
187 
0138- 4694 

Akademie 
der Wissenschaften 
der DDR 
Zentralinstitut 
für 
Sprachwissenschaft 

Berlin 1988 



Akademie Linguistische 
der Wissenschaften Studien der DDR 
Zentralinstitut 

Reihe A für 
Sprachwissenschaft Arbeits berichte 1a1 

Beiträge zur nordischen Philologie 

Sammelpublikation in honorem Sveinn Bergsveinsson t 
(23. 10. 1907- 17.10.1988) 

Herausgegeben 

von Tomas Milosch und Hartmut Mittelstädt 



Herausgegeben im Auftrage des Direktors des Zentr~linstituts 
fü r Sprachwissenschaft der Akademie der Wissenschaften der DDR 
von W . Bohner, W. Neumann, J. Schildt, B. Techtmeier, 
D Viehwe~er, W. U. Wurzel 

Redaktions~ekretär: 1. Stahl 

- A ls Manuskript vervielfältigt -

1. A uf lage 

D ruckgenehm igung : Ag 521 /086/89 
Pr,inted in th e German Democratic Republic 
Gesamtherstellung : Akademie der Wissensd.1aften der DDR 

VEB Kongreß - und Werbedruck Oberlungwitz 
Zitiertitel : LS/ ZI SW/A 
Redakt ionssch luß : Dezember 1988 



Inhaltsverzeichnis 

T m s Milo ach/ 
Hartmut Mittelstädt 

Magnus Petursson 

Hartmut Mittelstädt 

Svavar Sigmundsson 

Preben Meulengracht 
St!Srensen 

Heike Comolle 

Ernst Walte r 

Arwed Spreu 

Fred Ylulf 

Klaue Möllmann 

Tomas Milosch 

Svetl~na Nedeljaev~-
Steponavi~iena 

Valerij Berkov 

Hana-JUrgen Uube 

Vorbemerkung 

Ritaekra Sveins professors Berßsveins-
aonar - Schriftenverzeichnis Sveinn 
Bergsveinsson (23. 10. 1907 - 17. 10. 
1988) 

Plädoyer für ein isliindiechos Aua-
sprnchewörterbuch 

Antonymische \·/ortbildunesmi ttel im 
Is Hindis chen 

Das Suffix~ im Isländischen 

- die Geschichte eines islündi-
schen Wortes 

Spätaltislündische Lexemontlehnungen 

2 

8 

16 

29 

44 

zur Schaffung des höfischen Kolorits 59 

Nokkur smrolki 

Die Brüder Grimm, die Poesie und der 
Norden 
DramgR in wikingerze i tlichen Runen-
inschriften 

Zur Umfangsdivergenz von schwedischen 
Original- und deutschen Uberaetzungs-
texten 
Zur semantischen Beschreibung substan-
tivischer Komposita in Adolf Noreena 
"V!rt spräk" 
Verbale Wortzuso.mmensetzungen ~d ihr 
V.erhäl tnia zu einem l,lodell des Kompo ... 
aituma 
~ine aoziolinguiatiache Typologie der 
modernen germanischen Sprachen 

Isländische Studien an der Berliner 
Universität 

68 

73 

80 

90 

95 

115 

122 

1 2 



Heike Comolle/ 
Kaija Menger/ 
Hartmut Mittelstädt 

Zu Geschichte und Perspektiven der 
sprachwissenschaftlichen Nordistik 
und Fennistik in 9reifswald 

Autorenverzeiohnis 

142 

155 



- 1 -
Vorbemerkung 

Erstmals wird mit dieser Sammelpublikation ein Heft der f•Lingui-
etischen Studien" vorgelegt, das thematisch speziell den nord-
germanischen Sprachen gewidmet ist. 

Die Beschäftigung mit nordgermanischen Sprachen hat auf deut-
schem Boden eine lange Tradition. Dabei stand zunächst das Alt-
nordische im Mittelpunkt , dessen Bedeutung von den Grimms und 
anderen Sprachvergleichern des 19. Jahrhunderts erkannt worden 
war. Dagegen spielten die einzelnen nordgermnnischen Sprachen in 
ihrer Gesamtentwicklung bis zur Gegenwart hin lange Zeit eine 
untergeordnete Rolle. 

In der DDR wurde die nominanz das Altnordischen aufgehoben, 
ohne jedoch bestehende Traditionslinien abzubrechen, wie u. a. 
die bedeutenden Leistungen der Leipziger Sagaforschwig unter 
Walter Baetke belegen. Einen großen Aufschwung nahmen Vermitt-
lung und Erforschung der modernen nordgermanischen Spra chen an 
der Ernst- ll'Iori tz-Arndt- Universi tät Greifswald, wo sie mit der 
Untersuchung ökonomischer, innen- und außenpolitischer, ge-
schichtlicher, kultureller und literarischer Prozesse in den 
Ländern Nordeuropas verknüpft sind. Die dortige Sektion Nordeu-
ropawissenschaften ist heute Zentrum der sprachwissenschaftlichen 
Nordistik in der DDR. 

An der Humboldt-Universität zu Berlin, an der traditionell im 
Rahmen germanistischer Forschungen auch nordistische Studien be-
trieben werden, wirkte als Professor für Nordische Philologie 
nahezu zwei Jahrzehnte lang der I s länder Sveinn Bergsveinsson, 
der kurz vor Vollendung seines 81. Geburtstages am 17. Oktober 
1988 verstarb. Von ihm liegen zahlreiche grundleeende Arbeiten 
vor allem zur isländischen Phonetik und Phonometrie vor; sein 
"Isländisch-deutsches Wörterbuch" ist international anerkannt. 
Ursprünglich zu seinem 80. Geburtstag am 23. 10. 1987 geplant, -
erscheinen die vorliegende Sammlung von Aufsätzen, zu der Kolle-
gen und Schüler aus der DDR und dem Ausland beigetragen haben, 
eowie das erstmals zusammengestellte Verzeichnis seiner Schrif-
ten nun zu seinem Gedenken. 

Tomas Milosoh (Berlin) Hartmut hlittelstädt (Greifswald ) 



1'omas Milosch (Berlin), Hartmut Mittelstädt (Greifswald) 

RITASKRA SVEINS PROFESSORS BERGSVEINSSONAR - SCHRIPTENVERZEICHNIS 
SVEINN BERGSVEINSSON (• 23. 10 • 1 907 - 1 17. 10. 1988) 

Linguistische t,~onographion 1 Wörterbüche·r 

- Grundfragen der islündischen Satzphonetik, Berlin, Kopenhagen 
1941 (= Phonometrische Forschungen. Reihe. A, Bd. 2) 
Besprochen durch: 
- E. Fischer-Jöreensen, L. L. Hammerich. In: Nordisk Tidskrift 

for Tale oe stemme 6, IC~benhavn 1942: 1 - 20 
- B. Trnka. In: tasopis pro modern1 filologii 28, Praha 1942: 

)29 - ))1 
- A. !.Iartinet. In: Bulletin de la Soci~d de linguistique de 

Paris 42, Fase. 2, Ur. 125, Paris 1946-: 36 - 39 
- Steffui Einarsson. In: Sk!rnir 122, Reykjnv1k 1948: 220 - 222 
- Stefan Einarsson. In: The Journal of English and Germanic 

Philology 47, Urbana/Ill. 1948: 436 - 438 
- B. Rosenkranz. In: Indogermanische Forschungen 59, Berlin 

1949: 321 - 323 
- Uyyrdi (Neologismen), Bd. 1, Reykjav!k 1953 

Besprochen durch: 
- Stefan Einarsson. In: Scandinavian Studies 26, Menasha/Wisc. 

1954: 46 - 47 
- Islfuldisch-deutsches Wörterbuch, Leipzig 1967 

Besprochen durch: 
- B. Loman. In: Arkiv för Nordisk Filologi 83, Lund 1968: 267 
- Hreinn nenediktsson. In: Linguistics 52, The Hague 1969: 

83 - 88 
- B. Kreas. In: Zeitschrift filr Phonetik, S~rachwissenschaft 

und Kommunikationsforschung 22, Berlin 1969: 90 - 92 
- B. Kreas. In: Nordeuropa. Studien), Greifswald 1969& 202 -

204 

Aufsätze, Vor- und Nachworte 

- Nasal+ Engelaut bzw. Liquida im Ialänd1schen. In: Archiv für 
Vergleichende Phonetik 2, Berlin 19)8& )0 - 40 

- Lautklaaeen und Lautklassensc~ift in der Phonometrie. In: Ar-
chiv filr Vergleichende Phonetik 4, Berlin 1940: 97 - 104; 
auch in: Phonometrie. Hrsg. von E. Zwirner Ul'ld K. Ezawa, Teil 
2. Allgemeine Theorie (= Bibliotheca Phonetica 5), Basel, New 
York 1969: 260 - 267 
Besprochen durch• 
- n. Trnka. In: baeopie pro modern! filologii 28, Praha 1942: 

111 - 113 



- fuethodoloeis hee !ur Erforschung lebender Sprachen. Ins Archiv 
für V rgleichende Phonetik 4, Berlin 1940: 172 - 177; 
auch in: Phonometrie. Hrsg. von E. Zwirner und K. Ezawn, Teil 
2. Allgemeine Theorie (• Bibliotheoa Phonetica 5), Basel, New 

rk 1969: 268 - 277 
t Jespersen , zu seinem 80. Geburtstag und seiner Selbst-

biographie. In: Archiv filr Vergleichende Phonetik 4, Berlin 
1940: 186 - i 90 

- 9m Islands sproglige Seerstilling (Uber Islands sprachliche ~5nderstellunß) . In: Ielandsk Aarbog 13, Ki6benhavn 1940: 75 -

- Akustisk Sprogeestet ik (Akustische Spre.chästhetik). In: llordiek 
Tidskrift for Tale og Stemme 4, K,benhavn 1940: 98 - 118 
Besprochen durch: 
- ~--- For~hhammer, Akus tisk Sprogmstetik (Akustische Spraoh-

asthetik). In: Nordisk Tidskrift for Tale og Stemme 5, 
K,benhavn 1941: 21 - JO 

- Zur Therapie des Sigmatismus. In: Archiv für Sprach-und 
Stimmphysiologie und Sprach- und Stimmheilkunde 4, Berlin 
1940: 174 - 178 

- Über die Bedeutung und Auswertung der Satzmelodie. 1. Prinzi-
pielles. 2. Spezielles. In: Archiv für Vergleichende Phonetik 
5, Berlin 1941: 97 - 130, 153 - 162 

- At tale med Akcent (Mit Akzent sprechen). In: Nordisk Tid-
skrift for Tale og stemme 5, K!lfbenhavn 1941: 79 - 84 

- Sprog og Tale (Sprache und Rede). In: Nordisk Tidskrift for 
Tale og stemme 5, K~benhavn 1941: 93 104 (Antwort auf die 
Kritik J. Forchhrunmers) 
Besprochen durch: 
- A. Arnholt z, Orn Vulgail"-IC,Sbenhavnskens Melodik (Über die vul-

gär-kopenhagensche r.:e lodik). In: Nordiek 'ridskrift for Tale 
og stemme 6, K,benhavn 1942: 23 - 24 

- Wie alt ist die "phonologische Opposition" in sprachwissen-
schaftlicher Anwendung? In: Archiv für Vergleichende Phonetik 
6, Berlin 1942: 59 - 64 

- nogle Rette leer (.Einige Berichtigunee.n). In: Nordisk Tidekrift 
for Tale og stemme 6, K,benhavn 1942: 62 - 72 (Bemerkungen zu 
der Rezension von E. Fischer-Jörgensen und L. L. ·Harnmerioh) 

- Sagaan og den haardkogte Roman (Die Sage. und der harte Roman). 
In: Ldda 42, Oslo 1942: 56 - 62 

- Det etiske Moment i Sproeoostetiken oe dens Forhold t1.l det 
komiske (Das ethische r.toment in der Sprachästhetik und sein 
Verhül tnis zum Komischen). In: Nordisk Tidslcrift for Tale og 
Btemme 7, 1\!6benhavn 1943: 21 - . .38 

- Die funktionelle Satzphonetik. In: Ar~hiv für Vereleichende 
~honetik 7, Berlin 1943/44: 16 - 28; 
auch in: Phonornetrie. Hrsg. von E. Zwirner und I<. Ezawa, Teil 
2. Allgemeine Theorie (= Bibliotheca Phoneticn 5), Basel, New 
~ork 1969: 270 - 305 
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- Experimentalphonetik und Phonometrie. In: Archiv filr Verglei-
chende Phonetik 7, Berl i n 1943/44: 88 - 92; 
auch in: Phonometrie. Hrsg. von E. Zwirner und K. Ezawa, Teil 
2. Allgemeine The orie (s Bibliotheca Phone tica 5), Basel, New 
York 1969: 306 - 315 

- Klasse, Norm und Manifestation. In: Zeitschrift fUr Phonetik 
und allgemeine Sprachwissenschaft 3, Berlin 1949: 261 - 277 

- (Einleitung und Wortkommentar zu:) Egils saga Skalla-Gr!ms-
sonar (= !slendinga sögur 4 ), Reykjav1k 1950)(vgl. auch Her-
ausgaben)-

- (Einleitung zu:) Ste:f'rui fr6. Hv1tadal • Lj6öma,li (Gedichte), 
Reykjav1k 1952 (vgl. auc~ Herausgaben) 

- Sprachnormen und sprachliche Homogenität. In: Zeitschrift fUr 
Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft 7, Berlin 1953: 
392 - 403 

- k6un ö- hl6oa ! !slenzku (Die Entwicklung der ti-Laute im Is-
ländischen). In: Studia Islandioa 14, Reykjavik• Kaupmanna-
höfn 1955: 5 - 39 

- Eine neue Brechungstheorie? In: Zeitschrift filr Phonetik und 
allgemeine Sprachwissenschaft 9, Berlin 1956: 125 - 135 

- (gemeinsam mit H. Koziol:) Eugen Dieth. In: Pho~etica 1, 
Basel, New York 1957: 120 - 123 

- Die Vokaldehnung in isländischen Fremdwörtern. In: Phonetica 
1, Basel, New York 1957: 129 - 145 

- (Nachwort zu:) Die Leute vom Lachswassertal, Berlin 1959 
- Isländische Phonetik. In: Phonetica 5, Basel, New York 1960: 

43 - 64 (Samme l referat) 
- Otto Jespersen (*16. 7 . 1860). In, Phonetica 6, Basel, New 

York 1961: 129 - 136 
- Zum Abhörpr oblem bei fremden und vertrauten Sprachen. In: 

Ze i t schrif t f ür Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunika-
tionsf orschung 12, Berlin 1961: 9 - 22 

- Di e Wortbe t onung im Isländischen. In: Phonetica 10, Basel, 
New York 1963: 213 - 221 

- Prinzi pielles zur Lautklassenlehre. In: Zeitschrift :für Pho-
netik, Sprachwi ssenschaft und Kommunikationsforschung 18 1 
~erlin 1965: 381 - 395 

- Aherzla neitunarforakeytinu 6- i lfsingaror~um og lfaing-
arh, ttum (Be t onung des Negationspräfixes 6- in Adjektiven und 
Partizi pi en). In: tslak tunga. Lingua Ialandioa 6, Reykjav1k 
1965: 7 1 - 81 

- Die Brüder Grimm und der Norden. In: Wisaenschaftliohe Zeit-
schrift der Humbol dt - Universit ät zu Berlin. Gesellschafta-
und sprachwiesenechnft l iche Reihe 14, Berlin 1965 : 515 - 516 

- Zur Syntax der Kon j unktional- und Modaladverbien. im Isländi-
schen . In: Nordeuropa. Studien .3 , Gr eifewald 1969: 177 - 195 
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- Di~ Stellung des Adverbs im Ielnndisc hen. In: Folia Lingui-

s .t1c11. Acta Societatie Linguisticae .E:uropaeae J, Den Haag 
1969: 307 - JJ2 

- Handritiö Germ. qu11rt. 2065 (Die Hnndscltrift Germ. quart . 
2065). In: Landsb6kasafn te l ande 26 , Arb6k 1969 , Reykj nv1k 
1970: 135 - 155 

- Lehnübersetzungen und Chronol ogi e . I n : Scienta Ielandica 2 . 
Science in Icelnnd 2 , Reykjav1k 1970 : 26 - J O 

- Die Pause im Konte xt i n f re i er Erzählung . In: Procee dinge of 
the Sixth International Congrees of Phonetic Science e , Prague 
1967, Praha 1970: 167 - 170 

- Die Reduktion des nordi s chen Runenalphabete in sprschhis tori-
scher Sicht . In: Fol i a Linguistica. Acta Societatis Lingui-
sticae Europaeae 5, Den Haag 1971: 388 - 393 

- Bjarni Thorar ensen - vinur r!kisine (Bjarni Thor~rensen - ein 
Freund des Stnates). I n: Sk1rnir 147, Reykjav1k 1973: 102 - 110 

- Tveir höfundar Egils sögu (Zwei Autoren der Egilssaga). In: 
Sk1rnir 157 , Reykjav1k 1983: 99 - 116 

Herausgaben 

- Sk6lable~i~ 2J (Schul ze i tung), Reykjavik 1948 
- Egils aaga Skalln- Gr ims sonar (= 1alendinga eögur 4), Reykjav1k 

1950 
- Stefrui f r a Hv1.tadal, Ljo~ma3li (Gedichte), Reykjav1k 1952 

Rezensionen 

- Wilhelm Horn , Neue Vlege der Sprachforschune (= Die neueren 
Sprachen. Be iheft 32), I-/iarburg/L. 1939 
In: Archiv filr Vergleichende Phonetik 5, Berlin 1941: 41 - 45 

- Barend Faddegon , Phonetics and Phonology (= Mededee lingen der 
Koninklijke Ne derlandsche Akademie van Wetenschappen . Afd . 
Le tterkunde, Nieuwe Heeks , Ve el 1, Nr. 10), Ams te r dam 1938 
In: Archiv für Vergle i chende Phone tik 5, Berlin 1941: 45 - 4; 

- Lebendige Sprache. Experimentalphone tische Untersuchungen . 
Hrsg . von w. Horn und K. Ketterer, Berlin 19J8f f . 
In: Archiv für Verglei chende Phonetik 5, Berlin 1941 : 201 -
206 

- Ursula Freye r , Di e Mundart des Dorfes Baden , Kre is Verden 
(=Arbe iten aus dem Institut filr Lautforschune an der Univer-
sität Berlin ) , Berlin, Leipzig 1941 
In: Archiv für Vergleichende Phonetik 6, Berl i n 1942 , 188 -
189 

- Ami Bö~vnreaon , Hl6~froo ~i (Phonetik ), Reykj nv1k 1953 
In: Sk1rnir 128 , Heyk j av1k 1954: 236 - 240 

- Kamp Malona , 1. The Phonemes of Current English. 2 . The 
Phonemes of Modem Icelandic. I n: Studies i n Her oio Legend nd 
Current Speech, Ed . by St ef~n Ei nareaon and N. ~. i i aason , 
Copenhnge n 195 9 



- 6 -

- Alexander J6hannesson , Uppruni mannlege m~le (Der Ursprung der 
menschlichen Spt-uche ), Reykjov1k 1960 
In: Zeitschrift für Phonetik, Bprachwieeensohaft wid Kommuni-
kationsforschung 14 , Berlin 1961: 367 - 368 

- ·ure-i.nn Benediktsson , The non-uniqueness of phonemio solutionar 
Quantity and stress in Ioelandic . In: Phonetica 10, Basel, New 
York 1963: 133 - 153 (davon Diskussion: 150 - 153) 
In: Phonetica 10, Basel, New York 1963', 150 - 153 (Beitrag zur 
Diskussion) 

- Early Icelandic Manuscripts in Facsimile. 1 - 5. General Edi-
tor: J6n Holgason , Copenhagen 1958 - 1963 
In: Deutsche Literaturzeitung für Kritik der internationalen 
~is~enschnft 86, Berlin 1965: 115 - 117 

- Islandske händskrifter og dansk kultur (Isländische Hand-
schriften und dänis che Kultur), K,benhavn 1965 
In: Deutsche Literaturzeitung für Kritik der internationalen 
Wissenschaft 8~, Berlin 1966: 35 - 38 

- Peter Hallberg, Die isländische Saga, Bad Homburg v. d. H., 
Berlin, Zürich 1965 
In: Deutsche Literaturzeitung für Kritik der internationalen 
Wissenschaft 88, Berlin 1967: 28 - 31 

- Paul Diderichsen, Helhed og struktur. Udvalgte sprogvidenskab-
lige afhandlinger (Ganzheit und Struktur. Ausgewählte sprach-
wissens~baftliche Au~sätze), K,benhavn 1966 
In: Deutsche Literaturzeitung für Kritik der internationalen 
Wissenschaft 88, ·Berlin 1967: 716 - 718 

- Early Icelandic Manuscripte in Faceimile. 6 - 7. General Edi-
tor: J6n Helgason, Copenhagen 1964, 1967 • 
In: Deutsche Literaturzeitung für Kritik der internationalen 
Wissenschaf t 89, Berlin 1968: 901 - 903 

- Oskar Bandle, Studien ~ur westnordischen Sprachgeographie 
(= Bibliotheca ArnamagnEeana, Suppl. 4), Kopenhagen 1967 
In: Erasmus 21, Nr. 7 - 8, Wiesbaden 1969: 226 - 230 

- Gabriel Turville-Petre, Nirie Noree Studies, London 1972 
In: Deutsche Literaturzeitung für Kritik der internationalen 
Wissenschaft 94, Berlin 1973: 484 - 486 

- Ernst Walter, L!3xikalischea Lehngut im Altwestnordischen 
(= Abhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu 
Leipzig. Philosophisch-historische Klasse 66, Heft 2), Berlin 
1976 
In: Deutsche Literaturzeitung für Kritik der internationalen 
Wissenschaft 100, Berlin 1979: 447 - 449 

Belletristische Arbeiten (Auswahl) 

- Dauöinn baroi (Der Tod erschlug). In: L1f og List 1, h. J, 
Reykjav1k 1950: 8 (Kurzgeschichte) 

- Feogin sk6lagöngu (Vater und Tochter auf dem Schulweg). Ina 
L1f og List 1, h. 7, Reykjav!k 19501 19 (Kurzgesohiohte) 
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- var s6lskin pann dag . Saga wn t vo evarta ke t t i (An jenem 

Taf, schien die Sonne. Geschi chte von zwei schwarzen Katzen ). 
In: Lesb6k J,:orgunbloaei ne, Reykjav1k 1964 1 28 

- Herr Holm ändert s e ine Meinung. In: Modeme Erzähler der We l t -
Island. Hrsg . von H. Barüake, Tübingen, Basel 1974: 186 - 196 

- Ein Mann ohne Karri ere. In: Modeme Erzähler der Vlelt - Island. 
Hrsg. von H. Barliske, TUbingen , Basel 1974: 197 - 205 

- Die Kindergär tnerin. In : Uoderne Erzähler der V/elt - Island. 
Ersg. von H. Barüske, Tübingen, Basel 1974: 206 - 209 

- Stuttlj6~: r aune~ 11fspeki (Kurzgediohte: realistische Lebens-
philosophie ) , Reykjav1k 1982 

- Eylönd (Eilande), Reykj av1k 1987 (Erzählungen) 

Darüber hinaus veröffentlichte Sveinn Bergsveinsson vor allem in 
den Jahren 1950 - 1953 e ine große Anzahl von Gedichten, Bespre-
chungen zu belletristischen Arbeiten sowie Theaterkritiken un-
ter anderem in "L1f og List", "Andvari", "Lesb6k Morgunbla!sins", 
"Morgunblaöi5" und "Mann og Uenntir". 

Für die wertvollen Hinweise, was di~ belletristischen Arbeiten 
s owie die Literatur- und Theaterkritiken betrifft, danken wir 
Herrn Gunnlaugur Ing5lf s son (Reykjav1k). 
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Magnfis P~tursson (Hamburg ) 

PLÄDCYER PUR EIN ISLÄNDISCHES AUSSPRACHEWÖRTERBUCH 

Die Frage nach der Aussprachenorm des modernen Isländischen hat 
l ange Zeit diej enigen beschäftigt, denen das Schicksal der mo-
dernen isländischen Sprache am Herzen liegt. Dazu zählen zahl-
reiche Lehrer und Schauspiel-er , aber auch einiße 1''orscher und 
socar Lai en, die sich die korrekte Aussprache angelecen sein 
lassen. Sichtbarst en Ausdruck fanden diese Demtlhungen in den 
\/erk en von BJÖRN GUDFI1rvSSON 0946, 1947, 1964), der eine Norm-
aussprache vorschlug . Seine Vorschläge wurden in das angesehene 
Lehrbuch des Isländischen "lcelandic" von STBFAN EINAR~SON (1945, 
fl972]) aufe enomrnen, und es scheint sogar, daß zumindest einige 
Kreise sich sei nerzeit Hoffnungen gemacht huben, die Vorschläge 
von .i3JÖRN GUDl~IImSSON als die wirkl:j._che Aussprache des Isländi-
sch en ein zuftlhren . Dies mißlang jedoch vollsttlndig. Grllnde, die 
niemals genannt worden sind, obwohl sie eigentlich von vornherein 
hätten offensichtlich sein mUssen , sind: 

1. Kein einziger Sprecher benutzte die von BJÖH.N GUD1''I N1~SSON vor-
geschlagene Aussprache. Alle mußten dazu etwas lernen, so daß die 
vorßeschlagene 1ormaussprache nirgends eine natUrliche Existenz-
grundlat;e besaß. 

2. Die Vorstellungen von BJÖRN GUDFINNSSON basierten auf der~-
nahme von Dialekten, aus denen man die geeigneten Aussprache-
varianten auswählen s ollt e. Solche Annahme schuf innerhalb des 
Isländischen kllnstliche Grenzen und ließ den Gedanken an die Ein-
heit der Sprache schwinden, obwohl gerade di e Einheit des moder-
nen Isländischen ancestr ebt wurde. Es waren Oppositionen wie 
harOmreli :linroreli, 1lonophthonß:Diphthong vor .!!ß, stimmhafte:stimm-
lose Nasal e vor~'!,~ usw. entstanden. 

J. Keiner wußte, was die Vorstellungen von BJÖRN GUDFINNSSON 
wirklich von den Sprechern verl ang ten . Uie Forderung, harOmwli 
zu sprechen (d.h. die aspirier ten (phthk~ intervokali soh a usz u-
s prechen ), fordert z.B. von den Spr ehern, völliB neue Zeit -
muster zu lernen (MAG:N 6s P!$TUl{SSON 1978). Dae I:;rlernon nouer Zeit-
muster eehört zu den schwierigß t en Aufgaben im Aus s praoheu.nter-
richt und muJte z-wancsläufig scheitern. Die l!:rfahrung zeii;te, 
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daß selbst unter denen. di nBoh d n Vorstollunaon von EJÜl:lN 
GUD.l!'INNSSON zu spr h n v ra uchten, es kaum oinom einzigen l}e-
lang, die Ausspr he des horennruli so z u verwenden, daß si e na-
tUrli h und nicht etwas kUnstlich und forciert klang . Dei der 
GerinßSt n Unaufmerksun1kei t wurde diese Aussprache aufgei eben , 
und man verfiel in die Ubliche Aussprache ohne Aspiration, wie 
m n es spontan in der frÜhen Kindheit gelernt hatte. 

Di ese drei Ursachen dUrften die wichtiesten sein ; warum die 
Aussprachereform von BJÖRN GUD}'INN$SON ein völlig hoff nu.n6sloaes 
Unt ernehmen war, selbst wenn es in der DevtHkorunß daf'Ur eine 
starke Motivation gegeben hätte. ~ie konnte tatsHchlibh nicht 
verwirklicht Werden , selbst ~ei optimalen Deding unßen. Dazu kam 
auch, daß kaum jemand in der ßevöllcer ung die Notwendic;kei t einer 
solchen Aussprachercform einsehen konnte. 

Obwohl sich die isländis chen Gelehrten bis j etzt wohl noch 
nicht im klaren darUber sind, weshalb die Vorsehllige von HJÖRN 
GUDFIRNS::30H nicht Zll realisieren waren, herrscht inzwischen 
Ei~gkeit darUber, daß es nicht möglich sein wird, sie zu ver-
wirkli chen. Es wird nach neuen hc6en gesu~ht, u.rnl di esmal au.f 
Initiative der Heßierung. Br gebnis dieser neuen BemUhuns en sind 
vorläufig zwei Berichte, die sich das Ziel setzen, einen neu.en 
Versllch der L5sung des Au.sspracheproblems zu. errnÖGlichen. Da nach 
hleinung des ·Verfassers dieser Zeilen di e neu erl assenen Hicht-
lini en oder lilnpfehlungen so sind, daß ihre Verwirklichung nicht 
zu. dem angestrebten Brfols f Uhren lcann , soll rnit dieGem .13eitre.g 
ein Gegenvorschlag unterbreitet werden ( s. GUDLl UhDUlt D. }u{IST-
lilUNDSSON et al. 1987a und 1987b). 

Die Einheit des moder ne~ l sl tlndi sc hen 

Es gibt kau.meine andere Sprache , die so einheitlich wie das mo-
derne Isländische iot. Darin sind sich fast al le einie;,. Uneinig-
keit besteht lediglich darUber, wie dies er Tatbestand zu. inter-
pretier en ist; Die Vorschl!1ce von ßJ ÖH.N GUi.J1"1lü~8~0.N z ur ~chaff une 
einer neuen Au.ssprachenonn s t el lten ~erade d:j.. Binhei t in l•'raße 
und schufen kUnstli che 'l'rennlinion, die im ;Jprachb ewwJtsein der 
Sprecher nicht vorhanden sind. 

di e Ausspracheregelung erfolgreich sein s oll, muß als 
Grundlaße die Einheit der t>prache betont werden. Deshalb mu.D ein 
real existierende Auss1)rache die Gru.rnllug e der Aussprochorcl'.;olune 
sein. Dies sollte die Aussprache des sUdwe0tliohon Teils von 
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Island sein, die die Ubliche Aueapraohe von zwei Dritteln der 
h ute lebenden Isländer ist. 

Nine weitere Bedingung ftlr eine erfolgreiche Aueepracheretorm 
ist, daß ihre Grundlage die phonetische .F'orm sein muß, nicht wie 
bisher die ortho;rraphiache ~•orm. Die phonetische 1st die einzige 
real existierende :t'orm. Die orthographische 1''orm hat nicht nur 
die Aufgabe. die Aussprache wiederzugeben, sondern auch andere 
sehr wichtice nicht-phonetische ~unktionen, die innerhalb der 
Orthographie verborgen eind, bisher aber nie genau ertorscb.t 
wurden • . ,iir können die Aufcaben der modernen isll1ndiechen Ortho-
craphie wie fol 6 t kurz zus~nmenfassen: 

l. r.~orpholocischc und syntalctischc ·zusammengehBrirdcei t 

b'ine ganz v,·eocntliche l•'unktion der isländischen Orthographie ist 
der Ausdruck der morphologischen ZugehBrigkei t. J!'ormen, die laut-
lich verschieden sind, werden mB.slichst lihnlich geschrieben, um 
die morpholocische Zugehörißkeit einzelner Formen zu einem Para-
digma zu sichern . Hi erzu einiße Beispiele: 

(1) brennsla 'V erbrennung' von brenna 'verbrennen', kennala 
'Unt erricht' von ke~ 'lehren', aber pensla 'Dehnung,, Spannung' 
von penja 'dehnen, spannen' . Ob hier ein oder zwei B geschrieben 
werden, spielt fUr die Aussprache keine Holle, denn in beiden 
:fällen ist di e .Aussprache gleich. Hi er wird durch die Orthogra-
phie nur morpholo0isch e Zu.::; ehtlriekcit ausgedrUckt. 

(2) Das [h] vor Konsonanten im Inlaut wird Uberhaupt nicht ge-
schrieben. Vor einem Konsonanten werden ein oder zwei Konoonan-
ten eeschrieben, um die Zuc;ehörigkei t zu einem bestimmten Wort-
stamm zu verueutli chen: 
skreyta [skrei:ta] 'verschBnern' - skreytni [skrelhtn1J 'LUge' 
breyta [prel :taJ 'veränd ern' - breytni fprelhtn:i] 'Verhalten' 

[chehpaJ 'realisi eren' - keppni [c"ehpniJ 'Wettbewerb' 
lätinn [1autznJ •·gestorben' - Dat. Sg. flauhtnaJ 
glettinn [klehtinJ 'schelmisch' - glettni ~klehtruJ 'Spaß' 
skritinn (akrlitznJ 'komisch' - Dat. Sg. akr1tnum fskrlhtnvmJ 

(3) Ein ~'rikativkonaonant vor einem Verechlußkonaonanten er-
scheint orthoerophiech als Verachlußlaut , um die ZugehBrigkeit 
zu dem gleichen Paradigma auazudrUcken: 
taka [t""a:ka] 'nehmen' - [t„axtYJ 'nimm' 
kaupa [k'°' öt:paJ 'kaufen.' - kauptu [kht,lftYJ 'kau!''·• 



• 11 • 
(4) K neonant n in 1 onsonantencruppen werden geaohrieben, obwohl 
si aum jemnls gesprochen werden. Dazu fölgende Beispieles 
freistni [rre\sni] 'Verauchwig', vgl. freiata [frelstaJ•versucben' 

[1wi:a] 'der Lung~n' Gen.Pl. von lunga [lWJkaJ 'Lunge' 
[v1rn1] 'Tätigkeit' von~ [vz1kvr] 'aktiv• 

fylgdi [f:r.1 ti J ' folgte' von fü&1.! f fl I ca] • folgell' . 
kristni [k~rxsn1J 'Christentum' von krietinn fkhrxetxn] •christ•. 

(5) Die Endungen der Adjektive im Mask. Sg . auf -!!Y! (~ 
'fertig') und im Fem. Sg. auf -in (b!u.n 'fertig') sowie die En-
dungen -inn und -in des suffigierten Artikels lauten alle phone-
tisch auf [In]. Die orthographische Form dient ausschließlich 
dem Zweck, syntaktische zusammenhänge darzustellen. Zum Beisp:Lel 
wird in :folgenden beiden Sätzen diese Funktion ausschließlich 
durch die orthographische Endung ausgedrUckt: 
Sturla er kominn 'Sturla ist gekommen', 
LJ(ifa er komin 'D~:fa ist gekommen'. 

Dies sind nur einige Beispiele, die zeigen, daß der Anteil der 
isl~ndischen Orthographie an der Bezeichnung der morphologischen 
und syntaktischen ZusammeneehBrigkeitsfunktion sehr groß ist. 
Disher hat niemand die ielfmdioche Orthographie unter diesem Ge-
sichtspunkt unt .ersucht. Das ist eine mllhsame und langwierige Auf-
ßSbe. ll'!an kann den Anteil der Zusammengeh6rigkei tsfunktion an den 
Aufgaben der isländischen Orthographie mit etwa 4~ veranschlagen. 
~·,enn die Auasprachefunktion demgegenUber mi t 50% angesetzt wird, 
kann man ermessen, wie inkonsequent die isländische Orthographie 
ist. Das kann man auch daraus ersehen, daß es nur einen einzigen 
Euchstaben in der isländischen OrthoGraphie gibt, nt!mlich Pt der 
immer den gleichen Laut bezeichnet. Alle anderen Buchstaben be-
zeichnen mindesten~ zwei Ulld einige davon sogar mehrere Laute. 
In der zweiten AufYage meines Lehrbuche (MAGNÖS Pt'rtnlSSON 1987, 
:J. 25-28) habe ich vera .ucht, die Entaprechwigen zwischen Buoh-
~tabe und Laut in der isländischen Orthographie in Tabellenfom 
au.fzustellen. Es muß allerdinea gesagt werden, daß diese Tabelle 
nicht alle Entsprechungen wiedergibt und noch einige zualtzliohe 
bestehen, dio darin nioht, enthalten sind. 

2. Die Funktion der Diaambiguierun5 
Die 1''unktion der l)iaambiguie~ung di ent der Untoracheidung von 
Homophonen, die unterschiedlichen ~6rtern (d.h. Paradigmen) ange-
hBren. Daftlr gibt es u.a. folgende Beispiele& 
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~'eine' s~nir '(er) zeigt' 
(1) la0i 'in Ordnune' lrogi '(er) lHge' 
~' erehren' 'llrett' 
skylja •trennen' ekilja •verst ehen'. 
uiese l41unktion scheint relativ unbedeutend zu sein, Es gibt eine 
groß~ Anzahl von Homophonen , ·d:te orthographisch Uberhaupt nicht 
unterschieden -werden. Dazu folgende Beispiele: 

'Ei' !2AE 'scharfe Kante' 
'als (Konjunktion ) ' ' (er) ht:11 t' 

hemja 'begrenzen' hemja 'kontrollieren' 
semja 'schreiben, ein SchriftstUck verfassen' - aemja 'sich 
einigen'. 

MBglicherweise gibt es noch andere Funktionen, die die islän-
dische Orthographi e erfUllt. ~ines dtlrfte jedoch klar sein, n&i-
lich daß es nicht möeli ch ist, eine Aussprachenorm auf der 
Grundlage der gegenwärtigen graphischen Form zu schaffen. Die 
graphische Form ist so inkonsequent, daß es sehr viele Regeln 
erfordern wUrde, davon die gesprochene Form abzuleiten. Diese 
Fraße ist bisher ebenfalls nicht untersucht worden, so daß die 
in Lehrbllchern des IsH1ndischen verzeichneten Ausspracheregeln 
zahlreiche Ausnahmen nicht erfassen könn en. 

Ein Aussprachewörtcrbuch des modernen Isl~ndischen ist drin5end 
erforderlich. 

Hier soll die .Meinung vertreten werden, daß ein Aussprachewör-
terbuch des Isländischen dringend notwendig is t, bevor Ub erhaupt 
an eine Nonnierun6 der Aussprache gedacht werden kann. Die 
Grundlaee dieses AussprachewBrterbuche muß die Aussprache des 
sUdwestlichen Teils Isl ands sein. So gesehen werden andere AlU3-
eprachevarianten sich nur als eeringfUe;ig andersartige Vertei-
lung einiBer Konsonanten und Vokale herausstell en, aber die is-
l~ndische Sprache erscheint als lautliche Einheit. Ers t auf 
Grund eines solchen Wörterbuchs wird es mBglich sein, die Ent-
sprechung zwischen Lautform und Orthographie systematisch zu er-
forschen. Die Lautschrift sollte möglichst diejenige sein , die 
ich in meinem Lehrbuch verwendet habe, da sie gegenUber den bis-
her vorßeschlagenen Lautschriften des Isländischen wesentliche 
Vorteile aufweist , nt1mlich 
1) es besteht eine eindeut ige lmtsprechung zwischen dem Laut wid 
dem Laut zeichen, 
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1 s ie Inkonsequenz der Orthographi e besser als andere 
r ndete Lautschriftsysteme und 

ntspricht der tate~chlich gesprochenen Sprache des slld-
w tli hen Teils Islands. 

Erst wenn ein solches WBrterbuch vorliegt, wird es mBglich 
sein, eine einigermaßen ersoh8pfende Lautbe~chreibung des Is-
l ändischen zu ceben. Viele ~inzelheiten sind in den bisherigen 
Lautbeschreibungen Gar nicht erfaOt, z.B. das lange ein 
februar [re:pruar] 'Februar' und die Verschlußlaute in äg~st 
[au:kust] 'August',~ (eztI.k] 'Essig' und racl1sa [raztisaJ 
'Radieschen', die nach den orthographischen Regeln als äkCwt, 

und rat1sa geschrieben werden mUßten, wenn die Regeln kon-
sequent angewendet wUrden (ORESNIK 1978). Es wird sehr viel Ar-
beit kosten, da s orthoßraphische System auf alle Inkonsequenzen 
hin abzuklopfen und auf diese Weise sicherzustellen, daß wi rk-
lich die Lautform die Grundlage der aneestrebten Auss prachenorm 
wird. Oder man mllßte sich fUr eine radikale Orthoeraphiereform 
entscheiden, um dieses Problem zu lösen. Dazu fehlt aber wahr-
scheinlich der Wille, so daß dieser Weg von vornherein ausge-
schlossen werden kann. 

Vorausgesetzt, daß eines Tages ein solches WBrterbuch vor-
liegt, sollten die entsprechenden Regeln der Aussprachenorm aus-
gearbeit et werden. Dies mtlßte dann relativ einfach sein, da die 
Lautformen erfaßt sind. Eine sorgfältige Lautbeschreibung des 
Isländischen ist dann m~gli ch. Wie schlimm die Laee heute ist, 
zeigt am deutlichsten der- oben erwähnte Bericht ( GUDMUNDUR B. 
KRISTMUNDSSON et al. 1987b, S.13-19) , in dem ein absolutes 
Durcheinander der Begriffe Akzent (Betonung), Intonati on und 
Tolphase festzustellen ist .. .Selbst im segmentalen Bereich (GUD-
MUNDUR B. KRISTMUNDSSON et al. 1987b, S. J2) taucht ein[~Jwie 
ein Gespenst auf, das bislang in Lautbeschreibungen des Islän-
dischen nicht zu finden war. Dieser Laut verdankt seine Exietenz 
der Orthqcraphie, da man annimmt, daß er fllr ein orthographisch 
verschwundenes B steht, z.B. in fylgdi. Aber kaum etwas ist in 
der isländischen Phonetik sicherer, als daß es im Isländischen 
nur ein stimmhaftes alveod~ntales 1 [1] gibt. 

Abschließend ist die Frage zu stellen, ob die Isländer eine 
normierte Aussprache Uberhaupt wollen. Ob eine solche Aussprache-
norm die Überlebenschanc en des Iel~dischen erhBht, läßt sich 
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heuten h nicht sugen. Gegenwärtig eorgon eich viele um die 
Zu unft dieser Sprache, die in starkem Maße fremden - insbeson-
dre aneloamerikaniachen - EinflUsaen ausgesetzt ist. ~an muß 
sioh jedoch im klaren darUber sein, daß - welcher Weg auch 
immer in der sprachlichen Reformpolitik beschritten wird - man 
no.r dann Lrfolcsaussichten hat, wenn das Volk mitwirkt und die 
rrntwendigkei t der Hef nn einsieht . Dies war bisher der l!'all in 
der r;eologirnnenb eweGunß , die die isländische Sprache schon seit 
fast 1 1/2 Jahrhunderten prägt. Seit ihrem Beginn haben sich 
die Verh~ltnisse stark gewandelt, und es erscheint heute recht 
Z\'/eifelhaft, ob im Bereich der Auaapracheregelung eine ver-
gleichbare Volksbewegung entstehen kann. 
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liartmut Mittelst~dt (Greifswald) 

ANTONYMlSCliE WORTBILDUNGSMITTEL Itrl ISLÄNDISCHEN 

1. Einleitung 

Wortschatzuntersu.chungen haben bei der wissenschaftlichen Be-
schäftigung mit der isländischen Sprache der Gegenwart bisher 
eine untergeordnete Rolle gespielt . So ist auch die wesentliche 
Eigenschaft des Wortacnatzea, "unter dew Gesichtspunkt seiner 
Sewantik stru.kturiert 111 zu sein, mit Hinblick auf das IsH1ndi-
sche erst senr w~nig behandelt worden. zweifellos ist dabei das 
unter redaktioneller Leitung von SVAVAR SIGMUNDSSON entstandene 
SynonymwBrterbuch 11 1slenslc sawhei taoröab6lc112 der bislang bedeu-
tendste Versuch, die innere Organi s ation des isländischen Wort-
schatzes aufzudecKen. Auf der Gru.ndlae;e eines - aller·dings be-
grenzten - Wortmaterials wurde mit ihm angestreot, den isländi-
schen Wortschatz unter einem besonderen semantischen Aspekt, 
nllilllioh dem der Synonymie, systewatisch zu erfassen und fUr 
weitergehende wissenschaftliche Untersuchungen und den prakti-
schen Gebrauch au!zuberei ten. Die Synonymie als Erscheinung der 
Gleichheit oder Ähnlichkeit der Bedeutung bei unterschiedlicher 
BezeichnWlg stellt j edocn LJ.u.r eüieu Grundtyp der semantisehen 
.Be~iehungen in der Lexik dar, deren Spektrum von der (völligen) 
Übereinstilumung bis zur unvergleichbarkei t der Bedeutungen 
reicht. ln dieses Spektrum ordnet sich ~uch d~r Bedeutungs~egen-
satz - die A.n·tonymie - ein, 

2. Begriffsoestimmung 

Unter Antonymie (ial. andrmöni) sollen .hier Beziehungen konträ-
rer, kontradiktorischer und konversiver Art zwischen lexikali-
schen Einheiten zuaa.rwn engefaßt werd en, wobei diese lexikalischen 
Einheiten vermi ttels ihrer sprachlichen Bedeutungen Gegensätze 
zwischen ina-teriellen oder ideellen Objekten zum Auad.ruclc bringen. 
Bei solchen Gegensätzen kann es sicn zw11 einen um real existie-
rende Uegensätze handeln oder "objektive Sachverhalt e, zwiscnen 
denen ein Polaritätsvi:lrhältnis bes teht 113 , zum anderen uin logi-
sche Gegensätze, die nicht in der objektiven Realität existie-
ren, sondern nur "den Widerspiegelungen objektiver Gegebenheiten 
zukommen. 114 Sie ergeben sich dann, wenn Gegenstände und Ersohei-
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nWlgen der Wirklichkeit sich in bezug auf solche Eigenschaften 
oder .Merlonale u.ntereoheiden , die zu ihrem Wesen geh~ren wid aioh 
in der Form ihr s Extrems gegenllberatehen. Dieoe außeraprao11l ich 
existierende Ordnung wird auf der lexi lcaliach-eemantiachen Ebene 
in BedeutW1.gseinheit en reflektiert, die durch einen Gegensatz 
bestimmter Bedet1tu.ngsmerkmale (.z.B. in lUneicht au.t' quantifizier-
bare Komponenten oder bezUglich der Qual ität von Raum, Zeit , 
Lage, Porm, Beschaffenheit, Funktion, We~tung usw.) gekennzeich-
net sind und gleichzeitig Uber gemeinoame invariante Bedeutungs-
merkmale verfllgen, Auch durch das Vorhandensein bzw. ~ichtvor-
handenaein einzelner Bedeutunßamerkmale werden derartige Lexem-
oppositionen erzeugt. 5 Die Tr~ger solcher gegens~tzlichen Be-
deutungen werden als Antonyme (isl. andrwO orö, andheiti) be-
zeichnet; sie sind vor allem ilil Bereich der vollbedeutenaen 
Wortarten Adjektiv, Adverb, Substantiv und Verb zu finden, aber 
auc!1 bei Prl:1poai tionen , 

J, Material 

Das Augenmerk ist iru folgenden vor allem auf die systemhaften, 
also nicht an einen bestimmten Kontext gebundenen antonymiscnen 
Relationen gerichte ·t; Analyse und Vergleich der lexikalischen 
.Bedeutungen werden ueshalb nach den lexikographisc11en Quellen6 

vorgenommen. GegenUbergestell t werden jeweils Lexerapaare, doch 
ist zu 'beachten, daß ein polyse111es Lexem wahrere Antonyme haben 
kann, je nacndem, wel ches Semem aktualisiert wird, z.B. st6r vs. 
litill/sui~r, peinn vs. boy;inn/kr6lc6ttur/skaklq:¼f/6peinn, gleöi vs. 
sorg/vonbrigOi usw. 7 

Außerhalb der Betrachtung bleibt die °Erzeugung eines Gegen-
satzes mit Hilfe von NegationswUrter~ (wie~, enginn, ekkert 
Llew.), weil dabei cier l exisch-semantiao.he .Ranuien Uberschrittt3n 
wird (zur Negation von Phraseologiamen vgl. 4.4.1.). Ebenso un-
berllcksichtigt bleiben umgangsapracl:üiche, allf 111etaphorischer 
oder metonYllliscner Bedeut u.ngsUbertragu.ng berubencie und z. tr. nur 
regional geltende Gegensatzpaare, vgl. a1ld vs.~. dem eine 
Hyponym-Hyperonyui-Beziehu.ng si+d - fiakur zugrunde liegt; Während 
bei ,Elli 'Hering' die Konnotation 'wertvoller Fi~ch' hervorge-
hoben wird, enthält die Metapher I,W •wertloser (weniger wert-
voller) Fisch' einen ausgeprägten pej orativen Akzent. Ebenfalls 
nicht eingegangen wird auf Bedeutu.ngegegensätze, die in der 
kllnstlariachen u.nd publizistischen Ausdru.oksweise erzeugt werden 
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(z.ß. die ~etaphern 'Habicht ' vs. dCu'a 'Taube'), auch 
nicht au1' lexikalische Gegenall tze im individuellen ~fortachatz 
(d.h. zwiacl1en Lexemen, die ein öpreoher assoziativ miteinander 
verbindet), die sich w.it psycholinguiatiacnen Verfahren erwitteln 
lassen; sie ergeben aicn nic.nt unmitteloar aus den Bedeutungen 
dieser lexikalischen .&ilnnei ten und bestehen aomi t nur aw.' der 
pragmatischen Ebene. 

4. Bildungsweisen der Antonyme 

Lexeme mit antonymischen Bedeutungen können Simplizia wie andere 
wortäquivalente Einheiten sein, d.h. Wortoildungskonatruktionen 
(Komposita, Affixoildungen), Wortgruppen, Phraseologiamen1 auch 
zwischen einzelnen Wortoildungselementen können antonymieche Be-
ziehungen oestehe.n. Ausgehend vom Wortbildungsaspekt interessiert 
iJA f'olgend en besonders, wie sich die gegensätzlichen Bedeutungs-
merkmale als \üderspiegelung entgegengesetzter Denotate und ge-
gensätzlicher Wertungen auf die fo.nnalen Komponenten anton.yud-
scher Lexeme verteilen. Dadurcu soll gezeigt ~erden, welche Rolle 
die einzelnen antonymischen Bildungsmöglichkeiten spielen und 
welche gegensatzfähigen Bedeutungselemente am h~u.f'igsten genutzt 
werden. Beachtung findet dabei auch eine weitere Typologie der 
.Antonyme, die von der Identität der Formative Uber eine partielle 
ldentität bis zur völligen Oiversität reicht. 

4.1. Antonymische Simplizia 

4.1.1. Bei den meisten antonym.ischen Simplizia handelt es sioh 
um etymologisch nicht zusammengehörige Wörter mit gegensätzlichen 
Beaeutungen. In ihnen ist der Beueutu.ngsgegensatz implizit ent-
halten, d.h. er wird nicht aurch besondere formale Mittel expli-
zit ·zum Ausdruck eeoracht. Beispiele: 
Adjektive: alvarlegur - glaölegur, frmOilegur - raunhefur, 
gervi- - eOlilegur, heitur - ka.l.aur, l~ttur - pungur, saddur -
svangur; Substantive: hiti - kuldi, leatun - ~. sk'Yn'BemI -
heimeka, teK.jur - g.jöld, tel.jari - ne1'nari, lli - .12,g; Verben, 
er·1a - veik.ia, giftast - pipra, leyfa - bannae Adveruien und 
aeren Stei~erungsforwen: - alltaf, oft - sjaldan1 -
~. eins - ö0ruv1si; ~räpositionen: ~- frä, tir - 1 usw. 

4.1.2. Einen Sonderfall bilden antonywiscne Lexeme mit identi-
schem Formativ . Gegensätzliche Bedeutu.ngsvariant en ein und des-
selben Lexems sind allerdings selten, z.B. leigja mit den konver-
siven Semwuen '(sicn) ausleihen' und 'verleihen'. Analog: f~ 

entgegennehmen' und 'Ubergeben', kveöja •hegrU.ßen' und •verab-
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schi d n'; auch die Sememe von 1'6s tra ('Pfl egemutter' und 'Pfle-
etoohter' ), f6stri ('Pfle~evater' und 'Pfl egesohn') und r~ningi 
1 RHuber' und - allerdings veraltet - ' Berauoter ') drUcken je-

,eils einen Ge~ensatz aus. 

4. ~. Antony1nisclle Koruposi ta 

4. 2. 1. Antonymische l<oniposita rui t iuen-Uscnern li'orwati v scheinen 
äußerst selten zu sein. Beispiel: t;~slumaour in den Bedeutungs-
varianten 'Wächter' und 'Bewachter' . 

