen, ber nadj SBöluSpa 36 Srimir Ijeifjt, finbet fitfj Ijicr als
aus SeirbrimirS ©liebern beftefjenb, worunter bodj tuofjt
Säume ober ©teine ju cerfte^en fiub, nidjt aber gebrannter
Seljm, roie ©imrocf überfefct, unb tjier fjeifjt er ©aftropuir,
b. i. für bie ©äfte offen, Sie weiteren Angaben unferes Siebs,
bafs es einen Stoppelbraten gebe, um bie 2Bäd;ter firre 31t madjeu,
unb bann fj in einzulaufen roätjrenb fie effen; ba£ bie btanfe
©idjet ober ©enfe in bem &ome 51t verbergen fei, bas 2Bibof=
nirs Sßriefterinnen (völur) Ijaben, beuten bod; unoerfennbar auf
Degirs ©aftmaljl unb auf jenes Jßont bas ^eimbatt btäft, um
bas ©ignal jur ©ötterbämmrung b. i. jum Singriff jn geben.
Stonn bort roie liier ift es bas &orn beä 2Jionbs, bas jum gefte
ruft; unb bas ©aftmalil Degirs ber audj Hier fjeifjt, ift eben bas
oon Sacitus erioätjnte supremum convivium, bas in, einem alt;
norbifdjen Siebe audj als baä grofse ©aftmafjl bes ©ijrers (ball
drekr Syrar) oorfommt. Seirbrimir Ijeifjt aber IjeuteSeiftrup,
unb vilbiörg tjeifjt SBilberg, unb ber JBierfaal ber 2tfen ift $t
5tb,eotma[ü, ba roo fidj uadj ben tippifcl)eu Urlunbeu: „S)er 2Bib
booen S) etmeile" uadjroeifen Iä§t, roo audj im löten Sat;rljmu
bert (Sgerfesfelbe aber (Srjgersf elbc roar. ©ort mujs audj
iglesei) ber @bba gefudjt roerbeu, nid;t aber auf ber ^nfet Safföc.
Storni in 33ragis ©efprädjen rjeifjt es ausbrüdlidj, bafj Degir, ber
aud) &?c f)iefs 3U Riesen roolmte; fo oft aber ber SJiame oor=

4*
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fommt, ksieljt er ft<$ auf ben ©i£ her 2tfen ober ifjren Sierfaat.
SDenn roenn £f>or ftd^ rüfimt: <gle§et) erfdjfug iä) bie S3er=
ferferBräute, (igarBarbStieb 37) fo Bcseicfjnet bas Sfjrtmtö ©cb>efter
unb SBibofnirs SBalen. &clgi ber feuubingstöbter nennt Riesen
feine Heimat, ober er erfcfjhtg ja ben £mubing am SIbferftetne
ober am ©teine $refis, ber bie ©nipaBöIjIe enthalt, oor
rocläjer ftrefi, Dbins Sßolf, »or Uagebulb laut barnadj fdjreit,
bafj bas ©ignal jum Kampfe (freki) gegeben meiben möge, ©er
©dfjlangengarten 3U £ leset) in mefdjcm ©lmuars ©efäng=
ni& ift, !ann nidt)t auf einer Snfel im 2Jteere fein, fonbern ift am
©eridjtsptafee ju fuäjen, bei Seistrup, eine ©tunbe öftüdj »on
Setmolb. ®a BJer ber SBalb aber ben Tanten ber *©trang
füljrt, fo ift man »erfuäjt 31t »ermutfjen, ba§ bie äßorte in Dfc
brnnagratr: strengir gullu, nicljt auf £arfenftr£nge ju Be^ietjen
finb, fonbern bafi ber 2BaIb ber jefct ber ©trang fjeifjt »on
©unnars klagen roieberljallte, ober aucfj bafc er nacfj ©unnars
^arfenfirängen benannt ift? Sßäfjrenb nun baö Sieb giötuinSmat
»on ben ©rftärern fo bunfel gefunben nrirb, ba§ fie nidjts baraus
ju macfjen nriffen, erjjätt es burdj meine 2luffaffung SBerftänbnife.

5) ©rögalbr, ©roas ©rroedung, Ijatte icfj für ein
<$riftlidjes Sieb. SDcr Snljalt ift, bafj ber ©ot;n einer (Sljrtftin,
ber ft<f) ätoifdjen Reiben unBeljagticIj füljtt, 311m ©rabe feiner
ÜJIutter pilgert, um »on itjr, bie er aus bem ©rabe wteber b>r=
oorruft, ftdj SBertyattungSregeiu fürs Seben geben 31t laffen, bie er
audj erljätt.

6) 3UgsmaI geprt allem 2lnfdjein nadj, einer weit
fpäteren &t\t an 33öfaspa unb ©rimnismal,unb ftefjt ju
ber ©ötterfage in feiner SBegieb^ung, ba nur bie @ntfteb>ng ber
©tänbe barin gefdjilbert wirb.

7) Sias ißnnblulieb enblidj ift ein genealogifdjes Sieb,
bas mob^I ben Sweet ^atte ben Stammbaum ber norbifdjen Äönige
auf bie alten §elbengefcljtedjter jurüctäufüBren. 3n ber erften
©troplje labet es jum Mtt ins magifdje Sanb ber ©age nadj
SBalljaKa ein, unb audj am ©djlufc Bejieljt es fidj auf Dertltdj ;
Umleiten, reelle in ©rimnismal nätjer Befprocfjen finb.
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2)ie Sieber ber §elbenfagc, etwa groei unb jwaniig an
ber $af)l, gehören jum £t;eit bemfelben ©agenfreife an, wie bie
befprodjenen;benn gafnir unb öunbing, meld)e barin über»
wunben unb getöbtet werben, finb nur anbre Namen für bie £fmr*
fen %t)xr)m unb JQrjtnir, reelle Xfyox erfdjlägt, ober 2Jtibroitnir,
ber »on Dbin erfdjlagen wirb, ober SBibofnir ber getöbtet
werben fotl, ober bie 2Beltfd)lange Sörmunganbr, ober
SDHmirs &aupt, mit bem Dbin ins ©eriäjt geljt. ©er
Öort ber ©ötter (hodd gotha) erlernt aber in ber
£elbenfage als &ort ber Nibelungen (hodd Niflunga).
SSn ber ©öttterfage finb es bie 3tfen felbft, weldje biefe Skalen
»errieten, in ber Selbenfage finb es aber menfdjlidje gelben;
benn ©igurb tobtet gfafnir unb igelgi ben ftunbing, fo baf3 ©i=
gurb unb £>etgi*b. f;. ber § eilige nur anbre tarnen für Strmi*
nius finb. @ben barin aber, bafj in ben Siebern, weldje Carl ber
©rojje oorfanb unb fammelte, Strminius ber ^eilige fjiefj, modpte
bie Äirdje bie ©efatjr feljen, bafj er ftets ben Nang über iljren
^eiligen behaupten würbe, unb besljalb mufjte fein Sfabenfen ganj
oernid)tet werben, unb bie ©ebeine djriftlid)er ^eiligen muf3ten
Ijerbeigefdjafft werben, um in ben neu errichteten djriftlidjen Rix»
djen als greifbare ©enfmäter niebergetegt ju werben. Slber aud)
ber Name Nom in ben beutfdjen Siebern mufjte ber ßirdje un=
bequem fein, bie fid) ja mit Noiu ibentificirte, mit bem nemlidjen
Nom, beffen Sefiegung unb ©rniebrigung in biefen Siebern gemel«
bet würbe, über roeldjes bas Ijeibnifdje ©ermanien SCriumplje
gefeiert ju tjaben fid) rfiljmte. 2)eslialb muf3ten biefe Sieber mit
©tumpf unb ©tief ausgerottet werben, unb ba ju jener Seit
aud) bie Äunft bes ©d;rei6ens nur bei ber Äitdje unb ifjren 5Dic=
nern war, ift it;r bies aud; in SDeutfctjtaub »oHftcinbig gelungen,
fo bajj felbft ber ©tanbort ber Srmenfäule uns oerfdjmiegen
würbe. Sßie grünbltd) bie SSernidjtung felbft ber Namen ber ©ötter
betrieben würbe, erhellt baraus, bafä ber Name ber fäd)ftfd)en
©öttin D ft a r a oon ©uglanb roieber ju uns lam, unb bie Namen
ber Sürias Sljuner, SIBoben, ©ajrnote erft oon Nom ju uns
gefommen finb, wo fid; jene 3lbfd;wörungsformel oorfanb. ©en
Namen ©arnote tialte idj aber für ibentifd) mit ©fatfji, bie
burd) if)ren Namen (©Ifter) wieber auf rupes picarum auf ben
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©Eternßein, ober ©gljefterenjtein jurücTroeifet, reo fie einft als
•Jftutter ©rbe üercljrt nmrbe.

Sene Sieber ber föelbenfage a ij er/ TOeltfje fidj auf SC 11 i be=
Steden, gehören einem ©agentreife an, beffen gefdjicfytidjer &inter=
grunb um ein Rentenalter jünger ift, benn SItli ift ber fjiftorifdje
Stalicus, ber 9ieffe 2lrmin§, ber in SRom erjogcue ©ofyn feines
SöruberS Sfaoiuö, unb biefem Greife gehört unfer 9iibetungentieb
an, in meiern biefer, unter römifdjem ©djutje unb Seiftanbc nadj
Seutfcfjlanb gefanbte Etjerusferfönig Gsfcel genannt ift, ben man
fä'Ifdjlidj für ben feunnenfönig Attila augefeljen Ijat. Siefe tnne=
reu Qwtfk, in melden bie (Sfjerusr'er burcf; römifcfje 5Ränfe fcEjroer
gefdjäbigt mürben, beljanbelt unfer -JUbelungentieb, unb bie £ro;
pfjäen au§ ber SSaruäfc^tac^t roerben barin -mm &ort ber -Jftbe;
tun gen. ©er ©agenfreis oon Sit Ii unb ber iljm nortjergetjenbe,
finb aber baburäj mit einanber oerbunben, bafj föefgi roieber
neu geboren rairb. Unter biefem neu erftanbenen §elgi, werben
mir uns ben güljrer su benfen tjaben, ber in ben fpäteren kämpfen,
ein SJienfdjenatter naefj 2lrminiuä S£obe jebesmat an ber ©pitje
ber Patrioten ftanb, roeldje gegen bie römifcfje gartet unb ben
römifcfjen ©irtflit^ fämpften, ben Sttli »ertrat.

@S erftärt fidj teicljt, bafc biefe an ftd) intereffanten ©agen
buref; bas Sßerbot, roomit fie belegt mürben an Sntereffe geroinnen
mußten, unb baf? fie bafier unter »eranberten Flamen roieber auf=
tauchen mußten, ©o entftanben bie jafitreiflfjm Variationen, roeldje
rocgen ber oeränberten 9?amen i^re 3ufammengef)örigfettnur fdjroer
meljr erfennen laffen, um fo meljr ba fie nun aud) in ber nor=
bifcfjen Snfelroelt lofalifirt würben, fo baß ©djiffe unb Seefahrten
barin erfdjeinen. Sei genauer ttnterfudjung roirb man inbeg finben,
baß bie bem 2lnfdjein nadj) fo oerfdjiebenen unb fdjroer entjiffer*
baren ©agen ber §elgitteber bennodj mit SBbTuäpa in gufammens
Ijaug fteljen. !yn ben ©ötterltebern roirb ©igurb gar nidjt genannt,
roett ben 2lfen felbft bie betreffenben Saaten jugefdjrieben roerben,
unb nur im £ijnblutiebe erfdjeint ©tgurbä 9fame. SSiefleidjt ev=
flcivt fidj bicö baburd;, baß bie ©öttertieber bie älteren finb, roo
man uodj norfidtjttger mit biefen verbotenen grüctjten umgel;en
mußte. Sagegen erfdjeint bie Sola igeib im erften feelgitiebe
unter bem tarnen förimgertfia. ©ie fprtdjt j$u iljm ©tr. 24:
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„SBadje bu £etgi! unb büfce berörimgerb, baf? bui&ati erfdjtagen
„tjaft! eine 3ta^t mag fic bei fair fdjlafen, ba Ijat fie ÜjreS ©cb>
„bens S3u§e!" §elgi antwortet erjürnt: „Sotljin Reifet ber bidj
„foH Ijaben, leib bift bu bem ^enfdjengefdjtedjt. Der Xfyuxä,
„ber in Dfjolleu roofjnt, ber fcunbroeife 3ote, ber gel8beroob>
„ner ärgjter, ber ift ein Wann, ber bir jiemt." Darauf erroibert
Örimgerba: „Du mödjteft alfo lieber bie rofjgolbne 2)?aib unter
betn §etm, bie als trorberfte unter ben breien c-orausritt!" tc
Dann Ijeißt es ©tr. 30 von örimgerba, bog fie ein lädfjertidjes
Sßaf)rjeidjen als ©teinbtlb baftel;e. SDian oergleidje bodj nur,
roie in ©ttrnisför auf ganj biefelbe Sßeife ©ertf)a von gfreur
ausgejanlt rotrb, als fie beffen Siebesanträge ablehnt, roie
fie ebenfalls an ben D Surfen £rimgrimnir »erroiefen
wirb. Dort ift ©ertlja nur ein anbrer 3Zame für ©fatf)i,
&rimgertb> ift aber i£)re ©egnerin, es ift bie SEala föeitf), bie
SJMefterin bes SMtfiras. £ati, i£jr SSater ben &elgt erfc&lagen
b>t, ift ba§ römtfdje Qm, benn £ati ift ber tömifäje 3Jiars, er
ift bie con^ieb;enbe ©eroalt. Die gefefcgebenbe ©eroalt
auf ber rottjen @rbe ift igröbroituir, benn §röbroitnir unb ^att
(©rtmnismal 39) Reißen ©eri unb greft ©tr. 19, unb ©arm unb
grefi; SBöluSpa 43; fie fütb biefelben roie gorfett unb SBalt, beren
SBofjnungen beibe mit ©il6er gefaecEt ftnb, b. i. bie unter ber
Sßeibe (salix), bem 33aum bes ©eridjts, rooljnen. Der Dfjurfe
ber in Spottet) roofint, ber gelsberoolmer fcfjtimmffer, ift nun eben
berfelbe roie ber Dljurfenfürft Xfyxym, ben %\)ox nebft feinem gan=
jen ©efdjtedjt unb feiner alten ©cfjroefter erfdjlägt (©. $amars=
Ijeimt), unb feine ©djroejier, bie bort niajt mit tarnen genannt
roirb ift $rimgerba ober igettl), bie als lädjertidjes ©teinbitb bann
£eibrun fieifjt, inbem fie Die ©rotte, ober bie ©nioaljöljle, ober
ben ©aal bes <Stetn§, ber balb mit ©djlangen balb mit SBaber;
tobe umfdjlungen t)ei^t, uns als 9iune ober SEßa^rjei^en f)inter=
taffen b>t. 2ftt S^tanb freitiäj Ratten bie •Blenfdjen nur burdfj
igörenfagen ßunbe bai>on, roie es in giötroinsmal 32 Ijeifjt.
Sotljin beutet aber auf 9iont, gleich roie §lotfjin SSöluSpa 54; unb
bafc £t)otleg ber gels bes ©aals ift, ergiebt ficfj aus ©tr
19 Sßötusoa, roo roir erfahren, bafj ber ©aal aus bem bie dornen
fommen unter bem ©tamm (tholl) ftdj beftnbet, unb ba|j biefer
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(Stamm ober bie ©fdje 3)ggbrajil eroig grün über Urbs Srunnen
ftcfjt. ©o fdfjeint es, bafj ber Sicjfjter eben biefen «Saal als ben
Srunnen Urbs t)at bejeicfmen motten, als bie Duelle, ben Sorn
ober SBrunnen ber beutfdjen ©efdjidjte.

