
F O L I A S C A N D I N A Y I C A 
V O L . 7 P O Z N A Ń 2003 

AUS D E M L I T E R A T U R E R B E I N D I E 
S P R A C H W I S S E N S C H A F T 

U L R I C H G R O E N K E 

University of Cologne 

A B S T R A C T . I n medieval studies the term „literaturę" covers practi-
cally all notions of fictional or artistic and factual or scientific wri -
ting. Works of totally different kinds of literaturę may be found uni-
ted in a compilation sharing literary fame though not materiał com-
prehension. A case in point is the compilation of Snorra E d d a and 
the Grammatical Treatises in the Codex Wormianus. This article 
sketches the history of understanding and misunderstanding the 
duality of the pooled texts. 

I n der Beschaftigung mit den alteren Literaturen in 
Forschung und Lehre ist der Begriff L i teratur nicht eng gefasst ais 
Schónliteratur und nicht streng abgegrenzt gegen Sachliteratur. 
Unter Literatur hat man zu verstehen das erfasste Schrifttum einer 
geschichtlichen bzw. geistesgeschichtlichen, kulturgeschichtlichen Peri-
ode, also z. B. das in altnordischer Sprache auf uns gekommene Schrift
tum des mittelalterlichen Nordens. Zu diesem Schrifttum gehórt auch 
das durch Yerschriftlichung zuganglich gewordene miindlich iiberliefer-
te „Yorschriftliche Kulturerbe". Das heisst also, Snorris Poetologie (die 
Snorra Edda) ist Literatur wie die hierin behandelte Poesie selbst, Snor
ris Nordische Geschichte (die Heimskringla) ist Literatur wie die Sogur, 
und das rapportierende „Gegenwartsschrifttum" der Sturlungasógur ist 
Literatur wie die Niederschriften miindlich tradierter Abenteuerge-
schichten (Fornaldarsógur). Rechtsliteratur und komputistische Schrif-
ten sind Literatur, und alles steht i n der Literaturgeschichte, und 
nichts, wie wertlos vom literaturasthetischen Standpunkt auch immer, 
wiirde man wegwerfen. 

Die Betrachtung und Behandlung alten Schrifttums ist eben nicht 
zuYórderst literaturasthetischer A r t , sondern zuerst philologisch-
sachlicher A r t , dem Leser geht es zunachst und vor allem um den Er-
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werb von Sachinformation iiber Yerhaltnisse und Gegebenheiten einer 
fernen Yergangenheit. Nicht zu vergessen i n diesem Zusammenhang: 
der Zugang zur alteren Literatur erfordert i n der Regel ein Sprach-
studium, das nun vs îeder ohne ZugrifF auf das alte Schrifttum unergiebig 
bliebe. 

Das hier rasch hingeworfene ist ais Yorspann zum Thema der fol-
genden Zeilen gesagt, i n denen es um ein kleines Werk der altislandi-
schen Literatur - des altislandischen Schrifttums - geht, das eine inter-
essante Geschichte vom literarischen Anhangsel zum sprachwissen
schaftlichen opus magnum durchlaufen hat. Die Rede ist vom Ersten 
Grammatischen Traktat im Codex Wormianus der Snorra Edda, ein 
allgemein bekanntes Werk - wenn auch meist nur dem beriihmten Na-
men nach. I n deutscher Ubersetzung ist der Traktat in der Sammlung 
Thule Yorgestellt (1926 und 1966), in allen Nachschlagewerken und 
Handbiichern ist er yerzeichnet, selbstverstandlich in den Literaturge-
schichten, auch i m Kindler i n zwei Kołonnen besprochen (Kindlers Lite
ratur Lexikon 1967). Schon lange bevor der Traktat ais Glanzstiick der 
Linguistik dastand, war er bekannt und einigermassen beriihmt ais Ap-
pendix eines hochst prominenten Werkes, eben der Snorra Edda. 

Was man am Ersten Grammatischen Traktat nun wirkl ich hatte, 
war allerdings lange Zeit nicht klar, und was der Traktat sachlich mit 
der Snorra Edda zu tun hatte, Hess sich auch nur so erklaren, dass der 
Kompilator des Codex Wormianus eine Abhandlung iiber Sprache, 
Schrift und Schriftreform ais sachyerwandt mit einer Abhandlung iiber 
Sprachkunst ansah. Dem Kompilator lagen ja auch noch zwei weitere 
Traktate vor, die sich mi t Sprachkunst beschaftigten - Rhetorik und 
Stil istik (der 3. und 4. Grammatische Traktat) sowie ein kurioser Nach-
folger des 1. Traktats (der 2. Grammatische Traktat). A l l diese Schriften 
i n einem Kodex zu versammeln war wohl naheliegend. Durch die logisch 
Yollzogene Kompilation des Codex Wormianus ist der Erste Grammati
sche Traktat also auf uns gekommen. 

