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Drei lesre werden vorzugsweise den heidnischen VorfahLen zugeschrieben. Das
erste f;il[ :luf rler Sommeranfang, das zweite auf die Winrernichte, rJrs dritte ruf Jul
oder Mittwinter; und Mitte Sommer, mit welchem kein Fest verknijpft erscheinr, gilr
drfijr ais die reg€lmlissige Zeit rhr die grcssen Volt sversrNmlungen. So heisst es ir der
Yoglingasrga, IG!,3: ,pi skyldi bt6tr i n6ti vetri dl jrs; enn ar rnidjom vetri blota til
gr6drar; ir Fridja ar sumri; p,t var sigr-bl6f : es war Sitre, ein Opfer darzubriisen
gegen den Winteranfrng, rrm Fruchrbarkeir zu eraehen; Mitre Wiorers ein zw€ires zuf

lrrielung 
von Wachstumi ein dri$es mit SonlmerbeginD, das wlr das Opferfest zum

Zweck des Sieges. Velh;ikDismessig am seltensten wird drs Opferfest am Sommerbegbn
erwiihnt. In dcr Egilssaga S. 2t5 heissr es: 

"Es 
war im Frijhiahr. rls nrir Sommer.

beginn ein gros\es Opferfesr  .verrnsuher werdcD so re, . i  uod im Ft ,LeJbuch ( t i ,  r r7,
wird von einem lornehmen Norweger nameos Sigurd erzihlt: ,,Er hrrie zur Zeh d;s
Heidentunrs die Gewohnheit, drei Opferfeste jedes lahr zu halte!, eioes ,,er vetrn6tium,,,
drs zwei te , , r r  midjum verr ; . . .  drs dr i r re . ,ar  sumri . . ,  womit  na.b dem herkdmmlichen
Spfkbgebrauch immer Sommerbeginn geureint ist. Cbrist geworden hielt er an der alten
Gewohnheit fest und vennstaltete jedes lahr drei srosse Gashiihler, das eine im Herbst,
das zweite, das Juiga$mahl, im Winter, und. dis driue grosse cesrnrrht pflegre er in
Ostern zu halten. Noch viel_ h;iofiger wird das Opfedesr-rr vetrn6rrum erw.ibnr. Als
etw|in der Mitte des ro. Jahrhondens KbDig Hrkon Adrliieins,f;sri, . der iD Eoghnd.
am Hof des K.jniss Ethelsun erzosen worden wrr, dei Th;on FsrieieD hifte, wr eine

' seiire. ersten Regierungsmaisfegeln der Versuch, in NorPagen i"i'CL,,ir,"*". .;n-
zufiihren. ALs er aber auf dem FrostathiDg deb vers;rnmetterr Norw;gem djesbeijgtiche
Vorscblase mrcbte, wollien sie richts.davon wissen und ve-di;i,ttiii vi;im6hr, er solte
nrch alter Shte norwegischer Kdnige fiir aein Volk 

"ttan 
tit iis. oi iritrL" : ein Opfer

darbringen fiir l.rucbrbafk€ir und Frieder. Be*oee"- d";i, seine; Vertrauretr, de,)
Jarl S;gurd, gab der Kdnig das Verspre.he,r. Nur v,,rde drs Opferfest gebrlten, um

,haustit rr vetri.. : zur Herbstzeit mit den Brginn des Wiorers. Der Kdnjg srss inmhien
se;nes Volkes au{ seinem Hocbsirz. Den' ersren vofeu Becher ergrif.als,Grsrgeber der
JrrL Sieurd unJ weihle ihn dem Odir .  De weire laD rn den KoDie,  und'r ls  o. .  e ln
er iht trank, d;ls Kreuz€szeichen &riibe!. raachte. wurde unr€r den Anwesenden leb-
hrftes Misstnuen w.1ch, velches Jarl Sjgnrd dadurch zu beschwichtigen suchre, das er
erklnrte: der Xdrig als eiD Mann, der am lneisren iuf seiDe eigene KrJt uod St,irke

lver'traue, habe das Zeichen seines Hlmme6 (- Streitaxt) iiber dem Becher gemacht.
Die Hauprprobe, die der Kdiig bestehen musste, war aber die, ob er von dem Opfer-
fleisch esseri und von der Briihe, in der das Opferfleisch sekochr war, tliDk€n wnrde.
Die Aft, wie er sich aus der Schwierigkei*og, bef.iedigre weder ihn noch seine
Uorerthanen, und mk Misstrruen ging man auseiDAnder @lateybucir I, 5e. Ahnliche:

-  3 l -

*iederholte sich, nlr diesdal mit aDderm Ausgrng, ils ein l lbes Jihrhtrldert spnter

der Kdnig Olxf Tryggvason den erneuten Versuch nacbte, dis Chrhtentu$ einzufilhre''

"Die Zeit versuich bis zunr Herbsr - heisst es darijber ib S lr4 - und d€r Kijnig

erfuhr, drss die Einrvohner von D'onrheinr (der Provin'z) ein gross€s Opferf€sr hnlten

wolhen it vetrnottum, und dass sie €ilrig zu ihren Gdttetn beten $'ollten, sie mochi€u

d.s Vorhrben des Kdnigs zu Sclianden werden lassen" Dxsselbe Fest zu Winterbeginn

linrten wir aber aucLr in Privarkreise[ briufie er{iihnt, z. B in d€r Gliora, KaP 6' ein

GastmlhL ,.rr vetrn6 um oc skykii vera dGabl6l = es solite ein OPfer !n die Gdttinren

strr r f inde,r .  Und in der Sage "on 
Gis l i  Surssoo bet(st  es:  Tborgr imm wol l re i t  verr-

n6tlum ein Brosses Gxstmahl h.lten ,,oc IagDa vetfi oc bl6ta Frev" : detr Wihter begdssen

uod den' Gone Frey ein OPfer darbringen (S. rrr). Dafiir hat eine andere Recensiott

den Ausdruck (S. :3): ,,Es war danals die Sitte mrncher Leute, den Winter zu b€-

griissen, ein Gas Dahl zu hahen und ein winternachtopfer anzr'rstellen" Gmz allgemein

i'ird da J'loplerfest erwiihnt:,,Der Konig Heidrek oplene Frev den grijssten Ebef' d€rr

er bekonrmer konnte; er wollte ihn rlem Frev {eihen' Dieser Eber Salt fiir so heilig'

das man in a dn wichtigen A.gelegenh€iten den Eid nber seiDem borstig€u R0cken rb-

legte. Di€ser Eber soilte am lulvombend als Sohnopler dargebracLrt werd€D Man fuhrte

den Stibneber in die Halle vor de! Kdni8, nnd die Miinner, die ein Gehbde ableg€n

!en, legten dabei ihre Hedde rlf des Ebers RiickeD" (Hervarrs'gr c Io) Auch in

Cr,r.", r"p. 4, Gt ein JuLfest er\':ihn! Hakon Jarl, der vor Old TLvggv$on iber

,g"' r'"","r''i", versrmmelt imner um Jol s€ine Vasallen un sjch, nimnn unt lul

delolgsleute in seioen Dienst, l/ie ,. ts. Signrund Brestisson, den Helde' dcf

(Fl,teybuch l, S. IaS). In der Njilss.sa c t r erh;Llt Gunnxr von Hako! Jarl

,,". l,rtu'"". eU""o bekoomt Olaf P,i, einei d€r Helden der Laxdela-

den ndrw€sischen Kdnig Harald Grifeld als JulgescheDk eiLlen treuen Sclrarhch-

wie io der christlichen Zeit feiem auch in der heidnischen Zeit die F0rst€n

im Kieis ihrer Lehnsleute. Beim frohiichen Bie'gelage erzribleo die Heldeu

GLossthrten uod legel rllerlei Gelilbde ab, was sie Grosses io der

venichten *ollen Gtrengja heit) was aber die 'eligidse Seite des

so heisst es im Flrteybu.ch I, 16+: ,,Nun rv;ll ich

che Miirner Jul r";"""n. a"oo * i'i ;n dieser Beziehung zwischcD Heiden

gLosser Uoterschied; die Chrhten feiern rm Jullest die Herablunrt Jesu

aber hiehen ihre JulzDsammenkiinfte dell] schlimmen Odio zur Ebre

. Da oun aber WeihDrchren und Mittwinter zwar in der Beze;cltuungs-

,er'.iiiEj""l'"n VoiL"', nicbt aber fiir de! oordischen Kalender zusamren-

e illendischen Erzehler folgerichligerweise an' drss ihr drheidnisch€s

Ze;r d. h. auf ibrc eigene M;itwnrterzeit geftllen sei ',Als



l
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Hakon der Cure den Throo Nor*esens best ieg so wi ,d in Fl r reybuch T,  S.  )a etr

znhlt - erliess er die gesetzliche Bestimmung, das Julfest solle fortm zu derselben Zeir
gefeiert werde!; in welcher die Christen es hi€heD, und jeder noffiegische Familien%ter
solle auf das Fest eine gewisse Quartiriir Bier brruen (ml!lis-ol, d. h. eine Quantit;it
von etwa vierzig Kannen), und dff Fesr sollte so lange dauern,. als dieser Biervoffat

vorlrielt. Vorher war das Fest in der Mittw;Dternrcht begonoen worden und hatte drei

Tsge lang gedauen". Anch von dem Julfe$, das Kdnis Heidrek mit der Schlachtung
d€s Suhnebers feiene (s. o.), heisst es in der Hervararsagr, S. ;r, es habe stattgetunden

".r r  midium verr i -  und io e iner V,rr ;antc:  
" im 

Anlang de.  Moorrs,  welcher Fehru.rr i . rs
heisst", worDDter n.ch dem liober B€merkten nur der Thorri verstanden werden kanu,
desse! Anfing eben mh Mhtwinler zusamrnenf:illt.

Auch dese winrermonate,  dre im nordischeo Kr lender e ine so eigent i ,nr lnhe Sonder
stel l , ,ng eiDnehmen, erscbeinen in der Sagenl iLterrrur  r ls  e ine Einr ;chrung der gra. :esren

heidnischeD Vorzeit. Drs Flateybuch erthelr dariiber zwei Berictrte I,2r und I, 2r9.

Ietztere Stelle lautet; ,,Ein &)rig hiess Fomjoc, er herrschte iiber Jotland (liniland)

und iiber Kvenland, w€]ch€s itstlich von dem Meerbus€n liegt, den wir H€lsiDgjabotn

nennen t f ionischer MeerbNtr) .  Fomjorr  l r rne drei  Sbbne, der e ine hiess Hlen.  den

wn Aegi! nennen. de, zweite Logi, der dritre Krri. Der Sohn Karis *ar FrosLi (Fronj,

der Sohn Frostis war Sn:Er (Schnee) der A}e. Der Sohn Sn€rs wd Thorri. .Dieser
hatte zvei Sotrne, Norr und Gorr und eile Tocht€r c6i., Thoni wlr ein grosser Opfer-

Dunn. Er hielt jedes Jahr um Mittwinrer eiD Opferfest; das hiessen siq pouabl6t, rnd

drvon har der Monat Thorri seioen Namen bekomrnen. Nun begrb es sicb einsiens beinr

porrabl6r, dass Gdi verschwandr man oachte sich iuf die Suche;. rber mru fand sis

nicht. Und als lun der Monat zu Ende ging, liess Thori Vorber€irungen zu eine

neuen Opfer tretren trnd opferre zu dem Zweck, dass er Nachiicht vo! der Verloren€n

bekame, und dieses Opfer hiess nran darn c6ibl6r. Allein sie blieb spurtos versch uDden

Drei Winter speter rhaten nun die beiden Briider No nd Gorr das Gelilbde, sie wollen

ihre Schwester so lange suchen, bis sie sie fiinden. Sie verteilten dabei ihre Rollen i.

der Weise, dass Gorr die Kiisten uDd Inseln der Ostsee absuchte, \,ehrend Norr den

Laodweg e;nschlug. Es wird nun rustuhrlich eriihlt, Nrs d€n Leid€n Briidern bei di€sea

SucLen begegnete, wie der eine die Inseln der Osrsee se;der Botmessigkeii unrerwnf,

der anoere die jenigel  Lrnder,  J ie "parer zu Norwegen gehdtren.  \ i -h uDterrhrn nrac\ te.

Es steihe sich schliesslich beraus, dass G6i von einem liirsten Nameas Hrolf, der auf

den Kjdlengebirge hauste, ge.lubt vrorde! wlr. .Ein Zveikampf zwischen Norr und

Hrolf blieb unentschieden, es k.m zu €inem giidichen Vergteich, intolge dessen Hrof die

Oberherrschalt Norrs anerkanDte". Man sieht: wir hrben es hier mii €in€m etJ'nolo$schen'

Mythts zu thun, durch welcheD einerseits der Name Norwegen (: Weg des Norr),

andr€rseits die beiden MonarsDaneD tr",.::";", erkrnrt werden soLreo. Aus dem

zw€iten B€richt, S: zr, der in augemeiren mit den bishetigen iib'ereinstimmt, verdienr

noch besonders enrehnt zu werden: ,,Fornjon hatte drei Sdhne: r. Hlerr, der herrschte

iiber die See; z. Logi, der herrschte nber d:rs Feuer; ;. Kari, der herrschte iiber den

Wind. Der Sohr Karis wrr Jiikull (- Gletsche{, der SohD Jdkulls va! Sner (: Schnee).
Snltr hatre vier K;nder: Thorri, l'dnn (- hrtzusrmnrengefrorenei Schnee), Drira

(: Schneegerrijber), Mjoll (: weisse Scbneedecke). D.s Mittwinteropier, welches die

Einwohner von Kvenland d:ubndrreD, hatre zum Zweck, von derr Gcitt€m reicblichen
Schree unJ sure schueebrhn zu eneichen; dern da'  w.rr  ihr  Ar,  d.  h.  drvon hlog bei

ihnen der Jahresenrag rb". Ich ghube, dass diese Einzelheiren uDs €in€n sicberen Weg

rn die Hand geben, zu der dchtige! D€utuDs der beiden MoDrtsnsmen zu gelangen,

welche oben noch ausseserzr werden musste. Nrch dem Worterbuch von Ivar Arsen

hlt Gjd noch die zweit€ Bedeuiung: Spurschnee, d. b. v€icher Schnee, in welcbem dre

Spuren d€s W;ldes leicbr vttugeflommeD verden kdnnen. Weno wir nun bedenken,
das alle Vorfrhren und Geschvister Thorris einen Namen tragen, der in ngend einer

Weise Schnee dedeutet, so hrnn fast mir rnbediogrer Sicherheir mgenommen werden,
. dass ruch sein Name etwas Ahnliches ausdLncken muss. Nach Aasen wird Torre in der
.. heutjgen Volkssprrcbe auch in SinD von Durst, Trockerheit irn flalse gebraucht, ,pun'
j'ite;sst trocken: Thorri ist also der rrockene, hartgefrorere Schnee, wahrend G6l den bei 

!
{:sleigend€r Sonnenwerne aufgeweichten bezeichner. Im Anschluss wage ich auch eine '

,;Deutung tiir Krikla. Die heulise Volkssprache kennt das Won noch rls Verbum in der

j!B!g€utu!g: krumme, zaclise Linien rnachen G. A3setr unrer Krikla). Als Name eines
, :Molats wiire es also die Zeit, wo die Schneedeclre immer mehr veruchw;ndet und dns

!'dackte Erdreich in unr€g€lmdssigen, zacLigen LinieD aus derselben hervorzutreten be-

,sinnr. So dfgefrsst dricken die drei Nrareo nr rnscfisulicher Weise den Fortschritt
von ds ^4ir re deq winters b,s zu.  Anbruch deL w.umen J"hreveiL rLs;) .