Sie rofjgolbne 9Jiaib aber, meldte unter ben breien Ijer--
»orragt ift Sfatfji, bie in ben anbern igetgtliebern unter bem
Manien Sigrun erfdjeint, roäfjrenb am <Sct)tuffe bes testen Siebs
ficlgi ben tarnen &atrjingja;Sfatl)i füfjrt. Siefen legten
bauten bat mau auf bie norbifdje gfamilie ber föabbiugr roofjl mit
Unretfjt bejogcn, benn ba „hathung" S3erpr)nung Ijeifjt, fo foll
rooljt auf bie SBerpfjnung Sfatl;is rjingeroiefen merben, bereu
Stöger, er mar, roofür ifjm ber 9kmc beö § ei Ii gen rourbe. Sie
brei roeiblidjeit Stfen aber, unter betten ©fatlji ben erften 9iang
einnimmt, glaube icfj in ben brei Patronen ober 9JJüttern roieber
gu erfeunen, beren Seulfteine in ben römifet) = germanifcfjen©renä-
taubem fiel) in fo großer Slnjatjl finben. Statt ber brei erfdjeint
oft audj nur eine unb jroar als reitenbe SWatrone, roas
buret) bie Benennung „rofjgolbne 9Jfaib" feine ©rflärung er=
Ijcut. diejenigen Sieber ber &elbenfage, meiere nadj 211 Iis,
©ubruns ober S3runl;itbeä tarnen benannt ftnb, bejieljen fidr)
jroar auf biefelben Dertltcfjfeiten rote bie Sieber ber ©ötterfage,
aber üjr gefdjidjtltdjer föintergrunb ift ein anbrer, inbem fie fidj
eben auf jene inneren 3roiftigfeiten begießen, welche burdj römifdje
9?ättfe angefaßt unb gcttciljrt, im Sanbe ber Gljcrnsfer roütljcten,
als ber in Sfom erlogene 9ceffe 2lrmins, Stalicug, ber ©ofcm feines
SSruberS $latrius bort als ßönig eingefegt rourbe, rote Sacitus
(2Inn. XI16) berietet, Senn ber ©gel bes betttfcfjen Dcibetmtgero
liebs ift biefer !ytalicus, rote id) bies fäjon an einer anbern Stelle
weiter ausgeführt Ijabc Sie Sieber aber, roeldje nadj Sigurb unb
$afnir ben 2Zameu fütjren ftetjen oertnittetttb äroifdjen beiben Sagen=
trafen, roäljrenb bas Sieb uon SBölimbur aufdjeinenb gientlicr) abgeforo
bert bafteljt. Siefe SBerfdjtebenpit in ber $orm erficht fid; roofjl
burdj bas SamotTesfcfjroert bes Snber. bas über biefen (Sagen
ftfjroebte. @s groang bie Sicfjter fid; nur in ©el;eimfd)rift barüber
auösufpredjcn, unb ba bie Scott) erfinberifdj macfjt, fo erftären fidt)
.baburet) and; bie oerfdjiebcncn formen, in roeldje biefe Sagen ge=
goffen rottrben, aus benen batb biefe balb jene (Spifobe fjerauS=
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gegriffen tourbe, um fic felbfiftänbig ju beljanbeln. 3n Seutfdjlanb
war, rate es fdjeint bie «Sage im 33enmj?tfein beä 58ollö ausge^
löfd)t, unb mir im fernen -Korben, iüot)in fie ficfj gefCü^tet fmtte,
mar fie ertjalten. 23on bort fam fie im I2ten Sfa^wnbert nadj
Seutfdjlanb jurücf, unb par nid)t olme 33eranberungen,bie fie
baburdj erfahren Ijatte, bafj man fie bort lofalifirte; unb in
S)eutfd)lanb würbe fie, unb jroar in<Sübbeutfd)lanb abermals
lofafifirt unb abgeänbert, unb fo liegt fie uns jcfet im Nibelungen«
liebe vor, bas ja auöp fcfjon wieber üergeffen mar, unb erft uon
Beuern roieber aufgefunben werben mufite. Stber nrie gefagt be¬
zaubert es uorjugsroeife nur ben ©djlnfe ber&etbettjjeit,
nemlid; jene nerljcerenben inneren Äämpfe, burd; roelöpe rote £a=
citus beridjtet ©feel ober SCtti bas 5ßotf ber ©gerusfer fierunter*
brachte (Italicus .... res Cheruscas afflictabat: Tacitus Ann.
XI 17.) Ser &ort (hodd) ber Nibelungen aber, ber ©rimnis=
mal27 £ort ber@ötter Ijeifjt, ift aus ben £änben ber ©ötter
in bie föänbe ber gelben übergegangen, benn es finb bie Stopl)äen,
roetd;e Dbin nad) ©rimnismal 8 tägtid) tüfct ober fieft. Sas
Sanb bes §orts (hoddmimir) beffett SBalb in SßaftljrubntSmal
45 erroäfntt wirb, unb biefer SBatb (holt) fetbft fallen roieber mit
bem ^bafetbe jufammen unb jenem in ber Sßaberborner Itrfunbe
ermähnten föaine (vicino nemove), ber jiuifdjen ber £imin=
bior g (Smmenborg) unb bem ©i'tcrnjteine liegt, unb jektSäjliep-
ftein Reifst. igter Ijatte ber „SBädjter ber ©ötter", ig eimball,
biefen feort ju beroadjen, nemlid) bie Stoppen, roetd;e Sfrmin in
ben Rainen ber ©ötter aufgeljängt Ijatte. (StocituS 3lnn. I 59).
Saraus.ift.bie Sage com Nl;eingotb entftanben. SMes ift ber
§ilbe31)eimcr ©tlberfimb!

Sie l;ier befprodjenen Sieber geljören jener (Sammlung an,
ruelctje unter beut Namen ber älteren @bba betannt ift. Slber nodj
anbre Sieber finb auf uns gekommen, roetdje bemfefben Sagenfreife
angeljörcn, roie 3. 33. bas Solar lieb ober ©onnenlieb, bas
Sieb oom grofien ©aftmal;t beS Syrers (balldrekr Syrar),
baS ©rottenlieb u. a. m. 2lHe biefe Sieber begießen fid; mei=
ner Slnfidjt nad;, fämmtlidj auf bie 3tomerfriege, finb aber roegen
ifjres bunfeln, rötl;fell;aften £ons mit Sid;erf)eit nid)t ju beuten. Sie
beiben ciften gäbe ict} uerfudjt p. überfein. Sie befinben fidj in
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meiner ©djrift: „©eutfdjtanbs Dlnmpia granffurt 1875. Säger«
fd)e 93ud)banblung." 23om ©rottenliebe laffe td) bier meine Ueber=
fetjung folgen, roeldie von ber ©imrocfs bebeutenb abtüeiäjt, mit
ber iä) fic ju uergleid^en bitte.

£as @tottmtuh.

1) üfttm finb mir gekommen jum Jgaufe bes Äönigs, beibe mir
tjorroiffenbe grauen, genja unb 3ftcnja. @s werben bei grobi,
bem ©oljne grtbleifs, bte botjen Sungfrauen ttts 2)iägbe ge=
Ratten.

2) 23on bem £orne (bes ■Kembs, b. i. oom SCempelbienft) rour*
ben fte fortgeraiefen, als fie bes* grauen Reifen (bergebrad)=
tes) $eft oerlangten. Setben gebot er üRulje, nidjt geftfreube,
bis er börte ben Särm ber -Dlägbe.

3) Sie, benen ©djraeigen geboten mar, bliefen Samt mit ben
geglieberten Römern, an ben »erbetenen Reifen: S)a gebot
er ben Sftägben, bafj fte mafjlen fottten.

4) ©ie fangen unb fdjroangen ben mädjttgen Stein fo, ba|
gtobis Scannen in ©djlaf nerfieten. ©a fprad) Söienja, bie
jum Labien gefommen mar atfo:

5) Sötr malten für grobi, mir mablen Um fcltg, mabten üjm
gülte bes ©tücfä mit beut gteubenbom. (5r fifee im 3ieid)=
ttjum, er fdjlafe auf Saunen, er mag nad) Seiteben ernmeben,
roenn ber ©rüg (vel) fertig gemalten ift.

6) £ier fottte 9Hemanb bem Stnbern fdjaben, ^interljalt legen,
Unbeit erftnnen, mit fdjarfem ©ebroerte SBunben nidjt fd)ta;
gen, fänb er felbft feines Srubers ÜKörber gebunben.

7) Iber er nrieberbolte feinen SSefebt: fdjlaft niebt, ibr beiben!
nidjt länger als im igofe (sal, 2Mb?) bte ßttduefe, ober
nidjt länger, als idj Spaufe anfage.

8) ÜTCidjt marft ©u, grobi, oorfidjttg genug, nidjt erroiefeft ©u
©idj als greunb beiner Samten, als ©u 2Mgbe tdufteft
unb auf tbre ©tärfe faljeft unb ibr fdjönes 3lntli^, nadj
ibrer 2lbfuuft aber rtiebt fragteft.

9) ©tarf mar ferungnir unb aud) fein SSater, bodj mar ©fjiaffi
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mädjtiger als fie; ^t^i irnb Dernir, bie SBergriefenbrüber,
unfre Stammoäter, bie uns jeugten.

10) 9ttäjt tarne bie ©rotte aus bem grauen geisberge, nidjt Jener
Ijarte $els aus ber ©rbe, nicfjt mahlte fo ber 33ergriefen
Softer, wüßte ber Stamm (ncntHcf) SCtjiaffis) etwas von iljr.

11) 9teun Safere lang würben wir oerefjrt, Ijodjgeljalten ba unten
imfianbe, ba übten roir 3Jtäbcfjen große 5Dinge, führten fd&ft
bie ©uttusftätte (setberg, ben Sergfite) »on ber ©teile.

12) Sie Steine in ber äBoljnung ber liefen, wägten mir ber=
malen, baß bas £anb ba»on erbrötjnte. So warfen wir
umljer mit ben gewaltigen Steinen, ber ragenben gfetswanb,
baf3 bie Sflenfdjen es faßten (es begriffen ober ergriffen
würben).

015) ü>iun mir jum §aufe bes Königs gefommen ftnb, werben rair
als SDfägbe erbarmungslos befianbelt. Sic ©rbe frißt bie
Sohlen unb ßätte (uns) oon oben. 5Des geinbes Dber=
priefterin (siötul) »erbauten rair es, baß es fo fcljlimm ift
bei gtobi.

16) SDie £änbe fotten nun rajten, ber Stein mag ftiß ftetjn; für
micfj |abe id) genug gemalten, mein SBerf mag nun ru|n.
SCber ber 5£rug (vel) wirb ben Rauben nodj 9<iul)e nictjt
geben, bis bas 9Jiaas uns »ollgemafiten erfdjeint für grobi.

17) SDie iganbe ber Scanner foHen es (bies t!;un), bie tjarten
Schnäbel bhittriefenberSBaffen. ©rwaetje, grobi! ©rwadje
nun, grobi, wenn 5Du tauften wittft unferm Sang unb
unfrer alten SCusfage.

18) geuer fei) icb, brennen cor ber öfttidtjen Söurg, ben ßrieg
auäumelben, ben man 3?adjetrieg nennt, ©in öeer ift im
2In3ug, balb ift es fjierunb »erbrennt bem dürften bieSurg.

(') ©tropfe 13 unb 14 F|olte ic§ für fpäter eingefd&o&en. Sic lauten
nad) ©imrocts UeBerfefcung: 13) ©ettbem gefd)af)§, bajs roir in ©djroeben 5ßor=
roiffcnbe grauen bie §eerfctjaar führten, Stiren Birfdjten, ©djilbe Braken, @nt=
gegen gingen grau gefdjicntem §eer. 3Btr füllten ©tammfürften, ftürjten
Stnbre: ©utfjorm bem guten gaBen roir Seiftanb, feierten nid)t früher, Biä
fiuni fiel. 14) Solcherlei fd)ufett roir (Sommer unb SSBinter, S8iä roir alz $äm=
pen roueben Betannt. SOiit fcfiarfen ©peeren fdjlugen roir SSunben 3n gteifd)
unb ©eBein unb färbten bie Klingen.
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19) 9Kd&t wirft SDu SDidj galten auf Setfiras ©tu&X mit ben
gotbnen ©djäfcen, nodj auf bem 2lfenftein. 2öir 2Jtäbd)en
Ratten uns an bie üßuljle fdjärfer nocf); wir finb nid£)t auf=
geroadfjfen im Stute ber ©äjlatfjt.

20) ©eroaltig matjlte meines SSaterS »odfjter, roeil Dieter 3Jlänner
%ob fic norauäfalj. ©rofje &ülfe fam von bem Sora, (Sifen*
febern, brum matten mir weiter.

21) Sßir matten roeiter. grobi wirb burdj $rfa§ <3of)n, in @e=
titeiufctjaft mit igatfban geväct)t werben; il;n wirb fic nennen
©otjn unb 33utber: öetbe nriffen mir bas.

22) 3Me 2Jtabd;en mahlten, üerfitcfjien bie Gräfte, fie waren ja
jung. Sftit ©ötterfraft fdjüttelten fie ben ©dfjidfalsbaum,
bas &orn 30g l)ocrj oben I;in, ba fiet ber mädjtige Stein
in ©tüde.

23) ©te Sergriefenbräute fpradjen:
SBir matten für grobi, bas ift nun beeubet,
»er 2Beiber Söer! in ber SDiütjl' ift »oUenbet.

gMättfenntgett $um &xottenlube.
Set König grobi ift ßaifer 2luguftu3 ober fein ©tettnertrcterin Seutf<$=

lonb, D.uinttliu3 SBaruS. Siefer h«tte bie §eitigthümer, meiere bem öuellen=
cultuS (genja) unb bem gelfcucuItuS am ©stetnftein (SDicnja) gemeint roaren,
tempelfchänberifcl; entheiligt ober jerftört, inbem er namentlich bie ©rotte im
©jternfteine jum 5Dlithra3cultu§ mottle herrichten laffen. igierburet) ging er
mit feinem ganjen §eere 51t ©runbe, inbem Sag ganje Soll 511m J)eiligen
Äriege aufgerufen mürbe. Sen ©jternftein betrachtete e3 als ben Urfil;
feines muthifchen ©tainmoaters Xettt ober SEuisco, ben mir in ber ©bba als
Sljiaffi finben, ber ju £Ijr»mf)eim geroohnt hatte, roo jebt feine SEochter
©fatlji (b. i. bie Elfter) roohntc, bie in imferm Siebe als 3)Icnja erfcheint. ©0
lange man feine Sl^rtitng oon ber eigentlichen SJebeutung beä Siebs unb feinen
gefchichtlichen unb örtlMien SBejieljuttgcn ^atte, mar e3 gerabeju unmöglich eine
Ueberfe^ung baoon ju liefern, in ber ©inn unb SSerftanb geroefen märe, unb
fo entftanb jene Ueberfetjung, bie ©iinroct bem Seinen ginn Sliagnuffen ent=
lehnt haben roirb. 3Kan gab ben unuerftanbenen SSSörtern, mie 3. 33. luthr,
eine roillfürliche öebcutuug, anbere berüiffichtigte man gar nicht mie vel
(SErug, 2ift, buret) ws, fnius, noxa, dolus »on ben .^auptlennem ber nor=
bifdjen Sprache, ©gilfon unb S3ugge erfliirt), baS man für einen Sücfenbüfier
hielt, eine particula expletiva, roäfjrenb in ihm ber ©chlüffel beä Siebs
liegt, ba ja auch ßbba, gleich in ber erflcn Strophe ber SöIuSpa, iljreS
erften Siebs fagt, bafi oon ber S i ft (vel) SEalfatherS er}äl;lt roirb. SaS SBort
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luthr Ijeifst ^ofauue, Uiba, fic mixt ein ju GuItuSjtijetfen BenufeteS 3nftru=
ment, fytelte Bei ben Subcn als schofar, Bei ben Stömern unb anbern alten
Söllern eine grofie 3ioHe. SffiäTjrcnb nun luthr in ber profaifdjen @bba auS=
brüdlid) als SSInfefjorn ßejctdjnet roirb, ruelcfieä SeimbaH, ber 2ßärter ber
§eiligtl)ümer Blatte, beuten bie ©rfldrer in ifirer SSerjraeiflung e§ Balb als
2Jtül)lc, alä @d)tff, alä Sd)lnMd) beS SteoluS, als gutteral, atS
SJiüIjIftetn ober 2JtüBlf aften, roäljrcnb eö üßevntt burct) Sjorn ober 5|}o=
faune 31t üBerfe^en ift, inbem cS ben -Dtonb ober fijntBolifd) aud) ben reltgtöfen
G-ultuS felBft Bejei^fiet.

SDaS Sieb erftärt fiel; fclbft fdjon baburd), bnf; eS fid) au bie örtlichen
unb gefdiidjtlidjenSSerpttniffe anfdjliefjt, id) werbe alfo mid) in ben erläutern*
ben Süemerfungcn ber Äütje Befteifjigen, beun es würbe 51t roeit füljren, irenn
id) alle meine SlBiocicBungen non ©imrocl aud) fpt-acT)Iict) auSfüBrlid; Begrünben
rootlte, ba id) mid) ja auf CsgilfonS Serkon unb auf SuggeS 2tu§gaBe bet
©bba Berufen foun.
Str. 2. Sag Sßofaunenfeft tubilustritim, mürbe nadj Fretters 3töm. SEJitjt^o-

logte S. 321 aud) in 9iom gefeiert unb äiuav am 23. War;.
Str. 4. erinnert an SBellejuS Sßorte II. 118: in summam socordiam per-

duxere Quintilnim etc.
Str. 5. 3lud) bie Suben Ratten giüet Sßojaunen, vom §orn beS SteinBotfS

unb beS SßibberS, bieS für bie ^-veubensett beS grür/ling, jenes für bie
Sobcsjeit ber Statur. 2tud) bie Beiben (MbBörner non Sonbern roaren
foletje Sßofauncn. Sie Befinben fid) im SJtufeum oon Kopenhagen, unb
nad) bem 3eugnif3 beS Sßrof. SÜSorfäe ift auf bem einen Söaltyalla,
auf bem anbern Sei aBgeBilbet, unb Beibe ftnb auS lofen, burd) ein
S3anb äufammcngeBattcuen fingen (©liebem) äiifammengefcfct. (SBergl.
berliner Seitfcpft für Slnt&ropologie 1880. S. 414 üBer bie ©oIb=
Börner non SEonbern unb 6. 63 üBer ben ©d)ofar, baS SoBelljorn ber
3uben.) Luthr ift alfo einKenning unb ftefjt für SuItuS, Sfteligion.

©tr. 7. SkruS mar an ber XeutoBurg nur fo lange ber Suctutf rief, in ben
Sommermonaten.