I m 19. Jahrhundert sorgen Philologie und Sprachwissenschaft fur 
weit reichendes Bekanntwerden des altnordischen Schrifttums, so auch 
der Snorra Edda. I n Skandinavien ist Rasmus Rask der grosse Initiator, 
der bereits 1818 die Snorra E d d a asamt Skaldu og ł>armed fylgjan-
di ritgjordum herausgibt. 1848 folgt die Ausgabe von Sveinbjorn Egils-
son, 1848-1887 die sog. Arnamagnaeanische Ausgabe (1852 mit den 
Grammatischen Traktaten). Der Ruhm der Snorra Edda farbt gewis-
sermassen auf die Traktate ab, und 1886 ist es dann so weit, dass die 
Grammatischen Traktate, zuYorderst der Erste, ais spezieller Gegen-
stand sprachwissenschaftlichen Interesses unabhangig von der Snorra 
Edda Yeroffentlicht werden. Die Ausgabe, besorgt von V. Dahlerup und 
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Finnur Jónsson, erscheint in der Reihe Islands grammatiske littera-
tur i middelałderen. Der Erste Grammatische Traktat, mehr ais die 
anderen drei, ist seither ein selbstandiges, von der Snorra Edda gelóstes 
Objekt wissenschaftlicher Betrachtung. 

Der Forschungsbetrieb um den Ersten Grammatischen Traktat er-
reicht im Jahre 1936 einen ersten Gipfel in Anne Holtsmarks E n is-
landsk scholasticus fra det 12. arhundre, doch die Methodik des 
Ersten Grammatikers, die praktische Bedeutung seines Traktats, das 
universell Interessante an diesem wissenschaftlichen Geniestreich war 
noch nicht voll erkannt, einfach weil sich der Umbruch zu einer moder-
nen Sprachbetrachtung - unter dem Stichwort Strukturalismus subsu-
miert - noch nicht durchgesetzt, nicht herumgesprochen hatte. Erst der 
kleine Aufsatz (6 Druckseiten) von Sveinn Bergsveinsson aus dem Jahre 
1942 „Wie alt ist die phonologische Opposition in sprachwissenschaftli-
cher Anwendung?" leitete eine neue Forschungsaktivitat ein, die akr i -
bisch herausarbeitete, was den Ersten Grammatischen Traktat ais 
strukturalistisch, geradezu modern konzipiertes Monumentalwerk aus-
zeichnet. (Einar Haugen, First Grammatical Treatise, 1950, zweite Aus
gabe 1972; Hreinn Benediktsson, The First Grammatical Treatise, 
1972.) Seit den 70er Jahren summieren sich Yeroffentlichungen kontro-
verser Stellungnahmen zu den vorgetragenen Thesen zum Traktat. 
(Dem Leser begegnen einschlagige Arbeiten auch i n unserer Zeitschrift 
skandinavistik, 1993/2, 1995/1, 1997/2.) 

So ist der Erste Grammatische Traktat aus dem Literaturerbe des 
Mittelalters in die Linguistik des 20. Jahrhunderts gelangt, aus der L i 
teraturgeschichte i n die Geschichte der Sprachwissenschaft umgezogen, 
Gegenstand eines modemen Diskurses geworden. Doch bis i n die j t ing-
ste Yergangenheit lebt er noch spukhaft nach ais altes Literaturdenk-
mal, so in dem deutschen Monumentalwerk zur altislandischen Litera
tur, der Sammlung Thule aus den 20er Jahren und der Neuausgabe aus 
den 60er Jahren. (Die jiingere Edda mit dem sogenannten ersten gram
matischen Traktat. Ubertragen von Gustav Neckel und Felix Niedner. 
In : Thule. Altnordische Dichtung und Prosa, Band 20, 1925, Neuausgabe 
1966.) 

Die Ubersetzung des Ersten Grammatischen Traktats duch Gustav 
Neckel ist durchaus akzeptabel, und es ware klug gewesen, hatte Neckel 
darauf verzichtet, einen erklarenden Kommentar anzufiigen. Diesen 
eher belanglosen Kommentar jedoch i n die Neuausgabe von 1966 zu 
iibernehmen war dann aber schlichtweg unbedacht von Yerleger und 
Beratern. I n den 60er Jahren konnte man durchaus, i m Hinblick auf die 
vorhandene Literatur, den Traktat sachkundig kommentieren. M i t Nek-
kel spricht der literarisch Bewanderte ziemlich nichtssagend iiber ein 
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Werk der „Rechtschreibungstheorie und Phonetik", aber worin die Theo-
rie besteht, w ird nicht gesagt: Man erfahrt nichts von der optimalen 
Funktionałitat des Alphabets, dem Yerhaltnis zwischen Lautwert, Form 
und Buchstabierformeln, nichts von der begrifflichen Erfassung von 
Phonem und Allophon - eben nichts von alledem, was wir in der moder-
nen strukturahstischen Linguistik vor Augen haben. AUein die Annah-
me, der Yerfasser des Traktats bediene sich der Phonetik, zeigt, dass 
Neckel nicht so recht weiss, wovon er redet. Nun, von einem Yerfasser 
i m Jahre 1925 kann man nicht mehr verlangen, 40 Jahre spater jedoch 
kann man seinen Kommentar nicht stehen lassen. 

