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INDOGERMANISCHES IN DER VOLUSPA 

VON 

AKE V. STROM, 

Uppsala Universitat 

Unter den Edda-Liedern nimmt die Voluspa (Vsp) durch ihr Thema 
eine absolute Sonderstellung ein. Zwar gibt es auch im VafpruYnismal 
und Grimnismdnl wichtige eschatologische Stellen, aber nur in der Vsp 
haben wir eine durchgefiihrte Schilderung der Urzeit und Endzeit vor 
uns, und nur da spricht eine prophetische Gestalt. Sie ist ausserdem das 
Universellste aller Edda-Lieder. 1) 

I. DIE FORSCHUNGSLAGE 

Die Ansichten iiber das Alter und die Bedeutung des Gedichtes 
schwanken betrachtlich. 2) Fur A. HEUSLER ist der Verfasser ,,ein 
islandischer Kleriker... in den IO50 er Jahren". 3) H. DE BOOR macht 
aber darauf aufmerksam, eine Strophe des Gedichtes sei durch einen 
Skalden im Jahre IO65 nachgeahmt. 4) Vsp und verwandte Gedichte 

(Grimnismdl, Vafpruwnismal, Baldrs draumar, Lokasenna, Viluspa in 

skamma) stammen aus ,,einer religi6sen Gemeinschaft... Es war die 

Skaldengruppe der Lade-Jarle, um die es sich handelt". 5) Sigurbur 

i) So Peter HALLBERG: "Med sjialvklar ratt far Voluspd (Valans spadom) 
inleda Codex Regius... det mest universella av alla eddakvaden" (Den fornis- 
ldndska poesien, 2 uppl., 1965, S. 28). 

2) Mit Recht sagt G. TURVILLE-PETRE: "There has been more controversy 
about the Voluspa than about any lay in the Edda" (Origins of Icelandic literature, 
S. 58). 

3) A. HEUSLER, Die altgermanische Dichtung, 1923, S. I8I. Noch spater setzt 
das Gedicht E. H. MEYER (siehe unten). 

4) H. DE BOOR, in: GA, S. 339. Gemeint ist wohl Arnorr ftdrgarsons Porfinns- 
drdpa, Str. 24: Bj6rt verir sol at svartri, lskkr fold i mar d0kkvan (Kock, 
S. I62), die Vsp 41 und 57 nachbildet. Das tut aber schon altere Gedichte: 
pjodolfr or Hvini (9. Jahrh.) deutet in Haustling Str. 7 (Kock, S. Io) auf das 
Loki-Bild von Vsp 35 und Einarr skalaglamm in Vellekla (986 e.Kr.) Str. 16 
(Kock, S. 67) auf die neue Erde in Vsp 62 f. A. JAKOBSEN findet offenbare Be- 
ziehungen zwischen Vsp und Helg. Hund. I (MOM 1966. S. 3-6). 

5) H. DE BOOR, in: Dt Isl. S. 71, I30. 
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NORDAL, der ausfiihrlichste und vielleicht beste Kommentator unter 
den Neueren, tritt fur eine Abfassung gerade vor dem Jahre Iooo 
ein. 6) Birger NERMAN hat aus archaologischen Griinden festlegen 
wollen, dass die Vsp aus der Merowingerzeit, zunachst 650-700, stam- 
me. 7) Finnur J6NSSON findet im Gedicht Anspielungen auf die Strei- 

tigkeiten unter dem norwegischen K6nig Erich Blutaxt und behauptet 
darum, es sei im Jahre 935 geschrieben worden. Astronomisch gesehen 
stimmt das, sagt Vilh. MARSTRAND, mit den angeblich in der Vsp ge- 
schilderten Finsternissen des Mondes am 28. Jan. 929 und der Sonne 
am I6. April 934. 8) Eine vor Kurzem gegebene Zusammenfassung 
schreibt: ,,Vergessen wir aber nicht, dass dieses grossartige Gesicht 
kein alter, im Kultus verankerter Text ist; es ist das Werk eines 

spaten, sch6pferisch tatigen Dichters". 9) 
Noch mehr gehen die Theorien uber die Herkunft des Stoffes aus- 

einander. Die alte, mehr unbewusste Erklarung war der Meinung, die 

Vsp stellte eine typisch nordische Eschatologie dar ohne eigentliche 
Ahnlichkeiten mit anderem mythologischen Stoff. 10) 

Die nachste Auffassung rechnete mit einem starken aussernordischen 

iiberwiegend christlichen Einfluss, der aus irischen K16stern nach Is- 
land gekommen sei, 11) ja, E. M. MEYER wollte (lie ganze Stoffmasse 
in mittelalterlichen Postillen wiederfinden, vor allem in einer Aus- 

legung des Hohen Liedes, verfasst in den Jahren 1100-1125 von Ho- 
norius von Augustodunum (t omkr. I 56). 12) Die Vsp sei darum erst 
nach diesen Jahren geschrieben. 13) 

6) Das Ergebnis seiner Untersuchung ist, "ab Voluspa. se ort r6tt fyrir Iooo" 
(Voluspd gefin tit meJc skyringum af Sigurdi Nordal, S. 123). So auch TURVILLE- 
PETRE (a.a.O. S. 6I) und G. DIUM( Zl1: ,,Um das Jahr Iooo, vielleicht in die Mitte 
des Io Jh. anzusetzen" (Loki, 1959, S. Io, Fussn. I3). 

7) B. NERMAN, Hur gammal ar Voluspa?, in: ANF 73, 1958, S. I-4. Einwande 
von B. COLLINDER in: ANF. S. 61-63. 

8) Knut LUNDMARK, Nar f6rfattades Valans spadom?, in: Cassiopeia, S. 96. 
9) R. L. M. DEROLEZ G6tter und Mythen der Germanen, 1963, S. 29I. 
IO) So vor allen K. MUILENHIOFF1, Uber die Voluspd, 1883. 
II) S. BUGGE, Studier over de nordiske Gude- og Heltesagns Oprindelse, 1881-89. 

Auch der Islander B. M. OLSEN betrachtete Voluspa als ein christliches Monu- 
ment, in: Timarit hins islenzka bokkmenntafelags, 15, 1894, S. 79-89, obwohl er 
zugibt, Voluspa sei, full af fornum heiSnum sognum og hugmindum" (S. 80). 

12) E. H. MEYER, V6luspa. Eine Untersuchung, 1889, und Ders., Die eddische 
Kosmogonie, 1891. Auch im Hohen Lied finden sich iranische W6rter (RINGGREN, 
Das Hohe Lied, S. I und 17), so daB der indo-iranische EinfluB auch auf diesen 
Weg kommen k6nnte (siehe S. 198). 

13) Der Inhalt der Vsp ist nach Meyer folgender: Einleitung (Str. 1-2), die 
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Eine dritte Theorie wurde vor mehr als 75 Jahren von dem Schweden 
Viktor RYDBERG ausfiihrlich herausgearbeitet. In seinen beiden grossen 
Banden ,,Untersuchungen zur Germanischen Mythologie" 14) sucht er 
den Zusammenhang verschiedener nordischen Mythen mit entspre- 
chenden aus Iran und Indien nachzuweisen. Unter den Uberschrift 

,,Germanische Mythen altarischen Ursprungs" behandelt er auch die 

Mythen der Vsp und ihren indogermanischen Hintergrund. 15) Pro- 
fessor RYDBERG konnte sich aber bei den damaligen Gelehrten nicht 
Gehor verschaffen. Der einflussreiche Vertreter der nordischen Philo- 

logie Adolf NOREEN, der in die Fusstapfen des oben erwihnten E. H. 
MEYERS trat, 16) verglich in einer Besprechung die Forschungen Ryd- 

bergs mit einer Er6rterung der Frage, ob sich das Abenteuer Ledas 
mit dem Schwan vor oder nach derjenigen Europas mit dem Ochsen 

abgespielt hatte. 17) Er schrieb: ,,Rydberg hat in seiner grossen Arbeit 
den chronologischen Zusammenhang in den Mythen hergestellt, den es 
friiher nicht gab, allerwenigst in heidnischer Zeit". 18) Danach wurde 
RYDBERG totgeschwiegen. 19) 

Statt dessen trat Axel OLRIK mit einem vierten Standpunkt auf. In 
zwei monumentalen Darstellungen suchte er zwischen christlichen und 
heidnischen Bestandteilen in der Eschatologie der Nordmanner zu un- 

terscheiden. 20) Heidnisch waren nach Olrik folgende zehn Momente: 
die Sonne vom Sonnenwolf verschlungen, Fimbulwinter, die Erde sinkt 
ins Meer, Loki kommt los, Fenriswolf, die Schlange in der Tiefe, der 

G6tterkampf mit dem Fall des G6tterk6nigs und der Rache fur ihn, 

Sch6pfung (3-18, wo manches als unecht erklart wird), der Siindenfall und dessen 

Folgen (19, 21-26), die Erlosung (27-29, 31, 33, 35), Holle und Paradies (36-39), 
Vorzeichen des Jungsten Gerichtes in der Natur (40-44), Vorzeichen auf Erden 
und Himmel (45-49), der Anfang des Gerichts (50-58), die neue Welt und das 
Kommen des Christus zum Gericht (59-66). 

14) V. RYDPERG, UndersiknIngar i Germanisk Mythologi, I-2, i886, 1889. 
15) RYDBERG, 2, S. 6-182. 
16) A. NOREEN, in: Nordisk Tidskrift, Neue Folge 3, S. 201-212. 

17) NOREEN, in: Svensk Tidskrift 2, S. 182. 
I8) NOREEN, in Svensk Tidskrift, S. I81. 
I9) Vgl. NORDAL iiber die Arbeit RYDBERGS: ,,Er ba6 rita6 af miklu andriki og 

lerd6mi, en megingalli bess er sa, a6 h6fundur gerir hvorki ser ne lesandanum 
lj6st, hvar lserdominn brytur og andrikib tekur via" (a.a.O. S. Io) und NECKEL: 
,Rydberg hat poetische Gedankenspiele" (in: Dt Isl. 1930, S. I5). 

20) A. OLRIK, Om ragnar6k, I, in: Aarb0ger for nordisk Oldkyndighed og 
Historie, 1902, S. 157-291, II, in: Danske Studier, 1913 f., S. 1-283. Hier nach 
der deutschen Auflage, Ragnar6k, 1922, zitiert. 
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Surts Lohe, das neue G6ttergeschlecht und das iiberwinterte Menschen- 

geschlecht. 21) Vier von diesen Momenten erklart er als keltischer, zwei 
als persischer und vier als allgemeiner Einfluss. Christlichen Ursprun- 
ges, aber bereits in der Vikingerzeit auf heidnischen Boden bekannt, 
sind die Motive Muspells Leute und Balders Kommen, und endlich 
christlichen Ursprungs, der Vsp eigentiimlich, sind folgende sechs 
Motive: Verderbnis der Menschheit, das Gjallarhorn verkiindet Rag- 
nar6k, die Sonne wird schwarz und die Sterne fallen herab, der Welt- 

brand, die Gliickseligkeitswohnung und das Kommen des Mach- 

tigen. 22) 
Drei von diesen Standpunkten wurden immer aufs neue in unsrem 

Jahrhundert wiederholt und verarbeitet - alle ausser derjenige Viktor 
RYDBERGS. Die Islander Finnur J6NSSON und Sigurbur NORDAL beton- 

ten das Heidnische in der Vsp. 23) Der Letztere machte geltend, dass 

,,die ganze Grundlage und der gr6sste Teil des Inhaltes heidnisch 
ist". 24) Auf Grund einer genauen stilistischen Analyse kam DE BOOR 
zu demselben Ergebnis. 25) Vor allem in Auseinandersetzung mit OLRIK 

kniipfte KROHN dagegen an Meyer an und verfocht eine christliche 
Bilderwelt". 26) Auch die Einflusstheorie hatte Vertreter. In zwei Un- 

tersuchungen trat Richard REITZENSTEIN dafiir ein, die nordischen 

Weltuntergangsverstellungen gehen auf manichaischen Einfluss zuriick, 
und diese eschatologischen Vorstellungen seien als Teil eines Gesamt- 

systemes zu den Nordgermanen gekommen. 27) Und H. H. SCHAEDER 

schrieb: ,,Die Parallelitat von Urmensch und Urrind, die Bildung der 
Welt aus dem K6rper des Urmenschen, die Entstehung des ersten 

Menschenpaares aus zwei Baumen - diese Ziige des altnordischen 

Mythus geniigen schon, um den Zusammenhang mit dem iranischen 

21) OLRIK, a.a.O. S. I3I. 
22) Ders., a.a.O. 
23) F. J6NSSON, Voluspa, 1911, Ders., Den oldnorske og oldislandske litteraturs 

historie, 2. Aufl., 1920-24, I, S. I30-33, S. NORDAL, V61uspa, 1923. 
24) ,,I Voluspa. er 611 undirsta8a og meginib af efni heibil" (NORDAL, S. 120). 

Vgl. H. NAUMANN: Die Botschaft der V61uspa ,,ist bis ins Tiefste hinein ganz 
unchristlich gedacht" (Germanischer Schicksalsglaube, 1934, S. 29). 

25) ,,Das alles ist wirkliche heidnische Religion" (DE BOOR, in: GAS., 339). 
Vgl. Ders., in: Dt Isl., S. 129. 

26) K. KROHN, Skandinavisk mytologi, 1922, S. I64-I74. , 
27) R. REITZENSTEIN, in: Kyrkohistorisk Arsskrift 1924 und in: Vortrdge der 

Bibliothek Warburg, I923-24. 
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Mythen zu erweisen". 28) Auf der Orient als Urquell der Urzeit- und 

Endzeitschilderungen der V6luspa deuteten auch Franz Rolf SCHR6DER 

(vor allem auf den Manichaismus und. die Mithrasreligion) und Will- 
Erich PEUCKERT. 29) In einer Forschungsiibersicht hat EDSMAN 1948 
psychologische und kosmologische Parallelen zum Vers 2 der Vsp ge- 
sucht ohne auf die Frage nach der Herkunft des Stoffes naher einzu- 

gehen. 30) 
OLRIKS Linien verfolgen mehrere unter den neuesten Auktoren. 