Str. 9. Srungnir (ber Umfangenbe) ift Uranus, ber Gimmel, unb ffironoS
fein Sßater. Siefen römifdjen ©öttern roirb ber beutfdje: ^Ijiaffi
(XuiSco) entgegenfeljt. ©ein ©ruber St^i unb Dernir roeifen aBer auf
ben ©jternftein, ber nad) ber Äaufurlunbe »on 1093 jutn territorium
Idae gehörte. 3lm Stblerfteine aBer roirb §unbing erfd)lagen, unb
ju Srjrtimfjeim pngt nad) ©rimniämal 10, »or bem meftlidjen %f)ot
ber SBürger (vargr), unb üBer ttjm ein trauernber Slbler (örn). 31m
©Sternfteine aBer ift ba§ Sljor, unb »or iljm ber Sßürger mit bem
Slbler, nodj l;eute ju feljen unb äinar in Stein genauen, ith ^eif^t nad)
©gilfon ßampf, ©diladjt, pugna; auf biefem Ithavöllr, Qbafelbe, fliefjt
aBer genjaä Ijeiliger S8ad; unb ftel)t -Kenias ^eiliger gelS. Ithavöllr
ober Qbafelb ift aBer mieber mit Idistauisus gIetd)Bebeutenb, beim baS
gotfiifd)e staua ift eBen baffelBe, roie baS norbiftt)e völlr. ®anad) beute



— 62 —

id) campus Idistavisus eiufad) alä „Sdjtadjtfelb, ©eridjtäfelb."
2lud) 2b,or8 Äainpf mit §rungnir (Sfalba, c. 17.) fättt innerhalb
Asgrind, be£SlfengitterS, vor, unb ber Stein ber in %$ox§ §aupte
fteden Bleibt, unb ber Stent ber als „Derroanbilä 3etje" am
fcimmel fteljt, beuten roieber auf bie 2JiüIjle ©rotti unb auf SternencuttuS
unb t>ielteid)t aud) auf bie Sßanberung ber©rbgöttin in: Slurmanbil.

Str. 11. ©ie 9 Sa*)" erilftren ftd) baburd), bafi Bei ben füblid)en wie Bei
ben nörblid)en ©ermanen ba3 grofieöerbftfeft jebeä 9. Qaljr einen pan--
germanifd)en©t)aratter annahm, unb bajj aläbamt »on alten Stäm=
men baä geft an ber SEeutoBurg befudjt mürbe. Stur in einem folgen
neunten ober grofien Saljre mar e3 möglid), fo Diel SKcnfdjen ju=
fammenjuBriitgeu, um ben Siömern geroacfiien ju fein. ©a3 geft eines
foldjen Satjreö Bradjte SkruS ben Untergang, unb ber Srug (vel) Be=
ftanb barin, bafs er barüBer getiiufd)t nmrbe, bafi man bicö geft mit
feiner ©eridjtsoerfammlung ;u feinem lintergange benugen wollte. So
erttärt eS fid) benn, bafs in §i)miefioiba adjt 33 r au Jef fei jerBredjen,
unb erft ber neunte uon Sljor tjeil jur Stelle gebradjt roirb, um jum
geftmafjt gebraucht ju werben, roobet bann £nmir nebft feinem ganjen
©efolge erfdjtagen roirb. ©as> fdjeint bod) auf ba3 nemlidje ©aftmafil
ju gel)n, »on roeld)em SEacituä rebet, bafs el bem Sampfe »orauäging-
©Benfo Degiäbreifa 23.

©a Simrod baä SBort setberg einfad; burd) gelfen üBerfetjt, fo
rcill id) baju Bemerfen, bafj aud) ©gilfon „S etb erg" als benDtnmp
ber germanifdjen ©ötter auffafjt, benn setborgsbönd, be§ „SetbergS
SBerfammtung" finb nad) iljm bie Slfen; ben 9lamen setberg fütjet
er a6er auf seti = geuer jurüd, fo bafs er alfo mit Sogafiöll
in feiner Stebeutung jufammenfällt. ©afs unter setberg aber bie
§auptcultu§ftätteber Ijeibnifdjen SBorgeit ju »erfteljen ift, geljt aus anbem
ebbifdjen ßiebern Ijeroor, bie ftd) in 3ia3f§ 2luSgabe ber jüngeren ©bba
(S. 168) citirt finben, foroi« aud) in iHüfjä febon 1812 erfdjienener
Sdjrift: ,,©ie ©bba". ©ie betreffenbe ©teile überfefet 3tür)3: „Seim
Urbarbrunnen, füblid) am Sergfifc (setbergs) folt ©IjriftuS ftfcen, fo
Ijat ber mädjtige Sönig über 3tomä ^eerfdjaaren feine §errfd)aft befeftigt."

SDJeineä ©rad)ten§ ift bamit bie ©apelle gemeint, roeldje oben auf
bem jroeiten gelfen »on ben SßaberBorner SRöndjen um baä 3ab,r 1100
angelegt rourbe. 3u il)r gelangt man nur über bie Srücfe Silroft ober
SJifroft, unb neben biefer ©apelle liegt nod) ber SJtüIjlftein beä ©rotten--
liebS, ben einft bie beiben Södjter ber Sergriefen auf grobiS SBefetjt
breljen mufsten.

Sludj ben Drt glaube id) nadjweifeu 511 iönne», roob,in in ben erften
^afiren unfrer Seitredmung bie roiditigfte ©uttuSftiitte beä 33oIf3 ucr^
legt roorben ift, niimlid) auf ben Reutberg unb SternBerg, etroa
brei leiten öfttid) »om ©jternfteine. ©er Reutberg fdjeint an bie Stelle
ber Seutoburg, ber Sternberg an bie Stelle bcS SternenfteinS (®gb,e=
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fterenftein) getreten ju fein, unb beibe Ijaben roofjl uon iljrer geit^
roeiligen Senutsung, bie mit SSertreibung ber Slömer roieber aufhörte,
ifjren Slawen evljalten unb behalten. Scibe liegen bitfit nebeneinonbev,
bei Stfaerbiffen, unb ber Sternberg geigt luädjtige Spuren alter Slrbeiten,
bie fid; »ietteicTjt burd; bie 2Innal;me errlüren, bafi man Ijier ben Stfen
einen anbeten g-elfenfiij DcrfteUen mollte, ber mit £l;ri;ml;eim3 alten
gelfengipfeln (fornar toptir) 21ef;nlid;teit Ijaben fottte. Stuf Sternen*
bienft beuten aber aud; bie SBorte ber Söluäpa Str. 57: „SSom Gimmel
fallen bie Ijeitern Sterne," nad)bem Sßittcfinb (gtörgnnä Sofjn) neun
Sd;ritt jurüdgenndjen,b. i. uom »eibentl;um abgefallen ift.

2luf biefen Stembcrg unb Seulberg roirb fidj aber aud; Str. 18
unferS Siebs bejieljen, benn bieS ift bie öftlid;e 33urg, u>o bie Signal«
feuer ben Stadjetrieg anlünbigen, non rool;er bie © ifenf ebern fommen,
um Öülfe ju bringen. 2tud; Str. 32 in SöluSpa bejief;t fid; barauf,
bie nad) SimrodäUeberfe^ung lautet: Deftlidj fafj bie ällte im ©ifen=
gebüfd} unb fütterte genrirS ©efc^Iecr)t, b. i. bie Qroietradjt.

Sluf bieS (Sreignifi bcjieljt fid; aud; ba§ Sieb beä SOieltoif ferä
(giöISnritrjvs), ber aud; weifj, bafi uor bem Sobtentfjore bie SBaffe
roiidjft, meld;e ben SJenuüftcr be3 6ciltgtl;umä (SBtbofnir) 311 £el fenben
fann, bafi man bie blanfe Sßaffe aber im §orne beä SRonbS (luthr)
uerbergen foll, b. I;. unter bem SKantel ber Stcligion, einer SöaUfafjrt
jum §eiligtl;um. Simrod überfefct: „Sie blinlenbe Stdjel birg im
Sade jc." Unter bem Sobtentfjore ift aber baä SCobeäfeft SSalberä ju
»erfterjen, ber als Sonnengott am 21. September in bie Unterroelt
ftcigeu mufi, gleid; Dfiriä.

Str. 17 erflärt man, mie Süning bieä ausbrüdt, burd; ,,»ne oersroeifelte
©Ilipfe." Sollte bie »on mir angenommeneSluffaffung, bafi bie
Jpänbe ber SJlänner nun baö Sßerl »ollenben, uollmaljlen (fullmala)
foEen, leinen Seifalt finben, fo tonnte man aud; ftatt skolu entroeber
skullu ober skulfu lefen, roie in Str. 22: „fie matten bie äßaffen
erllingen, erbeben?"

Str. 19. Leithrar stol tjeijjt \t%t Seiftrup, bort 1 Stunbe »on Setmolb mar
ber ÜKälptafe be§ SüotfS: „Thiotmalli".

Str. 20. §at nad; SimrodS Ueberfefcung feinen Sinn: ftatt fiarthar müf}
eä ßathrar (jeifsen. Ser SJlonb, b. i. bie Sieligion brachte bie Reifen«
ben Speere, bie aud; fonft fiathrar genannt rcerben.

Str. 21. SJrfa ift bie römifdje 3ieligion, bie in ber Süöluäpa Heid genannt
roirb, ifjr Sol;n ift Sietrid; »on Sern, ber 2lnffil;rer ber römifdjen
Trabanten (stipatores); §alfban ift ©tiel, b. i. ber in 3tom erjogenc
Sljeruäler Stalicuä, bev ben römifdjen SJiitljraäcultuS mitbringt unb bei
Sigtnr, bem füblicfjeuSonnengott fd;t»ört. SiefeStropf;e bejieljt
fid; olfo auf unfer SJibelungentieb.

©tr. 22. 3ßa3 f;ier baS SBort skaptre betrifft, baä Simrod burdj SM 61=
ft a n g e ü&erfetjt, fo r;eifjt tr6 ber Saum unb skaj ba§ Sd;idfal, nc.(|
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ätngabe ber ©toffare.^Sgilfou fel'bft fagt: in compositis significat justu m,
verum, rectum, alfo ber roaI)re, ber edjte Saum, worunter id; bie
©ftfje g)ggbvnfil werftetje. 3)a§ S3ilb fcl;etnt aus ä$ötu3pa 48 cntteljnt ju fein,
voo eä Ijeijit: Skelfr Yggurasik ask skandandi, ymr ith aldna tre, xuasS
©imrocE uberfe(jt: „5)ggbraftl jittert bie rngenbe (SfcTje, eä raufet ber alte
Saum." ©anj genau fo fdjitbert SSöluSpa ben Sergang: §0$ oben bläft
Seimbaü (hatt blaess Heimdallr), Yggdrasil fdjüttelt fid;, bie geffel veifit
unb grerimufj feinen Sauf IjaBen (rennen), greft ift aber 2Jtar<S; bte§iinbe
ber -JRänner tjaben alfo ben Srug (vel) nun ju nollenben, ben SBöhtSpa in
ber erften, baö ©rottenlicb in ber fünften ©troplje antünbigeu.

tiefer 33aum ftanb auf bem erften Reifen beS (griernfteinä, roie au§
©tropfje 20 »on SöluSpa ^ernorgefjt, tdo eS ftar unb beutlid) gefagt nrirb, bafj
auä bem ©aal, ber unter bem Stamme (und tholli) ift, bie brei ©djictfats=
göttinnen fyernorgeljn,Urb, SBerbanbi unb©fulb, Süergangenljcit, ©egen*
toart unb Sutunft beö beutfd)cn SßoÜä. Sener Saum erfdjeint aber unter
Sari bem ©rofjen als Srmenfäule.

3m ©rottenliebe raub alfo auf bie Seutoburger Sdjlacfjt unb
iljre äSerautaffung Ijingebeutet. Slber nur mit iQülfe ber ©o!b=
tafeln be§ Sbafetbs ift baä ju entziffern. Dirne beren 33ei=
Ijütfe gelangt man ju folgen finulofeu Ueberfefeungeu, roie mir fie
j. SB. Bei ©imrocE finben. föinblulieb 38. „©in gefotteneä &erj
af; Soft im iQotge, ba fanb er l;al6uerbrannt bas fteinljarte grauen:
tierj" 2C. ober baf. <5tr.44. „Sauf in Siebeäglut Sftädjte lang, roie
jroifdjen Süden bie 3^9 e rerxnt- SDu tiefft bis jur Sßutl) nadj
ÜMnnern oerlangenb, älcanc^er fcfjon fdjtüpfte Sir unter ber
©djütje!" ober in Degir§ ©aftmaljl ©tr. 23: „Unter berSrbe, ad»t
SBinter roarft SDu (Soft nemlidj) mildjenbe ßub, unb-Kutter; benn
SDu gebareft ba, ba§ bünlt midj eines 2lrgen 2lrt." ®er Sinn
ber legten ©teile ift offenbar biefer: „Unten im Sanbe (am Dilieine)
warft ®u adjt 2Binter lang, Äülje melfenb gletcfj einem SBetbe:
bos ift bodj roie midb. bünft ein ©ebaren ba§ fidj (für einen 2Rann)
nidjt fdjicft." Soli an ben ftcfj biefe SBorte ridjten, ift nemlidj
©egefte§! —
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Zeugnisse.
Wilhelm Grimm's Schrift; „Die deutsche Heldensage"

enthält fast ausschliesslich Zeugnisse, d. i. Stellen, die den
Liedern und Sagen des alten Fabelkreises entnommen sind,
und dann von ihm näher beleuchtet werden; er meint aber,
wenn der Gewinn vollständig sein sollte, müssten die
inneren Zeugnisse damit verbunden werden. Dahin
rechnet er Genealogie und Heimat der Helden, und was
sonst den Hintergrund der Begebenheiten ausmacht. Mir
scheint es, dass er dabei auf die Oertlichkeiten, wo die
Ereignisse stattgefunden haben, zu wenig Gewicht legt.
Am Schlüsse seines Werkes bringt er dann noch eine Ab¬
handlung über Ursprung und Fortbildung der Sage,
worin er auch die Frage berührt, ob der Ursprung der
deutschen Sage mythisch oder historisch sei, und sagt
darüber S. 404: „Wer einen mythischen Ursprung annimmt,
„hegt folgende Vorstellung: Die Helden, welche die Dichtung
„in geschichtlichem Scheine auftreten lässt, waren
„früher Götter, verkörperte, sinnbildlich aufgefasste Ideen
„über Erschaffung und Fortdauer der Welt. Als sich das
Verständniss dieser Ideen verlor, bildete sich das Epos, in
„welchem die Götter zu menschlichen Helden, ihre Thaten
„zu geschichtlichen Begebenheiten herabsanken. Diese An¬
sicht vertritt, so viel ich sehen kann, W. Jordan, während
W. Grimm sich der historischen Ansicht anschliesst. Da
er aber sagt, „dass es vergeblich, ja sinnlos sein
würde, nach einer historischen Thatsache fragen zu
wollen", so verschwindet auch dieser Ansicht der Boden
unter den Füssen, und es ergeht ihr also nicht besser wie
der mythischen Ansicht, und jene hat kein Recht von der
andern Ansicht zu sagen S. 346: „sie zerfliesst unter den
„Händen in eine unförmliche, leblose Masse. Wenn Siegfried
„zugleich Dietrich ist, als Baidur die nordische, als Sonnen¬
ngott auch die griechische Mythologie in Anspruch nimmt,
„so schwankt überall der Boden." Wenn aber der historischen
Ansicht aller Hintergrund fehlt, „so dass es sinnlos sein
„würde nur nach einer historischen Thatsache zu fragen
(S. 404)", so möchte ich sie mit Hackelberg, dem wilden
Jäger vergleichen, der zwecklos und ziellos in der Luft
umherfährt.
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Wie sicher und selbstbewusst steht dagegen meine
realistische Ansicht auf eigenen Füssen da, wonach die
Römerkriege die Grundlage der germanischen Götter-
und Heldensagen bilden. Meine Ansicht weiss die einzelnen
Helden mit Sicherheit von einander zu unterscheiden, ob¬
gleich sie gezwungen sind, unter falschem Namen, maskirt
aufzutreten, um den Dienern der Inquisition nicht Verdacht
einzuflössen, weiss auch Zeit und Ort anzugeben, wann
und wo sich die Begebenheiten ereigneten. Dass sich aber
auch Fremdartiges in die Edda eingeschlichen hat, ist so¬
zusagen selbstverständlich. Denn wenn, wie W. Grimm
meint, die Ereignisse so wie die Personen, nach beiden be¬
sprochenen Ansichten „so verdunkelt sind, dass sie gar
nicht mehr zu erkennen sind, oder wenn nebensächlichen,
späteren Zusätzen oft das höchste Gewicht beigelegt wird,
während das älteste und merkwürdigste unbeachtet ge¬
lassen wird", warum sollte in den weitschichtigen Sagen
der Edda sich nicht Aehnliches zugetragen haben? Da sie
durch lange Kreuz- und Querfahrten sich nur mit genauer
Noth den Verfolgungen des Christentums entziehen konnten,
um nur ihr nacktes Leben zu retten? Dass dies geschehen
konnte, dass sie aus dem kalten Winkel, in dem sie sich
verborgen hatten, dennoch nach fast einem Jahrtausend
wieder ans Licht der Welt hervorgetreten sind, hat wohl
die gelehrten Forscher so verblüfft, dass sie sie nicht wieder
kennen wollten.