4.2.2. Teilidentität im Komponentenbestand ist du~egen bei einer 
Vielzahl von antonyruifrn!lefl Zusammensetz ungen anzutreffen, Ihre 
gegensätzlichen Bedeutu.ngen Können sicr1 daraus er5 eben, daß die 
anueren nicu· -identiscüen) unmittelbaren h.onstituenten (UK) auch 
bei freier Verwern.iun6 im ant onymisc.:IJ.eH Verhäl tni~ stehen; ebenso 
ist aber ml)glich, daß diE:,se fUr sicn genomm en kein Gegensatzver-
hl:l.ltnis ausd:r-Uc;ken . Pul~encl e .Flille las8tm sich im eirrnelnen UI! -

texscheiuen: 

Ein Simplex w1u die zwoi te UK eines Kompositums sincJ. identisch. 
Beispi-el: nysi vs . nahjr:si bzw. st6r.i:!ysi. Während c.J.as abl!,elei tete 
Simplex n~si ( von nus 'Heus') dem Ausd1•uck der Verkleinerung 
dient, also eine Verringerung des Merkmals /UröLJe/ impliziert , 
wird das gegensätzliche Merkmal bei den Kolll!JOBita explizit durch 
die ersten UK (ha- •noc~• bzw. st6r- 'groß') ausgedrUckt. 

Wei ·taus lü1ufiger kommt vor , dat3 aie zweiten UK von ant onyini -
acnen Koillpoaita identisch aind ; vielfach tragen uann die ersten 
UK bei freü:r VerwencJ.un5 auch antonymischen Charakter. Beispiele: 
g6ök1n.jaöur - illk~n.jab ur , hraövirlcur - seinv:irku.r, J,.(,tt11ndµ.r -
pung yndur, sKcUlilllVl.nnu.r - langvinnu.r, sm~felluu.r - st6rfe~ldu.r, 
sm&v~~ilegur - st6rv~gilegu.r, sterkbyggbu.r - vei.kb ur; 
~6öyi ri - illviöri , nfilregö - f~arlregC, sveinbarn - e t kubarn, 

hugaruaOu.r - atvinm.unat>ur , Ju.rr e~ ..; vothey. rfittsall s -
rangsaüis; smä.au.ka - st6raa , am :t'jtHga - st6rf;lölga usw. 
Große Bedeutung kommt hier1Jai den Zusammenset:t.ungen 1ni t antony-
mischen LoKaladverbien zu; die 1.okale .Beaeutung 1st clt4be1 ~tarlc 
differenziert, z.B.; 
htrlendur - ~arlendur, hbrlenekµr - µarlen~kur, h~rviat - barviat, 
innvortis -t1ortis , innleiöa - utleiöa, ci.ti vinnand - hei.µ1a-
viru,andi , inni pr6tt - r.i-ti1br6tt, Citileikur - 1eimal eik~, 
innnaf - utna~, hei.Jll1'erö - heiui':lnferu , ofanbyiur - nehanvll.lf, 
wi'cITrtoo .::-y?Irbo~' upeeiö - niuurloiö' hieg:r ,,aöur - yinstp-
uiaöu.r, fjurs~ni - n~rs_ni usw. 

Bei vielen antony111ischen Komposita mit identischer zweiter U.K 
besteht zwüwhen den er·sten UK j edooh kein Bedeutungsgegensatz, 
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, eil uiese Uoer keine t:;eweinsumen invarianten Seu1e verfUgen. 
Ei11 Beispiel sind. 'Dach, Decke ' WHi dunn ' Daune ' , die erst 
durch die Kowposition mit uer z weiten UK fjöuur 'Feuer ' eine ge-
meinsaue Bezugs ebene er1ial t en; z ue,leich wiru so eiue UH t erschei -
dung nach dem Mer.lwHll /La6 e/ erm~glicht: bak.t'jööur 'Deckfeder ' 
vs. du.nf.j ö0ur 'Daunenfeuerr ( vgl. da~egen ]:>ak5luggi 'Dacnfenst er' 
vs. k.j allaraglue;r;i 'l\.eller 1' ens t er ' , wo der ri:iuwlicHe Ge t.:>ens atz 
bereits mit ueia AntonymeniJaur vs. k.j allari a usg edrllckt wird . 
Analog mit denota tivem Bedeutungsgegensa tz: 
dragnet - lagnet, 1·6tvinna - sessvirilla, helluis - borgaris, 
k .jötceta - grasreta , lagvo µn - nöggvopn, berbva.tn - .iök u.lva tn, 
ow6.s .d1·a - 1n~eiosKi1•a, svei tabor p - sj ~varpor p, tref ,j ar6t -
s t61 par6t, s„d1sala - h eilusul a; b,j arts~nn - böls~nn/ svarts nn, 
g6o6 en5 ur - broklcgent;ur, s H.t.l!'vir.1Cur - h a11d vil·kur, skww.as ·ru1 -
:frarus~l.l.l1 usw . 
Ein e Polari ttlt konnotativer Bedeutungskomponenten tri1·1·t zu 1'llr 
pj60sk~ld 'hervorra.Genuer Dichter, ~ationalaicnter' vs. leir-

-sk~ld. 'stUmp ernafter Di·cht er, Reimernuc11er 1 , eoenso fllr andlits-
1'ri~ur vs~ snoppufriOur (mit bea.eutungsännlichen, aber gee;en-
sntzlicn wertenden ersten UK) usw. 

Mit identischer er ster UK begesnen zahlreicLle (vor allem ad-
j ekti viscn e) Zusammensetzungen, bei denen BezeichnW1gen fllr ge-
gensätzlicue Quali U1t en einschließlicn quanti ta ti ver Geg ensä tze8 

aUI' einer gerueins am en Bezugseoene verwendet werden, z.H. die 
Antonyme langur und. stuttur in bezug au.t· 1'6tur, skref usw., 
also 1'6tlangur I lang beinig' vs. f 6ts tut tur 'kurzbeinig' , skref-
langur 'mit langen Scnritten' vs. skre:t'stuttur 'mit kurzen 
Schritten I usw. Zwiscn en den bei<l.en UK oest eht jeweils eine 
ist-Beziehung, also 1·6tlangur < f6turinn er langur 'das Bein· ist 
lang' usw. In ähnlicn_er ·1veise besteh en quantitative UegenUber-
st ellw1gen wie oröt'l..r - orümar5 ur, barn1·ti.r - barnmarr;ur, marm-
1·c:eo - man.n.f,1öldi usw. , räumliche GegenUbers tellungen wie ,jar0-
1·irö - j artwfu1a., s 61 .t'irö - 1::1 6ln~nci usw., zei tlicne ~ee; enUoer-
stellW1gen wie ~Lninruca - s ih~kka usw.; ei nen Ueschlecnteunter-
schied marki eren Personenbezeicnnun1:1,en wie r·or stöoumaöur -
1·orstöOu.kona, ipr 6 ttafr{:ttaruaöur - ipr6tta1'r~ttakona , leikmaour 
('leikari') - leikkona , watreiOsluruaOur - matreiOslwcon~ usw. 
Derartige Paare (oü t einer explizit en lexik1:iliscnen Kennzeich-
nung weiblicner Personen) scheinen in der Uegenwartasprache zu-
zuneru.u en, vgl . aucn Beispiele wie kennari vs . kennslukona, bei 
denen qas Yorl11:rnaensein unterschiedlicher geschlec!ltsmar.Kieren<ier 
Mittel bei ein und dems elben Stamm ebeni'alls zu Wortbild ungs-
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ant m n !Wlrt. Ähnliche Ge8enUberstellwigen aina bei ~rierbe-
z i ' 1w n 1ue> lieh: kattarsteggur - kattarlreöa, strCJ.tur -

us w. Einige der hier genannten antonyrniscnen Zweit-
besonders die adj eK ti vi achen wie - laus, 

11till - ruikill , g60ur - illur usw.) sind ~tark reihenbildend, 
so daß sie eiue Über~angsstu!e zwischen Kowpositions&lied wid 
Halosuffix bilden (vgl. 4.J., dort auch weitere Beispiele mit 
solcnen "häw:'igen Konstituenten"~). 

Als Antonym.e Ili.i t teilidentischem Komponentenoestand mllsse.n 
nier auch uie veroaleu Konstrukti onen erwähnt weruen, deren 
nacnbestelltc adverbiale Komponenten gegensätzliche ~edeutwigen 
aufweisen, z.B.: 
skipta inn 'einwechs eln' - akipta ut af •auswecnseln' , akrCu'a 
ao 'zud.ren e1~' - sKru.fa 1·r~ 'aÜfdrehen' , anda aö ser ' einatmen' -
1:1na.a 1·r~ s~r 'ausat.uen ', flytja inn 'importieren' - fl!tta ut 
'exportieren ' usw. (v6 1. uie zu ihnen gebildeten Verba a atrakta 
wie innas.1e'.i.ptint; - uta1·sKipting , inni"lutnin.gur - uti'lutninp;ur 
usw.). 

Die invarianten Bedeutungsmer .lCilla l e eines JUltonymenpaares 
könuen auch tJllglei chrn äl.3ig aui· die 1'ormalen Komponenten verteilt 
sein w1d von aer erst en VK des einen Lex ems wid der zweiten UK 
des anueren Lexems ein6 ebrac.t1 t werden, z.B. wenn diese vom glei-
cnen Wortstwllll abgeleit et sind; die jeweils anderen UK stehen 
dann Dn Beaeutu.n~sgegensatz , so orOftir vs. margoröur, f~litur vs. 
li tpruour u.a. 

4. .J. Afltonyiuiscue Kompos i ta mit völlig verscniedenen Forruativen 
können eben1·a1ls in menrere Gruppen witerteilt werden. 

So Kolliillen bei u.en Ant onymenpaaren taoa - uthey, kofi - st6r-
h~si u.a. die gegenaatzoi~denden Merkmale in den Komposita auch 
formal zura Ausdruck (hier durcn ut- 'd.rawJen' bzw. st6r- ' groß'). 
Dagegen bildet z.J. bei den Bezeicunungen f Ur die Disziplinen 
des Gewichthebens d.J..e Zusai1un ensetzLU1g .jat"nhüttun 'Stoßen' nur 
inhaltlich eineH Gegenpol zu snörun 'Reißen' tnach deru Weg1·a11 
des DrUckens als dritter Disziplin handelt es sich hier nWlmehr 
wu eine aut· zwei Kohyponym e begrenzt e .Hyperonym-Hyponym-Relation 
6lyrup1sk tvikeppni - snörun, jafnhöttwi ). 

Vnter s cni ea.lic11e Porw1:1tive, aber se1J1antisc!1 ähnliche erste 
üK weis en z.B. aflakl6 'erfolgreicner Fischer ' - fiskifrela 'er-
f olgloser Piocher' auf; die zweiten UK enthalten zwar entgegen-
gesetzte Beueutwigsmerluual e (frela 'Schreckgestalt', kl6 'Klaue'), 
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di s .KBnnen bei freieui Gebrauch_aoer nicnt als Antonyme ange-
s nen werden, d.h. erst durch uie Komposition entsteht eine ge-
meinsame Ubereeordnete Beueutun~ der Antony~ie. Analog mit se-
mantisch ännlicuer zweiter UK z . .rl. gras t6fa ' ~•uoha , der von 
pflanzlicher .Nahrung lebt' vs. d.&rbi t ur ' ~•uchs , der von tieri-
scher Nanru.ng lebt', wo die ersten UK bei freiem UeDrauch besten-
1'alls fakultative A.ntonyme sind . 

Weit~rnin sind hier zu neru1en ZusWI.Wl ens et zungcn wit untony-
mischen Aä.je.1etiven als zweiter UK , bei d. ene1! ui e Koillpoaition 
lediglich der Aus<irucKsverstärKW.J8 di en t , z . .o.: 
eld.neitur/fwinei tu.r/gl60heitu.r/ l ogneitu.r/sj60heitu.r u.aw. vs. 1!-
kalaur/.orol~Äaluur/helkald.u.r/nö turKaluur usw.; ebenso elugamall/ 
h~amall vs. kornu.ngur/ bar nwigur, r i s a s t 6r vs. µ1nul1 hll, 
aunm:J.1.iur vs. ofsanaröur, s K.ricl burr vs. reruiul a utu.r usw. 
In aer Regel stehtID d.i e erst en UK derartiger An t onywe n~aare in 
Keinem betonten Gegensatzbezug , doch könnten auc n sie in einigen 
Fällen semantisch gegenUberges t ellt wercien ( z.B. eldur vs. ia, 
obwonl 'Feuer' und 'Eis' eigentlich keine Bedeutune;;sumkehrung 
oder BedeutLLOgse;e~enteil e z ueinanuer darstel l en). 

Bei einigen adverbial en i us auun en s etzungen mi t Präpositionen, 
die zur Bezeichnung d er aprech erzugewamlten ozw. sprecüerab6 e-
wandten RicLJ.t.ung dieneu , stehen sich j eweils di e ers ten w 1d zwei -
ten UK antonymisch g egen Uber, z.B. i un~ - utaf, uppur - ofani 
(vtl. dt. hinein - heraus) . 

4.3. Antonywische Ai'1"ixbi l uungen 

Antonymie kar...n forwal auc n wit den Mitteln der Wort ablei t wig -
Präfixen uu.d Su1:1·ixeu - t:!rreicht weruen. Al l erdings s ind die 
Übergänge von der Wortzu~aauuensetz~ z ur Wortabl eitung f li eß end , 
da Prt11·ixe wie Suffi.J<.e aus Komposi_ti ousgliea.ern hervorgeh en . Au1' 
Grund dietieS "opracillicuen KontiHUW11B " (W .FLEISCHER ) werden im 
folgenden öU.Ch solche A1'fixe aufge:t'_Uhr t, di e berei t s alf:l Kompo-
si tionsglleuer eenuJwt wol2<le.u sind . Ausschlage;e oenä. ua1·t1r ist , 
daJ sie reihenuildend wi t Grw1dJuorphernon ouer Mor_µnemkoristruk-
tionen verbw_!den wer<.1en. wänrend viele antonymoildenu e .erä i 'ixe 
bei Adjektiven, Substantiven und Verben gleicherwa.JJen aui·t re ten , 
sind die Suffixe zum Auodruc.K der A.ntonywie j ewc:ils an eine \Wrt -
art gebu.nden. 

4.J. l . Präfixbildungen 

Eine Reine antonymiscner Lexeme weist bei identischem Wortstwnm 
u.nterschiedlicl1e ( ant'ony1lliscne) Präfixe au1· , d . h . der Bed l.lt unga-
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t;enza z wird bei ihnen sowohl formal als a uch seillantisch aus-
eJ.rU kt. Einige der wichtigsten antonyruischen Beziehungen zwi-

s h en Prllfixbildw1gen sind z.B.: 

Pr äfix antony-
misch zu 

aö h_ 
aöal auka 

tor 

Beispiele 

aösog - ~taog, aostreymi - 6tstrevmi 
a~alpers6na - aukapers6na, aöalatri6i -
awcaatrioi , aOalsetning - aükafftning 
auOskilinn - torskilinn , auOfa:r - torfmr, 
auöna:ml.U' - tornremur; auö veI'd"a""= torveTciä, 
auukenna - torkenna 
.framhla.öinn - a1't urhlaöinn, framvirk LU' -
aft urvirKu.r ; fram1'8r - a1·tl.U'1·8r, f'rwnsa:ti -
aftu.rsa!ti 
framsti:e6l.U' - bakstIBöur; f'ramhliö - bakhliO 
meOvindl.U' - andvindur, meOstmöingur -
ands treöing l.U' 
meOIDLEli - m6tIDLEli, meOlreti - m6tlmti, 
meobyr - m6tbyr 
samheiti - anuheiti; aamrreOur - andrreöur 
samher,ji - m6ther,ji 
sarnvir.Kur - sundurvirkur 

Häufiger kommt allerdings vor, daß bei gleichem Wortstamm nur 
das Antonym ein gegensatzbetonendes Präfix erhält, so die ~eu-
bildung afrugla '(eine gestört ausgestranlte Fernsehsendung) ent-
stören' vs. 'stören' und weitere Verben, die die cichaffung 
entgegengesetzter Qualitäten eines Zustands ausdrUcken wie 
ferma - affeI"l.lla, hj!l.pa - afh.j6.pa, klreöa - afklwöa, vopna -
afvopna usw. Ebenso: s6sial1akur - ands6sial1akur, ft,lagslegur -
and.felagslegur; het.i a - andhetj a, kommCmiati - andkoillil.16.niati 
usw.; jafn - mis.jafn , r~ttur - miar€,tti, aAtt - miaawtti; 
heppnast · - mie.t1eppnaat, 11ka - mialika usw., beinn - 6be1nn, 
marx1akur - 6marxiaKur, ,j6lalegt - 6.j6laleKt, kyrraat - 6kyrraat 
usw.; ruefur - vanhret·ur , bakkHi.tur - vanbakkl l:l.tur, bleaaun -
vanblesaun, skörunKur - vanakörungur,halda - vanhalda usw. (vgl. 
dagegen f orwal gleicne .Paare wie svar/andavar, styggö/andatyggO 
u.a., zwischen denen kein antonymiaches, sondern ein synonymi-
scuea Vernältnis besteht). 

Von den Präfixen, die die Bedeutung eines Wortes negieren, 
kommt~- zweii'elloa aw hY.u.figsten vor10 (vgl . dt., engl • .,!!!!-, 
däzi., norw. E-; rär. ~-, schwed. ~-), so bei Adjektiven wie 
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k~tur - 6k~tur, kristinn - 6kriatinn , n6gur - 6n6gur us w. Vi el-
fach handelt es aicn um Adjektive, die von einfachen Verben abg e-
l eitet sind, z.B. algengur - 6algengur, aulur - 6dulur , .!!!!! -
6lres usw., ebenso von zusauunengeaetzten Verben, z . B. umf'l~jan-
legur - 6umflS,,i anleg ur, fyrir6 efanl egur - 6fyrirge1·an1egur , 
selj anlegur - 6selj anlegur, !ttreiknanl egur - 6u.treiknanl egur, 
yfust1.ganlegur - 6y.:t:'irst15anleg ur usw . (jeweils mit dem SQffix 
-~-); fr b~rileßur - 6fr~ubrerilegur, greinileg ur - 6greioilegur, 
hjtilcva!uülegw.· - 6h.j~kv™il et:5ur us w. (jeweils mit dem umlautbewir-
kenden -1-). Weiter hin bei Part izipien, so taminn - 6taminn, 
lmknandi - 6lmk.nandi us w. Bei Substantiven; friour - 6fri0ur, 
haming.ja - 6haming.ja, kost ur - 6kostur usw. Viele substantivi-
sche Gegensatzpaare s ind Ablei twiöen aus den entsprechenden Ad-
jektiven, so &Ogretni - 6aog~tni, fu-eiOanleiki - 6fu-eiöanleiki, 

- ~' lresi - 6lresi, kurteisi - 6kurteisi usw: bei 
Verben: Hier handelt es sicn z umeist um Sui'fixablei twie,: en von Ad-
jektiven und Substantiven mit der allgemeinen Bedeutung 'in einen 
bestimwten Zustand vers etzen', z.B. hr einka - 6h.reinka (zu~ 
•sauber' - 6hreinn 'unsaub er'). 

Oft wird mit diesem f ormalen Wortbi l dung smittel jedoch keine 
antonymiscne Bedeutung erze ugt. So f ungi ert es verstärkend u.a. 
in 6tal, 6n6f, 6t7ynni. Auen 1·orillal gl eiche substant iviscne Oppo-
sitionen wie hl.j 6o - 6hl.j60 , l oft - 610f t , st.j6rn - 6st;j 6rn, 

- 6ve0ur usw. bilden k einen Bed eutungs gegens atz, da ihr 
denotativer Grundgehalt jewei l s Ubereinst iruwt ; die präfigi erten 
Formen enthalten eine pejorative Bedeut ungskomp onente. Ein e ähn-
liche ne·gati ve Abw~ichun~ vorn Norl.llal en fixieren z. B . afleikur, 
mishlj6mu..r, misbeita , mianota , vanhugs aöu..r, vanliöan usw. ( gegen-
Uber leiku..r, hlj6mu.r, beita, nota , hugs aOu.r , 11ban usw.). 

Bildungen mit gegensatzbetonenden Präfix en s t ehen mitunter 
(wipräfißierten) Lex&uen von völlig verschieden en Wor tfo~en an-
tonymiach gegenUber, z.B. taka viö - a.:t:'henda , hli öhollu.r - and-
enuinn, hlynntur - ancivigu.r usw. In einigen b'äl l en weisen anto-
nywieche Lexeme das gleiche Präfix aut·. Mit d em gl eichen .Nega-
tionspräfix gebildet sind z • .J:j . 6pW1guö - 6fr1ek/6l ~tt , mit. dem 
gleichen ausdruckav-ers tärkenu en .Prä.:t:'ix ('sehr') f orfag ur - !.Q.!:-
l 1j6tur, formikill - forlit i ll, ofurmikill - of urlitill , (' völlig') 
all'wr - illru usw. 
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nwartespraolle verstärkt oich die BildWli:, antonymischer 
s inh iten durch die Verwendu.ug lexikalischer Elemente, 

au.s ompoai tionagliedern hervorgehen wid 1:ils Halbsuffixe in-
rpretiert weruen kBnnen, ü, GUSTAVs11 nennt z.B. zusamu1enße-

se zte Adjektive mit den häu:t'igen l.weitkonE:1titucmten -mikill , 
- 1kur, -auöugur, -fullur, -~, -hfir, -~, -sterkur wid 
-margur, die Zusamrnenaetzwigen Dlit den Zweitkonstituenten -lauf:i , 
-11till, -tri.r, -m, -enauöur , -grannur, -flltmkur, -f'r:1llls , 
-lflgur wid -spar antonymiacn gegenUberstehen . ßei1::1piele: 
linyg~j ufu.llur - ~h~ß{l.~ u.laus, aficastali till - afkastamilcill , 
brag ü till - brff mi (i.l.l ' Mrl1 till - nfmuiKill , ai'll1till -
a1'lnd.kill, kraf-c __ till - lcra1'tmilc~ll , ' brag0f;b6ur - bra~uipur, 
ge{)6M ur - geC>l.lJ.ur/ ge0vondur , or ß6üur - orövowlur/ or l,i t ur, 
skaps6 ur - akapl.llur, sj 6ng6uur - sj6nc.1.apur/s;jGndau1'ur , vio-
brag sslcj6tur/vi bragesi-p6tur - viObrae,osseinn, i.etts1J1Gr -
mttst6r, orKufrekur - or cuspar usw. 
Su.ffixartig gebraucht wird aucn sinni 'An.hlinger' , das als frei es 
l,exem nur selten vorlrnmmt. Als Komposi tionstslied tritt es in 
Wechselbeziehun zu ands ·~~0inp1ur 'Geßner' , z.B. NATO- ainni vs. 
NATO-andst&Dingur, st ·j urnarsiruu - st.j 6rnarundstreeinr;ur, bj 6r-
sinni 1 BierbefUrworter' - b,jurundstree>ingur 'Biergegner' usw. 

Antonyme entstehen au.eh in der Weise, . daß Wor·tbildu.ngssuffixe 
zur Bildung von Adjektiven wid Su.bstanti ven mit cler Bedeutung 
·, ohne' an den Strurua bzw, das Grwidwort treten. Beispiele; 
regl egur - rep.;lulaus, sekur - saklaus, feiminn - feirnnisluus, 
~a6ur - gleOivana/ gleöilaus; atvi™ - atviru1Uleysi , füwr;i -

µ,: eysi, dugnaöur - dugleysi, heilsa - heilsu.leysi , athygli -
athyglisl eysi, sök - sakleysi usw . 

Be· gleichem Wortstamm können f:dch Antonyrne scr~ließlich auch 
durch gescblechte.marlcierende Suffixe witerschoiden , z . .B, u.nnueta 
vs. Wl!lu.sti, vina - vinur. 

4.4, Antonymische Beziehwigen in der Phraseologie 

Die se1J1asiologische Kategorie Antonymie erstreckt sich auch ouf 
den Bereich der ( t erininologiscnen) Wortgruppen (vgl. z.B. helgi-
dagur - vir1eur dagur, full t t~gl - nHt twigl usw,), auf den 
hier nicht eingegangen werden soll , und auf den Bereich der f e-
sten Wortverbindwigen, den phraseologischen Bereioh. 12 

4.4.1, Bei der phraseologischen Antonymie interessiert zwilichst 
clie antonyrnieche Beziehung zwiacüen .Phraseolo~iamen mit entgegen-
gesetzten Bed.eu.tune;en, Ein solches semantisc!les Gee;ensatzverhlU t-
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1üs zwischen phraseoloisiacnen Wendungen kann sich auf W1ter-
sohiedliche Weise ergeben. 

So können .Phraeeologisrnen dw.•oh den Gebrauch von Nega·tiona-
wört ern, die nicht zu ihrem f esten Kom_ponentenbeatand. gehBren, 
eine entgeg engese tzte Gesamtbedeutung, e:chal'te~: 
e-ö er ekki ull i skel 'etw. ist (nicht ) erwUnacht' , koma 

elc i aö t mum ko1'W1U1n h • e-m 1 (keine ) schnelle, deutliche 
Antwort von jm • oe ouunen ' , wta. eldci ur sk~k ' (nicht ) ver-
bessern', haf'a ( ekki ) taUlllha.l e-u 'e tw. n cht) beherrschen' 
usw. 

Zu einer festen Komponente ent wickelt sich dagegen das Nega-
tionswort in folgenden Phraseologismen, wobei auch die affirma-
tiven Variant en noch rnö~lich sind: 
rista (ekki) djupt 'keine große Ahnung haben', (ekki) eru öll 
kuri komin til grai'ar 'es ist noch nicht alles ans 111ageslicht 
gekornmen' usw. 

In anderen Fällen gehört die Negation jedoch schon zum festen 
Komponent enb estand. des .J?hl.•a-seologismus; ihr Wegfall und damit 
die Bildung einer ( ant ony,uiachen) affirmativen Variante wäre nur 
in beatimllten Situationen denkbar~ 
vera ekki meO ~lum m.i alla I nicht alle '!'aasen im Schrank haben', 
vera eK!d af b i dottinn 'unverdroosen weitenuachen', pao er 
ek i a t rne e d1 e-ö er ekki ·einleikiö 'das ( etw.) geht nicht. 
mi rechten ingen zu', komast ekki h rkviati -vib e-n, 'weit 
hinter jmdm. zurUckstehen', eiga ekki uop ä. pallbor61.ß h.i!i- e-m 
•von jmdm. nicht sehr geachtet werden' usw. 

Phraaeologiscne Antonyrnie kann auJ3 erdem durch gegensätzliche 
Lexeme. bestimwt sein, die wahlweise obligatorisch zwu f esten 
Kowponentenb estand geh~ren . Diese antonymiscnen Ph.raseolo~ismen 
haben demnach einen teilweise Ubereinst~wuend en Koruponentenbe-
atand., z.B. : 

ag aben, 
(aus einer Sache era 
'-wichtig (nicht wichtig 

• n großen (kleinen) An-
• guten (achlech-

• '· sehen 

1 etw. ist .gut (achlecHt) vorbe 
'hohes (geringes) Ansehen geni 
e-s ' zu. etw. aufgelegt (nicht au1'gele~t se n , el.Ka 1 c 
ffitiö) aaman viö e-n aO smlda 'viel (wenig) mit JID<lm. zu tWl 
ha en' usw. 

Es kBnnen sich aber auoh Phraseologismen mit vtHlig unter-
schiedlichem Kowponentenbestand semantisch gegenUh eratehen, z.B. 
riöa ä vaöiö 'den Anfang machen' - r eka leatina 'den Abschluß 
bilden', ~üfühi fuz~~ ir6 ge e-n/atanda e-m ä aporöi - itanda e-m ekki ---· iv'k . __ a_ ek_ 1 kviet yiO e- n. fara meö e ur af 
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h6lmi/ ra siglF af h6lmi/bera ofurli öi - luta 1 lmgra haldi, 
hefläst hanaa e-u - reka smioshöggiö e-0 usw. 

4.4.2. ~as ciie Phraseol ogie im Zusammenhang mit antonymischen 
Beziehungen aber so besonders interes8ant_ wacht , ist der hohe 
Ant~il gleichgestellter antonymisc11er Konstituenten in s oge-
nannt en iwillingsformeln (oft mit ::itabreirn), z . B. :f'rä hvirfl i 
til il:-ia 'vom Sc11eitel biB zur ::i ohle ' , aundur og aaman , nvo1•ki 
hr~r n~ soöinn, gegmuu surt og smtt us w. Vielfach wird durch 
sie ein komplementäres Vernältnis ausgecirUckt, z.B. i bliöu og 
stri.öu, i. meOlceti og m6tlmti , i t.1.ö og "6t1ö, 1 tirua og 6tirna, 
leynt og l.j bst. µpp von -og 6von usw . Jol che antonymischen .LJa-
siskoruponent en sind z . T. fest an bes timmt e Verben gebunden, z. B. 
~laufa upp til nanda og 1·6ta , legg:) u n6tt vib dag, sj e-ö ayart 

hv t4• komast ekki me6 trernar bar sem annar he:t'ur hrelana, 
hvorki upp G~ nibur um e-0, yera upphat og en~ir e-s usw. 
M.i tunt er gelten einzelne Lexeme nur ·bei ihrem Auftre t en in 1->hra-
seologismen als Antonyme, ansonsten als fakultative GegenwBrter, 
z. B. fara ur Bs ku..n.n.i 1 eldinn. ganga milli bols og höfuös tl e-m, 
gera hl!alda !lr mS,t'lµgu, i oröi og verk1 usw., mit zwei gel:,en-
sätzlichen Vel'ben gekoppelt nu er aö h.rc:Skkva e6a stöKkva (oder 
duga e~a d.repast). 
5. Schlußbemerkung en 

In diesem Beitrag stand erstmals die isl!:!ntiiscne Antonymie im 
Mittelpunkt der Alli'merki;;amkcit, wob ei · - vorwiegend unter dem 
W'ortbild.ungsaapekt - einige ihrer typischen Erscheinun6 en be-
schrieben wurden. Es wurde gezeigt, daß die ant ony10iscüen Wort-
bildungal.Ui ttel Komp osition und Wortablei tung zweit'ellos di e 
wichtigste Quelle der Entstenunt:, von Ant onymen i.rn IslH.ndischen 
sind., was z .1:$. auc11 in Lltn angreichen antonymi scnen Heihen zum 
Ausdruck kommt (~ - ~, qwkka - lmkka, - ~, Mqendi -
ltl.glen4i usw .). Dabei sch o~nt vor allem im nominalen Bereich die 
Komposition eindeutig zu dominieren, während die Zahl ant onymi-
s cl1er Präf'ixpaare doch recht gering bl ei. bt . Außerdem wurde be-
11anael t, wie sich ä.er ent~egengesetzte semantiscne Gehalt der 
Antonyme auf' die ~leruente der Wortzusammensetzung bzw. der Wort-
ableitung verteiH. Allerdings konnt e aus PlatzgrUnu.en nicht mehr 
auf die vielfältigen Verflechtungen in der 1al11ndiachen Antony-
mi e - vor allem die aynony1Jlischen 'Beziehungen von antonJDlischen 
Lex~nen untereinander - eingegangen werden. Uie Erforschung dieser 
und wei terer Relationen zwiaoben den l exikaliacnen Einhei t en muß 
einer Wllfass enden "Lexikulogie des Islänc1isohen11 . vorbehalten bleiben. 
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Svavar Sigm u.ndsson (Heykjav1k) 

DAS SU.B'}'IX -AlU D I filÄNDISCHEN 

Dieser Aufsatz behandelt das Sufiix· - ari im Isländischen und 
seine VerwendUilß besonders in . der neu~n Zeit. 1 

\förter auf -ari sind im t11 testen lsH1rnlischen sel tcn. LUDVIG 
LAHSSOl fW1rt in seinem \'t'erk Ub er den \Jortschu tz der ältesten 
Handschriften (Larsson 1891) insgesamt 29 an (die mit dem ::iuffix 
-eri miteerechnet) . Viele <lieser WBrter ko@illen in •rexten vor , 
die aus dem Lateinischen Ubcrsetzt · sind. Welche lateinischen 
W8rter jeweils zucru.nde liegen, kann man aus der Zettelsammlune 
der Arnainae nreanischen Kommission in Kopenhagen (AM.KU) ersehen. 
Bs handcl t slch wu foli;ende Wörter (in KlruU1J1ern die luteinischen 
Bezeichnunc; en): 
d6mar1, elslcari ( amator , amatrix), fl t.erOori (hypocri ta), freist-
er'f""l'1'entator), fyrirrennari (praecursor), grroöuri (salva~ 
'Fi"ei;nari, hiölfinri (salvator, redemptor, adiutor) , hluttalceri 
(particeps ,u,-;geri (conaolator, consolatrix, advocatus, para-
cli tus), 1by~gvari (habitator), ~~teti (confeSsor), k&lleri 
(praeco), k e1 s or1, kenneri (prae ica or, doctor), laus nari 
(red emptor), leikari (joculator, hiatrio , lixa), me1ster1. (ma-
gister, dominus), renneri, reyferi, riöari (eques, miles ), salt -
eri (psalterium), oka pa ri (conditor , c1 uctor , creator), skulcl"arI 
Taebitor), stei kari (pistor, cocus) svikari (traditor), tre.j)ri 
(redeiUptor), vall uri (viator, vag uaJ, viOta:curi (capax, Auj .. 
~inige die s er WBrtcr mit dem Suffix-~ haben zudem eine · Nebun-
form auf -eri. Von den 24 \vörtern, zu denen es eine loteinische 
Entsprechung gibt , haben 17 Wörter eine lateinische .EntsprechUilß 
auf -{at)or, und 7 haben l::ntaprochungen anderer Art. Von diesen 
29 ,förtern aind lediglich J Lehnwörter, nämlich lcei s ari, ~-
eri und salteri. 

Die aufgefllhrten Wörter zeicen deutlich, daß sie entweder 
a) aus Verben abgeleitete Nomina agentia sind: freisturi, fyrir-

rennari, grmOari, hegnari, hll.ßgeri, ibyggvari, r ..::nncri , riö-
~, elcap nri, trej ari oder 

b) aus Subst antiven abgeleitet sind-: d6mnri, fl&röari, lausnori, 
e t e ikari, svi kari . 

Bei fol g enden WHrtcrn besteht Unsicherheit, ob si e von einem 
Subet a nti v abc elei tet sind oder von einem Verb: elslrnri, 111.lli-
~, leikari 2 , ekuldari, viOtakari. 
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-ariue im Lateinischen war ursprtlnglioh ein i dj ekti vsuffix, 
das zur ßildune einer Personenbezeichnung aus einem Llubstantiv 
diente, z.B. ole~rius aus oleum. Das gennanische Suffix ~-~rija 
wurde in ähnlicher ·,,eise verwendet, um ein iiubstanti v aus einem 
anderen zu erzeugen. Das analoge Suffix im Deutschen ist-,!!.!:, 
<lie durch Verschmelzung mit einem vorhergehenden Suffix entstan-
,denen eztweiterten }'ormen sind -ler und-~. Die .::>ubstantive auf 
-~ implizieren - allerdinßs mit Ausnahmen - eine Ableitung aus 
einem Verb, z.B. Fischer aus fischen, wohingeg en Jubstaiiti ve wie 
Kllnstler und Blechner eine Ableitung aus einem ~ubstantiv impli-
zieren. 3 

Zum Ursprung dieses Suffixes bemerkt HALLD6R HALLDOOSSON, 
daß es in allen gennaniachen Sprachen vorkommt: got. -areis, 
ahd. -ari (-ari, -eri), aaächs. -ari (-eri, -iri), ae. -Gre, 
afriea-:--=ere~sl.(awn.) -!!!! (-arir, -erir):r- --

Im Isländischen wurden 1'iörter mit dies81.D .Suffix nach und nach 
imrue:..• häufiger, zum einen mittels ~eubilduns, z . .13. hgrpuslagari 
aus älterem harpslagi, aelj ari aus Ml t erem sel,tandi, zum anderen 
kamen Lehnwörter auo anderen Sprachen hinzu wie meistari, myln-
ari, riddari und stallari. 5 AL]' TORP meint, daß in der al tnordi-
sch.en Prosaaprache etwa 100 :vörter auf' -ari vorkoIIllllen. 6 

Bei diesen 1:iltesten ~/Örtern auf -ari oder -eri handelt es 
sich mit Ausnahme von aaltari wu Bezeichnungen fUr Personen. 

Einige dieser \-örter haben als Nebenfonn ein substantiviertes 
Präeenspartizip auf -andi, so d6mandi, hjälpandi, hlutt&kandi, 
hugsandi, kennundi, tmjandi, viötakondi. Daneben gibt es andere 
Konkurrenzformen ftir ~örter auf -ari: d6mamaör, elskhugamaör, 
fl~röarhauaa, grroöir, hegningannaör , hjalparmaör, hluttaki, 
kenn:1.maör, akuldannaör, svikamaör, trenaöarmaör, viötgkumaör. 

Abgesehen von den 1Jortablei tungen auf -andi fällt auf, wie 
häufig synonyme Dildtineen mit dem Halbsuffix-~ sind (vgl. 
engl. -!!!,!!!, das häufig an die ~telle von germ. ~-ärija getreten 
1st). Das zeigt, daß von Anfang an ·4ie Bez eichnung von Personen 
vorherrschend g ewesen i et, vgl. die Aussage CHR. \jl!;S 'l'lfilGAlW-

NI~SENs z "onuel s en -ori har f~rot og fremmest vreret anvendt og 
betragtet som en pers ons-enuelae , og de.nne opfattelse har vmret 
stmrk nok til at eejre over an<lre af sprogets loGieke love i de 
nmvnte ord. "7 
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6rter auf -ari werden in erster Linie zur Bezeiohnuna von 
•ännern und männlichen Wesen gebraucht , allerdings ouch zur Be-
zeichnung von Frauen, z.B. aundrpykkie elskari (lat. amatrix 
discordiae), vgl. Duggals leizla, Heilagra manna sögur l, Chri~ 
s t iania 1877, JJJ12 , AMKO. Es scheint, als ob Bezeichnun6en mit 
dem Suffix-.!!:,! ftlr enschen jeden Standes gebildet worden sind, 
d.h. ohne jeglichen Klassenunterschied. 

Das Suffix -.!!:! fand im lsH1ndischen weite Verbreitung, und 
zur Zeit der lieformation gewann es noch mehr an Veden, als viele 
Wßrter aus dem Nied erdeutschen in die Sprache einflossen. CHR. 
WESTERG!RD-NIELSEN hat diese in seinem Buch Uber LehnwBrter im 
Isländischen des 16. Jahrhunderts erläutert und teilweise an-
geftlhrt. 8 

Ein Großteil der W6rter auf -ari wird - wie schon aus den äl-
testen Belegen ersichtlich - zur Bezeichnung von Gewerben und 
Berufen benutzt. Das hat eich bis in unser-e 'l'age gehalten. lJiese 
werter sind gleichzeitig auch in den meisten ~ällen aktiv, be-
zeichnen denjenigen, der etwas tut; vgl. aber auch andere llei-
spiele bei CHR. \VESTERGÄRD-NIBLSEN. 

In der "Gu0brandeb1-bl1a0 gibt es viele j Ungere UmbilLiWlf,;en 
mit-.!!:!, "teils von an-St., teils von andern Maskulinen. ~ie 
sind gr~satenteils (aueeer lmknari) aisl. nicht belegt und feh-
len auch d8}Jl Nisl. fast ganz. 119 OSKAR BAf.lDL~ ftlhrt mindestens 
diese W~rter an: drykkjur~tari, dyra~BrOari, faneari, lli!!:1-
hirOari, 111 virkj ari, l e10togari, lmlmari, r6.ö4j afari, v1n-
svelgj ar1 und ~lsvelgjari. 

Es hat den Anschein, als ob die Bildung dieser Wßrter zur 
Zeit der Reformation einen Auftrieb erlebt hMtte, denn aüßer 
den genannten Beispielen erocheinen auch alltäGlichore Wrter 
wie borgari, dw:;launari, kramari, 11ltllari, vaktari, p~nari uaw. 10 

Bei diesen 11 tsrtern der "Guöbrandabibl1a" be~innt sich bereits 
abzuzeichnen, daß - wenn aucn mit Ausnahmen - besonders abwer-
tende Wörter dieseo Suffix erhalte», so illvirkjari, v1n- und 
tslavelg,1 ari, drykk.i urCitari und fangari ( :afangi), anc! erersei ta 
aber aueh d_ie positiven 11ßrter leiötogari und rllög.jufari. 

Über die geschichtliche b:ntwicklung dieses ~u.ffixes vor dem 
18. Jahrhundert ist bis zum ~ucheinen des „erkea "lrnlllina et 
Verba Ialandica in uaum Paradißlllatum et Grammaticm Islandic~ 
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ollecta" von J {>N 6LAJlSSON ous GrWlilav1k sehr wonig bekunnt. 
lJiese Handschrift findet sich in AM 976 ,4°, heute in dor A.rno-
magnmaniach cn ~wuull ung 1n Heykj a v1k. Ihr 'l'i tel hat im Grunde 
eenoilllnen nichts mit dem Inhalt ßemein. In dem Kapitel "~ubstan-
tiva lslandica maaculini gencria " gibt es einen Abacllnitt 
"4. l)esinentia in -ari qvm omnia veniunt a tcrtia pers. prres. 
indic. verborum in~• .c:x. gr. eg kalla, tert. pers . kallar, 
inde kallari. Denotantque semper certam qvand aw pcrs onum. J.-. ulta 
autem horum abusiva sunt inveniunt urque- apud psalrno~raphos. 1111 

In seinem Buch "J6n 6lafsson f rfi Grunnav1k" lcoIWUt JO.N lU.:LGA-
SOl\ zu d-em Schluß, daß diese ~ammlung in jeder Hinsicht sehr 
gewissenhaft bearbeitet i st •12 J6N 6LA.l-'SSOH scheint sein ',Jerk 
am 18. August 17)6 abGeschloasen zu haben. 

Die Wört er , die J(>N 0Lil'3SON anfllhrt, beziehen sich. größten-
teils auf' Personen, aber nicht alle sind von Verben abßeleitet, 
wie er in der ~inleitung sagt. Viole von ihnen werden heute 
nicht mehr benutzt (der al tisländische ,iortschatz ist nachfol-
gend nicht berUcksichtic;t): 
aflari, ~. äfr~jari, äkl a1~ari, ~knbari, ~vituri, bai' ;ari, 
~i, betrari, -biöjari , bjakori, bj argari, brj§l uri, ~-
lau.nari, drattari, dufl ari, endu.rn~jari, far fnri, f urguri, 
fik5tari I Fechter' , fiskari, fl oörnri, flnnari, 1'lc1prnr1, :for-
srnfi.nari, fr1ari, p;ana1i , 1;arfur1, 1;.jöglur1 ( ,;cg l nri), p; l ,:ita"r'r, 
~1 eraari, c;niarf, t3ru larl., tiUktari, ;:wnuri, ßWD.IDäri, ,rmtari, 
akäri, hastar , hatl.:!rl. , hirtari, h,jnl uri, hnuöL..1r1, E6tU·i , 

h6tari, hra{ari, h~ri , hr6pnri, huklari, hvalari , j -.., clri, 
~i, ke tari, kj uftari, krulwri , -kru.uari (he ute nu.r noch 

n ramarta)h~a), krjfilari , kryddari, Hitsuri , leitu.ri, litari, 
lo:farl 1 ltgad , lu;rari, makuri, man:~ri , rnurkuri, rn6. t uri, mennt -
ari, mC>ta o.o ari~:.iri, n~~urr;-öi"S6knar1, pr jOl :.iri, r~i , 
raikarl (heute nur noch l.O ra kurura\dc ), rlls!irl., r duari ' reikn-
arl, riOlari, r1t11ari, r6tari, rfi~ nri, r~, sa~dri , s~i, 
881ari, skammar sßialarr;-Bkra ari, slabbori, sla ari , ~-
~amfuiar1, 06ar1, spottari, st6.turl , steil~ja.ri , stiftciri, 
rnkari, a-tolta'ärr,'tappari, temprari, tifori, trufluri, tu..:-q;-
ari, turnari, tyftari, va~ari, vaktari, varönari , veifari, vel-
ärI, vofarl, baufari, bja ur1, p6fari, hruwnwri , brtittari, --
preifar , pvingar1, öfundari. 

Aber hier finuen eich selbstvcrst~ndlich auch ,,örter , die 
noch irruaer gebr!fochlich sind oder in i; ewiüsem Umfong beuutzt 
wcrdeni 
brallari, bruOlari , brutfuri, drabbari, endL~sk1rari , flakkari, 
gaufarl, 1;,ortCtri, rra. f a r , hrin,;.jori, last::iri, lc Guri, l.y1:ar1, 
~. rnaoarl, m~ u1I , miöTti"rl, o!,ruri , preuta~upuri, rno -
!.!2:, set~ aka er , alur:wri , Sinfrüri, e111 uör.iri, -:30l'1iuti. 
aval l ari , syndari', tap1:1rl, tdknul'i , v,H'pur , )1l'u •. i.11·i , burrkuri. 
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Die Sammlung von J6N 6LAI11S~ON enth~l t zwui i1u Al t isltlndi-1 

s hen nicht vorhandene GogenstandsbezoichnW1gon : dua;gari und 
grallari. 

Aus dieser AufzählWlß wird de ut lich , da!J innerhalb di eser 
Wörter eine starke hrneuerung stuttgofWlden hat. 1>0. s Gros der 
Wörter, die JO.N OLAl!'SSON verzeichnet hat , ist nicht wehr in Ge-
brauch. ill.nige WBrter der zuletzt angefUhrten Gruppe werden nur 
in bestimmten Bereichen benutzt, z.B. in der ~proche der Bibel: 
endurlausnari, endurskirari , f reist ari, frel sari , ß,i nfari , 
(gue)lastari, huggari, skapari, -sorgari, s:yndari, tyftari. 
Schließlich hat bei einigen Wört ern eine Ver~nderwig dahinge-
hend stattgefunden_, daß sie nWllllehr ·,1erkzeuge statt UJ.enschen 
bezeichnen, d.h. tote Gegenstände statt Lebewesen: skafari, 
sl1pari, burrkari. 

JON ÖLil'SSON benutzt in seiner 17 45 r;efertigtcn Obersetzung 
von HOLBERGs "Niels Klima w1derj or<lislce Hej se" verschiedene 
Wörter auf - ari , die nicht in Af,i 976 vorlconuuen. lJuvon wären 
forpr~öari=snotrari, guklari=töskuspilnri , lundst j 6rrn:iri, 
prakkari, saks6lmari, skop parasnCie ur, uppä.pu:.;sari , :yfirboenra-
skapur und yfirsj6nari zu erwähnen. 13 

Im ' l9. Jahrhundert war die ~instellung geßcnUb er dem üUffix 
-ari ein wenig gemi scht. HALLGtlil'JUR .SCHEVING erwl:ihnt es in sei-
n-;;;;-Schrift14 nicht unter den dänischen ~uffix(;n. In den :.;chrif-
ten und .Anmerkungen der Sprachpuristen der ersten Hälfte des 
Jahrhllllderts wird jedoch an Wörtern mit die sem ~uffix Anstoß 
genommen. HäufiG ist dabei das erste Glied des 1,1ortes oder das 
ganze ·11ort fremden Ursprungs . 

Es ist nicht verwunderlich, daß in der ersten Hälfte des 19. 
JahrhWlderts verschiedene Leute nicht zuletzt deshalb eine Anti-
pathie gegen dieses Suffix hatten, weil die ersten Glieder der 
abgeleiteten \iBrter oft aus einer }'remdsprache kamen. Darunter 
befanden sich, wie aus dem oben Gesagten ersichtlich, u.a. Be-
rufsbezeichnungen verschiedener Art. ~olche fr~ndsprachigen Be- -
zeichnungen sollten im Isländischen ver1aieden werden. ~o wurde 
vorgeschlagen, manndrbpari (das allerdings schon im Altisländi-
schen vorkommt) durch mannslagi, morOingi oder manndrflpsmaöur 
zu ersetzen, aaks6knar1 durch ~lcwrandi, sniklmri durch tr~-
~' tollari durph tollheirotumaour, }1f3nuri durch b.j6~nn od r 
bj6nu~tumaöur ~aw. 
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Wirft man einen lllick auf die Gegenwartssprache, ist eben-

falls offensichtlich, daß die meisten dieser i~Brter l'ersonen 
bezeicnnen. !Tequenz und GruppenzugehBrit;kei t dieser ,,Brter 
sind auf der Grundlage des isländischen einspri:.ichigen v,Brter-
bucha "ialenak oröab6k" untersucht worden. 

Nach meiner Z11hlung gibt es in diesem Buch etwa 410 :,lSrter, 
die auf -ari enden und als selbständige ,VBrt er (nicht nur in 
Zusammensetzungen) auftreten. Von diesen ,,Brtern bezeichnen 

288 Personen, 
70 Werkzeuge oder Gegenstände, 
52 Diverses, beispielsweise Lebewesen. 

In einigen, wenn auch sehr seltenen l"lUlen kann das gleiche 
Wort sowohl eine Person als auch etwas anderes bezeichnen (z.B. 
grallari) oder eine Person und ein 1~ erkzeug ( z . .1.L prenturi) 
oder ein ~, erkzeug und etwas anderes ( z . .B. leiöu.ri). 

Anhand der Beispiele in "lslensk oröab6k" ist ersichtlich, 
daß -ari in bestiromten Fllllen verwendet wird, um - wie im Alt-
isländischen - Herkunftsbezeichnungen aus Orts-, Länuer- und 
Landschaftsnamen zu bilden. Darunter befinden sich ~czeich-
.nungen ftlr .h.ualänder wie .Llorgundari, Drimari, 13ulgari, l•'l e.ndr-
fil, 1''ransari, Hamb org01·i, lfor s ari und Ung ari und 1·ur i:;inwohner 
bestiw.uiter Orte in lsland wie Drissari (aus Dritv1k), Uaflari 
(aus _Ha f narf.jörOur ), Olsari (aus Ol at'svik) und .:;nnduri (uus 
Helliasandur ). All e isländi 1::,chen lJenennuni;en sind Ulli~a~sspruch-
lich. 

Beachtenswert bei der l:,;ntwicklung der 11Brt er auf -a.ri ist, 
wie viele von ihnen heutzutage ,1·erkzell6d untl Uertite bez-eichncn. 
Es ist anzunehwen, daß dieser i/ortschatz GrBJtentoilD in die:..;ew 
Jahrhµndert, dem Jahrhundert der Technik, entstundun ist. Einige 
Beispiele mögen dies vertleutlichen: 
bl~eari, tlempari, dreifari, einan;~rari, fra.:sari, gaturi I hä.tal-
ari, heftari, hitari, frrunkallari, kveik ·!1;. ri, l eioari, lo~cari, 
wtari, magnori , opnaft• reykskrcnjori, slökkvari, sturtliri, 
a oplari, stuOari , sta:c a.ri , treck,jori, t3tari, upptukuri, 
tißar , val tari , yddari, hr~stis;i M ari. 
heinee dieser ·,~Örter is t, soweit bek annt, frllher ale l:'ereonen-
bezeichnun~ benutzt worden; sie sind völli g neu in die .:;yrache 
l!,;ekommen. 

};inige 1,örter, die ausachlielJlich l'ersonen bezeichneten, 
konnten auch zur 13ezeichnung von 1,erkzell{:;en wurueH, z . ..t.i. hlouo-
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__ i hroinLari, prenturi, ( in fj ßlri tari), spiluri ( in 
pl tusoilliri), vek.j ori, heytari (frllh0r in H1uur),eyturi, hi::ute 
in rj6mahcyt3ri ). 

In der Gruppe "j)iversea" sind veraciüedene Wt>rter zuaammen-
r,efaJt, von de nen viele Lehnwörter sind, z . .LJ • .13eze1chnungen fUr 
Lebens;ni ttel u.nd Alkoholsorten, borr:undari ' Durgunder' , hamborg-
ari ' Hamburger', purtari '.t1ortwein'; zudtlIIl Wört er aus den ver-
schi edensten Gebieten: brandari, dolluri, dr6rnedari, kogari, 
mannari, rabarbari, reyfari , s0ltari, s1gari usw. 

Von den isländischen WBrtern sind u.a. Bezeichnunecn fUr 
Pferde zu erwähnen, die deren Gancart kennzeiclwen: broickari, 
lullari, pikkari, skjögtari und töltari. Das Wort skeiöari 
( = skciOhestur) scheint im lsU1ndischen jedoch nicht vorhanden 
zu sein. 

Einige eher seltene Tiere haben Na.nen auf -ari erhalten: fct-
ari 'Spanner ( eine Schlllett erlingaart)' , k6ngsfiskuri 'tis vogel' , 
hnitari 'Schlane~nadl er', klifrari •~lettervogel (eine veraltete 
Gruppenb ezeichnung)' , kurrari 'Knurrhahn ( eine .r'ischart')', wut-
ari ':b'alke', prentari 'ßuchdrucker (eine i~äfcrart)', stiklari 
'\Jasserschneider, ~chli ttachuhH1ufer ( eine ln~el~t en:::i.rt)', ~-
~=kurrari, vart:::i.ri 'eine ßlaukarpfenart'. Auc11 die Hamen eini-
ger Taubenarten sind auf -ari gebildet: hojnri, 1.a..al:.;i., toppari. 
~ie sind jedoch nicht in II Islensk orbabf>k" uurgenouunen • 

.L;;benso werden einige ~ egril'fe aus der ,,.athc:1untik mit Wörtern 
auf -ari ausgedrUckt, beispielsweise nefnari, margfa.ldari, ~-
kvantari und fr~tlragari . 