Wenn wir zu ursrer Erz,ihlung zurnckkehren, so lnden wir in derselben das porrrbl6t

und S6ibldt zunechsr als Brarich eines audiindischen Volkes von finnkcher Abstammung.

' Es krnD aber schwerlich die Absicht des Erzahlers gewesen sein, den Opferbrauch eines

iltYeit eDtferoten volkes e,ldiireo zu qolleD; vielmehr drrfnit Gmnd angenoomen werden,

HSP €r heimische Sure im Auge rrne. Nur finde ich :llerdings in der altislindischen

ffiffi.r*il*-l'ffi



seueren zei teo anzusehbrer scbe,n, .  ;JrJ t , r .  s ind rhorr i  ud Gor EhegrLter ,

Einmlnadr und HarPr ihre lftder, urd was den Volksbnuch betriFt, so heisst es

darilber bei Weirrhold (Deutsche Monrtmmen S i3 und t8), deln ich die Notiz eDt'

lehlne: ,,Nach neuer€n islindischen Brauch ward Thorri an ersten Morgen seines Mooits

nn Hofthor von den Hausviitem begrusst und ztrm Eintritt eiogelxden, wobei die Bond€n

im.Hemde und nur nit einem Benr in der Hose stecken durfren Sie nrusstel so dxs

Gehdl .  ru i  e inefr  DEin rr rn\ i lp fen DJnr wxro ein Schn)rL(  i i j -  d ie Nrcl -barn gcgeber '

Es hiess dr, ,at fasnl porra'. Die Fesdichkeit hiess Forrabl6t, der Tag selbst ruch

Bondadagr. Am ersten Morgen der Goa traten die Hrusftauen in aller Friihe, sehr leicht

bekleidei nn drs Thor des Hofes, o&rcren es, hnPften um das ganze Gehoft &eiorl

herum und luden die Goi herein,.indem sie sprachen: Konrn herein, liebe Goa, homm

herein h den Hof, bleib nicht draussen im Wjnd an den langen LeDzraS - Sie h'tten

am selbeo Tage ihre Nacbbarionen zu einem Scbmause bei sich versarnnelt lo gleicher

Weise flurde darn ds erste Tag des Einmdna& von den jungen Burschen, und der

Beginr des Monats Harpr von den iungen Medchen begdisst "

Auch die eigentnmiiche Berechnung der Wochen vom Begif,n des Sommers und

Winters an wird von den islatrdischen Prosriiten, die ia freitich alle der christlichen Zeit

dgehitreo, urbedeD.klich Sleichfins in die heidn;3che Zeir zqioclverlegt lch stele einige

e";'p;.t" *' der Gltmsegr, Lardehsrgr und Nldlssagr znsrl;meo

Glrtnsaga, Kap. 24: ,,um haustit at V vikum" nndei eine Hochzqit statt

r*d"lxagr, h"p. :i , Eg;ll ud Hosluld mrchen die Hochze r ihr':. 
f"i:' I l'

serd und Olif ros ,,rt VII vikun *'''r"" . r*p. z7: Nach dem Tod Hdskuld' biLten

."i'" S"t'"" a.o Leicbesschr:l,us itr Hoskuldstadir ,,hi'fsn'ir d'r veizlu, pi €r X vihd

eru til vetrar". Kap.34: Als sich Gudrun, die Tochter Osfifs mit Thorwald verheiratet€'

fand dle Hochzen statt in Garpsdal ,,at wiminndi"; KaP St: Als sie sich zum zweitenExl

verhejr ere mit Thord. soLlte die Hochzen sranfiudeo,.rr LruBuIE lt X"d" viku sunrs"'

Itrp. ao: K.rlf und Kiarjin beschliessen eine gemeinsc\rfrliche Reise :ns Ausl'nd: Xirrlin

soll sich bein Schiffe iinnrden ,,!d er x 'ikur err: af surri".

Nj:ilssaga, Kap 2: I+uts Hocbzeit sou strttfindeD ,,hdlftm minidi eltir mittsunar"

Xap. 6' Hrut bleibr zu. Hause in Hrutstadir ,,til sex vikna (smars)"' Kap 6o:."nir

lldi I sumarit til ttta viknir (sumars)". Kap.92: ,,R{rlolJ taidt den Thrainn ein ?u eioem

Gastrnahl ,,er prjar vikur veri af vetri eda n.inadr". KaP. ro4: Sie lmdeten an den Ioseln

,er du vikur eiru ri sumri-

L€rztere Srelle bezieht sich auf die Ankunfi der beiden Isliuder Gizor und Hirlti'

Sie hauen im Arrang des JahJs looo dem Kbug von Norwegen olaf Trvggurcr''

welcher wegeo der schlechten Auftrah0e leines APostds Thansbfmd in 
5""1 ":"*

Rachekieg in Aussicht steilte, das Vasprechen g€geben, sie *ollen in Island noch einen

versuch nach€n, das Volh zum Christentum zu b€kehren, und langteo nur1, als zehn

Wocben vom Sommer vortber waren, ruf einer kleinen, im Siiden von Ishnd gelegenen

Inselgruppe an. Von dieser Ankunft erzrihlt nrln ruch der nLteste Geschichtschreiber Islands'

a'i f'Oai i" seinen Isliinderbuc6 Krp T: 
"Das 

hrtt€ sich gliicklich geschickt, dass sie

gerade rn diesen ZeitPunkt eintrafen lch weks es von Teit, und deD hatte es einer

lesagt, da selbst dab€i Sewesen sein wollte' dass eben den Sonm€r vorher die gesetz-

liche Bestimnrung getrofen worden war, vo! jetzt m soLleLl die MiiDner zum Altbing

kommeD. wenn zehn Wochen vom Sornmer voriiber w'ireD Bis drhh hatte das Althing

eine Woche fitlher angefrngena. Ari will damit sageo' fleDn nicht diese Bestimruung

drs Jahr vorher getro6en worden wiire' so wiiren die beiden Manner zu spiit zum AlthiDg

gekornmen. Der ghckliche Veriauf des Ahhings, auf welchem daorls in Jlhre looo

Chisrentum anaenommen wurde, wnre auf diese Weise verhinden q'orden'

Wir 6DdeD somit, dass nach der Ansicht Aiis und aoderer Schrifsteuer diese eigen-t

he Wochenberechnung in Island scbon vor der gnfnhrung des ChrisrentLrns inl

: war, urd damit stin:mt nun ruch die alte Tradition, deren Kenntnis wir demselben I

Aris'ierdankeo. Es handelt in den ersten Krpiteln von den ersten B€siedlern

dann wird erzahlt, wie sicb nach und nach das Bedtlrfnis €iref gemeinschaftlichen

und eines Gesamtrerbandes geltend lnachte, wie ein rngesehener Islend€r

Ul{i6c sich oach Norwegen begab, die dortige GeserzgebuDg studiene, nlmeotlich

des Gulathings, und wie dann nach seiner Riickkeht auf seine Vor-

eine weseDtlich deD Bestimmungen des GulithinSs entlehnte, ab€r den e'n-

Bednrfoissen aogepesst€ Verlassung rngenomnen und zum ersrenmar erne

Sommer waltete, also 9Jo-9Jo. Die gleiche Sunme von Jalren

seinem Nachfolger Thorarinn Ragabr6dk zu. W:ihreod seiner tunts-

schen 9Jo uid 97o, scbaltet nun der Erzaihler Ari inl 4. KaPitel foLgeodes

die veisestetr M:infler im Lande das DoPPel-Misseri zo 364 T'gen,

hen, oder rz Morate ie zu to Nichreo lrDd 4 Tage dariber' Nun

Sonnentauf. dass sich der Soormer immer mehr gegen das Fnihjahr

,liedand konnte ihnen srgen, dass drs Doppel-Misseri einen Tag

Mochen hrtte uDd dass dieser Umstaod Schuld sei. Ein Mano hiess

n Braid lord, der Sohn des Hallsrein' des Sohnes von Thorolt

ersreo BesiedLern des L:r.des geh<lne, uDd O.k. der Tochrer

h Thorstei" Surt trautute einrnil, er sei auf dem Logberg



(
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wird. Er spriclit von €her Schilluf)g alle sieben J'rhre und sagt' dass durch die

Hinzufrg,rng der Schaltrvoche sieben islaDdische Jrhle ebenso lang verden ie sieben

julianische. MxD Drdchte daraus sclrliesen, dnss drs in Island ein' wenn anch nn-

,i"t'tg"r, ,10"t' berkomuLicher Spracbgebrauch war, lhnlich wie man im lateinischen

,""p,i.o quoqu" aDno" ilrr Sinne von ,alle sechs Jahre" geblauchte J€denfalls ist der

tt"" f";f-a", Stelle, der die Vergleichung des islnndische! urd julanischen Kalenders

enrhiilt, nicht so rufzufasen, als wollte Ari mit seineo Wort€n eine Unricbrigkeir oder

einen Mrngel der Thorsteinischen Schaltung heruorheben und et!"as Besseres an deren

Stell" .etzer'. Thorstein Sun galt in der gmz€n Folgezeir scl €chtweg als der Erfinder

des sumarrtrki und wnd rls solcber h.iufig genaont, z B Landnimrb6k' Ktv' z7' Lax'

dnlasaga, Kap. 6 ("porst€inn Sunr er fann sDmrauka") Es fellt allerdings *l 
9" T'

ae. 
",ri 

aie Nebenumte"de il s€iner Efzahlung, wie auf den Traurn, so grosses Gewicht

legt, ilber das Wesentliche, die An der Schalrung selbst, mir so kuuen Worten weggehr

und den Schalttag, von dem die Richdgkeit der isliindischen Schaltung doch so wesentlich

.abhing, ersr ilr seiner rllgemeinen Betrachtung beriihrt Man wnd aber hietur b€i n:iherei

Erwaeune leichr tnre Erlliirung 6nden. Otrenbar hat es Ari ibsicbdich ver ied€n' sich

(Ges€tzesfels€n auf dem ALthing) vor versainmeltcL Me|schenmenge, e! selb* sei wach'

w;ihrend rlle andern sctrlafen; und darn wieder, er scblafe, wahrend alle andem wachen

Deo Traum <leutete Osvif Helgason, der Murtenatcr des Gellr Thorkelssonr so: ttiihrend

Thorstein lrf den Logberg rede, werden alle Anwesenden schweigen' und weDD er nach

beenrligter Rede schwiige, werden xlle seiDen Worten Beifdt sPenden Beide aber lvareu

iiberaul weise Mnnner. Als Thing Lam, mrcbte Thorstein Surt vonr Ge-

setzesfelsen aus den Vorschlag, man solle jeden siebten Soumer um eine Wocbe vermehren'

und zr.rsehen, wie das wirke. Da ging Dun die Deutung Osvifs in ElilLluog: :rue An-

wesenden vachten, d. h. schenkten aulmerksames Ohr, und der Vorscl ag wurde sogleich

zurn Gesetz erhoben aul den Rat des Thotkell Mani und anderer weiser 'Manner' Nach

richriger Rechnung sind in eiDem Jahr l6t Tag€, russer jnr Schaltjahr' da lommt nmh

eu"r"aaz'. Naci unserer Recbnung (Kal€DdeO sind es aber'354 Wenn nun nacl:

unserern Krlender in jedem siebten Jahr eiDe Zus'hlagswoche hilzukon t' in de ge'

*ont fu l ' " ' f r "*O*aberDic l r t 'soa'erdensiebenJ1h1ezusammeniufbeidenSei tengleic l t

r."*. i. r.. 'i"u"" Jahre des islindschen K'rlenden gleich rieben Jahre des gcwbl'rrlichen

n"ii"o"". **" 
"u.' 

zwis-hen den beiden JJhren, dre einen Zuschhg von einer wo(he

bekomnen solLen, zwei Schaltiahre in der Mitte tiegen' scbon dem seclrst€n

JJhr d€n Zuschlag geber ' '

Diese Srerle rus denr Ll;irrderbucn Arjs die von ieher frir de groze Tl'eorie rcn

e i n e m b e . o n . t e r e o ' l l n o r d i s c h e n J a l t r d i e e r s t e r r n d w e s e r t l i c l r e c r r r n d ] a g e g e b i | d e ! | ' ' t r ,

eiebr nun iber Anlass zu eine- Reihe der gewichtiSsRn Bedeblen Sie 
:t*kl' ":1"

I"man niher h:n.iehr, vol von ScLwierigkeiten ln etsler L;nie f:il]r es aut' w'e unkrir

l;;;;";";;;';i'- ^,'. 0., o".n rrs cirisrLicher P'Iiester die sache verstehen ussLe'

i;;; 
";;; d;, vohiirois d* isrrndischen zum vuri"rnischen KaLender' un9 'nsh:soDd:Ie

l,i" i-* *,** des schalnrss aussp.richt Da der Uberschuss de' j liiniscben Jahr5 Lbel

das islandische in einem Jabre Ir/a Tag ausmach!, so summien sich diese DiFereDz trr

rlnr Jahren iuf 6rl. rase. in secls Jrhren rrf 7'l' rrs Die Schakung 
:":' 