Noch im Jahre 1964 bleibt E. O. G. TURVILLE-PETRE hier stehen: ,,Al- 

though much criticized in recent years, the most thorough study of all 
the incidents in the Ragnarok is that of A. Olrik". 31) Andere betonen 
die sch6pferische Tatigkeit des Dichters, die Altes und Neues zusam- 

mengegossen hat. 32) Ein 'moderner' Heide hat etwas Pers6nliches ge- 
geben: ,,Nach ihrem Ideeninhalt steht die V6luspa an der Grenze zwi- 
schen Heidentum und Christentum; sie schildert in apokalyptischen 
Gesichten das Weltdrama, durch die Mythen des Asenglaubens ge- 
sehen... Die Mythen sind Erbsagen aus verschiedenen Zeiten, teil- 
weise uralt". 33) Fur W. BETZ enthalt die Vsp ,,Verse verschiedener 

Herkunft, verschiedenen Alters, kultische Verse auch, die der heid- 
nisch-reformatorische Neudichter hier zusammengefiigt und zu einer 
kleinen Summa des spaten Heidentums erweitert hat". 34) ,,Der letzte 

28) H. H. SCHAEDER, in: SAS, 1926, S. 252. Eine niitzliche Zusammenfassung 
der Ergebnisse dieser Richtung gibt H. HEMPEL, in: GRM I6, I928, besonders 
S. 191-194. 

29) F. R. SCHR6DER, in: GRM 19, 1931, spez. S. 89-98, und W.-E. PEUCKERT, 
in: ARW 32, 1935, S. 29-35. 

30) C.-M. EDSMAN, Aterspeglar Voluspa 2: 5-8 ett schamanistiskt ritual eller 
en keltisk aldersvers?, in: ANF 63, 1948-49, S. 1-54. 

31) E. O. G. TURVILLE-PETRE, Myth and religion of the North, 1964, S. 329. 
32) So schon H. BUTTGEREIT, in: Zeitschr. fiir Deutsche Bildung, 15, 1939, 

S. 200, Fussn. I. 
33) ,,Till sitt ideinnehall star Voluspa pa gransen mellan hedendom och kristen- 

dom; den skildrar i apokalyptiska syner varldsdramat, sett genom asatrons 
myter... Myterna aro arvsagner fran skilda tider, delvis uraldriga" (Anna Z. 
OSTERMAN, in: Scripta Islandica 4, S. I6). Vgl. E. EHNMARK: ,,Dikten handlar 
om varldens tillblivelse och om dess undergang. Voluspa ar en enskild diktares 
verk och kan dirf6r inte utan vidare till intakt for en mera allman uppfattning. 
Det ar ocksa troligt, att kristna tankegangar har paverkat diktaren, men i det 
stora hela star han pa den gamla religionens grund och det ar svart att frig6ra 
sig fran tanken att har sammanfattas nagot av det vasentliga i fornnordisk tro" 
(Etiska ideer, S. I2). 

34) W. BETZ, in: Deutsche Philologie im Aufriss, 2. Aufl., I962, col. I547. 
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V6luspa-Dichter lebte in den Zeiten eines heidnisch-christlichen Syn- 
kretismus", und man weiss nicht ,,wieviel hier individuelle Dichtung 
bzw. Reformstreben, und wieviel hier allgemeiner und etwa alter Glau- 
be ist". 35) Bestimmter spricht sich TURVILLE-PETRE aus: ,,The poet 
expresses individual rather than popular views". 35a) 

Mit einem Zwischenraum von 26 Jahren hat Jan DE VRIES die Vsp 
behandelt. Einmal schrieb er: ,,Wir k6nnen als Ergebnis unserer Be- 

trachtung feststellen, dass der Dichter der Voluspa nicht eine schon 
damals bekannte mythische Erzahlung von den letzten Dingen poetisch 
hat behandeln, sondern dass er eine Weltanschauung hat aussprechen 
wollen". 36) Nicht weit davon entfernt behauptete er noch vor fiinf 

Jahren, der Dichter habe alte Mythen umgewandelt und neue geschaf- 
fen. ,,Diese Vision ist aber, wie ich meine, das Ergebnis seines eigenen 
Griibelns und seiner geheimsten Hoffnungen". 37) 

De Vries' Landsmann, R. L. M. DEROLEZ, ist vorsichtiger, nimmt 
aber dieselbe Stellung ein: ,,Obwohl man kaum in der Lage ist, mit 
Sicherheit festzustellen, ob einzelne Ziige von anderen Volkern oder 

Religionen herstammen, so unterliegt es doch keinem Zweifel, dass sich 
das Gedicht als Ganzes ohne fremde Impulse nicht recht erklaren 
lasst". 38) 

Nach den Forschungen von Georges DUMEZIL und Stig WIKANDER 
iiber die Kultur- und Religionsbeziehungen der Indogermanen,39) 
muss aber jetzt auch die Frage von dem Ursprung der Vorstellungen 
und Bilder in der Vsp anders gestellt und beantwortet werden. Diese 

Frage soll jetzt in zweifacher Weise er6rtert werden: erstens das Ver- 
haltnis des Stoffes zur Mythologie der anderen indogermanischen Reli- 

gionen, zweitens die Beziehung zwischen der V6luspa und dem ira- 
nischen Bundahisn. 

35) Ders., col. I550 f. 
35a) TURVILLE-PETRE, Myth and religion, 1964, S. 276 (vgl. S. 281 f.). 
36) J. DE VRIES, in: GRM 24, 1936, S. I I. 
37) Ders., in: ANF 77, 1962, S. 42. 
38) R. L. M. DEROLEZ, De godsdienst der Gcrmanen 1959, deutsche Ubers. 

1963, S. 291. 
39) Siehe vor allem DUMIEZIL, ,,Lecon inaugurale," 1950, und ,,L'ideologie tri- 

partie des Indo-Europeens," 1958, WIKANDER, in: La Nouvelle Clio, 7, S. 3IO-329, 
und in: ANF 75, 1960, S. 183-93. Uber das deutsche Wort Indogermanen (statt 
Indoeuropaer), das durch den Schiiler Miillenhoffs (siehe S. I68, Note Io) Gustav 
Kossinna gew6hnlich wurde, vergleilche Jan FILIP, Enzyklopidisches Handbuch 
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II. ALLGEMEINE INDOGERMANISCHE MOTIVE IN DER VOLUSPA 

Eine Reihe von Motiven in der Vsp sind uns aus verschiedenen Tei- 
len des indogermanischen Religionsgebietes, und meistens nur aus die- 

sem, bekannt. Es dreht sich also um spezifisches Gemeingut. Auf die 
schon wohlbekannten Motive, z.B. die oben S. 170 von SCHAEDER er- 
wahnten Punkte oder die von DUMEZIL herangezogenen, 40) gehe ich 
nicht naher ein, un mich um so mehr an einige neue zu halten. 

In dem vielumschriebenen und vielumstrittenen Str. 2 41) spricht die 
Seherin (vala) ihre weitaltesten Erinnerungen aus. Sie entsinnt sich 
der uralten Riesengestalten (jbtna dr um borna), die sie auferzogen 
(oder warum nicht geboren?) haben (mik fcedda h'6fu), und sagt 
dann: 

Niu man ek heima Ich erinnere mich neun Welten 
nmu ividi neun im Baume (oder: neun Heime), 
mjotviO mceran des ruhmvollen Messbaums 
fyr mold neSan. unter der Erde.42) 

In ihrer ekstatischen Vision schaut die Seherin den Anfang der Zei- 

ten, wo der Weltbaum mit den neun Stufen noch ein Same war. ,,Der 
Baum selbst ist das Mass fiir die Existenz der umgebenden Welt 
in der Zeit". 43) 

Ahnliche kosmologischen Visionen unter inspirierten Zustanden 44) 
sind uns besonders aus Indien und Iran bekannt. Der rsi Markandeya 
schaut die verschiedenen Weltalter, den Urmenschen (puru.saya) und 
den Hochgott mit vielen Namen (u.a. Yama, vgl. unten), der auf dem 

Nyagrodha-Baum sitzt. 45) Zarathustras und andere iranische Visionen 

(z.B. yasna 30: 3 und Bahman yast) mit Chandogya Upanisad 8: I2,5 

zur Ur- und Friihgeschichte Europas, Bd I, S. 530 und 626. 
40) Der Vanenkrieg (vgl. unten, S. 178), der Tod Balders (unten S. I88). 
41) Uber die verschiedenen Standpunkte siehe (ausser den Kommentaren) C.- 

M. EDSMAN, in: ANF 63, I948-49, S. 8-24, P. HALLBERG, ib. 67, 1952, S. I49. 
42) Nach der Ausfiihrung EDSMANS (a.a.O. S. 5I) ist entweder i vi9i, ,,im 

Baume", oder (mit F. Jonsson) ivi6i, ,,grosse Streckungen = Aste" zu lesen. 
Neulich hat A. JAKOBSEN einen guten Gedankenreim in Zeile 6 vorgeschlagen: 
niu hibili, 'neun Heime' (MoM 1963, S. 9I f.). 

43) HALLBERG, a.a.O. . I49. Vgl. EDSMANS ,,kronologische Auffassung von 
V61uspa 2" (a.a.O. S. 30), die von Hallberg nicht angefiihrt wird. 

44) Uiber die psychologischen Kennzeichen echter Inspiration siehe z.B. Ake 
V. STROM, Der Hirt des Hermas, S. 7-18. Vgl. S. GUTENBRUNNER, tYber ek und 
hon in der V61uspa, in: ANF 67, 1957, S. 7-12. 

45) Mahabharata 3 : I88-I9I. Dazu REITZENSTEIN in: SAS, S. 83 f. und WIDEN- 
GREN, Religionens vdrld, S. 96 f. 
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zusammenstellend, schreibt WIDENGREN: ,,Vermutlich stehen wir hier 

vor indo-iranischen Theorien iiber das ekstatische Schauen, Theorien, 
die vielleicht schon in indo-europaischer Zeit ihren Ursprung haben 
und die in der Folgezeit sich eines langen Lebens erfreuten". 46) 

Die indo-iranische Parallele fangt schon in Str. I an. Zarathustras 
,,Lehre ist eben, genau wie in Indien, s.ruti, etwas Gehortes", 47) z.B. 
,,Verkiinden will ich: nun vernehmet, h6ret!" (yasna 45: I). In Bah- 
man yast ,,findet sich ein Dialog zwischen Ahura Mazdd und Zarathu- 
stra. Zarathustra schildert seine Visionen". 48) Genau dasselbe finden 
wir in der Vsp, Str. I: 

Hlio6s bi5 ek allar Gehor heische ich aller 
helgar kindir... heiligen Sippen... 
Vildu, at ek, Valfoir, Du willst, Walvater, 
vel fyrtelja... dass ich verkiinde... 

Der Inhalt des folgenden Gesichts ist indogermanisch: die Urwesen 

(jbtnar), vor allem Ymir (Str. 3), viele nach einander geordneten Wel- 
te, der Weltbaum als Mass der verschiedenen Weltalter und zugleich als 

Inbegriff des Kosmos. 49) Die Seherin sieht neun Welten, wie Mar- 

kandeya sechs Weltuntergange und sechs Weltschopfungen erlebt hat 

(Mahabharata 3: I88 ff.). 50) Aber auch die Neunzahl ist indogerma- 
nisch (vgl. Vafprunismal 43). Zwar kommt sie als Zahl der Vollen- 

dung auch bei Agyptern und Chinesen vor, aber die allermeisten typi- 
schen Beispiele finden sich bei den Iraniern, Griechen, Kelten und 
Germanen. 51) 

In Str. 3 liegen zwei Lesarten vor: Ar var alda, pat er Ymir bygg6i 
in Cod. Regius (R) und dem Hauksbok (H) und Ar var alda, pat er 
ekki var in Snorra Edda (SnE). Welche die Beste ist, hat die For- 

schung nicht entscheiden k6nnen. Sollte hier Ymir genannt sein, aus 
dessen Leib die Welt geschaffen ist (Vafprui'nismal 21, Grimnismal 

40 f.) und alle Riesen hervorgegangen sind (Hyndluljdd 33 [Viiluspd 

46) Geo WIDENGREN, Die Religionen Irans, S. 70, Beispiele S. 67-73. 
47) Ders., a.a.O. S. 67. 
48) Ders., a.a.O. S. 68. 
49) Ober den Weltbaum in V61uspa 2 siehe M. ELIADE, Traite d'histoire des 

religions, S. 229 f., 238 f., 255. Dort: ,,Le Cosmos est vu sous forme d'un arbre 
geant" (S. 229) mit indoiranischen Parallelen (S. 236 f.). 

50) EDSMAN, a.a.O. S. 30. 
51) FR. HEILER, Erscheinungsformen und Wesen der Religion, S. I69f. Viele 

germanische Beispiele erwiihnt HAMMERICH, in Festschr. Leyen, S. I65-67. 
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in skamma 5]), taucht sogleich die Frage auf nach dem Zusammenhang 
mit dem indogermanischen Urmenschen namens Yama-Yima (z.B. 
Vidjvdatt 2: 2-Ii) oder etwas anderem, dessen Leib mit der Welt 
identisch, 52) ja, auch mit dem Weltbaum zusammenfallend ist. 53) 

Snorri weiss, dass Ymir etwas mit Bur oder Bor zu tun hat (Gylfag. 
7), und dieser Bur taucht auch in Vsp 4 auf. Wie schon GfjNTERT Un- 

widersprechlich gezeigt hat, ist Ymir mit sanskr. Yama und avest. 
Yima, wie auch mit Tuisto bei Tacitus (Germ. 2), identisch. 54) 

Die andere Lesart in V6lusp' 3 55) wird direkt in den Zeilen 6 f. 

fortgesetzt: 

Pat er ekki var... ... was nicht war... 
j6r6 fannz ceva Erde gab est nicht, 
ne upphiminn noch Himmel oben. 