Aus der Chemie wtlren zu nennen hvet.j ari und aal tmyndari, aus 
der Computersprache tfrlkari und p~Oari. 

Daneben finden sich einiGe wnganössprachliche Vfflrt er, näJ.ilich 
~ljari (fUr hvassviOri 'starker Sturm'), r(Jpari und prumori (fUr · 
rugbr~uö 'eine Art Schwarzbrot') und t1sa.r1 'kleines Knäuel', 
vgl. t1sill i~ derselben ßedeutunc . 

Be ist bereits erwähnt worden, da.:J innerhalb der ,/Örter auf 
-.!!!:! eine starke Erneuerung stottgefw1den hat; man verc;l eiche 
die Vielzahl der Wörter, die bei J6N OLAFSSON vorkommen, heute 
aber unbekannt sind. Däher ist es wahraoheinlich, daß viele aH-
uere Wörter diesor Art frUher vorhanden waren, ober in keiner 
schriftlichen ~uelle fixiert sind. Dabei kunn mon sich vorstell en , 
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daß diese W6rter umga.ngaaprachlioher Herkwrl't waren und deawec;en 
entweder kein gutes Ansehen genossen und/oder nicht auf' ~erßa-
ment oder Papier festsehalten wurden. 

In nfslensk oröab6k" finden .sich verhlH tnisrnäßig viele abge-
leitete \,'ört er, in denen die erste Komponente mit dem .juf'fix 
-ari ~kal ist, d.h. nicht mehr als selbständie;ea 1vort vor-
kommt. Weist handelt es sich um Adjektive auf -1 e,;;ur, die sehr 
häufig zur Bez eichnwis; menschlicher Charaktereigenschaften die-
nen. Einige davon sind negativ wertend, andere drUcken eine po-
sitive ·i;ertwig ('Klan' , 'dynamisches Vorgehen' u.ä.) aus. Ange-
ftlh.rt seien hi er: 
~lparalegur 't~lpelhaft, albern', b~lkaralettur 'wuchtig', d6ns-
ara1 egur I unhöfli ch, grob 1 , durnaral egur I r pelhaft'; verdrieß-
1 eh; plump; schlecht gekleidet', (sonaralegur 'dUnn angezogen; 
bleich vor Kälte; idiotisch 1 , hnuboaral e5ur 1klein und stämmig', 
hr6msaral e~ur 'grob, lautstark' (mit durselben .BedeutW16 hroms-
aralegur, azu auc h hromsari 'grober, lärrue11der Mensch'), kjag-
aralef$ur 'beim Gehen -hin- und herschwankend', kt llnlrnralegur 
'lustig', k¼:rämalrnralegur ' s chelmisch , ulkend', ~r un . .::arale~ur 
'begierig a etw. wartend (bes. Kinder)', lcubbur,üe,su.r I lein 
wi<l st~ig'; kurnarale~u.r 'tr!1ge, linki tjch', 16nsor o. ie~ur 
'flink, i·orsch', iesara ec;u.r 'selbstbewu.Lit; unGeJeutend , los-
aralegu.r 'wiaorgfältig, ntlchlässi g ; lose', luntäraleffu.r --
'schlechtgelaunt , griesßrl:1.mig ', 1J1askarl:iletur I selbst ewußt, 
stolz', pattaralegur 'wohlßen~hrt 1 , pi paraleg u.r 'lebhaf t', ärat-
aralegu.r I gesund, robust; zIDl; (vOn Ff erden: leicht scheuen ; 
widerspenstig)' , ri taral egur ·'behende' , snaggaral egur 'flink' , 
snibparalegur 'blasiert ', s o6karalegur 'arrogant, angeberisch', 
sta oaralc~u.r 'klein und stBirunig, geurungen ', stobburalegur 
1 steif; wo lGenäh.rt', stubbo.ral egur 'kurz geraten; wortkarg , 
kurz angebunden', s uldar aiegur 1retinerisch; verdrießlich ', val-
kok!caralegur 'schadenfroh' , valkrunlcaralegur (=krunkaraleg url": 
v!garalegur 'kämpferisch' . 

Ein Beispiel fllr ein ~ubstantiv und ein parallel gebildetes 
Adjektiv ist mj 6aari - mj 6aaralegur. 

Außerdem gibt es noch Beispiele fUr andere Wortzusauu.Qensetzungeni 
~lfaraskafur 'Tölpelhaftigkeit; Albernheit', harslara- 'mUhaam, 
mühevoll I z. B. harslarabuskapur ), luntaraskapur I Öbellaunigkei t' , 
pap(~)araleikur 1Kaper-Spiel , raumaramennl 'Htinet, ruslaral~Our 
Pac , Gesindel ', skoeparakringla 'Drummkreisel', sleifaralng 

'Jchlamperei , Schludrigkei t', vargara- 'etwas besonders GroJea, 
Hervorragendes ' (z . H. varr;arall estur, vargaramaöu.r 'Aus bund an 
'l'atkraft'). 

Meiner Meinu.nl:'.. nach ist es wobracheinlicher, daß die ersten 
Gl ieder dieser Wörter als Subatantive auf -ari existiert haben, 
als daß die Verbindunc - aralegur in den betreffenden Wtsrt ern als 
s olch e produktiv gewesen ist. Manchmal existiert eine kllrzere 
}'orm dieser ;J ub stantive ohne -ari , s o ti.lpi, ~, ~• hnubbu.r. 
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krunki, ~. ub ur, !Q.il, lilllll. , patti , prati , raywu.r, ~ ' 
stal)bi ~. ~' stumpur, vallco ldcur , vur,;ur. 

u h n d n Adjektiven korwnt manchmal eine elliptische l•'orm 
h -1!:l.!!- vor, z.B. ~lpaleßur, durnalegur, kjfunakulogur, ~-

lwitalegur, pratale0 ur, sp6lcalegur, suldarle,;ur, v1ga-
l egur. 

J.:l etrachtet man den Ursprung der Verben , auf denen Wörter auf' 
-ari basieren, zeie,:;t sich, da.ß fülßorc1t weiü te otark i'l cktiort 
werden. Einige dieser Verben hab~n im Laufe uer Zeit in die 
schwache Flexion Ubergewechsel t. Von noch irlilll er s t ark flektier-
ten Verben sind laut 11 !slensk orDab 6k" e;ebilJ.ct: 
Slz r1öari 
S2: yfir-bj6öari, pr~sti-sj6öari 
SJ1 bbk-bindari, fyrir-rennari, stl:5kkvari 
S4a~,~ 
S5:~ 
S6: upp-alari, hey-dragari, grafl:iri, mynd-höggvuri, upp- :.:;tundari, 

upp-takari ,. sigur-vegari 
S7: -blfisari, kost -gangari, -haldari, hlaupari, leikari. 
Hierbei wird davon ausgegangen, daß Wörter, die sowoQl von oinem 
Substantiv als auch von einem Verb abe,2;elei tot sein können, tat-
sächlich vom Verb abgalei tet sind, z.B. leilrnri von leika 
'spiel en '. 

Bei den schwachen Verben sieht das Dild unuerD aus. Wie schon 
erwähnt, ist ein großer Teil der vförter auf -ari von ?Sn-Verben 
(die-~ in der 1. Pers. Sg. Präs. h s ben) abGeleitet (nach meinen 
BerechnW1gen 183 der insgesamt 247 von schwachen Verben abr;elei-
teten Wl:5rter au.f -ari). Dabei wird davon ausg et;ari.gen, daß ein 
Verb bei einer solchen Ableitung absoluten Vorrang vor dem jub-
stanti v hat, aber denkbar ist, daß einem 11ort auf -ari manchmal 
auch ein Substantiv zugrwide liegt. Daran haben ia-Verben 
(mit -1 in der 1. ~ers. Sg. fräs.) ei nen bedeutenden Anteil (36 
von 247). lJie f olgenden 1iörter sind von ihnen ab6elei tet: 
-brennari, -byegjari, dreifari , fr~bari , frrusari, fyGl uri, 

fylp:j äri,gru::O .::.iri , heftari, hringj ari, heyrari, hris fori ·, keun ari , 
klippari , kveik.ie.ri, kyndari, leioari, lwruri, l yftari , nefnuri, 
pißkkl' a!'-r~tturi ! ut- Gc11da~i ' 1:3J~1rari~gt ;-,fi ' sk :r:a;nuri' 
-___,...,......v_a ... r __ i, st1llar1, -strekk~ Hri, t .....; ta:r1., tol tnn. , va11ulo.:tc.1ri, 
-veioari, -f enkj ari, - heyfori , M'o::.ri. 
lm äl teat en Islänüiscben kennt mu n ebenfall s .Beispiele f t1r Wt5r-
tcr dicuen Ur s prun0 s mit -.Q.El : eri.euari, ho,~nuri, 1byµ·gvuri, 
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t~jari. Das Substantiv pipari kann von zwei verschiedenen WBr-
tern abgeleitet aein, zum einen vom älteren p1puleilcari , zum an-
deren ala Abkllrzung von pipulagniAAamao u.r. 

Es ist daher interessant festzustellen , daß in der "Kommission 
fUr die Bildung neuer \iörteru (NS,yrCa.aefnd ) eine .Abnoigung gegen 
die l3ildung von Wörtern auf -ari aua dieser :r1l exionsklasse be-
standen hat •15 Zu dieser Abneigl.UlC besteht· j edoch koine Veran-
lassung. 

Auch einige ja-Verben (ohne lmd-ung i n der 1. Pers. ;;;g . J:>räs . ) 
liegen ,förtern auf -m zugrunde . I ch habe allerdings nur 6 di e-
sen Ursprungs in °1slensk oröa b6k" gefund en: hvetj ari, -lep;g.iari, 
-semjari, setjari, teljari und v ek.iari. 

Bei den ~-Verben lieft v ermutlich nur das Verb~ einem 
Wort au..f -m zugrunde1 ; gläpari f indet sich aber nicht in 
"islensk oröab6k" und wir d hier deshalb nicht mit einbezogen. 

Hervorzuheben ist, daß recht viele ~J lSrter auf -ari in 11 fslensk 
oröab6k" fehl en, beispi elsweise slreOari, -strekkjari , -te:njari, 
außerdem verschiedene von ~n-Verben abgeleitete Wörter. 

Von Substantiven sind wei taua wenig er \förter auf' -ari ab_ge-
lei tet als von Verben. Hä ufi g ist ea schwierig zu beurt e i l en, ob 
ein solches Wort entlehnt oder von einem isländischen Substantiv 
abgeleitet i at, z • .B. hattari , ~' ayndari. Ich habe mm un-
tersucht, welcher }'lexionsk1asae die den \·1ört ern a u1' - nr i zu-
grunde liegendep .:>Ubstantive am häufigs t en angehören . lJi e lJn tt!r-
auchung zeigt, daJ den meisten eii: Neutr um ~u&r unde li c3 t : 
manndrlipari (dffif), flambrari (flawbur ) , H.juri (H ), pundari 
(punt), kramari krBlli ), daglaunari (laun), yont uri tlo(t ), )cip-
ari 1eto), rd.JöLJ.rrT?=reoi ) , ahnnari---rs1cinn , ukitar (kip , 
So-tar a6t)~ari'7itu0), avikari (svik ), tro lari kill), 
pgrp"äri t[Qri), ™ 1E!)-

l)ie Zahl derjenigen, die von einem aturk flclctierten 1-.aslculi-
num mit der Flexion -~,-!!!: abgeleitet aind , ist nicht so groß: 
d6mari (d6mur), fuglari (~), hattari (hattur), hundari (hun<l-
ur), koppärr(Hppur ), at\lmari (sliimur), a131S'Iäri ( s öuull), s8Mv-m (a8ngur), ppari (tippur?), ·tranturi (trantur~ 

Btwa .ebenso viele sind von l"eminina mit der l•'lexion -~, -ir 
abgleitet& 
borgari (bre, g~a!'ari (p-_jöf), kvalari (kvöl), luu::::nuri (lausn), 
milj6nari ( li_66 , rannaolrna'ri (ranns6knT;"lö0su,5n[lri (lö~), 
a.j 6 s 6knari a.1 a kn), eyndari ( aynd)1', t61ua cwluuri ( t6111HtunJ). 
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,i ·rt r leiten sich von schwochen Feminina her: 
fi Olari (fiDla), dusgari (~ ), leiOsasari 

und µ1 pari (in der ßedeutung 'p1puleikari', von~ 

" s muß betont wer den , da_ß ..fiClari vermutlich ein Lehnwort und 
~ei ne islllndis che Neubild ung i st. l)asselbe gi,l t sicher auch fUr 
eit ere ilörter wie z . B. mil jt>nari. 

Ober die Stellung des Su.ffixes -ari in der Umgangssprache und 
mi t ihr verwandten Sond·eraprachen kann man im großen un4 ganzen 
sagen, daß es eines der produktivsten Su.ffixe in der Wortbildung 
in diesem Bereich i st. Das Su.ffix entspricht dem -_lili in anderen 
Sprachen, z.B. isl . keisari, kjallari, trol(l)ari - dt. ~, 
Keller, Trawler . In der Umgangssprache ist auffällig, daß 0 Wörter 
a uf -ari zunehm end h~u.figer Gegenstände statt Personen bezeich-
nen , worauf wei ter oben mit Bezug au.f die Standardsprache bereits 
ei ngegang en wurde. 

Im isländischen "SlangwcSrterbuch1118 , in da13. au:ch einige neuere 
LchnwBrter, TabuwBrter usw . au1·genommen wurden, sind 116 Wörter 
auf -ari enthalt en . Von dies en beziehen sich 79 auf Personen, 35 
auf Gegenstände und nur 2 auf Abstrakta . . Von den 79 Personenbe-
zeichnungen sind 30 r~ omina agentia wie z.B. filmari • ~'ilmer, }'11-
mernacher ' . 

Zur 1iortbildun0 de_r ist zu sagen, daß 
bei 27 von ihnen ein Subst·antiv- d.en Stamm bildet, z.13. 'Ho-
mos exueller • von bak . .Bei ·einem Wort liegt ein entlehnte~ Adj aktiv 
zugrunde: streitari 'jem&lld, der nicht unter Alkohol- oder Drogen-
einfluß steht' von engl. straigh~. Au:L eill Adverb lassen eich 4 
iiörter z urUckfUhren , z .B . dänari 'jemand, der Beruhigungsmittel 
konsumiert ' von engl. ~. 13 haben ein Kurzwort als erstes 
Glied, davon 9 ein isländi sches Wort, z.B. bläari •atocknUcht er-
ner ~ensch' von bl äedr6. haben ein Lehnwort als erstes Glied, 
so~ 'Bisexueller' von dän. biseksuel. SchlieOlich gibt 88 

noch 4 direkt e ~ntl ehnung~n ode~ Neubildungen ~ach einem fremden 
·1iort wi e z.B. pl 1aar i 'Polizist' von engl. police. 

Von den 35 Gegens tand.sbezeichnungen auf -l!!:!, die das wörter-
buch verzeichnet, s ind 12 Nomina agentis, z.n. afr~ttari 'alko-
ho l isches Ge tränk, das man zur Linderung eines Katers zu sich 
nimmt' von r~tta af5 10 gehen au.fein Substantiv zurUck, z.B. 
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drammari ' J chna ps' von dän . dr am ; bei J Wört ern sind es ent-
lehnt e Adj ektive, s o bei drre jar i 'purer Alkohol' von engl.~. 
Dei einem l i egt ein Adverb z ugrund e : öppari 'Upper, Auf'putsch-
mittel ' von engl . .!:ill • Ein Wor t hat al s erstes Glied ein Zahl-
wor t : 96-ari '96%iger Allcohol'. J Wörtern ließt ein verkUrztes 
.:;ubstantiv zucrunde, z. B. haglari 'Schrotflinte' von haglabyssa, 
5 ein unikal es Lehnwort, z. B. grandari von engl. ground rope. 

Das einzige Abs t raktum auf -ari in der Umgangssprache ist 
S3Dlbari von samband 'Kontakt'. Seine Bildung ist eine Innova-
tion in der i s l ä ndi schen Sprache, weil nicht nur das erste Glied 
des Ausgangswort es verwendet wird, sondern Uber die Silbengrenze 
hinaus d er Anfane des zweiten Gliedes (aam-band) mit einbezogen 
wi rd . Das gleich e l'hänomen findet sich bei den sogenannten~-
Wörter n, z . D. NS,-16 :(Ur NS,--listosafn und Umf6 ftlr Um-ferOamiO-
stMin . 19 

SI GUH.DUR JO.N SSON erwähnt in einem Artilcel Uber Unterschiede 
der Wortbildung in d er Umgangssprache und in der Fachsprache der 
Ökonomi e und des Hand els, daß in einer entsprechenden 1'1achwort-
s runrnl ung , di e i m Auftrag der "Is ltlndischen ;jprachkommiseion" 
( 1slensk m~lnefnd) erst el l t wurde, nur 6 1,Brt er mit dem t->u.ffix 
- ar i vorkommen , darunt er borgari, braskari und miOlo.ri, während 
im isl~ndi sch en " LJlangwBrt erbuc h" 120 derart ige ~Örter zu f in-
den s ind . 20 Dies e iahl en verdeutl i chen, daß -ari sich bei den-
jenig en, die bewud te Wortne uschBpf ung ftlr alle 1uc,glichen Wissen-
sc haft s zw eige betreib en, k ei n er bes onderen Beliebtheit erfreut. 

Schluß bem erkunp;en 

Historisch ist das Suffix -ar i als fremd anzusehen, obwohl es 
schon etwa 1000 - 1100 Jailr-;-im Is l ändischen zu Haus e ist. 21 

J61 OLA1''J SON hat es eb enfalls nich t als ausl ;lndisc h es ::iuff ix 
bct r :.1c :1t et, s ondern mi t zu den isl lindisch en Suf fixen g erechnet; 
and ererseit s zühlt er da z u nich t di e Suf fixe -elai, -heit, -ari 
und -ia , wie es llALLlJ6R HALLD6.l:i!:iSON in seinem Artik el macht. 
Aber sein h tl ufig es e ern e insames Auf tret en mit frern tlen 1ehnwBrtern 
ho t dem ~uf fi x - or i einen fremdar tig en Ans tri ch r; eg eben. 

Vas !:>uffix - ari i st ur s prUneli ch ·ei n lat einis ches Lehnsuf'fix 
in den g cnuani s ch en :Sprocll en gewes en, da s zun~chst zur Dildung 
v on Wört~rn verwende t wurd e, die s ich von Substantiven ableite-
t en (vgl . d61hari , f l ~r oar i , DÖ11.ßvari), im Lauf e der Zei t ab er 



- 41 -

u h v n ,,örtcrn, uenen ein Verb zugrunde lag. Bei einig en Nort-
ildunGen, wi e ~.u. murari, ist es nicht sicher, ob si e vdn einem 

~u stantiv oder von einem Verb abgeleitet sind. ln der 1{et,>; el han .... 
uelt es sich hierbei um Aoleitunt:;en aus einem Verb. 

1förter mit dem Suffix -ar1 spiot;eln die .c;ntwioklung der bllr-
r;erlichen l\Ul tur un a der druui t verbundenen Arbci tsdifferonzierung 
i n ~uropa wider , da das 3uffix zur ßildWlß <ior verschiedenen Ge-
werbe- und Berufsbez eichnungen verwendet wurde, die dann aus den 
germanischen $prach en ins Isländische Ubersetzt wurden. 1m älte-
sten Isländischen waren solche l3 ezeichnungen rar; in der "Grägäa" 
werden allerdings im ~uaammenhang mit dem Althing Bezeichnungen 
erwähnt wie sveröskriCi u.nd sutari. Neuerdings besteht die 11'en-
denz, das ~uffix -i statt -ari fUr die Bildung von Berufsbezeich-
nungen z u verwenden, z.D. sjukrabj(üfi statt -bj~lfari. Hierbei 
hancl el t es s ich wahrscheinlich wn einen bewußten oder unbewußten 
1•·all von Purismus, denn dem ;:juf.i'ix -ari, ·das so alt ist wie die 
isländiscile ~prnche selbst, scheint ilillller noch oein 1·rcmdsprach-
licher urspru.ng anzuhaften. 

(aus dem Isländischen Uberaetzt von Susanne Schmidt) 



- 42 -

.Anmerk wy; en 
1 :C:ine ausi'Uhrliche 1>arstellw1g des Uroprungs Uild der lmtwick-

1~ dieses Suffixes findet sich bei Halld6r 11allcl6reson 1969. 

2 Halld6r Kalld~rsoon hält dieses 'dort fUr uas !1lteste auf' -,!!tl 
im Isländischen. Uer IU t ·eote Beleg dai'Ur i'inclct eich in einO!II 
Gedicht, das nicht später als um 900 vcrfn:Jt worden ist, vgl. 
Halld6r lialld6rsson 1969, ci. 71. 

J Vgl. KuryJowicz 1964, ::i. 46f. 
4 Halld6r ilalld6rsson 1969, s. 74. 

5 Vgl. Iversen 1961, S. 207. 
6 Torp 1909, s. XLII; s.a. Fischer 1909, S.4f. 
7 dest ergärd-Nielsen 1946, S. 15f. 
8 Ebd ., S. 14f. 
9 Bandle 1956, ~- 249. 

lO Ebd., ~. 271. 
11 j6n blafsaon, S. 40 V. 
12 J6n Helgason 1926, S. 152. 
13 Vgl. islenzk rit s1öari alda J, lliö 1elenslca frd):ifHag, Kaup-

mannahöfn 1948, s. 317f. 14 Hallgr1mur ~cheving; die (unGedruckte) ::ichrift wurde etwa 
zwischen. 1845 und 1860 verfaßt. 

l5 Vgl. Halld6r Halld6rason 1969, S. 78. 

lG Ebd., S. 79. 
17 Dieses Wort ist sehr wahrscheinlich ein 1ehnwort, vgl. Halld6r 

Halluorsson 1969, s. 77 und Halld6r Halla6rason 1968, s. 60:t'f. 
18 M8röur .Arnason et al. 1982. 

l9 Vgl. ::;vavar Sit;mundsaon 1984., s. 372f. - Diooe Untersuchung 
wurde wesentlich durch eine iaaterialaammlu.ng erleichtert, die 
Aata Svavarsd6ttir 1983 mittels .iillV aus den ~tichw8rtern des 
iell:indischen "Slangw8rterbuchs" erarbeitet hat ( unveröffent --
lichtee Heferat an der Universität Islontla). 

20 ~iGuröur J6nseon 1984, ::;. 157. 
21 Vgl. Halld.6r Halld6rason 1969, .:i . 7lf. 
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Lit r~tur r z ichnia 

ur A n s n, Svavar ~igmundsaon, Örn6ifur ' '.rhorseon , Oröab6k 
um slani;ur, alettur, bannorö og annaO utanc;arl'.>emlü , 
Heykj av1k 1982 

• Bandle, Ui e Sprac he der GuObrands bi bl ia (aBibliotheca Arna-
maßnreana XVII) , Kopcnhagen 1S56 

P. ~ischer, Die LehnwBrter des Altwestnordi schen (• Falaestra 
LXXXV), Berlin 1909 

Halld6r Halld6rseon, Synd - An Old-Saxon Loanword . - I n: Sc1ent1a 
Islandica1,Reykj a v1k 1968 , ~. 60-64 

Halld6r Halld6rsson , Nokkur erlend viOskeyti 11slenzku og frj6-
sem1 peirra. - In& ~inarsb6k. AfmmliakveOja til Einare 
01. Svei nssonar 12 . deeember 1969 , Heykjav1k 1969, 
s. 71- 106 

Heilagra manna s~gur I, Chriatiania 1877 
J6n Iielgason, J 6n ülafeson frh GrWlllav1k (=~afn FrmCafjelagains 

um 1s l and og 1slendinga V), KaupmannahBfn 1926 
1slensk or~abbk h anda sk6l um og almenningi (ritatj.1 1.rni Beo-

vareson) . Önnur 6tg~fa, aukin og bmtt, Reykjav1k 1983 
R. Iversen, Norr~n grammatikk . Sjette reviderte utgave, Oslo 1961 
Alexander Jbhannes son, Di e Suffixe im Isländischen, Reykjavik 

1927, s. 22 
~iguröur J6nsson, M hassia tum og kont6ristum. - ialenakt mäl og 

almenn mAlfrffiOi 6, Reykj av1~ 1984, S. 155-165 
J. Kurylowic z , The Inflectional Categoriea of lndo-European, 

Heidelberg 1964 
L. Larsson, OrdfBrrä det i de a1sta ielänska handakrifterna. Lek-

eikaliakt ock gram~t i skt ordnat, Lund 1891 
J6n Olafsson (frä Grunnavik), Nomina et Ver ba I slandica in ueum 

Paradigmatum et Grammaticm Islandic~ oollecta (unge-
druckt, AM 976,4°) 

Hallerimur Schevine, Florilegium ( ungedr uckt, iB 359,4°) 
3vavar ~igmundsson, ~lang pä I sland. - Ina 1he Nor dic Languagee 

and Modern Li nguistica 5 ·(ed . K . Hinggaar d, V. s, ren-
sen) , !rhus 1984, S. J69~J73, 

A. Torp , Gamalnorsk ordavleiding. - Inz Gamalnorak ordbok , 
Kristiani a 1909 

Chr. teetergärd-~i elsen, Läneordene i det 16. ärh undredes trykt e 
ialandoke li tteratur (aBibliotheca Arnamagnmana VI), 
K,Sbenhavn 1946 
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Pr b n ~:i.eulengracht S,Sreneen (Arhus) 

ALLTAF - DIE GESCHICHTE EINES ISLÄNDISCHEN WOHTES 

Das Adverb~ hat die Hauptbedeu ung 'imm er i und ist syn-
onym -mit ~vallt, ~t1e, a1fellt, jafne,n wid dem veral teten Lehn-
wort allt10. Außerdem kommt alltaf in der Bedeutung 'j edenfalls , 
zumindest' vor und entspricht somit allavega und~• Bei-
spiele: hann var alltaf 10 min~tur 1 sj bnum; baO er alltaf eitt-
hvaö. Das viort kann sowohl zusammen als auch getrennt geschrie..;-
ben werden: alltaf oder allt af. In der zusammengesetzten Form 
kann man ei_n ,! schreiben oder zwei i .!!,ll!! oder all taf. Die zwei-
te Schreibung ist die jetzt offiziell anerkannte. 

Das Wort fungiert nur als Adverb im Satz, nie als Modifikator 
eines $yntagmas . Als Kern stUck von adverbialen i'lortgruppen 
kommt es nur selten vor (in AusdrUcken wie nrestum alltaf u.ä.). 
Am häufigsten tritt es als Adverbialangabe im Satzinneren (als 
Neksusadverbial) und i n Initialstellwig auf, aber auch die End-
stellung ist nicht selt en. Beispiele: 
Hin voldugu nylenduriki Bret a t aka allt af slikum framfBrym ao 
undrun gegnir; Hann og furstinn eru al l taf aO akrifast ~i Okkur 
Hi all taf ei tthvaö mikilfenglegt ll. hjarta; 
All taf hef t:g veriO r6leg, ,bezti brbOir minn; All taf · var f6lki0 
a0 byrpast kringum dvrnar; Alltaf eftir baO aO hann varö prestur , 
oru eir ab senda horium send.in ar; 

alltof indbilsk ef hu saöi et ta treöi alltaf; 

gefur n f laginu strax upphafi 50 rd, verour bess viss meö-
limur all taf. 

Die ältesten Belege ftlr alltaf (oder allt af ) in der Schrift-
sprache finden sich in zwei Briefen von Landphysikus BJARNI PALS-
SON (1719-1779) an die Disch5fe FINNUR JÖNSSON und HANNES FINNS-
SON. 1 Die .dri ef e sind vom 29. Mai 1 777 und vom 20. Januar 1779 
datiert, und die Beispiele lauten folgendermaßen a 
(1) Eger alltaf all'-laeinn vonar-peningur 
(2) Seng heldur m~r allt af. 

Etwa zur gleichen Zeit tauoht das Wort bei lwiAGNiJS KETILSSON 
(17)2-180)) auf, und zwar in dem Buch "Underviisu.n umm pä Ielend-
sku Savdfiar-Hirding", 1778 in Hrappsey gedruckt , 
(3) er best ad lfite. av lömbin all t af 1 s tiunne vera (rr v1 

pav eru 2 edr J N tta. S. 19 
(4) paö ey.1af~ liggr all taf f.ite. (S. 153) 
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Di e nächsten Belege stammen dann erst a us der ~eit nach 1790 . 
Folgende Bei s piele fi nden sich bi s 1810: 
(5 ) Jafnvel ot t hann alt af b~de f ri r Herads - o essum 

L 1·n i s -ket te ne tad haf e. 

6) 
1791, Hrappsey 1791 , S. 37) 

Hun lä 1 b~ndum ruer bv1 6 daga og var allt af aO r1t a med 
sHüfri sh. 

(Sumar- Gi~f handa B~rnum fr~ Sra . Gudmundi J 6nssyni , 
Lei~~g~rdum 1795, s. 81 ) 

(7) Svo vel gir bau s i ~lf vid beasum emt i ndum, af bv1 bau hafa 
pau all t af. 

(ibid ., S. 153) 
(8) l ifdu beir allt af 1 reykiar-boku, sem aldrei birti upp. 

(ma~nus St ephensen, Sk~mtileg Vina- Gledi, 1. bindi, 
Leirärg,rd um 1797, S. 14) 

(9) ~eir vor u 1 s1feldri da udans hrettu, allt af undirokadir 
6gnarlegus tu pintingum . 

( Andl ega r Hugveki ur til QvtHd-lestra ... flestar f r1 tt 
utlagdar ept i r C.C . St urm af Markusi Maenussyni, 1. 
Bindi, Leir~r g~rdum 17~7, S. 18) 

(10) ~u hefir allt af els kad mig svo ~studlega. 
(ibid., S . 82) 

(11) Allt af vi l ium v~r . a et ia oss Jesu dremi fyrir si6nir. 
( i b i d . , S . 1 44 ) 

(12) Alltaf medan hann umg~ckat ä jprdunni, leitadist hann 
vid ad locka syndarana t il s i n . 

(Pass1u Hugvekj ur til Qv~ldl es tra ... fr1tt utlagdar 
eptir c.c. St (Jrm af Mark usi Magnusayni, II. Bindi, 
Leir~rg~rdum 1798, S . 229 ) 

(13) ~ad mättu bac ka vpkva peim aem all t af s iast ut ur bann-
kirtlunum. 

(Edlis-utm~l un Manneskiunnar gj ~rd af Dr. Mar t i net. 
Snuin af dönsku af Sveini P~lsayni , Lei rärg~rdum 1798, 
s. 69) 

(14) gvartadi p6 allt af um 1 pllum 11kaman um ..• 
(~fisaga Bjarna Pälssonar ... samantekin •. . a f Sveini 
Pälasyni, Leirär g~r dum 1800, S. 70) 

{15) P6lit1atjbrnarinn og med honum nockrir fleiri voru alt af 
ti r.j ä. tli. 

{Minnisverd Tidi ndi , I I . Bindi . Frä Vord~gum 1798 til 
Midsumars 1801 . Skräsett af Stephani Stephenaen ... og 
Magnuai St ephensen, Leirär g~rdum 1799- 1801, s. 234 ) 

(16) stundadi hann all taf l erd6m 
(kfiaaga og ftt tartal a ... Arna ~6rarins aonar . .. og 
Hans ~kta-F;rur Stei nunnar Ar n6rsd6tt i r, Le i r ~rg~rdum 
1800, s. 39 ) 



17) 

(18) 

(19) 
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l~tid sj6da uns lj6sjarpt verdur ad l i t en all t af er vel 
1 hr11?rt. 

(Einfaldt Matreidslu Vaea- Qver fyrir heldri manna H~ss-
freyjur. fitgefid af M~rtu Mar1u St ephensen, Leirfir-
g~rdum 1800, S. 51 ) 

Idkadi allt af, ad utl,agja g6dar brekur 
(Athugaverdt vid Utleggingar, framsett af Hald6ri J a-
kobssyni, Leir~rg~rdum 1803 , S. 9) 

T6k ar o v10ast f rir arOir en hbr um krin voru allt&f 
sn ' p nokk ur, en ga sjaldan ao standa . 

(GEIR V1DAL1N in einem Brief aus dem Jahre 18073). 

Es wird deutlich, daß .!.ill!.f bereits in den er sten Jahrzehnten 
eine recht große Verbreitung erlangt. Allerdings geben diese ins-
gesamt 19 Belege, die von 11 verschiedenen Personen stammen, 
nicht eindeutig darUber Auskunf t, wie Wld unter welchen Umständen 
das Wort entstanden i s t. BJARNI PALSSON und. MAGNiJS Kfil'ILSSOB kom-
men indessen beide a us Nordisland (aus EyjafjBrOur bzw. Husavik ) , 
und beide legen ihr Abi tur an der Lateinschule in H6lar ab 
(BJARNI 1745, MAGNiJS 1749). Soll man sich nun auf einen Ursprungs-
ort ftlr alltaf f estlegen,. so muß man sich natUrlich .Nor di sland 
und der Schul e in H6l ar zuwenden, von wo es sich dann rasch Uber 
das gesamt e Land verbreit e t . SVEINN PA.LSSON (1762-1840), BJARNI 
PALSSONs Schwiegersohn, stammt a us dem S_kagafjord und legt 1777 
se n Abitur an der Schul e i n H6lar ab . GEIR ViDALiN (1761-1823 ) 
wächst in Fnj6skadalur im Bezirk SuOur-~ingeyjar auf und i et von 
1795 bis 1799 SchUler in H6l ar; HALLD6R HJALMÄ.RSSON, gebor en wid 

aufgewachsen auf HöfOastr5nd im Skagaf jord, is t von 1759 bis 1764 
Schiller an der Schul e von H6lar und ab 1773 ihr Konrekt or und Rek-
tor, bis diese dann 1802 geschloss en wird . Vorher war er Privat-
l ehrer bei Amtmann 6LAFUR STEFANSSON gewes en , der s elbst sein Abi-
tur in H6lar gemacht hatt e, und der Gedanke liegt nahe, aaß MAGNUS 
ST:BPHBN SEN (1762-1833) das Wort entweder bei seinem Vater oder 
seinem Lehrer gehBrt hat. Durch ihre Verbi~dung mit dem STEPHENSEN-
Geschlecht kann MAGNÜS' Schwägerin MARTA MARIA STEPHENSEN (1770 in 
Stykkish61mur geboren) das neue Wort gelernt haben. Der Beleg (5) 
stammt aus der llegrUndung eines Urteil s, das von Hichter MAGNUS 
6LAFSSON ( 1728-1800) gesprochen wur de, der in Svefneyj ar/~vestie-
land aufwuchs und die Schule in Skfühol t abeol vierte. Wahrschein-
lich hat er den Urteilstext selbst verfaJt. Die Ubrigen _drei Ver-
fasser passen gleichfallij nicht in den oben genannten Zusammen-
hang~ AGNÖS MAGNUSSON (17 48-1825) stammt aus Vatnefj örOu.r 
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GUDMUNDUR J ON3SON (176) - 18)6) aus dem Kreis Ytri Hreppur im 
Bezirk Arness~sla , und HALLDOR JAKOß SSON (1735-1810) wächst in 
B~Oir auf der Landzunge Snmfellsnes auf. Alle drei machen ihr 
Abitur an der Lateinschule von Sk~lholt. 

Auch das Milieu , aus d-em die 11 Personen kommen, weist ge-
meinsame ZUge a uf . Da sie alle der gebildeten Schicht angeh~ren, 
ist es nur natUrl ich, daß das Quellenmaterial nichts anderes be-
inhaltet, aber es fällt auf, daß 4ie meisten von ihnen Männer 
der Praxis s ind. Zwei sind Ärzte (BJARNI PALSSON und SVEIBN PllS-
SON), vier J uristen (MAGNUS KETILSSON, PUGN!Js STEPHENSEN, l!IALL-
DOR JAKOBSSON und MAGNUS ÖLAF3SON), , und MARTA MARiA STEPHENSEN, 
die tlber einen recht prosaischen st·off schreibt, hat in eine 
Juristenfami l i e eingeheiratet. bl.ALLOOR HJALMARSSON ist Lehrer, 
und nur drei - ntimlich GUDMUNDUR JONSSON, MAGNUS MAGNUSSON und 
GEIR ViDAL IN - sind Theologen. Kein ieltindiecher Dichter des 18. 
Janrhunderts verwendet das Wort, erst nach 1830 taucht es in der 
Poesie a uf . Es findet sich weder bei JON ~O~AKSSON noch bei BE-
NEDIKT GRÖNDAL d.Ä., selbst wenn anzunehmen ist, daß sie es beide 
gekannt haben . BENEDIKT GRÖNDAL, in MS,Vatnssveit/Nordialand ge-
boren, war von 1777 bis 1781 SchUler in H6lar und hatte dort 
HALLDOR HJALMARSSON als Lehrer. Später geht er zusammen mit 
:tvi:AGNUS tiTEPHENS}!;N an das Obergericht (Landsyfirr,ttur) nach Reyk-
javik, als dies es im Jahre 1800 errichtet wird. JÖN ~ORJ,.AKSSON, 
in Arnarfj örOur/ Westisland geboren und Abiturient von Sklühol t ., 
wurde als junger Mann Schreiber bei OLAFUR STEFANSSON, und mit 
dessen Sohn MAGNUS STEPHENS~N blieb er die längste Zeit seines 
Lebens in Verbindung , auch wenn diese nicht immer 4ie freund-
lichste war. Nachdem JON sein Amt das erste Mal verloren hatte, 
war er eine Zeitlang Schrei ber beim Landphysikus BJARNI PALSSON, 
und als man ihn 1773 erneut als Pfarrer absetzt, kommt er bald 
darauf an di e neu ei ngeri cht ete Druckerei in Hrappsey und wird 
eo mit MAGNUS KR'fILSSON pekannt . Schli eßlich werden er und H.ALL-
DOR HJALMARSSON Frel.lllde, nachdem er 1788 die Pfarrstelle in 
Bregis~ Ubernommen hat. J6N ~ORLAKSSON steht also in enger Be-
ziehung zu vi er der neun Personen, die in der Zeit vor 1800 das 
Wort~ in ihrer Schriftsprache verwenden, und aller Wahr-
scheinlichkeit nach ha t er das Wort auch gekannt. Wenn er es 
aber nirgendwo in seinem umfangreichen Schrift t um benutzt, eo 
darf man daraus den Schl uß zi ehen, daß er es tllr ungeeign t ge-
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halten ha t . Es ist z u al ltäglich gewes en, allzu umgangssprach-
lich oder vielleicht einfach z u ne u . 

Alltaf ist somit kaum eine li terar ische Neubildung. Es ist 
sicherlich in der Umgangs s prache entstanden, und dort kBnnen 
wir seine Spur nicht weiter verfol gen. Aber es ist wohl nur we-
nige Jahrzehnte älter als s ein ers ter schriftsprachlicher Beleg 
von 1777. Weder JON OLAFSSON noch BJÖRN HALLDÖRSSON haben es in 
ihre Wor t sammlun6 en aufgenomm en (und RASMUS KRISTIAN RASK fUgt 
es auch nicht bei seiner Ausgabe von BJÖRNs "Lexicon ielandico-
latino-danicum" , Kopenhagen 1814, hinzu). Charakteristisch ist 
weiterhin, daJ keines der Sprichwörter in der Sammlung von GUD-
MUlIDUR JONSSON (Kopenhag en 18JO), die auf Sprichworteammlungen 
aus dem 18 . J ahr hundert aufbaut, mit alltaf beginnt, wll.hrend 11 
mit alltjafnt ei ngeleitet werden, 10 mit allt1ö, 2 mit jafnan, 
8 mit ~t1ö und 1 mit !!:· Auch in den Sammlungen von HALLGRllfüR 
SCHEVING aus den Jahren 1843 und 1847 4 , die ebenfalls auf älte-
ren Sammlungen grtlnden, bee innt keines der Sprichwörter mit 
alltaf. 

Zwischen 1803 und 1820 fehlt es an Beispielen aus der eedruck-
ten Literatur, was natllrlich mi t der durch nachlassende Handels-
lieferungen während des dänisch-englischen Krieg es verursachten 
Unterbrechune im Buchdruck zusammenhängt; wir finden alltaf je-
doch wieder, als MAGNUS STEPHENSEN seine Her ausgebertät igkeit mit 
"Klaustur-p6sturinn" (Bd e. I-I X, 1818-1826 _) fortsetzt. 5 Ansonsten 
wird es auch in privat en Br i ef en der damaligen Zeit verwendet, so 
von AR.HI HELGASON in Briefen aus den Jahren 1814, 1816 und 18196 , 
von INGIBJÖRG J6NSDOTTIR , der Frau von l>ORGRlltUR TOMASSON in 
Bessastaöir, in Briefen aus den Jahren 1818 und 18227 sowie von 
MARLENE JENSDOTTIR, der Mutter von PALL PALSSON, in einem Brief 
an ihren Sohn aus dem Jahre 1818. 8 

In der um und nach 1800 aufwachsenden Generation scheint 
voll anerkannt und gebrguchlich zu sein . Es wird nun in 

Prosa W1d Poesie gleichermaßen verwendet . Bei BJ .AIUlI THORARENSEN 
kommt das \'iort nicht vor, aber SVEINBJÖRN EGILSSON, der bei 
MAGNUS STEPlIBNS};N aufwuchs, benutzt es in sein en HOMER-Ob erset-
zungen (herausGeeeben 1829-1840 und 1855 )9 , auc h die Fj~lnismenn 
verwenden es. Bei TOMAS SMliUNDSSON steht es in Briefen an PALL 
PA.LSSON von 182J 10 W1d seinen Vater von 182711 ; außerdem verwen-
det er es in s einem Heisetogebuch von 183212 und in 116r br 6fi 
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frA. Islandi, dagsettu 30 ta janC\ar 1835" im 1. Jahrgang der Zeit-
schrift "Fjölnir" (S. 51). In derselben Nummer von "FjlHnir" ge-
braucht J6NAS HALLGRD1SSON das Wort in seiner TIECK-Obersetzung 
"Efint1r af Eggerti Gl6a" (S. 149 ) . J6NAS verwendet alltaf auch 

13 --in "Grasafere" und als eu.ter in der Poesie . In seinen HEINE-
Obersetzungen, die 1846 in "Fjölnir" unter dem Titel "Sm~kvre01 
eftir Heine" abgedruckt wurden, heiß t es i m Gedicht I X, den 
"Vorv1sur": 

KveOur 1 runni, kvakar 1 m6 
kvikur brast asöngur4 
eins mig f~sir allt af ~6 
aftur ae fara 1 göngur . 4 

Selbst KONRAI> GISLASON gebraueht alltaf, und das obendrein in 
einem philologischen Artikel, nämlich in "~A.ttur um stafsetning" 
im 2. Heft von "Fjölnir " (1836, S. 14). Er Ubernimmt es auch in 
sein Wört erbuch als Übersetzung von dän. altid. 

Bereits ein gutes halbes Jahrhundert nach seinem ersten Auf-
treten in der Schriftsprache hat alltaf sich einen Platz erobert, 
wie er ftlr ein isländisches Adverb nicht höher sein kann. Der 
vorzUglichste und geschmackvollste Philologe und Übersetzer der 
damaligen Zeit verwend et es ebenso wie der Uberragende und sprach-
bewußteste Lyriker und der f Uhrende Purist. 

Von der raschen Ausbr eitung des Wortes legen auch die Wört er-
bUcher Zeugnis ab. Wie ber eits erwlllint, kommt es in den ~l testen 
Wortsammlungen nicht vor; erstmals f i ndet es sich in KONRAD Gis-
LASONs "D~nsk or0ab6k meo 1slenzkum pS,eingum" (Kopenhagen 1851) , 
wo es nach retiO und ~vallt als dri tte Überset z ung zu dän . 
verzeichnet ist. GU~BRANDUR VIGFfiSSON fllhr t es ebenfalls an (s.u.), 
während es in JONAS JONASSONs "NS, dönsk orOab bk meO 1slenzkum 
p~öingurn" (Reykjavik 1896), das auf dem WBrterbuch von KONRAD Gis-
LASON aufbaut, erstaunlicherweise fehlt; auch i~ JON ~ORKELSSONs 
"Supplement til islandske Ordb,Sger" ( I. - IV. Samling, Reykj av1k 
und Kop enhagen 1876-1899) ist~ nicht vermerkt. Seit der 
Jahrhundertwende ist es jedoch in allen WBrterbUchern von Bedeu-
tung zu find en. 

Untersucht man die Übersetzungen von fremdsprachieen W~rtern 
mit derselben Bedeutung in isländischen WBrterbUchern, so erhält 
man ein Bild ~avon, wie eich alltaf gegenUber oeinen Synonyiu n 
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-1.urchsetzt. Während der ersten Jahrhunderte nach der Reformation 
ist das Lehnwort allt1e wohl die ge br~uchlichste Entsprechung 
i"Ur solche W6rter im Isländischen, und noch in JON AR.NASONs "Le-
xidion" ll734J und "Nucleus" (17)8) ist dies die erste Uberset-
zune von lat. semper (in "L~.:(.idion" vor refennlee;a , ,jafnan und 
retiid, in "Nucleus" vor !!?. und .i afnan). Noch in den ersten Jahr-
zehnten des 19. Jahrhund erts wird es hier und da verwendet, auch 
von einzelnen Informanten fUr J6N ARNASONs "islenzkar pj6ösl5gur 
og revint~ri" . ~ie puristischen Bestrebungen der Romantiker ver-
dränßen es jedoc h aus dem Isländischen, und bereits vor 1850 mag 
es veraltet sein. Dieser schnelle H.Uckgang von allt1ö kann zu dem 
ebenso raschen Aufstiec von alltaf beigetragen haben. Nach 1800 
konkurriert all t3f mit retiö und ävall t und gewinnt ihnen gegen-
Uber stänciiG an Bedeutung . Diese Entwicklung widerspiegelt sich 
in den ~i6rterbUchern, auch wenn diese kein vBllig korrektes Bild 
ver.nitteln, weil sie meistens auf älteren Aun0aben basieren. Es 
ist j cdoch bezei chnend, daJ di e kleiner en 1,'lört erbUcher und Gloa-
care fUr den Schulcebrauch meistens nur alltaf als Übersetzung 
fUr die fremdsprachicen Eintrag un6 en mi't derselben Dede utung ver-
zeichnen . 15 

Im moderr.en lsländ~schen hat sich alltaf durchßesetzt. In der 
nillndlichen Allt30ssprache (in der die meisten ~precher nur ein 
,,ort fUr j eue ..Jedeutunc gebrauchen) wird es nahezu ausschließlich 
verwendet, und i~ der Bormalprosa ist seine Frequenz weitaus ht5-
her als die von 6.vall t und ::c t1e, die ihrerseits jetzt, hauptsäch-
lich der c;ehobenen Schriftsprache -und bestimmten spezielleren 
Stilschichten anceh~ren und von denen zumindest ret1ö einen feier-
lichen und vielleicht auch archaischen Klang bekommen hat. fil!ru! 
wird nicht rachr in seiner ursprUnglichen Bedeutung g ebraucht und 
verschwindet insc esamt ßesehen immer mohr aus der lebenden Sprache. 
Jafnon ist derselben Bedeutungs entwicklung wie althnd unterworfen, 
wobei in der modernen Umgancssprache die Tendenz zu beobachten 
ist , es in der Dedeutunc von jafnaöarlega 'in der Regel' zu ver-
wenden. Auch dieses 1/ort wird also von all taf verdrängt. 

Über die .dorkunr·t von all taf ist meines wV.:\.asens bisher keine 
untt:rmauerte Hypothes e vor1.>ebracht worden, doch haben GU1J..1.ittAN.JJUrl 
Vllil•'u.:i ·or und ALbA.IU J.Jü<. J0HA1~~~.:>;;;0.N dieses 'l'hema am Hantle b ertlhrt. 

Beide eehen von der Annahme aus, daß es einen etymologischen 
Zusammen.hane zwischen~ und den Synonymen ~vallt und~ 
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gibt, und verknUpfen so die Probleme um~ mit den Theorien 
Uber d n Ursprung der beiden anderen Wörter. Die älteste dieser 
Theori n stammt von SVEINBJÖRN EGILSSON , der meint , da,13 !Y!fil 
si h aus ofall t entwickelt habe ( "conflatum ex of .alt, quod 
idem eignificat" ). Dieser Erklärung schließen sich u.a. GUD-
BRANDUR VIGF(rssoN und JOHAN FRI'rzNER an, wlihrend sie vori AXEL 
Kock.16 abgelehnt wird. KOCK ftlhrt fivall t zurUck auf' got. 
'lange Zeit, Ewigkeit' + Akk.Sg.N . .äill• Ftlr of allt gibt KOCK 
die ErkU\rung, daß es sich entweder aus derselben Grundfonn wie 
kvallt entwickelt habe, Jedoch unter anderen Akzentverhältnissen, 
oder daß es als eine von ävallt unabh§.ngige Zusammensetzung aus 
der Präposition of und dem Akk.Sg.N. lli.1 mit. der ursprtlnglichen 
Bedeutung 'Uber alles', aus der später 'immer' wurde, entstanden 
sei. KOCKs Theorie wird später von HJALMM FALK17 zu modifizieren 
versucht. Dieser fUhrt ~vallt ebenfalls auf die gemeingermanische 
Urfonn zurßck, die er al lerdings als eine Ableitung auffaßt; 
kvallt solle demnach die Neutrumform eines verlorengegangenen Ad-
j el~ti vs •ävall < 18aiwala sein, zusammengesetzt aus aiwa und dem 
Suffix -ala-. Ober ofallt äußert sich FALK nicht. 

GUDBRANDUR YIGF(rssoN versucht als e;ster eine Deutung von 
alltaf. Unt er dem Stichwort ~v~allt (mit den Nebenformen ~vall t 
und of-allt heißt es in der 1. Auflage seines "Icelandic-English 
Dictionary" (Oxford 1874) kurz und btlndig: "cp. the modern 

(per metath.) adv. alwaye." - Eine Metathese dieser Art 
ist bereits in phonetischer Hinsicht h6chst zweifelhaft und in 
jedem Fall durch die chronologischen Verhältnisse auszuschließen. 
Ftlr die Silbengrenze, die GUDBRANDUR VIGFUSSON mit seiner Tre~-
nung ~v-allt postuliert , gibt e~ in den Quellen keinen Beleg, und 
es besteht kein Grund zu glauben, daß die labilen Akzentverh~lt-
nipse, die man ftlr das Wort 1m Altisländischen annimmt, bis in 
die moderne Sprache bewahrt geblieben ~ind. 18 Es ist daher kein 
mBglicher etymologischer Zusammenhang zwisch~n ~und~ 
zu entdecken, und ei~er Entwicklung aus ofallt steht allein die 
Tatsache entgegen, daß ~ieaes Wort vermutlich bere~ts im lJ. 
Jahrhu.nde~t verschwunden ist. 19 

ALE,xANDER JOHANNESSON kombiniert in seinem "Isländischen 
etymologischen 1/tSrterbuch" die Metathese-Theorie von GUDBRANDUR 
VIGFUSSON mit der. etymologischen Herleitung von ~vall~ bei AXEL 
KOCK. Im Artikel Uber dieses Wort fUgt er hinzua "hierzu geMrt 
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w hl auch alltaf 'immer'< aiaallat aiw, wo es urspr. syntaktisch 
--- --- -- 2 

mit einem folgenden wort verbunden wurde". O Dieser vermutete 
Umtausch der beiden Glieder wird also als Resultat besonderer 
·tfortstelluncsverhMl tniose erklärt, aber 'Ulan kann nur schwer ein-
sehen, wie er dem Wort neue VerbindunE;smöglichkeiten gegeben ha-
ben soll, weil -af ja - wenn es auf got. aiw zurUckgeflllirt wird -
keine Präposition gewesen ist. Im nbrigen ist diese Theorie na-
ttlrlich auch wegen der chronologischen Verhältnisse auszuschlies-
sen. 