So will ich denn von den inneren Zeugnissen für
meine Ansicht einige herbeiholen, um die entgegenstehenden
nicht blos zu widerlegen, sondern auch um Neues an die
Stelle zu setzen, oder das was für völlig dunkel von den
Forschern erklärt ist, mit dem Licht meiner Auffassung zu
beleuchten. Zu den völlig dunkeln Gegenständen die von
mir entdeckt sind, gehören z. B. Gimle und Salar Steina.
Müllenhoff, im 5. Band seiner Altertumskunde S. 157
sagt, nachdem er seine Besprechung der Völuspa beendet:
„Völuspa ist hiermit soweit erläutert, dass, wie ich glaube,
„nur sehr wenige Punkte wie die salar Steina oder die
„Construction des Höllensaals dunkel geblieben sind."
S. 11 aber ruft er aus: „Seit wann ist Gimle (Str. 62), seit
wann wohl ä salar Steina (Str. 4 und 14) verstanden worden,
oder hätte die Zeile 46.4 je einen vernünftigen Sinn gehabt?"

Auf diese Fragen kann ich erwidern, dass ich schon
im April 1877 meine Uebersetzung der Völuspa gedruckt
an Müllenhoff eingesandt habe, und als ich ihn einige Tage
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später besuchte, mich gern persönlich mit ihm darüber be¬
sprochen hätte. Aber er verweigerte alle Unterhaltung mit
den Worten: „Unsere Ansichten gehen so weit auseinander,
dass sich gar nicht darüber reden lässt". Dabei liess er
seinen Blick mitleidig auf mir ruhen, so dass ich darin zu
lesen glaubte: O weh! O weh! Du jammerst mich, mente
capte! — Jene Strophen 4 und 14 finden sich S. 21, 22 in
meiner Uebersetzung; wonach der Sinn von Str. 4 ist, dass
an den Steinen des Saals Sonne, Mond und Sterne zu¬
erst verehrt wurden, dass nach Str. 14 aus dem Saale des
Steins die Steinmetzen des Varus zum Schlachtfelde
heraufstiegen, dass sie aber nach Str. 50 vor den Felsen¬
thoren ihren Geist aushauchten, also erschlagen wurden.
Str. 46. 4 sagt, dass der Kampf gegen Varus eben so ge¬
fährlich war, wie später der gegen Carl d. Gr. Die Steine
des Saals sind also die Externsteine.

Gegen Möllenhoffs Behauptung (S. 157), dass er nun
die Völuspa hinreichend erläutert und verständlich gemacht
habe, lege ich Protest ein, denn ich bin der Ansicht, dass
er das Lied vielmehr völlig unverständlich gemacht
hat, indem er gegen ein Dutzend Strophen, und zwar sehr
wichtige, ganz weggelassen hat, bei den übrigbleibenden
50 aber die Reihenfolge zum Nachtheil des Verständnisses
willkürlich geändert hat, und dass ich seine Erklärungen
für fehlgehend halte. Indess habe ich noch folgende Vor¬
bemerkungen vorauszuschicken.

Was Urds Brunnen betrifft, von dem ich früher meinte
(S. 31), dass damit die Geschichte bezeichnet werde,
so habe ich meine Ansicht darüber jetzt, in Folge neuer
Entdeckungen geändert, denn ich sehe darin jetzt den, im
Fussboden der Grotte, im lebendigen Fels ausgehauenen
Felsenkessel, den man bisher für ein Taufbecken hat aus¬
geben wollen. Ich habe nemlich bei Porphyrius (de antro
nympharum cap. 7. 17) gefunden, dass in den Mithräen
sich ein solcher Kessel (Kpathp) oder Krater befand, der
das Symbol jenes lebendigen Quells vorstehen sollte, der
sich in dem ersten Mithräum befand, das Zoroaster in
Persien einrichtete; neben diesem Krater stellte man dann
Amphoren als Schöpfgefässe auf. Dies hat sich auch in
den seit Jahren aufgefundenen Mithräen bestätigt; denn so¬
wohl in Ostia bei Rom, wie in Heddernheim bei Frankfurt a. M.
hat man sie gefunden als brunnenartige Vertiefung
im Fussboden. Offenbar hat man sie früher übersehen,
was leicht geschehen konnte, da die Mithräen ja zerstört,
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und diese Vertiefungen dadurch verschüttet waren. Hiermit
wäre also festgestellt, dass die Grotte im Externsteine
wirklich als Mithrashöhle angelegt ist. Dass dies nur durch
die Römer*) geschehen sein kann, liegt auf der Hand, und
dass sie unvollendet geblieben ist zeigt ihr jetziger Zustand.
Neben dem Urdsbrunnen habe ich auf S. 31 auch Lod-
fafnirs erwähnt, der nur im Gedichte Havamal genannt
wird. Ich habe dort gesagt, dass ich ihn mit Varus für
identisch halte, was ich jetzt zurücknehme, indem ich an¬
nehme, dass die vermeintliche Petrusfigur an dem östlichen
Eingange der Grotte damit bezeichnet wrerden soll. Denn
ich bin überzeugt, dass sie ursprünglich einen Felsge¬
bor nen Mithras vorgestellt hat, der von Christen dann
als Petrus zugestutzt wurde. Diese Ansicht stützt sich
darauf, dass die Figur noch zur Hälfte im Felsen steckt,
und dass sie allem Anschein nach ursprünglich einen Löwen¬
kopf mit Ohren gehabt hat, wie man Mithras oft, z. B. auf
dem Bilde in Vienne dargestellt findet.

Dafür dass die Varusschlacht in nächster Nähe der
Externsteine vorgefallen ist, haben sich ebenfalls in den
letzten Jahren neue, unverwerfliche Zeugnisse aufgefunden.
Dies sind römische Hufeisen die durch ihre geringe Grösse
zeigen, dass sie Mault liieren angehört haben. Die Frage
ob die Römer Hufeisen für ihre Pferde und Maulthiere
benutzten, wurde früher von den Forschern meistentheils
verneint, indess haben die in den letzten Jahren, in dem
Römercastell auf der Saalburg bei Homburg vorgenommenen
Ausgrabungen gezeigt, dass sie bejaht werden muss, da
man dort römische Hufeisen in grossen Mengen aufgefunden
hat, welche den in und bei Horn und den Externsteinen
gefundenen völlig gleichen. Die bei Horn zu hunderten
gefundenen, haben meist eine Breite von nur 9 l /2 cm und
10^2 cm Länge, und zeigen, durch die darin noch fest¬
sitzenden Nägel, dass sie mit dem Leichnam des Thiers in
die Erde gekommen und nicht vorher verloren sind. Die

*) Dieser Kessel, oder dies vermeintliche Taufbecken in der
Grotte, heisst im Solarliede Str. 78 der Sounenkessel, zu dem
Dwalin (Varus) und die Söhne des Sonnenkessels das Geweih des
Hirsches (Eikthyrnir) vom Berge herabtrugen; in Grimnismal25 ist es
der Becher der Ziege Heidrun; skaptker nennt ihn die Edda. Da
die Isländer das Wort durch Crater erklären, so unterliegt es wohl
keinem Zweifel, dass der Sonnenkessel, Urds Brunnen, Heidruns
skaptker, und der Kpathp des Porphyrius identisch sind. Siehe Grim-
nismal Str. 25. 26.
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Thiere haben also allem Anschein nach zu dem Tross des
römischen Heeres gehört, und wurden getödtet um sich
der Beute, die sie trugen, bemächtigen zu können. Schon
vor 20 Jahren erregten sie meine Aufmerksamkeit durch
die grosse Anzahl, in welcher sie sich fanden, aber erst
durch die Funde auf der Saalburg ist festgestellt, dass sie
wirklich römischen Ursprungs sind.

Im Uebrigen beziehe ich mich auf meine oben schon
erwähnte im Jahre 1881, also vor 8 Jahren veröffentlichte
Schrift: „Die Götterdämmerung und die Goldtafeln des Ida-
feldes", da diese Bogen nur eine Vervollständigung und
Berichtigung jener Schrift sein sollen. Ueber den geheim¬
nissvollen 9mal wiederkehrenden Kehrvers in Völuspa will
ich indess bemerken, dass ich jetzt der Ansicht bin, der
Dichter will damit den Leser aufmerksam machen, dass in
seinen Worten noch ein geheimer Sinn liegt, den der Leser
errathen muss, da der Dichter sich nicht deutlich aus¬
sprechen darf. Simrock übersetzt: Wisst ihr was das
bedeutet? Holtzmann: Wisst ihr noch etwas? Lüning:
Versteht ihr mich, oder was? Bergmann: Le savez
vous? Mais quoi? Jordan: Wisst ihrs zu deuten? Da
in der Handschrift die Worte nur einmal ausgeschrieben
sind mit: vituth er en e hvat, an den übrigen 8 Stellen
aber nur mit 3, 4 oder 5 Anfangsbuchstaben angedeutet
sind, glaubte ich daraus schliessen zu dürfen, dass auch
jedesmal eine andere Bedeutung darin liege, und habe dem¬
nach auch jedesmal anders übersetzt, was ich jetzt für irrig
halte, vielmehr Simroks oder Jordans Uebersetzung dafür
überall an die Stelle setze.

Ueber das Lied Grimnismal glaube ich mich hin¬
reichend ausgesprochen zu haben. Nur das will ich be¬
merken, dass seit ich entdeckt habe, dass der ciater des
Porphyrius mit dem Taufbecken der Grotte zusammenfällt,
so wie mit Urds Brunnen der Voluspa und dem Sonnen¬
kessel des Solarlieds, auch der Becher der Heidrun (skaptker,
Grimnism. 25) nur ein andrer Ausdruck für denselben Gegen¬
stand sein kann. Der Ausdruck des Dichters „dieses Ge¬
tränk kann nie sich vermindern", ist dann ironisch zu
nehmen, weil kein Meth vorhanden ist, kann er sich auch
nicht vermindern, während der Meth der von den Hörnern
des Hirsches Eikthyrnir tropft, nie versiegt. Im Hirsch
ist also der germanische Cultus auf freien Bergeshöhen, mit
dem Mithrascultus und der dunkeln, einem Ziegenstall
ähnlichen, Höhle verglichen. Diese vermeintliche Ziege
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Heidrun kommt in den Liedern der Edda nur noch
einmal vor, nemlich im Hyndluliede Str. 43, 44, 45 wo
Simrock sie „in Liebesglut zwischen Böcken rennen"
lässt. Diese Uebersetzung habe ich auf S. 64 als sinnlos
bezeichnet, und halte es für angemessen, dieses mein Urtheil
zu rechtfertigen, das auf der Ansicht beruht, der Dichter
des Lieds habe mit dem Namen Heidrun die Grotte im
Externstein bezeichnen wollen, als die geheimnissvolle Hinter¬
lassenschaft (rune) des Mithrascultus (heith), der (Voluspa
Str. 23) als Vala Heithi erscheint, welche stets „Liebling
der üblen Leute" war, die aber im Nationalheiligtum
der alten Sachsen sich niedergelassen hatte, welches des¬
halb auch nach ihr benannt war. Ich will dem Leser die
betreffenden Strophen in der Ursprache vorführen, nebst
Simrocks Uebersetzung und meiner Kritik, und dann noch
andere Uebersetzungen folgen lassen, die mir eben vor¬
liegen, von Holzmann nemlich und von W. Jordan, damit
der Leser sich selbst ein Urtheil bilden kann, wer die
Räthsel dieses Lieds gelöst hat.

Das Lied in der Ursprache lautet nach Bugge:
Str. 1. Treyja quath: Vaki maer meyja, vaki min vina,

H}mdla systir! er i helli byr; nu er rauckr rauckra,
rida vit skulum til Valhallar, ok til ves heilags.

Str. 38. Loki af hiarta lindi brendu, fann hann haalfsuidinn
hugstein konu; vard Loptr kuidugr af konu illri;
thathan er aa folldu flagd huert komit.

Str. 43. Snudu braut hedan! sofna lystir mik, faer thu faat
af mer fridra kosta: hleypr thu edlvina uti aa
nattum, sem med haufrum Heidrun fari.

Str. 44. Rant at Odi ey threyiandi, skutuzst their fleiri und
fyrirskirtu. hleypr etc.

Str. 45. Ek slae eldi of ividju, sua at thu eigi kemsk a
braut hedan, hleypr etc.

Simrocks Uebersetzung lautet:
Str. 1. (Freya spricht): Wache Maid der Maide! meine

Freundin erwache. Hyndla, Schwester, Höhlenbe¬
wohnerin! Nacht ists und Nebel; reiten wir nun
Wallhall zu, geweihten Stätten!

Str- 38. (Hyndla spricht): Ein gesottenes Herz ass Loki im
Holz: Da fand er halbverbrannt das steinharte
Frauenherz. Lopturs List kommt von dem losen
Weibe, Alle Ungethüme sind ihm entstammt.

Str. 43. Nun scheide von hier, zu schlafen begehr ich;
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Wenig erlangst Du noch Liebes von mir. Lauf in
Liebesglut Nächte lang, Wie zwischen zwei Böcken
die Ziege rennt.

Str. 44. Du liefst bis zur Wuth nach Männern verlangend,
Mancher schon schlüpfte Dir unter der Schürze.
Lauf in Liebesglut Nächte lang, wie zwischen
Böcken die Ziege rennt.

Str. 45. (Freya spricht): Mit Feuer umweb ich die Wald¬
bewohnerin, so dass Du schwerlich entrinnst der
Stätte: Lauf in Liebesglut Nächte lang, Wie zwischen
Böcken die Ziege rennt.

Bemerkungen.
Zur Uebersetzung der ersten Strophe habe ich wenig

zu erinnern, desto mehr zu den übrigen. Die angeredete
Hyndla, d. i. Hirschkuh oder Hindin, ist die Göttin
Skathi, die nach Grimnismal 11 zu Thrymheim wohnt,
auf des Vaters Thiassi alten Felsengipfeln; das
sind die Externste.ine mit der Grotte oder dem Mithräum,
daher sagt Simrock Höhlenbewohnerin, während im
Text steht „die in der Höhle wohnt". Der Vater Thiassi
ist der Stammvater Teut oder Tuisto, also sind wir hier
bei der Teutoburg, in Walhalla und auf dem Ida¬
felde, denn die Kaufurkunde vom Jahre 1093 besagt,
dass das vom Kloster Abdinghof angekaufte territorium
Idae, a cacumine lapidis usque ad campos vicini pagi
Hornon sich erstreckte, also vom Gipfel des Felsen bis an
das Weichbild der jetzigen Stadt Horn, und die Bezeich¬
nung cum vicino nemore deutet doch an, dass damals
noch ein heiliger Hain dort sich befand. (S. Giefers die
Externsteine, Paderborn 1867 S. 91). Von dieser Hindin
Skathi heisst denn auch der Externstein Fels der Hindin,
Hindarfiall, und der heilige Hain heisst im Liede das den
Titel „Brunhildens Todesfahrt" führt Skatalundr d. i.
Skathis Wald oder Hain (lundr). Denn dort ist es wo
Brunhilde in Zauberschlaf von Odin versenkt, von Waber¬
lohe umgeben, schläft. Nach Helreid 9 ist dies in Ska¬
talundr, nach Fanismol 43 auf dem Steine zu Hindar¬
fiall, nach Sigdrifumal 1 auf der Schildburg zu Hindar-
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fiall. Skathi hiess aber eigentlich Ostara bei den Sachsen,
und der Fels hiess von dem Sternencultus, dem er ge¬
widmet war der Stein des Eghe Sterns, (Eghe st er en¬
stein). Aber weil die Paderborner den Namen des Felsen
fälschten, und in Elsterstein (Eghesterstein) rupes picarum
verwandelten, nannte der isländische Dichter dement¬
sprechend die Göttin, welcher dieser Felsen geheiligt war
auch die Elster (skathi), denn die Kirche gestattete nicht,
dass der Name Ostara überhaupt noch genannt wurde.
D ass das Lied erst in christlicher Zeit gedichtet wurde
geht daraus hervor, dass die beiden Schwestergöttinnen
nur bei Dunkelheit der Nacht wagen wollen, ihr altes
Heiligtum, aus dem sie vertrieben sind, zu besuchen. Der
Ritt ins alte magische Land der Sage soll übrigens nur
ein Phantasieritt sein, denn in Strophe 8 erklärt sich Freya
dahin: „Lass uns im Sattel sitzen und plaudern und von
den Geschlechtern der Fürsten sprechen, den Stämmen der
Helden die Göttern entsprangen." So geschieht es dann
und Hyndla, die ja am Ursitze der Helden und Götter
ihren Sitz hat, zählt eine Reihe von Stammbäumen der
Helden und Götter auf, die bunt und planlos durch einan¬
der gemischt sind, wobei denn auch Sigurd und Fafnir,
Gunnäf und Högni, Gudrun und Loki genannt werden, so
dass unser Lied min nach den geweihten Stätten ge¬
langt, wo einst Heithi ihr Wesen trieb, und in Heidrun
ihre Spur zurück Hess, wo, wie Str. 38 meldet Loki ein
gesottenes Herz ass!

Meine Uebersetzung der Strophen 38, 43, 44, 45 lautet
folgendermassen:

38 (Hyndla spricht). Loki, vom verbrannten Quell
der Hirsche aus, tand halbversengt den Lieblingsstein
(hugstein) der Göttin; da ward Loptr ein Verehrer (An¬
hänger) der bösen Göttin, davon ist ins Land alles Unheil
gekommen.