Das klingt nicht nur mit dem Wessobrunnergebet zusammen: dat ero 
ni was noh ufhimil, 56) sondern auch mit dem indischen Schdpfungs- 
hvmnus: 

52) Vgl. dariiber in zeitlicher Reihe: REITZENSTEIN und SCHAEDER, in: SAS, 
1926, S. 6-32, 84, 211-225, 296 f., STR6M, Vetekornet, I944, S. 231-238, G. WIDEN- 
GREN, The great Vohu Manah (UUA 1945 :5), S. 42-75, A. OLERUD, L'idee de 
macrocosmos et de microcosmos, 1951, S. 128-143, 147, S. HARTMAN, Gay5mart, 
1953, S. 42-44 et passirn und WIDENGREN, Die Religionen Irans, 1965, S. 8-io. 

53) OLERUD, a.a.O. S. i8i f. 
54) H. Gi4NTERT, Der arische Weltk63nig, S. 315-343. A. CHRISTENSEN (von 

Giintert nicht erwahnt) hatte Ymir mit dem Urmensch des Mandaismus zusam- 

mengestellt (in: Archives d'Etudes Orientales, 14, S. 35 ff.), w~ihrend FR. B6RTZ- 

LER behauptet, Snorris Ymir habe nichts mit dem der V6lusp zu tun sondern 
stamme aus dem Kirchenvater Lactantius, Divinae Institutiones II : 9, 15 ff. (in: 
ARW 33, S. 230-245). Die Deutung G1iNTERTs stimmt DUCHESNE-GUILLEMIN Vor- 
sichtig bei (Ormazd et Ahriman, 5. 43 f.). Vgl. jetzt W. H. GOEGGINGER, ,,Her- 
mann Giintert als Religionsforscher", in: Numen XIV, 1967, spez. S. 155 f. 

55) SnE, Gyif. 4. 
56) Dazu Gi4NTERT, a.a.O. S. 333. Vgl. den Ausdruck j6rg ok upphiminn in 

Vafkr. 20, prymskv. 2, Oddr. I7, Heliand 2885 f (ertha endi uphimil), an einem 
Runenstab (iork ... ok uphintaen) aus Ribe (HAMMERICH, in: Festschr. Leyen, 
S. 150-52), und an der einzigen versifizierten Runenschrift in Schweden: iarksal- 
rifnaukubhimin, was VON FRIESEN SO auffasst: 

jiir6 skal rifna die Erde sollzerreissen 
ok uphiminn und der Himmel. 

(SMdermanlands runinskrifter, S. II7). Anders fasst den Text AA. KABELL auf, 
in: ANF 77, 5. 54: iark skal rifna auk sua himin, was ungefihr denselben Sinn 
ergibt. 
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Nicht was Nichtseiendes (asat) noch war Seiendes (sat) damals, 
nicht war der Luftraum, noch der Himmel dariiber. 

(Rgv. 0 : 129 : ) 57). 

Keine nichtindogermanische Parallele, auch nicht Enuma elis I: I, 
hat das typische: ,,was nicht war" (so auch Bdh 30: 6) 57a). 

I Str. 4 lesen wir nun: 

A5r Burs synir bis Burs S6hne 
bjSibum ur yppu den Boden hoben. 

Das ist die erste ,,Erdhebung", und damit stehen die Worte in Str. 59 
in Verbindung: ,,Aufsteigen seh' ich / zum andern Male / aus dem Meer 
die Erde". Denselben Vorgang vollzieht Brahma in Indien: 

Narayana, der Brahma genannt ist ... erhob die Erde auf seine 

hervorragenden Hauzahnen aus den niedrigsten Gegenden (Visnu 
purana I : 4) 58). 

In derselben Strophe liest man, dass die neugeschaffene Erde bewach- 
sen wird grcrnum lauki. Man iibersetzt gew6hnlich ,,mit griinem Kraut" 
oder ,,mit griinen Grasern" (Genzmer), aber laukr kann hier seine 

urspriingliche Bedeutung ,,Zwiebel" haben. Die Zwiebel ist ein altes 
Sinnbild des Lebens und der Zeugung. In der Gu6runarkviaa II: 2, 
ist Sigurbr sem grcenn laukr dr grasi vaxinnn, ,,wie griiner Lauch, der 
im Grase wachst". Eine andere uralte Eddastelle (Sigrdrifumral 8) 58a) 

hat die Phrase verpa lauki i log, ,,in den Labetrunk Lauch werfen" 

(in der Magie). Das Wort (laukaR) erscheint auf eine Reihe von 
danischen Brakteaten, 59) und auf einem beinernen Messer aus Flok- 
sand in Norwegen aus dem 4. Jh. wird in urnordischen Runen ,,Leinen 

57) tYbers. Lommel, S. I2o. Dazu GONDA, Die Religionen Indiens I, S. I8I. 
57a) SCHIER, in: Festschr. Leyen, S. 311-15. 
58) tibers. Wilson, S. 30: ,,Narayana who is named Brahma... uplifted upon 

his ample tusks the earth from the lowest regions As he reared up his head, the 
waters shed from his brow". Dieser purana beschreibt die Schopfung am besten 
(DowsoN, A classical dictionary of Hindu mythology, S. 362. Vgl.Rgv. 10 :72: 
6 f. Ramnyana 11 : 11: 3. 

58a)So F. J6NSSON: ,,Dette vers er aegte i digtet" (De gamle Eddadigte, 
S. 250) und CIV: ,,one of the oldest heathen poems" (s.v. signa). Als Wiederhall 
der alten hyperkritischen Tonen MOGKS und BAETKES erreicht uns die Worte 
Ernst WALTERS: ,,Str. 8 fallt heraus" als ,,spate Zutat"! (Festschr. Baetke, 
S. 364). 

59) JACOBSEN-MOLTKE, Danmarks Runeinskrifter, Nr. 6, 24, 29, 63 und 67, 
vgl. 57 und 80 (S. 120-131). 
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und Lauk" (lina laukaR) genannt. 60) Dasselbe ist der Fall in V6lsa- 

kadttr, wo ein Ritus angedeutet wird, der durch den in Zwiebeln ge- 
wickelten Hengstphallus und durch das obsz6ne Zwiegesprach sofort 
an die Riten des grossen indischen Pferdeopfers, a.ivamedha, erin- 
nert. 61) 

Str. 8 sagt, dass die G6tter Tafel spielten (tefldu), bis drei pursa 
ineyjar, 'Riesenmidel', die Freude und den Frieden zerst6rten. 62) 

Das Spiel, das wir z.B. aus dem r-ajasu-ya kennen, 63) ist die ordnende 
und schicksalsbestimmende MVacht. 64) Solange die G6tter spielen, 
herrscht Friede. Aber jetzt kommt der Zwiepalt in die Welt. Wie die 

griechische Eris durch drei schdne G6ttinnen auf dem Ida-berge Zwie- 

spalt und Krieg unter G6ttern und Menschen erregt, 65) so erregen 
auch die drei Midchen auf dem Ida-feld Habsucht und Neid unter den 
Asen. 66) Das Ergebnis sehen wir in Str. 21-26: die Asen nehmen 

gefihrliche Gaben an = Guliveig (Str. 21), der Vanenkrieg bricht aus 

(Str. 24: i9, und die Vanen siegen durch List: 

6o) Norges Indskrifter med de acEdre runer, II: I, S. 648-76, III, S. 264-66, 
und dazu S. EITREM, ,,Lina laukar," in Festschrift fiir A. Kjaer, S. 85-94, und W. 
KRAUSE, Runeninschriften im diteren Futhark, S. 453-62. 

6i) Der Text in: Flateyjarbok 2, 5. 33I-35. Fiir V6lsak,dittr siehe Folke STR6M, 
Diser, nornor, valkyrior, 5. 22-28, fur as'vamedha P. DUMONT, L'A.ivamedha, und 
J. GONDA, Die Religionen Indiens I, 5. 168-172, fiir den Zusammenhang beider 
siehe K. F. JOHANSSON, Uber die altindische Giittin Dhi,$ind, S. 1i8-123. 

62) Vgl. J. PETIERSEN, ,,Bretspil i forhistorisk tid," in: Oldtiden 4, S. 75-92, 
und A. G. VON HAMEL, ,,The game of the gods," in: ANF 50, S. 218-42, mit kel- 
tischen Parallelen. 

63) L. RENOU-J. FILLOZAT, L'Inde classique, I, 5. 357 f., GONDA, a.a.O. 5. 140 
und i66. 

64) So auch MahabhMrata 2 :60-65, 76, Paulus Diaconus I : 20, Tac. Germ. 24 
(vgl. das ganze Lied g.gveda IO :34) und dazu DE VRIEs, in: GRM 24, 5. 8, 
Altgerm. Rel.-gesch. I, S. 435-37, A. HOLTSMARK, ,,Brettspill," in: KLex. 2, Sp. 
223-226, wo keine von den obigen Stellen angefiihrt werden. 

65) Hom. II. XXIV: 28-30, Kypria (Homteri Opera 5, 5. 102), Isocratis Orat. 
X :41 : O' TcoXoi5 y&p xp6V0U 8Le?p6V-0o, yvVOu V&X &V Oeoiz REpt Xxk?XhOU4 q &O4 
...Der Eris-Mythus ,,does appear likely to be really old" (H. J. RosE, A Hand- 
book of Greek Mythology, S. io6 f. und 128 Note I7). 

66) ,,ka. fer vafalaust nlest anda kvoe8isins a; 'alita hinar brjar bursa mey- 
jar... sendar til bess ab kveikja iAgirud (Neid) og 6j6fnub (Zwiespalt) meb 
go6um" (NORDAL, Vl1uspa gefin tit, 5. 136 f.). Ibav6llr in V6lusP" 7 und 6o ist 
ein hapax legomenon (F. J6NSSON, V6lu-Spa, 5. 37, vgl. DE VRIES, Altnord. etym. 
W6rterbuch, 5. 283). Besteht eine Verbindung zwischen dem griechischen Namen 
Ida und dem islindischen Ia? Dazu die Kuh-Gdttin Ida (?atapathabr. I : 8 : I). 

NUMEN XIV 12 
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bat var enn67) folkvig Das war nochmals der 
[oben besprochene] 

fyrst i heimi; (vgl. Str. 2I) erste Volkerstreit der Welt; 
brotinn var bor5veggr gebrochen war der Bordwall 
borgar dsa, der Burg der Asen, 
kndttu vanir vigspd68) die Vanen konnten mit Sejd 
vollu sporna. 69) iibers Feld vordringen. 

Dies Hervordringen ist dadurch vorbereitet und sogar bewirkt, dass 
die Gabe der Vanen, Gullveig, 70) mitten unter den Feinden deren 
Unheil durch Sejd hervorruft (Str. 22): 

Heidi hana hetu Man nannte sie Hexe, 
hvars til husa kom, als sie in den Hausern kam, 
volu vel spd; die wohlwahrsagende Vala; 
vitti hon ganda; sie zauberte Stibe, 
sej6 hon, hvars kunni trieb Sejd, wo sie konnte, 
sej6 hon leikin. 71) trieb Sejd in Ekstase. 

Zu dem Allem k6nnte man Vorbilder suchen in dem trojanischen 
Pferd, um dessen Willen die Mauer zerst6rt wurde, 72) aber vor allem 
hat G. DUMEZIL gezeigt, dass das folkvig fyrst i heimi, 'der erste V6l- 
kerstreit der Welt', habe seine genauen Parallelen in der Aufnahme der 

akvinau, im Sabienerstreit der mytischen Geschichte Roms u.s.w., 73) 

67) Dieses enn bedeutet so viel wie: ,,Hier hast Du also diesen ersten Krieg, 
von dem ich vorher gesprochen habe" (DE VRIES, in: ANF 77, S. 44). tber 
folkvig RYDBERG, Teutonic mythology, S. I39-I85. 

68) Dies Wort in den beiden alten Handschriften (mit der Bedeutung 'Kampf- 
Wahrsagung') hat man seit 1848 in vigskd, 'kampfbetreten' (zu Felt) zu andern 
gepflegt, was unnotig ist (F. J6NSSON, De gamle Eddadigte, S. 7 f.). Vgl. Ynlinga 
saga, Kap. 4. 

69) DE VRIES: ,,Den Wanen, die der Schlacht ausgesetzt waren, gelang es, das 
Feld zu betreten, d.h. siegreich vorzuriicken" (ANF 77, S. 43). tYber vollr als 
Terminus fur Schlachtfeld siehe Ake V. STROM, in: Festschr. Baetke, S. 334, iiber 
borg brotin siehe JAKOBSEN, in: MoM 1966, S. I f., 5 f. 

70) Vgl. W. BETZ: ,,Die Asen stiessen mit Speeren Gullveig (eine Zauberin, 
eine Wanin?) nieder" (a.a.O. col. I549). Vgl. RYDBERG, Undersokningar 2, S. 87- 
95, und GR0NBECH, Kultur und Religion der Germanen, II, S. 338. 

71) Textform und Auffassung der beiden letzten Zeilen nach STROMBXCK, Sejd, 
S. 17-21. Vgl. RYDBERG, Teutonic mythology, S. 325-28. Mit Hinweis auf hug- 
brigor (H,dvamdl Io2) und hugblau5r (Hdrbardsloj6 49) macht JAKOBSEN geltend, 
dass Handschrift H mit ihrer hugleikin (Vsp 22: 6) das Rechte getroffen hat 
(MoM 1963, S. 80f.). 