Der Ursprung von alltaf muß auf der syntaktischen, nicht auf 
der phonologischen Bb ene gesucht werden. Hierftlr spricht bereits, 
daJ es in den älteren Beispielen häufig und bis in die Gegenwart 
hinein sporoaisch als zwei WBrter - allt af - geschrieben wird. 
Es ist demnach eine Zusammensetzung mit der Präposition af in 
adverbialer ~unktion als zweitem Glied. Nach SIGFUS BL~NDAL wird 
af verwendet "med et Verbum for at betegne Tilendebringeli3en af 
en Handling: bort, til Ende, forbi 1121 , und derartige Verbindun-
c;en "Verb + adv. af" sind im Isländischen häufig: bera af 'aus-· 
halten', ganga af 'durchkomm en (Ha ustiere, die den ;,inter im 
Freien verbringen)', hafa e-ö af, koma e-u af 'etw. zu Ende brin-
gen', komast af 'zurechtkommen ', l~ta af e-u, leg5ja af 'mit etw. 
aufhören' usw. Ausgangspunkt ftlr die Ellipse allt af können Satz-
teile dieser Art sein und speziell Sätze, die einen Zustand oder 
eine wiederholte Handlung bezeichnen und die eine Zeitvorst ellWlß 
enthalten. Beispiele fUr solche Sätze und Satzteile (alle aus 
BLÖNDALs 'iförterbuch) sind: par Hi. hann af n6ttina 'dort lag er 
die Nacht Uber', peir svt:lfu af um n6ttina 'sie schlufen die ganze 
Nacht (.die Nacht zu Ende)', s ofa af til morguna 'die Nacht hin-
durch bis zum .M orgen schlafen ' , vera af 'zu Ende sein, vorbei 
sein' , en er af vo~u .j blin 'aber als Weihnachten zu Ende war'. 
Die Zeitanßabe kann, wie die Beispiele belegen, durch ei nen Akku-
sativ, eine präpositionale FUgung oder das Subjekt des Satzes 
auecedrUckt werden. Im erstgenannt en Fall hat man nun zu der 
Zeitangabe eine Akkuaativform des Adjektivs allur hinzuftlgen 
können, wobei gleichzeitig das Adverb af hinter die Zeitangabe 
gerUckt ist wie bei allt af. Diese Konstruktion ist an folgenden 
Beispielen aus dem (ungedruckten) Wörterbuch der Universität Is-
lands ( Or0ab6k !iäsk6la f slands ) zu ~rkenneni 
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(20) Maalarenn hafde bagad allt betta af 
(Pess Svenaka Gustav Landkr one Og ~eaa Engeleka Bert-
holds .. . Ef e S~gur ... wtlagdar Af Sr. ~orste1ne 
Ketele Syne, lloolum l 756, S. 279) 

(21) ae hann l ~ö i m~r ..• hast til heydr~tta allt sumariö af 
(J6n Steingr1maaon, Evisaga, Reykjavik 1945, S. 205.) 

(22) s- 6 hef Phi i ed 
a a t inn i 

(Al~ingi sb6kin 1773, S. 7). 
Diese Beispiele stammen aus der zweiten 1-rn.lfte des 18. Jahr-

hundert s_, al so aus der Entstehungszeit von alltaf, und sie zei-
gen, daß di ese Konstruktion latent in der Sprache vorhanden ge-
wesen i s t. Analog zu AusdrUcken wie allt betta af, allt sumarie 
af, alle t ie af u.ä. hat man die Ellipse allt af gebildet, wo 
man den Zeitbegriff nicht konkret ausdrUcken konnte oder wollte. 
Allt bezeichnet hier also einen absoluten oder nicht näher be-
stimmt en Zeitraum, dessen Eingrenzung aus dem Kontext hervorge-
hen kenn; als ursprtlngliche Bedeutung von allt af kann demnach 
angenomm en werden 'alles (d.h. die ganze betreffende Zeit) zu 
Ende ' . Diese Bedeutung wird am deutlichsten dann sichtbar, wenn 
der Zeitbegriff im selben Satz oder in einem vorhergehenden Satz 
schon ausgedrllckt worden ist. In solchen Pällen hat allt vermut-
lich hinweis enden Charakter gehabt (wie allt bette in Beispiel 
(20)) . Eb ens o im Dei spi el aus GUDI-,iU NDlffi JONSSONs 11 Sumar-Gi,Sf 11 : 

Hun lä i bpndum nmr pv1 6 daga Oß var allt af ad r1ta med 
siä.lfri s ~r . Hi en bez ei chnet .§1.ll denselben Zeitraum wi e das 
zuvor genannt e 6 daga, und statt allt af könnte eenausogut 
stehen alla 6 daga af. In derselben 'f/ eise bezeichnet allt im 
Beispiel ( 17) aus MAHTA hi AIÜA S1l'EPHENSENs Kochbuch eigentlich 
'die Zeit, die es kochen muß, uns lj6sjarot veröur' , und fUr 
allt af könnt e hi er z.B. auch allt bette af stehen. In den mei-
sten Fällen wird auf di es e tei se jedoch nicht auf einen konkre-
ten Zeitb eßriff hingewi esen ; ollt bezei chnet nur - in dem durch 
den Kontext fe s tgelegt en· nahmen - di e absolute Zeit, 'die ganze 
Zeit' , und af f Ugt das Bedeutungselement 'zu Ende l hinzu. 

~s muß an d-i eser Stelle betont werden, daß das nicht unbe-
dingt s o zu verstehen ist, daß alltaf wortwBrtlich aua Sätzen 
hervorgegangen i st, in denen af ala adverbale Par.tikel fungiert. 
und wo man all t anstelle einer Zeitangabe oder mit Bezug auf 
eine Zeitangabe verwendet oder wo man mBglicher weiae einen Aue-
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dru k verkUrzt, in dem allt als Modifikator einer substantivi-
s hen Zeit~ngabe gestanden hat. Das Vort ist auf der Grw1dlage 
der bestehenden semant-ischen li, Bglichlcei ten ß8bildet, die im 

orstehend en illustriert wurden, aber diese Di ldung muß nicht 
zwangsläufig bestimmte andere Realisieruncen dieser l.i Bglich-
keiten als eine Art etymologischer Vorstadien voraussetzen. 
Die ~ltesten Belege von alltaf weioen denn auch keine Über-
gangstypen in semantischer oder syntaktischer Einsicht auf 
(es sei denn, man faßt die Beispiel e (20)-(22) als solche auf), 
und seine betreffenden Verwendungsweisen . sind. auch heute noch 
Ublich. 

Es ist wahrscheinlich, daß andere adverbiale Bllipsen bei 
der Entstehung von alltaf eine Rolle gespielt haben. Das be-
trifft in erster Linie lengst af in der Bedeutung 'die läneste 
Zeit ' . Diese Konstruktion ist ~lter uls alltaf; der tllteste Be-
leg in der Zettelsammlung des ;·1Brterbuchs der Universi t~t Is-
lands stammt aus dem Jahre 166J: 
(2)) Her ll sott~ lsingst af 

(Safn Fr~Oaf~lagsins XII, s. 160). 

Auch die Analogie mit Au.a drUcken wie allt aö einu, allteins 
und alt(md ( < allt .jafnt.) kann eine Holle Gespielt haben. 

Mit dieser Theorie Uber die Entstehung von alltaf vor Au0en 
liegt es nahe, die Entwicklung von all t .jaf nt in derselben Weise 
zu sehen, d.h. als eine eigentlich elliptische Konstruktion aus 
allt in obengenannter Bedeutung und .jafn t in der Be deutung 'u.for-
~et, stadigen det samme 122 . Diese Wortverb i ndung hat dann die 
ursprl1ngliche Bedeutung 'alles (d.h. die ganze betreffende Zeit) 
unverändert', danach die Bedeutung 'immer , jederzeit' und jetzt 
(in der Form allt~nd oder alt~nd) die Bedeutung ' i n jedem Fall'. 
Vermutlich ist auch das alte ofall t so zu erklären, was - wie 
weiter oben gesagt - bereite AXEL lWCK bei seiner alternativen 
Interpretat i on behandelt. 23 Die alte Präposition of /J::!!!! wird 
verwendet in der Bedeutung 'om, hvor der er Tale om Tiden, i 
hvilken elLer den Tid, paa hvi lken noget sker 124 , eo wie.!:!!!! 
im modernen Isländischen in Verb1.ndung mit einer Zeitangabe 
oder einer Ortsangabe eine Ausdehnung in Zeit oder Raum bezeich-
net. Neben Auadrllcken fUr eine relative Zeit wie of da ß 'einen 
Tag', of s inn 'einmal' , of aptaninn 'am Abend', of daginn eptir 
'am folgenden Tag' war eine Bezeichnune fllr einen absQluten 
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und unbestimmten Zeitraum notwendig, und so hat man hier allt 
in derselben Bedeutung benutzt wie in den j tlneeren ·,itsrtern 
allt jafnt und allt af, aber 1m Gegensatz zu ihnen wird es 
von einer Prtipo·ai tion regiert. Vgl. auch die ofall t entspre-
chende Konstruktio·n of aldr in der spezielleren Bedeutung 'in 
alle Bwigkeit'. Daß die Verwendung von ofallt wieder unllblich 
geworden ist, hängt vermutlich mit dem Verschwinden der Prllpo-
aition of zuaarrmen. 

(aus d em Dt1niachen Ubersetzt von H. Mittelst!dt) 
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Allt · f vor 181v 
.Die Kart e zeit,;t die Orte, an denen die in diesem Aufsatz genann-
ten üewänrs l eute g e ooren wid aufi;ewac.nsen sind. Die J ah.reaangabeu 
oezi enen sich j eweils uuf die ältesten .ß e le~eJ .:iChlller von Hblar 
sind mit •, all e Ubrigen mit • gekennzeichnet • 
.uie Karte illacut Cieutlich, daß uie u1eisten von ihnen aua ~ord-
island staiwilen, sie zeißt jeuoch nicht dio erwähnten persönlichen 
Veroindun~en zwiscnen den einzelnen ~ersonen. 

a 
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i s Untersuchung basiert au:f ~zerpten aus dem Wörterbuch der 
Uni rsität lslands, die ich vor fast zwanzig Jahren anf'ertigte . 
l h danke dem daiualigen Leiter des Wörterbuchs Jakob ßenediktsaon 
fU.r seine vielfnltige wise enachaftliohe Anleitung und Hilfe , duron 
die vorliegenQer Aufsatz mßglicn wurde. 

1 Gedruckt in: ..tfisaga Bjarna Päleaonar eamantekin ••• ar 
Sveini P~lesyni, LeirärgBr~um 1800, S. 75 und~. 76. 

2 Verfaüt von Halla6r Hj~lmareson, Konrektor in H6lar. 
3 !tli t norlilalisierter 

g60i 1 vinarbr~fwn 
Reykjavik l9b6, ~. 

Recntscnreibung &edruckt in, Geir biskup 
17~0-1823 , hrsg.v. Pin.nur Sigwundaeon, 
71. 

4 Gec.i.ruckt in: ßo6srit •.. ßessastaoaak6la, 1843 bzw. ßoOarit 
Reykjavikur Sk6la, 1847 . 

S 4. Jg.,~ . 43 und 9. Jg ., S. 47. 
6 Geciruckt in: ßis.teupinn 1 Gt>rOum. Sendibr~f 1810-185-J, hrsg.v. 

Finnu.r Sigmunasson, rteykj av1k 1959, S. 22, s. 26 und s. 47. 
7 Geciruckt in: lifrafreyjan HessastBOum. Br&f lngibjargar J6ns-

d.6ttu.r til brou ur eins, Grims amtmanns, hrsg.v. ~•innur Sig-
mundsson, rteyKjavik 1946, S. 56, S. 92 und S. 95. 

8 Gearuckt in: Skrirarinn ä St a~a. Sendibr~f 1806-1877, hrsg.v. 
Pinnur Sigllunusson, Reykjavik 1957, s. 18. 

9 KviOu.r H6mera, Reykjavik 1949, ßd. I, S. 355, S. 468 und 
Dd. lI, S. 121. 

l O Gedruckt in: Skrifarinn Stapa , a.A. 8 a.O., S. 30. 
11 Geu.ruckt in: bre.t· '116rnaaar cilElllWldaaonar, ll.rag.v. J6n .tielgason, 

ReyKjavik 1907, S. 2. 
12 FerOao6k ·.1.'fo1.1asar 3trlllwidssonar, hrsg. v. Jakob .Benediktsaon, 

HeyKJaviK 1~47, S. 317. 
13 Rit eftir J6nas Hallgr1.wason l-V, Reykjavik 1929-1937, :Bd. I, 

S . 2bd (zweimal). - "Grasaferö" wurde 1847 in der teitachrit't 
11 .Fj Blnir" e,euruckt, möglicllerweise aber Lereita 18J6 verfaßt. 

14 .Eba. ., na. l , S. 22). Es .haudel t sich wu die Oberaetzwig von 
11eines 11 !~ uueu \.ieuicut en"· (1844). 
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15 ~o z.ß. in: lio".1.' . ZoUi;a , .t:,;.nsk-ialenzk orOab6k, J. Aui'l., 
t<.eykj avik 1932 1·t1r Gnßl. alwuys ; i n: JJogi ülal'oson und iu'Id 
üuCnu.s on, Enskt-1slenzlct oruuuui'n, 1938 tioenfo.lls 1'U.r ene;l. 
always; in: i1arnldur 11~aenusoon und. .i.:.rik uj')nderholrn, .uunokt-
1slenzkt or0ana1'n, l9bU f' Ur dtin. altiu. 

16 ln: ArK.iv för norcüslc 1"ilologi 14, .Lunci ld9d, u. 248-261. 
17 Festskrift til Pi.nnLl.l.' J 6nsson , Kopenhagen 1~2U, ;;i. J5u, 

Vc;l. auch J.•·innur ..i 6nsson in "Lexicon .l:'oeticwn", 2. aui'l. 
l~Jl w1u l<;;bo uHter ci em .'.:>tichwort rivnll t. 

18 Diese annaruue 1·w3t aui' .Deis1,>ielen in c.ler rni ttelal t erlicaun 
Poesie, .wo das -;t. in rivall t alli tt.eri<Jrend ~u sein sc11eint. 

19 Das a1 <:Srter oucn dtir Laliversi ·tüt i.sl(lnuo hat in seiner iettel-
sa.wmlunb nur e1.n - senr j unees - .1.rnispiel I°tlr of'all t . .i::;s 

staw.,J1 t aus uew Ja11re ld74, u.na es ist uo:ct cinueu~i6 von 
ein e,a J\rcnaif:lmu.s die Rea.e"! en math:a 1·rclsisi·;; st ... l!luni 
oi' alt til blessunar vc:rba p1160wn 11J oriJrl1:1nda ( V1Kverji, 
rteykjavik 1874 , ~ - 162). 

20 Alexanuer J 6naniiesson, lslündiscnes etywolot;isches 1~örter-
buch, bern 1~56 , ~. 4. 

21 ~igrfia ßlöndal , 1slenzk-uBns k orö~b6k, rteykjavik 1920-24, 
.;; • 12. 

22 Johan .L"rit zner, urdoog over Det gawle 1~orl:jke spro~, 13d. 11, 
4. Aufl. , üslo-.öere;en- '11roms~ 197 J, ci. 218. 

2J .::iieilc weiter ouen und A.ru11. lb. Vgl. aucn a.ie skizzierten 
~nwllilae ge6 en Kocks etymologiscne Deutw1g von ofall t unC1 
ai e A.ruu. 19 una 20. 

2 4 Jollun .Pri t~ner, u.J\. 22 a.O., .:;j. 867 • 
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Heike Comolle (Greifswald) 

SPÄTALTISLÄNDISCHE LEllJIENTLEHNUNGBN ZUR SCHAFFUNG DES 
HÖFISCHEN KOLORITS 

Die wichtigsten literarischen und somit auch sprachlichen Zeug-
nisse des isländischen Spätmittelalters sind d'ie Sachprosa, die 
Rimur und die Fabulierenden Sagas. Oft als "nachklasaische", 
ästhetisch unbedeutende Machwerke abgetan, zeugen die Fabulie-
-renden Sagas doch von der außerordentlichen Freude· der Isländer 
an der Produktion und Rezeption1 ktlnetlerischer Literatur, auch 
nachdem um 1300 mit der "Njfüa" eines o:er letzten Meisterwerke 
"klassischer" Sagas entstanden war. In den zwischen 1)00 und der 
Reformation (15 50) in Island verfaßten Fabulierenden Sagas sind 
FornaldarsBgur, in Norwegen und Island Uberset zte Riddaraeögur 
und internationale Abenteuergeschichten zu einem neuen Ganzen 
verschmolzen, zu einer "hybriden 1''orm, in der Einheimisches und 
Fremdes, Wikinger-Reminiszenzen und Märchenzllge, Rittersagen und 
internationale 1Vandermoti ve ein farbenfrohes, aber in seiner 
Buntheit ermUdendes Gemisch bildeten." 2 Da zu dieser Gruppe der 
Sagaliteratur recht heterogene h~z!llill.lllgen gehBren3 , existiert 
kein einheitlich verwendeter ·rer minus. Bisher gebrauchte Bezeich-
nungen sind nicht befriedigend, weil sie entweder nur auf einen 
Teil der Sagas zutreffen (originale RiddarasBgur), gewisse Zllge 
zu stark betonen (Märchensagas, Slldlandsfabeln) oder mit unange-
brachten Konnotationen verbunden sind (Lygisögur). Hier wird 
dieses Genre als Fabulierende Saga~ bezeichnet, denn das sicht-
liche YergnUgen der Verfasser am selbständigen Fabulieren, am 
Finden u.nd an der Gestaltung der Synthese aus dem, was -aus der 
heimischen Literaturtradition u.nd aus den Riddarasögur bekannt 
war, und dem, was mit anderen internationalen Stoffen und Motiven 
und mit Produkten der eigenen Phantasie verwoben wurde, 1st ein 
hervorstechendes Charakteristikum aller Krzählungen dieaea 
Genres. 

Die Fabulierenden Sagas s ind in hohem Maße handlungsorientiert, 
wobei die Handlu.ng durch bestimmte 1Tzählmuater oder l!:rzähleoha-
blonen festce~egt ist~ u.nd an deren Sohlu.13 obligatoriaoh ein den 
Idealen einer feudal-ariatokratiachen Welt entapreohendee Happy-
End steht: Ver tapferste und etlirkate Ritter hat das Btlse in 
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rm von diversen Unholden, Trollen , feindli chen Ri tter n und 

dergleichen besiegt wid besteigt nach der Heirat mit der schön-
sten und edelsten Prinzes sin deo Thron. Die Schaupl ätze des Ge-
schehens sind in der ganzen damals bekannten Welt z u finden -
außer im vertrauten Norden. Die Helden , ausnahmslos Ritter, Kö-
nige und Prinzen, vollbringen ihre Taten in einer " phantasti-
sche(n) Welt, die nicht nur geographisch, s ondern auch gei s tig 
fern und fremd ist und somit alle Möglichkei t en offen l äßt ••• 
Einen isländischen 'b6ndi' in di ese Abenteuer zu schicken, er-
scheint unmöglich, und ebens o unmöglioh ist es, Island mit der-
art phantastischen Gestalt en zu beeiedeln." 5 

Dieses den Isländern "geistig Ferne und Fremde" dtlr,:fte in 
erster Lini e das höfisch- f eudale Element in diesen Sagas aus-
machen: Die Helden wer den mit ritterlichen Tugenden und lu.ßer-
licher Pracht ausgesta t tet; die Beschreibung der Umgebung der 
rl elden~ besonders ihrer Paläste, Schlösser, Burgen, und ihrer 
Lebensweise biet et ein fUr mi ttelalterliche lsländer kaum vor-
stellbares Bild von Rei chtum, Überfluß und Prunk. Doch der Preis 
ritterlich-höfischer ldeale und Lebensart bleibt gewissermaßen 
ein Aufputz, der diesen märch enhaf t-phantastischen Sagas nach 
kontinental em Vorbild g egeb en wurde. Daß das eigentliche Wesen 
der Hitt erschaft, des gesamt en feudal en Systems in der bäuer-
lichen a e·ntilgesellschaft l sland s nicht voll verstanden wurde 
und eich daher in dies~n Sagas of t nur in äußerlicher Pracht-
entfaltung äußert, ist erklärlich. Viel es war auch den Verfas-
sern Fabuli erender Sagas all ein dur cn di e Ub ereetz~e Literatur 
bekannt, einiges vielleicht durch Berichte Hei eender. 

Da in diesen Texten den lsl ändern eine neue Welt mit unb e-
kannten Dingen und ~rscheinungen vorg~f tlhr t wird, findet eJch 
hi er notwendigerweise ei ne f 'llr die isländische Sprache erstaun-
lich hohe Anzahl von .[,'remd- und .Lehnwörtern, da der isl ändische 
~ortechatz fUr diase Dinge und Erscheinungen keine Bezeichnungen 
ber eit hat t e. Doch um ein höfisches Kolorit zu geben und um den 
Unt erschied zwi schen dem bäuerlichen Leben der l s l änder (wi e es 
in den lsländersaßas widergespiegelt wird) und der Extravaganz 
der Held en in cten Fabulierenden ~agaa hervorzuheben , werden vor-
handene heimische Bezeichnungen durch fr8Jllde ersetzt, z.ß. bl6m 
durch flur, durch presenta, l:.lll!!: durch k6lorr . Diese und 
weitere Wörter fremden Ursprunge und besonders a uoh die visl.f-aoh 
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exoti m n, von deren B d utung die I s -

1 nur reoht vage Vorstellungen haben konnten, ver-
e amten Text einen Ha-uoh von lt'erne, Großartigkeit , 1 ihen dem 

umind t an Andersartigkeit. Eine Reihe dieser Fremd- und Lehn-
rter in den Fabulierenden Sagas sind aus Ubereetzten Riddara-

s~gur und Fornaldarsögur Ubernommen (diese drei Sagagruppen be-
rtlhren sich ja auch inhaltlich), andere sind Neuentlehnungen aus 
der Entstehungszeit der Fabulierenden Sagas. Bezeichnend ist, daß 
viele der späten Entlehnungen o eng mit den Genres Riddaras8gur 
und Fabulierenda Sagas verbunden sind, daß sie keine Aufnahme in 
den Allgemeinwortschatz des Isländischen fanden wid heute ausge-
storben oder in ihrer Bedeutung verblaßt sind. 

Das Anliegen der Autoren, den Fabulierenden Sagas eine h6fisob-
f eudale Atmosphäre zu vermitteln, zeigt sich weniger im eigent-
lichen Handl ungsverlauf (Werbungen, Kämpfe, Massenschlachten, 
Reisen) als vielmehr in den detaillierten und wortreichen Be-
schreibungen der im folgenden näher behandelten vier Bereiche. 

1. Personencharakteristik 

Die Personencharakteristiken, d.h. die Bemerkungen Uber das Wesen 
der Person, die gerade in die Saga eingefUhrt wird, sind in den 
Fabulierenden Sagas - im Unterschied zu den Isländersagae - meist 
sehr breit angelegt. Sie enthalten die Angabe der ftlr die Haupt-
helden obligaten Eigenschaften:. Diese sind schBn, klug, tapfer, 
zeigen hBfisches Benehmen, sind freigebig und gerecht. Bei den 
Damen steht körperliche SchBnheit ebenfalls an erster Stelle, 
dann folgen ihre Tugendhaftigkeit, ihre Zauber- und Heilkllnste. 
Die Beschreibung der Eltern von DINUS, des Könige THOLOMEUS und 
seiner Frau, mag als Beispiel stehen: 

1ess~_köngur var miki~½ Äj~ugur~J;! ba: _med fri~urÜrg fa~& _ as1önu, grimm.ur og _ o __ a ____ vi __ • d1Jr og di_ ff_ bdf __ -
iniiurnm. gödu,r og giafmilldu,r bu,rffendumm. liuf'fu,r og lijtelätur 
yid fät&ka, menn . ~rimmur og bardrädyr •yid raoiJäta. fimur og 
frrekinn vid voon og allar jbrötter, vitur madu,r og foraiäll j 
6llumm hlutumm, eina agimta drottning haffdi hann feingid. er 
Dijäna hiet. hun var vitur og vins*l, og vel kunnandi vmm a11a 
hlute. og allar kuennligar lister, hmyerskliga og heidarliga 
vaxinn. og, kimr vid alla. swmelig jnnelig og aastudlig yid al-
mugann , , , 

Neben heimischen dienen besondere entlehnte Adjektive wie 
h~verskur, kurteia, krer, mektugur, pr~eur, pr~öilegur, riddara-
l egur, stoltur - oft als Superlative - zur Kennzeichnung der 
Hel den. 
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Meist wird die betreffende Person mit ihrem Titel einge-
ft\hrt: barCm, fru, hertugi, .jWlgfru, .junkari, keisari, riddari. 
Diese und weitere vornehme Titel und Standesbezeichnungen, die -
da es ja nie eine 1''eudalaristokratie auf Island gab - im tägli-
chen Leben der laländer wohl kaum eine Holle gespielt haben 
dUrften, tragen zur Absicht der Verfasser, eine höfische Welt 
vorzustellen, bei. 

2. Das Äußere der ~ersonen 

Die Beschreibung des Äußeren fließt zum Teil bereits in die ~er-
sonencharakteriatiken mit ein, doch bleibt es hier in der Regel 
bei allg~einen, sich häufig gleichenden Formulierungen, die der 
Konvention der Personenbeschreibung in diesen Sagas entsprechen; 
man vergleiche z.B. die Beschreibungen der ~rinzesainnen in der 
"Dinus saga dramblfita", "SigrgarOs saga ok Valbrands'' und in der 
"Nitida saga": 
. • .. hennar asian var sli k eem saman v~ 
as a r ea o~ hi anjohuyta liljum .•• ~; 
... hennaritur var sem rauda röaa blandad vid sn ·· 
ennar augu voru sem fegurstu atiörnur ... •; 

..• htin var 611:61 vi t ur o vren lios o • riod • andli ti uilika 
sem en rau a rosa v~r1 sam emprad v1 sniohuita lileam, au.gun euo 
ski!!R sem karbunkulus ... J 
Typisch sind die blumige, weitschweifige Sprache und der Ver-
gleich mit unbekannten hostbarkeiten wie ..t:Uwuen, :.t:;delsteinen usw. 

An späterer Stelle werden weitere ~inzelheiten ven.nittelt. be-
sonderer Wert wird auf die stets präclltige äußere Ausstattung der 
Personen gelegt, d.h. auf ihre Kleidung, ihre Accessoires und -
bei den männli-chen .tielden - auf ihre wa1·fen. Die r.leider und Ge-
wänder bestehen aus feinen , ausländischen Stoffen (guovefur 'teu-
re Stoffart', pell 'feines Zeug, bes. Seidenstoff', purpuri 'Pur-
purgewebe', .tlill, 'So3ide'), und auch die Bezeichnungen 1'Ur die 
ileidungsstllcke selbst sind zum groJen Teil frewder tterkunft : 
klipa '.Mantel mit Kapuze', l8!!1 'Mtlnchkappe, h.apu~e' , kyrtill 
'hemdartigea Kleid',~ 'fuantel, Umhang', sa!"el 'ruUtze aus 
Zobelfell', '.rlemd'. Fast toposartig sind l\.leidung und 
11af fen wi t Gold und ~delsteinen besetzt, z . .rl. g6d horklu.;oi ... ok 
viOa giwsteinuw sett ... 10 

Die einbehenden ßeschreibungen der Äu1.lerlic11keiten uremsen zu-
weilen den Handlungsverlauf und lassen Langatmigkei t aufkomrnell. 
Beispielsweise ist es Ublich, bei den z hlreiohen ~chlacbtszenen 
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~ach der uaret 1 u.ng d li ginn des Kampfes die AnfUhrer der 
beid n f indlichen He re herauszugreifen und ihr Äußeres, vor 
allem ihr Uatungen , Waff en und ~fer de, in allen lilnzelheiten 

u hild rn. Geht der Ver lauf der Schlacht zu den Duellen der 
erfllh.rer Uber, er folgt erneut eine Besohreibung der prunk-
11 n AusrUstung der helden, eo daß der Leser resp. Zuhtlrer 

inige Geduld aufzubringen hat, ehe er den Ausgang einer 
'hlacht erfährt. Besonders bei der Bezeichnung der ritterli-
chen AusrUstung, der Waffen , Kriegssohiffe u.ä. waren die islän-
dischen Verfasser auf Lexementlehnungen angewi esen. ~inige Bei-
spiele: burtstöng 'Lanze' , bfiza 'Kriege- oder Handelsschiff', 
dr6mu.ndur 'großes Kriegsschiff', !!:,! , .!!! 'Reitpferd', gaflak 
'leichter Wurfspieß' , galei~ 'Galeere •, gladiel 'Speer', 1!!:!:!!-
eskja, herneskJa 'Harnisch'• panzari 'Panzer aus Leinen oder 
Leder', armbrist, arbyet 'Armbrust '• plata, pläta 'Platte, 
Plattenharnisch' . 

J. Die Umgebung der Personen 

Die helden in den Fabulierenden Saeas leben in prächtigen 
Schl3ssern und Burgen, besit zen paradiesiecha Gärten und prunk-
volle Hallen, in denen glanzvolle Feste gefeiert werden (s.u.). 
Die Beschreibungen dieser ~racht verselbständigen eich zum Teil, 
denn sie stehen in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit der 
Handlung. Einziger Zweck ist es, immer wieder den Heichtum und 
Luxus zu schildern, wo bei zahlreiche Lexementlehnungen verwen-
det werden, um ein schei nbar exaktes Bild zu vermitteln, 

e er al 
aett me 
sa herb 

Allein im letzten Zitat begegnen acht entlehnte Lexeme: herbergi 
'Zimmer', eilfur 'Silber', guOvet'ur 'fei ne, teure Stoffart', ~-

'Edelst ein', !1ill ' Kl eidung', Jg:ill 'GewUrz', klfm6d1a 
'Kleinod' , .j urt 'Kraut'. Wic ht ig bei der Beschreibung der Gebäude 
sind kristall 'Kristall' und mar mar i 'Marmor'. Dem oben genannten 
Zweck entspricht auch di e .N ennung exoti saner 1.riere, die zum Ge-
folge der Helden geh~ren oder sich in ihrer Umgebung befinden: 
aaalao1 a 'zobelännlichea Ti er', dr6medari 'Dromedar', fill •~le-
fant', ljbn 'Löwe', ulfal di ' Kamel'. 
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4. H8fiaches Leben und Treiben 

Die Darstellung des höfischen Lebens, der Geschehnisse an den 
l(önigs- und :r'Urs ·tenhöfen, ist nur auf den ersten Blick hand-
lungsbezogener als die Beschreibung der Äußerlichkeiten. Auch 
bei den H.itterturnieren, bei der Ausrichtune von Hochzeiten und 
anderen l•'eeten und Gelage·ri, bei der gesamten höfischen Unter hal-
tung spielt der äußere H.ahmen eine ge wi chtige 1tolle. Bei den Tur-
nierspielen und H.itterduellen ist der Ausgc1ne1: ot't nicnt so en t -
scheidend; ichtiger ist die Tatsache, dal3 hier aufs prächtigste 
ausgestattete Angehörige des Adels käwpi'en. Diese auf lsland un-

·bekannte Art ritterlicher Unterhaltung wird mit den :t'remdlexeruen 
dust und turniment bezeichnet. 

Bei der Beschreibung der Festlichkeiten und Gelage sind neben 
der Betonung der vornehmen Eß- und Trinksitten uie 0peisen und 
Getränke selbst von Bedeutung. Sehr detailliert sind die Angaben 
zu den kulinarischen GenUasen jedoch ni cht: ::;i e u e8<.:tir!1nk en sich 
auf' eine Anz~l bestimmter, in vielen Sagas wiederk ehr end.er ,,Ör-
ter, wobei es sich in der Haupts ac.ne um en tlehn te Lexeme üande.lt. 
l)ie höchste lt'requenz besitz en zwei alte Kulturwörter - v1n 1 \wein' 
und epli 'Apfel'. Dat3 das ~rort epli die 1rnzeic1111 u.ng einer aLU' ls-
land seltenen l''rucht ist, geht u. a. a us 1·O1genuem Beleg hervor: 
?>b. stauduar Wi e ( tor) klredi t (hier : ' den 1'li egenden 'l'eppich 1 ) ok 
seilizt j eikina epter eplu.nuru.~J 
Vin ist nicht nur bei den zahlreichen Hi t ter~elugen unentbehr-
lich, sondern auch bei der Aus :f:'W:irung von Lis t w1d iitl.Uberei. ln 
der "Dinua saga" z.B. wird dem Helden ein Zauberwein gereicht, 
der vier lange, schmerzende Hörner auf seinem Kopf wac hsen läßt. 
Nur durch die Zauberkunst eines }'remden können er unu seine Leu-
te davon erlöst werden, 

aö ama äfelle aem ier haf:t:' ed f ein id o med wi ·ne var 
un ed, verdur med vijne ad leiaa.-1t1 

lJie hohe ·•~ertschätzung des 1ieins kommt u. a. in der 11 ]:;ctora aaga" 
zum Ausdruck, als einer der Ritter ein besonderes vvase er vorfindet: 
~ä uerdr bat [vatniö] suo ilmannda sem uijn og huer sew bath dreckr 
verdr suo gladr sem af bezta ujne ... ~r 
Aber auch andere Getränke scneinen beliebt g ewesen zu s ein: bj6r 
' Hier , (vor allem) ausländi~ches Bier ', ebenso piment und klare(t 2 
'v'/Urzwein' , die fast i..rruner in einem Aternzuge g enannt werden . 

Ist die Hede von gutem Basen, wird däs \,or t 1cr~s (kr§si r) 
'Leckerbissen ' georuucht. üb es s ich bei die :.:; 1::111 vi el verw nu.et n 
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r j h t teächlich um ein Wort fremder Herkunft handelt, 
i t umstri tten . 16 Den auserles enen Charakter fUrstlicher L enUs 
W1t r treichen fremdländis che Gerichte wie pi preCir pfif'ur;lar und 

r allem die erst im Spätmi ttelaltt:!r entlehnten Wörter f rukt (ur) 
'}'rucht', krydd 'GewUrz' und spis , spiz ' GewUrz ; gutes :t:ss en '. 
Gewtlrze stellten im Spätmittelalter auf Island - und sicher n i cht 
nur dort - eine besondere Kostbarkeit dar , vgl .: 
bar voru or; geyrnd hennnr ti j r;nar c lmdc o,ri; lcrunll , l~r ydd or; clenodia •17 
clenodia j krydduru edn spiz um ... ~, 

.lföenso wie gutes Bssen , erlesene Getrtlnlc e , Unterlrnltl..Ulg durch 
das Vortrai:;en von t rzö.hlungen , Schach- w1d 'l'urnierspiele 0 ehört 
höfisches 1'1Iusizieren zu den Pesten der Kön it_;e LU1d id tter in den 
}'abulierenden .Sa[;as . Der folgende Auszut; aus der " .:iiguröar aaga 
pögla'' verdeutlicht die typische Dnr s tellLU1G höftscher Unterhal -
tung: Nachdem SIGUlillUR und seine Gef olg s l eute in der 1''esthalle 
erschienen sind , heißt es: 
er nu allmikil s!cemtan ,i hal linne med saun:; Oß dcemis ogwn . wa:r har 
,j nn bori th allra hnnda vi.jn pi,j ment og c lc.1ret. og ui,jni th 1~arnatwn . 
Si .dann eru ·nn bornar al lre h<..i!lda cras ir i r a da r o ~ er ddadar . er 
nu allmiki ll laur,1Ur o ul cdi • nnann hi rdar er S i uraur k on ·~·r 
uei tti og allir sijdan vti ,j fra . Leid eigi l ongur ti,j me adr enn in 
koruu leikarar j hallinna med allra handa hliodfJ.rwn . fyrst pi j uot 
og bosunnt .leikit simohonn or-. s:ülteri,jum horpur o;~ rüigiur . kuin-
terne og or;,:cmllI!'l . enn si j dan Lei lcar ar og ui,j sinnada rucnn ... -1§ 

Zum höfischen ;usi zi eren g ehören die ents prechenden ~uaikinstru-
mente. Neben heimischen :,'lörtern wie bllli1l>u ' 'rrowmel', harpa ' Harfe', 
horn 'Blasinstrument' findet sich ei ne lleihe von entlennt,en 13e-
zeichnLU1gen . Die f olgenden sind berei ts aus liltcrcn isländischen 
Texten bekannt und wurden in den 1''abulier enden Sagas wieder auf-
genommen: bas (m, bosun ' Horn, Posaune' , g1gja ' Geige', organ, .2.!:-
ganum 'Orgel' ,~ ' Flöte, Pfeife' , s a lteriwn 'zitherartiges In-
strument', simfon , sinfon 'eine Art Leier', tr wnba 1 ·rrompete'. 
Drei Bezeichnungen ftlr ti usikins trumente wurden vermutlich erst in 
der Entstehungszeit der Fabulierenden SaßaS entlehnt, zumindest 
sind sie frUher nicht bel egt : tabCi.r ' Trommel ', timpan, timpanum 
'Trommel, Tamburin' , kvinterni 'L a ute' . 20 Bei der Nennunß der In-
strumente zeigen sich deut liche Parallelen zwi s chen den einzelnen 
Sagas, ja, nahezu foI'lllelartig treten ilru.ner wieder die gleich en 
\Jörter und \JendllilGen auf. Auch sie fungieren - wie die anderen 
genannten , den spätmi ttelal terlichen .Isltl'ndern unvertrauten lJin-
ge - als Rsquisiten, die den Fab ulierend en ~agos einen höfi-
schen, zum Tei l auch märchenhaft-höfischen H-ahmen verle :j.hen. 
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Anmerkungen 
1 Allein ihre Anzahl ist beachtlich: In der 1''orschung wiz-d im 

Anschluß an Steffm ~inarsaon (A History of Icelandic Litera-
ture, Baltimore 1957, s. 165) fast durchgfulgig die Zahl 265 
angegeben, wobei jedoch die nachreformatorischen Sagas einge-
rechnet sind. Aber bereits di,e älteste Gruppe l!'abulierender 
Sagas dUrfte die Zahl der Isländersagas Ubersteigen . Viele 
der Fabulierenden Sagas sind zudem in mehreren unterschied-
lichen Versionen Uberliefert. Daß diese Sagas viel gelesen 
bzw. vorgelesen worden sind, kann aus der großen Anzahl be-
wahrter Handschriften (Abschriften und Abschriften von Ab-
schriften) geschlossen werden. 

2 K. Schier, Fornaldarsögur. - Irit Kindlere Literatur Lexikon, 
M. III, ~tlrich 1967 , Sp. 132. 

3 Diese Aussage bestätigen bereits die fUr diese Untersuchung 
hauptsächlich zugrunde gelegten "Dinus saga drambltita", 
"Ectors sagan.., "~arlmanns saga ok Hermanns", "I.i1rmanns ·aaga", 
"Saulus saga ok Nikanors", "Siguröar saga pl5gla", "Valdimars 
aaga" und "Victors saga ok --:Sl~vu.s". 

4 J. Glauser (Isländische .t.H1rchensagas, Basel und }'rankfurt a.M. 
1983, s. 104ff.) ftlhrt folgende Erzählschablonen an: "Helden-
jugend", "Fest", "Schlacht". - A. van Nahl (Originale Riddara-
sögur als Teil altnordischer Sagaliteratur, Frankfurt a.M. und 
Bern 1981, S. 11) nennt drei "Kernmotive", die sich heraus-
kristallisieren und die von einer "Vielzahl von Rahmen- und 
FUllmotiven" komplettie_rt werdenz 1. Auszug des Helden , 
2. Werbung um die Frau, J. der aus 2. resultierende Kampf. 

5 A. van Nabl, a.a.o., s. 72. 
6 D1nus eaga drambläta, J6nae Kriatjtlnaeon bj6 til prentWlar, 

Reykj-avik 1960 ( = Riddarasögur I), S. 5. 
7 Ebd., S. 109. 
8 Sigrgarbs saga ok Valbrands, ed. by A. Loth, in: Late Medieval 

Icelandic Romancea V, Copenhagen 1965, S. lJO. 
9 Nitida saga, in: Late fuedieval Icelandic Hoillancea V, Copen-

hagen 1965, S. J. 
lO ~1rruanns saga , hrag.v. ~. Kölbing , in: diddarasögur, ~trase-

burg 1872, S. 206. 
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1 D nua aaga drambl~ta, a.a.o., s. 108. 
l Ebd., S. 14. 

lJ Victors saga ok Bl~vua, in1 Late Medieval Icelandic Romaocea 
I, Copenhagen 1962, s. J9. 

14 D1nus aaga drambl~ta, a.a.O. , s. 52. 
15 Ectors saga, in, Late Medieval Icelandic tlomancea I , Copen-

hagen 1962, S. 92 . 
16 Während F. Fischer (Die LehnwBrter des Altwestnordischeo , 

Berlin 1909, S. 34 ) di e Herleitung aus mnl. 'GekrBse' 
ftlr wahrscheinlich hält, betonen Alexander J6hannesaon (Ia-
l!ndieohee etymologisches WBrterbuch, Bern 1956) und J. de 
Vriee (Altnordisches etymologisches W!1rterbuch, 2. Aufl., 
Leid en 1962) die K~glichkeit des nordischen Ursprungs diesea 
Wortes. 

17 SigurOar eaga ptSgla, inz Late Medieval Icelandic Romonces II, 
Copenhagen 196), S. 183. 

18 Dinus aaga drambl~ta, a.a.O., S. 4J. 
19 SigurOar aaga pögla, a.a.o., S. 257f. 
2° Kvinterni scheint ein Hapaxlegomenon zu sein, denn bei 

J. Fritzner (Ordbog over Det gamle Horske sprog, 2. Aufl., 
Kristiania 1886-96, Neudruck: Oslo 1954) ist es nicht aufge-
fUhrt, und F. Fischer (a.a.O., s. 61 und s. 180) gibt nur den 
hier zitierten Beleg aus der "Sigu.rOar saga ptSgla" an. Auch 
bei Hallgr1mur Helgason (T6nmenntir, Reykjav1k, Bd. I 1977, 
Bd. II 1980) fehlt das wohl wenig bekannte Instrument kvinterni. 
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Ernst Walter (Greifswald) 

NOKKUR SWELKI 

1. Griechisches in isländischen Formen mittelmeerischer Insel-

In den ]'orschungen zur Phonetik und Phonologie sowie zur Graphe-
matik und Onomastik des Isländischen ist meines Wissens wenig 
oder gar nicht die Tatsache beachtet worden,- daß es Namen mittel-
meerischer Inseln gibt, deren Lautgestalt :.md deren Schreibweise 
sioh im Isländischen - vom Mittelalter an bis zum heutigen Tage -
von dem µnterscheiden, was in Ländern mit mittelalterlicher La-
teinbildung sonst Ublich war und ist. Es geht um die Namen der 
Inseln, die heute im Deutschen Sizilien und Zypern, im Franzö-
sischen la Sicile und Chzyre, im Italienischen ~icilia und 
Cipro, im Englischen Sicily und Cyprus lauten ( um nur einige 
Sprachen anzufUhren) . In allen diesen Namenformen liegt inlau-
tend ein ursprUngli ch lateinisches~ [ts] vor palatalem Vokal 
vor, das sich in einigen Sprachen zu [a] oder[[) gewandelt hat. 

Die altgriechischen Nam enforrnen lauteten dagegen ::iikel1a und 
K~pros, und erstaunlicherweise stehen die isländisc hen twuen-
fonnen ~ikiley und ~~pur (altislSndisch 1~1pr, ~) - abweichend 
von allen oben genannt en Formen - den altgriechischen ~am enfor-
men lautlich insofern nahe, als wir hier einen 1-Laut (i n der 
heutigen ielllndischen Aussprach e als palatales 1 realisi ert) 
haben. der dem Griechischen etwa entspricht und der of f enbar 
durchgehend seit 1000 Jahren erhalten geblieben ist, obgleich 
Island im Mittelalter sehr stark von lateinischer Sprache und 
Kult ur geprägt war. 

Was die anderen nordischen Sprachen anlangt, s o sind z.B. 
fUr Sizilien folgende Namenformen zu konstatieren, das Schwedi -
sche und D!!nische haben heute Sicilien , das Norwegische ~icilia, 
das Färöische Sik1J18pyggj. 1 Die heutigen -!f-haltigen Namenformen 
des Norwegischen und Dänischen fllr Zypern dllrften neueren (d.h. 
nicht mittelalterlichen) Da~ums sein (ich habe dem aber nicht 

2 nachgehen können). Daß bei der Metall bezeichnung Kupfer ' b., etall 
aus Zypern' in allen genannten Sprachen der Ji.-Laut vorhanden 
1st, lieg t wohl daran, daß es schon im Lateinischen c~prum 
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hi ß und also vorn spätlateinischen Wandel vor palatalen Vokalen 
ni ht erfaßt wurde. 

Nun ist allerdings zu pedenken, daß in der volkssprachlichen 
Schreibtradi tion Islunds die Grapheme~ und k nicht immer ein-
deutig bestimmte Laute wiederßeben w1d es zu unterschiedlichen 
Zeiten auch einen Wechsel zwischen ihnen gab. 3 Man könnte fra-
i;en, ob sich da vielleicht eine Aussprache nach der Schrift 
durchgesetzt hat. Da sich die alt~n ~ordleute indessen bei la-
teinischen Pereonennamen durchaus des Lautwerts des c-Graphems 
vor palatalen Lauten bewußt waren, wie der Name Caecilia, 
Cecilia zeigt, der später zu ~esselja, Sessel1a wurde, ist die 
Annahme einer Aussprache nach der Schrift nicht recht einleuch-
tend, es sei denn, man könnte nachweisen, warum man~ z.B. im 
Falle Sikil ey 'Sizilien' einft1hrte, im Falle Caecilia dagegen 
nicht. Ein solcher Nachweis dtlrfte schwer sein, denn das Pseudo-
kompositionsel ement -~ als Indiz eines paeudonordischen Namens 
reicht wohl nicht aus . 

Die GrUnde dafUr, daß wir den 1-Laut im Isländischen vorfin-
den, mUssen also off enbar woanders gesucht werden. 

SIGFUS BLÖNDAL, der Verfasser des gar nicht genug zu rUhmen-
den isländisch-dänischen Wörterbuchs (1920-1924), hat auf' Grund 
fremder und eigener Forschungen auch eine Geschichte, der Waräger 
geschrieben; sie wurde unter dem 'l'i tel "Vreringj asaga'! nach dem 
Tode SIGFUS BLÖNDALS (1950) in Reykjav1k 1954 von JAKOB BBNE-
DIKTSSON herausgegeben. Diese grundlegende Arbeit ist später 
von BENEDIKTS. ~ENBDIKZ stark Uberarbeitet und ins bnglische 
tlbertrag·en worden: "The Varangians of Dyzantium" ( Cambridge 
1978). Ich hebe summierend einiges heraus (Details sind bei 
SIGF6S BLÖNDAL /BENEDIKT S. BENEDIKZ nachzulesen): Schon seit 
dem Ende des 9. Jahrhunderts (also seit der Zeit, als Island 
entdeckt und besiedelt wurde) sind Nordleute im Uienate des by-
zantinischen Kaisers zu finden. Unter anderem gab es lange Zeit 
im 11. und 12. Jahrhundert eine Garnison von Nordleuten in 
Paphos auf Zypern, und von Dyzanz (altnordisch Miklagarör) aus 
waren Nordleute Mitte des 10. Jahrhi.lllderts und Anfang des 11. 
Jahrhunderts bei mehreren militäriochen Unternehmun0en eogen 
31 zi lien beteiligt. Zwar bildeten unter den Warägern die Schwe-
den sicher·lich das Gros. Aber immer wieder werd en au.Derdem neben 
Dänen und Norwegern auch Isländer in Byzanz c;enannt. l)a sprach-
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li h und z .. T. auch literarisch) Island und Herwegen bis ins 14. 
Jahrhundert hinein eine gewisse Einheit bildeten, spi elt es fUr 
die sprachliche tlberliefer ung keine bes ondere Rolle, ob in den 
mittelalterlichen Quellen zwi s chen Nor wegern und Isl!!nde~n aus-
drUcklich unterschieden wird oder nicht. Off enbar sind also die 
aus dem Griechischen stammend en Namenformen mit~ - nämlich 
Sikiley und Kipr, - auf dem Ostweg (d.h. von Byzanz Uber das 
Reich der Rus) so frtlh und s prachlich-militärisch-politisch so 
intensiv erlebt nach Island gelangt, daß die lateinischen Namen-
formen hier keine Chance hatten, I!'uß zu fassen und sich durohzu-
setzen. 

2. Der Tod durch Ins ekten in altisländiGchen ~agas 

In c. 21 der "Reykdcela saga ok V1ga-Skfitu" wird erz~hl t daß ein 
gewisser Gr1mr, er ~6rör gellir haf0i seköan um ~verka eitthvert 
sumar pingi, bei ~orgei rr goöi ~orkelsson Schutz sucht. En 
~orgeirr kvazk mundu veita honum ~sj~. ef hann vregi Skutu. Der 
Anschlag mißlingt, und Skuta packt den Meuchelm5rder. Gr1mr bit-
tet um Schonung, aber Skuta verspricht nichts. Und, dann heißt es: 

Skut a foor0i einn h61m 1 M vatni ok 
lrn1num v10 einn staur ok 

ema ·I?or • eirr b r i honum. 
um etta. ~n l?or eirr 

mannin wn . w eir kv 0usk 
i i mundu du a honum. 0 
raöi mes t sultr ok m •bit, 

er ann var enawn a::! wn . 
Es ist eine in ihrer KUrze und Prägnanz zwei fellos eindrucksvoll 
geschilderte ~pisode, die s i ch da auf einer der zahllosen klei-
nen Inseln im nordisländi schen MUckensee abgespiel t haben soll. 
Solch eine Szene könnte s ich - s o s ollte man meinen - sehr wohl 
ins Gedächtnis eipgeprägt und ein St Uok munnmmli gebildet haben. 

Durch· Zuf"all stieß ich bei der LektUre der "Hei l agramanna 
s ögur 11 zu Beginn der "Pale saga eremi ta" auf eb enfal ls sehr ein-
drucksvoll geschilderte Episoden , ·mit denen Beispi ele von Stantl-
haftigkeit ll..(ld Glaubenstreue vorgeftlhrt werden sollten . Das erst e 

laL1tet: 
Binn gL1ds pislarvottr ... var flettr af kl~0wn ok smurdr hu.nangi , 
bund.nar hendr hans a bak aptr i beirn stad , sew soli n skein se.n 
bei tazt E.B hcinn at sa sk l ldi v :r. rr • a f ir hv6ssu..'ll flu ·na broddum, 
er eir;1 ma a • g oan 1 ois ar ißrllill oir;ra r ver a .s 
Diese hier in der "Pale saga eremita" geschi lderte Tor tur de~ 
namenlosen Glaubenszeugen (ohne die im Zitat von 111ir weggelassen 
gßietlich-erbaL1liche Passage ) entspricht aL1ffallend genau der 
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hilderung vom Ende des Gr1mr (der wegen seineo ftlr Ächter und 
erfundene Personen typischen Namens und seiner Ahnenloeigkeit 
igentlich ebenfalls als anonym selten kann). Boide werden nackt 

ausgezogen, beide g ebunden, beide werden bewuß t Insektenstichen 
ausgesetzt, beide kommen auf diese \leise zu 'l'ode . 

Das alles kann wohl kein Zufall 1sein . Wenn aber '11extabhängig-
kei t vorli egt , dann muß zwangsläufig die Darstellung der "Viga-
Sk6tu saga" der ne~nende Teil sein . 

Nun ist die "Pals saga ere.nita" zwar erst aus d em 14. Jahr-
hundert (in der Handschrift Holm 2, f ol.) Ub erliefert, während 
man die Entstehung der "Reykdcela saga ok Viga-Skfrtu" noch ins 
lJ. Jahrhundert datiert. Indessen ist die Mlteste erhaltene 
handschriftliche Oberlieferung der "Reykdcela saga" (in der Per-
gamenthandschrift AM 641, 4°) auch erst um 1400 anzuset~en, und 
es ist gut mtSglich, daß die Obersetzung der "Pale saga eremi ta" 
viel frtlher erfolgt ist oder daß der Verfasser des Viga-Skfrtu-
Teils sie oder das lateinische Original der "Pals sac;u eremi ta" 
kennengelernt hat. Da meines \üssens solche Insektentorturen in 
der altnordischen Lit eratur so·nst nicht beric lltet werden, mUssen 
hier wohl Zusan:men.hänge bes t ehen. 