'"i 
il

l w e . h s l " o e s * . i s e b l l d i m | i n | t e n , b a l d i m s e c h s t e n J l h r e e r f o l g e n ' n i c l l t ' w t e A J ' ' m g l e D L .
:i,]i 'ln i**,*, baLd rm siebten NllD hrt q'eil in der ste)le rhor5tein eine 'lle 'ieberr

lJahre zu erro lsend€ Scbalruug vorzus"uagen scbeinL,  d:e zuf lL(b(  ̂  d- 'T: ' l " l : : -

" ' - " " ,  
a '*  * i '  es b ier  nrn der t ioruhruns E;ner no(h $volkommenen:" : l ' .1 : ' : : :

zu rhun hrbeD, und Ji"s die sPitere 'inf- bis sechtjihrjge Scbrhung erst na'h hmllnrung

des Christentrms an die Stelle jener 'ilteren Scbaltung getreten s€i Diese Ansicht ver-

trirt z. B. Masnusen (Edda; III, S IIoo), und Vigirsson Corpus boreale Poa,tl"* I' 4'9

driickt sich in einer Weise 3us, als ob er dem Ari s€lbst diese zweiie Verbess€rung

,"*r'*tU". W*. man aber die Ste e uubefangen betnchtet' so liolet 
:nan' 

dA:s

U.r-i'"t'i", 
"' 

in der Schdtulg Thofsteins zu liegen scheint' von Ari selbst g€teilt

diesen PunLt einzulassen; er scheute sich, dem Thorstenr eine g€naue Kenntnis des

nischen Schalttaees zuzoschreibe!, weil sich dies mit der Zeit, in der iener lebte'

recht v€rtrrsen wollte. Andrerseits vennied er es absichtlich, ihrn diese l(ennmis

abzusorechen, weil er dann di€ Pnicht gehlbt h:irte, 'achzuweisen, waDn nd

wen die sp:itete Schrltung eingefilbrt worden sei Darnb€r \usste er rber otrenbar

nicht Bescheid zu gebenr er $'Lrssre €ben die herkdnmliche Tradition, nach welcher

als Urheber des sumirroki sxlt
zweite Schwierigkeh liegt darin, dax Osvir, der Varer der durch die Lardeh-

mt sewordenen Gr:drun, deu Traum Thorsteins gedeutet haben soll Nach

Kap. r3. enrank Thorstei!, ils er seinen Umzug lon Thorsnes

bewerkstellieen wollte, im Bfeid iofd Nach deD weirerei, was dort

kann das nicLrt nrch dem Jabr 954 geweser sein, weil di nLs der V€lter

noch lebte, von dem n1an sicher v€iss, dass er rn dem ge-

sestorh€n ist. Wenn wir uns einige wen;ge Jahre seit der Einiiihrung der

verstLichen denken, so bekommen wir .ls den Zeitpunkt fii! di€se Neuerung

960. Das stimmt ganz gur mi! der Angab€ Aris' dass danah Thorrrhr

ges'esen sei; denr seiue Amtslhiiigkeit fillt Dlch der gewdhn'

von 9to-97o. Osvif aber, der den Traum gedeutet haben soI' ruuss

ein junger Knabe gewesen sein Er starb nach der Loid; lasagl erwi

Xap. 66, S. 286). Sein Altcr ist ffeilich Dichl angegebe!, rllein €r

Sage als ein Altersgenossc des Olxf Pi, der beim Tode Thor-
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steirs (hxdclasag.j Kap. 15) erst zw6l Jdre ah war. Es ist nach aledem nicht an-zun:lnel, dass Osvif damats die seeisnete persdnlichkeit 
s"**", .r.", di" i;;;;gereifter Mamer zu deuten.

.  
Eine dr i t re noch wei t  erdssere Schwier igken er lebt  s icb,  wenn wir  sehen, dassdiese sarze vor Thorsreins Neuerung be\rehende Zeirechnuns 

""f 
d", w 

".b. 
b;,i;;;

ff;":T,:":,f i *:"i::';il::$"ii::1 **ex'ng he*'r, d"" d,** ",;"1;;;
zihhe, weir es eben ru. ganzen *,.r." ,11.11t-":a:] '":"*l: 

das' es ,64 raee
Desreben sot i re.  Der Vonchlrg Thorsreins'selbst  isr  h ier i i r  der deurLictsre Beweisr  son\ t  s . , re es j r  vhl  

" , " ; ; ;  ; :_" ; . ; : r :
Jrhr um einen Ta! zu veriingern, sur a e sieben l"*" 

",* 
**0" .,,,,""i"*l i,geht auch aus dem oben Miteeteihen hervor, dass nech der Arsichr ;fr".,;;;;,;.r;

Sagenqrznhter ihre spsielte-Wocreirecbnrns schon ir heidnisch". r",, ;;;;;".';
f t rgt  s ich Dun: Isr  e ine solche duRhrus euf  d ie Woche begrr :ndere Z. , r r . .h" ;" ; t ; , ;
c l r isr l ichei  ZeiL dberbaupr d€nlb:r t  Fr i iher,  sotanpe die A;khr ooch ; ,b; ; ; ; "_; ; . ; ; "
ahen Cernranen seien unrbharsie vo' rremden Einfliissen im &,t" 

"t"";,i;";;r;t;woche seresen, h i t rc f ie i l ich e ine sotcbe Annrhnre keine Schwier iskei t .  j " ; i l : . . ; ;
es als€mein bekannr, dass dje sjebellisise *".0". u".0"*.,* 

""";,;;;r:;,'".-i',::Zeir der Gebun Chrisri den criechen und Rrjmern bekannt gevorden, ,., 
";r;;;:;

lEinfuhruDg 
bei lerzreren esr durch d.s Chrisremum setrnsre.

lRbnefn 
lonn(en die Gr j l ier  und Gernane,.  d,e s iebenr is ise w

JChr;srenrum bei ih'eo eingeriihrr wurde. Mrn n 
"cht 

datu, *

gegangen w.r, nicht auszurotten; in vielen Gegenden Deutschlands darf noch heutzutage

Donnerstags nichts gescbehen, k€in Holz drrt gebdueD, kein Mist getahreo, kein SPinn-

roclen gedreht werden" @aul. Grundriss der germanischen Philologie' I. Band, S logo).

Soweit die nordjschen Vdlker in Betracht kommen, ist zu vefgleichen Magnuser, Edda

III, 9', trnd H. Pererson, Nordbdernes Gudedyrkelse S. 67-59. Von deuschen Schrift-

stellern giebt hauptsiichlich Rochholz (Deutscher Glaube und Brauch S..28 f.) eine gute

Zusamnrenstellung aller derjenigen Vorstellungen und Gebriuche, die sich lei deutschen

und andern Vttlkern an den Donnerstag [niplen. Hiemch ist der Donnerstrg vor-

zugsweise beliebt zur Abhaltung von Hochzeiten (in manchen Gegenden iD der Weise,

dass die [irch]iche Einsegruig sm Sonntag, die eigertliche Einhoiung der Braut ara

Donnerstag darauf stanfindeQ, von Gericht€n, Nlarkten, geselligen Vereinigubgen und

Vergnitgunger. Ei ist Flehchtlg u.d har sei.e besonderen Gericbte, namentlich Schweine-

Rolle. 
"Nnllus 

diem .]ovis rbsque festivitatibus, nec in Majq nec ullo tenpore

obselvet(, heisst es in der Vita sancti Eligii. Nach Rochholz gilt es filr eine

als Somtuerrnfang gilt, auf einen Dornerstag falh, r:nd bei allen slavischen
,!'.lird Sommer$fang mit :thnlichen Zerenonien an den1 sog Semiltq gefeiert,

. ecis.b ona Erbse', er ist inr Mitrelalter ScbuLfeiettag und jetzt noch dies ncldemicus.

Manche lendlicheD und hauslichen VerrichtuDgen sind an diesem Tase verpctnr, wie

Holzhacken u. s. w.; knrz: er tritt den sonntq, dem kirchlichen Feienage,

i'als ein vdtlicher Feieltag zur Seire, an dem alle solchen Vergnilguogen

uerden, welche m;t derrr Lirchlich€n Chankter des Sonntags Dicht

wnrden, Nam€ntLich aber spieletr die Donnerstrge des Somm€rs eine eigen-
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siebten Donnerstag r:ch Ostern, also an demjenigen Donn€rstag, der unmittel-

fallt. Nach allen diesen Analogien ware die Mciglichkeit nicht aus-

den Pl.nele'sdttern entnomm€ne! Namen selftnd, 
""i1 " "i.h. 

+;Ih;;;i;; ;";;;:die Lehrer des Christentu's, deneD diese Nemen bekannttich einiDoia ;,-G-;";;,

.b€sonders gute Vorb€deut,rng, wenn der I- Mai, der ja bei den meisten gernrnischen

den Neubekehnen gegenitber diese heidnischen Namen gebra""oJ 0"t"".,"r,"i. i"l,iir der That die MogtichLeit n'chr abzuweisen, dass die nordischen VdlI* *h"; ;Annahme des Cbristeniums die Woche und die Wochentage t. c"b,; ;,;";:" u;
s iebr.  welche Rol le zumal der Donnerstag bei  der Berechouns de;Sonrmesochen in rst rnd.pi€he,  so er innen man s jch 

"owi t i t , i . t ich ""  
iJ  * ; , [ r " r ,

welche nrch Ansicbi  der cennanjsren der Donnerstag l r i r  dre beidDischen GerFrnen pe_
hab'  hJben sol l .  .wir  errJhreD wei ter  rus tsurch;rd von Worms, , ""  d. ; ; ; .J ; .
supersr i r iooU,rJ au.  der Jtemrnnischen oder f r rnLischen H.. i t "  d"  ,* , i l "e i i ,  r ; ; ; , ; ;des L Jrhrhundene und au, der vha des ht. ELjs;us. 0",, a._ n"".,'a",'ir"i" i.lder w he geheiligt war, dass an di€sem Tage nichts g€then l,"rd* a"rft",;;:;;;:
ah ihm Opfer brachte, und dass die dazu b€sonders gbeignete Z.i, i, ;";;;;";

drss die rlten Isliinder schon vor Einfuhrung des Christeotums eire auf die

Woche blsierte Z€itr€chnung besasseLr tnd den Sommeranfang rbsichdich

heiligen Donnerstag festhalten wollten; uod um dies zu effeichen, hntte

Enlel jenes Thorolf Mostraskegg, den wir aus der hndmmab6k des Ai

Verehrer Thors kenneD, srait der Vermebrung des lahres um einen

Donnerstags, welche nicht geleugnet werden soll, zu Grunde liegeo'war demnah der ,Donarstac, der Ruhetag der 
"1t"" 

c";"";d, 
"" ".un,l.*"'ai",i 

,l

Tiatsache riir die grosse Bedeutung des cotles. Daher *'.*r'i"" ai c"],,i"r'". ,,"," "alier Ermdnungeo die altgermanische Sitte, die aus dei Verelrung ,:".-d",,", n-"*..,

Einschiebung ein€r Woche alle sieben Jahre vorgeschlageD. Da! kliDgt

a[eiD die HeilighiLtuns des Donnerstags bei den h€idrischen Germanen isr

Phantasi€gebilde. Wenn heidnische Anschauungen dieser besonderen

von den lbmischen Jupiterkultus, nicht von der Verehrung

ausgeg.nge!, und es ist durchaus unbegrtlndet, bei der an- l
IVita sancri Eligii oder bei den Frqen, die n]an in den alten



Bekhdormulirien 6nder: QuinRm
abergliiubischen Gebr;iuche einer germanischen Bevdlkerung zu denkeD. Speziell de!
hl. Eligius war Biscbot-in Noyon, uld d$s die Donoersrage ior Mai besonders gefeien

wurdetr, rnhn davon her, dass nrit dem r, Mai nrch Beendrgung der Fr[hjahrsarbeiten
eine Zeit de! relarivetr Ruh€ .einlrlr, velche auch spere. rcch bei allen Vol&ern, die mit
dem r. Mai ibren Sommer beganneu, zu fortgesetzte' Lu3tbarkeirer r:nd Sctn:ausereien

benntzt vurde (Giirno, Deutsche Mythologie 736). Aus demselbeo Grunde wurden die
utrgeboteDen DiDge lorzuSsweke 

"im 
Mri und Herbsr' Cehahen, d. h. nrcl Vollendung

der Friihj?hrsarb€h und nach Volleodrng der H€u- und KorDernte, 
"afr€r 

ftlm und Heu',

wie es auch hie und d. heisst. Io diesen Zeiten hatte die laudliche Bevolkerung Lusr
und Musse, sich alerlei Ve!$rilguugen hinzugeben, und da die Kirche auf lleili6ung des

Sonntags hielt uud isr Mittclalter ihrer ForderuDg dr.rrch strenge Stra{en Nachdruck zu

geben wusste, so machte rnan gern einen blauen Donnerstag. Wie es aber kam, drss

der Semik der Slaven gerade aul einen Donnerssg 6el, soll .n einem and€rn Orte er-

tlrn werdeDj hier ndge die Versicherung geriige!, dass eine besonder€ HeiligLaltung

des Donnerstags dabei nicbt im Spiele war. Es ist die christliche Kirche selbst, die das

Meiste dazu beigerragen bat, dem Donnerstag diese Stellurg zu vetschafen. Die Ptrarh;ier

hatten belanntlich ihre Wochenfasttage am Montag und Donnerstag, In Opposition da-

gegen bestimmte oLn die chrisdiche Krche {Consdtut. apo5tol. VII, 2:'t Ai 6a 'lldt.idl

6p6r, pii gotoodv t6!,i tdv ;fttprr6v v1me6ooo, 1&p Deutdpq oapp4tov xdl ndFllql 6Feiq

fA i r,ic r6-vre y?l6'66e!6 {p6pae, ij tetpdDa rat ltdPd.oxdD'4t. :

So galteD in der iiltestetr chrisdichen Kirche Mittwoch urd.Freitag als die regel-

m"isigen l,'tt"ge. Der Grund. der dainr Seltend gemacht wurde, war teilwe;se ein

,mystischer!: d€r Cb-rjst sollte durch seine Enthaltemkeit mj Tnge des Merkur und

der VeDos lemen, der g,).apppta und der gLlfovia zu entsageD. Gewohnlich lber

wurde dje Sine darauf zurlickgef n, drss Jesus Christus am Mittwoch Yerraten, am

Freitry gelr€uzigt worden sei. Als de! ascerische Zug h der chrisdichen Kirch€ nnmer

mehr iiberhand !ah;,. begnn$e rnan sich in den Ktttstern nir den beiden Fasttageu

nicht mebr: man liigte den Montag dazu und schliesslich den Sanstag' der in rleo :ersten