72) Horn. Od. IV: 271-289 und VIII: 492-520. 
73) Die Auffassung DUMEZILS von diesem indogermanischen Vorgang ist all- 

mahlich zustandegekommen. Siehe seine Arbeiten Jupiter, Mars, Quirinus, 1941, 
S. 136-66, II, 1944, S. 128-93, Tarpeia, 1947, S. 249-69, L'heritage indo-europeen, 
1949, S. 125-42, L'ideologie tripartie, 1958, S. 34 f., 56, 86 f., Les dieux des Ger- 
mains, 1959, S. I5-29. DUMEZIL hat nicht folkvig mit ,,dem grossen Krieg" (artik 
i vazurg, Zatspram 34 :52) zusammengestellt. 
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und S. WIKANDER hat etwas Gleiches betreffs Nakula und Sahadeva 
in MahMbhdrata bewiesen. 74) Man verwendet, wie DUMEZIL I959 ge- 
sagt hat, ,,des considerations comparatives indo-europeennes, impliquant 
filiation commune, et non pas simplement typologiques, universelles".75) 
Die Methode hilft uns, unsichere Vermutungen abzulehnen. 75a) 

Noch ein Paar solche Motive erwahne ich hier kurz. Der mistilteinn 
(Str. 3I) ist, wie ich anderswo gezeigt habe, mit dem hlautviir (Str. 63) 
als Zweig des Lebens und des Todes verwandt. 76 Dieser lebensspen- 
dende und in Ungliicksfallen totbringende Zweig ist, wie ich meine, 
mit sanskr. barhis, (z.B. Rgv. 8: 17: I und io: 15 : 3), avest. baras- 
man (z.B. Videvdat 3: I, 8: 3) iibereinstimmend. 77) 

In Str. 42 tauchen drei Hahne auf, einer auf Erden, einer im Him- 

mel, einer unter der Erde. Von dem zweiten heisst es in Str. 43: 
Gol um dsum Es krahte ob den Asen 
Gullinkambi, Giildenkamm: 
sd vekr hol/a. er weckt die Manner. 

74) S. WIKANDER, in: Orientalia Suecana 6, S. 66-96. Vgl. Ders., in: Religion 
och Bibel, 6, 36-38. 

75) DUMEZIL, Les dieux des Germains, S. 22. 
75a) So ist es eine lose Vermutung, wenn man den 'Volkerstreit' historisiert: 

,,Religionssoziologisch gesprochen bedeutete der Ausgleich zwischen Asen und 
Wanen die Vers6hnung der Bauernreligion mit der Kriegerreligion" (PHILIPPSON, 
Die Genealogie der Gotter, S. I9). Einer ahnlichen alten Meinung ist noch 0. 
BRIEM, Vanir og (esir, 1963, S. 7-12, 69-71, der behauptet, Dumezils Theorie ,,ver- 
bur a6 telja me5 6likindum" (S. 12).- Eine neuere Vermutung sei auch erwahnt: 
weil psychische Reinigung dann und wann mit Brennen verglichen wird, so be- 
s chreibt die Gullveig-Strophe ,,ein solches lauterndes Geschehen des Brennens... 
und nicht nur das vergeblich bleibende Verbrennen-Wollen der Goldrausch-Hexe" 
(R. W. FISCHER, in: Antaios 4, 1963, S. 586). Weil die Mystik von purgatio, 
illuminatio und unio spricht, so bedeutet Gullveigs dreimalige Verbrennen (Vsp 
2I :7) Lauterung, Wandlung, Vergeistigung (a.a.O. S. 587). In einer Darstellung, 
wo fiinf Abteilungen mit dem Wort 'unmissverstandlich' einsetzen (um das voll- 
standige Missverstandnis zu verhiillen?) macht FISCHER, durch die angebliche Ety- 
mologie vig < vigja zu ve, geltend, dass folkvig 'heilige Handlung des Volkes' 
bedeutet (S. 593) und die ganze Strophe auf den altesten aller Riten, die sich 
taglich wiederholende Reinigung der Seele, Bezug nimmt (S. 594) ! 

76) AKE V. STR6M, in: La regalita sacra, S. 705-707. 
77) STROM, a.a.O. S. 707, OLDENBERG, Die Religion des Veda, S. 342 f., WIDEN- 

GREN, Die Religionen Irans, S. 29. - ,,Auch das dem Barhis entnommene Gras- 
biindel, das man zum Schutz gegen das kraftgeladene Wort beim Rezitieren eines 
Stotras in die Hand nahm, tragt diesen Namen" (GONDA, Die Religionen Indiens 
I, S. 141, Note 8). Die Mistel ist als Pflanze des Lebens auch von den keltischen 
Druiden angesehen: Nihil habent Druidae... visco... sacratius... Omnia sanan- 
tem appellant suo vocabulo (Plinius, Nat. hist. 6 : 95). Vergl. Verg. Aen. VI: 
136-44, 205 f. 
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Dasselbe Bild leitet die sog. Bjarkamdl ein: 

Dagr's upp kominn, Der Tag steigt empor, 
dynja hana fjagrar, es braust das Gefieder das Hahns, 
mal's vilmogum es ist fur Sklaven Zeit 
at vinna erfi6i. ihre Arbeit zu tun. 
Vaki ok e vaki! Wachet, nun wachet! 

(Kock, S. 91). 

Oberflachlich gesehen konnte behauptet werden, der die Menschen 
weckenden Hahn (vgl. Matth. 26: 34, 74 f.) ware ein allzu allgemeines 
Beispiel, um etwas in unseren Zusammenhangen zu bedeuten. Aber 
man achte darauf, dass es Hiihner z.B. in der Kultur des Alten Testa- 
ments nicht gab. ,,Dieses Haustier scheint in Vorderasien durch die 
Meder und die Perser hereingefiihrt worden zu sein". 78) Im Avesta 
aber heisst es: ,,Der Vogel, der Hahn (parodaras) genannt wird... 
erhebt seine Stimme gegen die machtige Morgenr6te: 'Steht auf, Men- 
schen, preiset Asa, verfluchet die drug!'" (Videvddt I8: 5 f.). 

Eine verborgene Schwierigkeit bereiten folgende Strophen: 
47. hrceaiz allir a helvegum 
52. tro6a halir helveg 
Die erste nur im H vorkommende Stelle wird meistens so wieder- 

gegeben: ,,in Angst sind alle in der Unterwelt" (Gering). 
Der Ausdruck tro6a halir helveg (Str. 52) wird immer ganz unbe- 

fangen etwa so iibersetzt: ,,zur Hel ziehn Manner" (Genzmer) oder 
sogar: ,,Hel schlingt die Menschen" (Gering). Ja, kein geringerer als 
F. J6NSSON schreibt iiber das Wort helveg: ,,es kann nur dasselbe wie 

hel, Hels Wohnort, das Reich der Toten, bedeuten", 79) und OLRIK: 

,,halir als 'Helbewohner' aufgefasst". 80) 
Hier kann der indogermanische Hintergrund zur Hilfe kommen. Der 

indische Totenglaube kennt zwei Wege. (Rgv. Io: I8: I, Ath. I8: 4: 
62). 81) Der eine ist der deva-yana, 'G6tterweg' (Atharvaveda I5: 
12: 5). Er fiihrt durch die Flamme, den Tag, die lichte Monatshalfte, 

78) Svenskt Bibliskt Uppslagsverk, utgivet av I. Engnell, 2. Aufl. 1962, Art. 
H6ns. 

79) ,,kan kun betyde det samme som hel, Hels bolig, de dodes rige" (J6NSSON, 
De gamle Eddadigte, S. 14). 

80) OLRIK, Ragnarik, S. 54, Note I. 
8I) K. F. JOHANSSON, Solfageln i Indien, S. 20, G. WIDENGREN, in: Expository 

Times 76, S. 364. 
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das Sommerhalbjahr, das Jahr, die Sonne, den Mond, den Blitz in die 
Welt des Brahma (Chandogya-up. 5: Io: I f., Brhadaranyaka-up. 6: 
2: I5). Dagegen fiihr der pitryana, 'Vaterweg' (Rgveda Io: 2: 7) 
durch den Rauch, die Nacht, die dunkle Monatshalfte, das Winterhalb- 

jahr - aber nicht durch das Jahr- durch die Vorfahrenwelt, den 
Raum zum Mond und von dort durch Raum, Wind, Rauch, Nebel und 

Regen auf die Erde zuriick (Chand.-up. 5: 10: 3-6, Brhad.-up. 6: 2: 

I6). Der G6tterweg war der Pfad der Brahmanen und der Ksa- 

triyas; bei ihrer Bestattung benutzte man die 6stlichen, bzw. nord- 
lichen Stadttore. Der Vaterweg aber war der Pfad der Vaisyas und der 

fSdras, und sie wurden durch die westlichen, bzw. siidlichen Stadttore 

hinausgebracht. 82) Von den beiden Wegen heisst es: 

Geh fort, o Tod, auf deinem eignen Wege, 
der von dem Gotterweg verschieden abfiihrt. 

(Rgv. IO: I8 :I) 

Der Weg des Todes ist der helveg (= piltryana), der durch ragna- 
r0kkr, 'G6tterdammerung' (Lokasenna 39) fiihrt. In derselben Strophe 
wie helvegr (Vsp. 52) wird gesagt, Surt kame von Siiden (sunnan), 
der Weltgegend des Todes nach indischer Auffassung, wahrend Thor 
den Loki so bedroht: 

upp ek per verp, Ich werfe dich hinauf, 
ok a aaustrvega, und ostwarts 83) 
siran tbik manngi ser! sieht dich keiner mehr! 

(Lokasenna 59). 

Das alles legt die Ubersetzung vom Str. 52 nahe, die COLLINDER, ohne 
vielleicht den Hintergrund zu bedenken, vorgeschlagen hat: ,,Manner 
betreten den Hel-weg". 

III. DIE VOLUSPA MIT DEM BUNDAHISN VERGLICHEN 

Wir finden aber nicht nur Parallelen aus verschiedenen Teilen des 
indogermanischen Gebietes sondern spezielle enge Uibereinstimmungen 
zwischen der Vsp und dem mit Kosmogonie und Kosmologie erfiillten 

82) Siehe ARBMAN, in: ARW 25, S. 359-373, P. MEURLING, De fyra vider- 
strecken, S. I32 f. 

83) d.h. 'unter den Gottern'. Die gewohnliche Interpunktion, mit dem Beistrich 
nicht nach verp sondern nach austrvega, gibt schlezhteren Sinn. 
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Bundahisn (Bdh) auf Pehlevi. Vom Urmensch-Gedanken ins beson- 
dere, aber auch von der ganzen kosmologischen Spekulation, gilt die 
Worte WIDENGRENS: ,,Nel Bundahisn questa speculazione - nella 

quale si possono sequire le tracce risalendo indietro fino ai tempi indo- 
iranici - ci e conservata come estratta da un perduto trattato della 
Avesta". 83a) 

Die vier Weltperioden des Bdh beriihren sich mit den indischen 

yuga's (Mahabh. 3: i88; I2 : 23): 
i. krta, das goldene Zeitalter, in dem die Menschen als die Tisch- 

gaste der G6tter leben, 
2. tretd, in dem die Menschen Mann und Weib werden und ihre 

Lebensdauer um ein Viertel abnimmt, 
3. dvcpara, in dem Gesetzlosigkeit und Verfall zunehmen, 
4. tisya oder kali, in dem Siinde und Katastrophen ihren Hohepunkt 

erreichen. 84) 

Noch enger sind aber die Beziehungen zwischen der Vsp und dem 
Bdh. Die vier Stufen sind folgende: 

i. Die himmlische Schbpfung 

Voluspa 

Strophe 2-8: Sch6pfung der 
Welt (neun Welten?) und des 
Weltbaumes. 

2. Das materielle Dasein 

Strophe 9-20: Sch6pfung der 

Zwerge und der Menschen. 

3. Das Hereinstiirzen des Bosen 

Strophe 21-58: der Vanenkrieg 

Bundahisn 85) 
Alles Geschaffene is menok 
(von rnainyu, 'Geist'), 'geis- 
tig'. 86) 

Menok wird getik, 'materiell'. 
Die Menschen sind siindenfrei. 

Die Mischung (gumr1eisn) von 

83a) WIDENGREN, Religione dell'Iran antico, S. 540. Allgemeines iiber Bdh siehe 
Ders., D'e Religionen Irans, S. 5. 

84) Otber die yuga's siehe DowsoN, A classical dictionary, S. 381-383, und iiber 
die Ubereinstimmung zwischen der indischen und der iranischen Weltalterslehre 
WIDENGREN, Religionens vdrld, S. 350-357. 

85) Vgl. H. S. NYBERG, Die Religionen des alten Iran, S. 28 f. 
86) DUCHESNE-GUILLEMIN zieht die Ubersetzung 'unsichtbar' vor (Orma.d et 

Ahriman, S. I42), NYBERG sagt 'himmlisch, transcendent' (a.a.O. S. 28). 
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(Str. 21-25), 86a) der Mord an Gutem und Boscm durch Ahri- 
Balder (31-35) und der Kampf mans Hereinstiirzen. 
der G6tter gegen b6se Machte 

(43-58). 

4. Die Reinigung der Welt 

Strophe 59-66: Wiederherstel- Reinigung (vicarisn) und Ver- 
lung der Welt (59-62) und ge- klarung (frasokarati) der Welt 

reinigter Kult (63-66). und Riickkehr in den Urzu- 
stand. 