43. Wende Dich nun fort von hier, mich gelüstets
zu schlafen. Erwünschtes kannst Du nur wenig mehr von
mir erfahren. Lauf edle Freundin hinaus bei Nachtzeit
(um zu sehn) wie es im heiligen Bezirk (Tempelraum)
Heidrun ergehen mag,

44. Der Wohnung für das stets sehnsuchtsvolle Ge-
müth (oder Volk?), in deren Schutz sich vormals viele
bargen. Lauf edle Freundin hinaus bei Nacht, zu sehn
wie es im heiligen Bezirk Heidrun ergehen mag.



45. Freya spricht. Mit Feuer umgeb ich das Heilig¬
tum, so dass Niemand dich fortjagen kann. Lauf Du edle
Ereundin hinaus bei Nachtzeit, zu sehen wie im Tempel¬
raum es Heidrun ergehen mag.

Ehe ich diese meine Uebersetzung weiter begründe,
will ich erst die Uebersetzungen von Holtzmann und W.
Jordan folgen lassen:

Holtzmann übersetzt Str. 38: Loki ass ein im
Lindenholze gebratenes Herz, er fand halbverbrannt den
Herzensstein der Frau, es ward Loptr schwanger von dem
schlimmen Weibe, davon ist in die Welt alles Unheil
gekommen.

Str. 43. Mache Dich fort von hier, zu schlafen lüstet
mich, wenig schöner Dinge erhälst Du von mir zu kosten;
Du läufst echte Freundin, draussen wie zwischen Böcken
die Ziege rennt.

44) Du liefst bis zur Wuth immer schmachtend, es
schössen Dir mehrere unter der Schürze hervor ; Du läufst
echte Freundin u. s. w.

45) Frej'a: Ich umgebe mit Feuer die Waldbewohnerin,
so dass Du nicht von hier auf den Weg kommst; Du
läufst echte Freundin u. s. w.

Wilhelm Jordan in seiner vor einigen Wochen
erschienenen Edda übersetzt:

38) Lokis Art kommt von einem gerösteten Herzen;
halb verbrannt fand er ein solches von einem Steingemüt-
Weibe. So wurde Loptr tückisch durch ein schlechtes
Weib: davon rührt her auf Erden alles Abscheuliche.

43) Gehe Deines Weges. Ich begehre zu schlafen.
Wenig Erfreuliches erlangst Du ferner von mir. Lust¬
brünstige laufe draussen Nächte lang, wie mit den Böcken
die Ziege umherläuft.

44) Lüstern bis zur Tollheit rennst Du ja stets, und
schon Viele schlichen Dir unter die Schürze. So laufe
lustbrünstig Nächte lang draussen, wie mit den Böcken
die Ziege umherläuft.

45) Freya: Mit Feuer Waldfrau umgeb ich Dich, so
dass du von der Stelle hier nicht entweichen kannst. Du
laufe lustbrünstig draussen, wie mit den Böcken die Ziege
umherläuft.

Zur Rechtfertigung und Erläuterung meiner so ab¬
weichenden Uebersetzung dieser Strophen, habe ich Folgen¬
des zu bemerken: In Str. 38 hat Jacob Grimm das Wörtchen
af des U rtex tes in at (a s s) umgeändert; woraus dann die
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sinnlose Uebersetzung entstanden ist, dass Loki ein ge-
bratnes Herz gegessen habe. Ueberhaupt ist in dieser
Strophe vom Herzen gar nicht die Rede, vielmehr von
Hirschen, denn hiarta ist hier der Genitiv des Plurals
von hiörtr, der Hirsch. Lind heisst die Quelle, und
ist weiblich, gehört daher zu brendu, denn hiarta als Herz
würde brenda erfordern. Hug heisst Sinn, Gemüth, Zu¬
neigung, daher hugstein der Stein der Zuneigung, Lieb¬
lingsstein. Die Göttin (kona) ist Skathi, dieselbe wie
Hyndla. Dieser Lieblingsstein ist der Externstein wo
sie wohnte. Der Quell der Hirsche entsteht aus den
Tropfen, die vom Geweih des Hirsches Eykthirnir, (Grim-
nismal 26) herabtröpfeln in den wiederhallenden Kessel
Hvergelmir. Unter der verbrannten Quelle kann nur der
ihr geweihte Hain gemeint sein. Aus der Paderborner
Urkunde wissen wir ja, dass ein heiliger Hain dort war,
denn sie sagt: lapis cum vicino nemore; und aus Brun¬
hildens Todesfahrt 9, dass Skathis Hain (Skatalund) und
der Fels der Hirschkuh (hindarfiall) beisammen sind, daraus
folgere ich, dass hugstein und hindarfiall eben den Extern¬
stein bezeichnen, dessen Fuss auch vom Quell der Hirsche
bespült wird, der jetzt Wierabecke heisst. Er fliesst
durch Odins Wohnsitz (Gladsheim) nach Heimdalls Wohnsitz,
der heute noch Immenborg heisst und in Grimnismal H i m i n-
borg, wo, wie Grimnismal 13 gemeldet wird, der Wächter
der Götter den guten Meth trinkt und des Heiligtums
wartet. Von jenem heiligen Haine aber weiss Völuspa
(Str. 22) zu erzählen, dass er dreimal verbrannt und drei¬
mal wieder geboren ward; dass durch ihn der erste Volks¬
krieg entstand, und dass Heid, die böse Göttin dies ver¬
anlasste. Sie ist auch die böse Göttin zu der sich Loptr
in der zweiten Hälfte der Strophe 38 hinwendet, wodurch
denn „alles Unheil ins Land kommt". Im Urtext
steht das Wort kuidugr, aber da man nichts damit zu
machen wusste, änderten die Erklärer es in kindugr um, wie
es bei Lüning sich findet. Da aber Kuid Zeugniss heisst,
so bedeutet kuidugr Jemand der Zeugniss für die bösse
Göttin oder Frau (Kona) ablegt, also ihr Anhänger wird.
Dass Loptr nur ein anderer Name für Loki ist, ist bekannt.
Es ist Segestes damit bezeichnet, der Loki heisst, weil
er während der Varusschlacht gefesselt (lokin) war, während
sein Name Loptr auf lopt (das Tribunal) hinzuweisen
scheint, also etwa durch Tribunalrichter zu übersetzen
wäre. Dies wird völlig klar, wenn man Grimnismal 39,



21, 50 und Oegisdrekka 39 heranzieht, denn Hrodvitnir,
Hrodrs vitnir ist dasselbe wie Loptr, der Richter auf der
Raute (hrod) und auf dem Tribunal (lopt). Tyr d. i. Forseti
hat durch Fenrir die Gerichtsbarkeit verloren, oder doch
den besten Theil derselben, also die rechte Hand, und Loki
d. i. Segestes, hat sein Amt als Richter auf der Raute
verloren. Thiodvitnir in Str. 21, der Volksrichter, ist eben¬
falls die deutsche Gerichtsbarkeit, Midvitnir die römische;
deshalb wird ihr Diener (burr) in Str. 50 erschlagen. Thund
in Str. 21 und Sökvabeck Str. 7, Söckminir Str. 50 weisen
auf denselben Ort hin, auf Altenbeken nemlich mit dem
sinkenden Bach der Sage und des Bullerborn. (Zu ver¬
gleichen oben S. 16, 17, 18.)

Meiner Ansicht nach also ist in Str. 38 gesagt: dass
Segestes, als er die Heiligtümer des Felsen- und Quellen-
cultus verbrannt sah, sich dem Mithrascultus zuwandte,
wodurch dann alles Unheil entstanden ist. Nachdem Hyndla
nun in 30 Strophen den Wünschen Freyas nachgekommen
ist, und alle Stammbäume der Helden, welche sie weiss,
hergesagt hat, sagt sie, dass sie sich zur Ruhe begeben
wolle, da sie weiter nichts mitzutheilen habe, und fordert
Freya auf, sich bei der eben ungewöhnlichen Finsterniss
der Nacht an Ort und Stelle zu begeben, um zu sehen wie
es in ihrer früheren Wohnung in der Mithrasgrotte Hei¬
drun aussehe. Das ist in Str. 43 gesagt und in 44 wieder¬
holt. Freya lehnt aber ab, und richtet nun dieselbe Auf¬
forderung an Hyndla, die sie mit dem Versprechen unter¬
stützt, sie mit Feuer umgeben zu wollen, d. i. mit jener
Waberloh e, mit welcher auch Brunhilde umgeben war,
als sie auf dem Steine oder der Schildburg zu Hindar-
fiall den Zauberschlaf schlief, aus dem sie von Sigurd
erweckt wurde, der allein im Stande war die Flammen zu
durchbrechen", weil er immer furchtlos erfunden war." So
melden uns 3 Lieder, wie eben schon erwähnt: Helreid
Fafnismal, Sigdrifumal. Auch in Fiölvinsmal 32
kommt er vor als Saal, der nach Simrock umschlungen ist
mit Waberlohe; nach Jordan: mit rings umlodernder leuch¬
tender Lohe.

Auf welche Weise, nach meiner Ansicht, die wunder¬
liche Uebersetzung von der „Ziege die zwischen
Böcken rennt", entstanden ist, werde ich zu erklären
suchen. Dass man nemlich den Mithrastempel für eine
Ziege hält, ist durch Strophe 25, 26 in Grimnismal veranlasst,
wo die Cultusstätte der Germanen auf freien Waldeshöhen
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als Hirsch Eikthyrnir, der Mithrastempel aber als Ziege
Heidrun bezeichnet wird. Dann finden sich in Str. 44
zwei unverständliche Worte, die der Abschreiber wohl ver¬
schuldet hat, nemlich r a n t und a e d i, die man in rannt
und oethi verwandelt hat. Nun hat aber rannt eine zwei¬
fache Bedeutung, wie es in Str. 38 bei hiarta ebenfalls der
Fall ist. Als Hauptwort bedeutet rannt, wie das Glossar
zeigt, eine Wohnung, als Zeitwort heisst es (Du) ranntest,
wie in der Grammatik zu ersehen ist. Das unbekannte
Wort aedi hat man in oethi (Wuth) verwandelt. Der ver¬
meintlichen Ziege wegen, nahm man dann das Wort höfrum
oder haufrum als dativ von hafr (der Bock), während ich
annehme, dass es aus hof (der Tempel) und rüm (der Raum)
zusammengesetzt ist, also den umfriedigten Raum des
Tempels bezeichnet, gleich hörgr, mit dem es meist zu¬
sammen vorkommt, wie z. B. Völuspa 7, wo es heisst. die
Asen bauten auf dem Idafelde hof ok hörgar (Tempel und
Heiligtümer). Das Mithräum liegt aber eben auf dem Ida¬
felde, das vom Kloster in Paderborn als territorium Idae
erkauft war. Da aber das Wort aedi einmal geändert
werden muss, so liegt es vielleicht näher es in aetti (Volk)
zu ändern, das an die alten Götter und die alten Volks¬
heiligtümer so grosse Anhänglichkeit zeigte, dass wie Zöpfl
in seiner Schrift: „Die Rolandsäule" S. 154 erzählt, über
einen alten Weidenstamm, der 1115 in der Schlacht am
Welfesholze, den Sachsen dadurch zum Siege verholfen
hatte, dass er Thiodute (Volk heraus! ?) geschrieen haben
sollte, eine Kapelle erbaut werden musste, um ihn der Ver¬
ehrung des Volkes zu entziehen. Ich nehme an, dass das
Paderborner Kloster aus gleichem Grunde auf dem Gipfel
des zweiten Felsen eine Kapelle erbaute. Im Mithräum
findet sich dieselbe Jahreszahl 1115, mit der Bemerkung,
dass es dem Kreuze geweiht sei: dedicatum cruci. Auf diese
Zeit weiset auch das Hyndlulied hin, indem die Finsterheit
der Nacht als Motiv für den Ritt nach Walhalla und den
heiligen Stätten angeführt wird. Dadurch dass in der jüngeren
Edda dieselbe Geschichte von der Ziege Heidrun erzählt
wird, braucht man sich nicht irre machen zu lassen, denn
dort gibt sie sich von vorne herein als eine Lüge zu er¬
kennen, da sie ja in Gylfis Belügung (Gylfaginning)
uns begegnet.

Mir scheint es erforderlich auch über den anderen
Theil des Lieds, namentlich über die vorhin übersprungenen
Strophen, noch einige erläuternde Worte zu sagen, In Str. I



sehen wir, dass Hyndla zu einem Ritt nach Walhalla auf¬
gefordert wird: neckt ihre Freundin damit, dass sie ja
ihren Mann bei sich habe, worauf Freya erklärt, es sei dies
der junge Ottar der seinen Stammbaum zu erfahren wünsche,
um sein Vatererbe erlangen zu können. Darauf zählt Hyndla,
im Sattel sitzend, diese Ahnen in 16 Strophen her, bis auf
Harald Hildetann. Dann geht sie zur Göttersage über,
nennt Balder und seinen Rächer Wali, Gerda, Thiassi
den Vater Skathis, der als geheimnissfroh (skautgiarn)
bezeichnet wird, Widolf und Ymir, worauf es dann in
Str. 34 weiter heisst: „Geboren ward Einer am Anfang der
Tage, ein Wunder an Stärke, göttlichen Stamms. Neune
gebaren ihn den Friedenbringer, der Jotentöchter am Erden¬
rand." In den Str. 35, 36, 37 werden diese 9 Mädchen dann
genannt, es wird gesagt, dass Loki mit Augurboda den
Wolf erzeugt habe, worauf er denn in Str. 38 das ge-
sottene Weiberherz isst; von dem alles Unheil gekommen
ist, wie wir eben sahen. Die nun folgenden 4 Strophen 39,
40, 41, 42 lauten nach Simrocks Uebersetzung:

39) Meerwogen heben sich zur Himmelswölbung
Und lassen sich nieder, wenn die Luft sich abkühlt.
Dann kommt der Schnee und stürmische Winde:
Das ist das Ende der ewigen Güsse.

40) Allen überhehr ward Einer geboren,
Dem Sohne mehrte die Erde die Macht.
Ihn rühmt man der Herrscher reichsten undgrössten,
Durch Sippe gesippt den Völkern gesammt.

41) Einst kommt ein Andrer, mächtiger als Er,
Doch ihn zu nennen wag ich noch nicht.
Wenige werden weiter blicken
Als bis Odin den Wolf angreift (richtig: ihm begegnet).

42) (Freya) Reiche meinem Gast das Oel der Erinnerung,
Dass Bewusstsein ihm währe aller Worte
Am dritten Morgen, und all deiner Reden
Wenn er und Angontyr die Ahnen zählen.

Nun folgen die oben auch in der Ursprache gegebenen
drei Strophen, in denen die Freundinnen sich gegenseitig das
Kompliment machen: „Lauf, wie zwischen Böc ke n
die Ziege rennt."