Während BJÖRN SIGF(JssoN geistlich-klösterliche Verr'asaer-
echaft abweist ("klausturmaöur mun hann [der Verf., B.~J.] ekki 
vera, pv1 aiöur meOal skBrunga klerkas tt3ttarinnar 11

)
6 , htllt JAU 

DE VRIJ:;S gerade ei11e solche fUr wahrscheinlich. 7 ~-{_enngleich 
nicht auszuschli ei3en ist, daß der Verfasser der "Heykd <J?la saga 
ok Viga-Sk!ttu" die ''Pale eaga eremi ta" als Laie irgendwo geh~rt 
und eich die eindrucksvolle Schilderung eingeprägt hat, halte 
ich es dooh fUr wahrscheinlicher, daß wi r hier ein lndiz daf Ur 
haben, daß er geistliche Bildung besaß und also lesen (wohl auch 
Lateinisches lesen) und schreiben konnte. Offenbar handelt ee 
eich um eine Leeefrucht,die er ganz geschickt verwendet hat. 
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Anmerkungen 
1 Im Tschechischen heißen die Ins eln heute Sicilie und Kypr. -

Wohin ~erkir, Serkland 'Sarazenen', 'Sarazenenland' etymolo-
gisch zu stellen sind , ist umstritten. Serkland wird auch 
schon in altschwedischen Run eninschriften des 11. Jahrhunderte 
erwähnt ( vgl. A. Ruprecht, Die auseehende 'Hikingerzei t im 
Lichte der Runeninschriften, GBttingen 1958, Palaestra 224, 
S. 5 5 , 5 6 (hi er: I 6 , 7 , 9 , 12 ) , 15 7 , 16 5 ) . 

2 Der lateinisch schreibende Saxo Grwrunaticus verwendet nattlr-
lich die Formen 3icilia und Cyprus. 

3 Vgl. Hreinn Denediktsson, Early Icelandic Script, Reykjavik 
1965, islenz k handrit, li'ol., II, S. JO-J4, 78-79. 

4 1slenzk fornrit X, ed. Bj örn Sißf~seon, Reykjavik 1940, 
s. 218. 

5 Ileilagra Manna S~cur, ed. C.H. Unger, Bd. II, Christiania 
1877, s . 18J . 

6 1slenzk fornri t X, form~li, s. LXXXVIII. 
7 Altnordische Literat ureeschicllte, Bd. 2, Berlin (West) :t,967, 

s. 426. 
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rwed Spreu (Berlin) 

DIE BRÜDER GRIM_M, DIE POESIE UN D Dl: R NORDEN 

Die Innovationen, die mit dem Namen der Brüder Grimm verbunden 
sind, tragen untersc hiedlichen Charakter und werden unter-
schiedlich rezipier t. Soweit s io sp rachinte rne Entdeckungen 
betreffen, handelt es s i ch um Oeiträge, die vor allem von Jacob 
Grimm in die sprachwissenschaftlic he Diskussion gebracht und 
die anerka nnt und weitergeführt wurden. Sie waren Ergebnis von 
·wissenscha f t liehen Auseinende rse tzungen, an denen auch andere 
Mitstreiter beteiligt waren, z.B. G. F. BENECKE, F. BOPP, K. 
LACHt'ANN und nicht zuletzt R. C. RASK. 

Danebe n gibt es Innovationen, die die Lei s tung der Kultur-
wi ssenschaftler Jacob und Wilhelm Grimm kennzeichnen und unmit-
telbar B~zug nehmen auf des wissenschaftliche kulturelle Gesamt-
konzept der Brüder Grimm. Sie betreffen das um 1800 heftig 
diskutierte Epochenverständnis vo.m historischen Charakter der 
Gesellschaft, den Konnex zwischen Geschichte der Kultur der 
t~ enschheit und Geschichte der Sprache. Diese theoretische·n An-
sätze waren von Anfang an umstritten. In der weiteren Geschich-
te der Sprachwissenschaft wurden sie nicht oder kaum weiterge-
führ t. 

Besonders die Frühuchriften stellen die Poesie immer wieder 
in den Mittelpunkt der theoretischen Diskussionen und prakti-
scher Editionen, die einen durchaus eelbstAndigen Beitrag dar-
stellen im Umfeld der Auseinandersetzungen der Romantiker. Der 
zentrale Begriff einer breiten Kulturauffassung ist die Poesie, 
die zugleich wichtiger Ausgangspunkt für die Sprachauffaesung 
Jacob Grimms ist. Mit dem engen Verhältnis von Poesie und Gram-
matik ist zugleich das Schöpferische in jedem Menschen erfaßt -
Geschichte der Poesie ist auch Geschichte dee Menschen. 

Auf der suche nach frühen und zuverlässigen Zeugen fOr diese 
Auffassung stieß~n die Brüder Grimm auf den Norden. Hier fanden 
sio - im Gegensatz zur eigenen Oberlieferung - zuverlässig und 
relat iv umfangreich belegt, was ihren theoretischen Annahmen 
e ntsprac h. Schon in ihren ersten Veröffentlichungen wird deut-
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lieh, welchen Stellenwert sie de~ nordischen Kulturgeschichte 
beimaßen, wie sie aue ihrer Kenntnis theoretische n Nutzen zogen 
für die deutsche Kulturgeochic hte und gleichermaßen auf den 
Norden zurGckwirkten. 

Bereits 1807 erschien eino Rezension von Jacob Grimm •Ober 
des Nibelungen 11et" 1 , in der er d ie F_r~ge nach dem Ursprung 
des Nibelungenliedes stellt und ihn im 12. Johrhundert ansetzt. 
Als Bew~is führt er die Obersetzung des Nib.elungenliedes in der 
~1ilkina eeg~ an. Von Anfang an bed iene n sich die Brüder einer 
vergleichenden Methode bei der Untersuchung ihrer wissenschaft-
lichen Gegenstände. "Es gibt eine Obersetzung des Nibelungen-
liedes in das Skandinavische, wo schon manches abgeAndert ist. 
nicht nur die einfachhei~ des ganzen und die ruhe der voretel-
lung wird aufgehoben durch anhäufung der motive, intrigue und 
hervorhebu ng der kon traste, sondern das faktische ist verschie-
dentlich abweichend. man weiß, daß u~ 1240 dieses gedieht in 
Skandinavien bekannt wurde, demnach muß dieses veränderte offe~ 
bar späte~ bearbeitete Nibelungen liet schon lange in Deutsch-
land existiert haben , unser~ rezension aber früherer zeit ange-
hörenc" 2 

Die Souveränität - bei allen Schwächen vor allem bei Jacob 
Grimm -, mit der die jungen Jura-Absolventen diese vergle~chende 
Methode handhaben, ist ersta unlich. Auf der Grundlage einer u•-
fengreichen Kenntnis der nationalen und internationalen Kultur 
und Wissenschaft wenden sie eine Methode an, die sie eplter euf 
eine solidere Besie stellen und verbessern, im wesentlichen 
aber beibehalten werden. Auch am Anfang der Veröffentlichungen 
von ~ilhelm Grimm steht bewußt und programmatisch der Ver-
gleich, der Vergleich mit dem Norden. Der bemerkenswerte Auf-
satz •Ober die Entstehung der altdeutsc hen Poesie und ihr Ver-
hältnis zu der nordischen• aus dem Jahre 1808 faßt die poeti-
schen, historischen und philologis~hen Anschauungen Wilhelm 
Grimms zusammen. Sie bilden mit den vergleichbaren Veröffentli-
chungen seines Bruders das poe ieche Konzept der Brüder Grimm, 
das wesentlich geprägt wer durch die nordische Poesie und 
Mythologie. Ein Schlüssel für dee Verständnis bildet dabei die 
bemerkenswerte Auffassung von der Natur- und Kunstpoesie -
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th re ti eher und praktischer Streitpunkt der Rom·antiker nach 
der Jahrhundertwe nde. Wilhelm Grimm schätzt die Naturpoesie a ls 
volkepoesie hoch ein und urteilt fast abfällig über die Kunst-
poe~ie. Er verwendet dabei Formuli rungen, die später immer 
wieder von ihm gebrauc ht we rden. Oae Volkslied, Segen und Här-
chen, Mythos und Sprache ac ha ffen und dic hten e ich selbst, ein 
und derselbe Ge gens t a nd wird durch die verschiedenen Völker 
verschieden ausgebildet , wobei das Einzelne, wie z. a. bei dem 
Nibelungenlied, nur ale Mittler erscheint. Charakteristisch für 
Wilhelm Grimm ist die Entwicklung einer soziologischen Oetrech-
tun sweise, die dann erst Jahrzehnte später wieder in die Lite-
raturgeschic htsschreibung einbezogen wird. 

Am deu t lichsten werden diese theoretischen Anregungen aus 
de Norden in de n •Altdänischen Heldenliedern"~ die ~ilhelm 
Grimm 1811 unter seinem Namen herausgab. Es ordnet sich ein in 
die öffe nt lichen und privaten Debatten der Romantiker über die 
Poesie, die Geschichte der Poesie, über dae Verhältnis von 
Volks- und Kunstdichtung und nicht zuletzt über den Wert von 
Obersetzungen poetischer Zeugnisse. Der bekannte •obersetzunge-
treit• der Brüder Grimm ist dafür exemplarisch. Die "Balladen 

und Mä rchen•, der zweite Teil dieser Sammlung, verdeutlicht 
auße rdem die enge Bindung an die Sammlung, die Achim von ARNIM 
und Clemene BRENTANQ unter dem Namen •Des Knaben Wunderhorn• 
(1806/1808, 3 Bände) herausgab und an der die Brüder Grimm mit-
gearbeitet hatten. Di e erstmals 1985 erschienene und beein-
drucke nde Sammlung •srüder Grimm Volkslieder• 3 macht außerdem 
deutlich, i n we l chem Maße die Brüder eine Sammlung internatio-
naler Volks lieder besaßen, die u. a. auch unter der Aufschrift 
•volkelieder/f remder Net 1onen" Belege der Schweden und Dänen 
enthielt; d i e ers ten Blätter dazu zählen 56 Titel von Volks-
liedern und Vo l ks liedsammiungen auf, die den Brüdern ala Grund-
lage dient e n f ü r ihre Beiträge in •Des Knaben Wunderhorn• bzw. 
für die •Altdäniechen Heldenlieder•. 

Wilhelm Grimm verfolgte hier mit sei~en Obersetzungen nicht 
nur das Ziel , Ergeb nisse der theoretischen und praktischen Be-
mühungen vo rzulege n , sondern er wollte auch mit den nordischen 
Helde nliede r n, Balladen und Märchen weite Kreise des Volkea 
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erreichen: Es war sein Beitrag 1n den politischen Debatten 
seiner Zeit. •wenn die Poeeio etwas mehr ist. als eine von sei-
ner Zeit und seinen Dichtern in ihm ei.ngelernte Weis e. dio an 
sich vortrefflich sein kann; wer alles dazu rechnet, wae ein-
mal in des Lebens Herrlichkeit eich aufgeschlossen, der wird 
diese Dichtungen gewiß anerkennen. Denn auch das ist das ~esen 
der Poesie, daß sie aus den dunkeln Zeiten, aus der nur wenige 
schweigende Ruinen stehen, über welche der Blick der Gegenwart 
unachtsam hingeh t. und von welcher die Geschichte kaum etwas 
spricht, Gestalten in dem hellsten, lebendigsten Glanz hervor-
treten läßt, in deren Tugend, Mut und Schönheit wir stehen, daß 
auch damals Großes und Mächtig&s gewesen.• 4 

Zwei Beispiele mögen den theoretischen l<ontext und die Be-
deutung der nordischen Rezensionen andeuten. Wilhelm Grimm 
stellt 1• ereten Teil seiner Sammlung, den "Heldenliedern", 
•oae Lied von der Frau Grimild und ihren Brüdern" an den An-
fang - das Nibelu ngenlied war schon immer Kern erbitterter und 
leidenschaftlicher Auseinandersetzungen, ~nd nicht nur philolo-
gischer. Es hat seine politische Brisanz bis in die Gegenwart 
nicht verloren. Die Brüder Grimm heb e n immer wieder - und in 
diesem Zusammenhang mit ausdrücklich em Bezug auf den Norden -
in diese Diskussionen eingegriff en. Das zweit e Oeispiel möge 
für die Bedeutung der Poe sie st ehen. In den "Balladen und Mör-
chen" kommentiert Wilhelm Grimm liebevoll "Mariboe's Quelle". 
Für Wilhelm Grimm ist •Meriboe' s Quelle " das Bild für die Poe-
sie schlechthin , Maus welcher alles, wes getrennt und getötet 
wurde, vereinigt und lebendig wieder aufsteht- (Vorrede, s. 
XXV). Oee Motiv erscheint wieder in dem Märchen •van den 
Mechendel-Boom• in den •Kinder- und Hausmärchen" (Nr. 47) und 
spielt neben dem Märchen •von dem Fischerun eyner Fru• (Nr. 
19) - beide vermittelt und angeregt durch den Maler Philipp 
Otto RUNGE - eine hervorragend e Rolle bei der Sammlung der Mär-
chen und der künstlerischen Fixierung einee Märchenstils durch 
die Brüder Grimm. 

Die "Altdänischen Heldenlieder" von ~ ilhelm Grimm wurden 
von den Fachleuten mit Lob und Anerkennung aufgenommen - im 
Gegens atz zu ma nchen Arbeiten seinee Bruders ~acob. Raemus 
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E UP, ein sac hkundiger Kenner der Originale, schreibt bego i - · 
stert an Wilhe lm Gr i mm : "Me i ne s c huld i ge he rz l i ch~ Danksagung 
f ür die herrliche Oberset z ung der altdä nischen Lieder habe ich 
aufgeschoben, immer in der Hof f nung, daß ic h z ugleich die Ehre, 
meine Anzeige dann in unserer gelehrt e n Zeitungmitfolgen zu 
lassen haben konnte • •• Ic h wOßt e nicht, daß ich in vielen Jah-
ren ein neues Buch mit de r heißhungrigen_ Beg i erde erwarte_t hat-
te als das Ihrige, und wah~lich, es hat allen meinen große n 
Erwartu'ngen Genüge getan" (30. Juli 1811). Nur Jacob murrte: 
"Wir haben darü be r von Anfang an bis zuletzt gestritten, ohne 
zu recht zu kommen " (in einem Brief an v. Savigny vom 20. Mai 
1811); seine Ei nwä nde trafen grundsätzliche Unterschiede bei 
der Bewer t ung von Obersetzungen. Die Obersetzung poetischer 
Volkskunst , nach Jacobs Auffassung Ausdruck der Individualität 
eines Volkes, sei nicht möglich, Eine unsachliche und wohl 
auch bösartige Kritik von Friedrich David GRÄTER wies Wilhelm 
Grimm - be i aller Anerkennung der V~rdienste Gräters um die 
Verbreitung der nordischen Literatur - schroff, aber orgumen-
tativ z ur üc k . Zu Recht und selbstbewußt konnte der 25jährige 
Wilhelm Gr imm über die Rezension von Professor Gräter schr~i-
ben: "Als i c h di ese Recension zuerst erblickte und ihre Aus-
führlichk eit , die in dem Schein von Gründlichkeit sich zu ge-
fallen schie n, so glaubte ich nicht, daß ich am Ende mit der 
besten Empfängli chkeit für Belehrung mich nicht zu Abänderung 
eines ~otas i n me i ner Arbeit bewegen sehen würde". 5 

Die Sammlung der "Kinder- und Hausmärchen", u. a. beein-
flußt und angeregt durch den Norden, wirkte auch wieder auf den 
Norden zurück . Zu den wenigen ~issenscheftlern, die diesen 
Wechselwirkungen na c hgingen, zählt u. a. Sveinn Bergsveinsson. 
•rn den früh e r en Ja hrhunderten tauchen im Norden Märchenmotive 
auf, di e wie in de ut schen Volkssagen und Märchen unschwer wie-
dererkenne n (Asc henputtel, Schneewittch~n u. a. m.). Das Er-
scheinen der • Kind e r - und Hausmärchen" (1812- 15) der Brüder 
Gr i mm bracht e e i ne große ~endun~. _Die nordischen Erzählungen, 
z .B. des 18. J a hrhunderts, sind Buchprosa. Mit ~acob Grimm 
kommt die mündlic he Erzählungsform zu ihrem Recht. Grimme Mä r -
chen verbreiten sic h schn~ll, auch im Norden. Den nordisc he n 
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Volkskundlern und Philologen werden eie Ansporn und Vorbild zu-
gleich, um auf Scha tzsuche unter dae Volk zu gehen und den Er-
zählungen die vom Volk geprägte Form zu geben. Die ersten Titel 
geben ein Bild davon: Thiele, Daneke Folkesagn 1818-23, Cavalli-
us und Stephans, Svenska folksagor 1844-49, Faye, Noreke eagn 
1833, Asbjörnsen und Moe, No~ek~ folke-eventyr 1842-43. 6 

Der Zauber der nordischen Poesie wirkte auf die jungen Brü-
der Grimm und ließ sie nicht mehr loe, das ~iseenschefte- und 
Kunstkonzept ist gerade in ihrem Frühschaffen deutlich dadurch 
geprägt. Aber auch die methodolog~ache Bedeutung ist sichtbar 
geworden. •Nur wenige schweigende Ruinen etehen•, wie Wil.helm 
Grimm seg.t, in der Oberlieferung der frühen deutschen Kultur-
und Kunstgeschichte. Was in der Geschichte einer deutschen Poe-
sie, die die Brüder Grimm am Anfang ihrer wiaeenechaftlichen 
Laufbahn einmal schreiben wollten, Konstruktion konzep~ioneller 
Brücken sein und durch kühne Kombinationen - bei jacob sicher 
manchmal auch halsbrecherische - miteinander verbunden werden 
mußte, war in der nordischen Poesie belegt. Auf dem Wiener Kon-
greß wird vor allem Jacob Grimm mit der serbischen Kultur be-
kannt werden und zu seiner Oberreschung feststellen, daß diese 
sogar noch lebendige Gegenwart war. 
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Fred Wulf (Rostock) 

DrmngR IN WIKINGERZEITLICHEN RUNENINSCHRIFTEN 

rmd drE11ngr sind in den wikingerzei tliohen dänischen Runen-
inschriften (abgesehen von den Verwandtachaftsbezeichnrmgen) die 
mit der höchsten Frequenz auftretenden Männerbezeichnungen. Das 
gilt hinsichtlich drwngr auch für Schweden, während nur in 
Västergötland häufig ist. In den anderen _schwedis chen Landschaf-
ten tritt es nur sporadisch auf - es wird durch bondi ersetzt. 

und bondi werden vom Vater und Bruder ausgesagt, draangR 
vom Sohn oder Bruder. In geradezu klassischer Formulierwig steht 
auf dem Fröstorp-Stein, Vg. 1571: lrn~~ • ~l~! • • t1!rnl • ~nll• 
fl:!t~ • · §!!~ • • htl!~ • 1rn~~ • ~.f • ~HB • • 1?r2~ • 
!:!~ • !t!f • ~t!~ • !f~~ = 'Tord errichtete diesen Stein nach Ji'undin, 
seinem Vater, einem sehr guten~, und nuch ,Esbjörn, seinem 
Bruder, einem sehr guten dramg'. V/IMMER2 faßte de.nn auch 
auf als ehrende Bezeichnung für den älteren (verheirateten) 
Mann, dramgR für den jungen 1'ie.nn. AAKJAm3 verweist auf im 
Ae. (er zitiert dabei das Oxford ~glish Dictionary): "one who in 
Anglo-Saxon times held lande of the king or other superior by 
military services", sei eine Rangbezeichnung, zwischen dem 

und dem~, sie gehörten zum Adel; die drengas (das Wort 
ist eine Entlehnung aus dem Nordischen) bildeten eine Gruppe der 
~, beide hätten ein Lehen (S. 17- 18). Es könne kein Zweifel 
daran bestehen, daß in der Wikingerzeit auch die nordischen 
pi'l'gnaR und drrengiaR Angehörige des königlichen :Pienstadels 
gewesen seien. 
Diese Auffassung ging über in die ~eue Ausgabe der dänischen 
Runeninschriften, in der goOr in den Verbindungen ~goOr rmd 
drc:engR go~r durch 'velbyrdig ' (in der deutschen Überse tzung 
'wohlgebürtig') übersetzt wird. Dagegen nahm K.M. NIELSBN Stel-
lung. 4 Aus den Runeninschriften sei nicht zu erweisen, da~~ 
und drwngR !Aitglieder der königlichen Hird be zeichnet h~tten. 
Das ist unbestreitbar richtig. Er vermutet,~ sei der freie 
Odalsbauer, aber der Hinweis auf Snorri: h9ldar 
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brnnd;, beweist nichts , das ist 200 bis 250 Jahre jUnger, inzwi-
s chen haben sich die gesellschaftlichen Verhältnisse geändert. 
Im 10. Jahrhundert und der er~ten Hä lfte des 11. Jahrhunderte be-
ginnt die Feudalisierung in den nordischen Reichen, im 1). Jahr-
hundert, dem Snorris, findet dieser Prozeß in Schweden seinen Ab-
schluß, später als in Norwegen und in Dänemark. 6 Als die Runen-
steine gesetzt wurden, saßen die Bauern noch aui' eigenem Grund 
und Boden, zu Snorris Zeit war die Mehrzahl von ihnen zu Püch-
tern geworden. Das Landrecht des Magnus Lagaboetir von 1274 rech-
net damit, dnß die Bauern normalerweise Pächter sind7 ; einer der 
umfangreichsten Abschnitte, der siebente, ist allein den Pacht-
verhältnissen gewidmet, was die erhebliche Bedeutung des 
Pa~htwesens für die sozialökonomischen Verhältnisse erhellt.~ 
bezeichnete im 1 J. Jahrhundert etwas anderes als im 11. Jahr-
hundert. Go~r kann nach K.M. NIELSEN nicht. durch 'velbyrdig' 
übersetzt werden, da es dann auch 11 velbyrdige bl!Snder• gegeben 
haben müsse (DR 298, 3)8, 402). 8 Er läßt eich hier aber sicher 
durch die heutige Bedeutung von~ irreführen ('Bauer', 'Land-
wirt'). Wie K. DÜVIEL geze~gt hat, findet sich in den .Runenin-
schriften "nicht der geringste Anhaltspunkt für eine agrarische 
Tätigkeit des b6ndi 11 •

9 B6ndi gehört zu altnord. bua und bezeich-
net folg1ich zuntichst einmal den Ansässigen, im Besit~ einer 
eigenen Wohnstatt Bef'illdlichen. 
N.A. NIELSEN übersetzt go~r in diesen Verbindungen nach wie vor 
durch ••velbyrdig 1110 ; E. :t10LTKE hält ebenfalls daran fe s t 1 "God 
er den mand aller lcvinde, der ejer de egenskal?er, som er i over-
ensstemmelse med h'y byrd. 1111 Auch P.G. FOOTE gibt in seiner 
Übersetzung von sV.B.F. JANSSONs "Runinskrifter i Sverige 1112 ein 
god des schwedischen Textes oft durch "noble" wieder (z. B. s. 
129 "noble thanes'', s. 76, 89, 129 •hie (their) noble father 11 -

in den letzten drei Beispielen ist "noble" falsch, es hätte 
"dear• heißen müasen13 ). 
Auch HANS KUHN zeigt e 14 , daß aisl. und drengr keine Gef'olg-
schaftatermini sind. Er meint, daß zu Beginn des 11. Jahrhunderte 
"der gute Drang den guten Degen abgelöst" habe, wahrscheinlich 
mit einer Änderung des Manneaideals; der Altersunterschied sei 
nicht das entscheidende Merkmal: Die Väter seien gewöhnlich P.!1m 
genannt worden, "die Söhne, die schneller zum Neuen Ubergingen, 
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dagegen~"• D bei hat er aber Ubersehen, daß die Toten 1n 
den Run nina hriften nicht s e l bs t zu Wort kommen; worin die Ände• 
rung d s Mannesideals bes t anden haben aoll, sagt er nioht ( de~ 
Hin is auf die Mieeionezeit reicht nicht, zumal dramgR häufiger 
inen Wikinger bezeichnet, dagegen nur einmal , Tjuvstigen, 
ts. 34-3515 ); und vor allem wird nicht von drEllllgR ver-

drängt, sondern von~- Dae wird in den dänischen Runenin-
sohriften nicht so deutlich.~ i et - wenn es nicht den Ehe-
mann bezeichnet - in ihnen nur dreimal belegt: Dalby , DR 298; 
Glemminge, DR 338 (beide vom Nach- Jelling-Typ ) und Klemensker ~, 
DR 402 (Vormittelalter). In den schwedischen Runeninechriften, 
deren größter Teil jUnger ist als die dänischen 16 , kommt 
außerhalb V-astergötlande nur noch vereinzelt vor. In prot taR 
~in f'ünf sörmländischen Inschriften (Sö. 90, 112, 151, 170, 
367) dürfte kaum noch etwas von der ursprünglichen Bedeutung 
liegen; es bleiben Sm. 35 und 37, Ög. 200 (?) und Sö. )4. In 
Uppland ist es n~ als Eigenname belegt. 

hat es während der V/ikingerzeit also auch außerhalb Vä-
s%ergötlands gegeben. Das Wort ist auch noch im klassischen und 
jilngeren Aschw. vorhanden: 'man, fri man; (tapper) krigare, 
hjälte; man, krigare 1 en konungs tjwist'; in der Rechtssprache: 
'fri människa ' im Gegensatz zum prml. 18 In den Runeninschriften 
ist niemand eines Großen oder eines Könige, in der Edda-
und Skaldendichtung tritt diese Verwendungsweise erst im 12. Jahr-
hundert aut. 19 Deshalb meint K • .M . NIELSEN2o, die paegnaR seien in 
Verbindung zu setzen mit den Odalsbauern. Da es aber auf eigenen, 
ererbten H"6fen sitzende Freie auch im 11. Jahrhundert noch gab, 
ist nicht recht einzusehen, weshalb das Wort, wenn die Sache 
fortbestand, durch ein anderes, nämlich~. verdrängt worden 
se il;l sollte . 
Diese Tatsache wird erklürlicher, wenn~ das Oberhaupt einer 
dem Gentiladel angehörenden Famil i e bezeichnet hätte. Di~ae 
Gentilaristokratie ging entwe der im königlichen Dienstadel auf 
oder verschmolz mit den Gemeinfrei eq, unterschied sich allenfalls 
noch durch größeren Besitz von i hnen. Die däni schen und schwedi-
schen Rechtsbücher unterscheiden im wesentlichen nur zwischen 
Freien und Unfreien. 

wird in derselben Weise verwendet wie~: Es wird vom 
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Vatdr W'ld Ehemann (ohne Possessivpronomen ) auugesogt, während 
droongR auch in den schwedischen Inschriften für Sohn oder Bruder 
verwendet wird . Es gibt einige Ausnahmen: In einigen Inschriften, 
die f'ilr einen~ go~an geritzt sind, fehlt eine Verwandt-
schaftsbezeichnung (ög. 94, 212, U 235 21 ), U 16 W'ld U 355 sind 
nicht ollständig erhalten; Vg. 207 is~ filr den .Uutterbruder er-
richtet, Sö 195 filr den Vatersvater. Aufschlußreich ist Sö 208 
överselö: Zweier r„ iinner wird von Mutter wid Sch\'/ester gedacht, 
einer von ihnen wird als~ go~r wid Erbe, d. h. als Besitzer 
des Hofes bezeichnet; in seinem Haushalt leben Mutter, Bruder W'ld 
Schwester. 
Ich zähle 23 (29?) schwedische und drei dänische Inschriften, in 
denen ~ (go~r) "den achtbaren Herrn über Haus, Hof wid Gesin-
de"22 bezeichnet: Ög 94, 105, 119, 207, 212, 221; Sö 6 (?), 19, 
72 (?), 157, 195, 208, 213, 334 (?), 346 (?); Sm 1; Vg 92, 128; 
U 16, 57, 235, 355 (?), 425, 527, 641, 716 (?), 805, 999; Vs 2423 ; 
DR 298, 338, 402. 
In vier Inschriften wird ein Ehemann bzw. Vater als dramgR be-
zeichne·t: 
Vg 154 Fölene: gg{tlgt: r!~R! : gg~~! : ~!~!~: 
m~: : lt~~: g~~g: = 

1Asfrid errichtete diesen 
Stein nach Asger, einem sehr guten droong, ihrem Ehemann'. 
U 289 Vik: ••• r )( auk hulm(fastr >c li tu x risa stina )\ iftiR >c) 
hu~ld!! x fa~ur ,c ein ~r1,nk hifEµl = ' ••• und Holmfast ließen die 
Steine errichten für Holmger, ihren Vater, einen tüchtigen drang'. 
U 766 und 767 Norrby: + +(!)!~+~~Mg+~~~~~+~~~+ 
l!~! + t!l + g~ + + ~~lfg~~+ = 'Gudfast ließ zwei 
Steine hauen nach Est, seinem Sohn, W'ld sich selbst'. 
+ !!!~~~g + i!~!¼ + t~! + l!~i + +!Mg+ + = 
'Livsten ~itzte die RW'len nach Vater wid Sohn, guten drmng;a•. 
Oft Ubersehen wird in diesem Zusammenhang Sm 93 Nömme: : 
~1~11 = = i~~i , ~M½~ =~in=~~= g}H;~~!~== 
: ~!t!~~: !~R~~: : ~~g!~: : ~!~: 
a 'Rol~ errichtete diesen Stein naoh seinen Söhnen Sven (Sten?) 
und Thorsten und sam,gutendram gia, Öpir nach seinem Vater•. 
Die Inschrift iet unglUcklich formuliert: Der Ritzer hatte den 
Namen des dritten Sohnes ausgelassen wid holte das naob; für 
!~g~ war am Ende der Schlinge kein Platz mehr, er eetzto e t\118 
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Ende d r r ohten Innenschlinge. Es kann kein Zweifel daran sein. 
aß der Vater Öpire einer der drei Söhne Rolfs ist , also ein 

drmngr. 
Ein drE1mgR konnte also Ehemann wid Vater sein. Die s e Tat sache 
fordert eine Erklärung. Daß die FormulierWlg der Inschrift i n 
den meisten Fällen vom Runenmeieter stammt, ist offensichtlich . 
(Viele Ritzungen Aemunda wid Balles meint man schon ada dem 
Wortlaut attribuieren zu können, fUr Fot sind die lalappen Formu-
lierungen char~teristisch, filr Visäte WortstellWlgseigentilmlich-
keiten.) Aber sie kannten die Terminol ogie (Livsten , der Ritzer 
von U 766-767 hatte z.B. U 760 geritzt fUr e inen Sohn , go~an 
dr~g. er wußte also, was ein dramgR war), Wld der Te:.tt ist 
natürlich mit dem Auftragge ber abgesprochen worden. Se l bst wenn 
man wie HANS KUHN annimmt, daß dramgR sich auf Kosten eines an-
deren Wortes ausgedehnt hat, kann man das für diese frUhe Zeit 
nicht behaupten - Vg 154 stammt aus dem Anfang des 11. Jahrhun-
derts, die drei anderen aus der ersten JahrhW1derthälfte - zumal 
dränger im Aschwed . dann ' Mann; junger I.Iann; Diener, Knecht' be- -
de tat (s. SÖDERWALL und SCHLYTER). 
DrEengiaR konnten hervorragende Positionen einnehmen: Thorulf, 
ein Angehöriger der Ge folgschaft König Svends (Gabelbar.t) errich-
tete den Haddeby-Stein , DR 1, für seinen fel agi Erik, der s tyri-
maär, 'Befehlshaber eines Langschiffes', gewesen war, ein dr~ngR 
har~a go~r. Zweierle i ist an_ dieser Inschrift bemerkenswert: 
Erstens die Tatsache, daß ein hempiegi, ein Ge.folgsmann, die 11it-
tel hatte, ein solches sta ttliche s J.1onument (der Stein ist von 
beträchtlicher Höhe - 2, 10 m - und zweiseitig geritzt) zu er r ich-
ten, rmd zwe-i. tens, daß ein droongR solch einen hervorragenden 
Posten bekleiden konnte. Asser Saxe , der Tot e von Arhus 6 , DR 68, 
der sehr gute droongR, hatte mit Arne gemeinsam e i n Schiff be-
sessen. Ein dr111ngR konnte ein vermögender Mann eein 41 Die Setzer 
von U 289 ließen (minde stens ) zwei Steine für ihren Vater setzen 
(s.o.); selbst wenn die anderen Steine rWlenloae Bautasteine 
waren, war das ein aufwendiges Unternehmen. Gudfast ließ zwei 
reich ornamentierte Runensteine (U 766- 767, a. o.) von Livsten , 
einem der hervorragendsten RWlenmeister Upplands, hauen. 
Wenn~ das Oberhaupt einer freien, mit festem Wohnsitz (und 
Grundbesitz ) ausgestatteten Familie war, der die Familie in allen 
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··konomischen, rechtlichen und anderen Angelegenheiten vertrat, 
dann können die drrnngiaR nichts anderes gewesen sein als die 
übrigen männlichen .Familienangehöri gen . D' e düniechen wid schwe-
dischen Landschaftsrechte kannten zwar kein Anerbenrecht (in Nor-
wegen erst seit dem Landslov vom Ende des 13. Jahrhunderts 24 ), 
alle Söhne erbten gemeinsam (das Erbrecht für die Töchter wurde 
in Schweden erst unter Birger Jarl wn 1260 eingeführt), aber da 
eine fortwährende Teilung des Grundbesitzes nicht möglich war, 
dürfte eine Ane rben s i t t e schon länger bestanden 
haben, das heißt , daß ein Sohn den Hof übernahm und seine Brüder 
aussteuerte. Für Norwegen stellt das A.O. JOHNS~N fest25 , für 
Deutschland R. KÖTZSCHim26 , und J. GRAHLUND verzeichnet für 
Schweden "en ovilja mot att splittra en jordegendom 11 •

27 Nach 
K. RHA1Th1 äußerte sich das gleiche ~rbrecht der Brüder darin, 
"daß sie alle berechtigt waren, unter der Verwaltung desjenigen, 
dem nach der Sitte bzw. der Bestimmung des Vaters die Vertretung 
des Geschlechts und seine Fortpflanzung zufiel,' auf' dem Hofe zu 
bleiben und ihren Unterhalt zu suchen 1128 ; die jüngeren Söhne 
hätten das Recht auf Uberlaeeung eines Hausplatzes gehabt wid 
falle sie wichen, auf eine Abfindung durch Vieh. Die jüngeren 
Brüder halfen also entweder unter der Leitung des Älteren bei der 
Bewirtschaftung des Hofes, oder sie suchten sich eine andere Er-
werbsquelle, gingen auf Kriegsfahrt, trieben Handel, erwarben 
Schiffsanteile u. ä. Diese Männer waren die dramgiaR de:b Runen-
inschriften, und drcengR blieben sie Zeit ihres Lebens, falls sie 
nicht Grundbesitz erwarben wid dadurch zum~ wurden (s. U 209 
Veda: porstEEinn ••. k~JPti pennsa ~). 
Daß ein größerer Teil der dänischen Runensteine, die ftir drmngiaR 
errichtet wurden, auf Wikingfahrten hindeutet, als das bei den 
schwedischen der Fall ist, liegt auch nicht ~twa daran, daß 
drEEngR im Schwedischen etwas anderes bedeutet als im Dänischen, 
sondern daran, daß ein sehr großer Teil der schwedischen RWlen-
steine in der zweiten Hülfte des 11. Jahrhunderte gesetzt wurde, 
also nach der Wikingerzeit. Die Kriegszüge nach England hatten 
aufgehört, Rußland hatte die Wege nach Silden gesperrt. In Däne-
mark wurden zu dieser Zeit. keine Runensteine mehr gesetzt. 
In sechs dänischen Runeninschriften wird ein drangR goar gleich~ 
zeitig felagi ('Partner') genannt. Nur in Haddeby 1, D~ 1, 1e1 
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die Ubersetzung 'Kriegskamerad' zwingend29 , in allen anderen, 
besondere Arhus 6, DR 68, wo von der Teilhabe an einem Sohif! 
gesprochen wird, kann felagi ' Handelspartner' sein. A~ den 
schwedischen Sigtwia-Steinen ist das sicher der Fall. Die Brüder 
der Friesengilde setzten U 391 fi.ir Albod, den Partner Slodee, 
und sie setzten U 379 fUr einen anderen Gildebruder. Beide Rit-
zungen entstanden in der zweiten Jahrhunderthälfte. 
Älter ist der Bjälbo-Stein, Ög 64, den droongiaR errichten lie-
ßen fUr ihren Gildebruder Greb. Auch au:f dem Törhevalla-SteinJO 
wird eines Gildebrudera gedacht. Nach JANSSON waren die Jü t-
glieder der Bjälbo- und der Törnevallagilde am ehesten handel-
treibende Großbauern, aber das dr~ngiaR deutet darauf hin, daß 
es deren jüngere Söhne waren. 31 Im 10. Jah.rhwidert wid den er-
sten beiden Jahrzehnten des 11. Jahrhwiderts war die Wiking die 
verlockendste Möglichkeit fUr einen jungen Mann, dem nicht der 
Grundbesitz der Familie zufiel, einen dr~ng also, at 
(U 792). Danach war diesaMöglichkeit stark eingeschränkt, andere 
Erwerbsmöglichkeiten, wie z.B. der Handel, traten in den Vor-
dergrund. Deswegen sehe ich keine Schwierigkeit, die Bjälbo-
Gilde ebenso wie die Gilden von Sigtuna wid Törnevalla als Kauf-
mannsgilde zu verstehen. 32 

Das Merkmal 'kriegerisch', das drrengR in vielen dänischen und 
schwedischen Runeninechriften zulcommt 33 , iet rein akzidentiell. 
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Liunch, G. Storru, ~ . llertzberg, Christio.nia 1846 - 1895. 
Bd . 2. Landslov VII, 40, S. 129 - 1JO. 

8 Danmarks runeindskrifter ved L. Jacobsen og E. tf1oltke, under 
medv. af A. Beeksted og K. M. Nielsen, K'6benhavn 1942. 

9 Runische -"eugnisse zu "Bauer". In: Abh. der Akad. der Wiss. 
in Göttingen. Phil.-hist. ICl., J. Folge, Hr. 09, Göttingen 
1975 , s. 181 - 206. 

10 Danske Runeindskrifter, K'6benhavn 198). 
11 Runerne 1 Danmark og derea oprindelse, K,benhavn 1976, s. 238. 
12 The Runes of Sweden, New York 1962. 
13 ~. Wulf, Go~r in Runeninschriften Götalands. ln: Altnordistik 

- Vielfalt und Einheit. Zum 100. Geburtstnc; \/alter Bnetkes 
(1884 - 1978), Weimar (vorauss.) 1989, 

14 Altnordisch rekkr wid Verwandte. In: Arkiv för Hordi:Jk filo-
logi 58, Lund 1944, s. 105 - 121, 

15 A. Ruprecht, Die ausgehende Wilcinßerzei t im Lichte uer ftunun-
inschriften (Palaestra 224), Göttingen 1950, s. 64. 

16 1-lach Moltke 1976 (a. Anm. 11), s. 147, ondet dio Runens1e i:l-
ai tte 1n Dänemark um 1025; die überwiegende Mo!lrz ~thl der 
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eh ediachen Steine ist jünger als dieses Dutwn. 

·dermanlanda rwiinskrifter , granakude ooh tolkado av E. Brote 
och E. Weae6n, Stockholm 1924 - 1936; Smälanda runinakrifter, 
granakade och tolkad~ av R. Kinander , Stockholm 1935 - 1961 t 
öetergötlanda rwiinakrifter , granekode och tolkude av ~ . 
Brate, Stockholm 1911 - 1918. 

18 K. F. Söder.vall, Ordbok öfver avenaka medeltida-spräket, 
Lwid 1884 - 1918; C. J. Schlyter , Ordbok till Samlingen af 
Swerigea Gamla Lagar , Lund 1877. 

19 Kuhn 1944 (s. Anm. 14), S. 110. 
20 Nielaen 1945 (a. Anm. 4}, s. 120. 
21 Upplands runinskrifter, granskade och tolkade av E. Wess~n 

och Sv. B. F. Jansson, Stockholm 1940-1958. 
22 Dtiwel 1975 (s. Anm. 9), s. 189. Ich stimme seiner ·Beurteilwig 

von U 425 zu. Er weist darau:f hin, daß bei einem~ ver-
hältnismäßig oft die Wohnstätte genannt wird; seine Aufstel-
lung ist noch durch Ög 94, U 355, U 527 und Vs 24 zu ergänzen. 

23 Västmanlands runinskritter, granskade och tolkade av Sv. B. 
F. Jansson, Stockholm 1978. 

24 V. Arvebolk 7, Norges gamle Love indtill 1387 (s. Anm. 7), 
Bd. 2, s. 80. 

25 Norwegische Wirtschaftsgeschichte, Jena 1939, s. 72. 
26 Salhof und Siedelhot im deutschen Agrarwesen. In: Ber. über 

die Verh. der Stiche. Akad. der Wies. zu Leipzig. Phil.-hiet. 
Kl., B~ 100, H. 5, Berlin 1953, s. 64 - 66. 

27 Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder fra vikinge-
tid til reformationstid. Bd -2, K,benhavn 1957, Sp. 98 (Art. 
Bonde ). 

28 Ethnographische Beiträge zur germanisch-slawischen Altertums-
kunde. l!:rste Abteilung. Die Großhufen der Nordgermanen, 
Braunschweig 1905, s. 54. 

29 Es gibt 14 Belege für felngi in Dänemark, nur in vier vo~ 
ihnen ist felagi mit !:iicherheit der J·.!itkämpfer: DH 1, 66, 
279 und JJO. 
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l eufund; e. Sv. B. F. Junaaon, Runinskriftor 1 Sverige, 
~tockholm 31983, s . 9~ 

31 So auch E. ~ess~n: Skänningebygdena RWlinakrifter . In: Kwigl. 
Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Filologiskt 
Arkiv 10, Stockholrn 1966, s. 2J. 

32 K. Dilwel sieht sie, weil er drcengiaR durch "kühne tiänner• 
übersetzt. S.: Handel und Verkehr der Wikincerzeit na ch den 
Zeugnissen der Runeninschriften. In: Abh. der Akad. der \'/iss. 
in Göttingen . Phil.-hist. Kl., J. Folge, Nr. 156, Göttingen 
1987. 

JJ Nach Ruprecht 1958 (s. Anm. 15),, s. 64, etwa ein Drittel -
für fast ein Drittel der ~elege . ist es also aus dem Kontext 
nicht nachweisbar. 
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Klaus Möllme..nn (Berlin) 

ZUR UMPANGSDIVERGJ;;NZ VON SCHWEDIS CHEN ORIGINAL- UND DEUTSCHEN 
UBER ETZUNGSTEXTEN 

Wer jemals einen schwedischen Text mit seiner deutschen Uberäet-
zUhg verglichen hat, weiß, daß die deutsche Fassung bemerkens-
wert expandiert ausfällt. Die Divergenz beträgt erfahrungsgemäß -
je noch Textart und -genre - zwischert zehn und fünfzehn Prozent. 
Letztere Zahl gilt vornehmlich fUr belletristische Literatur. 

Es seien nur einige generelle umfangerweiternde Gegebenheiten 
genannt, die sich in_syntaktiachen, morphologischen und lexika-
lisch-semantischen Erscheinungen äußern: deutsch~ Nebensatzbil-
dungen statt prägnanter schwedischer Infinitivkonstruktionen, 
der deutliohkeitshalber vorzuziehende, nicht selten zwingende Ge-
brauch von Substantiven oder Eigennamen im Deutschen statt weit-
gehender, sprachökonomisch zu Buche schlagender Verwendung von 
geschlechtsspezifis chen Personal- oder Possessivpronomina im 
Schwedischen sowie die in der Ausgangssprache üblichen, 1m Ver-
gleich mit der Zielsprache wortsparenden Genitivattribut-Verbin-
dwigen. Ein nicht zu unterschätzendes Moment ist der Wegfall des 
Hilfsverbs im Konnex mit dem Supinum in schwedischen Nebensätzen„ 
was solchermaßen im "Normaldeutsohen" kein .GegenstUck hnt; ebenso 
der häufige Wegfall des freistehenden Artikels in bestimmten Fü-
gungen. 

Von einschlägiger Bedeutung sind nicht zuletzt die koillpakten, 
stark komprimativen schwedischen Suoetantiv-, Adjaktiv und Verb-
komposita, deren Zahl die der vergleichbaren deutschen beträcht-
lich Ub~rsteigt. Eine GegenUberstellung schwedischer Verbkompo-
sita mit ihren deutschen (Annähernd-)Enteprechungen macht die 
Umfangsdivergenz besonders deutlich. ~inige typische ~eiapiele: 

diamantborra - mit einem Diamantbohrer arbeiten 
extraknäcka - einem Nebenerwerb nachgehen (einen Extrajob 

haben) 
förvärvsarbeta - einer Erwerbstätigkeit nachgehen 
halvapringa - halb gehen, halb laufen 
handtacka - sich mit Handschlag bedanken 
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kallavettas in Angeteohw iß uebr oh n 
lAtsas~räta - so tun, al ob man w nt 
masspermittera - gr ße '11 ile _, der Belegeohaft frei tel1 n 
mörklägga - in Dunkelheit hUllen 
ri etarta - mit einem Blitzstart anfahren ' 
mygr· a - heimlich rauchen 

smägn la - leise vor eioh hin trällern 
s 1' chvära - Heiratsschwindel treiben 
st rljuga - faustdick lilgen 
evartlista - auf die schwarze Liste aet zon 
veckohandla - !Ur die ganze Woche einkaufen 

lPUr derartige schwedische Verbzusammensetzungen 'gilt es, wie_ aus 
den Beispielen ersiohtlioh, oft umständlich erscheinende deutsche 
Umschreibungen, Streckformen oder adverbiale Erweiterungen ein-
zusetzen, um den komplexen.Wortsinn wiederzugeben. 

Im folgenden sollen einige typische Fälle von Textdivergenzen 
anhand einer neuen Ubereetzung des Strindberg-Mürchens "Blävinge 
finner guldpudran" ("Blauflüge-lohen findet die Goldkresse 11 )

1 

präsentiert werden: 

Men det fa.nns en l1ten flicka, aom inte gick i skolan än; 
hennes far var dragon •.. (S. 112) 
Doch da war ein kleines Mädchen, das noch nicht in die Schule 
ging; der Vater der Kleinen war Dragoner •.. 

' Die Zutat "der Kleinen" resultiert aus dem Genusunterschied, 
den die deutsche Diminutivform - ein ständiges Uberwtzungepro-
blem - bedingt. Sie _erscheint zur Wiederherstellung des Feminin-
Bezugs geradezu notwendig. 

Der gleiche Fall: 
Här gjorde han en paus för att ee om Blävinge var nyfiken. 
:Men det var hon inte. {S. 11_6) 
Hier machte er eine Pause, um zu sehen, ob Blauflügelehen 
neugierig sei. Doch das war die Kleine nicht. 

"Die Kleine'' dient gewissermaßen als Hilfssubstantiv, dazu ge-
eignet, in den Anschlußsätzen zu dem natUrliohen Pronomen~ 
zurückzukommen . 

Det var en trädgärd! I den fanne allt, etort som am~t't, o.oh 
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det ar ordnat som en bok. Själv bodde han i ett hus , som 
ve.r byggt av växande alltid- gr~na träd (s . 113/ 11 4 ) 
Das war ein Garten! Darin fand aioh al les, Gr oßes wie Klei-
nes, Wld es war geordnet wie e in Buch. Der Al te selbst wohnte 
in einem Haus, das aus rankenden, immergr ünen Bäumen gebaut 
war ••• 

Hier ersetzen Artikel Wld Substantiv, "der Alte" , das geschlechts-
spezifische schwedische Personalpr onomen~• Das deutsche!! 
wäre generell immerhin auch sachbe zogen . 

Den andra heter I slandelav och liknar ••• Vad liknar den? 
es. 114) 
Die andere he ißt isländische Flechte Wld ähnelt••• Ja,!!!!=,. 
ehern Gebilde s i eht sie ähnlich? 

Bei dieser Frage (des Gärtners· an das kleino 1'.1üdchen) das er "im 
Abo-Buch der Natur zu l es en" lehrt) stellt sich dem Ubersetzer 
das Problem, das schwe di sche Pronomen~ im Hilblick auf ~en 
Kontext adäquat wiederzugeben. "Wem sieht sie ähnlich?" wäre, da 
personenbe zogen, ebenso zu verwerfen wie - aus grammatisch-st i -
listischen GrUnden - "Was ähnelt sie?". Auch "Wem oder was ähnelt 
sie?" böte ke i ne akzeptable Lösune . "Welchem Etwas •.. ?" würde 
sich im Kontext des Mär chens absonderlich ausnehmen. Di e Antwort 
des Mädchens lautet: "Den liknar en l unga." ("Sie ähnelt einer 
Lwige.") - Es handelt sich um e i nen der Fälle, die den Übersetzer 
selber unbefriedigt lassen . 

bon sjöng ... eAnge r som i ngen hört förr och som kom 
fö r banne es. 11 J) 

s ie sang •.. Lieder , di e noch niemand gehört hatte und 
di e 1hr von ungefähr in den Sinn kamen . 

Einige schwedische Ve r ben, wie hier das Pnrt ikelverb komma för, 
verlangen ihrer semantischen Komplexität we gen bei de r Wiedergabe 
im Deut s cpen e inen adver bialen Zusatz. 

Nicht se lten ist im Deutschen die Einbeziehung zus ä tzlicher 
Verben unumgängl ich : 

Dragonen t og pä sig ka aken, sabeln och tröjan ••• (S. 118) 
Der Dragoner zoa sich den Rock~ schnallte den Sübel l!!!! 
und se tzte sich den Helm auf 
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Während im Originul die drei Objek t-Substant ive auf ein und das-
s 1 e Verb beziehbar sind - ta pä sig - , fordert die deutsche 

2 Fo.ssung drei verschiedene Verben. Hinzu kommt eine andere "Er-
, artungshal tung" des -deutschen Lesere hinsichtlich der stilisti-
schen Form. Wortwiederholungen z.B. we rden im Schwedischen eher 
t oleriert als im Deutschen. 

Der besseren Lesbarkeit zuliebe weicht der Ubersetzer in fol-
gendem Satz von der direkten Uber!:l!tzung dee Verbs fä ('bekommen') 
ab, woraus sich bereits eine Expandierung ergibt: 

men man fick bara saltvatten ••• (S. 112) 
doch man fördert e nur Salzwasser zutage ••• 

Gegen Ende des Märchens (S. 118) heißt es _b~i Strindberg: 

Och det blev badorti det kom ängbät och handelsman; där blev 
värdshus och postkontor, läkare och aptek. 
Und aus dem Dorf wurde ein Badeort; es stellten eich Dampf-
schiffe und Kaufleute ein, es entstanden ',Virtshaus und Post-
amt, ein Arzt kam dazu, und eine Apotheke wurde eingerichtet. 

Hier ist die Umfangsdivergenz besonders augenfüllig . Freilich 
böten sich vers chiedene Übersetzungsmöglichkeiten, wesentlich 
kürzer aber könnte die deutsche Passung kaum auafallen. Der Zu-
satz "aus dem Dorf" erscheint ongebrncht, do die Pronominal-
formen !.!!. bzw. ihm im Kontext fUr dos Verständnis des Zusammen-
hanges zu unklar blieben. Der stark gerafft anmutende Original-
text, bei dem eine ganze Serie von Substantiven auf das 'kller-
weltsver9 11 fil beziehbar ist, wiire, wörtlich übersetzt, fUr den 
deutschen Leser nur schwer genießbar. 

Ein derartige s Abweichen vom, Original, das "Hinzudichten" von 
Wörtern durch den Ubersetzer, bedeutet sicherlich keine Verge-
waltigung des Autors, sondern letzlich e inen Dionst zu seinen 
Gunsten. Lesbarkeit - unter Wahrung des originalen i rzühlduktue 
und größtmöglicher Äquivalenz - ist und bleibt für daa literari-
sche Übersetzen obers tes Gebot. 



Anmerkungen 

Die hier zugrunde geleßte eigene ~euUbersetzung von August 
Strindbergs "Sagor" (Märchen) soll 1989 im Hinstortt Verlag 
Rostock erscheinen. Die Originalzitate beziehen sich aut 416 
von John Lwidquist herausgegebenen "Samlade skrifter", Stock-
holm 1916, Bd. 38, s. 111 - 118. 