Jahrboodenen nach jfidischeJ Shte noch als Sabbath gefeien wurde-und selbstverstandlich

vom Fasten ausgenoinmen war, wie auch aus der oben angefiihten Stdle der Coostitutiones

aposrolicae hervorgeht. Die Klosterregeln machen hie uqd da noch den Unterschied:

,seflitrdq quarh, sexta feria j€junandum esse; secunda, quana, sexta' sellitna ferja carne

et saginine rbsdnendum e3se!, ein fein€r UDtbrschied, der fiir das gri,bere Vers*indDis

der Menge verschwinden musste. Diesem BeisPiele der KLdster scbiossen sich auch viele

Laien an, wie wir z. B von Ludwig dem Heiligen erfahren, &ss er das gao'ze Fhr hin-

durch nicht nur am Freitag, welcher kirchlich geboteoer Easttag blieb, sondern ausserdem
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in honorem Joris hononsti? gerade an die nocb aln Montag, Mittwoch uDd Srnstag fistet€ So erkliirt es sicb' dass von allen

wochent.S(n Sonnng. Diensrsg ur td Donneatrg Fle;s 'h lage Sesorden und im Srossen

C"""r Oi 
"'f 

den heut;gefl Tag geblieben sind; und dlnrit hnngt es auf natnrliche

t"t* ^o.-*, ,lass man von ieher Dienstag und Donnerstxg nrit Vorliebe zur Ab-

f'"ftuie watlcl'er FesrlichkeiteD, wie z B von Hochzeit€D' MerLten und Gerichten zu

""r*"ia"o 
pn"g."; dern das waren lauter Veranlassuogen' mit welchen Trinkgelage und

Schr:rauseieien verbunden wren Man sieht demnach auch' wie es sich mi! der Be-

l r "" , r "*  *  r i r , ,  d ie a l rer  Cerrnanen haben ihre Ger ichre vozugswei t  am Diensrrg

und Donnerst"g abgehahen 
"Drs 

Dins srmd bei deE heiddschen Gerrnanen trnrer Soir-

U"r'*' S"t u,,--- r,1ist es in Pauls Grundriss d€r germ Philologie II' I85 -; 
"drss 

nit

Vorliebe Dienstag und Donrersug zum Gerichtsrag gewiihlt wurde!' detrtet oach der-

. selben R;cbtuogl Grimm (Deutsche Rechtsiltertilmer S 82o) w€ist als Gericb$tage auch

noch $,eitere Wo"n"ntrg" nul 
"Nur 

vom Freit€', sagt er' 
"w€iss 

ich ger keiu Bei-

spieL". Letzteres isr fiitr deD KenDer der kirchlicher 
:"':'*Y"l 

u* 
"'l:"':lY:

(

,'.it",*rr,i',tti"l; dean die Iirche rerordnete, oneque in diebus fesris Deque io 
lielus

i.i,'nandis iurre iicere" Wenn aber ar diesen Tagen kein Eid geschs/oren werden dudte'

Aus beiden GriindeD soll in Jahr lt2 der PlPst Melchildes (irl-lr4) selbst

erstage der Quadragesimalzeit vom Fasten be{reit haben, wie die Snnntage scho!

Uefie;t *rren, ,rnd im ZusAnrmeDbaog damit den Anfaog des Quadragesimal-

von zwei Tagen, dem Donnerstag und Sonntag; und in der Zen

i! w€lcher iberha{pt nicht gefaste! werd€n durfte, sind diese

eine doppelte Mahlzeit, ei! pnndium ad horam sextam und eme

lichnet (I{ag. 28). Man siebr aus dem Vorstehenden, mit welchem
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Recht nan den beidnischen Gemanen den Donnersrag als Ruhetag, den Dienst.rg und
DoDnerstag als Gerichtstage zugeschfiebeD hnt.

W3s nun die alten Norweger und Isl;itrder im Besonderen betrifir, so liegen aucb
hier durchaus heine Gritde vor, die uns veranLrss€n Ldnnrenj bei ihneD deD Gebrauch
der si€bendgigen Woche vor Einfiihrung des Chrisrentums vorauszusetzen. Allerdings

haben sie die Wochentrye mit den Nanen heidnischer Gdner bezeichnet. In Islmd, wo

wir sprler die christlichen Bezeichnungen vorwiegend findcn, wrr es der Bischof Jon von
Hdlum (rro5-rrzr), der die heidnischen Namen d€r Wochertage abg€schafr haben soll
(Corpus loet bor. I, 427). A[ein fi]r den Samstag haben die nordischen Vdlker, D:inen,

Schweden uod Norwe8er, n;emrls eiben rndem Au(d,uck sebabt als ixusrrdJg oder
pvCttdag, d. h. Wrsch- oder Badetag, ein Ausdr'.:cL, der voD selbst auf den uDniuelbar

nachfolgenden Ruhetag hin{€ist und daher nur aus ckistlichen Anschauungen entsprungen

sein kann. Auch die An, wie die islendischen Gesetze und Sasenerz:ihler von den

chrisdichen Wochentagen spr€chen, lassen den Eindruck entstehen, dass es sich bei der
EinfuhruDg des Christentums in dieser Beziehung um etvas Neues geh.Ddelt hrbe. ,Wn
.so[ ;n der drot t iDsdag bei l ig  hr l ren,  ie den s iebren Trg(.  ,wir  soUen den hLgrrdas

von der Non an (ursprnnglich drei Uhr nachmirtags, speref :/:2 Uho heilig lulten. Dls
kr  der ieorge Trp.  der dem dr6ninsd:g unmhtelbrr  vorungebr ' (C! ls is ,  Abschni(  \oul

Christenrecht, Kep.8 und 9). Und wo im Flateybuch (I, S. tt: von Hakon dem Gurm

erzrhlt w;rd, wie er das Christertum 'n Norwegen eiofdhie! woIre, whd drs fo grrder

nassen bericbter: ,Er trat auf dem Frostrthing vof dar versammeltetr Menge lrit den

Worren auf: Das ist mein dring€ndes Anliegen an euch, dms iLi ale; Hoch ulld Nieder,

Arm und Reich, ghuben solli an Jesus ChrisrLrs, detr Sohn Goires dnd d€r Mrril. Ihr

sollt je den siebteD Tag beilig halten durch Ruhe von der Arbeit; und allemaL den

sechxeo Trg solh ibr  'asreD' .  . .N.cn diesen Woiren des KdnigJ ' .  heisst  es weirer ,

,entsund ein a gemeines Murren unter den Anwesenden. Die einen sagteo, der KdD;g

wolle die Arbeit abscha$ea, wie kdnne dxs Lmd bebaut werden, wenn man nicbt arbeit€;

die Arbei6leute rb€i sagten, wie konnen sie arbeiren, weon sie festen mtssienr. O$enbrr
nrachen die Ausdrncke, 'riit wiicheq in diesen Stellen die Wochentage beieichnet werden,

durcbaus nicht den Eindruc!, als ob es sich um eine ber€irs eilselebte Gewohnh€it handle.

Auch Vigfuss6n tertritt die Ansichr, dass die Skandinavier die siebentegige Woche
esr mit  der Eiotuhrung des Chr istentums kenner gelernr  hrben.  rnd meint  in der r lL-

nordischen Poesie iiemlich genau den Zeitpunkt berechnen zl konnen, wo die WocheD-

tage zum emtenmal auftreten (Corp, i,oat. bor.I, 428): 'We can even wirh great probr-

b , l i t y  p o i ' r r  r o  r h e  t ' m e  o f  r h e i r  i n n o d i c t i o D .  S h o n l y a f t e r S t . O h l s d e a , h , i n r h e p o e m s

o{ Arnor and his conternporaries, there occurs a new pheoomenon, dre daring of banles
by the day. It was on a Monday lI, 195, 22), or, it was on Fiiday mornjng GI, r9t,
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jt), WedDesdry mordng (196,40) the Wolves hrd a breakfsst set lor thenr; or' on

i","'ar,r'" silp w* r"'nch"d (Il, '?os, t); it was on Thomas-mrss erening (Sighvatl'

iod the like. The frshion soon passes rway again, bur it obtaiDed ill several jnstuces

where its traces crn oniy now be followed in Ari's grose ls it not a pla'':sible explanation

rl'rt the dhristian Calendir with its new 
"eek-davs 

md holideys was an inbovation

Nhich rhe poers.  orherwise l i t r le concerned lor  chrorologv'  qrere pro;d to show thetr

".q,rinr^n." 
.'itt, perhrps even ghd to Sive as a pfoof of their herrtv accePFnce of

tbe New Faith?e

Vigtusson, der in seinem Corp Po€t bor' den gesamten dichterischen Nachlass

des Nordens ges,mmelt und chronologisch geordnet herausgegeben hat' darf sicberlich in

dieser rein thatsachlichen Frage nach dem ersteu Vorkonmen der Wocheotage als eDt-

scheidend€ Artoritnt betr&htet $/erden. Im tibrigen stimlrt seine Angabe mit einer Be-

nerkung, die ich in Bezug auf die nordische Prosalitteratu' gemrcht habe Wie oben

ausgefirirt *orden i$, trasen diese Erzehler, die freilich als gleichzeitig€ quelen nicht

beti".ht"t w"rden dijrten, kein Bed€nken, die sPatere wocherrechnung ruch h die

Zeh-2'uriickzuvenegen. Die Nennung eires Wochentages selbst aber erlauben

sich erst bei solcheo B€g€benheiten, die in die Zeit lach Einfiihrung des Cbristen-

in Islmd fxlen: So rrird in der Lrxdelasrga die Einfiihmng des Clrisrentums in

a predigen, brachte er eitr Empfehlungsschreiben des Kiinigs ao Hall'

Besiuer Ls Holes oit HaLI mhm ihn fr€undlich nuf und beherbergte

Winter in seinem Hause. Dem Evaogeliun gegeniiber verhielt er sich

ziemlich ablehnend; als xler zwei alte Frauen' die in seinem Hause lebten'

durch blosses EindeaufLesen von ihren leiden geheilt wurden' nelgte

neueo Lehre zu r.:rd enp6ng nrit alen seinen He sgenosseo die Taufe Das

(Fvlltdagt vor Ostero, und zur Erinnerung grb man dem rm Hause

Sac}'e, ln *eLa1"'n die Trufe geschehen var' den Nmen lv'ittl (Wasch-

in der Folse iuch auf den Hof nberging'" - Wn haben keioen Grund'

aieser i."ditio' zu zweifeLn und bemerken in der Schiipfung des

Interesse an den neuen Wochentagen, welthes in der oben rngefiihrten

i bei den Sl<aLden zur zeh olafs des HeiLisen ]'lrhrzLlneh,nen glaubt'

aber auch als eine blosse S4e b€trachren, so w:ire es inlmerbin

dieselbe den Nrn1en urmittelbar zu der Einiiihrung des Christen-
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tuors in BeziehuDs bringt (Flateybuch I, 12r-42r, Wenn nun nach all diesem die

,Isl,inder ilr heidnischer Zeit keine Wochentage gei(anm habeLr, so hrben sie o$enbar

f *"b k"i"" Woche gekaDnt, und weon sie keine Woche hatten, konlten sie ruch das

I niih€r b€scbiebene 364tdEiee Jait,t richt gehabt baben, von welchen wir gesehen halen,

i dass €s gaDz auf der Wochenrecbnu:rg beruhte.

Ich irill nich vorsichdger ausdrncker: sie l(onnten es vielleicht gehabt haben ror

Eiufitbrung des Chrisreotrms, aber sicl)edich nicht, ehe sie nnhere BekirDtscbifr mh d€m

christlichen Kalender machten, und drmit Sehe ich zu einern vierten Punkt iiber, dcssen

Besprechung dulch die Erzahlung des Isliinderbuches uhegelegt vird.
Verschiedene Forscbef siDd der Ansicht, das doLr scschilderre, rler NeueLung Thor

steins vorangehende Jlhr sei vieLe Jahrhundcrte lang bei dcn rlten Norwegern in Ge'

brauch geweseD. So ist der Heramgeber der Rymbegla der Alrsidrt, die lsliinder lnbcn

deshalb ihren Sommer regelmiissig mit einem Donrersng begoDnen, \\,€;1 das ittl dh-

norwgischen Jahre schon seit jahrhunderten so herkiimDnich gewesen sei (Rymbegla

S. a10): 
"Cum 

annus verus Norvegorum diebus uecenri. seRlginta quaruor consraret,

qriem mrmerum septenarius Detitur, et singr os m€nses tricenarios haberet, commodum

eveoit, ut in ilo anno sin:gnli nenses a cenis.fedis inirenr, qu2re, crm Harpa die Jov;s
;D anno Norvegico perpetuo iDtroiret. srris pulchre veieres Islandi legem hroc compLr;

sli rDnrlis Lule,uot, ur meuore Harpa aenas semper iniret. Fundimenralis ignur rrtio,

cur restat's inrrohum feriae quinne affgerent vereres Islandi, h,ec erar, quod mer';r

H'rpr ;n anno Nonegorum mensiuu aestivorom exstirerat primus, et a teria quirn per

nliquot retro secula intloieiet.'