Eine Verschiedenheit ist, dass die Erlisergestalten im Bdh erst in 
Periode 4 anlangen, wahrend sie in der Vsp schon in Periode 3 da 
sind: Vali, der Bruder Baldrs, racht schon einen Tag alt seinen Tod 

(Str. 32 f.), und ViYarr durchbohrt den Fenriswolf (Str. 55). Im in- 
dischen Denken tritt ein Erl6ser in jeder Periode (yuga) auf. 87) 

Auch in Einzelheiten decken sich oft die beiden Apokalypsen, und 
besonders Gewicht lege ich darauf, dass dieselben Motive in derselben 

Reihenfolge wiederkehren. Wir bemerken folgende 21 Momente. 

i. Die Urkluft im n nfang 

Viluspd Bundahisn 
3: 7 Gap var ginnunga.89) I1:4 (I:5) 88) Zwischen ihnen [Licht 

und Finsternis] war ein leerer Raum 
Gahnung war grundlos. (tohigih) - einige nennen ihn vai 

(den Luftkreis) - wo jetzt die 
Mischung (guinecisin) ist. Vgl. Zdt- 
sprai I : I. 

(tbers. G. Widengren, S. 59). 90) 
86a) Es mag befremdlich vorkommen dass die Vanen, der dritte Stand nach 

Dumezils Theorie, hier in der Rolle des Bosen erscheinen, Aber nach eddischer 
Auffassung sind die Vanen (wie DE BOOR, in: Dt Isl, S. 115, hervorgehoben hat) 
dann und wann b6se: Freyja ist meini blandin mjik (Lokasenna 32 :3), Nior5r 
ist inn meins vani, 'der an Boses gew6hnte' (Grimn. I6 :5), nicht 'makellos' oder 
'des B6sen bar'. 

87) WIDENGREN, a.a.O. S. 353. Zur Periodeneinteilung in der Vsp kann man 
die alte Anmerkung HEUSLERS heranziehen: ,,Eine Gliederung in drei Teile - 
Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft: 'ich gedenke, ilch sah, ich sehe' - symme- 
trisch durchgefiihrt, wahrt den Eindruck einer abrollenden Handlung" (Die alt- 
germanische Dichtung, 1923, S. I80). 

88) Die ersten Ziffern bezeichnen den indischen Bundahisn, die in Klammern 
den grossen (iranischen) Bundahisn. 

89) Vgl. Rgv. I : I29 : I: gahanam gabhiram (auch g-Alliteration!), 'der tiefe 
Abgrund'. Dazu GU:NTERT, Der arische Weltkonig und Heiland, S. 333. 

o9) Ich folge der tUbersetzung Widengrens, wo sie vorhanden ist, sonst Justis 
oder Wests, verglichen mit Anklesaria-Bode. 
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2. Sonne, Mond un Sterne 
5 :5-Io so'l Pat ne' vissi 

hvar hon sali atti 
stjornur Pat ne vissu, 
hvar Pcer staNi a'ttu, 
rbndni Pat ni vissi, 
hvat hann megins atti. 
Die Sonne kannte 
ihre Sile nicht; 
Die Sterne kannten 
ihre Stitte nicht; 
der Mond kannte 
seine Macht noch nicht. 

3. Gbtterverfiihrung 
8 :5-8 [Die G6tter spielen] 

unl2 krjdr kvo6mu 
kursa meyjar91) 
amdtkar mji6k 
or J8tunheimum. 
bis drei gewaltige 
Midchen kamen, 
T6chter der Riesen, 
aus Thursenheim. 

4. Die ersten Menschen unvollko; 
17 :5-8 . ..kPrfr ausir . .. 

fundu a landi 
litt megandi, 
Ask ok Emblu, 
orloglausa. 
... drei Asen... 
fanden am Land, 
ledig der Kraft 
Ask und Embla,93) 
ohne Schicksal. 94) 

2 : i Ahura Mazddh schuf zwischen 
Himmel und Erde Lichter, Fixsterne 
und Wandelsterne, dann den Mond, 
dann die Sonne. 

(tbers. fusti VI: 4) 

3 :-8 (4 : I-9) [Mitten im g6ttlichen 
Frieden kommen Verfiihrerinnen und 
eine von ihnen, fahi, sprichtj: Er- 
hebe dich, Vater, denn wir wollen 
jenen Streit beginnen. durch den 
chrmazd und die Amahrspanden in 
die Enge getrieben werden und Un- 
heil haben sollen!" 
(4: 2, tYbers. WTidengren, S. 91). 92) 

inmen 

15 :2 f. (04 :6 f.) ... wuchsen in Gestalt 
einer Rhabarberstaude mit einem 
Stengel und I5 Blattern Mahri und 
Mahryinj aus der Erde empor, der- 
gestalt, dass ihre Hiinde an den 
Schultern lagen. Und, eines mit dem 
anderen verbunden, waren sie im- 
merfort von demselben Stamm... 
dass es nicht offenbar war, weiches 
der Mann sei und weiches das 
Weib. 95) 

(Vbers. Widengren, 5. 75 f.). 

gi) Die drei Midd2-hen werden von NORDAL als Verfiihrerinnen aufgefasst, ,,sem 
gera endasleppan gullaldur og 'nangju Asa, fagrar og laevisar jotnameyjar, sendar 
til bess ab kveikja a'girnd og 6j6fnub meb gobum" (a.O.. S. 136 f.). 

92) Vgl. die Verfiihrung bei Theodor bar K5nai, WIDENGREN, a.a.O. 5. 92, und 
auf dem Idaberge, oben 5. I77. 

93) Parallelen bei BETZ, Die altgerm. Rel., col. 1548 f. Vgl. Hesiodos: die Men- 
schen des dritten Weltalters sind&x [LeXu )v,,aus der Esche" (Erga kai hemerai 
145) und zu Embla mhd. Embila, urgerm. *amibilof = griech.&ti7re)oc, 'Weinrebe' 
(NORDAL, a.a.O. S. 52). Vgl. RYDBERG, a.a.O. II. 5. 69-71. 

94) Darilber AKE V. STR6M, Scandinavian belief in fate, S. 73. 
95) Vgl. teils die Rede des Aristophanes im Symposion des Plato (189 E-igi A), 
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5. Die Menschen bekommen Seele und Tdtigkeit 

18: 5-8 Ond gaf 6dinn, 15 :4 (14 :8). Die Seele (rtbin) wurde 
69 gaf Hoenir, in den Leib gelegt, damit sie die 
Id gaf Lo'urr... Tatigkeit bewirke. 
Atem gab Odin, (tYbers. Justi XXXIII : i8 f.). 
Seele gab H6nir, I5 :5 Der Atem (nismo) ging geistlich 
Leben gab Lodur... in sie, was Seele (raban) ist. 

(tbers. West). 

Die Frage vom Wesen des Gottes H6nir ist oft er6rtert worden. 
Gubbrandur VIGFUSSON schlug schon 1883 vor, H6nir sei ein Vogel.96) 
Die Deutungen und Vorschlage sind dann sehr verschieden: H6nir ist 

der Kranisch (H. J. FALK, 1889) 97) oder der weisse Storch (V. RYD- 

BERG, 1889, B. SCHNITTGER, 1916, K. HELM, 1926), 98) H6nir, der Ge- 

fahrte Odins = Ullr (H. SCHIUCK, 1904), 99) H6nir ist der Hahn oder 

der Kranisch (E. HELLQVIST, 1916) und als solcher einer der altesten 

G6tter, 100) H6nir ist kein Vogel sondern 'der Herr der Seelen' = 

Obinn (FR. R. SCHRODER, 1918) 101) oder Hoenir <*Huhnijaz, 'der 

Leuchtende' (W. KROGMANN, 1932), vgl. griech. xuxeZvoC von x6xvoq 

'weiss', 'glanzend',102) H6nir ist ein Obinn-Reprasentant oder 

teils Brhaddr.-up. I 4 : I: ,,Der Atman war so gross wie ein umarmendes Paar, 
zerfiel aber in zwei Teile (apatayat), aus denen Mann (pati) und Weib (patni) 
hervorgingen". 

96) VIGFUSSON, Corpus poeticum Boreale I, S. CII f. (RYDBERG, Teutonic my- 
thology, S. 500). 

97) FALK, in: ANF 5, S. 258 f., Note I. 
98) RYDBERG, Teutonic mythology, S. 500 f., SCHNITTGER, der vieles Material 

iiber die Vorstellung vom kinderbringenden Storch bietet, in: Fornvinnen II, 
S. IIO f., und HEIM, in: Nollau, Germanische Wiedererstehung, S. 337, wo er auf 
die Schwierigkeit, das Alter dieser Vorstellung festzustellen, deutet. 

99) ,,Honer ar namligen ingen annan an Odins gamle kamrat Ull" (SCHUCK, 
Studier i nordisk litteratur- och religionshistoria, II, S. 228). 

Ioo) HELLQVIST, in: Namn och bygd 4, S. 143-151. - ,,Sa langt ifran, att 
[H6nir] kunde raknas till de yngre vastnordiska gudarna, att han i stallet i alder 
kan mata sig med de allra aldsta" (a.a.O.S. I5I). 

IOI) SCHRODER, in: PPB 43, S. 238 f. - tJber Rydberg schreibt er: ,,Kritiklos 
iibernahm der schwedische dichter [sic!] Viktor Rydberg in seinen 'Undersiknin- 
gar' Vigfussons ausfiihrungen. Hatte dieser noch die wahl zwischen schwan und 
storch gelassen, so entschied sich R. fur den letzteren und er6rtert eingehend das 
ammenmarchen (ja, darum dreht es sich ja eben in christlilher zeit!) vom storch, 
der die kleinen kinder aus dem teich holt (I, 552); im II. bande (s. 35) zieht er 
die indische mythologie zu rate" (a.a.O. S. 228). 

IO2) KROGMANN, in: APhSc 6, S. 324 f. - Noch andere Aufsatze iiber Hoenir 
von J. PALMER (Stud. Kock, 1929) und G. VAN LANGENHOVE (Linguist. stud. 2, 
's-Gravenhage 1939). JOHANNESSON nennt keine Literatur nach Krogmann (Isl. 
Etym. W6rterbuch. S. 205 f., s.v. Keuq). 
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-Priester 'in Hahngestalt' (A. HOLTSMARK, 1950), 103) H6nir ist der 
schwarze Storch, mit der Odin-Schwalbe identisch (Folke STR6M, 

1956), 104) und nochmals der Kranisch (E. ELGQVIST, 1957) 5). Einig- 
keit herrscht jetzt iiber seinen Vogelcharakter. 6) Folgende vier Grimn- 
de: die Ethymologie (Hcenir < hcena < germ. *he5nj,5n < indogerm. 
V/*kan > lat. conia, ciconia, 'Storch') 7), die iranische Parallele in 
Bdh i 54, der indische menschenzeugende Visnu-Vogel und die nor- 
dische noch heute marchenhaft gelaufige Vorstellung vom Storch als 

tYberbringer von Neugeborenen - diirfte in die Richtung eines alten 

Mythus deuten: Hcenir, der Storch, gibt den (von Odin) neugeschaf- 
fenen Menschen die Seele (56), wie in Iran die Seele (rfiban) erst 

nachher in die Menschen gelegt wird. 108) 

6. Der Weitbaum mit weisser Fliissigkeit begossen 

19 :1-4 i8 :i (i6 :5) Der weisse, heilende, unbefleckte 
Ask veit ek standa, Hm ist nahe am Baume [aus vielen Samen] 
heitir Yggdrasill, gewachsen im Strom Ar&1zisfir; wer ihn isst 
Mr bagmr, ausinn wird unsterblich; sie nennen ihn den Go-kard- 
Jzvita auri ... Baum, 109) wie man sagt: 'Der den Tod fern- 
Eine Esche Weiss ich stehen haltende Ham' (H5m-i dfir-agis). 
sie heisst Yggdrasil, (Anklesaria-Bode, S. I47). 
den gewaltigen Baum 
netzt weisses Nass. 

Spuren von Weltbaum haben wir schon in Mah-dbhdrata I : 1381. In 

Bdh 27: 4 ist von zwei Biumen die Rede (Gokard und 'der Baum 

io3) .,en emanasjon av Odin... en mann 'i haneham', som forrettet haneoffer 
eller bare var Odinprestens assistent" (HOLTSMARK, in: ANF 64, S. 53). 

104) Folke STR6M, in: Arv 12, 5. 41-68. 
o05) ELGQVIST, in: ANF 72, S. 168-171. f6HANNESSON kennt nur die Literatur 

bis auf Krogmann 1932! (IsI. Etym. W8rterbuch, 1956, s.v. keuq-, S. 205 f.). 
io6) Vgl. Vi-nu, der in Vogelgestalt, ,,tjnkes sta i nAgot specielit f6rha'lande 

till aflingen och afkomman" (K. F. JOHANSSON, Solfadgeln i Indien, S. io). 
107) Der Wurzel kan- bedeutet 'singen' (auch von anderen GerHiuschen). Siehe 

J. POKORNY, Indogermanisches etymologisches W6rterbuch, I, S. 525 f. Ohne 
Beweis lehnt DuMEiZIL diese Etymologie ab (Loki, S. XX und 228, Note ioia). 

io8) Wie Hcvnir O3in hilft, so erscheint in Vidchlddt i8 : 14 der Hahn als 
Sakristan und Mithelfer Sraosgas. - Dagegen ist F. STR6mS Gleichsetzung H6nir 
- Schwalbe O6ins unm6glich (DuMEZIL, a.a.O. S. XX). Vgl. DUMEZIL, S. 224-33: 
H6nir ist ,,Patron der tiefen, unsichtbaren Seite der Intelligenz, der 'Intelligenz 
in sich'" (S 233) und ,,projection mythique d'une sorte de pr~tre" (L'ideologie 
tripartie, 5. 72) - tber verschiedene V6gel (Schwan, Gans u.a.), die mit indo- 
germanischen G6ttern verkniipft sind, siehe vor kurzem K. SCHIER, in: Festschr. 
Leyen, 5. 329. Vgl. das Singen der drei Schwine bei Saxo (HELLQVIST, a.a.O. 
S. 146, Note 2). 9og) Gaokarana (VidevdAt 20 : 17). 
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aus vielen Samen'), die in i8: i eins zu sein scheinen. So gibt es auch 
in Gri'MnisMadl 25 f., bzw. 32-35, zwei Biume, Yggdrasill und Lcera6r, 
mit verschiedenen Tieren versehen, die den vedischen Tieren an Biu- 
men, 'den einbeinigen Bock' (aja ekapCd) und 'den Drachen in der 

Tiefe', (ahi budhnya), i?gv. io: ii, entsprechen. 110) Neulich hat 
Alfred JAKOBSEN hypothetisch Yggdrasill und Lceragr als zwei Namen 
desselben Baumes aufgefasst - wie in der Vsp. 111) 

Die Verkniipfung von Weitbaum, Unsterblichkeitsquelle (siehe un- 

ten) und gefliigelten G6ttern (Odin als Adler) ist urindogermanisch, 
weil wir sie in Indien, Iran und Norden finden. 112) Der schwedische 

Indologe K. F. JOHANSSON war schon igio der Ansicht, dass die nor- 
dische Mythenfassung die urspriinglichste sei. 113) 

7. Die Weltquelle macht den Baum immergriin 
I9 : 7 f. i8:ii (:2) 

stendr a yfir, grwcnn, Unter diesem Baume ist... der Schutz der 
Urgar brunni (vgl. i6jagrcenn, Wasser geschaffen worden... die Urquellen 

Str. 58) aller Wasser. 
[Die Esche] steht (tYbers. Justi XLIII I7) 
immergriin am Urdbrunnen. Den Baum nennt man immergriin 

(Anklesaria-Bode, S. I49). 