2 Die Umstellung der aneinandergereihten Objekte rechtfertigt 
sich im Sinne der üblichen IInndlungsabfolge. 



.. 95 -

Tomas Lliloach (Ber lin ) 

ZUR SEMANTISCl!EN BESCHHEIDUNG SUBSTANTIVISC!ffiH KOMl'üSIT.\ I M 
ADOLF NOHEENS "VART SPRAI, " 

Die Komposition 1m Schwodiachen Ico.nn - wie in den anderen gerr.1a-
niachen Sprachen - a ls eine der produktivsten ;"{ortbildungomode lle 
gelten . "l)ie l.!öglichke i t de::i Schwedischen, i/örter zusa:III!lenzuset-
zen, macht de n ',lortschatz zu oiner defini tionsmüßig offenen J~ate-
gorie", wird i n "Svenska akademiens ordlista över avemikn spr1-
ket" 1 konstatiert. Die Produktivi tiit dieoes ',/ortbildungsmodolls 
im Schwedischen ist nicht erst eine neuere TenJ.enz • .i::. TBGlltR 
schrieb schon 1836 1m Zusammenhang mit der geplanten Herausgabe 
von "Svenska Akademiens Ordbok": "Bin Hauptproblom sind••• die 
Zusammenset zungen und inwieweit sie aufgenommen werden sollen. 
Vollständi gkeit ist hier unmöglich, da die Zusrunmensetzungsfähig-
keit 1m Schwedischen nahezu unendlich ist, und zwei 1/örter mei-
stenteils ein drittes bilden, wenn man sie zusammenlegt, ganz als 
ob s i e Llenschen würen. 112 Angesichto dieoer Tatsachon ist von lin-
guistischer Se ite nahezu - so, wio das für duo Dout-
sche und Englische der Fall ist - besonderes Interesse an diesem 
Objekt zu erwarten. Das trifft allerdings nur bedingt zu. Deim 
Betrachten der vorliegenden Literatur iot fostzu etellon, dnß nur 
wenige Arbe iten , speziell unter den neueren, dio Semantik schno-
discher Kqmposita, dem wohl interessantesten Gec;onstund be i den 
Zusammensetzungen, tiefgreifender untersuchen. Bine Ausnahme 
bildet R. GUSTAFSSOVs generativ-semantioche 3tudie "Sarumnnsatta 
substanti v i nusvenslcan" ( 1973). 3 Sohwe dis c)1e ','lort bildungsle ilren 4 
geben ledi gl i ch knappe Uberblicksdarst ollunGe n zur Korapos ition, 
in denen di e semantischen Fragen im Verh,:l tnio zur Bes chreibuni; 
der mor phol ogischen Struktur nur ein~ untergeor dnete Rolle spie-
len , 

Die se Arbeiten bleiben in dieser Hinsicht weit hinter den Er-
kenntnissen zurück, die ADOLF Horu::,c;N in se ine ::1 funda.~entalen \/e rk 
"VO.rt spräk , JJysvens k gra,amutik i utförlig frnms tüllninc 115 dar-
stellte. Weder zuvor noch dana ch sind mi t derartiger Akribie die 
morphologischen und 13e:nnntischen Charakteris tika der Kompos ita 
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be,olu•ieben und duroh eine gleichfalls unerreichte FUlle on J.Jei-
spielen belegt worden, Die Doretolluni; weit1t eino thoorotiuche 
Tiefe ouf, die, selbo-€ mit heutigen J., ußetiiben comeeuen , bemer-
kenswert ist, Leitler hot d,rn ,lerk nie die intern.1 tion..ile Aner-
konnung gefunden, die ee verdient hut , Dies hut seine Ursachen 
vornehmlich sicher do.rin , da ß eo in ucliwediecher ::;proche publi-
ziert worden ist und eo für einen broiten 1:utzerkreis ledielich 
Uber Umwege zugänglich wor und ist . 6 l,lir ist ledielich die von 
HANS POLLAh vorgenommene auszugsweis e ÜbersetzunG inu Deutuche 
(1923) bekannt, die offenbar wenig Deo.chtune gofunden hat und 
die auch die speziellen l'roble111e der Zueammeneetzuni;en nicht be-
rücksichtigt. Hinzu kommt, daß 1 1VArt epräk" nie nachaufgelegt 
wurde, 7 Im vorliegenden Beitrag wird der Versuch unternommen, 
diese Umwege etwas zu verkUrzen, einige von i:ORBl::Hs Vorstellun-
gen übe r die Interpretation und Gliederung der i:ompositn nach 
semantischen Gesichtspunkten darzustellen, du sie m. E. auch für 
die Diskussion neuerer Theorieansätze von Bedeutung sind, wobei 
ich mich im wesentlichen auf die substantivischen ßOmposita be-
schränke, :aeispielhaft erscheint mir auch der lfersuch HOJLläle , 
ein terminologisches Gerüst zu schaffen, das Doppeldeutigkeiten 
und Fehlinterpretationen weitgehend uus~chließen soll, Um das 
zumindes t ansatzweise transparent zu machen, ha be ich die 1-:0:,EB:i -
schen Termini in großem Maße unveründert übernor:imon, 

Ausgangspunkt für NOREJ.m s JJetruchtungen ist, duß zwischen den 
Gliedern einer Zusammensetzung (Zs .) - wie zwioch'en allen Dedeu-
tungseinheiten - unterschiedliche logi i, ch-semant is che ("semolo-
giska") Beziehungen herrschen kör:.nen, Die einzelnen Glieder ei-
ner Ze, werden auf der logiech-eemantischen Ebene als Glossen 
("glosor") bezeichnet, Eine solche Glosse ist ein "unselbständi -
ges oder, wenn man so will, gebundenes Semem8 , d, h, eins, des-
sen Bedeutung lediglich aus einem Gedankenelement be steht •.• 
und das deshalb i ,n wirklichen Sprachleben gemeinsam .uit anderen 
derartigen auftreten muß , wobei jede einzelne Glosse ihre spezi-
fische Bedeutung in dem und durch den GedB11kenzuoo.mmenhnn1:; er-
h..;l t, in dem sie vorkommt, 119 Die Ubersicht uuf der nüchsten Sei-
te zeigt, wie HOREElf die Zs. ent spreche nd ihrer logisch-aemun ti-
schen Char akteristika klassifiziert: 
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Mögliche logisch-semantische Beziehungen zwi-
schen den Gliedern ei er Zuoarwnensetzung 

Adne~ 

~ -----kopulativ adve rsativ divisiv 

1 • Adnexion 1 O 

Konnexion 

prädi~i• 

!Jebeng~e ilebengloose 
= 1 , Glied = 2 , Glied 
Sub kl ass i- für sub s tan-
fizis rwig : tivis che Zs , 
Sta t us nicht rele vant 

NOREEN bezeichnet eine Beziehung als adne ktiv, "wenn die Glie-
der relativ selbs t ändig 1!). bezug auf einander s ind , abe r i n einer 
gemeinsamen und gleichartigen Abhängigkei tsbeziehung zu einem an-
deren stehen (oder dieses 1n entsprechender Abhängigkeitsbezie-
hung zu ihnen), welches gerude den Grund für ihre Zus wnr.Jensetzung 
darstellt , und dem gegenüber sie im wesentliche n gleichgeste llt 
("koordiniert") sind, 1111 Das zeige s ich u, u , d:..rin , daß die 
Glieder ohne wesentliche eemantischo v'oründe runc; den l' l utz t a u-
schen können, Beispiele für adnoktivo lleziehungen s i nd: kung Hi n4 
och hrme drottning in kung Ring och hone drottning t i ll 5:: ot ubutl 

( 'König Ring und seine Königin zwn Gast1uuhl gehen ') - ge c;en-
Uber nicht adnektivem kung Hing med ein drot tning till g:iot :.ibud 
far, wo zwischen kung Ri ng und sin drottning eine durch die Pr ~-
position ('mit') ange zeigte Abhüngigkeitsbeziehun~ vorliegt; 
smä 1 bl4 blomrnor ('kleine, blaue Bl wnen ') - gegenüber sm~ bl~ 
blommor mit attributiver Subordination von sma unter bl~ . 

12 Bezogen a~ die Zs, werden drei Subklassen notiert: 

1,1, Kopulative Za,, bei denen man sich die Gl i eder a l s mit eine~ 
'und (sowohl , , , a_ls auch)' 13 verbunden denke n ka nn, Hi erzu wer-
den vor al lem geographis che Name n (Slesvig-Hol s t e in, Sve r ige -
l!rn.) , Pirmennamen u, ä , (Collin-Schly ter , (turne ) Hdkansson-
Sve nnberg ) , Uumera lia (hundr:.i trettiofyra 'hundertv i erunddre ißig • ) , 
Adj ek tive (dövs tum •taubstumm', hwnoristisk-satirisk , tysk-pol sk 
(härkomst ) ' deutsch-poln i s che Herkunft ') gerechno t. 

1, 2 , V/ e itaus seltener kommen adversative Zs . vor, doren Glieder 
man sich mit eine m 'aber' verbunden vorstellen kann: s ursöt (ods ) 
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•aauerailße C:;oße)', aü t aur ~nin ) 'aUß aaure (Uiene) '. 

1.3. Gleichfalls recht be grenzt iat dio Zu.hl der divioiven Zs., 
de re n Glieder m::in sich mittels 'to ile ••• , teils' vsrbwiden vor-
stellen kann , Ale Belege werden gegoben: Ad jektive (hedniek-
kris ten 'heidniech-chria tlich ', röd-grll- vi ta (bokfinkar) 'rot-
gr ou-weiße (Buchfinken)') sowie Substan t i ve (hifa tmnn ' Zentaur' 
(wörtlich: ' 1-'ferd.mann 1 ) , l.j usdwike 1 1 J-le lldunke l' ) . 

Auf der Grenze zu den kopulativen Zs . liegen nnoh NO!l!:J.!::J sol-
che Wörter wie gudGJTiünni s ka 'Gottmens ch' , plan-konvex , äppelrie 
'Apfelre i s' sowie chemische 'l'orme wie klorno trium , ovnvelvä te 
'Schwefelwasserstoff'. 

Mit der Aufgliederung der adn11ktiven Zs. unternimmt NO~EN 
den Vers uch , eine Gruppe von Komposita zu eubklaesifizieren, die 
in der übrigen Literatur meist ungegliedert als ' Kopulotivkompo-
eita' Gefaß t wird . Dabei werden allerdings auch einiee Probleme 
offenbar, die wohl den H~uptgrund für den Verzicht auf Subklaasi-
fizierung in vielen Arbeiten dar s tellen. 

und ähnliche Beispiele begrt.inden aufgrund des antonymi-
achen Verhiiltniesee de r Konf:ltituenten die :3ubklaose der adveroa-
tiven Zs. ( 'aüß , aber s auer'). Nicht weniger pla us ibel wäre die 
Zuordnung zu den kopul ativen za . ( •sowohl süß auch sauer'). 
t!öglich scheint sogar eins Einordnung in die Gruppe der prädika-
tiven ze . ('süß , was (auch ) sauer i ut'). 

Auf die Abgrenzungeschwierigko iten zwischen divis i ve n und ko-
pulativen Zs. ha t 1/0REJrn selbst hingewiesen. 14 Zu den von ihm 
genannten Grenzf Ll llen i s t m, B, ljusdunkel hinzuzufügen , Anderer-
aeita scheint bei einer kopulativen Za, wie tysk-polak (härkomat) 
Uberlegenawert, ob aie nicht besser den divisiven Ze, zuzuordnen 
wäre ('teils deutscher , teile polnis cher (J-lerkwift)'. 

Eine Gruppe besonderer Art stellen die Bezeichnungen chemi-
scher Verbindungen wie klorno trium dar , Eine Interpreta tion 
•teils Chlor, teils Hutrium ' vereinfucht zu stark , Klornatriu.'D 
ist aber genaus owenig 'sowohl Chlor als t1.uch Natrium', Die ohe -
mioche Ve,rbindunß aus Chlor und Na trium weist schlioßlich ganz 
andere Qualitä ten auf al s ihre Auagangoprollukte, Hinzu kommt 
also e twas , was FANSELOW mit "Durchmiachungseffekt" bezeichnet 
hat 15 , der in anderen Kompo s ita nicht zu beobaohten ist: Bei dem 
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\/ort Golds taub läßt sich 1m Unterschied zu klorna trium eben sa-
gen :' sowohl Gold als t1uch ::ltnub• . 16 BezeiohnWlgen wie klorna triurn, 
ober auch üppolrie zeigen, daß es offenoiohtlich nicht richtiR 
ist, die Komposita mi t 11DurohmisohW1e;oeffekt" allein auf Getrünko-
namen zu beschränken , •ie das FANS~LOW vermutet. 17 Ein weiteree 
Ar gument kann angeführt werden, um die Konstituierung einer selb-
etündigen Subklaese zu begrUndsn. Bei den kopulativen Wld den 
"echt " divisiven Zs. ist die Distribution der Glieder lediglich 
usuell festgelegt - eine AbweichWlg führt in den meisten Fäl len 
zu stilistischen Abweichungen. Bildet man jedoch z.B. natrium-
kl or oder risäpple, so wird die semantische Struktur erheblich 
verändert. Offenbar spielen bei diesen Zs. gewisse hlcmente der 
Detennination des zweiten Gliedes durch das erste hinein, ohne 
daß mon sie allerdings bereits den adjunktiven Zs. zuordnen könn-
te. 

Verwie sen sei schließlich auf i~omposita der Art Slesvi15-Hol-
~. die von NOREEN zu den kopulat iven Zs. gezählt werden. 
FANSELOV/ hat am Beispiel Boden-'ifürttemberg sehr Uberzeugend ge-
zeigt, daß solche BildWlgen aus Eigennamen Besonderheiten auf-
weisen, die es angeraten scheinen l assen, sie von anderen kopu-
l ativen Komposi t a (Dvandva a ) abzusondern. ~r wtihlt da.für den Ter-
minus.. "Schein-Dvandvas". 18 

2. Konnexion19 

NOREEN versteht unter einer konne ktiven BeziehWlg , daß ein 
Glied das andere direkt bestimmt (determiniert). Die Glieder sind 
miteinander verbunden, nicht - wie da s im adnektiven Zusammenhane 
der Fall war - mittelbar durch etwas Drittes, sondern unmittel-
bar. 20 

2.1. Prädikative Ze. kann man eich als mit 'was (auch) ist• 21 

verbW1den vorstellen. Diese ie . "scheinen im allgemeinen das be-
stimmende Glied hinter dem bestilllraten Glied zu plazie ren. 1122 

U. a, gibt NOREEN folgende Beispiele: kompositör-fUrfattfU'e 
' Komponist-Dichter ', Kristus-barnet- 'das Christus-Kind ' aov.ie 
Namen wie Hyll~n-Cavollius , !.larie-Louise. 

DUJ:•ch die Charakterisierunß der l3eziehungen zwischen den Glie-
dern der kopulativen bzVI . dor prädikativen Zs. - '(bAde) ••• och' 
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bzw. ' s om ( ockeä) ,ir' wird die Nähe zwiochen be idon Gruppen bo -
reits deutlich. Jedoch gibt es einen entscheidenden Unterschied , 
der die Trennung voll und ganz rechtfertigt: Dei den kopul ntiven 
Ze . hat jedes der Glieder oin e i,,~ Denotut, uuch wann die 
Glieder in einer besonders engen lle ziehun;: zuoinnnder ete ho n ,und 
uns als neue Ganzheiten entgegentreten . llei den für uie prädika -
tiven Zs. genannten lleispielen hnbe n die Ulieder d:1gogen ein 
meinsames Denotat . Vgl . die folgenden 0ätze: 23 

(1) Det är Slesvig och Holstein som tillhör 0l esvig- Holstein . 
'Schleswig und Holstein gehören zu 0chle swig- Holetein . 

(2) +Det ä r en kompositör och en f örfotto.re som utgör en kom-
+poeitör-författare, 

'Ein Komponist und ein Dichter stellen e i nen Komponisten-
Dichter dar.' 

Unakzeptable Sät ze wie (2) lassen eich auch für die übr igen Bei-
spiele bilden. 

Mit seinen Definitionen der Adnexion bzw . Konne xion kann tJO-
REEN eine feinere Gliederung vornerunen , als sie in den meioten 
Wortbildungslehren bis heute zu finden i s t. Sie fussen - wie be -
reite erwähnt - den ßegriff dor J:opulutivkompositn recht we it 
W'ld subsumieren darunter alle Zs ., deren Konstituenten "einander 
gleichgeordnet sind und in einem additiven Verhültniu zueinander 
s

0

tehen •.. 1124 , also sowohl adnektive wie ouch konnoktive (priidi -
kative). PANSBLOW ha t zu Recht betont , daß es sehr unterschied-
liche additive Verhä l tnisee gibt , "entsprechend der op_r uchlichen 

25 Vielschichtigkeit des und" . 
Ob die von NOREEN - wenn auch mit Vorbe!mlten - oufgeote_lltc 

These, die Reihenfolge der Glieder in e iner präd ikativen Zs ., eine:c 
Spezialfall der ".!:!:!!.!!-Zs.", habe das Aussehen 'Determinandum - De-
'te.rminatu.m• 26 , scheint fraglich. Man vergleiche (3a) mit (3b ): 

(Ja) En kompositör-författare är en kompositör eom (ockeä) ä r 
ftlrfattare. 
'Ein Komponist-Dichter ist ein Komponist , der (auch) 
Dichter iot.' 

(Jb) En kompositör-förfottore iir en författare eom (ockeä) ä r 
kompoeitör . 

Sowohl (Ja) als auch (Jb) sind akzeptabel , weder (Jo) noch (Jb) 
ist zu favori s ieren . Daß die Gliede r der Zs , i n dieser und keinor 
anderen Heihenfolge auftreten , io t nicht mot iviert, wenngleich 
solche Komposita - einma l gebildet und in den a llgemeinen :iprach-
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gebrau h e i ngegangen - häufig usuellen Charakter annehmen und so-
mit ein potentiell mögliches Austauschen nahezu ausscheidet 

7f·rfattare-kompositör). Die usuelle Verwendung mi t der geßebe-
nen Distribution ist jedoch kein ausreichendes Argwnent, um 110-
:IBENs These zu stützen . Auch aus der kontextuellen Umge bung kann 
keine ßegründunß a bgeleite t werden, daß kompoaitör- "im allgemei-
nen" - so NORJ::EN - fö rfattare determiniert - vgl. (4a) und (4b): 

(4a ) Komposi t ören-författaren har tonsatt en ny symfoni . 
' Der Komponist-Dichter hat eine neue ~infonie komponiert.' 

(4b ) Kompositören-författaren har ovslutqt ein nya roman. 
'Der Komponist-Dichter hat seinen neuen Roman fertigge -
s t ellt.' 

Einerseits gibt es also keine Anhaltspunkte, die eines der Glie-
der mi t Sicherheit als Determinandum, das andere als Determinatum 
eriennen lassen. Andererseits gibt es, wie oben gesehen, einen 
akzeptablen Grund, die prädikativen Zs. von den kopulativen zu 
scheiden. Offensichtlich erfolgt bei Zs. wie kompoaitör-författ-

eine gegenseitige Determination: kompoaitör- wird durch för-
f at tare, f örfattare durch kompoaitör- näher charakterisiert: 

(5a ) Kompoaitören är aamtidigt f örfa ttare. 
~er Komponi s t ist gleichzeitig Dichter.' 

(5b ) Förfa ttaren är samtidigt kompoeit ör . 
'Der Dichter ist gleichzeitig Komponist.• 

Angebrach t schiene mir deahal o der Terminus 'reziproke Determinn-
tivkomposita '. 

Individuennamen des Type 1-jyl tbn-Cavallius, 1iurio-1oui se weisen 
Besonderheiten auf, weshalb sie nicht mit Apella tiva vermischt 
werden sollten. Aus synchroner Sicht sind sie nur morphologisch 
als Kompaita, semantisoh jedoch als Simplicia anzusehen, denn die 
semant i schen Charakteristika eines zusammengesetzten Namens wie 
Marie-Louise sind mit denen eines einfachen Namens wie~ iden-
t i sch . 

2.2. Unter adjunktiven Zs. versteht NOIIBEN das, was in heutiger 
Terminologie a l s Determinativkompos it a bezeichnet wir d . Er hült 
diesen Terminus jedoch f ür ungeeignet, da auch die prädikativon 
Zs. etwo..a LJe terminier~ndas entha lten. 27 Ein Glied der Zs . f un-
giert als Hauptgloasa ('hu.vudgloaa'), doa andere al t1 Nebongl oooo 
( 'bigloaa'); die Hauptglosse i s t doll De termin::i turn, di o t,e ben -
gloaae das Determinandum . 
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Zu unterscheiden sind zwei Fälle, je nachdem, ob das erste 
oder das zweite Glied als Hauptglosse fungiert, Via Zs, mit der 
Hauptglosse al s erstem Glied können hier auße r Detra cht bleiben -
NO&am nennt an substant ivischen Beispielen lediglich solche wie 

'Lebewohl', krypin 'Unterschlupf' (wörtlich: 'Kriech-Hin-
ein' ) , ohne sie weiter zu dikutieren, Ohnehin sind diese Bildun-
gen eher als implizite Ableitungen aus einer imperativischen 
Wortgruppe zu klassifizieren, 28 

Die Semantik der Komposita mit der Struktur Determinandum -
Determ1natum , die in der modernen Forschung meist im Mittelpunkt 
steht, nimmt bei NOREEN ebenfalls einen bedeutenden Platz ein, 
Man kann sogar sagen , daß NOREEN eine Pionierrolle gerade bei der 
Beschreibung der semantischen Beziehungen zwischen den Gliedern 
dieser Zs , spielte. Für das Schwedische ohnehin; seine theoreti-
schen Uberlegungen weisen weit darüber hinaus, 

Die Begriffe 'Statue ' und 'Kasus' spielen eine entscheidende 
Rolle, In dem entsprechenden Kapite1 29 beschreibt NOREEN zuh_ächet, 
daß der Begriff ' Kasus' "bisher bald in logisch-semantischer, 
bald 1n morphologischer Bedeutung verwendet worden iet 11 ,

30 Um in 
dieser Frage Klarheit zu schaffen, entwickelte er eigene den Ter-
minus 'Statue', womi t er "die spezielle jjedeutungsbeziehung 
(meint), in der eine l/ebenglosse zu ihrer Haup t glosse stehen 
kann".3 1 So nimmt er mit diesem Termi nus vorweg, "was unter ande-
ren FILLhlORE später Kasus (caee) nennt, 1132 Dagegen verwendet NO-
REEN '.l{aeus' einzig zur Bezeichnung der "sprachlichen Auedrucks-
mi ttel !Ur die Angabe der Rel ationen 11 •

33 Dies wird mit Konsequenz 
gehand.l,abt, so daß Kasus nicht nur "in einem sog , Subetantivpara-
digms, sondern bei allem Sprachmaterial, das uls Hebenglosse fun-
giert, vorkommen 11

,
34 So sind etwa in 

(6a) Jag hör die sjunga, 'Ich höre dich singen,• 
und 

(6b) Jag hör att du sjunger, ' Ich höre, daß du singst.• 

dig sjunga in (6a) bzw. att du sjunger in (6b) verschiedene ob-
lique Kasus von du sjunger, 35 Schließlich können Kasus auch durch 
Wortteile repräsentiert werden, wie das z, B. auch bei den Zs , der 
Fall ist. Die in der Ze , vorkommende Form des ersten Gliedes 
(der Nebenglosse), die oftmals prosodisch oder morphologisch 
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vom zugrunde liefenden Wort abweicht, bezeichnet ?IOREEN als 'Ka-
sus komponens•. 3 

Sehr aus führlich definiert und beschreibt NOHEEN die einzelnen 
Status. 37 Dem schickt er diese einleitenden Bemerkungen voraus: 
"Natürlich s i nd Status von der Anzahl her unendlich wie die .de-
ziehungen des Lebens selbst, und es kann hier deshalb nur um eino 
Gruppierung im großen und ganzen gehen. Eine logisch zu:frieden-
stellende zustande zu bringen würde indessen bedeuten, •.. in ge-
wisser Hinsicht und von einem gewissen 8tandpunkt aus 'die ganze 
Natur zu erklären' ••• Die folgende Kl'aseifikation will ich des-
halb nur als eine im höchsten Grade vorläu:fige und unvollstän-
dige betrachtet haben, jedoch, wie ich hoffe, als Beitrag zu et-
was Ordnung in dem schwer überschaubaren Llaterial. 1138 Die Meinung 
HANSENs belegt, daß eich seine Hoffnung erfüllte, denn das, was 
über BERGSTEN geäußert wird, gilt an und flir sich NOREEN39 : "Zwar 
fUhrt die starke Untergliederung der Grundtypen••• des öfteren 
zu Uberschneidungen und bedarf seine Beschreibung in mancher Hin-
sicht der Verbesserung, doch verdient dieses frühe Modell einer 
l ogisch-semantischen Analyse der Komposita nicht zuletzt de ohalb 
Beachtung , weil es eich im Ansatz mit ühnlich orientierten moder-
nen Beschreibungsmodellen berlilirt und wertvolle Anregungen zur 
Präzisierung von Bedeutungsanalysen noch diesen Modellen vermit-
telt."40 

Der folgende Uberblick bezieht alle die Statue ein, die durch 
substantivische Zs. reprlisentiert werden können. NOREEN sohrünkt 
allerdings weiter ein, daß nur die "üblichsten Fälle" genannt 
werden, denn die Zs. tönnen fast jeden Status reprüeentieren, 
wenn das erste Glied als Nebenglosse fungiert. 41 

(1.) Xußere Status (Beziehungen, die eich auf Raum oder Zeit 
richten; 

(1.1,) Essiva (Nebengloa.! (NO) gibt Ort oder Zeitpunkt der 
'Hauptglosse' an) 

(1 .1.1.) Inessivus (NG gibt Platz filr 'HG' an (Lokalittit in Raum 
und Zeit) 

(1. 1.1.1.) Lokal inesaiv, akogsfdgel 'Waldvogel', ökenvandrins 
'Wüstenwanderung• 

(1, 1. 1.2,) Temporal ineasiv1 mändafnföreläaning 'Montagsvorle-
sung', värvindar •Prtlhi gawlnde 1 
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(1.1 . 2 . ) Lokal intereasiv (NG kennzeichne t Orte, die an zwei 8e1-
t en den Pl atz für 'HG ' bes t immen ): Uddevallo-Le ldngen-
banan 'die Uddevalla-Lelängen-Bahn' 

(1 . 1 . ).) Lokal adeaoiv (NG bezeichne t de n Ort, in des s en nliherer 
oder fernerer Nachbarschaft si ch ' HG' be fi ndet ): huve-

' i.ieeresstrand ', vür:r:sktip 'Wands chr ank • ---
(1.1.4.) Cirkumesaivua ( ' NG ' i st auf a llen oder zumindest einer 

Vielzahl Seiten von ' HG ' umgeben): livb ti lte 'He ttunga-
gürtel' (wörtlich: 'Le i beagUrtel'), Silj unsnc ,jden 'die 
Silj ansgegend' 

(1.1.5.) Supraeasivua (NG gib t eine n Ge ee nstund an, zu welchem 
'HG' iJ:l Verhä ltnis eine höhere Luee e innir.!mt): gclvmat~a 
'Bodenteppich' , tuk~s ' Dachfirs t' 

(1.1.6.) Subeesivus ( 'HG' ni,nmt im Ve rhältnis zu ' IIG ' eine nie-
drigere Luge ein): bygr:nuds grund ' Baue rund' 

(1.1.7.) Obess ivua ('NG' liegt auf oder in naher Jlachbarschaft zu 
einer rechtwi nkl ig zur Li:ingsrichtung bei ' HG' gezogenen 
Linie - oder auch zum Gegenotand, an dem sich 'HG' 
befindet): västfa ssode n ' Westfa s sade' (in der lledeutung: 
•Fassade na ch \les t en 1 ) 

(1.2.) Lativa (NG gibt Ric htpunkte einer wirklichen oder nur ge-
dachten Bewegung (Verse t zung) in Raum oder Zeit für 'HG' 
an) 

(1.2.1.) Lokalablativ (NG gibt Ausgangspunkt für ' HG' an): 
stockholmatäget ' der StockholiaZug ' (vgl. lokal allativ), 
takdropp 1Dachtropfen' 

(1.2.2.) Temporal elativ (beinhRltet einen Üb er gang von inessiv 
zu ade aa i v): barndomsmi nne 'Kindheit serinnerung ' 

(1.2.).} Lokal oblativ (NG drückt da s Zi e l aus, ~u dem ' HG' ten-
diert; dies jedoch ohne A.n deutunß , ob das Zi el erreicht 
wird): Vakea lagutan ' Vakoalaa traße' 

(1.2.4.) Lokal allativ (NG drUckt das Ziel aus , zu de m ' !IG' ten-
diert; dies mit Andeutung dar über, daß e s wirkl ich er-
reich t wird ode r zumindest beabsichtigt ist , e o zu er-
re ichen): nom- reea ' Ltom-Reioe ', s tockholf'.lstt.r;e_t 'der 
Stockho lmzug • (vgl . l okal a blativ ) 

(1.2.5.) Lokal illativ (N O drückt das Zi el a us , zu dem ' HG ' ten-
diert; dies aber mit Andeutung d;1r über , duO nach Ab-
schluß der Bev,egu.ng eine inessive Ue ziehung entsteht , 
indem !J G da s Gebiet angibt , in we l chem eich ' l!G ' dann 
befinden wird): kyrkogäng ' Kirchgnnc; ', hir.une l sfär d ' Him-
melsfahrt' 

(1.3.) Spatii (NG be s timmt 'HG' quantitativ , c;i bt dess en Ausmaß 
in 11aUJ!l oder Zeit an) 

(1.).1 . ) 

(1.J.2.) 

Status menaurffi (ll G bestiJ11mt ' HG ' i n bezug auf r,inß , Ter -
min Gewicht oder Anzahl , meist ill ungeführer oder 
bildlicher Bedeutung): hands bredd ' '. !u.ndbre ite ', lmnnm~tt 
' l,annerunaß', dus sintal 1otHn ein Dutzent.l ' (wört l i ch: 
'Dutzendzuhl' 
Sta tue pretii (Jl G be otirnmt ' HG ' in bozui:; auf den durch 
J;G be ze ichne t en mu teriallen ',"fort; steht dumi t !!Uf dor 
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Grenze zuz: qualitativen ~eatimmung ; noch macht eich also 
ein mehr uußerer Standpunkt gelten, niimlich die llewer-
tung eines Gegenstandes in sichtbaren :,;Unz- (urspri!ng-
lich Gewichts-)etUoken)s femkronorsaedel ' 1''Unfkronen-
echei~' • hundralapp 'Hunder terachein•, tioörescigarr 
• Zehnore z1.garre • 

(1 . ) .).) Statue intervalli (NG be stimmt ' !IG ' in bezug auf die 
Zeitausdehnung oder den Zeitraum, dio oder der von ' HG ' 
ausgefüllt wird): da~order ' Tagesbefehl ', natt logi 
'Nachtlogis'; (oft mit diatributiver Nebenbedeutung): 
dagtraktament e 'Tagegeld ' ('Geld per Tag' oder ' Geld für 
den Tug •, nicht aber 'Geld für einen Tag ' ) 

( 1.4.) Koexistentire (Beisammensein oder Nicht-Beisammense in von 
' NG' und 'HG') 

(1 ,4.1.) Sociativua (NG gibt derartiges Beisammensein als gege ben 
an) 

(1 ,4. 1.1.) Komitativus (NG gibt einen Gegenstand als in Verbin-
dung mit ' HG ' auftretend an ; NG bewahrt a leo ein ge-
v1ieses größeres Uaß an Selbständigke it im Auftreten, 
ohne jedoch völlig gleichgestellt zu sein): gröttall-
lli 'Dreiteller' 

(1,4,1. 2.) Attributivus (NG gibt einen Gegenstand als in konstan-
ter und abhängiger Verbindung mit ' HG ' an, wozu NG 
also einen Anhang ode r einfach, wenn auch deutlich 
hervortretend, einen Teil darstellt): ringfin3er 
'Rine;finger', stämpel~apter '.gestempeltes Papier •, 
bilde rbok 'Bilderbuch ,idningspojke ' Zeitungs junge' 

(1.4.2.) Principatus (NG kennzeichnet einen Gegenstand, der die 
Hauptrolle in der ge genseitigen Beziehung der mite inan-
der verbundenen Gegenstände spielt): bätsegel 'Boote-
segel', steksäs ' Steakeoße ', tempelförg~rd 1Tempelvor-
hof', gosakl ader ' Junge kleidung 1 

(1,5.) Partitivue (NG kennzeichnet das Ganze, von dem 'IIG' einen 
•reil ausmacht ): förening::imedlem 'Vereinemi tglied', havevik 
1 1,ieereebucht' 

(2.) Innere St a tus (Beziehungen, die nur in Gedanken existieren 
und (n icht durch die Sinne , sondern) durch den Geis t erfaßt 
werden) 

(2.1,) Status klaueifikationie (Gegens tand, der durch eine Glosse 
bezeichne t wird, ist der, de r durch die andere angegeben 
wird ) 

(2.1.1.) Definitivus (NG gibt eine Spezial i sierung des/der Uber-
geordnete n Be~riffs /Vorat ellung, der/die durch HG be-
zeichnet wi rd): flicke bo.rn ' Mädchen ' (wörtlich: 'Mäd-
chenkind' ) , korate cken I Kreuzzeichen ' 

(2,1.2.) Statue interferentire (NG und HG bezeichnen interferie-
rende ~ecriffe, die sich gegenseitig spezialisieren): 
akräddnrgesäll ' Schneidergeselle', negerslav ' Neger-
skl ave ' 

(2.2.) Kvolifiko.tionis (Inhaltsbeadtimmung; eine G)loese gibt "Ma-
terial" oder "~igena chaft" er anderen an 
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(2.2.1.) Statue (NG gibt Material - im weitesten J in-
ne zu verstehe n - an, woraus 'HG' gnnz odor zumindest 
teilweise bes t eht): hO.rlock 'Haarlock0 ', f!rhjord 
'Schafeherde', e;uldrlns 1 Goldring ' 

(2.2.2.) Kvalitativus (NG gibt eine Eigenochaft oder e inen ideel-
len I nhalt von ' IIG ' an): adel s peroon •:,dol uperoon •, 
VGrdesak 'Wertsache' 

(2.2.3.) Status pr!llbentis (NG kennzeichnet den Gegonotnnd, der 
die Eigenschaft/den ideellen Inhalt besitzt, die/der 
von HG angegeben wird): mannamod 'Mannesmut', tankedjup 
'Gedankentiefe' 

(2.2.4.) Resnektivus (NG gibt den Geaicht s pun l-: t an, von de ,n aus 
'HG; betrachtet wird oder se ino GUltigke i t besitzt): 
l a tingrammatik 'Lateingr runmotik ', yrkeemt\Biker 'Berufs -
mus iker 1 

(2.2.4.1 . ) Status copioo (HG kennzeichnet Best2nd): guldrikedom 
'Goldre ich turn' 

(2.2.4.2 . ) Status inopi(lj (HG kennzeichnet J.:engel): penningsbrist 
'Ge ldmange 1' 

(2.2.5.) Li.mitativus (NG gibt Brs treckunr, an, in der die durch 
HG bezeichnete Tätigkeit alo solche gilt, ol 3o di e ~e-
grenzung, die NG setzt fUr den Wert von HG in bezui:; auf 
deren Bedeutungsinhalt): korvätninc 'Wuroteesen' , vis-
ejungande 'Liedersingen ' 

(2.3.) Dependent ire (Abhängi13keitsbeziehunc, oowohl einoeitic al:.J 
auch gegenseitig) 

(2 .). 1.) Kaueativus (NG gibt Grund, Ursache oder Anl aß f ür 'HG' 
an): glii.djetär ar 'Freudentränen', oj ös julrn ' Seakranküe it' 

(2.3.2.) Konsekut ivus (NG gibt Fo l ge oder Wirkung von 'HG' an): 
blodshämnd ' Dlutsroche', dödodom ••.rode!c!urteil' 

(2 .3. ) . ) Statuo finiu (NG drücltt :!; iol, Ab oicht odor Znock von 
'HG' aus ): klänninß0t YG 'Kleide r s toff ', oms lac :::; puppcr 
'Packpupier 1 

(2.3 .4.1.) Status kommodi (NG drückt aus, zu wessen \lorteil 'HG' 
vorhunden oder zum i ndes t vorgesehen ist): b/\n1b::.l ;jett 
'Kinderkarte• , do.rnto nle t t ' Damentoilette' 

(2.J.4 .2.) Stetuo inkommodi (NG drückt aus , zu wessen :iochteil 
' HG' vorhanden oder zumi ndest vorgesehen i ot): f lli ck-

'Fleckenwasse r', flup;gift ' Flici;angift ' ---
(2.3.5.) Status ina trumenti (NG gibt Mittel oder Werk ze ug für die 

Tä tißkeiten an , die HG bozel.chno t): lcorta.pol ' Kar ten-
spiel', i.ie;onapräk ' Augensprnche ' 

(2.3.6.) Subjektivus (;IG gibt den A. uoUbe ndo n von ' HG ' nn ) 
( 2 . 3 . 6 • 1.) Status f ungentio (HG baze ichno t Zust and ; Üb cr can1; zum 

Statue prc.e bentie, wenn HG Eir;cnochaft bezeichnet ): 
f ador svilja ' Voterswills ', moderok~rldk 'Mutterl io bo ' 

( 2 . 3 ,6. 2 .) Status ai;entis (lIG bezeichnet fäti gkeit): htixdano 
•ttexentunz ', kvinnourbe t o ' Frauenurboit ' 

(2 .3, 1.) (!IG gibt Gei;enstand (oder "nf fiz ierteo "/" ti u-



• 107 .. 

ß~2,ea " Objekt) für dio Aktion/Funktion Voh 'UG I an): hAr-
kl~!~ninß 'Haareschneiden ', orfürandevol ' Voreitzenden:=--woh 

2 •. 7.1 .) Statue des korrelativen Objekte (HG kennzeichnet das 
1;1ttel , das benutzt wird, um ' NG ' zum Objekt für eine 
bestimmte Tätiekeit zu machen) pappereanx 'Papiersche-
re',~ 'Teelöffel' 

(2 .J.8.) Resultativus (NG gibt Resultat der Tlitiglceit an, die 
durch HG bezeichnet wird): doktorapromotion , huBbYßp:e 
'Hausbau• 

(2.3 . 9.) Sta tus prov1n1entia (NG bezeichnet Urspr\Ule von 'HG') 
(2 .J.9.1.) Status procreatorie (NG bezeichnet das Lebewesen, durch 

das 'HG' - rein geschlechtlich qetrachte t - geboren ist 
oder von dem 'HG' herstammt - uruni ttelbor oder durch 
Vermittluni:; anderer Generationen): brorcon,':Oruder-
sohn', dotterdotte r ' Tochterstochter 1 , koninunp;e ' Ka-
ninchenJunges 1 

(2 .J.9.2.) Status auktoria (NG bezeichnet da·.J Individuum, das 
(nich t geschlecht lich, sondern) intellektuell oder ma-
teriell Urheber oder Schöpfer von ' HG ' ist): snille-

'Geistesprodukt' 
(2.J.9.J.) Status originie (NG gib t an, was mehr o~er weniger un-

persönlich Ursprung oder Quelle fUr 'HG' ist): schwei-
zerost 'Schweizer Käse•, solljue ' Sonnenlicht' 

(2.3.10.) Status produkti (IIG gibt an, wos aus dem Ursprung her-
rührt, den HG bezeichne t): okvorellmälare 'Aquarell-
maler', konungBmoder 'Königs:nutter' 

(2.J.11.) Statue reciprocitat is (NG kennzeichnet etwas, was in 
einer engen Beziehung zu ,' HG ' steht, ohne duß deshalb 
eine von beiden eine ursprünglichere oder untergeordnete 
Stellung einnimmt, indem beide das gegenseit ige Dasein 
auf gleichem Niveau voraussetzen): bondhustru 'Bauers-
frau', professorsänka ' l'rofessorenwitwe 1 

(2,J.12,) Possessivus (Beeitzrechtsbeziehung zwiochen den Kontra-
henten oder zumindest die Beziehung, doß der eine dispo-
niert, leitet oder aber über den anderen befiehlt) 

(2.J .12.1.) Status poseessionis (NG kennzeichnet das , was besessen 
bzw. disponiert / befohlen/ geleitet wird): husägnre 
' Haus besitzer' 

(2 ,4.) Konlcordiw und Diekonkordire (Ubereinstimmunge- und Wider-
spruchsbeziehung) 

Similativus (NG gibt etwas nn, dem 'HG' in bestimmter 
Hinsicht iilinlich ist, gleicht, wornn 'HG' erinnert ): 
änglabarn 'Engelskind', .iürnvil,ia 'eiserne r Wille' 
Status analogiw (NG kennzeichnet etwas, an dem man etwas 
in seiner Art Gleichartiges (Entsprechendes) wie in 'HG' 
beobo.chten kann; 'HG' erinnert also nicht direkt an ' NG ' , 
sondern an eine Eigenschaft, ein Attribut o. ä. von 
' HG'): löksmak 'Zwiebelgeschmaok', barnnsinne 'kindliches 
Gemüt' • 
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Dieser knappe Überblick kann das, was IWREEN 1U1ter Status ver-
steht, wie diese klassifiziert werden und welche Kasus den ein-
zelnen Status außer den Zs, zugeordnet sind , natUrlich höchs tens 
annähernd wiedergeben, Es mag der Eindruck entstanden sein, l/0-
REEN hat mit diesen Status filr die Zs, eine sehr starre und doc -
matische Einteilung vorgenommen, Erstens ist jedoch darauf zu 
verweisen, daß es sich um eine "im h öchaten Gra de vorl äufige und 
unvollständige" handelt, was e r ja selbot betont. 43 zwe itens ist 
sich NOREEN der Prob leme durchaus bewußt und diskutiert sie zum 
Tei l sehr ausführlich; seien es nun Abgr enzungsschwierigkeiten 
zwischen den Status, sei es die Frage, inwieweit eine weitere 
Subklassifizierung möglich bzw. s in.,vo ll io t , oder auch, daß auf-
grund der recht detai l lie rten Defini tionen bestimmte Zs, evtin-
tuell mehreren Sta tus zuzuordnen sind, 

Hier soll nur eines der Proble me herauogegriffen we rden - die 
Abgrenzung von Zs . mit dem Statue interfe r entiw (2 , 1 , 2 ,), z.B. 
skräddurgesdll, von den Zs . mit dem St atus recip r ocitatis 
(2.3,11,), z . B. bondhus tru , sowie de ren Abgrenzung gegenüber 
kopulativen Zs. wie (turne) l!l'ik.msson- Svennberg und prtidika tiven 
zs. wie komposit ör-författ are, 

Die Abgrenzung zwischen den kopulativen Komposita einerseits 
und den adjunktiven andererseits l äß t sich analog zu der Abgren-
zunß kopulativ - prädikativ vornehmen: ll äkanseon-Svennberg als 
NBl!le einer Tournee denotiert zwei Personen , skr eidd arge sJll und 
bondhustr u dagegen jeweils nur eine, 

Schwieriger i s t die Abgrenzung der konnektiven Zs. unterein-
ander. Polgende Implikationen gelten fUr die Vertreter aller 
drei Gruppen gleichermaßen: 

(7) Varje kompositör-författare är an förfa ttare . 
'Jeder Komponist-Dichter ist ein Dichter.• 

(8) Varj e skräddurgesäll är en geetill . 
'Je der Schne idergeeel l e ist ein Geselle,' 

(9) Varje bondhustru är en huetru. 
'Jede Bauersfrau i s t eine Frau.' 

zu (7) kann die akzeptable Konveroe (10) gebildet werden, die 
na ch der lJOREE.Nscheo Definition der Status rec:p-ocit ::i tis an sich 
auch fUr einen Vertreter dieser Grup pe wie bondhuetru und s omi t 
fUr (9) zu erwarten w:~re . Vgl. aber (11 ·): 
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1 ) varj e kompoaitör-författare är en kompoeitör, 
11) +varje bondhuatru är en bonde, 

Die unzuläeaige Implikation in ( 11) macht deutlich, daß zwischen 
und huetrq durchaus eine Beziehung der Unterordnung des er-

sten Gliedes unter das zweite besteht, womit eich die Bezeichnung 
• reoiprooi t at ia' fllr den Statue als f ehldeutend ervrniet, 

Bilden wir die lConveraen von NOREENa Be ispielen fUr den Statue 
interferentire, eo ergibt eich: 

(12) +varj'8 akriiddargesäll är en ekriiddare, 
(13) Varje negerelnv är en neger , 

(12) ist inkorrekt, wenn man alcrüddare als Berufsbezeichnung für 
einen ausgebildeten Handwerker auffaßt, wie (14~ zeigt: 

(14) En gäng 1 tiden var han ekräddargeaäll, man ekriiddare 
blev han aldrig, 
'Irgerdwann einmal war er Sohneidergeeelle, aber Schnei-
der wurde er nie,' 

Aufgrund des Widerspruche von (12) und (13) können ekrüddo.rgeeäll 
und ne gerslav nicht den gleichen Statue haben, Offensichtlich ist 
NOREEN hie r ein Fehler unterlaufen, Ein Vergleich der Sätze (Ja)/ 
(3b) mit (15a)/(1 5b) zeigt, daß negerelav der gleichen Gruppe v,ie 
kompoeitör-förfa ttare, also den prädikativen Zs ., -zuzurechnen ist: 

(15a) En negerelav är en elav eom (ockeä) är neger, 
(15b) En negerelav är an neger eom (oclcell) är elav, 

Bleibt noch zu überlegen, wie bondhust ru, professoreänk•l o.uf 
der einen Seite , skräddargeoäll auf der anderen Seite voneinander 
abzue;renzen sind , Be im Statue interferentia, bezeichnen NG und HG 
interferierende Begriffe , die eich gegenseitig spezinlieieren,44 
Diese Definition trifft m. E. auch auf bondhuetru und profeeeore-

zu, obgleich sie eigentlich dem Statue reciprocitntie ange -
hören, NOREEM meint weiterhin, ee hänge vom Zusammenhang ab, wel-
che Glosse den spezialisierten Begriff ausdrllcke, z, B, die HG in 
(16) , aber die NG in (17) 45 : 

( 16) Han är bare. ekräddargesäll, in te elcräddarmäe tare. 
'Er ist nur Schneidergeeelle, nicht Schneidermeieter, 1 

(17 ) Han är ekräddargeeäll, inte ekomo.kargee!ill, 
' Er ist Schneidergeeelle, nicht Schuhmaohergeselle,' 

Auch dies ließe eich analog auf bondhustru/profaeeoraünka über-
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tragen, wobei solche Pälle mit Kontrastbetonung nicht auf' diese 
bej,den Status begrenzt sind. Dus auch sonst prinz-ipioll gleiche 
Verhalten - vgl. (8)/(9) bzw. (12)/(11) - lüßt es ungerechtfer-
tigt erscheinen, die diskutierten Beispiele unterschiedlichen 
Status zuzuordnen. 

zusammenfassend kann festgehalten werden: Der Begriff 'rezi-
prok' sollte den Zs. vom Typ kompoaitör-författare, negerslav 
vorbehalten bleiben. Der NOREENeche Statue reoiprocitatis a ls 
Sonderfall der adjunktiven Beziehungen ist nicht berechtigt, da 
die -dort eingeordneten Ze. entweder der reziproken prädikativen 
Gruppe (negerelav) oder der Gruppe mit dem Statue interferentim 
(bondhuetru/profeeeoraänka) angehören. Der Begriff 'reziprok' 
tritt weiterhin nur einmal auf' - die terminologische Eindeutig-
keit bleibt also gewahrt. 

Mit den Begriffen 'Statue• und 'Kasus' hat NOREEN nicht nur 
versucht, terminologische Klarheit auf einem linguistischen Teil-
gebiet zu schaffen - mit deren konsequenter Anwendung auf das 
schwedische Sprachmaterial kam er zu neuen, auch theoreti•ech 
wertvollen Erkenntni s sen Uber dfe Ze. Bedauerlich iot, dnß eich 
seine Ideen kaum durchsetzten: "Leider muß man feststellen, daß 
nach wie vor starke Verwirrung herrscht •••. Mach wie vor meint 
man mit~ (coae) alles von der Klassifizierung von Flexiona-
endwigen bis zu abs trakten semantischen Relationen (d. h. sema-
siologischen ~). NOREENa 'l'ermini sind an und für sich ausge-
zeichnet, aber es dtlrf te dennoch wenig Hof fnung geben, daß aio 
Fuß fasa,m werden (wenigstens im Schwedischen). 1146 
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Anmer \ --1.n&er. 

S.\OL 1987, :J. 6 (libers, - 'l'.M. ) • 
2 Zitiert nuch Liljestrand 197U , ::;. 27 . 
3 ~o wurde nur ein erster Toil dieser Arbeit vollonde t. 
4 s. u. a. :Jöderborgh 1971, Lilje~trand 1978 , Thorell 1981/1984. 
5 "Värt spräk" war auf neun Dünde konzipiert, konnte. von 1:ore en 

jedoch nicht mehr vollendet v1erdon. Er schienon sin d die iliinde 
1 bis 5, 7, 9:1 (1903 - 1923 ). Die Zo, wer den in Bd. 5 (Be deu-
tungslehre ) und Dd . 7 ( Pormenlehre) beht!nde 1 t. 

6 Ich verweise z . B. auf llan3en 1978: :Br hebt die bemerkenswerte 
Konsequenz bei de r semantische Analyse englischer Komposita 
durch Bere;sten hervor, welcher "bei der semnntischen Kl assifi -
zierung der Kompo:Ji ta dio Noreenschen Status zugrunde" ler;t 
(S. 27). Im we i te ren wird jedoch nur noch auf Bergsten Bezug 
genommen . 

7 Haugen/Markey 1972 halten duo fi.lr sehr bedauerlich (S. 37). 
Diese Wertung Vlird im Rahmen der J,; i nschätzunr; des v,issenscl;mft-
lichen Wertes von "Värt oprdk" vorgeno,nmen. 

8 Noreen verwendet "semem" als Oberbegriff fUr s emantische Bin-
heiten gegenUber "led" ( 1Clied') f Ur die formalen spro.chlichen 
Einheiten. 

9 Iloreen 1904, s . 47 (Übers . - wie bei allen folgenden Zitaten 
aus lloreen 1904 und 1906 - T.M.). Noreen fUhrt den Terminus 
'Glosse• allerdings nicht allein f Ur die Zs, ein - er hat all-
gemeinere Gültigkeit. Glossen können der Fenn nach auch aus-
schließlich gebunden vorkommo nde Morpheme (::.!!, in faderns 'des 
Vaters'), Wörter (~ in kom hit 'komm her'), \'lort gruppen (!!!, 
tresidig rätlinig figur in En trionge l är en tre sidig r ä tlinig 
ficur 'Ein Dreieck ist e ine dreise i -tige geradlinige Figur') 
sein (s. 48). An anderer St e l le werden auch Nebensät ze als 
Spe zies der Glossen beze ichnet (S. 57). Noreen hebt hervor , 
du!l für den ::iit 'Glo s se' beze ichn6ten Begriff vor her e in 'l'ermi-
nus f ehlte. 

10 J! oreen 1906 , ::; . JßH. 
11 

~oreen 1904, s. 139. 
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12 A~f die von Noreen ~elbst nur mit Bedenkeh hinzugefUgte Gruppe 
der - zah l erunüß i g üuße rst geringen - augrnentativ reduplizieren-
den Zs. (~ 'feinfein', ~) soll hier nicht eingegangen 
werden. 

13 ßei Noreen 1906 , s . 381, heißt es: '(bäde ••• ) och'. 
14 Vgl die ßeispiele in 1.J . 
15 Funselow 198 1, S. 126 . 
16 Bbd., s . 126. 
17 ;:; bd., S. 127 . 
18 Vgl. ebd., S. 116 - 119. 
19 Noroen 1906, S. 382 - 386. 
20 Noreen 1904 , s. 140. 
21 Bei Noreen 1906, s . 382, heißt es: 'som (ocksti) ür'. 
22 Ebd. s. 382. 
23 Alle Beispielslitze wurden selbst konstruiert. 
24 Hansen u. o. 1982, s. 43; ühnlich in Fleischer 1976, s. 109. 
25 Fanselow 1981, s . 118. 
26 Das Zustandekommen dieser These geht auch aus der sehr umfang-

reichen Diskussion in Noreen 1904, s. 152 - 167, nicht hervor. 
27 Vgl. ebd., S. 168. 
28 Vgl. Thorell 1981, s . 22 . Söderbergh 1971 zählt diese Bildungen 

allerdings wie Noreen zu den Zs.; sie nennt sie imperativische 
Zs. (S. 10). 

29 Nore en 1904, s. 178 - 189. 
3o Ebd., S. 179. 
31 lföd., S. 178. 
32 Brodda 1973, s. 2 (Übers. - T.M.). Vgl. auch die Diskussion 

e i nic;er Fill1,1oreacher Kasus und deren Verc;leich mit Noreens 
Gtotus (Ll . 27 - 31). 

33 Ebd., S . 5 . 

3 4 Uoreen 1904, S, 181. 
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J5 s. da zu die Diskussion ebd., s. 181 - 18J. 

Jb Ebd. , s . 186. 

J7 ~bu., S. 190 - 252 . 

JB Ebd., S . 190. 
39 Vgl. Anm. 6. 