Andera Forsch$, wie Vigtusson G. a. O. I, 428) und Weinhold (ALtnordisches

Lebeo, S. 378), lassen diesem J54t,igigen Jabre eiu i6otngig€s vorausgeben, inden sie

ollenbar die vier jslnndischen rukanetr rLs ciDe spiiterc Errurgenschaft anseher. Weno

wir aber von dieser letzteren ruf lteinedei positiven Beweis beruhenden Hypothcsc ganz

rbsehen: wie tonnie ejn l64dgiges Jahr, velches im Laui von z8 Jahren r:m 15 Trgc,

rlso in. z8o Jahren oahezu um ein volles Jahr vom julirnischen Kalender abweicht, 'ahr-
hundenelang bei den alten Norwegein igl Gebrauch gewesen sein, die so geniu SoDmef-

anfaug und Mittsommer, Winteranfang utrd Mittvinler zu beobechteD Pflegtenl
Schon nach 72 Jahren hiiite sich die Feier d€s Sommerbeginns auf Mittwinter, das

Mirrwilrerfesr auf den Anfang des Wirrers, die Begehurg det vetin:etr auf Mitte Sonrmers

verschoben. Die Erzehlung des Islnnderbuches selbst legt hiegegen das beredteste Zeuguis

ab; denn es zeigr, wie $an lxnge vorher ruf eine Abhilfe sann, eh€ man es zu einer

solchen Veruchiebung kom,nen ]iess. Der Wortlaut ;rt rrei[ch oicht so benimml. Jrss

sicb daraus die Grdsse der eing€tietenen Verchiebung genau berechnen liesse. 
"Sie

merkten aus dem Gang der Sonne!, heisst es, 
"dass 

der Beginn des Sommers sich gegen

dxs Irrul)jrhr hin zuriickverschob" Man wird aus der Fassung der wolte ni! Recht

schliescn, drss es sich drb€i \'reder um €in g3Dz€s Vierieljahr' noch xndtersens um

*.''*" 
.f"g" bnndclte. NehneD wir eine Verscbiebulg von c einem Monat :n' so

*u,i"" on iinf,ul^"t dieses l64t:igigen Jahres etwa 2t Jahre fttiher fallen D's ;st nun

s e r a J e d i e Z e i t , i n * a i b e r a i e V e r i a s s l r n g d e s U l 6 i o l e i n g e r i r h r t U n d d i e g r ' o . s e V o l k .
:;;;;;;'; rr:r saoz I"hnd' d'rs Arthing' eingesetzt worden war' nadr dtr gewohnri-hen'

"on 
Ar;  

" ib ' ,  
h;" , . 'n"nd* Berechnung etwr im J ihr  e lo vor der uesetzsebung

ulflj6r, lurte es JD einer Geslmrverra5'uns iiir das slor Lmd noch seleur' 
1:lT'1:l

DisrLikre lebLerr  lJr  s;ch rrnd hrel teD ;hre Sonder ih iDge die von den Besohnern oer

"l"i** 
l.l-hb**l'"f, beschickt wurden So lrird von Ari das Thing aul Kjalarnes

""' ' l ' , t t"*+,. drs von rhors'ein lnsolrson sesrunJe! "t"* P"l ' l :t '^"Ml':: l l i l i l
l , r ldctc,  m welchen'  mehrere Hiupt l inge d* Lrndec re i lnrhmen solche t rezrrrst r r rnge

i.'","" 
"n"" 

grosse Schwierigkeii der Nrchbrrschaft xDseknndigr werden Drs neu-

"ar.r'"ft"" 
Ot,-n*t 

"t".' 
'' 

"Aat"t 
gasz islmd teilnahm' serzte notwendig €ile-€^e

' resehe Zeitrechnuns rorrus; 'lenn die ltoDrmunikatios zwischen deu einzelnel Teiler!,

';;;;;;";;;t";,i;.t nocrr rreuLzutase so sch*ierig, &rss dieser Verkehr meist€ns Lrberil

:lhagen stxrzufirden pllegt Argenommen also, es hiilte eiDe genauere Zeitrechtung'

"r 
.i*ug,j""", b.i j;de; Ahh;s den ZeitPurkt des Dii'hsten *** t:' 

,11,::"
'"in"r 

"1,.n 
nir', U",ona*, so wiire sie jetzi naclt Einsetzung des ALthings

oner uoumgrnglichen Norwendigkeit geworden l
e. 

",gi.ui 
.kh nun rro-h eioe weirere Kombination'.di".-:'l': 

:::T':::::::: I
fiir sich hxt. Vigfusson hrt in seinqr Abschnitt iiber die Cbronologie

Gecbichte (Corp loct bor. lI, 48t n) die landl'itrEse 1|]f Ari 
l}t

-t.o"a"gi" 
"i'". 

sorgi.ittigen Kritik unterzogen und namend;ch nit tllfe

'.* *" a"r englischen Geschichte rachgewieseo' dass Ari rmt setnen

)bl fur Islind ils fijr Norwegen etwn um dreissig Jahre zu $'€it rtlckwefts

norwegische Kdnig Hrkon der Gute, desseu Regiemngszeit nach 
-der 

8e-

n"d'oung 91;-9io falt, 
"utde 

nxch Vigfussons Berecbnuns vom Jahr 95o

*, I'"U"i. i.rr"l a". hnilliuliger AnDahme brachte Ulflj6t seine Gesetze' die

lAii. ",sdrucr.ricrreL 
Argabe den Gesetzen voD GuLr entlehnte' nach hland im

fJ. vigl'*"' fr. a. o i +ri) weisr Drch, dass diese von Ulflj6r kopierteo Ge-

a"oi Ironig Unton rnd derl Jarl Sigurd, slso nicht vor 95o' gegeben'worder

p*a demgcmess die Einfnbruns der neuen islindischen vlfassult.und 
lie

Althi;s ins Jahr 960. Nun erinne'n wir uns' dass K<lnig Hakon der

reliscl'en Hof eiue cbristliche Erzi€hung genossen hatte' bald nach seiner

den Versuch machte, auch in Norwegen drs Christertum eiDztr{ilhrer;

itud rts eine seiner ersten Regentenhandlungen erwiihnt die gesetzliche



Bestiumung, dass die Norweger von non atr ihr Julfest ;n derseLben Zeit zu feiern luben

wie die Christen, und d.,ss eine Geldstnfe rut die Ubertretung dieses Gebotcs gcsctzt

vurde.'Eine solche Anordnung, lollte n1an ne;n€o, seete rber nit NotwendiSkeir die

t i f ih , ing des iu l i . rn ischen X.r lendels vorr . rs.  und wenn ruch r l ie  Chrr ' t i rn is ierung ' lcr

Volhes ftu diesmal misslang, so hnlte wenigstens der julianis€he Kxlender eingclijhrt werden

kdnnen, ohle bei den rr-orwegem religidse Bedenken hervorzumfen. Und so konnte

Ul0iot, der zum Zweck seiner Srudien drei Jahre in Norwegen zubrrcbte, seireu Lands'

Ieuten nit den GeseEen luch eine bessere Zeirrechnung nitbringen, der€n Genauiskeit

er freilich dadurch {eseEtlich beeinrnchdgte, dass er, wie es scheint, deu einefl ilber-

schnssisen Tag vernachlissigte und aus dem gewilhnlichen iuli ischen Jahr ein solches

von t? Wochelt mtchte-

Wenn diese Schliisse eioige Wahrschei ichheit fiir sich Laben, so erscbeini hiedurch

die Rolle des 354tiigigen Jrhres sovoLrl riiumlich. s zeirlich wesent[ch beschr'inkt Den

NoNegern ein solches zu,uschreiben hrbeo ,rir auch nichr den geringsten Grund ee-

fr.rnden, md auch in Island wijrde sich die Geltung desselben auf die wenigen Jabrzehnte

zwiscben UAi6t uDd Thorsrein Surt, aLso nach Vigfussons Bcrechnung auf die Zei! vor

96o-9ijo besckiinken. AU.io atr;h diesE kurre Zeit diirfie vol einer strcngeren Kritik

zu nichrc verschwinden. Es scheinr Dir ausgemacht,l diss die. dten Shrndin'rvier weder

ruf ein Jrhr von t2 WocltD, noch 4uf ein Jahr von 354 Tagen ohne Wocheneioteiluns

ieoi ls  selb i r iodig gekomn,en s ind.  Wrs di .  Jrhr  von )z Wocben betr i f l r '  so Lrbe ic l '

nre ine Crunde oben , l r rBeleF; rber ruch ein Jrhr  von 164 Taseo, besFhend uc zwdr l

3oingigeE MonateD r.rnd rier Epagomenen, serzt eine Berechnung des Sonrenhures voraus'

l*al". **" auch manselhft, dennoch einem VoLIce auf der Kulturstu{e, rvie sie die

l r l ten Skandinnier  besrscen,  n icht  zuSerraur verden kJUn MaD wir ' l  bei  Nlurvolkern '

soweh sie nichr durch Berdhrung oir KulturvdLlern sith io Jen Besiu eirrer genaueren

Zeitrichnung gesetx haben, nl"Innl, .io" JahresfoLm 6nden, bei wdcher.die Liinse d€s

Jahres ruf eine besdmmre Anzahl "on 
Tageo .rusgerechoet ist, uld demgemiss dre

Teilung ir sogeornnte SonoenmooJte zulisst. Wentr abel die SkaDdhavier' wie wohl

nicht anders moglich ist, ihr i64tagiges Jahr von solchen Vrilkern endehnt haben' die

bereits im Besitz des iuliaDischen K.leDders weren, \'ri€ solLte es geschehen sein' dass b€i

d ieser Eor lehnurg der e ine Tag ver ioren g:ng? Ein moderner Leser kann 'kh-v ie le ichr

di€se Mdglichkeit vorstellen. Wer eber die minehlrerliche KomPutisiik kennr' der weLss'

drs nr derselben gerrde dieser Tag eine besonders flichtige Rolle sliehe Das christliche

Jahr Dnterscheidet sich voD dem ritmisch€n Jrhr, das Julius Ciisar einiiihrie' durch die

Arfnahme zweier d€n Judentun eotlehrter Fakror€n Das sind I die iiidischen Mond-

monate und 2 die siebent;i8ige Woch€, ud die Autgrbe, diese beiden Faktoren nit

dem julianischen Jahre zu versclmelzen, hat, nxmentlich mir Riicksichr auf die Be-

stinmlng des Osterfestes und der anderen damit zusammenhangenden beweglichen

r".*, ai" g""," Kornputistik des Mirtelalters forte/iihr€nd beschii{tiEt Die erste Aufgxbe

kinn hi€r voLliiu6s aus dem Spieie bleiben; die zweite A'rfgabe wat im Grunde nicLtts

rnderes, nls ein lr!,' noo Sz Wochen mit dem gewdhnlichen julirnischen Jalre von

J6t'1. 
-t^ge iuszugleichen. Mrn scbuf zu diesem Zwecke den sog Cvklus solaris'

a. i'.'i* S"-""g'r,-i'; man erland zu denselben Zwecke die sieben Wocheobuchstaben'

den mit jedem 1"hr a"" CyLto, wechselnden SonntrgsbucLrstaben; mxn harte die sog'

KonkurreDten und Regularen, welche gleichfalts drzu dienten, filr ieden einzelnen Tag

des Jxhres die Ferie, d. h rJen WocLentag zu besdmrden Es ist freilich forrnelL nicht

ganr richtig, den Begrif 'Crncurrens" so zu decnieren, d$s damit gerade jener nbe'-

i"r,*,ic" i"e g"."iot *a."; materiell aber tommt es wirLlich darauf hinaus' und die

Definittn war thatsachli.h bei den Komputisten des Mittelalters weit verbr€itet So heisst

es z. B. in der Rymbegla, S 228: ,Concurens heis$ derienige Tag' der in zwdlf

Monxteo die Anzahl von ganzen Wochen iibersteigt ln einem Schdhjxh'e giebt es dinn

zwei KonknrrenteLl, und so,ahlt man fort, bis die S'rmme rjf sieben steigt Geht die
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iib€r sieuen hinaus, so wirft m:rn sieben weg und beh'ilt detr ResL So geht &rs

<lurch den ganzer Cyklus solaris bis zu Ende und fa'$ mit dem neuen Cvklus

5z Wochen und enr Trg dariiber, und dieser Tag heisst concurrens" 
.So 

sPielre

dieser iiberschilssiSe Txg in de. milteldrerlich€n Komputisdk eire ungemen vrcntrge

Man kann vielleicht in jetziger Zeit auch unter den Gebildeten Le$e finden' di€

d;eses 0berschiissiSen Txgcs nicht gxnz genau bew''rsst sind Wir hxben eben unsr€

chen Kalender, ,lie uns bel der Ftibrung unsrer Zeitrechnung iedes eigenen Nach-

iiberheben, Im Mntehller, vo man nur den immelaeluendeD Kdender hatte'

man von diesen gar heinen Gebra':ch machen, rlenn nan dieses nberschilssigen

oicht immer eingedenk war. Er gehone gewissermassen zu der r'rneotbehrlichen

islrng, ohne deren Kenntnis der Katenderstab oder di€ Kalenderbrettchen

von keinerlei Wen waren. Es ist mir nicht beftannt' in velche Zeit die

Runenkalender der rlten Skandinavier zuriickeichen; sicher ist' dlss

der noch vorhrndenen rus dem Ia Jdrhundert datieren' und' zunal wenn

.die Gebrruchsinweisung, d h die Kenntnis des ribtrschnssigen Tag€s

Man nimmt, wi€ $/ir obeD Sesehen haben, 
"ine 

dreifache

Jahr ohne Schaltung, 2 drsselbe mit der unrolkomn1enen

- - ]
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durch Thorstein erfundenen Schallmg, 3. dasseJbe mit der vollkoDnneDeD durch die Bc,
griinder des Christenmms eirgetnhrren Schaltuog. Ich frxge nun: Wa,um hrben die
Istander, als sie durch Tborsteh erfubren, dass das Jahr 355 Trge ziihe, ond rts mir_

r rhnen sp:iter mitreilte, diss orch genauer Rechnung .l6rr/a Tage g€ziihh werdeD nliissen,
wrrum hrben sie es beidemale beim ahen gelassen.? warurn h.u Thorsrein nictu einfrcl

L den Aotrag gestellt, jedes lahr um einen Tag zu vermehren? waLum hat man die kom-

lplirieft 
Einricbtung vorgezogeo, ald sieben, bezw. alle iiinl bis secbs Jahre eine gmz€

lwoche €iozuschiebenl Dies alles setzt doch deudich vonus, dass die Istiinder bei ih,ler
e;genritrfllicben Berecluung des Jahres eiDen beslimmtelr Vofteil fanden, den sic nicht
otissen wollten, dass sie es absichdich vorzogen, die siebeD concurreDtes ruf einem Fleck
zu baber, srarr in dem eiDzelDen Jahre r-2. Ich vi damit sqen: Da es.oicht wohl
anzunehmen ist, dnss di! Skndinavier ein i64tngiges Jahr selbst erfunden hibeD, nnd
ebensowenig.  dJ$ bei  de'  En' tehnuns de$etbe,)  def  i jber .chr jsrse Trg zutu. t iB \€, lorer
gegangen isr, so ht es hdcbsr wahrscheinlich, dass sie schon bei der ersten Entlehnuns
iLch die Schal tung angenommeo l , rben.  M:L dieser AnnJhme l ; issr  5;ch , ructr  d ie Tradi ior
ganz grt rereinigen, Die Uberlieferung lauterej 