Diese Quelle (UrYarbrunnr) diirfte aus sprachlichen Griinden die- 
selbe sein wie der in Strophe 28 genannten Brunnen des Mimir (Mi- 
misbrunnr). 114) Die Formen Mi'mir und Mimr sind Beispiele eines 
gew6hnlichen Wechselns zwischen starken und schwachen Namens- 
formen: Fol - Fylli, Hallr - Halli, Ing - Yngvi u.s.w. 115) So mag 

iio) Darilber DuME'ZIL, ,,Notes sur le bestiaire cosmique d l'Edda et du Rg 
Veda," in: Me'langes Mosse', S. io4-o6. Vgl. OLDENBERG, a.a.O. 5. 70. 

III) A. JAKOBSEN, Strofe 33 i Gri'mnismadl, in: ANF 8o, 1965, 5. 93. Vgl. Mi- 
mamnei&r (Pjtilsvinnsnmail 20) und dazu A. V. STR6M, Scandinavian belief, 5. 77. 
Alle drei sind eins gemass DE BOOR, in: Dt Isl 1930, 5. 7I. 

112) K. F. JOHANSSON, a.a.O. 5. 29-31. 
113) ,,Det kan inte vara tvifvel om att den germanska och indiska mytkom- 

plexen atminstone uppvuxit p'a grundvalen af lika f6rutsiittningar i fraga, om tro 
och f6restillningar, ja till och med aga historiskt sammanhang. Den germanska 
myten ar s'a till vida ursprungligare, som den lemnat kvar virldstradet i sin ur- 
sprungliga omgifning" (JOHANSSON, a.a.O. 5. 30). 

14) See Ake V. STR6M, Scandinavian belief in fate, 5. 76 f., (nach W. Gehl). 
Vgl. iiber Mimr und Mimameilr (Fjilsv. 20 und 24) DE BOOR, a.a.O. 5. 70, und 
letzlich J. SIMPSON, Mimir, in: Saga-Book i6 : I, 5. 4I-53. 

115) GENZMER, in: ANF 63, 1948-49, 5. 72 mit Note 3. 
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Yggdrasill (Vsp 2, I9, 47, Grimn. 31-35, 44) derselbe sein wie Mima- 
meiYr (Fjdlsv. 20, 22) 116) - Quelle, Auge und Weisheit sind oft ver- 

kniipft. 117) 

8. Der 'Unsterbliche' wird erschossen 

32: I-4 29: 7 (8) 
Vary af peim mei5i Von Sam ist gesagt: er war unsterblich... so 
er mer syndiz hat ihn ein Tiirke, welchen man Nihaz (Nain 
harmflaug hcettlig: nennt, als er eingeschlafen war, mit einem Pfeil 
HoSr nam skfota. getroffen. 
[dem Balder] ward der Zweig, (tbers. Justi, LXIX: II). 
der zart erschien, 
zum herben Harmpfeil: 
Hodr schoss ihn. 

Die viel umschriebene Baldr-H6or-Episode ist neulich von zwei For- 
schern behandelt worden. Hans FROMM er6rtert die Parallele in Lem- 
minkainens Tod durch eine Mistel, 118) aber es gibt auch indogermani- 
sche Entsprechungen: die anglosachsischen Helden Herebeald-Hae&- 

cyn (Beow. 2434, auch mit Pfeil) 119), der griechische Achilles, der 
indische Krsna 120) und jetzt auch die iranischen Sam-Nihaz. Aage 
KABELL hat in einer kleinen Abhandlung 121) zu eigen versucht, mistil- 
teinn in Vsp 31 meine nicht die Pflanze (viscum album) sondern sei 
ein Bild (kenning) fur H'i6r 122)! In der Urgeschichte handle es sich 

,,um lehrreiche Kasus, und zwar zur Theorie der Rache." 123) 
Demgegeniiber diirfte die von KABELL nicht behandelte Meinung 

DUMEZILS zur Recht bestehen. Dieser findet im Tode Balbrs durch den 

116) Vgl. die Baum-Typologie bei SCHIER, a.a.O. S. 333 Note II3. Eine ukrai- 
nische Parallele zu Vsp 19 wird S. 332 herangezogen. 

117) VAN HAMEL, in: ANF 41, S. 300-305. - "The association of heads and 
water may be a survival of ancient beliefs of the Indo-Europeans" (SIMPSON, 
a.a.O. S. 46). Vgl. den Orpheus-Kopf auf Lesbos (Ovid. Metam. XI: 55-57). 

118) H. FROMM, Lemminkainen und Baldr, in: Festschr. Leyen, S. 287-302. 
II9) Daruber schon RYDBERG, Teutonic mythology, S. 602, Undersokningar, I., 

S. 665, II., S. 247. 
120) Statius, Achilleis I: 134, 2: 269, Mahdbhdrata I6: 4. 
121) AA. KABELL, Balder und die Mistel (= FFC. 82: I, No. 196). 
122) KABELL, a.a.O. S. 9. Villu haeri, 'h6her als das Feld', wird zu volu hacri, 

'hoher als ich (die Volva)' geandert. - Fur meine Auffassung vom mistilteinn 
siehe oben S. I79. 

123) KABELL, a.a.O. S. I8. Die Behandlung des Motivs in der SnE ,,stellt nun 
das novellistische Verfahren Snorris ausserhalb jeder Diskussion" (S. I3). Also 
hier kein Diskutieren! 
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blinden H6or ein Beispiel derselben Art wie ,,le jeu truque, par lequel 
le Mal triomphe" in Mahabh. [2: 46-73], wo wir den blinden Dhrta- 
rastra, den bleichen Pandu [Mahabh. i : o16] u.a. wiederfinden. 124) 
Auch bei Saxo (3: 2 f.) nimmt DUMEZIL denselben Mythus wahr, 125) 
obwohl mit gewissen Anderungen. 126) 

9. Der Frevler wird gefesselt 127) 

35 : -4 Hapt sd hon liggja 29:9 Freton, als er den Azi Dahak iiber- 
und hvera lundi, wunden hatte, durfte ihn nicht t6ten, 
laegiarnliki sondern er band ihn dann an den Berg 
Loka dpekkian. Damavand. 
Gefesselt sah sie liegen, (Ubers. Justi, LXX :2). 
im Quellenwald 
den Leib Lokis 
den Abscheulichen. 

Uber Loki siehe, ausser DUMfZILS Buch, franz6sisch 1948 und in 
erweiterter Form deutsch I959, das Loki von einer Seite her als Typus 
der impulsive Intelligenz darstellt, 128) Alois CLOSS, 1960, der bei Loki 

,,das Unheimliche und Furchtbare seines Wesens, doch nicht radikal 
B6ses" betont, 129) und endlich Anne HOLTSMARK, die auf die wie es 
scheint unloslichen Ratsel in Lokis Wesen deutet. 130) In Vsp 35 ist 
Loki am meisten dem Prometheus ahnlich, dem er auch iiberhaupt 
gleich sieht. 131) Wie Loki bald Asenfreund, bald feindlich ist, so tritt 
der iranische Frahrasyan bald als frecher Dieb, bald als as.a-freundlich 
auf. 132) 

124) DUME1ZIL, Les dieux des Germains, S. 89, L'ideologie tripartie, S. 72. 
125) DUMEZIL, H6therus et Balderus, in: PBB, 83, I961-62, S. 259-70. 
126) ,,Saxo a voulu faire de H6Sr-Hotherus le heros a la fois principal et sym- 

pathique et a transfere sur lui la substance de Baldr (a.a.O. S. 269). 
127) Diese Motiv hat nichts mit dem Vorhergehenden zu tun (DE VRIES, in: 

GRM 24, S. 5 f.). 
128) DUMEZIL, Loki, S. 218-230. 
129) A. CLOSS, ,,Loki und die germanische Fr6mmigkeit", in: Kairos 2, I960, 

S. 89.- Er zieht eine Parallele zwischen dem diebischen Loki und dem Diebstahl 
Frahrasyan's in yasct 19 :56 (a.a.O. S. 93). 

130) A. HOLTSMARK, ,,Loki - en omstridt skikkelse i nordisk mytologi", in: 
MoM I962, S. 81-89. 

131) Vgl. die Strafe des Prometheus, Hesiod, Theogonia 521-525, und dazu 
ROSE, a.a.O. S. 55 f. - Fir Loki und Prometheus siehe RYDBERG, a.a.O. II, 
S. 199 f. 

132) Yast 19:55-64 vergliechen mit I9:93 und dazu NYBERG, a.a.O. S. 257 f. 
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'o. Die Basen waten durch tadliche Strbme 

39 :1-4 S4 hon Par vaga 
kunga strauma 33) 
menn meinsvara 
ok mor5varga. 
durch schwere [Metall-] 

Str6me 
neineidige Manner 
und Mordtiter. 

30 20 (34 i8) Dann werden sie alle Men- 
schen durch das geschmolzene Metall 
hindurchschreiten lassen und sie rein 
machten (vgl. ya't 17 ao). 134) 

(tYbers. Widengren, S. 219). 

iI. Der Hund (Hunde) and der Hbllenhbhle 

44 : I f (49, 59) 
Geyr nui Garmr mji6k 
fyr Gnipahelli. 
Gellend heult Garm 
vor der Gnipah6hle. 

(30 3) Himmlische Hunde befinden sich am 
Kopfe der Briicke, und die Hdlle ist unter- 
halb jener Briicke. 135) 

(tYbers. Widengren, S. I77). 

i1. Die Gemeinschaftsformen liisen sich auf 136) 

45 : i-6 
Brcedr munu berjaz 
ok at banum vergaz, 
munu systrungar 
sifium spilla, 
hart er i heimi, 
h6rdo'mr mikill. 
Briider kimpfen 
und bringen sich Tod, 
Schwesterkinder 
brechen die Sippe; 
arg ist es in der Welt 
viel Ehebruch. 

30 : 12 (34 14) Man [trennt] einen Sohn von 
der Seite seines Vaters, einen Bruder von 
seinem Bruder, einen Freund von seinem 
Freunde. 

(tYbers. Widengren, S. 218 f.). 

133) Snorre denkt wegen Str. 38 an Str6me aus Schlangengift (SnE, GyIf. si), 
Reginsmal Str. 4 spricht von Watung durch Vaggelmir. - Ohne die iranische Pa- 
rallele zu kennen k6nnte man die obige zutreffende tYbersetzung von ~unga strau- 
ma nicht geben. 

134) tYber dasselbe Motiv in Dura-Europos und bei Lactantius se EDSMAN, Ig- 
nis divinus, S. 221. 

135) Vgl. die zwei Hunde in Videvdat i 1i8-32, die H6llenhunde Yamas, 
z.B. gjgv. X 14 : iund Verg. Aen. VI :257. 

136) tCber das Motiv ,die Aufl6sung des Verwandtschaftskollektivums" siehe 
Ake V. STR6M, Vetekornet, S. 30, und Religion och gemenskap, S. 95. Dort nicht 
erwiihnte Beispiele sind Enuma eli.2 4 : 79 f., Quran, sura 8o : 33-37, Artdi vira-z 
ndmak 68 und Bahman yaSt 2 :30: ,,die Liebe des Vaters zum Sohne, des Bruders 
zum Bruder usw erl6schte, und die Mutter wurde von der Tochter geschieden". 
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13. Die Wolfzeit 

45 :9f. 
vindiild, vargiild 
d'r verald steypiz 
Windzeit, Wolfzeit 
ehe die Welt versinkt. 

30 i8 (34 I7) Die Erde empfindet einen 
aihnlichen Schmerz, wie ein Schaf, wenn 
der Wolf es iiberfillt. 

(tYbers. Widengren, S. 219). 

In Bahman yast 3 40 (,,Die Wolfzeit ist voriiber") und in einem 
davon abhangigen Gedicht Zimasp-namak, Str. 105, wird die schlimme 
Zeit vor dem Weltuntergang ausdriicklich so genannt: 

Die Wolf zeit wird verschwinden 
die Schafzeit wird kommen. 137) 

Das Wort ,,Wolfzeit" entspricht genau vargald in der Vsp 45. 138) 

14. Der Frevier kommt los 

47 : 4, 49 : 3 f. 
.jiitunn losnar. . . 39) 

festr mun slitna, 
enn, freki renna 
Der Riese kommt los... 
es reisst die Fessel, 
und der Wolf Iiuft. 

,9 : 8 (=) 
Wenn Az-i Dahdk von den Fesseln los 
(arazak) wird... 