Hier glaube ich wohl berechtigt zu sein, gleich Müllen-
hoff zu fragen: Seit wann hat Jemand alles dies verstanden ?
Fragen die er wegen des Steins des Saals, wegen
Gimle und des Höllensaals aufwirft. Wie dort glaube
ich auch hier Auskunft geben zu können, denn der Eine
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der (Str. 34) am Anfang der Tage geboren wird, ist Thor,
nicht aber Heimdall wie die Uebersetzer meinen, und die
neun Riesenmädchen, oder Jotenmädchen die ihn
geboren haben, sind die 9 Gottheiten, welche den Kreis
der Götter bilden und in Thor als Einheit angeschaut
werden. Ich beziehe mich hier auf meine Schrift: „Die
Götterdämmrung oder die Goldtafeln des Idafelds. Detmold
1881" wo ich Thor mit dem egyptischen Horus zusammen¬
stelle, in dem Aufsatz: „Die Neun in Theben und in
Asgard" und S. 103 sage: „nach Pauly: Realencyclop
„der Alterthumswissenschaften, galt Horus als Ammon
„oder Horammon, als die Seele des Alls, als der un¬
sichtbare Geist des Universums." In der Vorrede
XVIII sagte ich darüber, dass ich jenen Aufsatz unter dem
frischen Eindruck dessen geschrieben habe, was ich im
Museum zu Cairo und in den egyptischen Tempeln im
Jahre 1876 selbst beobachtet habe. Thor also entsteht
oder wird geboren dadurch, dass er alle 9 Asen in sich
aufnimmt. In der 2. Strophe der Völuspa erscheinen diese
Neun ebenfalls, und ich bin jetzt der Ansicht, dass die
Uebersetzung von Strophe 2 in Völuspa die ich S. 21 ge¬
geben habe, dahin abzuändern ist, dass die Worte niu man ek
heima, statt: die neun Heime weiss ich, lauten: „die
neun (Joten) daheim kenne ich" indem heima als
Adverb zu nehmen ist. Mit diesem Friedenbringer (Thor)
wird also die heidnische Zeit bezeichnet, und zwar vor An¬
kunft der Römer, wo die Asen nach Völuspa 7, 8" im
Idafelde wohnten, im Hofe würfelten, und nach Gold kein
Verlangen fühlten." Dies währte bis Loki den Wolf er¬
zeugte, und sich dem bösen (Glauben) Weibe zuwandte
(Str. 37, 38) woher alles Unheil gekommen ist. Die Meer¬
wogen (Str. 39) die sich zum Himmel erheben, bezeichnen
die Varusschlacht, und die darauf folgenden Kämpfe gegen
Rom, sowie gegen Etzel, den Neffen des Arminius der in
Rom erzogen war. Nachdem dies zu Ende, und Ruhe ein¬
getreten ist, tritt (Str. 40) der Eine, der am Anfang der
Tage (Str. 34, 35) von den neun Riesenmädchen geboren
ist, Thor nemlich, in sein Recht wieder ein; ca. 700 Jahre
bis auf Carl d. Gr. bleibt er im Besitz seines alten Reichs,
dann kommt ein Andrer, mächtiger als er, mit dem
Odin kämpfen muss. So wird in Str. 40 der Untergang
des Heidentums bezeichnet; aber was über diese Zeit rück¬
wärts hinausliegt ist „Wenigen nur mehr erkennbar", denn
Munin ist nicht mehr zurückgekehrt. Die beiden letzten
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Strophen sind von Simrock falsch aufgefasst; denn das
Gift im Erinnerungstrank, den Hyndla dem Ottar reicht,
beweisst kein Unheil, sondern es ist der Schmerz der
Erinnerung an die verlorene Herrlichkeit. Es scheint, dass
Hyndla nun, da sie sich durch das Feuer der Waberlohe
gesichert sieht, die Reise nach Walhalla antritt, wovon in
der ersten Strophe die Rede ist; die beiden Freundinen
scheiden also in völliger Freundschaft. Es wäre nun noch
zu untersuchen, wo die Walhalla zu finden ist; ich werde
daher die betr. Stellen zusammenstellen. Bugge citirt folgen¬
des Bruchstück eines Lieds; „In Asgard vor den Thüren
„Walhalls steht ein Wald (lundr) der Glasir genannt wird,
„und sein Laub ist sämmtlich goldroth (gull-rauth), so wie
„hier gesagt wird: Glasir steht mit goldenem Laube vor
„Sigtyr's Säälen." Da Sigtyr-Mithras ist, so sind seine
Sääle das Mithräum, der Wald ist Skatalundr wo
Brunhilde den Zauberschlaf schläft in Hindarfiall; wir
sind also in Gladsheim und im Idafelde am Externsteine,
in dem Wäldchen, (in nemore) das die Paderborner 1093
mit diesem kauften. „Dieser Wald (vithr) der Glasir heisst,
ist das schönste Heiligtum bei Göttern und Menschen",
heisst es dann weiter in der betreffenden Stelle. Dies er¬
klärt nun wieder die erste Strophe im Hyndluliede, denn
wir sehen, dass die Höhle in welcher Hyndla, die Freundin
und Schwester Freyas wohnt, eben mit Sigtyrs Säälen
identisch ist. Dass damit das Mithräum gemeint ist, geht
aber unzweifelhaft aus dem Liede Atlaquida hervor, wo
wir sehen, wie Etzel (Atli) in Walhalla Wein trinkt, und
wo er von Gudrun, seiner Frau, als er ihren Bruder Gunnar
an den Galgen will hängen lassen, von ihr bei seinen
Göttern, nemlich hei Mithras, beschworen wird, denn Atli
war ja in Rom, also auch im Cultus der Sieggötter erzogen.
Strophe 29 lautet: „Gudrun warnte mit Thränen vor der
„Sieggötter (Zorn). In die Gotteshalle gegangen sprach sie
„Str. 30: So ergehe es Dir Atli, wie dem der Du mit
„Gunnar hattest oft Eide geschworen, die ewig sollten
„halten, bei dem Sonnengotte in der Südhalle, am
„Berge Sigtyrs." Die Uebersetzer, da sie nicht wissen
wovon die Rede ist, übertragen dies auf die verschiedenste
Weise, und bringen es fertig, dass aus dem Galgen in den
Gunnar gehängt wird, einmal ein Schlangenthurm wird, in¬
dem sie aus den Stricken Schlangen machen, und dann
wieder Harfenstränge, die dann Gunnar mit den Füssen
so mächtig schlägt, dass die Balken brechen, so dass
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Oddrun diesem Harfenspiel von der dänischen Insel Lassöe
horchen kann. So deuten die Fachmänner den Namen
Hlesey während ich geneigt bin anzunehmen, dass dies die
heutige Leistrupper Egge ist, auf jener Höhe, die dem
Externsteine gerade gegenüber liegt, wo der Gerichtsplatz
Thietmelle oder Detmelle war, der später Dedinctorp hiess.
Die jüngere Edda sagt: „Zu Hlesey wohnte ein Mann der
Hier und auch Aegir hiess." Da nun in den lippischen
Urkunden sich findet, dass das jetzige Dorf Leistrup früher
Lesentorp hies, und sich dort die Namen Egeringhusen,
Eygerfeld, Egerkesfelde, Mekerikesf elde, De¬
dingt orp, Rosendahl u. s. w. im 14. Jahrhundert finden,
und da viele andere Umstände darauf hindeuten, so drängt
sich die Vermuthung auf, dass zur Heidenzeit hier der Ort
der politischen und Gerichtsversammlungen unsrer heidnischen
Vorfahren war, der gleich in der zweiten Strophe der Vö-
luspa als miötvith (Methwid) aufgeführt wird, und in
Str. 41 als Biersaal der Asen „Brimir" heisst. Hiernach
würde denn der Ort, wo Varus letztes Gastmahl und
Oegirs Gastmahl in der Edda (Oegisdrehka) stattfan¬
den, auf eben diese Höhe fallen. Wir sahen oben schon,
dass im Liede Grimnismal Walhalla 540 Thore und eben
so viel Wohnsitze hat, und zwischen dem Gitter Walgrind
und der Ziege Heidrun seinen Platz gefunden hat.

Was den oben erwähnten Schlangenthurm betrifft, so
ruft Atli seinen Dienern zu: Atlamal 55: „Den grimmen
„Gunnar hängt an den Galgen. Knüpft scharf den Strang,
„ladet Schlangen dazu." So übersetzt Simrock, während
Holtzmann sagt: „Den grimmherzigen Gunnar befestigt an
„den Galgen! braucht das Mittel, ladet Schlangen dazu."
Jordan dagegen übersetzt: „Den grimmen Gunther stellt
„auf den Galgen, mit dem Würgseil umwunden, und gebt
ihn den Würmern."

Der Vorfall wird in den zwei Liedern, Atlakvida und
Atlamal auf etwas abweichende Art erzählt, aber der Ur¬
text spricht nicht von Schlangen sondern Würmer n. Es
würde ermüden, wenn ich die Auffassung der beiden Lieder
und deren verschiedene Uebersetzung hier ausführlich be¬
handeln wollte, besonders da man auch im Urtexte Ab¬
änderungen vorzunehmen sich genöthigt gesehen hat. Mir
ist es wahrscheinlich geworden, dass Harfe (hörpu) ein
Kenninger für Galgen, nnd Wurm (orm) für Strick ist,
und dass die Worte: Gunnar nahm die Harfe (tok hörpu)
bedeutet, dass er den Galgen lieber wählte, als zu be-
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kennen, wo der Schatz verborgen sei; denn er sagt ja
(Str. 27 Atlaquida) „ehe soll die Rine (der Rhein) den
verderblichen Schatz haben, ehe er in die Hände
der Hunnensöhne gelangt": aus welcher Stelle dann
das Rheingold entstanden ist. Der Urtext weiss auch
nichts von einem tiefen Kerker wie Simrock übersetzt,
sondern sagt: „Uen lebenden König brachten sie nun in
„das Gerüst, (gard) das umgeben war von der Diener
„Menge, innen von Würmern (urmum);" Stricken also!
Dann weichen die beiden Lieder wieder unter einander ab,
und auch die verschiedenen Handschriften, denn in einem
steht hendi, im andern ilquistum (Fusszweig), was man als
Gunnars Zehen gedeutet hat, während es aber auch die
Füsse des Galgens bedeuten kann, die Gunnar so
schüttelt, dass das Gerüst umstürzt, also, „dass die Balken
rissen", wie Simrock in Atlamal 62 übersetzt hat. Kurz
die Sache scheint schon den Isländern nicht geringes Kopf¬
brechen verursacht zu haben, und auch Jordan hat Be¬
denklichkeiten dabei gefühlt, denn er hat eine lange An¬
merkung dazu geschrieben, indem er den Hergang dadurch
anschaulich zu machen sucht, dass er sagt: „Gunnar stand
auf einem, aus zwei Theilen zusammengefügten Schwebe¬
balken, dessen Theile durch einen Riegel zusammengehalten
werden. Man zieht den Riegel fort und der Schwebe¬
balken, auf dem er steht, klappt unter seinen Füssen fort¬
sinkend auseinander." Dementsprechend übersetzt Jordan
denn auch: „bis endlich die Schwelle (des Henker¬
gerüstes) entriegelt herabschlug'" Aber auf den
Gedanken, dass unter den Würmern einfach Stricke zu
verstehen seien, ist Jordan nicht gekommen, also bleibt
immer noch das Kunststück zu erklären, wie Gunnar in
solcher Lage die Harfe mit den Füssen so mächtig sclägt,
dass die Balken brechen, und man sein Spiel sieben Tage¬
reisen weit hört! Ich glaube, wenn man in Island sagte:
„Gunnar musste die Harfe schlagen", dachte man eben so
wenig an eine wirkliche Harfe, wie wir an einen wirklichen
Bock denken, wenn wir sagen: „er hat einen Bock ge¬
schossen." Das ist meiner Ansicht nach die Erklärung
und der Ursprung der Sage vom Wurmgarten, denn
das Wort ormgard wäre richtiger wohl durch Strang¬
gerüst, von orm, der Strang, und gard (von görva, görth
oder gerth): was zugerüstet, gemacht wird. Aus
diesem Stranggerüst ist unter den Händen der isländi¬
schen Skalden und unsrer Uebersetzer bald ein Wurmhaus,
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bald ein Schlangenthurm oder Aehnliches entstanden. Ver¬
folgen wir die Wörter harpa und orm weiter, und forschen
ihrer eigentlichen Bedeutung in anderen Liedern der Edda
nach, so wird sich, wie ich glaube zeigen zu können, dort
weitere Bestätigung meiner Ansicht finden, harpa kommt
5 mal in den Liedern der Edda vor, und bezieht sich in
vier Fällen auf Gunnars Hinrichtung am Galgen (Atlam. 62,
Atlkv. 31, Oddrg. 29, Drap. Nif!.). Zum 5. Male finden
wir es Str. 41 in Völuspa, wo der „heitre Egthir die
Harfe schlägt" was ich Seite 25 als Harke aufgefasst
habe, jetzt aber glaube durch Galgen besser erklären zu
können, da der G a 1 g e n \v i d in der nemlichen Zeile schon
erscheint. Das Erntefest ist nemlich da; der fröhliche
Schnitter Egthir sitzt da, an der geweihten Stätte im
Wide, der nun ein Galgenwid werden soll, für die
Römer nemlich; und während der Erntehahn die Asen-
söhne zum siegreichen Kampfe ruft, beschäftigt sich Egthir
schon mit den Stricken und dem Galgen für die Römer.
Der Zeitpunkt ist also unmittelbar vor der Varusschlacht,
denn Segestes (Loki) liegt nach Str. 35 schon gebunden
da; der Ort ist am Externsteine, in Odins Sitze Gladsheim,
und so erklärt es sich denn auch, dass Hroptr, Odin, als
Rufer zur Schlacht, hier jeden Tag die Waffen todter
Männer küsst oder kiest. (Grimnm. 8, Hroptr. kyss
hvergan dag vapn dautha vera). Hier löst Hrymr nach
Völ. 48 die Nagel fahrt, und fährt auf Schlitten die
Leichen zusammen. Diese Nagel fahrt bedeutet eben
die an Bäume gehefteten Gerippe des Varus und seiner
Hauptleute, welche Germanicus nach Tacitus Angabe vor¬
fand (Ann. I. 61). Dass man bei den Uebersetzern statt
Galgenwid gewöhnlich Vogelwald, oder Rabenwald
(Jordan) findet, kommt daher, dass in einem Manuscripte
galgvith, in andern gaglvith sich findet. Ich selbst habe
in meiner 1875 erschienenen Schrift, Deutschlands Olympia,
das Wort durch Schwanenwald übersetzt, mich später
aber, für Galgenwid entschieden. With oder Wid ist
nemlich der geweihte Platz, der als Cultusstätte, auch
als Gerichtsplatz dient, und sich gewöhnlich in einer Lich¬
tung im Walde befand. Auf dem Teutberge beim Extern¬
steine finden sich noch jetzt zwei solche Lichtungen, die
der grosse und der kleine Kraal heissen, und hundert
Schritte davon ist der Schöppenbusch; dagegen kommt
der „Wid boven Detmelle" schon 1350 vor, und heisst
heute noch so; hier war Forsetis, des Gerichtsgottes, Sitz
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der nach Grimnismal 15: „Glitnir" heisst, und an zehnter
Stelle erscheint, weil dort beim Beginn des October als
zehnten Monats, wenn die Sonne ins Zeichen der Waage
tritt, das grosse Herbstgericht abgehalten wurde, das also
wieder mit Balders Todesfest und dem Erntefeste zusammen¬
fiel. In Grimnm. 39 heisst er der Warnawid, weil in
ihm das Flüsschen Warna (Were) entspringt und die
Wage (Schaalen, Sköll) folgt dahin der Jungfrau, denn
am 21. September steigt Balder in die Unterwelt hinab,
deren Schwelle der Aequator ist. Jacob Grimm sagt: Ge¬
schichte der deutschen Sprache S. 72. 148: „Wihtid, ein
Fest ist altsächsisch: antha withum svera bei den Reli¬
quien schwören."

Was das Wort ormr betrifft, in der räthselhafteri
Strophe 34 in Grimnismal, so könnten die Würmer die
unter der Esche liegen, vielleicht auch Stricke, Stränge
bedeuten mit denen die Römer sollen aufgehängt werden,
da in derselben Strophe auch von Henker, Grab und
Gräberfeld die Rede ist, und ihr letztes Wort nicht zu
deuten ist, so dass Jordan es vorgezogen hat die Strophe
ganz wegzulassen.

Dem Galgen, an dem Gunnar aufgehängt wird, ver¬
danken wir auch die Sage vom Rheingold, denn als ihm
mit dem Galgen gedroht wird, sagt er: „ehe sollen die
Fluthen des Rheins den Schatz verschlingen, ehe er in
die Hände der Hunnen kommt." Nun erfahren wir aber
aus der Thidreksage dass Gunnar im Holmgarten zu
Susat, d. i. Soest seinen Tod fand, und dass Susat die
Hauptstadt Atlis war; und da Gunnar nach Angabe der
Lieder von Norden kam, so kann die Rine, welche im
Liede genannt wird, nicht der Rhein sein, sondern ein
andrer Fluss in der Nähe von Atlis Wohnsitz. Ich bin
daher zur Ansicht gelangt, dass Susat nur ein allgemeiner
Name für Westfalen sein könne, der Holm garten aber
und die Rine in der Nähe des Externsteins zu suchen
seien. Von diesem 10 Kilometer entfernt, fliesst denn auch
die Embrine am Fusse des Varusbergs, des Wölbergs
und des Holmbergs vorüber. Jetzt heisst sie Emmer
und ergiesst sich, nachdem sie zuvor Schieder und Pyrmont
berührt hat, oberhalb Hameln in die Weser. Daher bin
ich der Ansicht, dass unter dem Namen Rine, nicht der
Rhein sondern die lippische Emmer zu verstehen ist, und
dass Strophe 39 in Völuspa, wo es heisst: Ostwärts im
Eisenwide (Jarnvithi) sass die Alte, auf den Wölberg zu
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beziehen sein dürfte. Der Erzähler versichert in Capitel 394 :
„dass er Leute gesprochen habe, die in Susat geboren
seien, und den Holmgarten noch gekannt haben, und
andere die in Brimum und Monsterborg geboren seien
und alle haben auf dieselbe Weise ausgesagt, ohne dass
einer um den andern wusste." Nun hat man bisher die
Orte Brimum und Monsterborg für Bremen und Münster
gehalten, was mir aber irrig erscheint, denn ich sehe in
Monsterburg jene arx monasterii die jetzt die Oldenburg
früher die Schwalenburg hiess, und in der Nähe des Holm¬
bergs liegt. Sie liegt neben dem frühern Kloster Marien¬
münster und hiess im Mittelalter arx monasterii, ist jetzt
ein Vorwerk des Gutes Grevenburg. In Brimum glaube
ich aber jenen Biersaal der Asen zu erkennen, der nach
Völuspa 36 Brimir heisst, Gastropnir in Fiölvinsmal, und
als Wid eine so grosse Rolle in der Edda spielt, indem
er der Hauptgerichtsplatz war. Steinringe, welche früher
die Höhe stundenweit bedeckten und theilweise noch vor¬
handen sind, machen ihn jetzt noch kenntlich. Zwischen
diesem Brimir und arx monasterii liegt der Holmberg
mitten inne.