"Ein 
gewisser Tborstenr Sun hai deo

sumar.uki erfunden', d$ hiess: er hrt deD Islindern die Annatrrne des iulianischeD
Kalerders vorgescirlagen in der Wehe, dass die den Komputisten wotrlbekannten Kon_
kunenteo angeslmmeh w,rrden. bis sie eine ganze tVoche iusmachLen. Spater, rls man
den Inhalt der Tr.dirion nicht :nehr recht verstanrJ:; legte. man sie dann so aus, rls,
mnssrc vor Thorstein ein Jahr von nur j64 Tagen bestanddir lirbeo,, Da; ist eiD ;ihn_,
liches MissversteDdris, wie wenn neuere lorscher durch die vieraukanetr des isliindiscben
KJlenders sich zu der Ann,rhrle vertuhren lasseo, rts hrben die Sk.rndinavier irrher ein
lrhr von nur j5o T18en gehabr. Der Umstan4 d$s die heEe$eDden Tase in1 Kajerder
eine Sonderstellung einnrhrnen rnd gewhsemrassen nac[triglich einge,Jalter -e.den,
hat in beiden Fiillen den Eindruck herlorgerufen, dass sie dff produkr einei nlchtris_
licben VerbesserunS gewesen 5ei€r. Die tst;,nder $r1ren sich bewus"t, friiher e,ne unvoll-
komDrenere Zeinechrung gehabt zu haben, oder legt€tr sie vielieichr auch r:nbewusst bei
der Beurteilung der Sache das aUgemeiEe cesej, der Entwicklung vom UnvolkomneDeb
zun Volkomnen€n zu Grunde. Nun hatten sie ein Jatu, d$ scheinbanur aus j64 Tage!
besiand und durch periodische Scbaltungen einer Woche mit dem Jalrr der nbrigen
Lurop;ier ausgeSiichen werdeo musste. Was lag naher, als eben bier die Spur der
friiheren Unvoukommenh€it ,u fiDdent F'and sich dam ausserdem qoch die Uberii€fertrDs
vor von einern gewissen Thorsrein Surt, der den SuDrar,rukr erftrnden l,Uen sollte, ,o
ergab s ich drraus voo selbsL der scuuss,  dass ! , rn vor ihm ein l64r ig ises . lahr getrbr
lube,. und dass 

"iuch 
di€ weisesren Miinner des Landes es nichr anders sev,rss! h;beni.

lch i rse meine Ansicht  i r  fotgende drei  S;rze zusrmmeo: r .  Ein Jtnor, l iscrres

.t l:

; t
I '

i
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. J a h f  v o n  t 6 a  T a g e n  o b n e  S c h a l r u n g  h a t  e s  n i e  g e g e b e D .  3 .  E i n  i s l i i n -

d i s c h ! s  J a h r  v o n  j 6 4  T r g e n  m i t  u n v o l l k o n n r e n e r ,  r l l e  s i e b e n  J t b r e  e r -

f o i g e n d e r  S c h a l t u n g ,  w i e  e s  n r c h  d e r  M e i n u u g  e i n z e l n e r  F o r s c h e r

T h o r s t e i n  e r f u n d e n  h a b e n  s o L l ,  h a t  e s  e b e a f a l l s  n i e  g e g e b e n .  3 .  D i e

a u s  h i s r o r i s c h e r  Z e i t  b e k a n n t e  Z e i t r e c h n u r g  d e r  I s l : i n d e r  -  d t s  3 6 4 -
r i g i g e  J a h r  m i t  d e r  S c h a l t w o c h €  r l l e  f n n f  b i s  s e c b s  J a h r e  -  i s t  n i c h r s

a l s  e i n e  e i g e n t i i m l i c h e  A b : r t  d e s  i u l i a n i s c h e n  K a i e n d e r s  u n d  k e i n e s f a l l s

o h n  e  d i r €  k t e  E i n w i r k u n g  d e s  l e t z t e r e n  e o t s t a n d e n

4. Norwegische Mondmonate.

Indem ich mich nun anschicke, durch eine €ingehendere Bele'rchtung des gegebenen

die Beweise filr Deine S:itze beizubringen, s'ende ich Inich zirniichst einem

zu, der am meisten geeignet erscheint, das bohe Alter und den vorchrjsdichen

der bisher geschilderten skandinavischen Zeirrechnung darzutbun Es mus not-

eine Zeit gegeb€n haben, *o sich die Skandinavier wie die iibrigeo Germanen

der natiirlichen Morate, d. h. der Mondmonate bedient haben. Dje Analogie mit

Naturvdlkern - woionter iclr hier alle diejenigefl Volket v'erstehe, die sich €iner

, Zeitr€chnuns bedienen -, die sprachli€hen Ausdrilcke wie 'Mo.xt, rninadr(,

:r eioe Reihe positiver Zeugoisse, die ich in einen sP?iter€n Kalitel zusammenstellen !

!e, zwingen uns mit Notwendigkqit zu dieser Annrhme. Nur muss man sich vor i

hrtren, das so oft begangen wird und das s€hotr viei Verwifiung

Beu(eilung chronologischer Dinge angerichtet hat, namlich vor dem, dass man

Gebrauch von Mondmonrten ohne weiteres auf die Existenz eines Mondjahres

z,r durfeo glaobr. Die techlische Chronologie Lennt zw€i Arten von Mond-

reine und das gebundene Mondiahr. Ersteres €ntsteht dadurch, das mn inmer

itlmoqate ̂  ehem sogenannten Jahr zusammenfasst und mit dem Neumond des

r d:rs aeue Jabr beginnt. Das letztere schiebt \on Zeit z\\ Zeit einen Schalt-

, l.tsst also in regelnrissigen Zwischenraumen auf die zwdlfmonatigen Jahre

Fnonatiges folgen, um den Jahresbeginn in einer bestimmten Periode des

Beide beginnen - das ist eben der BegrilT des Mondj.hies -

Mondphase, in der R€gel mir dem Neumond, aber mh dent Unter-

Jahresneumond in denr einen Fall wenigstens aDn:ihernd in derselben

wird, s'ehrend er im rndern FaLl v€rh;iltnismassiS s€hr rasch, in

n Kreis der Jahresreiten durchleult. Das reine Mondjahr' nur bei
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den islamirischen Vbu(ern gebriiucu;ch, beruht auf den r€lisiijsen Satzungen des Korm

uod ist fitr die Bedurfnisse des sewohnlichen Lebens, zumal der Landwiftsch:aft, so

unsesclickr, dass alle Vdlker, die ihr relisiitses Leben drrnach regeln, fiir die Zwecke

des lonsr;gen lebens noch einer rndern Zeirrech.ung bedilrfen, und dass sicheriich nie

ein Naturvolk darauf gelommen ist oder Lommen wird, sich eine solc\e Jabrforn selbst

zu schafen. bas gebundene Mondjahr dagegen ist eile der komplizienesteo Formen der

Zeitrechnung und serzt eioe Summe von mathematischen u'd astrooomischen KeDDtn;ssen

roraus, die wir wiederum einen NaturvolL nicht leicht zurrauen werden. Die Grund-

besrxndte;le jeder Zeitrechnung sind Tag, Monat (Mond) und Jahr. S;e sind lrspringlich

von einander unabhingig, und stehen zu einander in einem irrationalen V€rhiltnis, wie

die Liingenmasse, die der Meascb an seinem eigen€n Kiirper findet:.Spanoe, Elle, Fuss,

Scbritt, Klaiter. Sie haben nach Beginn ond Dauer nicha mit einander geme'n. Die

oben genannten techoischeD Jahrrormen sind rber scbon das Prodrkt eines Vqsuches,

zwischen d€n ungleicharrigen Bestaodteilen eine Ausgleichung zu finden. Dieses Bestreben

drirfen wir abier bei Naturvdltern zunechst gar nicht voraussetzen. Sie gebreuchen die

drei Elemente der Zeinechnung uoausgeglichen neben einander her, das Jahr zur Berech-

nung grdss€rer, den Mond zur Messung mitderer und den Trg zur Berechoung ldeiner

Zeirabscbnitte. Dass ein Mond bei diesem Mangel an Ausgleichung sich a f zwei Jake
veneilen krnn, kommr liji sie, die eine genaue Datieruog jedes einzelnen Zeitabschnittes

nichr erstreben, gar oichr in Betrucit.

Ich will eio Lonkreres Beispiel gebrauchen: Die malayischen Seimme rechnen nach

Erntejahren 
"tann-padia. 

,,Es hat einer so und soviele Reisernten erlebt", ist : Er isr so

und soviele Jahre dt. Mit Vollenduns der Ernte fangt das Ilere Jahr an. Aber erst

weon nach diesed Zeirpunkr, das €inemal frtiher, das aoderemal sper€r, das neue MoDd-

licht sich wieder zeigt, zehk man 
"erster 

Mo'd", bei der zweiren WiederLehr 
"rveiter 

.

Mond' u. s. f. bis zur nachsten Reisernte, So kcinnen das einmal zwdlf, das arderemal drei-

zehfl Neumonde zwischen den beiden Ernten liegen; dieErnten selbst rber und damit Anfang

uod Ende des Jahrs richten sict nach der Reife des Korns und nicht nach ein€r Mondphase.

Jahresxnfa.g und Mondanfiog sind von einander nnlbb.ingig nd unausgeglichen. Drs

Denne ich €in Naturjahr nit Mondrnonaten. Ich hrbe das etwas weirliiungcr auseinander-

geserzt, weil in der oben gegebeDen Schilderung des altnordischen Jahres SporeD vor-

zuliegen scbeinen, die rnf ein iihnliches Verfxhren such bei den rlten Sl,indinaviern

schli€ssen hssen konnter. Nrch der Argabe Arsens dmen bei der Landbev.jlkeftng

folgenden'. Das ist nun freilich eine christliche Datierung' Allein dem chrhtlichen

Weihnachtsfest ging ja in ehnlicher Zeilage ein altheidoisches Juf€st voraus Die obige

Bestimmung wtude ursPriinglich von dem heidnischen Feste gegolten hrben Die ahen

Skandinavier hatten rlso ihr Jul etwa nt Zeit der kiirzesten Tage gehalten' und mit

Der viene Neurond - so drrf nan ueher schliess€n - galt dann als Sommeranhng i

und wurde als solcher ein€steils sehnlich erwanet, andernteils' wenn er herbeigekommen 1
war, festlich begangen. DaDit steht iB Zusammenhaog, dlss gende diese drei Monate j

durch b€sondere, nocb jetzt im Volksmund foFiebetrde Namen ausgezeichnet sind Tnsen 
1

; do.n diese Monate selbst in Island, wo sie lengst keine MoDdmonxre mehr sioa' noctr 
]

, put die Spuren ihres f.nheren Clurrkters, sofern die Ausdrtlcke rnidg6i, nidlofti tiir I

dem nach dieser Zeit zuerst einfallenden Neumond die Reihe ihrer Monate begonnen'

BesrimmuDg, das Osterfest solle rn dem Sonntig nacb dem Friih-

werden - eine Bestimmung, die der Hruptanstoss zr der ganzen

der mittelalterlichen KomPutistik gebildet l)at -' triltiSte die christ-

zwischen dem lJ4t;igigen Mondiabr und dem l6J y.tiigigen

d"" '5. f"g des batretrenden Monats deudich noch den Volmond charrkterisieren'

$,iihrend die Bezeichnung' die der 3o. Monatstag lnhft, Fr€ll lorra, pre[ g6i fiir deD

;)o. in de" hohled Monaten wegfalLenden Tag eines Mondmonars ein Catrz glilcklicb ge-

Ausdruck zu sein scheint. Auch zur Erllirung der eigentiimlichen Lage der

Jabrpunkte des nordische! Kalenders, er$'a drei Wochen nach den eDtsPrechenden

ren d€s julianischeo, kiinnte die Hypothese geeiSnet erscheiDen,

dass in deor Jahre, aLs die Skandinavier zum iuliarischen Kalender ilberginsen,

vier Neunonde, die zur Bestimmung der Jahrpr'rokte dienten, eben gerade diese Lage

abt haben. Das alles nimmt sich recht plausibel lus und hat moderne Forscher, wie z Br haben. Das alles nimmt sich rechr plausibel rus und hat modeme Forscher, wie z B \
(Chrbnologie des Mi$elalters S. 40) zu der AulsteLlung veranlasst, die Skaf,dinavier 

1
in ihrem Krlender noch lange nrch Einfthrung des Christentuns die alten Mond- \

weitergetuhrt. B€i n:iherer Erwagung mus es rber doch von Antuos ln hochst i,

cheinLich ersch€ineD, drss diese alten Mondnonate, orchdem si6 lii'gst durch eine 
\l

iare uld bequef,ere Zejtrechnung ersem uod ijberflnssig gemacht wareDr rm

des Volkes noch so viele Jahrhr:nderte sich erhrken haben sollten Weder in

noch in den norwegischen Gesetzen fiodet sich irgend eine Bestimmung,

solcheo ErhaltuDg alter Sitte hitte Vennlassung bieten kijnnen ln der

ien diese Mondmooate, die sich mch Aasens Zeugnis bei den modernen

mir unzweifelhxfter Sicherheit hervorgeht.

d
l l

ri

i

:

,

Norwegen. noch heurzut . rg d:e Snte fon,  d ie Monde zu zahlen und zu bcnenncn. unJ

zwar ,nach alter Auffassung in der Weise, das der Mond, der w?ihrend des

rm Hinmel isr, als Julmune bezeichner $'ird, wofern er bis zum Ende des Festes,

rl. Jultag, dauert; und hiernach richtet s;ch die Bezeichnung und Betechnuog
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iulanischen Sonneojahr zLr suchen Von deD v€rschied€nen Svstemen' die zu diesen

Twecke erdaclt wurden, tr,rs schliesslich der von den Aiexandrinetn nach deEl Vo'bilde

"" t , .  
,nO . ' ,  demselben Umsrand blnsr  es zu'ammen'  drss '  weno auch der Cvklus

i"i *' .*^t. Jrhr desselben im Abendland vol Recbls 
lee.en 

miL &m I Januar

begann, craD sich doch daran gewdhnte, im PoPulilreo Gebrauch jedes eiozelne Jaht

(

l

ir

tl

i

5 3 _

deffI Februarn€unoDd beginnen zu lass€n. D3s wird lon den I(omputisten der Rlmbegla

ausdrilcklich bezeu$ S. Jo3. trS. Es lag such in det Natur der Siche, d! drs erste

Auftreteo ein€r JalueszilTer von l-XlX lxsr ausnrhnslos nit dem ersten Erscheinen des

Februarmondes zusammentrift Die sieben Schiltmonde, bezw ihre Anfiinge sind nach

den Aogabeo der mittelaherlichen KornPutisten folgende:

lM"tons ersonnene Igiiihrigc Cvclos lunaris den Sieg davon und wurde a':ch von den

]lanee widerstrebendeo Abendl,indern ldoPder!, vorzugsrveise ruf Betreiben des r'jmischen

l,tbt-es Dionysi's exiguus, des beLaonten Grnnders unserer christlichen tua; und so finden

y,i! in detrl mirtelalterlichen immerwehrende'n julianischen Kalender' dessen lorm eben

auf diesen Di6nysius zurnckgefilhrt wird, die 2lt Mondc des CvkLus ('2 t9 + 7);D

der Weise einge;rage', dass die Daten der Neumonde nrit der Zi$er des J:rhres bezeichnet

Jo, a 0." i". u"""n".a" Neumond einfiillt l, eincnr Datum beigesetzt' heisst rlso:

;o'i o"*" t"t ftllt im ersleD Jahre des Cvklus ein Narmond" II: auf.diesm Trg

frtt, 
"i" 

l.t"',..na im z.weiten Jahre des Cvklus 'r's v Von den IgJrhten bestehen tz

"", 
'", Ot" u*,t* 7 rts 13 Monden Die Zi6er d€r ersteren wird rlso I:mal' die deL

i"** '3.:l i' den Krlender eiogetragen seio Fnr die Alexandriner' die ihr- Jahr

mir dem I, Thoth : 29. .q !8ust Degsnnen, 6Dg die ganze Reihe dieser 2lt Monde

lltr a"rn N*n1-a" -, a"r ini 'L'fang ihres Cvklus anf den zg AugT st 6el und dor!.in

unserem Kalender mit der Zifier XIX verzeicbnet steht (siehe den immeffiehrenden

n"]"'i"' 
"* 

i.o*".o"ser Abhandlung)' Die Abendlinder' rJeren Jahresaniang ruf den

'1 i , . " " ,  0" ,  f insen derogen'r*  ihren Cvr lLrs r ier  Monrrc spler .  'n  
: rL |etu 

Neu-

r ."a XLX 
" .  