40 Hansen 1978 , s . 28. 
41 Nore e n 1906 , ~. J8J. Von vornherein uusg ,rnchloss en bloiben ver-

dunke l t e und idioma tisierte Ze., du es aich u;o keino s pra ch -
historische Darstellung handelt und derartig e Zs. aus synchro-
ner Sicht keine Status reprüsentieren. Überlegungen zur Abgren-
zung dieser von den hier behandelten motivierten Zs. - s. u. a . 
bei Hellquiat 1922, s. LV - LVII, sowie Kallistova 1961, S . 45 
- 47. 

42 'NG' bzw. ' HG ' ,(urzformcn fUr die J!oreenschon Formulierun-
gen "das durch KG 3ezeichnete"/"das durch HG Bezeichnete". -
Die hier gegebenen St a tusdefinitionen sta.i!l!:ien aus i:,oreen 1904, 
meist ullerdinGB in verkürzter Fo nn . - Die i3eispiele star.u:1en 
aus Noreen 1904 und 1906; deron 0rthoGr e.! phie wurde der heute 
gültigen angepaßt. 

43 No reen 1904, s. 190. 
44 Ebd., s. 219. 
45 Vgl. ebd., S. 219. 
46 Brodda 197J, 0 . 5 (Ubers. - T.M.). 
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sve t lana Nedeljaeva-Steponavi~iene (Vilnius) 

V~AL!s "' R':C:Z.U ·~s1'.TZUl\lG UND llili vmwlLTNIS zu Ell!ID 
~OD:bJ.,L DAS KCJllü!OSlTUJu.S 

Das wichtigste iroblem beim Vergleich vo~ homposita verschie-
dner Sprachen ist die Identifikation des Objekts. ln den ~e-
schreio~en des Kompoei tl.lllls anhand des .Materials verschiedener 
Sprachen und im rtanmen verschiedener grammatischer Traditionen 
werden die verschiedensten Kriterien , Methoden Wld Untersuchungs-
verfahren angewendet, dabei werden 1sie nicht s elt en kombiniert. 
Ki.ne der verbreitetsten Klasai:t'ikationen grtlndet sich beispiels-
weise auf die Korrelation der Aomposita und der frei en wortfU-
gungen. In grammatischen Beschreibungen und LehrbUchern f indet 
man häufiger eine andere ~lassifikation, bei der die "ildu.ngs-
weise z1.1grundeliegt. mteprechend di eser Klassifikation werden 
als n echte" oder "richtige'' Kompoai ta nur d.ie tiörter betrachtet , 
die au:f dem Wee:,e der Zusammensetzung (mit oder ohne gleichzei -
tige A.ffigierung) gebildet sind. •~rter, die aus mehr als einem 
autoselllantischen ~orphem bestehen, aber auf andere Art und weise 
gebildet sind (rtederivation, Affigieruna, ~onversion, Univerbie-
rung, AbkUrzu.ng) werden von einigen ~i saenschaftlern nicht zu 
den Äomposita gerechnet , und oft werden fllr sie ~ezeichnungen 
verwendet, die eine Dicht gerade neutrale Bewertung enthalten: 
"Pseudokomposita", "falsche a ompoaita" u.ä. ~n solches heran-
gehen ist aus mehreren Grtlnden nicht strellß synchroniaoh . Die 
~u.elle der motivation von ~ompoeita , darunter von ~eol ogismen, 
aber auch von sogenannten Textkomposita oder ad- hoc-Komposita, 
eile scheinbar absolut transparent unter den ßedingungen Wlmittel-
barer Beobachtung entstanden sind , lY.ßt eich oft nur nach großen 
$cbwierigkeiten und nicht mit voller ~icherheit feststellen. Die 
nage, ob z.B. viele der zu.a~eng.esetzteA Verballexeme zu de.ll 
Reveraiva (au.eh ~ederivaten, zurnokbildungen, back-formation usw.) 
z u zählen sind oder zu den gleichberechtigten verbalen Komposita, 
ist nicht nur fUr die modernen germanischen und insbesondere 
nordgerm.an1scnen ~prachen aktuell, wo dieser ~rozeß in sehr kw,, 
Zeit eine sehr ~roße Aktivität erlangte, aonde~n auch ftlr di 
slawisc4en u.n4 balti~ohen ~praoQen. 

ln der rusaiacneu l.Jr.o.8e..agaapr one kw:w man ein@n ~rozeß deJ." 
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@tstehung von verbalen Komposita beobacht en, der in sehr IU:l.n-
licher weise auch im Deutschen , .l!alglischen u.nd in den nordgerma-
niscnen ~prachen zu senen ist. ~o entspricht engl. to baby-sit 
'Kinder hUten' dem gleichen Modell wie russ. Kail18BapRTD, russ. 
umg. ~a.illm.TD, dl1n. at~veuge, r us s . llWl8COCHTD, dt. kurzschließen, 
lit. bendradarbiauti . ~Ur alle diese Verben ist charakteristisch, 
daß ihnen zei tlicn gesehen) die ~•ormen von .jubstanti ven, adj ek-
ti ven, ~artizipi en vorausgehen, die von einem bestimmten Zeit-
punkt an als Ableitungen von nicht existenten Verben empfunden 
werden, obwohl sich die .:>ache in würklichkei t umgekehrt verhält: 
Gerade diese Verben werden mit entgegengesetzter, wenn nicht gar 
fUr das uortbildu.ngspaar des jeweiligen Typs charakteristischer 
Ableitungsricht ung gebildet; daher auch der Terminus "entgegen-
gesetzte ,iOrtoildung" oder Rederi vation. So gab es im Deutschen 
zu.erst das uubst antiv Kurzschluß, das in allen ,Yl5rterb0.chern zu 
finden ist, una danach erst entsteht das Verb ku1:zschließen; im 
lsländiscnen erschien zuerst sviösetning 'Inszenierung' (z.B. 
im ~6rterbuch von SV~I~N HERGSV.lilNSbO~ 1967 fixiert), und danach 
verzeichnen neuere ~örteruUcher auch sviOsetja 'inszenieren', 
sviOsetjari 'Hegisseur' usw.; vgl. auch Bildungen wie gangsetnipg 
•~tart', gaagsetjari 'Starter' und hraOlesning 'schnelles, flUch-
tiges 1esen', zu denen die entsprechenden Verben (gangsetja umg. 
•starten, den Motor anlassen' bzw. hraölesa 'flUchtig lesen, 
U.berfliegen') in den i~örterbtlchern fehlen. In der l:<.egel ist ftlr 
alle diese Verb en - zumindest in der ersten Zeit - ein unvoll~ 
ständiges ~aradigma charakteristisch. ~s ist kein Zufall, wen.q 
nur Formen der Vergangenb.ei t gefunden wurden: russ. sarOJIOBO-
KpµERCfl, 3arOJIOBOKpm.na. BH p.e no~aitrm.Jm? Auch llWl0COCRTD hat 
keine ~räsensformen herausgebildet usw.; vgl. jedoch r ue s . 
KameBapßTp, lit. bendradarbiauti, die Uber ein vollständiges 
~araaigma verfUgen. 

~•Ur eine vergleicnende Untersuchung des Kompositums ist ea 
meiner ~einu.ng nach weitaus wichtiger, daß die zusammengesetzten 
lrl.nhei ten u.ngeacat et ihrer ,t;ntstehu.ng gleiche Struktur u.nd .tunk ... 
tion au.fweisen. uo zeigen die erwähnten reversiven verbalen AOW• 
poaita eine Tendenz zum öemeinsamen syntaktiecnen Verhalt n J 
"Zusammenfllgungen" stellen in •-irklicnkei t sehr oft g wöhnl ob@ 
fuodellbildu.ngen dar una oild n in dies m Yinn e ·nen u ~eueatz 
zum ß Ompositum. ln eolcnen substant vi chen oct dj ktivischen 
Zusarnraen1'Ue;;un6en steht das ~ubst nti v oder das adje ti v der 



- 117 -

alen a mponent e und nicht hinter ihr , wie es die entsprechen-
• rtf~ung forder t: es heißt nicht russ. IJillmemru.ttyMa., sondern 

yM8Jili!IIläHID:d1 , ebenso nicht poln. ~p6j~ciezamaz, sondern zamiz-
p6j ~cie. Russ. YM8JIIDiläIDmtt ist volls tH.ndig analog der ad-hoc-
bildung .n;E..IlJIOMOJmlllämnrlt /cnegaa.,mcT/, poln. okWilgnienie entspricht 
lit . akimirka, akimirkenis, also gewöhnlichen ~omposita. 

lsin noch eutlicherer .B eweis daf Ur, daß f'Ur ein l'\.omposi tum 
das .Mlodell wichtig ist , ist das isHmdische substantivis che h.om-
posi tum. Im nterschi ed zu den anderen nordgermanischen ~prachen, 
wo der eni ti dem determinierten ~wert vorausgeht und. das .lllodell 
der •ortftlgung somit in struktureller ninsicht identisch ist mit 
dem modell des Kompositums, stellen isländische und auch färB-
isc e z sammengeaetzte l'iörter keine Zu.aammeni'Ugungen dar, sondern 

er en in strenger Obereinstimmung mit dem ~odell des Uetermina-
ti vkomposi tums gebildet, vgl. dän. danmarkshistorie, isl. ia-

an saga, fär. at~risbygp.ingur. 

1Jl den meisten irldoeuropäi_schen .::iprachen ist d.aa Kompositum 
in strukturell-semantischer ninsicht außerordentlich starr orga-
nisiert. ~tlr Sprachen wie die slawischen, die baltischen und die 
germanischen (irlsbesondere die nordgermanischen) ist das modell 
des omposituma im Grunde genommen einheitlich. ~s zeigt sich, 
daß man das Aompositum in diesen Sprachen (vor allem das Deter-
minativkompoaitum) als eine Aernstruktur betrachten kann, bei 
der sich der Aern (d.h. die klassifizierende, identifizierende 
Komponente) in fixierter (rechter) St ellung befindet und sein 
~odi~ikator links davon. ~ies e ~truktur ist iw.mer binär. Uie 
Al.l.Snahmen, die gewöhnlich als Beweis ftlr die ~Bglichkeit einer 
umgekehrten Reihenf'olge von determinierender und determinierter 
Komponente angeftlhrt werden, also ~eispiele vom Typ isl. ~-

'annes, bedauernswertes Mädchen' oder lit. vaikigalis 
'nichtswtlrdigea Aind, nichtawUrd.iger Junge', s tellen meiner Mei-
nung nach ebeni'alls keine Ausnahme von der allgemeinen Hegel dar 
ll.Ud verletzen nicnt die f ormale ~truktur dea ~odells des Kompo-
situms (auafUhrlicher hierzu Nedeljajeva-~t eponavi~iene 1977). 

o muß die .t(ernstruktur des Kompositums auch die Grundlage des 
dells werden, das dann mit entspr~chendem lexikalischem a-

terial der betreffenden Sprache a~geftlllt wird. Das truktur-
modell des Aompositums kann durch die Kombination fol end r 
Hauptparameter beschrieben werden : l) ortart d r K rn ompone.n-
te, 2) • ortart der modifizierend n omponent , J ) •• t 88 
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mpositume selbst. Oft wird noch auf andere fomale Forderw:igen 
verwiesen, die bei der Aufdeckung eines derartigen ~odells be-
achtet werden mtl.ssen: die Art und Weise , wie ein Kompositum zu 
einem einheitlichen Ganzen formiert wird , die ßetonwig , das Vor-
handensein bzw. Nichtvorhandensein von verbindenden ~lementen 
u.a., aber ftlr meine Beschreibung ist das nicht so wichtig. Die 
eingehende Untersuchung der formalen Struktur ftlr die Ausarbei-
tung einer allgemeinen strukturell-semantischen Klassifikation 
des Aompositums steht somit außer Zweifel. 

Der grundlegende Unterschied zu Einheiten mit einfacher Struk-
tur in den hier betracht eten ~prachen besteht hauptsächlich ill 
ihrer l?rodukti vi U.t (Verbreitung). So heißt es in der "Grammatik 
der litauischen Sprache": "Einige Verben, die eine zusammenge-
etzte Wurzel haben ... , geben keinen Anlaß ftlr die Behauptung, 

d es im Li tauiachen eine verbale vvortzusammenaetzung gibt" 
.(LXG, II, s. 268). Entsprechende russische Verben bringen eben-
.falls keine Wortbildungstypen hervor, wie die "ltuaaiache Gram-
matik• bemerkt (RG, I, o) • 391). Aber es gibt sie anscheinend 
doch, vgl. russ. JIYCTOCJIOBßTl>, CKB8pHoc.110BßTl> , cyecJioBnTl>, 
SJlOCJIOBBTl>, OOTPQCJIOBBTl> , npa3.IIHOCJIOBBTl,, okk. umg. JWamiQ.-
CJIOBBTl>, 6JrylIOCJIOBßTl> . Die Zahl der Verben in dieser Gruppe ist 
h~her als in der ähnlich gelagert en dänischen Gruppe:~-
komme. imod.komme, ihukomme. iakttage, deltage, rengpre, lli-
intetgpre oder in der Gruppe rusa. npa8.IIBOMHCJ@Tp, SJIOMijCJillTp, 

llSROMHCJilllTD. ln der Pachaprache erscheinen ruea . 3BVltOH§OJiß-
poBan /JJ.oM/. aber SLlCh T81lJIOl!30JmpoBa'fl,, KC800K0illlD0B8Tp und 
d>OTOKOIIBPQBaTL, in der Umgangssprache neben KaIII0B8.pHTJ, a~ch 
xod>eBapBTl>. In Zusammenhang mit diesem zulet z t genannten ljei-
spiel erwächst die Frage nach der Bedeutung: •~ettc~BOB8Tb 

xocpe:aap1tol 1 oder 'BapBn Koq>e '? l.lu Lichte solcher ~•akte.n deJ;' 
Redeproduktion i.Jl der Umgangssprache ist klar, daß die Frage 
naoh dem Status zusammengesetzter Verben ungeachtet ihrer ge-
ringen Anzahl und ihrer funktionalen Beschränkungen, aber auch 
ihrer Zugehörigkei t/lüchtzugehBrigkei t zu ~,ortbildungetypen 
einer Fräziaierung bedarf. Ich meine, daß in den slawischen und 
baltischen ·~rachen die Zahl de~ Komposita mehr und mehr an-
steigt, bei denen die Grundkomponente ein Verb ist und i g -
samt• B1ldllD8 die strukturelle (~ortb ldunge-) ~ed utung hat: 
'eine Handlung au.sftlhren, die du.roh die v rbale Grundkomponente 
benaont ist und deren Uharakter (hinweis a ui' ein übjekt, Al't 
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u.n iae der ausfUhrung usw.) durch die erste Komponente präzi-
si rt, konkretisiert wird'. In dieser Hinsicht sind lit. 
padlaizauti, aaldlezuvauti, piktdziugiauti, imogzudziauti und 
die aus der ~prache der .i>rease und des .l!'ernsenena , aus dem 
lebendigen ~prachgebrauoh stammenden Komposita rusa. IlpaBOHa-
~. HpaBOV;IaTp (A. German), ll96poJ0JiaTWQTB0BaTJa • WWQ-
TBOpCTBOBaTI> (z.B.MllOOTBOpI.Ili MldpOTBOPQTBYJPT ), Hay;J(oo6pa,314n 
( "Fravda Karakalpakii " v. lJ. 6 .1986) meiner ~einung nach v~llig 
identisch und. zeugen davon, daß das .ooodell "zusammengesetztes 
Verb mit verbaler Grundkomponente" weder der russischen noch 
der litauiscnen ~pracne fremd ist. 

~isaenachaftler, die sich mit den germanischen Sprachen be-
f assen, stimmen ebenfalls keineswegs vollkommen in der J'rage 
llberein, welchen ~tatus die im ~ 6 ebnis einer entgegen.gesetzten 
Wortbildung entstandenen Verben mit zusammengesetzter Struktur 
einnehmen. So bezeichnet .AliA.TER die Verben radi'ahren, preisgeben, 
kleinkriegen (unfeste Verbindungen mit Kompositionsgliedern) und 
die ihnen gegenUberstehenden festen Verbindungen bauchkitzeln, 

ein.nachten als Komposita (~ater 1970, s. 11 ff.). A. NO:filiKN be-
trachtet Verben wie schwed. väldtaga, räd.fräga, brandi'örsWcra, 
dagteckna, vägleda ebenf'alls nichts als sekundl1r abgeleitet 
oder als back-formation, obwohl er zu schwed. telegrafsvara 
die Anmerkung macht: "äfven afledning pa -=ä af sammanslitt sub-
stantiv" (~oreen 1906, S. 470). 

Viele verbale ÄOmposita in der russischen ~prache entstehen 
wahrscheinlich unter dem Einfluß paralleler Prozesse in den ger-
manischen ~prachen , in Verbindung mit der mtwicklu.ng ' der ent-
gegengesetzten Wortbildung in der ~ehrzahl der modernen indo-
europäischen Sprachen. Bekanntlich waren zusammengesetzte Verben 
im alt.slawischen weit verbrei tat (3JIOCOB8TOBaTI:i, 3J!OTBOpHTl'l, 
3JiaT03apSITR). ln der russischen Sprache der Gegenwart vollzieht 
sich nun eine eigentUmliche Auferstehung, Wiederbelebung, Re-
stauration di~aea ~odelle. In ihrem lla'gebnis ist eine parallele 
l:Zltwicklung des ~odella in den germanischen (insbesondere nord-
germaniachen), slawischen und baltischen ~prachen zu beobachten. 
Dabei tritt diese Tendenz in den slawischen ~prachen deutlicher 
zutage als in den baltischen, so daß in dieser lilneioht e ne All 
nä.tierung der slawischen und der nordgermanischen ~praohe.n rtolgt. 
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Schlußbemerkung 
In diesem Beitrag wurde die Gemeinsamkeit des ~odells des Kom-
positums in den slawischen , baltischen und germanischen (ins-
besondere nordgermanischen) Sprachen nur am Beispiel eines 
einzigen strukturellen Untertyps, der in diesen Sprachen unter-
schiedliche Verbreitl,Ulg und Aktivität au.:fweiet, dem.QJlstriert. 
ln den Modellen anderer ~ortarten mit anderen Kern- und modifi-
zierenden Komponenten werden die Ähnlichkeiten und Unterschiede 
natUrlich variieren. 

(aus dem rtuasischen Ubersetzt von D. Wilske und H. Mittelstldt) 
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Valerij Berkov (Leningrad) 

EINE SOZIOLINGUISTISCHE TYPOLOGIE DER MODERNEN GERMANISCHEN 
SPRACHEN 

Die soziolinguistischen Charakteristika einer Sprache sind 1• 
allgemeinen unikal. Aus diesem Grund ist jede Klassifikat i on 
einer Gruppe von Sprachen eine gewisse Vergröberung der realen 
Verhältnisse. 

Die nächs tliegende und - auf de n ersten Blick - trivialste 
Klassifikation der modernen germanischen Sprachen unter demo-
graphischem Gesicht spunkt ist die nach der Zahl der Sprecher. 
Damit eine Sprache als vollwertige Literatursprache funktio-
nie ren kann, müssen ihre Sprecher von der Quantität her eine 
gewisse •erforderliche Ma sse " bilden, ohne die• es insbesondere 
nich t möglich ist. alle Stufen der Volksbildung zu organisie-
ren. auf rent able Weise Periodika und andere Literatur heraus-
zugeben, regelmäßige Fernsehsendungen auszustrahlen usw. In 
dieser Beziehung typisch sind Island und die Färöer. Auf Island 
mit seiner Bevölkerung von 247 000 Einwohnern gibt es alle 
Stufen der Bildung einschließlich einer Universität (allerdings 
fflit e iner begre nzten Zahl an Fachrichtungen}. erscheint eine 
große Zahl an Periodika. werden rund 500 Buchtitel jährlich 
he rausgegeben 1• gi bt es ein eigenes Fernsehen usw. Andere ver-
hält es sich mit den Färöern. die insgesamt 43 000 Bewohner 
haben (die sich überdies auf 17 Inseln verteilen}. Obwohl dort 
sechs Ze itungen erscheinen. fünf davon ausschließlich in färöi-
scher Sp rache. und jedes ~ehr reichl ic h ein Dutzend Buchtitel 
herausgegeben werden. liest der Färing - zumindest der gebil-
dete - mehr auf dänisch (d ie dänische Sprache wird in der 
Schule ab 3. Klasse gelehrt , und praktisch sind alle Färinger 
zweisprachig}: In den höheren Klassen werden fest ausschließ-
lich dänische Lehrbücher ver-wendet, Un terhaltungsli teratur 
kommt auf dänisch heraus. ein eigeneß Fernsehen besteht (bis-
lang?} nicht usw. Zu den Auswirkungen dieser Situation gehört. 
daß die färöische wissenschaftlich-technische Terminologie un-
ge.nügend entwickelt ist . 

Aber die Zahl der Sprecher an sich bestimmt n tOrlioh noch 



- 12.3 -

nicht die Vielfalt der Sphären des Funktionierene eine r Sprache. 
Der wichtigste Faktor ist, ob eine Sprache einzige Sprache 
eines bestimmten Soziums ist oder nicht, und welchen Statue 
dieses Sozium hat. So ist die Zahl der Friesen (in den Nieder-
landen) mehr als anderthalb Mal größer als die der Isländer, 
aber trotzdem spielt die friesisc he Sprache im allgemeinen 
außerhalb der gesprochenen Umgangssprache nur eine geringe 
Rolle: Beispielsweise haben 79 % aller Friesen bei ihrer Arbeit 
nie mit friesischen Texten zu tun, 66 % aller Friesen kaufen 
nie ein friesisches Buch, Unterrichtssprache in den Schulen 
(mit Ausnahme eines Teils der 1. und 2. Klassen in einigen 
Schulen) ist das Niederländische usw. 2 Wesentlich ist, daß die 
Friesen weniger als 3 % der Gesamtbevölkerung in den Niederlan-
den ausmachen , aber für das soziale Fortkommen eines Individu-
ums i st natürlich die sichere Beherrschung der Hauptsprache des 
Landes - in diesem Falle des Niederländischen - unbedingt er-
forderlic h . Die Friesen sind ein Volk, das im politischen, 
wissenschaftlichen und kulturellen Leben der Niederlande eine 
bedeutende Rolle gespielt hat und noch heute spielt. In gewis-
ser Weise ähnlich ist die Situation des Schwedischen sls einer 
der beiden Amtssprachen in Finnland, die heute von annähernd 
300 000 Menschen, rund 6 % der Bevölkerung des Landes, gespro-
chen wird (zum Vergleich: 1880 waren ee 14,3 %), Es ist bezeich-
nend, daß die Zahl der Sprecher mit Schwedisch als Mutterspra-
che nach "optimistischen" Prognosen bis zum Jahr 1990 wohl auf 
278 000 zurückgehen wird, nach "pessimistischen" Prognosen, die 
für realistischer gehalten werden, gar auf 226 000, d. h. sie 
wird sich weiter verringern. 3 

Ein weit erer wichtiger demographiso,her Faktor, der den Sta-
tus einer Sprache in einem Sozium mit einer anderen Sprache ale 
Hauptsprache bestimmt, ist, wie dicht oder wie kompakt die 
Sprecher dieser Sprache angesiedelt sind. Des bedingt insbeson-
dere die Mö glichkeit, autonome administrative Einheiten zu 
schaffen, de n Unterricht in dieser Sprache zu organisieren usw. 
So ist es kein Zufall, daß die Zahl der Personen mittleren und 
jüngeren Alte rs mit Jiddisch als Muttersprache heute Außeret 
gering is t ; übrigens ist in diesem Fall nicht so sehr die Zer-
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aplitterung entscheidend als vielmehr die bewußte s prachliche 
Assimilierung. 

Ein ebenfalls wesentlicher Fa ktor, der die Entwicklung einer 
Sprache bestimmt, die nur von wenigen Menschen gesprochen wird, 
ist der Grad des Bilinguismus, genauer gesagt des Nicht-Mono-
linguismus der Sprecher, was na türlich eine Folge des Status 
der betreffenden Sprache ist. So wurde weiter oben e rwähnt, daß 
praktisch alle niederländischen Friesen und nahezu alle Färin-
ger bilingual sind; gleiches trifft auch auf die übergroße 
Mehrheit der Jiddischsprechenden in den verschied~nen Ländern 
zu. Es ist festzustellen, daß bei einer in einer solchen Situa-
tion unvermeidlichen Kollision zwischen dem natürlichen Wunsch, 
die Entwicklung der Muttersprache zu fördern, insbesondere sei-
nen Kindern gute - schulische - Kenntnisse in dieser Sprache zu 
vermitteln, und dem ebenso natürlichen Wunsch, sie mit Sprach-
wissen auszurüsten, das ihnen den Weg zu sozialem Fortkommen 
eröffnet, l etzterer die Oberhand behält. Diese Erscheinung ist 
natürlich global und charakteristisch für kleine Völker in den 
verschiedensten Ländern. Die Aneignung der angeseheneren und 
vor allem perspektivreicheren Sprache schränkt selbstverständ-
lich die Anwendungssphä r en der Muttersprache ein. Ausnahmen 
bilden vereinzelte Fälle von bewußter Kultivierung der "eige-
nen" Sprache, wie es zum Beispiel mit dem Nynors~ der Fall ist 
(das übrigens für fast niemanden Muttersprache ist: In der 
Familie o. ä. spricht e in Nynorsksprecher gewöhnlich Dialekt) . 4 
Freilich ist der Grad des Bilinguismus oder der Diglossie un-
terschiedlich (und nebenbei bemerkt recht selten hundertprozen-
tig in allen Parametern). Ein Beispiel dafür ist die deutsch-
sprachige Schweiz. wo man in der Regel im Dialekt spricht, aber 
in der Literatursprache schreibt: Der Durchschnittssprecher 
spricht in der Literatursprache gehemmt, oft fehlerhaft und 

5 , 
versucht deshalb sie zu vermeiden. Ebenso typisch ist das Bei-
spiel Luxemburg. Muttersprache der Bevölkerung ist das Luxem-
burgische oder Letzeburgisc he (ein deutscher Dialekt der 
selfränkischen Gruppe), während als offiz alle Landessprachen 
(literatursprach liches ) Deutsc h und Französisch gelten, 80 daß 
alle Luxemburger zumindest theoretisch dreisprachig aind.6 
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unter dem Gesi htepunkt des Funktionierere der modernen ger-
manischen Spr h n, i hrae soziolinguistischen Stat us, .laeeen 
sich H uptt p n a ufstellen. Als Grundlage dieser Gliederung 
di n t 1 a uf die Klassifikation von o. BROZÖVI~ zurückgehende 

if ikation der Funktion der Idiome nach V. G. GAK7 , jedoch 
1 di fizierter und detaillierter Form. Dabei 1st zu berück-
s htigen, daß 

diese Funktionen selten in reiner Form vorkommen, weil zu 
der Hauptfunktion für gewöhnlich einige zusätzliche Funktio• 
nen hinzutreten, 

b) jeder T)Pdie Funktionen des vorhergehenden in sich ein-
schließt„ 

Typ 1 - die Funktion der (nicht-offiziellen) Alltagskommu-
nikation. I germanischen Sprachzweig scheint es keine Sprache 
zu geben, die zu diesem Typ gehört. Eine solche Funktion ist 
nu'r für territoria le Dia'lekte o·der Kreolensprachen charakteri-
stisch , die hier nicht betrachtet werden. Das Gesagte schließt 
selbstverständlich nicht den sporadischen Gebrauch des Dialekts 
auch in der Publizistik, im Radio oder Fernsehen, die Publika-
tion von Texten (bis hin zu Büchern) im Dialekt usw. aus. So 
besteht betspielsweise in Hglogaland (Nord-Norwegen) ein Thea-
ter, in dem die Vo rstellungen in Dialekt laufen (selbst Ibsens 
•Per Gynt• wurde in Obersetzung in Dialekt ausgeführt). Ähnlich 
ist die Situation des Niederdeutschen in der DDR und in der 
BRD. 

Typ 2 - die Funktion der offiziellen mündlichen :Kommunika-
tion. Sie wird umfassend vom luxemburgi~chen Und schweizerdeut-
schen Dialekt erfüllt. Es ist kennzeichnend, daß es für beide 
genannten Idiome keine sozialen Beschränkungen gibt und ihr 
Prestige sog~r höher ist als das der deutschen Literaturspra-
c he. Diese Funktion verbindet sich mit der Funktion des be-
grenz t en nicht-offiziellen schriftlichen Verkehrs, wozu man 
Li teratur in Dialekt, kurze Publikationen in der Presse u. ä4 
rechnen kann. 

Typ 3 - die Funktion des begrenzten offiziellen - münd1ichen 
und schri ftlichen - Verkehrs. Sie ist charakteristisch für eine 
nationa le Gemeinschaft, die kei ne administrative Ei nhe it bilde~ 
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d. h. fOr mehr oder weniger große Minderheiten, die zerstreut 
in einem Land leben. Es sind verschiedene Varianten eines sol-
chen Funktionierens der Sprac he möglich. So ereeheint in der 
UdSSR landesweit eine Zeit ung in deutscher Sprache, in einigen 
Gebieten erscheinen lokale Zeit ungen in diesbr Sprache , werden 
Rundfunksendungen ausgestrahlt u.ä. Ei ne andere Variante: 
Auswanderer bewahren i hre Muttersprache, so zum Beispiel Skan-
dinavier in den USA und in l<anada (die schwedischsprachige Zei-
tung "Svensla Amerikanaren Tribunen" in Chicago hatte 1975 eine 
Auflage von rund 19 000 Exemplaren8). 

Typ 4 - die Funktion eines offiziellen Kommunikationsmittels 
eines nicht -staatlichen, aber administrativ abgeteilten Sozi-
ums - eines autonomen Gebietes, einer Provinz o. ä. In der Re-
gel sind die Spracht räger dieses Typs bilingual, aber ihre 
Sprache selbst ist dem Einfluß der Amtssprache ausgesetzt. Z·u 
diesem Typ gehören das Friesische (in den Niederlanden) und 
das Färöische. 

Typ 5 - die Funktion einer offiziellen Amtssprache unter 
mehreren eine$ Landes. Diese Funktion haben das Englische in 
Kanada und einer Reihe von Ländern in Afri~a und Asien9 , das 
Niederländi sche in ßelgien, das Afrikaans in der RSA, das 
Deutsche in der Schweiz und in Luxemburg. Ein Sonderfall sind 
das Bokmil und das Ny~orsk - Ergebnis einer außergewöhnlichen 
Entwicklung der Sprachsituation i n Norwegen. 

Typ 6 - die Funktion eine r offiziellen Sprache eines einzi-
gen Landes. Derartige germanische Sprachen gibt es in der Ge-
genwart zwei - das Dänische und das Isländische. 

Typ 7 - die Funktion einer offiziellen Sprache in mehr als 
einem Land. Es liegt auf der Hand, daß dieser Typ von Sprachen 
auch die modernen germanischen Sprachen in sich einschließt, 
die dem Typ 5 zugeordnet wurden, obwohl das nicht obligatorisch 
ist, da e i ne Sprache die einzige (offizielle) Amtssprache in 
zwei oder mehr Ländern sein kann, was oft vorkommt (so zum Bei-
epiel das Spanische in Spanien und einer Reihe von Ländern 
Lateiname rikas u.ä.). Für die Sprachen dieses Typs ist in der 
Regel Variantenreichtum kennzeichnend, d. h. das Vorhandensein 
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von zwei oder mehr Normen. Sprachen dieses Typs sind das Engli-
sche und das Deutsche. 

Typ 8 - die Funktion einer internationalen Verkehrs s prache. 
Sie trifft für das Englische und i n geringerem Maße das Deut-
sche zu. 

Die folgende soziolinguistische Klassifikation der Sprachen 
geht von dem Grad ihrer Normie rtheit aus. Die Mehrzahl der mo-
dernen germanischen Sprachen ist durch e i ne exakte Kodifika-
tion, eine feststehende Norm gekennzeichnet. Es handelt sich 
dabei um das Englische (mit mehreren Normvarianten), des Deut-
sche (ebenfalls), das Schwedische (in zwei - vor allem orthoe-
pischen - Variant en), das Dänische, das Isländiache, das Färöi-
sche, das Afrikaans, des Niederländische in den Niederlanden 
und das Friesische. Mit den restlichen Sprachen und Varianten 
verhält es sich komplizierter. Die Normelisierer der niederlän-
dischen Sprache in Belgien sprechen sich für die Bewahrung 
einer gewissen flämischen Spezifik aus, doch ein klares Pro-
gramm haben sie nicht, wenn man e inmal von dem Bestreben ab-
sieht , Besonderheite n i n der Aussprache und die drei Genera 
beim Substantiv zu erhalten. Ohne einhe itliche exakte Norm ist 
das Jidd i sche in seine n verschiedenen regionalen Varianten: So 
unterscheidet sich beispie l sweise das J i ddis che in der UdSSR in 
mehrerer Hinsicht, vor allem i n der Lexik, vom Jiddischen in 
den USA. Eine ganz besondere Si tuat i on besteht i n der norwegi-
schen Sprache: ih re grundlegende Variante - das BokmRl - wurde 
nach den sogenannten M'Anderungen in Rechtschre i bung und Lehr-
buchnorm" im Jahre 198110 derart variantenre i ch und erhielt ein 
solches offizielles Spektr um a lternativer Formen, daß sie jetzt 
sogar noch weiter von einer Norm entfernt ist als jemals zuvor. 

Schließlich ist noch eine wei tere Klassifikation der moder-
nen germanischen Sprachen möglich - nämlich die nach ihrer Zu-
kunft. Die meiste n von ihnen e ntwi ckeln sich so, daß di e Zahl 
ihrer Sprecher zunimmt. Eine entgegengesetzte Entwicklung läßt 
sich für die weiter unten genannten Sprachen (man könnte sie 
als Minus-Sprachen bezeichnen) und ihre Varianten feststellen. 

Eine Gegenüberstell ung der Ergebnisse von zwei soziolingui-
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stischen Untersuchungen in Friesland 11 zoigt , daß die Zahl der 
Personen mit Friesisch als Muttersprache etwas z urückgegangen 
ist, vgl. die Angaben von 1980 {in Klammern die Angaben von 
1967): Im alltäglichen Leben wird das Friesische von 59 % 
(71 %} der Bevölkerung der Provinz gebr0ucht, darunt e r von 41 % 
{49 %} in den Städten und von 71 % {81 %} auf dem lande. Be-
zeichnend ist, daß 98 % der Ei nwohner Fr i eslands über 11 Jahre 
Niederländisch sprechen könne n. I m übrigen wirkte sich auch 
das Anwachsen der nicht-friesischen Bevölkerung in der Provinz 
auf die angeführten statis t is c he n Daten aus. Nichtsdestoweniger 
ist die Tendenz zum Rückgang der friesischen Sprache unverkenn-
bar {es gibt sogar eine friesis che Bezeichnung fü~ diesen Pro-
zeß: nntfrysking 'wörtl . Defriesation, Entfriesung'). Es 
scheint aber, daß man die Bedeutung dieser Tendenz auch nicht 
üb~rbewerten darf, denn es gibt Faktoren, vor allem sozial-
psychologischer Art, die ihren Fortgang aufhalten, In zwei an-
deren Gebieten, in denen die friesische Sprache erhalten ge-
blieben ist 12 , verläuft dieser Prozeß intensiver: Ostfriesisch 
wird gegenwärtig von ungefähr 1000 Menschen gesprochen, Nord-
friesisch von etwa 10 000 (Anfa~g der vierziger Jahre betrugen 
die Sprecherzahlen 3000 bzw. 18 000). 

Mit hohem Tempo verringert sich zweifellos die Zahl der 
Jiddischsprechenden. Ein Beispiel: Im Jüdischen Autonomen Ge-
biet der UdSSR bezeichnete 1979 von 10 200 Juden nur 1/7 Jid-
disch alseeine Muttersprache . Das Jiddische ist offens i chtlich 
die am deutlichsten ausgeprägte Minus-Sp rache unter den moder-
nen germanischen Sprachen. 

Deutlich spürbar ist die rückläufipe Tendenz der Schwedisch-
sprechenden in Finnland: im Verlauf von 100 Jahren hat sich 
ihre Zahl auf fast ein Drittel verringert. Bis z u ihrem voll-
ständigen Verschwinden ist es noch weit, und es ist anzunehmen, 
daß kraft einer Reihe von Faktoren eine gewisse Stabilisierung 
eintreten kann. 

Ein wenig paradox hat sich die Situation des Nynorsk stabi-
lisiert Die Zahl der Schüler mit Nynorsk als ~rster Unter-
richtssprache (der einzige in den statistischen ~ahrbüchern 
angeführte Anhaltspunkt) hält eich nach einem länger andau rn~ 
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d n ückgang seit 1976 auf dem Niveau von 16 bis 16,5 %. Ei n 
s lches Verhältnis wird sowohl von gewisse n administrativ-poli-
tischen als auch von sozial-psychologisc he n Mome nt e n bestimmt. 

Die Zahl der Auswanderer, die weiter ihre Mu ttersprache s pre-
chen, nimmt rasch ab. Wenn in den USA i m Jahre 1910 die Gesamt-
auflage der Periodila in den drei skandinavisc hen Sprachen 
922 000 Exemplare betrug, s o lag sie fast 7,7 mal höher als 
1960, wo sie sich auf 120 000 Exemplare ve r r i ngert hatte. 14 

In der Regel geht die Muttersprache der Auswanderer bis zur 
dritten Generation verloren . Nach ei ner Prognose werden die 
skandinavischen Sprachen in den USA und in Kanada schon bald 
nach dem Jahr 2000 aus dem alltäglichen Leben verschwunden 
sein. 15 

Die soziolinguistischen Charakteristika der Sprachen werden 
somit von einer ganzen Reihe Faktoren bestimmt - von demogra-
phischen, sozialen, polit-ischen, historischen, geographischen 
und sozial-psychologischen Faktor~n. 

(aus dem Russischen übe rsetzt von H. Mittelstädt) 
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nmerkungen 

1 Dabei ist zu berücksichtigen, daß die Isländer inee der am 
meisten lesenden Völker der Welt sind. Zum Beiep1el beläuft 
sich die durchschnittliG he Auflage eines isländischen Ro-
mans auf 1000 - 1500 Exemplare. In anderen Ländern Westeuro-
pas ist diese Zahl (selbstverständlich bei prozentualer Um-
rechnung der Be ölkerungszahl) zehnmal niedriger. -
~j6~viljinn (Tageszeitung), v. 21.12 .1986. 

2 D. Gorter, G. H. ~elsma, P. H. van der Plank, K. de Vos, 
Taal n Fryslftn. Undersyk nei taalgedrach en taalhAlding yn 
Frysl~n, Ljouwert, 1984. 

3 A. Gröndahl, Statistik och prognose~ om svenska sprBkete 
framtid i Finland. - In: De nordiske sprlkenes framtid, Lund 
1977, S • 69-80. 

4 Die norwegische Sprache existiert i n zwei Varianten. Die 
eine ist das Bokmil, das aus der Entwicklung der dänischen 
Sprache in No rwegen hervorge gangen ist, die andere ist das 
Nynorsk ("NeunorwegischeM), das I. Aasen Mitte des 19. Jahr-
hunderts aus ländlichen norwegischen Dialekten gebildet hat. 
Die größere Bedeutung hat das Bokmil, in dem rund 90 % aller 
Druckerzeugnisse erscheinen. 

s H.- R. Egli, Mu ndart und Hochdeutsch an bernischen Pri~ar-
schulen. - In: Le Schwyzertütsch 58 langue nationale? Actes 
du colloque de la Commission interuni versitaire euisse de 
linguistique appliqu~e , Neuchatel 24. - 26.9.1980, ~eu-
chatel 1981. 

6 Au~ luxemburgisch vollzieht sich die Alltagskommunika tion 
der Luxemburger unabhängig von ihrer sozialen Stellung, 
ihrem Alter usw., darüber hinaus auch Reden im Parlament, 1n 
den Organen der Stadtverwaltung usw.: diese Sprache wird im 
Rundfunk und auf der Bühne verwendet, in ihr beginnt die Aus-
bildung in der Schule. Das Franzötlsche findet Verwendung in 
der off iziellen Dokumentation (Mitteilungen von Regierung 
und Verwaltungen), im Handel, i n der geschäftlichen Korre-
spondenz, in Beschriftungen und auf Etikette n, in dieser 
Sprache erscheinen umfänal i che Zeitschriften. In (literatur-
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sprachlichem ) Deutsch erscheint der größte Teil der Perio-
dika (rund 80 %), Deutsch überwiegt im Kino, und es hat 
fest e Positionen im Fernsehen. Ausführlic hes bei l. R. 
Reman, Ocerk odnoj situacii mnogojazy~ija: Ljuksemburg 
{Kurzer Abriß einer Situation von Polygloasie: Luxemburg).-
Novoje v lingvistike, Moskau, 6 (1972) , s . 155-169 . 

7. v. G. Gak, Proble·ma sootno~e nija me~du rodstven'nymi 
jaz~kami v funktional'hom as pekte (Das Problem der Wechsel-
beziehung zwischen verwandten Sp rachen unter funktionalem 
Aspekt) . - In: Tipologija schodstv i razli~ij v blizkorod-
stvennyc h jazykach, Ki~injov 1976, s. 31-38 -; o. Brozovi~, 
Slavjanskije standartnye jazyki 1 sravnitel'nyj metod 
(Slawische Standardsprachen und vergleichende_ Methode).~ 
Voprosy jazykoznanija , Moskau, 1 (1967), S. 3-33. 

8 N . Hasselmo. De nordiska sprBkens si tuation i Nordamerika. -
In: De nordiske spr2kenes framtid, Lund 1977, s. 126. 

9 Natürlich unterscheidet sich die Stellung des Englischen 
in Kanada und beispielsweise in Indien wesentlich. In Kana-
da 1st es für einen Teil der Bevölkerung die Muttersprache. 
w_ährend es in Indie n - selbst· bei völliger-- Beherrschung -
~ine erlernte Sprache ist. 

10 Endringer 1 rettskrivn~ngen og lre reboknormalen for bokmil. 
Stortingsmelding nr. 100 {1980-1981), s. 1. 

11 L. P~etersen, De Friezen en hun taal, Drachten 1969; o. 
Gorter e~ al., Taal yn Fryslan •••• Ljouwert 1984. 

12 Außer in Friesland, wo sich der größte Teil der Friesen 
konzentriert, ist die friesische Sprache in zwei Gebieten 
der BRD verbreitet: im Kreis Saterland im Bundesland Nie-
dersachsen (Ostfriesisch) und im Nordwesten von Schleswig-
Holstein südlich der dijnischen Grenze, und zwar sowohl auf 
einem Teil des Festlands als auch auf ein~gen vorgelager-
ten Inseln (Nordfrieeisch)~ 

13 Demografi~eskij enciklopedi~eekij sl~var•, Moskau 1985, 
• 128 . 

14 N. Heeeelmo, a. a. o., s. 121. 
15 Ebd., s. 130 f, 
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Hans-Jürgen Hube (Berlin) 

ISLÄNDISCHE STUDIEN All DER BERLINER UNIVERSITÄT 

Schon im ersten Jahrzehnt des Bestehens der Berliner Universität , 
1810 bis 1820, begannen erste Versuche hiesiger Universitäts-
professoren, sich dem Studium der isländischen Sprache zu widmeh. 
Es hat dann im Laufe der Berliner Universitätsgeschichte eine 
rleihe bedeutender Gelehrter gegeben, die einen Beitrag zur Er-
forschung des Ielündischen geleistet haben. Zu erwähnen sind 
neben CH..'fUSTIAN FRIEDRICH RUHS (1781 - 1820) vor allem FRIBDRICH 
HEINRICH VON DER HAGEN (1780 - 1856), KARL LACHMANN (1793 -
1851), KARL MULLENHOFP ( 1818 - 1884), JULIUS HOFI<,ORY, KARL WEill-
HOLD, ANDREAS HEUSLER , GUSTAV NE CKEL, HANS FRIEDRICH ROSEl~"Fl-!:LD, 
HANS KUHU, WILHELM WißMANN , WERNER SIMON - und nicht zulo tzt_ 
SVEINN BERGSVEINSSON. Sie alle haben auf die eine oder. andere 
Weise daran mitgewirkt, durch Publikationen oder LehrtUtigkeit 
die Kenntnis der isländis chen Sprache und damit die isländische 
L_i teratur und Kultur in Berlin zu fördern. 

Vo~liegender Beitrag ist keine l ückenlose Übersicht zur Viel-
falt isländischer Studien in Berline Universitätsge s chichte; es 
soll lediglich versucht werden, das Wirken Berliner Altnordieten 
in die Geschichte der Erforschung des Isländischen einzuordnen. 
Einige Tatsachen und zusamme nhänge werden zeigen, daß das isltin-
disohePoreohungegebiet in Berlin eine lange Tradition hatte und 
zeitweilig eine breite Ausprägung erfuhr. 

Der-erste Berliner Universitätsprofessor, der eich mit islän-
dischen Studien beschäftigte, war zweifellos RÜHS. 1810, im 
Gründungsjahr d·er Uni vereität, wurde er hier zum ordentlichen 
Professor ernannt, nachdem er in Greifswald und Göttingen ver-
schiedene nordische Studien betrieben hatte, jedoch unter vor-
wiegend historischem Blickwinkel. 1812 bracht.e RÜHS in REIMEHa 
Berliner nealschulbuchhandlung die j üngere Eddn mit :i'~ommentoren 
hernua. 1 Einzelne Eddalieder waren in Deut s chland schon vorher 
hier und da in literarischen Zoitschriften veröffentlicht worden, 
beispielswei t:Je von den BrUdern GfiIMM und FHI.ElJlUCH GllÄTER, doch 
RUHS gebührt das Verdienst, i n Berlin ers tmalig eine kommentierte 
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End~-Ausgube vorgelegt zu huben. 

Rlms• Vermittler bei der Beschuffune der Toxte wur dor Di:ine 
RASMUS NYERUP2 , don er 1810 in Stockholm bosucht ho.tte w1d dessen 
dänische Wiedergabe der Prosa-Bdda er für die eigenen Studien 
nutzte. NYERUP war ein Schiller von HAS:.1us RA:::iK, der zu den Pio-
nieren in der Erforschung des Islündischen zühlt. Seit 1805 be-
schäftigte eich RASlC mit der Untersuchung dieser alten cermani-
schen Sprache, die - wid davon war er Uberzeuet - die eigentliche 
Stammessprache gewesen sei, aus welcher sich nlle anderon nordi-
schen Sprachen entwickelt hätten. So immerhin schrieb er es in 
seinem exemplarischen \'/erk ''Vejledninß til dot iol:mdslco aller 
gamle nordiske sprog" (S. XVII). Und dieses 13uch , dus 1811 er-
schien, nahm auch RÜHS in Berlin zur Kenntnis, als er - noch vor 
den Brüdern GRIMM - an Berline Universit ä t o.n islündischen Tex-
ten arbeitete. 

Erst 1815 erschien im Verlag der Realachulbuohhandlung auf 287 
Seiten ein erster Band "Die Lieder der alten Edda . Aus der Hand-
schrift herausgegeben wid erklärt durch die BrUdo r Grimm". Vor 
den GRIMMs hatte der Berliner Professor VON DER B~GEH aeino 
~ddalieder aus den Nibelwigen" (1 814 ) herausgebracht. Die .Berli-
ner hielten hierbei den Kontakt mit Dänemark, wo RA8K 1818 dann 
seine ausführliche Darstellung zum Ursprung des Islündischen 
unter dem Titel 11Underai6gelae om det gamle nordiake aller island-
ske eprogs oprindelse" in Kopenhagen erscheinen ließ. Ebenfalls 
1818 gab RASK bekanntlich seine grundlegende Grammatik "Anvisninc 
till isländekan aller Nordiska FornsprO.ket" mit der Ortsangabe 
Wiborg/Stockholm in schwedischer Sprache heraus. 1Ian kann darauf 
verweisen, daß die Berliner Professoren großen Nutzen aus ihren 
Kopenhagener Verbindungen zogen. 

Von den engen Verbindungen der BrUder GRIMM zeugt der "Drief-
wechsel der Gebrüder Grimm mit nordischen Gelehrten" (1885). 3 

Noch aufschlußreicher ist der umi'angreiche "Briefwechsel zwischen 
Jacob wid Wilhelm Grimm aus der Jugendzeit, hernusgeßeben· von 
H. Grimm und G. Heinriche" (1881). 4 Interessante Aufachllleee Uber 
die islündiachen Studien liefert nuch der "Briefwechsel zwischen 
J. Grimm und Gräter", herausgegeben von H. 1''1scher ( 1877). 

ln dieser ersten' Phaee der Beschäftigung mit dem Isländischen 
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in Berlin ging es noch nicht um die akribieche Untersuchung 
sprachlicher Phünomene, vielmehr allgemein w.i die Rezeption des 
nordischen Altertums und u. a. wn den Charakter der Edda, die 
damals in Deutschland bekunnt wurde. Aus den Kritiken und Anti-
kritiken zwischen RÜHS und den GRIMMa entwickelte sich derbe-
kannte 'Eddnatreit ", der mit größter Erbitterung atiscetro.gen 
wurde. 5 Mehr Kenntnisse Uber dae Ieländioche waren- von nASK zu 
erwarten~ der Isländisch nicht allein durch das Studium alter 
Texte kennenlernen wollte. Deshalb hielt er sich von 1813 bis 
1815 in Island auf. Er wo.rum die Reinheit des Ialändischen nn-
gesichts der dänischen Herrschaft besorgt und stimulierte die 
Gründung der titeraturgesellschnft (1816), deren Zeitschrift 
"Sk1rnir" erstmalig 1827 publiziert wurde. RASKs Einsatz beflü-
gelte die Erforschung des Isllindischen auch in Berlin. 

Nach diesen Bemerkungen Uber die Anfünge der ieli:indischen 
Studien in Berlin, wobei die Leistungen der GRIIJMs hier nur ge-
streift Vlerden konnten, ist es sicher zweckdienlich, auf den 
Beitrag der Berliner Philologen zur Erforschung des Isltindiechen 
witer einem mehr thematischen Aspekt einzugehen. Noch lo.nge 
standen Editionen isländischer Texte verschiedenen Charakters im 
Vordergrund. Von Bedeutung war hierbei das isländisch-lnteinisch-
dänische \'/örterbuch von BJÖRN HALLDÖRSSON, das RASK bereits 1814 
herausgab . N.eben JOHAl{N AUGUST ZEUNE (1778 - 1853), HANS FERDI-
NAND M.AßMANN (1797 - 1874) und dem schon erwi:ihnten Altphilologen 
KARL LAC1-U.AN1l widmete sich auch MORITZ HAUPT (1805 - 1874) u. a. 
dem Studium germanischer Texte, verzichtete jedoch 1858, als 
MULLENHOFF sein Lehramt in Berlin antrat, weitgehend auf diese 
Studien. MtJLLENHOFFs Bibliothek in Berlin, die spä ter den Grund-
stock der Germanistenbibliothek bildete, wies zahlreiche islän-
dische Werke, ~eilweise mit Eintragungen von seiner Hand, auf. 
MtJLLENHOFF ging in seiner Arbeit "Zur Runenlehre'' (1862) auf das 
Isländische ein, ebenso in "Germania. antiqu~" (1873) und in eei-
nen"Heldensagen" (1 866 - 1870). WILHELM scmmER (1841 - 1886) 
berUcksichtigte in zahlreichen Arbeiton da s Ialündiache. Dennoch 
stand bei diesen Gelehrten das Ialiindiache nicht im Ui ttelpunkt. 

In der "Hagen-Lachmann-Ära" von 1825 bis 1851 wurden die is-
lündischen Studion in Berlin vielseitiger. 18J1 wirkte in Derlin 
AUGUST FRIEDRICH 1-'011'T als Pri va tdo.zen t, der 1833 ee ine 11 Etymolo-
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gischen ~•orschWlgen aui' dem Gebiet der Indo-Germanischen Spra-
chen ••• " herausgab; 1836 erschien Band 2. FRANZ B0PP (1791 -
1867), der 1857 - 1861 seine "Vergleichende tirrumnatik •.• 11 in 
2., umgearbeiteter Ausgabe in Berlin herausgab, ging in seinen 
Berliner VorlesW1gen häufig auf das Altisländische ein. Dasselbe 
gilt in noch stärkerem Maße filr die VorlesW1gen von J. Wld w. 
GRn.IM . Gegen Ende der Lachmann-Zeit las THEODOR AUFRECHT in Ber-
lin Altisl-ändisch und Altsächsisch. Seit 1852 gab er mit A. KUHN 
die "Zeitschrift f ür vergleichende Sprachforschung" heraus. 