Nach diesen verschiedenen Abschweifungen kehre ich
nochmals zum Hyndluliede zurück, wo in Str. 29 von
Thiassi die Rede ist, in welchem Namen, wie mir scheint
der Stammvater Teut oder Thuisto sich verbirgt. Im Liede
ist gesagt, dass er sich zu verbergen sucht, und dass er
Sohn der Erde ist, aber in den drei Uebersetzungen,
die mir vorliegen ist davon nichts zu finden. Str. 29 heissen
die betr. Worte: „Jötna aettar ok Aurbodu; tho var Thiassi
„theirra fraendi, skaut giarn jötunn hans var Skadi dottur;"
auf deutsch: Vom Geschlecht der Asen und der Erde
„war aber Thiassi. Blutsfreund jener war der geheim¬
en isssuchende Ase, seine Tochter war Skathi." Der
Name Aurboda kann doch nur Erdboden bedeuten, von
aur Erde bota Boden, aber Niemand hat ihn zu deuten
versucht. Skaut ist das Geheimniss und giarn begehrend,
(englisch yearning) woraus hervorgeht, dass er sich unter
falschem Namen verbirgt; aber die Uebersetzer gehen
dem Worte aus dem Wege, mit dem sie schon Str. 25 in
Völuspa einen Bock geschossen haben, da in den Worten
Fleygdi Odin ok i folk um skaut doch sicher die Be¬
deutung liegt, dass Odin den Orakelspruch (skaut) im
Volke umher sandte (fleygdi), nicht aber ins Volk schoss.
(skaut). Die Worte skautgiarn jotunn übersetzt daher der
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eine durch: „der prächtige Riese", ein andrer durch: „der
hochmüthige Thurse", der dritte durch „der hochgemute
Jote". Ich sehe darin nur die von Tacitus uns überlieferte
Stammsage von Tuisto, dem Sohne der Erde, denn dass
der Dichter des Lieds dies aus Tacitus Germania geschöpft
hat, ist mir nicht zweifelhaft, da er aus C. 2 selbst die
Worte übersetzt zu haben scheint: celebrant Tuistonem
Deum terra editum. Jötna aettar ok Aurbodu ist durch:
vom Geschlecht der Götter und der Erde zu über¬
setzen, denn die Joten sind keine Riesen, sondern die ger¬
manischen Götter selbst, die Asen, wie ich anderweit
schon nachgewiesen habe. Merkwürdig erscheint es aber,
dass die Kauf Urkunde des Externsteins vom Jahre 1093
uns meldet, dass den Externstein bis dahin drei Brüder
aus edlem Geschlecht gemeinschaftlich besessen
hatten, während jeder sein eigenes Gut hatte.*) Als Bluts¬
verwandte Thiassis werden aber im Liede: Freya, Baidur,
dessen Vater (Odin?) u. s. w. bezeichnet. Höchst befremd¬
lich mus es aber doch erscheinen, dass das Wort skaut-
giarn, da die Uebersetzer und Erklärer es nicht gebrauchen
können, nun von ihnen gegen ein anderes nichtssagendes
(skrautgiarn nach Schmuck lüstern) vertauscht wird. Dass
skautgiarn die Bedeutung hat Verhüllung suchend,
sagen alle Glossare, und selbst das isländische Lexicon
von Egilson, das stets als massgebend betrachtet wird, er¬
klärt es durch: velamentum amans, die Verhüllung
liebend. Wir sehen daraus also, dass Thiassi sowohl wie
Skathi, die beide am Externsteine wohnen, ihren Namen
haben verändern müssen. Das Wort skaut kommt in
den Liedern ausserdem noch dreimal vor und stets wissen
die Erklärer nichts damit anzufangen. Wegtamskwida oder
Balders Traum hat grosse Aehnlichkeit und endet auf die¬
selbe Weise wie Vafthrudnismal. Wegtam d. i. Odin
reitet zum Grabe der Vala, wegen Balders Tod sich zu
erkundigen. Auf die Frage: „Wer sind die Mädchen, die

*) Die Kaufurkunde steht ausführlich bei: „Die Externsteine von
Dr. Giefers, Münster 1867. Seite 91." Der Bruder in Colstide schenkt
sein Gut dein Dome in Paderborn, der in superius Holthusen ans Kloster
Werden, aber der Externstein kommt so in den alleinigen Besitz des
dritten Bruders, dessen Mutter ihn, nach seinem frühzeitigen Tode nach
Paderborn verkauft. Diese 3 Brüder edlen Geschlechts (secundum
carnem nobiles) und der Umstand dass der Hof Teutmann in Holz¬
hausen, heute noch den Teutberg besitzt, erinnern doch aut eigentümliche
Weise an Tacitus Stammsage von Tuisto, dessen Sohn Mannus und
dessen 3 Söhnen I
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nicht weinen mögen, aber an den Himmel werfen das Ge-
heimniss des Halsgerichts (halsa skautum)" wird er erkannt
und sagt dann zur Vala: „Du bist keine Völva, noch eine
weise Frau; dreier Thursen Mutter bist du." Sie erwiedert:
„Reite du nun heim und halte Gericht! Kein Mann
kommt mehr mich zu besuchen, bis Loki ledig wird seiner
Bande und Ragnarök verderbend hereinbricht." Ich erkläre
dies so: Die Vala, welche Odin aus dem Grabe weckt, ist
Heith, d. i. der Mithrascultus, und das Mithräum Heidrun
ist ihr Grab, und es ist Balders Todestag an dem die
Varusschlacht anbrechen soll, und Loki liegt daher gebun¬
den. Die Grotte im Felsen ist also der Mittelpunkt der
Handlung, die Mädchen die nicht weinen wollen, sind die
beiden Riesentöchter Menja und Fenja (Skathi und Saga),
welche im Grottenliede den Mühlstein drehen müssen, und
damit ein Heer herbeimahlen, das König Frodi aus seinem
Reiche austreibt. Die Uebersetzung, dass sie ihre Hälse
gen Himmel strecken ist ja unbrauchbar und falsch, ebenso
sind die Worte ver hrodigr durch „rühre Dich! unrichtig
übersetzt, ihre Bedeutung ist: „werde nun Richter, walte
Deines Amts!" Ich erinnere an hrodrs vitni (Oegisd 39)
und Hrodvitnir Grimnm. 39. Die 3 Thursen, deren Mutter
die Vala ist, sind Varus 3 Legionen. Die Geschichte vom
blinden Hödur, der seinen Bruder Balder mit dem Mistel¬
zweig mordet, ist hier wie in Völuspa am rechten Ort,
denn der blinde Hödur stellt die Weltordnung dar, in Folge
deren Balder am Tage der Nachtgleichen in die Unterwelt
hinabsteigen muss, in deren Folge aber auch ihm nach
6 Monaten sein Rächer in seinem jüngeren Bruder geboren
wird. Die beiden anderen Fälle, wo skautum vorkommt
finden sich Hyndlulied 14 und im ersten Sigurdliede, es steht
da: und himins skautum und med himins skautum und
beide Male ist der Sinn, dass Sigurd durch des Himmels
Geheimniss, den Orakelspruch nemlich, sich berühmt
gemacht habe.

Dass der Name der Felsen auch absichtlich verändert
wurde, habe ich in meiner Schrift: „Die Kriege der Römer
zwischen Rhein und Elbe, Frankfurt a. M. 1888" Seite CIIL
nachgewiesen, dass alle Urkunden den Namen der Felsen
Eghester enstein, oder Eghe Stern stein schreiben, nur die
Paderborner Geistlichen schreiben bald Agis terstei n,
bald Egester-, Egster-, Eggeren-, Eger-, Eggester¬
stein, ja selbst die Paderborner Notare schreiben Egge¬
st ern- und thon Eggeste renstein. Da die Geistlichen
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sorgfältig das n im Namen vermeiden, damit der Fels nicht
als Sternenstein erscheine, so glaube ich annehmen zu
dürfen, dass der Pastor Pustkuchen recht hatte, als er
1762 schrieb: der verfluchte Götzendienst der Ostara habe

am Externstein seinen Sitz gehabt. Die Paderborner ver¬
änderten den Namen in Eghesterstein, rupes picarum, (Elstern¬
stein), und dementsprechend nannte der Dichter der Edda¬
lieder die Göttin nun skathi, die Elster. Sie wird am
Himmel durch das Sternbild der Jungfrau repräsentirt, das
gleich Skathi auf 3 Monat verschwindet, um Weihnacht
am Morgenhimuel wieder zu erscheinen, und dann von
Ostern ab am Abendhimmel den Sternenreigen zu führen.
Ihr Wiedererscheinen am Morgenhimmel wird im Liede
Skirnismal gefeiert, wo sie Gerda heisst. Sie ist eben von
Noatun zurückgekehrt, als Freyr sie erblickt, und muss
nach 9 Monaten wieder dahin zurückkehren, daher ver¬
spricht sie nach 9 Monaten ihm Liebe zu gewähren. W.
Jordan hat also Recht, „dass die Sage eine sich
jährlich wiederholende Natur begeben heit be¬
deutet". Aber seine Uebersetzung: „Baumgrün heisst
er, der Wald der stillen Wege" ist nicht glücklich
gerathen. Denn der Gerichtsplatz ist mit ßarri be¬
zeichnet als Wald der Aetherfahrten (lognfara), und
diese Aetherfahrten sind eben die jährliche Reise nach
Noatun: sie beginnen, wenn bei der Herbstnachtgleiche das
Herbstgericht stattfindet und Forseti in Glitnir erscheint.
Strophe 39 in Grimnismal gibt uns darüber Auskunft. For¬
seti folgt ihr im Oktober, wenn sie verschwindet, und Vali
geht ihr im März vorauf, wenn sie Ostern wieder erscheint,
sie sind die beiden Wölfe Sköll und Hati. Der Ort ist
der Warnawid, wo die Varna entspringt, hier war früher
Dettmelle, Dedinctorp, Rosendal, hier hielt Hrodwitnir, der
Richter auf der Raute (Rode) Gericht, und der Besitzei¬
des Colonats hiessum 1400: deRodenhenne, um 1500 de Rode¬
bernd. Hier war Glitnir, wo Forseti unter einer Weide
mit goldnen Aesten und silbernen Blättern wohnte.
Wenn ich recht unterrichtet bin findet sich hier heute noch
das Rodenfeld in Oherschönhagen. Im Liede Fiölvins-
mal heisst Gerda dann Menglada, und ihre Wieder¬
vereinigung mit dem Sonnengott Balder, bei der Frühlings¬
nachtgleiche, wird dort gefeiert, der Ort der Handlung ist
dann der Externstein. In den „Eddischen Studien von Dr.
Paulus Cassel" ist dies Lied weitläufig besprochen und er¬
klärt, aber freilich auf ganz andere Weise wie von mir.



— 88 —

Die 9 Jungfrauen, welche in diesem Liede zu Füssen Men¬
gladas sitzen, sind dieselben wie jene 9, welche Thor ge¬
boren haben, denn in der Sternengöttin Skathi wird die
Welt und die Naturkräfte auch als ein Ganzes angeschaut.

Dass übrigens das Wort barr einen Gerichtsplarz be¬
deutet, wie ich angegeben habe, wird sich ergeben, wenn
wir die anderen Stellen untersuchen, wo es noch vorkommt.
Im Englischen und Französischen bezeichnet es ja noch
die Gerichtsschranken, und so kann es auch durch Baum
übersetzt werden, aber dann ist es ein dürrer Baum, denn
vor geschälten Bäumen wurde in Friesland gethedingt.
In Fiölvinsmal wird daher Mimameithr als barr be¬
zeichnet. Dies ist meiner Ansicht nach die Esche Yggdrasil,
und der Name bezeichnet sie als Erdenmesser, weil sie
das Normalmass einer Ruthe von 16 Fuss hatte, und zur
gleich Gerichtssäule war. So erklärt es sich denn auch
wie in Strophe 24 der hohe Widofnir (Widverwüster) sich
auf den Zweigen des Messers der Erde (a quistum
meiths Mima) niedergelassen hat, denn das ist Varus mit
seinem römischen Gerichtsverfahren, das Grimnismal 50 als
Midwitnir erscheint, dessen Diener (Varus) von Odin zu
Söckmimir erschlagen wird.

Ganz besondere Schwierigkeit hat aber der Ausdruck
af Hugins barri im ersten Helgiliede Str. 53 den Ueber-
setzern bereitet, weshalb ich diese Stelle in der Ursprache
nebst 3 Uebersetzungen hier wiedergeben will, um zu
zeigen, wie mangelhaft das Verständniss der Edda bleiben
muss, so lange nicht der leitende Gedanke gefunden
ist, aus dem die Lieder hervorgegangen sind.

Tha kvath that Sigrun sa'r vitr fluga at höltha sker
af hugins barri.

Simrock 2. Auflage: Laut rief Sigrun des Luftritts
kundig dem Heldenheer zu, von Hugins Baum: Dagegen
hat die 8. Auflage: „aus des Herzens Grund."

Holtzmann: Da sprach das Sigrun, des Fliegens sehr
kundig, es frass der Riesin Ross, von des Raben Speise.

W. Jordan: Und Sigrun, die sonst so verkehrend als
möglich, zu lenken pflegte den Flug des Flitzpfeils, wo er
schnell zerschneidet das Mark des Mannes — dieselbe
Sigrun sagte zu Helgi:

Ich übersetze dagegen: „Da sprach Sigrun (d. i. Skathi)
als sie vorwissend die Flucht sah, am Felsen der Helden
vom Lieblingsbaume (d. i. Gerichtsplatze)." Hugins
barr ist hier in Verbindung mit dem Felsen der Helden
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(höltha sker) dasselbe was im Hyndluliede 38 der Hug-
stein der Göttin (hugstein konu), es ist der Externstein
mit der Irmensäule und ihrem Mälplatze, denn sker heisst
der Felsen. Sigrun verheisst dem Helgi hier dasselbe,
was Odin Grimnismal 2 dem Agnar yerheisst, indem er
sagt: „allein soll herrschen Geirrods Sohn über der Götter
(oder Gothen? gotna) Land." So verheisst Sigrun hier dem
Helgi: „Du sollst Dich erfreuen des Siegs und der Lande !
Der Gerichtsverhandlung ist nun ein Ende ge¬
macht!" tha er sokn lokit. Diese Worte sind recht
bezeichnend, da sie ja eben auf die Ursache des Streits,
auf Varus römisches Gerichtswesen hinweisen. Uebrigens
handelt das Lied davon, dass Helgi die Söhne Hundings
erschlagen hat, nebst Geirmimirs ganzem Geschlecht, und
dass dies am Frekastein, d. i. am Steine des Streits,
und dass es wieder am Adlersteine (arastein), ge¬
schah, und dass darauf ein grosser Glanz ausging von
Logafiöll, d. i. vom Felsen der Waberlohe (wafrloga)
der durch die Varusschlacht berühmt wurde. Beide Namen,
arastein und logafiöll bezeichnen aber wieder den Extern¬
stem, der den ersten Namen von dem Adler hat, der nach
Grimnismal 10 über dem Würger sitzt, vor dem west¬
lichen Thore Gladsheims, wo der Würger wie der
Adler heute noch zu sehen sind. Fels der Lohe heisst
er aber, weil er nach der Sage mit Waberlohe umgeben
war, während Brunhilde dort im Zauberschlafe lag, bis
Sigurd sie erweckte. Sie ist aber das Vaterland, das von
Arminius aus dem Schlafe geweckt wurde, das er dann
aber, wie man ihm vorwarf, verrieth, da er nach der
Königswürde strebte (regnum affectans), wesshalb er nun,
auf Anstiften eben desselben Vaterlandes, das er befreit
hatte, ermordet wurde. Das ist der geheime Sinn, der in
der Sage von Sigurd und Brunhilde liegt. Uebrigens sind
die Uebersetzer hier nochmals in einen Irrthum verfallen,
denn sie machen H i ö r w a r d und H ä w a r d zu Hundings
Söhnen, die Helgi auch soll erschlagen haben, während es
nur Namen für Helgi selbst sind, der dadurch als Schwert¬
wart und Hochwart, als Hüter des Schwerts und der
Heiligtümer bezeichnet wird. Eben so wenig weis man
Geirmimirs ganzes Geschlecht unterzubringen, das Jordan
durch Heergesinde verdeutscht hat, währender Loga¬
fiöll auf den Hekla bezieht. Geirmimir, das Speerland
(Mavortia tellus) ist aber Rom, dasselbe wie Mimirs Haupt
in Völuspa 45, nemlich das Haupt des Erdkreises. Das
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Wort barr kommt nochmals in den Liedern vor, nemlich
Havamal 49, und ist nach Jordans Zeugniss unverständlich,
während es mir ganz verständlich erscheint; es heisst dort:
„Kleider gab ich zweien Baum-männern (tremönnum)
auf dem Platze, da dünkten sie sich ganze Kerle; ver¬
höhnt, (missachtet) wird der nackte Mann, gleich der
dürren Stange auf dem Dorfsanger, wenn weder Rinde
noch Laubkranz (b a r r) sie ziert; so ist der Mann der
mit Niemand verkehrt." Hier ist von den Gerichtspfählen
die Rede, von dem Rautenkranze im sächsischen
Wappen. Während Gericht gehalten wird bekränzt man
sie, zieht ihnen Kleider an; für die übrige Zeit achtet
Niemand ihrer, und die Moral des Spruchs ist, wie aus den
vorhergehenden Strophen erhellt, dass der Mensch sich
nicht vereinsamen soll. Wenn der dürre Pfahl auf dem
Gerichtsplatze (völlr und thorp) unbekränzt dasteht, achtet
Niemand sein, erst wenn der Kranz der ihn ziert, anzeigt,
dass jetzt auf diesem Platze Gericht gehalten wird, kommt
er zu Ehren, denn er macht den Platz zu dem was er
nun ist, zum barr, gleich der Flagge die auf dem Flaggen¬
stocke aufgehisst wird. Mir scheint es, dass von diesen
Tremönnum (Baummännern) Dortmund seinen Namen
Tremonia erhalten hat, da es ja zur Zeit der Vehmgerichte
ihr Hauptsitz war.