25.  Dezernbcr,  | rLen i lso '  wihrerrd dc!  r le\  'dr i r l i td\e cvklu '  dentr ' ten

Mond und den erslen Monlt zusa[rmen beginntn i':: 
':!yl b": Antuos ihres cvkrus

eioe siebentigiSe Di(erenz zwisches dem crsrm Morid und dcnr Sonnenmooat' uem oer-

z. lfir z. Dezember,

t. - 2. September,

8. ,, 5. Miirz,

r  r .  , ,  I .  J inuar,

r3. Jrhr 2. November,

ft. ,, 2. AugustJ

t9. ,, 5. Maj'rz.

WeDn man nun in Betracht ziehr, dass das Datum tu einem gewohnlichen Jahre

urn II Tage nach riickw;ins. mch Einschiebung eines Schalttrondes dxgegen unr neun-

zehn Tage vorwerts sich v€rsclriebt, so ist es leicht, die Anftinge des Febr$rrrordes

. durch alle neunzehn lahre des Cyklus zu verfolgen. Sie gestafteD sich d€mgemiiss

im Jahr r ,r.  Januir, In1 lahf r I

j o .

t 9 .

8.  , ,

r 6 .

t .  -

7  1 7 .

s 6 .

I  3 t

t 9
6 28.

I ;

t 4

r 5

t 7
r B

t 9

,"" : "" : ; " " , "?" ;  1.- . , , '+ '  zurucLwe;cht ,  s icb demserben rber wieder rnneben'

* o n e i D S ' ; a l l m o n d e i n e e s c h o b e n w o r d e n k r ' D e r S P r u E g r l c k w i r ( s b e [ r ' g t l e o e s m a '

a"n S"l"ltoio'apo 
"Uges€heo 

- die zwdlf
seibe zugehorte. Man setzte nemlich - von

Ilodde des einzelnen jahres ie 'zu onem oer zwolf SonneimoorLe in trah€re Bez;ehuDg ;n

der Art, da$ der Mood d'n Natnen de" sonnenmonrt\ rrug' und nanDte ie demgeErss

0. ,O" '*  **  . . lunx Janur i r ,  IebrLi r i i ,  Maft i i "u \ 'w €s l ie$;n der Nxlur  der Sache'

drcs der Beginn der Monde jm Verlrul des Cvklus den Sonnenmonaten, seeeoLt3l

.,ii*" 
"* 

geschieht tur reden Mond z$dl6aral Der SPruDg vorw'ins Seschieht 'ieben-

' r , ' '  
" " "0- i . t [O 

iedesmr]  neunzehn Trse ( io -  r r ) '  e io e iozisesmrl  achtzehn.Trge

r,"  -  ' , r .  a.  Schlu$e de'  Cvl lur  hrben s ich daon beide Bewegungen russec]k len
' i , '  

,  , i  ' - t ' , ,  ,  ,e:  ' l t '  E"  sel t  dr*u5 hervor '  dax die Janurrmonde f rsL

-"* ,ll1 O"*rnf*, die r-.ebruarrtroode fxs! imlner im Januar' kurzum alle Monde in

i"' o"r, . dem Monate einfallen, der demienigen' desren.Nam* '" *l*ll 
"::ii::

, , . 9  2 5 .

, ,  r .  16 14,

tsuhesre FebruarDeumond fiillt also ar':f den 5 Januar' bei dem die ZiFer

aureus) XIx stelrt, orter sagen wir kiirzer: Die Februarmonde beginnen mh der

Es is! nun klar, dass auch die Monde der folgenden Momre mit ders€tben

nussen, solmge nicht durch die EirEchiebung eines Schahnondes diese

lgesrdrt v/ird. Berlcksichtigt man die Schahuronde' die ruf uns€feln immer-

KaLerder (siehe am Schluss) Dit einem ltreuz bezeichnet sind, so ergiebi sich

Die Fel , rL l rmonde beginnen nr i t  Xlx xnr t .  Ixnurr '

,, Mirzmonde

,, Aprilmonde

,, Mrimonde

,, XIX ,, S Februrr'

,, xvl ,, 3. Miirz,

,, XVI ,, 6. APTiI,



;.lffi ritt[*':lh:r:;ilx*w*:l*:i"''*:y,[*r';l:*,t#ilr'lilnntith**',.1":,:lltl:m:d:'Tr;.i;;
rn::":'x#:*:**i::i:*t"-;+i:,rlqi:;l:F:r.+l"'
;xl :i tih** n i:ht **:":^11;;1;1461 ;it
ilirtrt.r:''ffi :*il[ j:.nruli' *T:"i"', ":ii'n ii:.i:::i
Dr nun der Sonntac SePNagesimae rm 'eun woch"n' der Sonntag Qradngesimre

sedx wochen dem ostersoonug vorasscrt'. der..sonntis 
illil:.t:::"]:::'T

YJtilTi"'J1';i:.:iif,fi :'t'":i n:l-:::"".i1'""11'# ::?"H'lil
' rooisen Und so findet rurn: l

d rch diecelbe zei t l iche Disurz ge ennl  5e1n

r. Der lerminus SePtuegesime ist die luna X des I Fesmondes'

Diese Bestimmungen erleiden in den julimischeo Scbaltiahren bei : und z die Aus-

**l" i*' bei I {ilr die lunl X d;e lrna XI, und bei 2 statt der luni II die luna llt

eintritt. Man fasste die Regel zusammen in den Memorialvers:

Quioque bis (adde), dvas, bis seltem, bis de€i' tetras'

in welchern das Won idde eben die auf Schaltjabre sich beziehende Ausnxbme. aus-

i.u"L* *U. Mit Riicksicht auf diese Verwendung der funf Festmonde bseichnete

In* a"*to* der Reihe nach nit folgenden ftinf Ausdrncken: l lum Septuagesnnl€;

r, lun.r Quadneesim.rer I lunr P'schaer 4 lun:r Rogationum; t 1""' 
l""l""ll"'

Was nun Ar.farg und Ende des O*ermoodes b'tr i f f t '  so bestimmten sich jre<e'Del

i.. 4,"" i"g"r, dass der Ostervollrnond nicht vor dem Ein$ift d€r Tag- und

,f"t.f'" 
""t"'"tr. 

werden dtirfe Der frnheste Ostervollmond fiel also, aLrf den

ffi;;". -,?; ""t 
d"n ra' ap'ir, demzufolse der ftiiheste osterneumoDd auf den

lr;';: ; ;'.,," auf den e Aprir' verci:rclt 
T 

'':::-:l:'-'::, j::; 
:::.::::: *loni.""u g*.gt *od"n ;t, 'o nnd"t man, riass der Aprilmond denselben

rg "'a 
a*ab" i"a" hat wie <ter ostermond; es NDss also 

lon iti"9 1', li:
i " ' ' " " ' "*  0,"  deo Kr lender ver lerr igL hrber '  sewe'en sein '  deo O rermon' l  a ls

J 
'^  " . r ,*"1* 'on*" .  Es rst  nun rerner k l : r ,  drs r r 'h dd Eesreruuns.des

,t"1, *"r, ai" Begrerzung der iibrigen vier Festnronde tichten nus Wenn

nd mit der Zifer XVI beginnt, so mnssen mit derseiben zitrer ruch die

lem Festmonde begiEoen, und so f:i[! der fri]heste Beginn des SePturgesinrae-

auf den 8. Januar, der {rnheste Beginn des Quadragesi'1sl*i'.:Y ::'

, i"' nr*",".""a' auf den 6 April, des Pfingstmonds *f d"',1{i: 
,El'

hn immerwiihrenden Kaieuder zeigt Du', 'lass der 6 Januar die Zi$er vm hat'

j"""". t-" Ziiler ist, d. h. drss in dem ganzen Cvklus lunaris keio Neunond

i:ifr,. U* f.-*" 
"i* 

Ale grnze Regel von den Festmonden prrl<tisch so fissen:

der nach dem Ersche;nuqgsfest eirfillt, muss ds der erste l'estmond

Indem r tan 'on dreset  Regel  ausging'  benrchLete man den ersten

eimretenden Mond als Sepmagesimaemond, den z$eiten s

, ai' a'i,* als Osrermond, den rierten als Rogatemond und den

nd. Denjenigen Mond aber, der lm EliPhanientxfi am Himmel stllnd'

fpipl""i"t*a, und vol ihn grlt die Regel, ff miisse erst rb-

Julinonde

Oktobernonde

beginnen mit XvI xm 5 Mai, Quadrrgesimae ,,

Rogate

, ,  , ,  t t , , 2 .  "
"  , , x lv  , ,  3 .  , ,
! , , ' ^ ^ r 4 r

, , , ,  l Y , , s ,  "

,, xvl ,, 4. Juni,
,, xvl ,, 4 Juli'
,, V ,' i. Aug'rsr,

,, xu ,, 4. SePtember'

,, Xfl ,, 3 Oktober,

,, lt ,, I No'rember,

, X , +' Dezerober'

l : r

*gtl*fiTffifrffi
[gjtrfr+t*[[*ifi$i:,::
*ih*nT*,i, ffi i-t-*[*+- q'm$t

; , i



*

itlif l,llT;. "*1. jil :jI'::. 
"1,::::iliilT'jl"-jlill,"lT"j.i;,Tf 

I{:
;:*;:;*:i:4r;*l':*: I,H"TI ::T Srxl;"ffi ,;ilH ;;; ;;i.**",,,* "'u.aT*:""",':u,Jll1;.i;i",ffi l"Ii,';J,i'.iill.
il":1'JJ*"i:'Jff,"[?"ii-fr]'llll1fii;;;; "1,"***" wird, n;imLkb im 8 u'd
il;. j;;;.;;,",a"ir''".r1",t"1,i:1il":,i..,::::'J"ti:::i;::'j**I
l:: l::,,.rt""""U1'lT"T*hl::',;; ffi ;;,;'il;!";;.'n. a* a*
;;*Ji;;il;;t. g"Jounti"t' ars denMond bezeichnen' 'der an t3 Jurtag an

Himmel steht", wird der Ausdruck Janunmond gebraucht 
. 
So tei"",:: '' 

1' lt::"*

Ii*Jimr"r:::,,'ir;'i#;il:|ipih.i##*'fi itT
Fehruariij in dies€r ist die luDi decioa d

;i*ili*,:r.*l* * ; :r,1*\:Hl*tkil*h[]Hr**r
irommt die luna Martii un'l bringt den rermj

;;;;;t'il t;" secund" fiirt in gevohnlichen Jahren' auf die luna tertia in scharr-

*,r-"ff 
't;t 

iilrx;:.** ?::l"lni: H"^il::x$J!'rl ;1ii
lil*s*- 3:l^ T: J: ;'.1"r;,1 ln*il":m ti'#i;T #i
der r.:nr qurrtr- ' !e-i eru v n\erLitunsL"'i"" ' i l  l '""";.1l:: ; '"^-:"- -,; ' .;:";;";;;;",".. au" "'a*" y"r1" -T".J,i:ti'i:iT,:,'T"'"'1"::::::x,:fi
Imeresse, und auch von diescn ftnf konnten dLe beroen- teulere! ": 1:'; ;-"-;.
i",,"J*l *"."', dr der Hauptzweck' 'tie Bestimmung der Fxstenzeit *i:':^i::"j':::
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einen xheD frnnz6shcben KlosieimasuskriPt mitteilt:

,,A festo stellae numerando confice lunae

quldraginta dies: ibi septuagesima fiet;

d. h. Mrn zahlt den Mond, der lm festum stellae (Erscheinungdest) 3m Himnel stebt'

bk zu End€ und dann noch vom oeuen Mond zehn (ell) Tage, um den terminus SeptLu-

gesimre zu finden, Damit haD$ es wohl ohne Zweifel zusammen' dass durch drs ganze

i ; i re laher h iD, tu,ch O,terD und hstenbesinn den CenreinJen am T:se Epiph:r ;ae wr ' ,

k i lndigt  wurde tD,r  Cange. Pa\chxl is  ePisto l ' r ;  Rnhl '  Cl- ronologie '  S I r r )  und wir  ver-

stehen- ietzt, *a, A"r"' *n den Norwegern mitteilt, dass nach alter Auffrsung als

ju lma'ne dc4enise Mond belr rchret  wurde.  de!  i iber  d ie Iu lzeir  rm Himmel

gesetzr ,  dass er  b is zum 3.  l r lug (5 JrnrEr)  ru<reichLe'  
YIr  lers i :hen 

l : rn i l '  
.Yi rum l

"orr  
a l len fo lgenden Monden nur drei  Torre,  Goi  und Kik la e inen b$onderen N:meDI

tihreo, rlle lolgenJeD blois eine allSemeine Bezeichn'rng rrrgen wie Friihiairsmonde'