In der 1Haupt..;l11Ullenhot1'-lra" (1851 - 1884) wurde das histo-
risch-vergleichende Konzept - neben Texteditionen - auch bezüg-
lich der Erforschung des Isländischen in der NachfolGe J. GRIMMS 
weitergeführt . Allerdings setzten jetzt Richtungskämpfe ein, Wld 
das Altisländische trat in Borlin zugunsten einer weitgefticher-
ten Skala anderer altgarmanistischer Themen zurUck. 6 Der Brief-
wechsel MULLENH0FFs mit SCHErum7 l äßt aber noch klar das weiter-
hin bestehende altisländis che Interesse des damals führenden 
Berliner Philologen erkennen, wührend sich anderswo st lirker 
Richtungen etablierten, die sich von GRThfüs Ansatz lösten. 

In der f olgenden Periode, die wir die "Hoffory-Schröder-\'/ein-
hold-Ara" nennen können (1 884 - 1901), kam es erstmalig in Ber-
lin auch zur personellen Trennung von altnordischer und altger-
manistiecher ForschunG• JULIUS P. H0FF0RY (1855 - 1897) war ein 
profunder Kenner des Isländischen . Der ge bUrtige Düne kam im 
Wintersemester 1883 als a. o. Professor für das Islündieche und 
fUr allgemeine Phonetik an die Berliner Universitä t. Geboren in 
Aarhus, hatte er 1875 - 1878 bei K0IHlAB GfsLASOH und KARL VERNER 
1n Kopenhagen studiert. H0FF0RY fühlte sich von r.rULLENH0FF ange-
zogen, aber es wo.r SCIIERBR, der ihn - wie EDWARD SCHRÖDER - nach 
Herlin holte. H0FF0RY hielt vor einem kleinen Kreis von Hörern, 
zu welchem u. a. KAHLE , HIRSCIO'ßLD , RANISCH und l!EUSLER zählten, 
Lehrveranstaltungen zur isländischen Skaldenpoesie und zur idda 
ab, bis ihn 1893 seine unheilbare Krankheit zwang, eine Anstalt 
aufzusuchen . H0FF0RYs'~ddastudien" erschienen 1889. Schon 1885 
hatte er die GRIL1M-Edda unter dem Titel "Die Lieder dor Alten 
Edda. Deutsch durch die Brüder Grimm" erneut herauogegeben. H0F-
P0RY hatte u. a. G!SLASOlls 1846 erschienene Arbeit zum IsUindi-
schen9 grUndlich studiert und wohl auch noch P. PASSYe 1891 er-
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eohien nee Werk zur islä.ndieohen Phonetik zur Xeuntnis ~enommen.9 
In seinen el tnordiechen BemUhW1gen wurde HOFFOHY von Em'IARD 
SCHRÖDER W1teretützt, der 1887 - 1009 LehrbeauftraGter in ~erlin 
war. KARL WEINHOLD (182) - 1901) kam 1889 auf MULLBM-IOFFs Lehr-
stuhl. Nach HOFFORYs Ausscheiden setzte er sporadisch auch des-
sen isländische Lehrverans taltW1gen fort. WEINHOLD war ein Philo-
loge, der seine SchulW1g vor al lem .durch das Studium des Isländi-
schen erfahren hatte. Davon zeugen seine Arbeiten "Altnordisches 
Leben" (1856) und 11 Uber den My thos vom Wo.nenkrieg". In seiner 
Habilitationsschrift hatte er eich mit der "Völuspa." beschäftigt. 

i t EilIB0LDs Tod endete die Zeit, in der dns Isländische von 
den Philologen im wesentlichen ne ben anderen altgermanistischen 
~oreohungen in "Personalunion" betrieben wurde. Sie hatte rund 
90 Jahre gewährt. Von nun an entwickelte sich die Erforschung 
des Isländischen zu einem speziellen germanistischen Fachgebiet, 
getrennt von den deutschen philologischen ForschW1gen. 

In der "Heusler-Ara" (1901 - 1919) gediehen die isländischen 
Studien 1n Berlin in außerordentlichem Maße. ANDREAS HEUSLER 
(1 865 - 1940) wurde 1890 Privatdozent , 1894 a. o. Professor und 
1913 o. Professor, bis er 1919 di e Berline r Universittit verließ 
und einem Ruf nach Basel folgte. Zu seinen i s l änd ische~ Arbeiten 
gehören u . a. "Isländergeschichten" (1897, 1913), "Codex Regius 11 

(1 902), "Eddica Minora" (1903 ), "Heldensaßen" (1 904 ) und vor 
allem sein "Al tisländisches Elementarbuch" ( 19.13), aus .dem Gene-
rationen von Berliner Studenten erste Kenntn i sse Uber das Islün-
dische schöpften. Ale Direktor des "Germanischen Seminars " bean-
tragte HEUSLER seit 191) beträchtliche Swnman zur Anschaffung is-
ländischer Literatur. 10 Als das Seminar 1916 in den OstflUgel 
des Universitätshauptgebäudes umzog, konnte die "Nordische Abtei-
lung bereite eine ganze Wand fUr sich fUl len. Zahlreiche Werke 
der damals angeschafften isländischen Literatur gehören heute 
noch zur germanistischen Bibliothek der Berliner Universität. Zu 
den Themen der HEUSLßRs chen LehrveranstaltW1gen zähl ten die Göt-
ter- und Sigurd-Lieder der Edda, vor ßllem aber Sngotexte W1d 
Uberblicke zur altislündieohen Lita~atur. Hatte man zu HOFFORYa 
Zeiten wenig mehr Hilfsmittel als SVBINBJÖRN EGILSSONs 11 Lexicon 
poeticum" oder WIStNS "Carmina Horr oena" zur VerfUgung gehabt, 
eo konnte man zu llliUSLERs Zeit auf viele al tisländische \'/erke zu-
rückgreifen, wie er selbst in einem Beitrag der Festschrif t zum 
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fünfzigjährigen Bestehen des "Germanischen ::ieminars" 1n Berlin 
mitteilte . 11 Als lillUS~Re Lehrstuhl 1919 vakant wurde, Ubernnhm 
GUSTAV NECKEL (1878 - 1940), der aus Wismar stammte, dees~n Amt 
1n Berlin . NECKEL war seit 1908 Privatdozent in Breslau, ging 
dann 1911 als a. o. Professor naoh Heidelberg, bis er 1920 nach 
Berlin gelangte. 

In der'Neokel-Ara" (1920 - 1940) entwickelten sich die islän-
dischen Studien in erheblicher Breite. NECKEL selbst gab u. a. 
eine Arbeit zur altisländischen Literatur (1923) sowie die Mono-
graphie "Die altgermanische Kultur" (1925) heraus. J;!;s folgten 
"Germanen und Kelten" (1929) Wld "Deutsche Islandforschung I" 
(1930), worin er sich Uber den Wert der islä:Jldischen Literatur 
äußerte. Auch als Herausgeber trat NECKEL hervor. So erschien 
bereits 1914 ein erster Band der Edda W1ter dem Ti·tel "Die Lie-
der des Codex Regius ne bat verwandten Denlanälern". Einen ausführ-
lichen Kommentar dazu publizierte er 1927. Dieses kommentierende 
Glossar enthielt auch einen Abschnitt Uber Sprache und letrik 
der Eddalieder (S. XIII - XXVI). ·schon vorher, 1924, gab NECICEL 
weitere ie·ländieche Texte unter dem Ti tel "Germanisches ·wesen" 
und 1926 SIMROCKe Edde mit einer entsprechenden Einleitung her-
aus. Ebenfalls 1926 erschien sein Sammelband "Germanische Sagen 
von G<:Sttern und Helden" . Schließlich hat NECKEL auch als Uber-
setzer gewirkt. So erschien 1925 in Jena seine Ubereetzung der 
jUngeren J;!;dda mit dem sogenannten ersten grammatischen Traktat, 
auf das später SVEINN BERGSVEINSSON in seinem Artikel "Wie nl t 
ist die phonologische Opposition in eprnchlicher Anwendung?" 
(1942) aufmerksam machte. Ale einer der ersten ging er damit auf 
die wohl älteste lautliclxUntereuchung einer europäischen Spra-
che eines anonymen Autors (1130 - 1150) ein und w~digte diesen 
mittelalterlichen Text und ueine DedeutW1g filr die Lautbeschrei-
bung ~es Ieliindischen, wurde doch hier die Struktur einer zeit-
genössischen Sprache ohne das Schema des Lateinischen oder grie-
ohieohen beschrieben. NE CKEL ging in zahlreichen Zeitaohriften-
artikeln auf isländische Spezialthemen ein, hielt eich aber - im 
Gegensatz zu spä teren Berliner Forschern - eher an allgemeine, 
z. T. auch kulturhi s torische FrageatellW1cen als an eprachwiesen-
eohaftliche Binzelunteraucoungen. 
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Daim Amtenntritt A. IIÜDNERs , der 1927 Direkt or des "Ge rmani-
schen Seminare" wu.rde , wurde eine Drei te ilung der Arbe itaga bie t e 
eingeführt. NECKEL Ubernahm die "al t germaniech-nordische Abte i -
lung", die Ruch vorher schon exis t ier t hatte , nun abe r forme ll 
größere Eigenständigkeit erhie l t. Das Vor lesungsverze ichnis zur 
Z-ei t NECKELe weist zahlreiche Hornen und Lehrveronetol t ungen zu 
isländischen Themen auf . Ee gab eine Ober-, Mittel- und Unter -
stufe bzw . ein Proseminar. So hielt NECKEL z.B. im Winterseme-
ster 1926 im Proseminar "altialändische Ubungen fi.ir Vorgerückte" 
ab . . Zu den wissenschaftlichen Mitarbeitern auf dem Gebiet des 
Altisländischen zwischen 1926 und 1939 gehörten u. a. KONSTANTIN 
REICHARDT (1928), HANS JOACHIM KLARE (1929 - 19JO), BERNHARD 
KUMMER (1931 - 1934), HANS KURT LIUELLER (1930), ANNIE HEIERMEIER 
(1933 - 1935), HANS MIDDERHOFF (1936 - 1937) und GERHARD SCHWAR-
ZENBERGER. Als NECiillL 1935 kurzzeitig einem Ruf nach Göttingen 
folgte, übe rnahm JULIU0 PETERSEN kommissarischedie Ausbildung in 
den altnordi s chen Lehrveranst a ltungen. Als NECKEL im November 
1937 n3ch ne rlin zurUckkehrte, eing HANS KUHN, der nach seiner 
Lehrtätigkei t in Marburg und Köln zeitweise auch in Berlin wirk-
te, also . o. Pr ofessor nach Leipzig. Nach dem Tode NECKELs trat 
er 1941 desse n Nachfolge in Berlin an. 

Die umfangr eichen islündiachen Studien HANS KUHNs sind u. a. 
in der Arbeit "Das alte Island" (21978 ) und in den "Kleinen 
Schr iften" (1 969 - 1978) zus ammengefaßt. Einen Teil dieser Ar-
be iten verfaßte KUJfä , der 1946 Professor in Kiel wurde, in seiner 
Derliner Zei t. Aus dem Vor l esW1gsverzeichnis der Berliner Univer-
si t ii t geht he rvo r , daß KUHN beispielsweise im Wintersemester· 1936 
in der Ober-, Mit tel- und Un terstufe Le~veranstaltungen zur 
"Eddischen Spruchdicht ung", zu "Heims kringla" und mit Assistenten 
im Sommersemester 1937 z. D. zum "H~vnm~l" durchführte. Auch nach 
1941 bemühte sich KUHN wn di e Wei t erführung der isländischen 
Lehrveranstnltuncen , doc h ers chwerten die Kriegseinwirkungen zu-
nehmend seine Täti~keit . 

Die Dorliner Univers itä t öffnete am 29. J anuar 1946 wieder 
ihre '.l.'ore . Isl tindis ch wurde in den ersten Nachkriegsjahren nicht 
bet rieben . Doch berührten die bekannten Philologen WILHELl'.1 Wiß-
MAH)l und WERNi'1 SIMON in ihr en germanis tischen Lehrveranetal tun-
gen auc h altnordioche Themen . 12 
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Einen neuen Aufschwung erhielten die iellindiaohen ötudian 1n 
Ber lin durch das Wirken SVEINN BERGSVEINSSONs, der nach seiner 
Tätigkeit im Spraoharohiv Braunschweig (1940 - 1944) und seiner 
Lektorentät igke i t in Reykjav1k (1947 - 1948) im Jahr~ 1953 als 
Gastprofe ssor an die Berliner Universität kam. An der Humboldt-
Universität wurde er 196) Professor mit Lehrauftrag und später 
o . Prof essor filr Nordische Philologie. BERGSVEINSSON hatte be-
reits 1941 mit seiner grundlegenden Arbeit "Grundfragen der is-
ländischen Satzphonetik" seine wissenschaftlichen Kenntnisse 
unt er Beweis gestellt. Bereite in ein~gen Aufsätzen, die seit 
1938 erschienen, hatte er sich zu Fragen der isländischen Phone-
tik ge äußert, in den Jahren bis zu seiner Tätigkeit in Berlin 
j edoch auch zahlreiche andere Themen berührt. 13 Vor allem sein 

• 11 I s l ändisch-deutsches Wörterbuch", do.s 1967 in Leipzig erschien, 
trug wesentlich dazu bei, daß eich die isländischen Studien in 
Berlin na ch 1953 bis zu seiner Emeritierung 1974 fortsetzten. 
Das Zentrum der DDR-Nordistik verlagerte eich nach 1956 immer 
stärker nach Greifswald, was zu einem Abbau der Kapazität in Ber-
lin führte. Hatte eich der isländische und dünieohe Sprachunter-
richt in den fUnfziger und sechziger Jahren unter BERGSVEINSSON 
zunä chs t erheblich entwickelt, so trat nach seinem Auasoheiden 
ein deut licher RUckgang ein. Auch nach der Emeritierung hielt 
BERGSVEI NSSON noch ftir einige Jahre Lehrveranstaltungen zum Is-
l ändischen ab. Danach wurden von Mitarbe i tern der Nordistik in 
Berlin vorwiegend Ubersichtsveronstaltungen zur Geschichte der 
nordischen Sprachen und einige Seminare zur Eddalektilre, verbun-
den mit einer Einführung ins Altialtindisohe, abgehalten. Seit 
kurzem unteretUtzen auch Mitarbeiter der Universität Greifswald 
_durch Lehrveranstaltungen die Ausbildung in Berlin. So fUhrte 
z.B. ERNST WALTER_, o. Pro f essor und Leiter des Wiaaensohafts-
bereichea "Nordis che Sprachwisaenaohoft" in Greifswald, einen 
Intens ivkurs zur Einftihrung ins AltislLl.ndisohe durch. FUr die 
Zukunft ist geplant, wieder einen wis senschaftlichen Mitarbeiter 
mit der Arboit sfremdspro.ohe Isländisch in Berlin an der Humboldt-
Universitä t e inzustellen, um die Kontinuitä t der isländischen 
Studien, die - wie wir sahen - bis ins Gründungsjahr zurilckrei-
chen, zu gewährleis ten und die Tradition der Isländisch-Ausbil-
dung in Berlin fo r tzusetzen. 
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Anmerkungen 

1 Reimer ilbernahm 1800 die Realschulbuohhandlung , die er 1819 
witer der Bezeichmmg "G. Reimer" weiterfUhrte. Vgl. L. Uagon , 
Die Geschichte der nordischen Studien und die Begrilndung des 
Nordischen Instituts . - In: Wissenschaftliche Zeitschrift der 
Ernst-1Ioritz-Arndt-Universität , Greifswald 1956, s. 248 . 

2 Nyerup war seit 1796 Professor für Literaturßeschichte und 
gleichzeitig Universitätsbibliothekar in Kopenhagen. 

J Vgl. s. Bergsveinsson, Die Brüder tirimm und der Norden. - In: 
Wissenschaftliche Zei t s ohrift der Hwnboldt-Universi t ii t zu Ber-
lin 14, G$sellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe, 
Berlin 1965, s. 515 - 516. 

4 Vgl. Brief Wilhe lms an Jacob, Cassel, am 22. i.-!i..irz 1814: "••. 
Uberhaupt ist eine schöne Sammlunt; von schwedischen Disserta-
tionen da, worunter manches Seltene steckt, auch die Ausgabe 
der jUngeren Edda von Göre.nson, sowie seine Ausenbe de]:' Voluspc 
habe ich gefunden." J. G. Görans-on gab 1746 den Uppsalaer 
Codex der Snorra-Edda heraus. 

5 Vgl. H. -J. Hube, Edda-Übersotzungen. Der Grirnmsche Eddnstreit 
mit Friedrich Rühs und die Anfänge der .!3er-liner hordistik. -
In: Internationale Humboldt-Grimm-Konferenz. Protolkollband, 
Teil J, Berlin 1987, s. 64 - 10· (c Berichte 7, H. 1) 

6 Vgl. H.-J. Hube, Die Nordistik und das i3erliner Germanische 
Seminar. - In: Wissens chaftl iche Zeitschrift der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin J6, Geeellschaftswissenschaftliche Reihe, 
Berlin 1987, s. 794 - 800 

7 Hrsg. von A. Leitzmann; Einführung von E. Schröder, Berlin 
1937. 

8 K. G!slaeon, Um Frum-Parta tslenzkrar Tungu i Fornöld, 1846. 
9 P. Passy , De nordica lingua, 1891. 

10 Vgl. A. Heusler, Erinnerungen an die Vorgeschichte der nordi-
schen Abteilung . - In: Das Germanische Seminar der Universität 
Berlin. Festschrift zu seinem 50j ährige n Bestehen, Berlin und 
Leipzig 1937, s . 9f. 

11 Ebd. 
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Wißmann, geb. 1899, Dozent 1n Halle (1938), Freiberg (1940) 
und a. o. :Rrot. in Königsberg {1942), kam 1946 nach Berlin. 
Simon, geb. 1900, wurde 1946 a. o. Prof. mit vollem Lehrauf-
trag in Berlin. 

13 Vgl. T. Miloeoh/H. Mittelatädt, Schriftenverzeichnis Sveinn 
Bergeveinseon, im vorliegenden Heft. 
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Heike Comolle , 1 aija Meni;er, Hartmut ti i t t elstädt (Greifswald) 

ZU GESCHICHT"B 
NORDlSTIK UND 

UNl) :PBRJPEK'i'IVEN DER SPHACHWISSENSCHAPTLICHEN 
1-'EI~N l S'rIK IN GREU 'SWALD 

Einer der grundleeenden .Bestand t eile der Lehr- und .E'orachungsar-
bei t an der Sektion Norde uropawiss enschaften der E:rnat-~oritz-
Arndt-Universität Greifswal d i s t die Beschäftigung mit den Spra-
chen Nqrdeuropas. Im Mittelpunkt s tehen dabei die nordgermaniechen 
Sprachen Dänisch, Iel!1ndisch , Nor wegisch (Bokmal) und Schwedisch 
(weniger bisher Nynorsk 'Neunorwegiech ' und Färöisch) sowie das 
zur finno-ugrischen Sprachfamilie gehörende .E'innieche. Angesie-
delt sind ihre Lehre und .Brforschung sowi e die Altnor distik, d.h. 
die ~eschäftigung mit den nordgermanischen Spr achen und Litera-
turen des Mittelalters , vorwiegend in den Wiss enschaftsbereichen 
Nordistik/Sprac hwiosenechaft und Fennistik , der en Bntwi cklung im 
folGend en Abr i ß dare eatellt werden soll . 

Daß cerade Greifswald der Ort nordischer, nordi stischer, fin-
nischer ~d fennistischor Studien werd.en s ollte , hängt nicht zu-
letzt drunit zusammen, daß die Stadt gemeinsam mi t Vorpommern und 
RUgeo von 1648 bis 1815 zu Schweden gehört hat te (von 1155 bis 
1809 wa.r auch Finnland Bes tandt eil des schwediachen Königreiches 
gewesen). Zwar war anfangs das Interesse Schwedens an der Ent-
wicklung der Greifswalder Universi tät nicht groß (er st nach 1740 
setzte im ZUße der Aufklärunß eine beschei dene Förderung von 
schwedisc!ler Seite ein ) , und "weder der schwedi sohe Sprachunter-
r i cht noch der Unterricht in schwedischem Recht ... (war) auch 
nur dem gerinesten Enthusiasmus bei den Univers itä t s behörd en be-
ß egne t 111 , doch gab es während der gesamten Schwedenzeit Ansatz-
pw1k te fllr ein Wi~ken der Greifswalder Universität als eines kul-
turellen Verbindungsgliedes zwischen Deutschl and und Schweden . 
Gebllrtige Schweden und }"'innen studi erten und schwedi s che Prof es-
s oren lehrten - z.T. in schwedischer Sprache - in Gr eifewal dJ 
Schwediechunt erricht wurde u.a . fUr deutsche St udenten erteilt , 
die als l<: Unf tice Kaufleute mit Schweden in Bertlhrunß kommen wUr-
den. Praktischen iJed llrfnissen entsprangen ebenfalls die BamUhun-
gen von JOHANN CARL DÄHNERT (1719 - 1785 ) um ein deutech-aohwedi-
aches Wört erbuch und von JOHANN GEORG P~~ER MÖLLER (1729-1807), 
d~m es 1782 Belang , ZUBommen mit CARL GUSTAP AP LEOPOLD ein 
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"Teutech-schwedisches und echwediech-te utechee Wl:Srterbuoh" her-
auszugeben. Seit 1796 wirkte dann der eohwedieche Dichter und 
Philosoph THOMAS T»ORILD (1759-1808) als Bibliothekar wid ~ußer-
ordentlicher Professor in Greifswald. Seine Vorlesungen Uber 
schwedische Sprache und Literat.ur waren wohl die ersten, die an 
einer deutschen Universität zu diesem Fachgebiet gehalten wurden. 
Von den Wesbereitern der nordischen Studien an der Universität 
Greifswald muß vor allem auch der Historiker CHRISTIAN .FRIEDRICH 
RÜHS (1781- 1820) erwtlhnt werden, u.a. Verfasser einer "Geschichte 
Schwedens". 2 RÜHS, dessen GBttinger Lehrer A. L. SCiil,ÖZER (1735-
1809) vielleicht der beste Konner der finno-ugrischen Sprachen 
und V5lker seiner Zeit war3 , gab in seinem 1809 ers~hienenen 
Buch "Finnland und seine Bewohner" den ersten zusammenfassenden 
Uberblick Uber die historischen Geschicke Finnlands. Das Werk 
enthält auch einen kurzen Abriß des Finnischen, der zu den er-
sten deutschsprachigen Gesamtdarstellungen der Struktur und der 
Dialekte des ~'innischen geh8rt. Das 13uch, das schon in den Jahren 
1811-1813 in schwedischer Obersetzung erschien, hat vor allem in 
Finnland selbst die Diskussionen Uber die finnische Mythologie, 
Geschichte und Sprache belebt. 4 

Die Nordistik entwickelte sich era-t relativ spät zu einer ei-
gensU1ndigen Disziplin an den de1..rtschen Uni versitliten. Zunächst 
wurde sie - fast ausschlie3lich als Altnordistik - von der ger-
manischen Philoloßie betrieben. So auch in Greifswald. Als einer 
der ersten Greifswalder Germanisten bot FRIEDRICH GOTTLOB CANZLm 
(1764-1811) neben anderen Vorlesungen wiederholt Unterricht im 
Dänische,n und ;jc.hwedischen "nach eigenem gedruckten Grundriß" an. 
F. TSCHIRCH bezweifelt jedoch angesichts der niedrigen Studenten-
zahlen (im Sommersemester 1835 ftlnf, im Sommersemester 1844 drei-
zehn), ob fUr diese Lehrveranstaltungen ein wirkliches BedUrfnis 
bestand. 5 Spät er trat GOTTLIE.13 L10HNIKN (1781-1841) durch einige 
Übersetzungen aus nordischen Sprachen- hervor, ohne jedoch selbst 
nordische ~tudien betrieben zu haben. Beispielsweise Ubertrug er 
die "Frithjofs Saga" von ESAIAS TEGNER, al tialändische Sagas u.nd 
Teile der ialt1ndiochen Grammatik von RASMU3 HASIC ~ns Deutsohe . 
Vorle sl.111Cen Ubcr nordische Mythologi e hielt 1847/48 KARL ROBERT 
KL:Ehi.PIN (1816-1874), der sich mit einer Schrift Ub er die ~dda• 
lieder habilitiert hatte. \'/eitere Germanisten, die sion neben an-
deren Dini;en mit dem Altnordischen beschäftigten und Lehrvora.Q-
stoltungcn d3z u Qbhi elten (vorzugsweise als EinfUhrung in die 
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altislärnlieche Sprache, in Edda und itunenkunde ), folgten: FRIED-
RICH VOGT ( 1875), THEODOR SIEBS (1891/92) , JOHANNES BRUINIER 
(1893-1898), JOHANNES STOSCH (1906/07) Wld ElUJST ZUPITZA (1911/12). 
Umi'aesende Wld systematische Vorlesungen Ub er Sprachen und Lite-
raturen in Norde uropa fehlten v~llig. 

Allerdings wurde bereits 1821 die Idee der Einrichtung einer 
nordischen Professur oder sogar einer Art nordischen Instituts 
geboren. Der Greifswalder Theologe FRIEDRICH WILHELM VON SCHUBERT 
(1788-1856), der sich mit skandinavischen Kirchenverhältnissen 
befaßte, begrtlndete die Wahl Greifswalds ftlr diese von ihm ange-
regte Professur mit der geographischen Lage der Stadt, mit den 
alten Verbindungen zu Schweden und mit den bereits guten Bestän-
den der Universitätsbibliothek an schwedischen BUchern. 6 Doch 
dieser Plan scheitert e. Die MBglichkeiten der Greifswalder Uni-
versität waren bescheiden, und es fehlte noch an einem ausge-
prägten Interesse fUr nordische 3tudien~ Anders verhielt es eich 
dagecen 1917/18, als mit dem Nordischen Ins~itut endlich eine 
eiGenetändige wioeenschaftliche Institution geschaffen wurde: 
Seine eindeutig politisch motivierte Grtlndung war Teil der Be-
mUhungen der damaligen Reichsregierung t.m1 die }'örderu.ng der wis-
senschaftlichen Auslandskunde an den deutschen Universit~ten und 
Hochschulen, deren Ziel der "direkte Einsatz der Wissenschaft fUr 
die imper~alistische Großmachtpolitik, fUr die Erweiterung und 
Festigung des deutschen Einflusses im Ausland und die Schaffung 
der dafUr notwendigen bildu.ngsmä!3igen Voraussetzungen im Inland117

_ 

war. Dadurch wurden die ursprtlnglichen hwnanistischen Ideen zur 
GrUndung des Instituts leider zum Teil verfälscht. 

Das Nordi3che Institut, das am 4. Oktober 1918 seine Arbeit 
aufnahm, stellte insofern etwas prinzipiell ~eues dar, als hier 
nicht nur die nordische Philologie , sondern auch ~Tagen der Poli-
tik, Kultur, Ökonomie, Geschichte , G_eographie und des Rechts der 
nordischen Länder gelehrt und erfor_scht wurd en. Doch auch fUr das 
traditionelle "Kerngebiet", die nordische Philologie, erBffneten 
sich neue Möglichkeiten: Zur Pflege der Altnordistik kamen jetzt 
regelmäßige ~prachkurse in den modernen Sprachen hinzu , denn 
''wissenschaftliche Beschäfti i:su.ng mit dem Norden ohne Sprach-
konntnisse bleibt StUckwerk. 118 So wurde schon 1919 ein schwedi-
sches u.nd 1921 ein finnisches Lekt orat eing erichtet, ein däni-
sches und ein is ländis ches Lektora t fo~gten l~Ji bzw. 19)4 . 
DarUber hinaua wurden vertiefende hist orisch- philologisch e und 
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theoretische Kenntninse Uber die nordischen ::5prachen vom jewei-
ligen Ordinarius und von Germanisten vermittelt. B:rster lnhaber 
des Greifswalder Lehrstuhls ftlr Deutsche und i ordisch e Philologie 
wurde VOLF VO UN ERTH, der den Auftrag erhielt, Vorlesungen und 
Übungen zu den nordischen ~prachen und Literaturen abzuhalten und 
als Schwedischlcktor zu wirken. Ab 1921 trat PAUL MERKER mit einer 
Professur ftlr eucermanistik und nordisch e Philologie an seine 
Stelle. Neben Lehrveranstaltungen zur Altnordistik und den Lite-
raturen Nordeuropas gab er auch eine II Einftlhrung in das Studium 
der nordischen Phil oloßie''. Sein ·achfolger L00.1:'0LD • ·AGON9 las 
viele Semester lang Uber Gegenstand, Aufgaben und Hilfsmittel 
der nordischen Philologie und leitete von 1929 bis 19)1 g emeinsam 
mit anderen Lehrlcr!iften seminaristische Ubungen zur nordischen 
Philoloeie . ·achdem berei ta 1920 am ordischon Institut die Ab-
teilung Pinnland eebildet und 1921 das zunächst von einer f inni-
schen Stiftung finanzierte Lektorat an der hilosophischen ~a-
kultät errichtet worden war, konnten im ' int or semester 1921/22 
die ersten Lehrveranstal t W1ßen in finnischer 'pracbe an der Uni-
versität Greifswald abßehal ten werden. Das 1''innischlektorat war 
in den folgenden Jahren durch finn ische ·uttereprachler besetzt, 
die bis 19J9 an dem im Februar 1922 ge½rllndeten Institut ftlr 
Finnlandkunde neben prachkureen auch Vorlesungen Uber die fin-
nische Literatur, Kultur und Wirtschaft hielten . Im Winterseme-
ster 19)4/35 wurden im Vorlesungsverzeichnis auch Vorlesunßen 
zur finno-ugriechen Sprachgeschichte (von ILMARI LAHTI) ange-
.kllndig~ . 

Der Umfang der nordistischen und fennistischen Publikationen 
Greifswalder Wissenschaftl er blieb in dieser Zeit jedoch gering. 
Abgesehen von dem 1925 in Leipzig erschienenen "Lehr- und Lese-
buch der finnischen Sprache" des ersten Greifswalder Finnisch-
lektors ARVID ROSEllQUIST, das . "das brauchbarste von allen im An-

10 gebot befindlichen" ;'inniechlehrbUchern war , dem "Schwedischen 
Lesebuch" von GU1ü AR DROUGGE ( 1929) und dem "Lehrbuch der islän-
dischen Sprache" von EIDUR S. KVARAN und OTTO FINGBRHUT (1936) 
sind keine Veröffentlichungen Uber die nord·europäischen Sprachen 
entstanden. 

Im wissenschaftlichen Leben der Nordeuropa-Institute waren 
auf Grund der Lehrkräftesituation die Gastvorl esungen auswärtiger, 
besondere nordeurop!Uscher lissenschaftler von großer Bedeutung. 
Es traten namhafte Philologen wie -ALEXANDER JÖHA.NNE-SSO, SIGP!Js 
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BLÖl:lDAL und BR.l ST A.LBIM KOCK auf. Wenn sie auch in ihren Vor-
trtlGen nicht i r.lill cr au0cecprochen linßuistische Themen behandel-
ten, so dUrfto d~ch ihr ~influß auf die damalige Greifswnlder 
.~ordistik awJer 1''roee stehen. 

Dio Jahre nach 19JJ macht_en auch ftlr die Nordistik deutlich, 
daJ die ·1,-issenschaft ni cht losgeH5st von der l:'olitik existieren 
kann . Die faschisti sche Ideologie mit ihrem Glauben an die Ober-
legenheit der "nordischen 'Raese" schuf gerade ftlr das Greifs-
walder Institut , das sich ja auf •wissenschaftlicher Grundlage 
mit dem "Nordischen" zu befassen hatte, komplizierte Bedingungen. 
Die politischen Haltungen der einzelnen Mitarbeiter waren sehr 
differenziert. Während einige von ihnen profasc-histiache Hal-
tungen einnahmen11 , bemUhten sich andere - wie der Institutsdi-
rektor L. JJ AGON - um korrekte wissenschaftliche Beziehl.Ulgen zu 
den skandinavischen VBlkern und distanzierten sich von den ras-
sistisc hen und chauvinistischen Zielen der faschistischen Partei 
und Regierung. Unter diesen nirrunt eine besondere Stellung der 
damalige ~chwc dischlektor STELLAN ARVIDSON ein, der 1933 wegen 
seiner aufrechten Haltung aus seinem Lehramt vertrieben wurde. 
Heute ist er Ehrendoktor der Universität und Gas tprofessor an 
der Sektion Norde uropawissenschaften. 

Die Üb erwindl.lilC des Hi t _l erfaschismus und die Schaffung ei~r 
_antifaschistisch-demokratisch·en Ordnung, die mit der Grtlndung 
der DDH im Oktober 1949 verankert wurde, brachten ftlr die gesam-
te Nordeuropaforsch Uilß von Grund auf neue Existenzbedingungen, 
Ziele und Aufeaben. Hatt e sie bis dahin im wosentlichen dazu ee-
dient, btlrgerliche ~achtansprUche sowohl nach innen als auch 
nach au.Jen verwirklichen zu helfen, so erfolete nun schrittweise 
eine völlige Neuorientier w1g . Der damalige M.inisterprt:lsident der 
DDH sagte auf der 500-Jahr-l.''eier der Universität 1956, das Insti-
tut habe die Auf8abe, ''die wissenschaftlichen Beziehungen zwi-
schen dem demokratischen Deutschland- und den Völkern des l~ordens 
zu intensi vieren ... Diese Beziepungen werden dazu beitraßen, 
die Oatsee zum r,ie er des l<'ri edens zu machen. 11 Mit ihren spezifi-
schen Mitteln wollte auch di~ Nordistik das Ihre tun. 12 Um die-
ses Anliegen erfUllen zu können, mußten jedoch erst die notwen-
di en roateriellen und pers onellen V9rauasetzungen geschaffen 
word~n. :3o wur den nach der Wi cdereröffnung der Universität 
Greifswald am lJ. Februar 1946 .Sprachkurse und Übungen nebst 
einigen (alt- )n0rdistischen Lehrveranstaltungen zunächst am 
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Germanist ischen Inotitut weitergefUhrt. Abgehalten wurden ver-
schiedene Schwcdischkurse fUr Anfäneer wid Fortgeschrittene mit 
}wnversations- und Überse tzunes Ubungen (von 1948 bis zum ille-
galen Verlassen der UUR ~n Jahre 1957 Lektor MARQUIS O. DE PERS). 
Der Unterricht in ~äni sch wurde 1954 aufgenommen (bis 1956 
W. FRIESE) ; als Pinnischlektor wirkte in den Jahren 1955 bis 
1957 REINO JÄRVINEN, der schon von 1935 bis 1939 in Greifswald 
Unterricht in finnischer Sprache erteilt hatte; ein Norwegiech-
kurs fand dageeen nur im Frtlhjahrssemester 1954 statt (H. REIHER), 
allerdings nun wieder am Nordischen Institut, das ab FrUhjahra-
semester 1951 als Ausbildungseinrichtung in den Vorlesungsver-
zeichnissen der Universität erscheint. Alle Lehrveranstaltungen 
am Institut waren jedoch wahlweise obligatorisch ftlr Germanietik-
etudenten bzw . fakultativ ftlr Studierende aller 1''achriahtungen 
ausges chrieb en. Erst . ab Studienjahr 1956/57 erhielt das Nordi-
sche Ins titut auch di e Aufgabe, eic ene ~tudenten in einem fUnf-
jtlhrigen Studium auozubilden . 1''llr dieses Studium war die grUnd-
liche Kenntnio einer oder mehrerer ::iprachen der Region Nordeu-
ropa unabdingbare Voraussetzung . 1''llr deren Vermittlung konnten 
,Auttersprochler t;cwonnen Wer<.len : fllr Dänisch .MOG~S M9}LLER 
(1957-1964, ~r verfaßt e in dieser Zeit auch ein deutsch-dänisches 
·.roschenwörtcrb uch), fllr Schwedisch lilARIAN :B CARLSt>ON (1958-1959) 
und ftlr 1"innisch ATSO VUOR.ISTO (1958-1962). Nach der HUckkehr-
von A. VUOHISTO nach .iinnland wurde 1962-196) der 1''1nniechunter-
richt vertret ungsweise vom Assistenten PE~EH. KR0Glili erteilt. Ale 
Lehrbeauftragte fUr die schwedische Sprache war zeitweilig 
G. W};GNr;.R eingesetzt (1959-1963), außerdem von 1961 bis 1962 
auch V. HAG~EISTBH. , Lektorin an der Universität Rostock. Den 
Hauptant eil an der Norwegiechausbildung zwischen 1957 und 1963 
hatte der auo Jena gekommene dclijlalige Oberas sistent HORST BIEN. 
l~eben rein sprachpraktischen Übungen gab er u. a. eine systema-
tische Darstellunc der norwegi schen Grammatik (Bokmäl) und eine 
EinfUhrung in das Nynorsk. UnterstUtzune erhielt er durch die 
Lek tori n 11 . PlfäUGSCHAT (1959-1960), durch Magister ARNULV SUD-
MAl~N (1961) und durch die Isländerin VlLBORG HARDAROOTTIR (1962). 
Nach<lern BRUNO K.lt:r;ss 1956 seine 'N1tigkei t am Nordischen lneti tut 
6 Llfeenommen hatte, waren auch die isländische Sprache und Lite-
r atur wioder i n Lehre wid Forschung vertr~ten. Ein Jahr lang 
(1962 ) s t and ihm dabei der isländische Lektor ARNI BJÖRNSSON 
z ur 3 ei t o . Ub er blicks vorlesungen zur Geschichte der nordischen 
Sprachen hielt WOLFGANG MORGENROTH, der ab 1954 vor allem die 
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Altnordisti k am Nordischen Institut vertrat und später am Insti-
tut fUr Vergleichende Sprachwisßenschaft in Greifswald tätie war. 
Eine langfristige Lösung bei der Besetzung der Lektorate ergab 
sich Anfang der sechzi~er Jahre rni t ROSll'lARIE KAM.RATH ftlr Schwe-
disch , AUD BROBY-ILG fUr Dänisch (und zum Teil auch fUr Norwe-
gisch) und KAIJA MENGIB ftlr Pinnioch. Diese drei Lektorinnen 
gehör t en zu der ab 1965 eingerichteten Abteilung ~prachwissen-
achaft (ab 1968 Abteilung Sprachen und Linguistik), die vor al-
lem Lehraufgaben zu erfUllen hatte und der als Leiter BRUNO KRESS 
vorstand. B. KRESS, der sich bereite mit seiner Doktorarbeit 
("Die Laute des modernen Isltl.ndischen", phil. Dias. Berlin, 
Gräfenhainichen 19J7) als ausgezeichneter x~nner der isländi-
schen Phonetik ausgewiesen hatte, habilitierte sich 1962 mit 
sei ner "Laut- und Formenlehre des Isländischen" (Halle/Saale 
1963); als Professor mit vollem Lehrau:ftrag ftlhrte er nun eine 
Reihe nordistiecher und altnordistischer Lehrveranstaltunßen, 
vor- allem aber auch seine isländischen SprachUbungen weiter. In 
vers chiedenen Kursen und in einzelnen Vorlesungen und Seminaren 
z ur Phonetik, Grammatik und Syntax sowie zur Geschichte des Ia-
Hmdischen erwarben sich bei ihm viele Studenten gediegene 
Kenntni sse in dieser ältesten lebenden nordgermanischen ~prache . 
In s einer 1''orachwigett1tigkei t beschäftigten ihn auch Uber seine 
E.m eriti erunG 1972 hinaus besondere grammatische Fragen wie die 
Aspekt- und Aktionsartentheorie, dargestellt am Beispiel des Is-
l t!ndi schen. Sein wissenschaftliches Hauptwerk ist die 1982 er-
s chi enene große und international anerkannte "Isländische Gram-
matik" (Lei pzig 1982), zu der sich zahlreiche Untersuchungen zu 
anderen sprachwissenschaftlichen, besonders lexikologischen 
Problemen gesellen. 13 

Durch die Konzentration der Nordeuropaforschung der DUR an 
der Ernst-Moritz-Arndt-UniverfJität Greifswald im Zu6e der J. 
Hoch sch ulreform wurde 1969 die Sektion Nordeuropawissenschaften 
g ebildet, an der mehrere regionalwiasenschaftliche Fächer zu 
der kompl exen Disziplin Nordeuropawissenschaften zusammengefaßt 
wurden , was eine we i tere Effekti vierung von Lehre und 1''orachung 
ermöglich te. Auc h f Ur die nunmehr eingerichteten Wisaenaohai'ts-
berciche Nordis tik/Sprachwissenschaft und Fennistik brachte das 
einschneidende Ver änderungen mit eich, die während der Leitung 
von ERNST WALTE:R vor sich gingen. E. WALTER wurde 1972 zwn 
Dozenten fUr N.ordische Sprachen, 1_975 zum o. Professor berufen 
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und damit Nachfolger von B. KRESS. 

Ganz neue Au.fgaben der sprachwissenschaftlichen Nordistik und 
Fennietik ergaben sich aus der Einfllhrung des SprachmHtlerstu-
diuma, ftlr das im Studien.Jahr 1971/72 erstmals und in der Folge 
zumeist im Abstand von zwei Jahren Studenten immatrikuliert wur-
den. Das fUnfjährige Stud~um in den Sprachkombinationen Englisch/ 
Dänisch, Englisch/Finnisch, Englisch/Isländisch, Englisch/Norwe-
gisch und Englisch/Schwediach14 erfolgt gemtw einem einhe.i tli-
chen Studienplan ftl.r die Grundstudienrichtung Sprachmittler zur 
Ausbildung an allen Universitäten und Hochschulen der DDR und 
schließt mit dem Erwerb des akademischen Grades Diplomsprach-
mittler ab. Alle au.f die Arbeitsfremdsprache Englisch bezogenen 
Lehrgebiete liegen jedoch in der Verantwortung des Wissenschafts-
bereichs Anglistik/Amerikanistik der Sektion Sprach- und Litera-
turwissenschaft. In den Wissenschaftsbereichen Nordistik/Spraoh-
wiaaenachaft und Fennistik mußten ftlr eine Reihe von Lehrgebie-
ten nach zentralen Vorgaben neue Lehrkonzeptionen entwickelt 
werden, wobei Erfahrungen bei Übersetzungs- und , J.JolmetschUbungen 
der sechziger Jahre genutzt werden konnten (besond ers durch H. 
KAldRATH und K. MENGER). Das betraf sowohl die sprachtheoreti-
schen als auch die sprachpraktiachen Lehrveranstaltungen, ftlr die 
Übungebl~tter, TonbandUbungen, Dolmetschtexte usw. lau.i'end be-
reitgestellt wurden, do~h wurde auch größeres Lehrmaterial fUr 
Anf~ger und }'ortgeschrittene erarbeitet15 , dazu zählt als 
Hilfsmittel fUr das Übersetzen aus dem Deutschen ins Finnische 
auch ein "Deutsch-finnisches politisches Wörterbuch". Erwähnt 
seien noch die von Mitarbeitern der Sektion Nordeuropawissen-
schaften verfaßten TaschenwörterbUcher Deutsch-Finnisch, Dänisch-
Deutach, ßchwedisch-Deutsch und Deutach-Isländisch. 16 Neben der 
neuen GrundBtudienrichtung Sprachmittler stellte auch die Aua-
bildunß von Reeionolwissenschaftlern - seit 197J mit unter-
schiedlich en tragenden gesellschaftswissens·chaftlichen Fächern 
(Geochichte, Philosophie, Ökonomie, Sprach- und Literaturwissen-
schaft usw.) - spezifische Anforderungen an den Sprachunterricht. 
So mußt en verstärkt fachbezogene Texte behandelt werden. Zudem 
nahmen in der Fachausbildung einiger Nordisten und Pennisten die 
linguistischen Disziplinen einen br~iten Raum ein. Viele ehema-
lige Sprachmit tlerstudenten der Sektipn Nordeuropawissenschaften 
sind jetzt als Übersetzer und Dolmetscher im Staatsapparat, bei 
Intertext, in gesellschaftlichen Organisationen, volksei~enen 
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Betrieben und wissenschaftlichen Institutionen - darunter der 
Sektion Nordeuropa iaaensohaften - tätig . Da aber die Studenten 
beider ~tudienrichtwigen in der Regel gemeinsam i n 4 er Hegional-
sprache unterrichtet werden mußten , konnt en sie g el ee entli ch im 
späteren Berufseinsatz die Ri chtung wechs eln . 

Von gewisser Dedeutung war st ets die Ausbi ldung von einzelnen 
llicternen. Außerdem werden fllr Mi tarbeiter der Universität und 
Studenten all er Fachrich tun.gen Anf änger- wid 1''ortgeaohr1 ttenen-
kurse angeboten. 1981 wurden Etn der Sektion Nordeuropawissen-
schaften als erster regi onalwissenschaf tlicher ·Einrichtung in der 
DDR alljährliche Weit erbi l dungsklll'se in den Sprachen Nordeuropas 
fUr Kader aus der Praxis a ufg enommen. 

Unterstll t zung bei der ErfU.llung dieser Lehraufgaben erhieli 
und erhält die Sektion durch Gastlektoren aUB Nordeuropa. Eine 
kontinuierli che und fruchtbringende Zus ammenarbeit entwickelte 
sich dabei mit dem Schwe di s chen Ins titut in Stockholm und dem 
Beirat fUr Auslandslektor en und Sprachkurse beim f innischen Un-
terrichtsministerium . Während aber die von dort entsandten Lek-
toren zU111ei&t nur wenige Semester in Greifswald blieben, geh~ren 
die Norwegi achlelct orin LAILA PRÜSSE (seit 1975) und die zweite 
Dänischlektorin INGER ANDERSEN (seit 1981) mittlerweile zum Stamm 
der Lehrkräfte. Im Wissenschaft s bereich Fennietik waren auch die 
Assistenten PETER UHLMANN (1972-1980) und GESINE BRAUm (1980-
1984) längere Zeit i n der Finniachausbildung der Studenten ein-
gesetzt. 

Durch Verstärkung der Personal kapazität konnten sowohl der 
Sprachunterricht erweit ert und verbessert ala auch die Por-
achungsleistungen gesteigert werden. Neben der direkt auf den 
Sprachunterricht bezogenen Lehrforschung zählen dazu u.a. die 
Arbeiten von E. WALTER auf dem Gebiet der nordiaohen Wortfor-
echung17 , mit denen er die Al t nor diatik der LJDR bef6rderte. Un~er 
dem Ubergreifenden Thema "Sprache und _Geeellsohaft" wurden j edooh 
auch viele Forschungsergebnisse voTgelegt, die ~oderne sprach-
liche Entwicklungen in den Ländern Nordeuropas berUckeichtigten. 
1ach dem Assistent en HARTMUT MITTELSTÄDT (1976) kamen mit RENATE 
NIEH (1976, Wieaenechaftsber ei ch Fennistik), DIETMAR GOHLISCH 
(1978), HEIKE C0M0LLE (1981) und PETRA DÖLL (1981) weitere Nach-
wuchskräfte hinzu, die al le in den f olgenden Jahren promovierten. 
Forechunßeschwerpunkt wurde zunehmend die Lexikologie (ohne daß -



- 151 -

besondere b 1 Diplomorb iten - Ubers tzW1cowiesen ohüftlioh 
oder andere lin uietiaohe Probleme vernachläaeict wurden). Im 
Wisaeneohaftab reich Nordistik/SpraohwiseeaaOhaft behandelte 
H. MITTELSTÄDT mit seiner "Phraseologie der isll1ndiochen prache 
der Get;enwart" (Dias. A 1981) Grundleeend&e zum lortachatz des 
Isländischen; der Germanist D. GOHLISCH stellte einen konfronta-
tivan Vergleich des ~odalsyateme im Deutschen und Schwedischen 
an (1982); H. COMOLLE untersuchte "Lexementlehnuni;en in der 
spätaltieländiechen Literatur" (1986) und P. DÖLL schrieb zum 
Fremdwort im Schwedischen und im Schwedischunterricht (ebenfalls 
1986) . Auf' dem Gebiet der 1'1ennistik hatte KURT SCHltlDT 1969 die 
erste sprachwissenschaftliche Dissertation (zum Thema 11 Probleme 
der Phonetik und der Morphologie deklinierbarer Wortarten bei 
der Erlernung deutscher Hochsprache durch J.1

1innen") vorgelegt. 
Danach behandelte K . .MENGER "l)eutsche :Pr!!positionalverbindungen 
und ihre finnischen lmtaprechungen" (Dies. A 1976) und R. NIBR 
''Untersuchungen zum adjektivischen Attribut im .Finnischen und zu. 
seinen Entsprechungen im Deutschen" (1980). Diese und weitere 
Themen wurden sowohl durch ..Aufsätze und Artikel als auch in or-
trägen auf' verschiedenen nationalen und intcrnution len ·onfe-
renzen zur Uiakuasion gestellt. Von Bedeutung ~ind hier die 
sprachwisaenachaftlichei+ /u"bei takrei se inncrhulb der l~onferenzen 
der Nordeuropawissenschaftler der sozialistischen änuer (1978, 
198J, 1988 jew~ils in Greifswald), die Arbeitstu6unGen der DllH-
l~ordieten sowie die aktive .-a tarbei t im Arbei tskrcis Greifswal-
der Linguisten. Besondere Höhepunkte waren internationale 'l'a-
gungen und Konferenzen in eigener Regie. ~o veranstaltete der 
Wissenschaftsbereich Nordistik/Sprachwissenschaft aus Anlaß des 
100. Geburtstags des Altmeisters der Vllli- ordietik WALT:c:R BAETKE 
(1884-1978) ein internationales Symposium zum Thema '''l'heoreti-
sche und praktische Aspekte der Altnordiatik" (4. - 6.4.1984) 
sowie anläßlich des 80. Geburtstags von B. Kllli~~ ein internatio-
nales ·Symposium zum Thema "Isländische und allt;emeinnordi&che 
Lexikologie" mit Teilnehmern aus neun Ländern (24. - 26.2.1987). 
Hi erbei handelte es sich um die erste internationale nordisti-
sche Konferenz in Greifswald Uberhaupt, die speziell sprachwis-
senschaftlichen ]ragen - theoretischen und praktischen :t>roblemen 
der Forschung zum Vlort und Wortschatz in den Jprachen ~ordeuro-
pas _ gewidmet war. Darllber hinaus wurden. auf kulturgeschicht-
lichen und 11 teraturvdssenschaf'tliohen Kolloquien des ·iissen-
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schaf ... abere iche Pennietik Vortrtlge Uber di e finnische Sprache 
ULd das eroe zen ehalten . 

der Geschichte der epr achwiss enachaf tli chen Nor-
ennlet·k in Greifswald zeiet , daJ Lehre und bTfor-
prachen ·ordeuro~as sich an der Sektion Rordeuropa-
en sta 11 entwickel t haben. Gemäß dem r cgionalwia-

·oz ·p bildet die Arbeit der Wi saenschaftabe-
e or · et · / prach issenschaft und Fennie t ik a uch ktl.ni'tig 

mit den Untersuchungen ökonomisch er, innen· und 
·scher, kult ureller und lit erarischer Prozesse in den 

or der sprach ssenschaf tliohen Nordistik und Pennistik an 
er e t on ordeuropa üaaenechaft en steh en in der Zukunft große 

.ls.~ga en. Es kommt darauf an , den Premdeprach enunterricht - die 
Grun age aller Beschäftigung mit .Pragen Nordeuropas - weiterhin 
z er easern un daz u auch ~orachungsergebniaa e der al l gemeinen 

ng ati 1ie auch der Einzelphilologien , der Premdsprachenme-
t o und der Überae t zuneawiaeenschaft nutzbar zu machen. Bei-
tr~ge z theoretiachen und praktischen Problemen der Gegenwarts -
s prachen in ordeuropa ·aollen - besonders auf dem Gebiet der 
1-exi 'ologie - den Zusamm enhang von prache und Gesell schaft 
deutlich machen . a s gilt auch speziell f nr die Brforachu.ng der 
eechich to er prachen Nordeuropas . Neue Gebie te wi e Geschichte 

und egen1art ee äröiachen mtlssen erachloeaen wer den . Neue 
agestel lwigen bedUrfen des Vorlaufs , t.m1 die t ud enten und Ab-

solventen dowohl fUr di e pracb.mittl ertä tigkei t als auch fllr di e 
regional ,1asenschaftliche Arbeit zu befähigen und moderne elek-
troniacHe Rechentechnik zu verwenden . In Lehre und ~orechung 
ilt es, durch di e ereita begonnene Zus ammenarbeit mit anderen 

Einrichtungen und einzelnen Kollegen im In- und Ausland die I n-
tensität und ffe t ivi tät d r Arbeit auf d~ Gebie t der theore-
tisch n und ange wandten r achwi saenechaft zu erhöhen, feste 
Partnerschafts ezi ehungen werden angestrebt . 

Pflege der ondergebi ete Altnordiatik und Fennietik 
ektion Nordeuro pawissenschaften einen Auftrag des 

Ur das Hoch- und Pacheohulweaen . 

i o A~ 
wid enniet n. 

den ganzen Einsatz der Nordisten 
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