Zu den Zeugnissen, dass auf den Externstein und
seine Umgebung jene Lieder hinweisen, will ich noch einige
aus nordischen Liedern hinzufügen, die man im engeren
Sinne nicht zur Edda zu rechnen pflegt. So sagt ein altes
Lied: „Beim Urdarbrunnen, südlich vom Bergsitz (setberg),
soll Christus sitzen, so hat der mächtige König über Roms
Heerschaaren seine Herrschaft befestigt." Und wieder:
„Alte Skalden haben Christus gekannt am Urdarbrunnen
und Rom (ok Rom)." S. Rask. Snorra-Edda S. 168. Auch
ist bei Ettmüller ein altes Lied abgedruckt, dessen erste
Strophe anfängt: „Blau ist das grosse Gastmahl des Syrers
(Syrar), Die zweite: Rauschend ist Thiotus grosses
Gastmahl!" — Aber das ganze Lied ist in so dunkeln
Ausdrücken abgefasst, und bestellt meist aus Namen, so
dass es schwer zu deuten ist, was ich indess in meiner
Schrift: Deutschlands Olympia S. XC dennoch versucht
habe. Endlich ist doch auch die Angabe des isländischen
Abtes Nicolas der um 1150 selbst, gelegentlich einer Reise
nach Rom in Deutschland war, nicht zu übersehen, welcher
erklärt, die Gnitaheide wo Sigurd den Fafnir erschlug sei
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bei Paderborn, zwischen den Dörfern Horus und Kiliandr.
Alles dies hat mich schon 1871 veranlasst, im Correspon-
denzblatt des Gesammtvereins der deutschen Geschichts¬
und Altertumsvereine, einen Aufsatz zu veröffentlichen,
unter der Ueberschrift: „Die Edda eine Tochter des Teuto¬
burger Waldes." Sieben Jahre später traten dann Prof.
Bugge und Dr. Bang mit einer ähnlichen Ansicht hervor,
nur dass sie annehmen der Inhalt der nordischen Mytho¬
logie sei grossentheils aus Irland nach dem Norden ge¬
kommen, und Völuspa sei eine Nachahmung des sibjdli-
nischen Orakels. Wie der Leser gesehen hat, spielt auch
nach meiner Ansicht ein Orakelspruch in der Edda, und
besonders in Völuspa eine grosse Rolle, aber dieser Orakel¬
spruch kam von der Irmensäule, und verkündete, dass am
Todestage Balders, am Erntefeste, Odin Gericht halten
wolle über Roms Götter. Man spräche also statt von einer
Götterdämmerung richtiger von einer Götternacht,
aber nur von einer Nacht der Götter Roms, wie denn
ja in der Edda wirklich nur von dem Strafgerichte über
Roms (Raum, Roram) Götter die Rede ist.

Zu den Liedern des eddischen Sagenkreises gehört
auch das Lied von „Völsung dem Ungebornen", dessen
Schauplatz auch am Externsteine zu liegen scheint, denn
es heisst dort in Str. 248. „Das habe ich erfahren, dass
der grosse Stein (steinn innstor) dort lag in der Mitte"
dann ist von Fafnirs Felsen die Rede, vom dreifach fliessen¬
den Springquell (thrifligt sprund. Str. 254), und andere
Namen finden sich die auch heute noch in Gebrauch sind.
Wie mir scheint sollen damit die drei Quellen der Beke,
der Bullerborn mit dem Sagebach und dem Meth-
born (Aalpfuhl) bezeichnet werden, der Grimn. 21 Thundr
heisst, Völuspa 45 miötuthr (d. i. Methbrunnen) und Ha-
vamal 146 Thund. Alle 3 Stellen beziehen sich auf den
Anfang der Varüsschlächt, wozu der Ausbruch jener inter-
mittirenden Quelle als Zeichen verabredet war. Deshalb
freut sich in der ersten Stelle das Schwert des Volks¬
richters der Flut, weil nun das Volksgericht (d. i.
Ragnarök) anbricht. In der zweiten heisst es: „Die Tiefen
dröhnen, es fliegt der Gischt, Mimirs Söhne spielen und
Odin redet (deutsch) mit dem Haupt der Erde", nemlich
mit Rom, das von Varus vertreten wird: denn Mimirs
Söhne sind eben die Gewässer. Hierzu gehört dann auch
Grimn. 50, wo Odin den Sohn Mitvitnirs (des römischen
Gerichts), in S ö c k m i m i r ermordet, Hier ist Söckmimir
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dasselbe, wie Sökwabeck in Str. 7, wo Odin am 21. März
mit Saga Gluth aus goldnen Schalen trinkt d. h.
der Erde Wärme zurück gibt. In der 3. Stelle (Havamal
146) heisst es: es ist besser nicht geladen zu werden, als
abgeschlachtet zu werden, das ritzte Thunder für's Volks¬
gericht als er dahin aufstieg, wohin er wieder kommt.

Bei Str. 38 des Hyndlulieds vergass ich darauf hin¬
zuweisen, dass Völuspa 22 genau dasselbe erzählt. Dort
wird der Quell der Hirsche verbrannt, und davon
ist alles Unheil in die Welt gekommen, hier wird
Gullveig, (der Goldmeth) in der Halle des Hohen (d. i.
der Wald im Walde) verbrannt, und davon entsteht der
erste Volkskrieg. Demnach ist der Goldmeth (gull¬
veig) dasselbe wie der Quell der Hirsche, der am Felsen
der Hirschkuh vorüber fliesst nach H i m inb o rg, wo Heim-
dall (Grimnism. 13) in schöner Wohnung den Götter-
meth trinkt; und als in Str. 35 Loki gebunden liegt, ist
derselbe Bach voll sächsischer und römischer Schwerter
und heisst Slithr. Jetzt heisst er Wiembeke und fliesst
nach Horn durch den Wald Schliepstein, dessen Namen
auf das Schleppen der römischen Gerippe (ora) hinzudeuten
scheint, als Hrymr (Germanicus) die Nagelfahrt löst,
und mit bleicher Nase die Leichen schleppt oder
schüttet, wie Völuspa 48 mit den Worten meldet: Hrymr
slitr näi.

Nachdem ich so eine Anzahl der dunkelsten Stellen
und Ausdrücke bis in ihre fernsten Schlupfwinkel verfolgt
habe, sollte ich denken, dass die inneren Zeugnisse,
welche ich damit beigebracht habe, auch erweisen müssten,
dass es mir gelungen ist, den Kern der Götter- und Helden¬
sage zu erfassen, d. h. dass ich, wie Gervinus es ausdrückt,
richtig erkannt habe, was in Natur und Geschichte
festliegender Grund unsrer Sage ist.

Unter zahlreichen Namen erscheint der Externstein
in den Liedern der Edda, sowie in den nordischen Sagen;
auch im angelsächsischen Liede Beowulf begegnen wir ihm,
denn der Härnestein wo Siegmund den Drachen tödtet,
scheint auch der Externstein zu sein. Der Name Härne-
stän, den man bisher fälschlich durch „grauer Stein"
übersetzt hat, deutet auf den Ort Horn hin, in dessen
Nähe er liegt. Die Uebersetzung durch: grauer Stein
ist falsch, da es härnum dann heissen müsste, weil ne gar
keine adjektivische Endung ist, und somit liegt uns ein
Eigenname vor, Da nun die angelsächsischen Worte mit

_
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ä jetzt 6 ausgesprochen und oa, 6, oder oe geschrieben
werden, wie bar, hoar, grau, bät, boat, Söoot, stän, stone,
Stein, fä, foe , g-einb. ' bän, bone, 33ein , Änocfjert; so
ist anzunehmen, dass der Name Hornestone lautete und
da der Ort Horn im 11. Jahrhundert Hörne hiess, so
scheint es, dass jener Name Stein bei Hörne bezeichnen
soll. Das Lager des Drachen wird im Beowulf auf 50 Fuss
angegeben, was mit dem Maass der Grotte auch stimmt,
und es liegt, gleich wie in der Edda, unter dem Adler¬
felsen, und „Felsenbogen fest auf Säulen ruhend
stützen den ewgen Erdsaal" nach Heines Ueber-
setzung. Von den zahlreichen Namen, welche den Extern¬
stein und seine nächste Umgebung bezeichnen, will ich nur
einige nennen: Frekastein, Arastein, Marstein, Hugstein,
Logafiall, Sevafiall, Solhall, Röthulsfiall, Hindarfiall; Namen
wie Fafniskergar, Sigtyrsberg (d. i, Mithrasberg) Rumstän
deuten direct auf die Römer hin, dagegen Regingriot, Set¬
berg auf die Asen u. s, w. (S. Scheerenberg Deutschlands
Olympia S. Xllla),

Ueber die Wohnsitze, welche unsere Väter ihren
Göttern am Sternenhimmel, im Thier kr eise angewiesen
hatten, findet sich im Liede Grimnismal hinreichende Aus¬
kunft, wo. Thor als Herrscher der Welt an die Winter¬
sonnenwende, in das Zeichen des Steinbocks gestellt wird.
In meiner Schrift: „Die Götterdämmerung und die Gold¬
tafeln des Idafelds Detmold 1881" habe ich S. 45 ff. mich
auch weiter darüber ausgesprochen, wo in Asgard, in den
„heiligen Bergen" in der Nähe des Externsteins die 9 guten
Götter, die Asen, ihre 9 Heiligtümer hatten. So zeigt
z. B. eine Urkunde des Paderborner Bischofs Bernhard III.
bei Senaten (Ann. Paderborn I. 940), dass Balders Wohn¬
sitz im Jahre 1203 noch Balderborg hiess. Der Name
Balderborg ist jetzt in Bellenberg verändert, aber der
Flurname die alte Breite (de olle Brede) bezeichnet
heute noch den Platz, wo wir Breidablick der Edda zu
suchen haben, und widerlegt Bugges Behauptung, dass der
Baldercultus in Deutschland nicht zu Hause gewesen sei.
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Die Varussehlaeht und die Gnitaheide
vor dem Schöffengerichte in Frankfurt a. M.

Herr Dr. Paul Hüter hat mich wegen Beleidigung verklagt, weil
ich meiner kleinen Schrift: „Hie Räthsel der Varusschlacht" eine Kritik
seiner Schrift: „Die Varusschlacht, ihr Verlauf und ihr Schauplatz,
Leipzig 1888" beigefügt habe, in welcher ich sage, .dass Herr Heiter in
„der Hauptsache doch nur nieine Ansichten vorträgt, und sicli sogar
„erdreistet meine Glaubwürdigkeit zu verdächtigen, um desto sicherer
„meine Ansichten als die seinigen ausgeben zu können." Ich glaube ihm
damit indess durchaus nicht zu nahe getreten zu sein, da ich vollständig
bei der Wahrheit geblieben bin. Denn die Hauptsache um die es sich
in seiner Schrift handelt, und welche ihn überhaupt veranlasst hat seine
Schrift erscheinen zu lassen, ist der Umstand, dass Leopold von Ranke
im H. Theile seiner Weltgeschichte sich für die von mir schon 20 Jahre
früher aufgestellte Behauptung erklärt hat, dass Florus und Vellejus
Berichte über die Varusschlacht durchaus glaubwürdig seien und dem¬
nach massgebend sein müssten, während mau früher stets den Bericht
des Dio Cassius zu Grunde gelegt und Florus Bericht gar nicht beachtet
hat. In meiner Schrift: Die Römer im Cheruskerlande, Frankfurt 1862,
habe ich dies ausführlich entwickelt und wie mir scheint besser und
gründlicher als Höfer.

Der andre Punkt aber in welchem Höfer mein Schüler geworden
ist, den er aber für seine eigne Beobachtung ausgibt ist der, dass
die Gnitaheide, auf welcher, nach Angabe der Edda, Sigurd den
Fafnir schlug, das variauische Schlachtfeid bezeichne, eine Ansicht,
die ich seit 1871, also 17 Jahre vor Höfer wiederholt und entschieden
ausgesprochen habe. In diesem Punkte geht es mir also wie jenem
grossen Philosophen, dem man nachsagt, dass er nur einen Schüler
gehabt habe, der ihn verstanden habe, aber dieser eine habe ihn miss¬
verstanden! Denn Höfer hat auf einen Schreibfehler, den er in einer
meiner Schriften vorgefunden hat, seine ganze Hypothese von der Gnita¬
heide gebant, die also damit schon hinfällig wird.

Da er aber mich bald als unglaubwürdig, bald als unwissend hin¬
stellt, so als ob ich in dieser Beziehung weit unter ihm stände, indem
er sich Ausdrücke erlaubt wie: „Meine Schrift geht über die Kennt¬
nisse und bisherigen Geistespro duete Schiere nb erg s weit
hinaus!" und: „Schi erenb erg scheint nicht berufen meine
Geistesprodukte zu kritisiren!" so veranlasst mich dies, hier eine
Recension meiner Schrift von 1862 wieder hervorzuholen, wie sie wohl
Höfer für seine Geistesproducte nicht wird aufweisen können.

--o<lä*0o-- -



In No. 12 Seite 12 des

Correspondenzblatt's
des Gesammtvereins

der deutschen Gesehiehts- & Alterthumsvereine.

Herausgegeben vom

Verwaltungsausschusse des Gesammtvereins
Stuttgart 1862

findet sich folgende

Bücheranzeige.
Die Römer im Cheruskerlande, nach den unverfälschten Quellen
etc. von (G.) Aug. (B.) Schierenberg. Frankfurt 1862.

Die wissenschaftliche Ermittelung der Localitäten, wo
eigentlich die Varuschlacht stattgefunden habe, ist heut¬
zutage eines der Lieblingsthemate unserer deutschen Alter¬
thumsforscher und ein Gegenstand welcher namentlich in

-r •
unserm Correspondenzblatt seit Jahren vorzugsweise und
mit besonderer Vorliebe erörtert wird. Wir erinnern nur
an die verschiedenen lehrreichen und gründlichen Aufsätze
unserer sehr geehrten Mitarbeiter, des Herrn Hofraths
Essellen und des Hrn. Staatsministers Freiherrn V.Wietersheim,
im laufenden Jahrgang und den vorangegangenen. Die vor¬
liegende Schrift nun befasst sich mit diesem Gegenstand
noch eingehender nnd bietet uns eine Monographie dar,
welche durch Gründlichkeit des Quellenstudiums und Scharf¬
sinn der Schlüsse und Folgerungen, die aus den ver¬
schiedensten Umständen gezogen sind, nichts zu wünschen
übrig lässt. Zuvörderst wollen wir hier hervorheben, dass
der Herr Verfasser, der sich schon seit Jahren mit diesem
Thema aufs eingehendste befasste, wie seine früheren
Arbeiten beweisen (u. a. „der Taunus an den Lippequellen"
u. s. w.) von seiner früher vertretenen Ansicht, als ob das
Sommerlager des Varus an der Diemel gestanden habe,



abgekommen ist, und seine Anschauungen sich durch die
neueren Forschungen an den „unverfälschten Quellen"
„Julius Caesar, Dio Cassius, Vellejus Paterculus, Florus,
Tacitus Annalen und Germania, Ptolomäus etc. wesentlich
aufgeklärt und befestigt haben. Seine Schrift ist ein überaus
werthvoller Beitrag zur ältesten deutschen Geschichte wie
zur Archäologie, und fördert überraschende und über¬
zeugende Resultate zu Tage, sowohl über die Kriegführung
und den Aufenthalt der Römer zwischen Rhein und Elbe
und über den Umfang der Römerherrschaft auf deutschem
Boden zu Varus Zeiten, wie über die Topographie der
römischen Feldzüge im Cheruskerlande, und den Antheil
der verschiedenen Persönlichkeiten (Drusus, Varus, Ger-
manicus, Arminius, etc.) an den bezeichneten Kämpfen.
Die aus den Quellen herbeigezogenen Beweismittel sind
von schlagender Wirkung, und dürften die Untersuchung
über diesen Gegenstand so ziemlich als geschlossen dar¬
stellen, zumal die beigegebene Karte das Ueberzeugende
derselben noch wesentlich unterstützt. Die Schrift ist also
eine höchst lesenswerthe und lehrreiche, nach Gehalt und
Form vollendete, und wir haben uns nicht versagen können,
des Herrn Verfassers Genehmigung voraussetzend, einen
Abschnitt daraus über „den Culturzustand der alten
Germanen" in diesen Blättern (Nr. 9) als Probe für den
tüchtigen Character und wissenschaftlichen Ernst dieser
Arbeit abzudrucken, welche wir der beeifertsten Theilnahme
der Historiker, Archäologen und Philologen angelegentlichst
empfehlen.

Dass, ungeachtet dieser glänzenden Empfehlung die Forscher meine
Schrift unbeachtet Hessen, erklärt sich dadurch, dass ich ihnen als
Dilettant höchst verhasst war und deshalb in den Fachschriften als
Ignorant hingestellt wurde, der erst hei einem Philologen in die Schule
gehen müsse, und dessen Schrift gar keine ernstliche Besprechung ver¬
diene. Sagt ja doch Goethe schon: „Drucken fordert euch nicht, es unter¬
drückt euch die Schule!"

Dies hat über 20 Jahre gedauert bis einer kam der noch mehr
Binfluss hatte als die Schule, nemlich kein geringerer als Leopold
v ii n Ranke.
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