Indessen gibt es viel Marginales im Traktat, das der damalige Phi-
lologe erkennt, versteht und kommentiert, so auch Neckel. Genussvoll 
krit is iert er die Unfahigkeit des Ersten Grammatikers, zwei im Text des 
Traktats vorkommende Erscheinungen des Sprachwandels zu erkennen 
und richtig zu erklaren. Begeistert r i ickt Neckel den Ersten Grammati-
ker i n die geistige Nachbarschaft von Rasmus Rask und Jakob Grimm, 
weil der Islander klar zum Ausdruck bringt, dass Islander und Englan-
der einer Sprache seien, da wohl eine der beiden Sprachen sich stark 
verandert haben miisse oder beide Sprachen sich ein wenig verandert 
hatten. M i t solchen und ahnlichen interessanten Marginalien verplau-
dert Neckel seinen Kommentar, f i ir den Ersten Grammatiker und sei
nen Geniestreich hat er aber nur Floskeln iibrig wie „systematischer 
K o p f , „wirklicher Denker", „hat mehr gedacht ais er ausspricht", „weiss 
viel i n seinem Fach", „zeigt Scharfblick und geht iiberall auf Regeln 
aus". „In seiner Schrift weht der echte Geist der Wissenschaft" heisst es 
(ganz richtig) und ,jedes Wort, das dieser Mann sagt, verdient Erwa-
gung". Das alles kann man nur unterstreichen, bei Neckel aber steht es 
im leeren Raum. 

Aber immerhin kommt auch der literarische Fachmann zu Worte. 
Neckel stellt ganz richtig fest, der Erste Grammatiker sei „kein Meister 
des Stils - so wenig wie A r i " , und seine Beispielsatze seien „zum Teil 
ungeschickt eigens gebildet". M i t den Beispielsatzen hat es folgendes auf 
sich: 

Das vom Ersten Grammatiker nach phonologischen Prinzipien auf-
gestellte Inventar der Yokale des Islandischen seiner Zeit wird dem 
Kommutationstest mi t minimalen Paaren unterzogen.Insgesamt stellt 
der Erste Grammatiker 36 distinktive vokalische Einheiten fest - 9 Yo
kale lang/kurz, oral/nasal. Die minimalen Paare wie 

sar (Wunde) / scr (Wunden) 
sór (schwur) / s0r (Schwiire) 
sur (sauer) / syr (der Sau) 
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usw. (36 Mai!) baut er dann in sinnvolle Satze ein, um seine Beweisfiih-
rung zu zementieren. Selbst f i ir einen Menschen mi t „lyrischer Ader" ein 
schwieriges Unterfangen, das nicht immer gerade sonderlich harmoni-
sche Sentenzen zuwegebringt wie etwa 

sar veitt i mer maSr eitt, 
scr mcrg veitta ek honom 

(„eine Wunde brachte mir ein Mann bei, viele Wunden brachte ich ihm 
bei") 

sur eru augu syr, 
slik duga betr enn spryngi yr 

(„sauer sind die Augen der Sau, aber das ist besser ais ąuollen sie her-
vor") 

Fiir Neckel, der mit dem einwandfreien linguistischen Yerfahren 
des Islanders nichts anzufangen weiB, sind dessen skurrile Beispielsatze 
hoch interessant, denn immerhin „kennzeichnen sie den islandischen 
Lebenskreis, lassen uns vermuten, dass der gelehrte Mann Frau und 
Kinder hatte, und verraten uns, dass zu seiner Zeit der endreimende 
Knittelvers bereits auf Island Eingang gefunden hatte: es sind Spriiche 
in Reimen, sehr kunstlose zwar, aber unverkennbar der wohlbekannte, 
durch Goethe geadelte deutsche Typus." 

Es ist natiirl ich nicht beabsichtigt, einen geachteten Philologen der 
20er Jahre ais unfreiwilligen Komiker hinzustellen. Neckel ist dem Er
sten Grammatischen Traktat ais einem Stiick Literatur gegeniibergetre-
ten. Der Traktat bietet ja auch tatsachlich nicht wenig an Informationen 
und Anregungen, die mi t Linguistik nichts zu tun haben und zu interes
santen Erkenntnissen gefiihrt oder beigesteuert haben. E in gutes Bei-
spiel ist Hermann Palsson, „Fyrsta malfraeSiritgerSin og upphaf is-
lenzkrar sagnaritunar" (Skimir 139, 1965). 

Worauf es hier ankam, war zu exemplifizieren, wie ein eher unver-
standener Text, einem klassischen Werke angehangt, i n die literarische 
Schatzkiste gelangt, ohne Erkenntnis seines wahren Sinnes und seiner 
Intention gewiirdigt wird und erst spat von der Forschung entdeckt und 
an den ihm gebiihrenden Platz gestellt wird . 