(Otbers. fuSti und Anklesaria-Bode). 

1r5. Gute und base Mdchte gehen paarweise gegen einander 

53-56 
(Odin gegen den Wolf 
Tor gegen den Wurm 
Frey gegen Surt) u.s.w. 

30 : 29 (34 :27) 
(Ohrmazd gegen Ahriman, Vohuman gegen 
Ak&rman, Artvahi.s't gegen Indar) u.s.w. 

(Vtbers. Widengren, S. 220). 

137) Siehe E. BENVENISTE, ,,Une apocalypse pehlevi," in: RHR io6, S. 358, 365. 
In dem vorigen Vers liest man, nach Bahman yas't 2 :31, 53, ,un rigoreux hivers" 
= fimbulvetr (Vafkr. 44), ein Motiv, das sich aus in Vsp 41 finden diirfte (so 
F. J6NSSON,. Die gamle Eddadigte, S. 13): 

RYr ragna s6at 
rawi5um dreyra; 
svort ver6a so'lskin 
of sumur eptir, 
vegr 811 va'lynd. 

Er f drbt die G6tterwohnung 
mit rotem Blut; 
Der Sonnenschein wird schwarz 
die nichsten Sommer 
und alles Wetter schlecht. 

tYber die typische Blutterminologie in den ersten Zeilen siehe A. V. STR6M, in: 
Festschr. Baetke, S. 331-333, und iiber den Zusammenhang zwischen der GroB- 
winter-Vorstellung und dem Yima-Mythus siehe OLRIK, a.a.O. S. 19. 

138) W. E. PEUCKERT, ,,Germanische Eschatologien", in: ARW 32, S. 9. 
139) Bezieht sich, trotz F. J6NSSON (a.a.O., S. I5), auf den gefesselten Loki 

(NORDAL, a.a.O. S. 89). 
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I6. Die Himmelskirper stiirzen 

57 :3f. 
Hverfa af himni 
hei9ar stjornur. 
Vom Himmel stiirzen 
die heiteren Sterne. 

30 :i8 (34 :I7) 
Die Schlange Gocihr fallt, wie auf Erden 
das Himmelsgewolbe, von einem Mond- 
strahl [getroffen] zur Erde. 

(Ubers. Widengren, S. 219). 

17. Feuer vernichtet die Welt 

57 :5-8 
Geisar eimi 
vi5 aldrnara, 
leikr hdr hiti 
vig himin sajdlfan. 
Lohe umtost 
den Lebensnahrer; 
hohe Hitze 
steigt himmelan. 

30 : I9 (34 : I8) 
Dann werden das Feuer und der Yazat 
Ermen des Metall in den Bergen und auf 
den Hbhen schmelzen lassen. 

(Ubers. Widengren, S. 219). 

Alle Pergamenthandschriften ausser R lesen ok aldrnari in Zeile 6, 
aber trotzdem scheint mir vi6 aldrnara als lectio difficilior zu lesen zu 
sein. Das Wort aldrnari, agsax. ealdor-nere, bedeutet nutritor vitae 

(C1 V) und wird allgemein auf das Feuer bezogen. Ich schliesse mich 
aber der Deutung HALLBERGS an: aldrnari ist der Weltbaum Yggdra- 
sill. 140) 

Die Vorstellung vom Weltuntergang durch Feuer finden wir bei den 

Iraniern, 141) in dem indischen Visnu-purana 6: 3,142) bei Hera- 
klit 143) und den Stoikern Zenon, Kleantes, Chrysippos 144) und Cice- 

I40) P. HALLBERG, in: ANF 67, S. 148. Umgekehrt setzt HALLBERG in Str. 52 
sviga Icavi, 'das B6se des Astes' (svigi aus svikta), = das Feuer (vgl. Str. 25 
und 35 und dazu DE BOOR a.a.O. S. II8) und meint, dass die vala sich des Bau- 
mes als eines Samenkornes (Str. 2) erinnert, ihn in seiner vollen Kraft schildert 
(Str. I9), ihr kommendes Schicksal andeutet (Str. 47 und 52), um ihn zuletzt in 
Str. 52 als eine Riesenfackel brennend zu sehen (a.a.O. S. I53). 

141) G. WIDENGREN redet von "the cosmic plane with the passing away, but also 
renewal of the world in fire" (Accademia Nazionale dei Lincei, anno 363: 76, 
S. 446). 

I42) The text: "The great fire, when it has burnt all the divisions of Patala, 
proceeds to the earth, and consumes it also. A vast whirlpool of eddying flame 
then spreads to the region of the atmosphere, and the sphere of the gods, and 
wraps them in ruin" (Wilson, S. 632). 

143) Her. fragm. 31 = Clem. Strom. 5: IO5 (Diels, Bd I, S. I58). 
I44) Fragm. Io7 (von Arnim, Bd I, S. 32). 

I92 



Indogermanisches in der Viluspd I93 

ro, 145) sowie bei den keltischen Galliern, 146) d.h. uiberall im indo- 

germanischen Gebiet. 
Die Vernichtung der Welt (Str. 57) ist in einer Kampfschilderung 

bei Saxo nachgebildet: ,,Der Himmel scheint dir plotzlich auf die Erde 

herunterfallen, Walder und Felder sinken, alles gemischt werden und 

das alte Chaos zuriickgekehrt haben, G6ttliches und Menschliches in 

einem Wirbelsturm zusammengegossen werden, und das All auf einmal 

gegen seinen Untergang gefiihrt werden". 147) 

I8. Ein goldenes Zeitalter bricht ein 

61: I-4, 62 : I-3 
par muno eptir 
undrsamligar 
gullnar tiflor 
i grasi finnask... 
Muno osdnir 
akrar vaxa, 
bols mun alls batna. 48) 
Demnach werden 
die wundersamen 
goldenen Tafeln 
im Gras sich finden... 
Unbesit werden 
Acker tragen; 
alles B6se 
wird besser. 

30 :24f. (34 :22) 
Ohrmazd vollbringt dann sein Werk, und 
die Geschipfe werden derart, dass man 
nichts an ihnen machen muss... Alle Men- 
schen werden unsterblich fur immer. 

30: 33 (34: 33) 
Die Erde wird eine eisfrei Ebene ohne Ab- 
hang (vgl. Bahman yast 3 :62). 

(Ubers. Widengren, S. 219 f). 

B. NERMAN, der behauptet, die Vsp sei im 7. Jahrhundert verfasst 

worden (oben S. I68), sieht in den gullnar tiflor ,,die beriihmten Gold- 

brakteaten", Schmucksachen, deren sich der Verfasser aus dem gold- 
reichen 6. Jahrhundert erinnern k6nnte. 149) Aber Str. 8 legt es doch 

am nachsten, in den Goldtafeln die Steine des Brettspiels zu sehen. 

145) Fragm. 593 = Cic. De nat. deor. 2: II8 (von Arnim, Bd 2, S. 183, 
Z. I9 f.). 

146) Strabon, Geographica IV: 4 :4: E 7rxpa0cTlar v 87 f rOTr xal up xaol 6Sop. 
147) Crederes repente terris ingruere coelum, silvas camposque subsidere, mis- 

ceri omnia, antiquum rediisse chaos, divina pariter et humana tumultuosa tem- 
pestate confundi, cunctaque simul in perniciem trahi (Saxo, Gesta Dan. VIII : 4: 
4, S. 218). 

148) Vgl. O(inn als bilverkr 'Tater des BSsen' (Grim. 47), der einn veldr illu 
blvi, 'einsam alles B6se bewirkt' (Helg. Hund. 11:34). 

149) B. NERMAN, in: ANF 78, S. 123-125. 
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19. Briider und Vettern finden sich 

62 : 5 f., 63 : 3-5 30 : 2I (34 : 20) 
bv'a keir H66r ok Baldr Mit gr6sster Liebe kommen dann alle zu- 
Hropts sigt6ptir. .. 150) sammen: Vater und Sohn, Bruder und 
ok burir byggja Freund. 
brce,ra Tveggja tYbers. Widengren, S. 219). Vgl. 30: 9. 
Vindheim vii7an. 
H68r und Baldr hausen 
in Hropts [Obins] Siegh6fen... 
und die S6hne der Brilder Tveggis [Oins] 
bauen im weiten Windheim 

20. Der Opferdienst wird erneut 

63 : I f. 
'd kna' Hcanir 
hlautv5 kj6sa. 
Dann kann Hbnir 
Opferbiischel wihlen. 

30 : 30 (34 : 29) 
Ohrmazd kommt als Oberpriester (z5ta) 
und der Gerechte Sr,5s' als sein Heifer 
(rlispi). 

(tYbers. Widengren, S. 220). 

Hwnir ist, wie wir oben (S. i86) gesehen haben, der Gott des neuen 
Lebens, und hlautvUYr = hlautteinn ist der kultische Zweig, mit dem 
man nicht nur das Opfer verrichtet, sondern auch eine neue (hier gol- 
dene) Zeit hereinfiihrt. 151) 

21. Der Gewaltige kommt 

65 : I-4 
-'d komr inn riki 

at regindo6mi, 
6flugr, ofan, 
sa er allu rceir 

(tYbers. siehe unten) 

30: 30 (34 : 29) 

Ohrmazd wird in die Welt kommen, er 
selbst als Oberpriester und der gerechte 
Sr5i. als sein Heifer. 

(tbers. Widengren, S. 221). 

Ergebnis 
Diese 21 Momente treten in der Vsp und in dem Bdh in fast genau 

derselben Reihe auf und verteilen sich in vier deutlich sichtbaren Grup- 
pen, gemass den vier Stufen (oben S. 182 f.): 

,50) tYber diesen O6insnamen, zuerst in Korma'ks Sigurgardrdpa 7 (Kock, 
5. 43) siehe DE BOOR, in: Dt Isi., S. 85 f. 

I50) Siehe STR6M, The king god, S. 705-707. Vielleicht ist dasselbe oder ein 
ihnliches Geriit gemeint, wenn Kormadkr ein Z,auberweib runns reigi-Sif (Kock, 

5. 45, Str. 22), 'die schwingende Siv des Strauches', nennt. Sie vollzieht ihren 
Windzauber durch Schwingen eines Besens. Nach FRITZNER, Ordbog s.v., bedeutet 
runn,r ,,Busk, Klynge af flere Skud, som ere oprundne af samme Rod" (III. S. 
139), also genau dasselbe wie der Barsom-Biindel in Iran (z.B. yaSt 13: 94). 
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Vsp Bdh Vsp Bdh 
I 3 I 5 44 30 3 

menok 5 2: I 45a 30 12 
8 4 I-4 45b 30: I8 

47 f. 29 8 153) 
II I7 14 6 f. 53-56 30: 29154) 

i8 5: 5 57a 30 i8 
getik I9a 8: I 57b 30 19 

I9b i8: ii 
61 f. 30 :24 

IV 
III 32 29 7 62 f. 30 21 

35 29 9 fraso- 63 30 30 
gumecisn 39 30: 20152) karati 65 30 30 

Eine derartige in die Einzelheiten sich streckende Ubereinstimmung 
kan schwerlich zufallig sein, sondern muss von Verwandtschaft ab- 

hangen. NECKEL schrieb im Jahre I930: ,,Nun wissen wir aber, dass 
die Islander ihre alte Religion, einschliesslich des gefesselten Loki und 
des Surt im Surthellir, nicht selbst geschaffen sondern aus der festlan- 
dischen Heimat mitgebracht haben, und wir k6nnen teils beweisen, teils 
mit Wahrscheinlichkeit annehmen, dass das meiste davon einst gemein- 
germanisch gewesen ist". 155) SCHIER mein jetzt, Reitzenstein, Peuc- 

kert, Olrik und Neckel ,,haben die kulturgeographischen und histori- 
schen Schwierigkeiten ebenfalls nicht zu beseitigen vermocht", 156) 
sondern die Vsp habe ,,sehr alte Traditionen verwendet".157) WIKAN- 
DER stellt fest, dass die Ubereinstimmungen in indogermanischen escha- 

tologischen Mythen ,,cannot be explained through literary borrowings. 
They must go back to a common source". 158) 

Was wir hier iiber die Vsp und der Bdh ausgefiihrt haben, diirfte 
deutlich zeigen, dass es bei den Parallelen nicht um Einfluss sondern 

152) Dieses Motiv, die Wattung der Bosen, kommt im Bdh ,,zu spat" oder 

(sagen wir besser) in der Vsp ,,zu fruh", weil der eschatologische Schauspiel 
noch nicht begonnen hat. 

153) Hier wird das Loswerden des Frevlers nur weisgesagt (also ,,friih"), nicht 

geschildert. 
154) Es ist in dem Bdh auffallend, dass der Paarkampf so ,,spat", mitten in 

der Paradiesbeschreibung, kommt. Der Grenz zwischen III und IV geht ja sonst 
in Bdh 30 : 21. 

155) NECKEL, in: Dt Isl. 1930, S. 33. 
156) SCHIER, in: Festschr. Leyen, S. 307. 
157) Ders., a.a.O. S. 334. 
I58) WIKANDER, in: X. IKRG. I960, S. I39. 
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um Erbe handelt. Uber die Vsp sind Neckels Worte so zu verindern: 
Wir k6nnen teils beweisen, teils mit Wahrscheinlichkeit annehmen, 
dass das meiste davon einst indogermanisch gewesen ist. Das verdanken 
wir den Methoden der neueren vergleichenden Religionswissenschaft, 
die zu diesen nachpriifbaren Ergebnissen gefiihrt hat. 159) 

IV. INN RfKI 

Wir wollen jetzt veisuchen auf Grund der gewonnenen Ergebnisse 
neues Licht uber die Probleme des zweitletzten Verses der V61uspa zu 
werfen. Der Vers ist textkritisch nicht ganz gut iiberliefert. Er liegt 
nur im Hauksbok, nicht in Codex Regius vor, ist aber von NORDAL 
mit guten Griinden als echt erwiesen. 160) Der Auftakt ist ein in den 
beiden V61uspa-Liedern gew6hnlicher: 

Vsp 53: da k0mr Hlinar harmr 
,, 55: ,, ,, inn mikli migr 

56:, ,, ,, mri ,, 
,, 66: par ,, ,, dimmi dreki 

Hyndl. 44: pKd kemr annarr, enn mdtkari. 

Die Strophe 65, eigentlich nur eine Halbstrophe, wird gew6hnlich so 
iibersetzt: 

Von oben kommt 
der allgewalt'ge 
hehre Herrscher 
zum hochsten Gericht. 161) 

Dieser Vers steht natiirlich speziell im Verdacht des christlichen Ein- 

flusses. 162) Er spricht davon, was nach Ragnar6k, nach dem Tod und 

I59) Vgl. NECKEL: ,,Man darf sich also wundern dariiber, dass uns Germa- 
nisten immer von neuem die vergleichende Religionswissenschaft als unentbehr- 
lichte Lichtquelle empfohlen wird. Kann sie uns denn mehr liefern als unnach- 
priifbare Hypothesen?" (a.a.O. S. 3I). 

I60) NORDAL, a.a.O. S. 106-o09. Vgl. TURVILLE-PETRE: ,,There are good reasons 
to suppose that it was part of [the poem] in its original form" (Origins of Ice- 
landic literature, S. 64). 

i6I) H. GERING, Die Edda, S. 15. GENZMER uibergeht den Vers ganz und gar! 
162) ,,Verset er abenbart kristeligt... kan ikke have hort til digtet... er 

afgjort uaegte. Indholdet strider imod digtets hele tone og tendens" (F. J6NSSON, 
De gamle Eddadigte, S. I9 f.). Vgl. B. M. OLSEN, in: Timarit, S. 85 f. - ,,Ett 
kristligt inskott?" (B. COLLINDER, Den poetiska Eddan, s. 220). 

I96 



Indogermanisches in der /Voluspd 

der Wiedererweckung der G6tter von einem ganz Anderen getan wird 
(vgl. Hyndl. 43 f.). 163) Selbst NORDAL gibt zu, dass kein moderner 

Ausleger bezweifeln kann, dass hier christliche Vorstellungen dem 
Dichter vorgeschwebt haben. 164) Die meisten sagen ohne weiteres, 
inn riki sei Christus, der zum jiingsten Gericht wiederkommt. 165) 
Hans NAUMANN u.a. wollen andererseits inn riki mit Baldr wieder- 

geben, 166) und BETZ versucht noch 1962 eine Syntese: ,,Die Vision 
der kunftigen Balderwelt [ist] den Vorstellungen von der Wiederkehr 
Christi zum Jiingsten Gericht unter- und eingeordnet". 167) 

Pers6nlich glaubt aber NORDAL, inn riki sei ,,weder Christus noch 

Odin, sondern das h6chste Gottesbild des Dichters selber". 168) Das be- 

friedigt aber nicht. Es hat sich ja gezeigt, dass die Vsp nicht ein nur 

,,pers6nliches" Gedicht ist, sondern mit Traditionsstoff arbeitet. 
NORDAL selbst hat uns jedoch auch ein kleines Stuck Weg in eine 

neue Richtung gewiesen. Ein Idee OLRIKS aufnehmend, 169) stellt er 

regindomr mit konungddmr, jarldomr u.a. zusammen und iibersetzt: 

Gottesreich, Gottesherrschaft. 170) Inn riki kommt, um sein Reich zu 

iibernehmen. Wer ist denn inn riki? 
DUCHESNE-GUILLEMIN sagt in seiner siebten These iiber die iranische 

Eschatologie: ,,Die Idee, das Ende der Welt sei eine Wiederherstellung 
ihres Anfangs ... gipfelt in der Vorstellung von einer Zuriickkehr zu 

Ahura Mazdah. 171) Dieser wird zuletzt alles in seinem xsaO9ra emp- 

163) Dariiber E. A. PHILIPPSON, Die Genealogie der Gotter, S. 73 f. 
164) NORDAL, a.a.O. S. io6. 
165) ,,Nun hat wohl auch noch der Dichter Christus Pantokrator in den Mythos 

eingefiigt" (G. NEBEL, Die Not der Gotter, S. 2Io). 
I66) ,,Nach innerer Logik kann es sich nur um Balder handeln, dessen Name 

ja auch in geradezu vorbereitender Weise genannt war. 'Balder wird kommen', 
namlich at regindomi" (NAUMANN, Germanischer Schicksalsglaube, 1934, S. 30). 

167) BETZ, Die altgermanische Religion, col. 1550. 
I68) ,,Hinn riki er hvorki Kristur ne O6inn, heldur haesta guoshugmynd sklld- 

sins sjalfs (a.a.O. S. I42). So auch DE VRIES in: GRM 24, 1936, S. 12. 

I69) OLRIK, a.a.O. S. 125, Anm. I. 

170) ,,Hinn alvaldi kemur til bess ai taka vii regind6mi sinum, v: kvi riki 
sem gumsmattur hans opnar honum" (NORDAL, a.a.O. S. Io6). NAUMANN driickt 

es so aus: at regindomi meint ,,zum Lenker-, Herrscher-, Machthabertum" (a.a.O. 
S. 20). 

171) ,,L'idee que la fin du monde est un retour aux origines... est poussee a 

l'extreme dans la notion d'un retour a Ohrmazd" (DUCHESNE-GUILLEMIN, in: X 
IKRG 1960, S. 7). 
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fangen, und diesen Begriff finden wir schon in den qgdth's (yasna 
43 i6, 45: To, 51: I u.a.). Aller Wahrscheinlichkeit nach liegt also 
noch eine indogermanische Parallele in der Vsp vor: der h6chste Gott 
kommt urn alles in se&nem Reiche zu empfangen. 

Dieselbe Vorstellung liegt zwar in den Evangelien vor, z.B. Matth. 

25 : 31 und besonders im Gebet des bufSfertigen Riubers: 

6-rocv ' 
Ev -~ wenn du in deiner Herrschaft kommst 

Po0aCG0ec oou 171a) (Luk. 23 :42). 

Aber sie ist spitjiidisch: 172) der Begriff 'Herrschaft Gottes' 

MIM" Mn*n oder mirr mn~n ), der friiher die ganze Sch6pfung als 

von Gott beherrschtes Gebiet bedeutet hat (Psalt. 22 : 29, 145 : II, 13, 

tind noch II Hen. 24 : 3), be'Kam eine eschatologische Wendung (Obad- 
ja, V. 2I). 173) In den aramaischen Stiicken des Danielbuches haben 

wir dieselben Begriffe 'kommen' (XtlK) und 'Herrschaft' ( wie 

in Vsp 65: 
m1T riflX Vtl'.13 t wie ein Menschensohn kommend war... und 

T-: T? T V 

rl~~b . . . l~lf' ~if~S ihm wurde... Herrschaft gegeben. 

(Dan. 7 : 13 f.). 174) 

Ein religionsgeschichtlicher Exeget sagt: ,,Daniel's Ideenwelt aber 

weist nach Persien. Ich m6chte annehmen, dass 'das Reich' jiberhaupt 
erst durch 6stlichen Einfluss zn enlem eigentlichen eschatologischen 
Terminus geworden ist". 175) Die Linie vom indischen Begriff ksatra 

(z.B. Rgv. 7: 87; 6) und dem iranischen x.'afra iiber den jiidischen 
zum neutestamentlichen Wort potoatloc ist von OTTO scharf- 

sinnig gezogen worden. 176) Die Ahnlichkeiten zwischen der Vsp und 

dem Neuen Testament auf diesem Punkt finden durch diesem gemein- 
samen Hintergrund ihre Erkl5rung. 

Noch etwas (iirfte iiber inn riki hinzugefiigt werden. Rimbert, der 

I7ia) So die Handschriften M, C, E und die Koinegruppe. B L und lat haben 

eLq -r'V pMoaLXe0Cv aou, 'in dein Reich'. 
172) Siehe WV. GRUNDAMANN, Das Evanqeliton des Lukas, 1964, S. 434. 
173) BOUSSET-GRESSMANN, D:e Relig,on des Judenturns, S. 213-215. Vgl. GiiN- 

IERT, Der arische Weltk6inig, S. i76, Anni. 3. 
174) Siehe Ake V. STR6M, Vetekornet, S. 136. 
175) R. OTTO, Reich Gottes und Menschensohn, S. 22. 

176) OTTO, a.caO. S. i1-28. 
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sonst traurigerweise geringes Interesse an der nordischen Religion oder 
schwache Kenntnis davon hat, erzahlt, dass die Schweden zur Zeit des 
zweiten Besuches Ansgars den verstorbenen sakralen Konig Erich als 
Gott verehrten. Er gibt eine prophetische Botschaft der schwedischen 
G6tter wieder, so lautend: ,,Wir nehmen einmutig euren damaligen 
K6nig Erich in unsre Versammlung auf". 177) Nicht alle apotheosierte 
Heroen der Religionsgeschichte k6nnen einen so deutlichen Empfeh- 
lungsbrief vorzeigen! Das Ergebnis war folgendes: die Burger ,,bauten 
einen Tempel zu Ehren des genannten langst verstorbenen K6nigs und 

fingen an, ihm Gaben und Opfer zu bringen wie einem Gott". 178) 
Nach dem Ynglingatal des Thjodolf von -Ivin und Snorri, der ihm 

folgt, waren Alrik und Erik zwei Briiderk6nige, die einander mit 

Pferdegebissen toteten. 179) Auch Saxo kennt die zwei Konige, die 
aber hier beide gegen Gestblinde (Odin) kampfen, wobei Alrik fallt 
und Erich iiberlebt. Saxo fiigt hinzu: ,,Kein schwedischer Konig vor 
ihm hiess Erich, aber von ihm ging der Name auf die spateren 
uber". 180) 

Zusammengenommen lassen diese Stellen vermuten, dass Eirikr ein 
alter nordischer Gott gewesen ist, dessen Name als Einrikr < *Aina- 

rikR, 'der einzig Machtige', gedeutet worden ist. 181) Ist dieser Gott 

geradezu indogermanisch? Es ist mir aufgefallen, dass der dritte Tag 
der Woche auf Bayrisch und Osterreichisch ertag, eritag, erchtag < 

Erichtag, anstatt Dienstag, alem. Zistac < *Tiwaz-dag heisst. 182) Ist 
Einrikr ein Beiname von Tiwaz, dem indogermanischen *deivos? 

177) Ericum quondam regem vestrum nos unanimes in collegium nostrum as- 
ciscimus ut sit unus de numero deorum (Rimbertus, Vita Ansgarii, Kap. 26). Vgl. 
Adam von Bremen: legitur Hericum regem fecisse (Gesta Hamm. eccl. pont, 
IV, 26). 

I78) Et templum in honore supradicti regis dudum defuncti statuerunt, et ipsi 
tamquam deo vota et sacrificia offere coeperunt (Rimbertus, a.a.O. Kap. 26). 

179) Snorri Sturlason, Ynglingasaga, Kap. 20. Vgl. Erik und Alrik, Vater und 
Sohn auf dem Sparlosa-Stein und dazu I. LINDQUIST, Religibsa runtexter II, S. 42 
und 176. 

I80) Nemo ante ipsum Sueticorum regum Erici nomine censebatur, ab ipso 
autem in ceteros vocabulum fluxit (Saxo, Gesta Danorum, Buch V, Kap. IO: 2). 

I8I) So A. JOHANNSON, in: ANF 49, S. 234-37, DUMEZIL, Mythes et dieux des 
Germains, S. 47 f. und DE VRIES, Altgerm Rel. gesch. 2, S. 457. JOHANNSON ist 
der Meinung dass die Namen Eerie, Erich usw (<* Aiwa-riks) von Einriki 
,,vollig fern zu halten sind" (S.237, Note I). 

182) SCHMELLER, Bayerisches Worterbuch, Bd. I, Sp. 127 f., GRIMM, Deutsches 
Worterbuch, Bd. III, Sp. 857. Vgl. J6HANNESSON, Isl. Etym. Wirterbuch, S. 718 
und 1136. 
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Der Hochgott Einrikr kann sehr wohl in Vsp 65 gefunden werden 
dadurch, daB man entweder einen erklarlichen Schreibfehler in der 

einzigen Handschrift, dem Hauksbuch, (innriki fur einrikr) oder zwei 
Namensformen (der Bestimmte inn riki anstatt des Unbestimmten ein 

rikr) annimmt. Zu iibersetzen ist also: 

Dann kommt Erich 
in seiner Herrschaft, 
der Machtige von oben, 
der iiber alles Gewalt hat. 

In Bundahisn 30: 30 (34: 29) dient Sraosa dem Ahura Mazdah als 
Sakristan. In Videvdat I8: I4 hat Sraosa selbst einen rapi: ,,Wer ist 
Helfer des frommen tapferen Sraosa? Da sprach Ahura Mazd,ah: 'Der 

Vogel, der Hahn genannt wird' ". 183) Der hlautvi6r, 'Opferbiischel', 
entspricht meiner Meinung nach den iranischen barzman (yast 5 : 27, 
I3 : 94, Strabon 733). Wir haben also folgende Parallele: 

Erich kommt Ahura Mazdah kommt 
in seinem regindom, in seinem xsaara, 
von Hoenir geholfen, von Sraosa geholfen, 
mit hlautvi&. mit barzman. 

Die iranische Eschatologie endet mit &acoxaTzo Ta'tol Strv OV in 
Ahura Mazdahs Herrschaft, die Vsp mit demselben Wiederkehr in dem 

all-umfassenden Gewalt des Machtigen (sa er bllu rwer). Auch dieses 

Indogermanische in der Voluspa ist nicht Einfluss sondern Erbe. 
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