Sommurnonde, Herbsimonde' Winrermonde Einmal war' nlchdem oir dem Krikla derl

Osrermond erreicht {ar, das Interesse rn diesen Monden iiberhaupt erschoPft' und zweitens

vare es iD Anb€uacht ,les Umstandes, dass alle zwei bis drei Jahre ein Schalrmond

hairre eingefiigt werden miissen, s€hr schwieriS gewesen, die folgsden Motde imtner

r;ct'tig zu le,eichnen. Wn habefl oben gesehen, dass lorri den Februar' G6i dem

,V*"i r<r*f ddm Alril €ntspritht' umi koomen somit zu den R€sllt.re' dass die
i r z ,  K r l l t l r  u c m  A P I t r  c r l r P r  L " ! '  

;

ondmon"te,  d ie n;ch ArseDs Ang'be noch ietzt  bei  den Norwegern im ulbrruch '

, d ,  n i c h I .  a D d e r e 5  s i ' d  a l s  d i e  M o n d m o n r t e  d e s  j u l i r n i s c h e n  K i l e n d e r 5 "

r s s  s i e  m i t  d e r  B e s r i r n m u n g  d e r  F a s r e n z e i r  u n d  d e s  O " t e r f e s r e s  i n t l

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

n d m o n . r t e  b e r r : c h r e (  w e r d e n  d i r r f e l

5. Das Wochenjabr'

\::::;;;;;:;,;,J oi *"'*"* Festmonde erreicht wurde Es beshnd arso

\r;,'i-,"i"i;;,ti" siue, di"," * * *"'TTL1"f;:;11'HlT:i"::#ij""i ff:";
t*res mxsgeuende' tvtonde jn der weise zu

ff:**fi ff 5rTg1 ; ffiHl if :Jrrr":rTtrt#tr
das !-€$ SePt$gesin3e zu erwarten Das

Ich Lehre nuo zum isl;isdischetr Kalerder zuru€k' Eine Dnher€ Priifung der Trrdition I

lii Schwieriekeiten und i.leren WidersPriiche derselben aufgedeckr rrnd zu der An- l

g*tit'.t, aoo an l64r;idges Jabr, ein reines Wocheniahr' d'rseltst niemals bestard€n '

es rielnehr nur auf eiDer Hypotlrese berubte, die dazu bestimmt war' das

:ne o,ler ausgeglichene Wocheniahr der chrisdichen Zeit zu erklaren'

Hypothese bedar{ es aber gar nicht, weil sich neher Ansicbt. nach

lene Wochenjahr nach a[€n seitren EigenttiDli'hkeiten aus der christlich€n

des Mitelalters ung€zwlngen und befri€d;gend erktaren Llsst lch werde

iruns zu geben versuchen, inden ich folgende Punkte der Reihe nach

: L die ldee einer Ausgleichung zwischen dem Wocbenjahr und deEr

At si bissextu! fuerit,"iuperadditur unus"'



illiil'i;" *';Jl' "i"'i,:il"-#*,i,T ::rif : T';,1'{'#"1," ",j;'!;:!Hil
""r*"*n"' 

*"*t"" amenden lassen, und l werden sich deiaus wichrige.Gesichts-

il "";; ;-;,ru$i 
"t":"",,Tnl':1"1i,.i,",:;:i:'?""* 1;, ::

",r*ii:i*,::'**:"',;;,:l:,*,xl;1"T"-::'"J.::::,"t.::"il"'"1:;;";,il; *' 
"'' "-*t* 

Jahr Geltende nicht enthalten' musste aber andrerseits

l;i::;;i::il'x ru*i::J":"5::[Ti5'":,*I ::Ti;::":i: R:il:T,:T:
;ffi;,,;a;'J;;;. *:: i *"'.ilil,J3ll?" Tx'ii.il:: J#"I.:ll,l: iili;
ffi;:i'',i:*'"1'iJ[ :]il"iJ,"tTii"l"l:' ";;';, i",""J"* *"""ga' " b"a"""'

ffi rt*:"lt**'*';"i:ff ltru;,["i:l"f *1':ilr,"":;:':l'ii;","{i
ffr.-.l;:."; ;$:i:n*:,:;*** *:'"T'Ji.l":liJ':I.;:::':::l 11;
,,iecer sieben Buch.,,ben s ch,:mr, wiede,ho,,e,.der.lJll 

illllil,i,lll; ;Jil.,;;i
und Ende der ganzen Reihe bildete Derjeo;]

a., *",** oa, hiess sonn,agsbuchs,abe 
*X :n,ffiL;;:il"J,1;:',::*ii::;Wochentage leichr zu bestimnen' Der Schli

a.m cebr.,uch des Kalenders uberhrrpr *rr der rsuhrige cvkl:s ':':" 
:1" )*:l 1"".'

; ; ; ; ; i . r*,  nicbrs sdeies bed"ui"t  ' r '  
"c,krus 

des sooorassbu"l ' j** ' .  
:- ' : :

*"on [r* die firnf t-inser einer'*u "tT: l;1f'in,"ri,:"f:;ffi"i'ffi;;
fiir d$ Schaltirhr benltzt, leicht ztr beh
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also die Arfang€ der z8 Jahre des Cvklus:

Jahr I- a: 7. 5- a. 3 J^ni r

, ,  t - 8 t  2  ' 7  6 .  t '

,  9-t2t 4. 2. t  7'  '

l^hr t7-2ol

,, 2t-23:

j. a. Janlrar8.

3 .
t '

6.

I ,

3

l
I

.tii:,i' 
1," ; i : I'i :T,.-:;i:,il^ : ; :

, ,  ry-r6t 6 4 3 2'

, , 1 * ' " " l , , ,O " .Zu ruckwe ichendesSonn tagsbuchs tabensvong ind t r .R i ch tu rgn rcha

ischen Kalenders das erstere gev'nhlt'

D"rsclbe Z"reck, zu dern die Sonntagsbuchstaben dienen' q';rd luch mh den so-

nten Konkurrenten und Regularen erreicht lch gehe etwas geoauer oaraur tto'

t.li* ,"*or'"'*n* u^oauu't'"'n der Chrcnolosie diese l-elrre. meistens unklrr

unri.h.ig'a".g""!"11t wird. Das augeofelligste Mittel, das Wesen des Sonnencvklus

O",,,a1""'g ^iftg"', bietet der Schalttag Von einem Schalttas ̂ T:"*': 
:'d

" 
i" wi;r,* + i t"g", zwei T€e '*'eniser ds eine g'ze woche Jed€r s'haitas

. i"h". i- V.rgt"i.lt 
"om 

vorhergehenden um zwei Wochentage zurDct' und. erst

S.hrlttaein Lehn derselbe Wochentag wieder' Beginne icb also mk eineo

r. Schrl xe SonDta&

Mirtwoch,

l i i "  t "n,u,  t "  seqdhnl 'chen Jaken, zwei  Schr i t te in Schr l t i r l ren) bedeutet  zusle ich

)". z'.""r.U"rS.' des wochenjahres dem iuli'nischeD seseDnber' weoD dann 
.der

Sonnrrssbuchsube wieder von a lul s ubesPrinst' so serzt das o'"^:'*t:::: 
:l':l

woche, , lso ein l . rhr  von r i  Wocben stan eiDes von i2 vorau'  
^u 'e:  

sesc:"ent  
ln

28 Jrhren t i in fmal ,  zweimal  nr 'h fdnf ,  dreimat nrch secbs Tal t ren'  uer Leser benrerKt

ferner die Unregelmessigkeir beim IT Jahre' wo d$ Wochenjahr rm 3 Januar' ilso an1

,*"*- **"* a"" pi*t"r'* ']"f'*' anf;iDgt' Es kt dieselbe Unreg€lmiissigteit' die

inr i'liiodiscbeo Krlender r:nrer dem Nanren RvmspillJr bekrnnt ist Mit dem 
.I 

lanux

sind sechs Ditrerenztrge angela.rfen Es folgt aber schon mit dem z4 l ebrurr e'n sreDrer'

* , " i " '  
" rso 

ai i  w, t r .  . " ' * .a* lor  d€m Besinn des r? Wocheniahres zu.  f r i ih  oder

vor den Beginn de5 r8.  zu spet  e inzusch'r ten lcb habe n:cb dem vorganE oes

der 5. Scbalttag ' Samstag,

,, 6. ,, Donnerstrg,

, 7. ,, Dienstag,

"  
I i - I6:  fe-  

"  
d 

" '  -  - l - - ' **  ' ,ur  ruk*t '  n immt man bec'ussr oder
So oft Dran dieseo Cyklus aNtendet oder a

"i"."." "'* 
o*rr1*huns z$rischen wocheojahr und t"i"":n'i ]'l:.-:"ij,:'.:l

"",*t, 
i* 

"ar"*r" 
r*.J, 

"i'* 
solchen Schatcvklus' wie ihn die lslender im

;; il;,";;,neren. sol z B.der erste Sonntrg des iutiaoischen Jrrrres

Anfing des WocheDiahres festgebalten werden' so srno:

r b c d e f g

t_ :' 3 4' t  6 r '  Jrnurr



I

I

'tr,
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w3r das Verfrbrcn sogir &s prlklischere, da mrn es auch anwenden kornte, ohne einen

Kalender vor Augen zu babeD.

Selbstverstandlich €nthielt die Konkutentenrechnrng, auch so autgefisst, wie ich €s

eben vorgetragen habe, eine Ausgleichung des J2-wochenjxhres mit dem julianischen.

"Konkurrente 
I' he;sst: Das Jahr {:ingt nit dem r. Wochentag an, also zugleich ntit

den Wochenjrhr, ,KoDkurerre z": Das Jahr fangt lnit dern z. WocheDtag an, hat also

drs Wochenjahr un einen Tag hiDter sich gelassen u. s. t; und wenn dann die Kon-

kr:rrente vieder eon ? auf r iibersprane, so lag darin, dass das Wochenjahr !n eine

gaoze Woche zurnckgeblieben , sonit aucb, dass eine woche eingeschaltet war. Die

Komputisten des Mitr€lairers aber, die grosseDreils die ursprnngliche Bedeutung der

Konlurrentenrechnung nicht mehr verstinden, defiDi€ren ,Concurensa geradezu als den

Dies€sFfi i l talsoimLaufderzsJahredessoDnencyklusauffolgendewocbenBge:
;; ; ; ; ; t ; . ." '"s, 2 Montas' r '  Die'stas' 4 Mirtvoch'

, . ;"" ' . ; ,"" und Freitag 6 Sam'us' T Sonnras' 3'  Mooug'

: ; ; ; ; ; ; ;  Mir*oci,  'o Donnerstrs'  r l  rreirrs'  r2. saosLas'

'1. i""","t" * i  
"  " " " 

g, r4 DienstaS' I t  Mittwocl '  I6 Donnerstxs'

r?. Freitag und SanrstaS, 16 Jonrtag' Ig Montry'  20 Di€nstag'

"i. 
nin,-"""t *i o."'"i,t.g, 'z F"n"g' zl semstag' 2'+ snnntrs'

; ; . ; ; ; ; ; i ; ," . , tag, 26 Mktwoch' '7 Donn:st i-c '  ' l  t ' " l l t :  
-- , .  .'w"'" 

;"' nun diese Wochentrge d':rcL Zablen arsdliickte' Sonrtag ourcr I'

n0"","- i"r"n'-, 
" 

t f - ein Gebrauch' den die chrisrliche Kirche von den Juden un0

d". N** T",tu.*. ibemahm -, so a'ar die Reihe:

i"r,, ,.' o, 7 L 2 3 a \ Ithr t7-2o' 6 7 t. 
1 1" . ,  

t  8 ,  5  (  7  |  '  I  
4  s  

:  :  :' '  
; - ' ; ,  

' r ;  ' ,  
t  t  I  "  2 ' - 2 8 :  2  3  4  i  6

;;;; i".i;i"t, a.j"r, dass die Resuriren r." iut*a"' d:trt v.erzelhl" 
::::

.*- 
".i"it*' 

Schtier;skeiten v€rbunden D' sie aba in der. Regel ':i 
1" "'::

,*""* *.*""a", to.d"' 
"* 

Ernittlung des Wochenlags der Monatsanfinge' z'

ffi;;;;;;;,.J;"", - *' "' 
ftr den miterarterrichen,*"*tl':"::1::';

Lilil: ^,,;t",';;"i'.,'*'0.' Resuhren' die Monatsresuraren' 1 2. ̂ n.de' 2

""i 
a""n"r"r*- der ftrmini ?aschae' re an der.Zaht',auswenl't t,Il1]lli",.;

;;ilente"n lessen sich ieicht an den Fingern rbzahleo] Unt€r diesen v

nberschnss;gen Woch€ntag des julianischen Jahres, uod ruch viele moderne chronoLogiscbe

HaEdbiicher folgen dies€m Beispi€le. So aufgefasst zei$ die R€ihe der KonkurrenteD,

wie sich die Differenztage nrch und nach rnsammeln, bis sich ihre Zqhl auf 7 beliiuft,
' d. h. bis €ine Woche eingeschaltet ist, um dann denselben lauf von neuen zu beginneD.
,;Di" :ttreorie erschtint so geradezu als die Formel, die in den islsndischen Kalender ihrenb,::";:';*. ;.,:,,'i*-1:l "i::11",1" ;:":i:." l:|ffi :::,iT\ffi;""il:

i'i,,'J:;lJ"l"":L?":"lii'lJi"ii l"'H;*, *. u*,*'"," zah, a'|s K'n.

i:f*:i*it;l if:;r*:::"'";"H:;lr,:"l;:T.h:,;i; i:TH',? i:;"']::
fl :#*"*:[Ln;**:*#t;#',;::,';rTI::i:T"i'"r'TIt
;;;;; ;;t";r"rs der wochen*s besdmmen ztr k6nnen' mussen {ir wiss€n' wie

*"], i", 
"i^fr" 

von dem lerzten primtlge rbsteht. Tragen wir diese,Primdistanz" bei

i*J";l;';J ;l*,li:"lYl; "ili; ";,iii*1"11 T'llTiil'""':"::* fJ
r,r*t" i;*:**:' "::::il"',ilt]:I;.l:: :::-i;'""ffil1]I,']:":i:
L*: *;*':;;::l i:il;"*'lt fi {'.'11"1;::;1"1 ;:::T:TIJJ::i}}

Ausdruck gefunden h:u,

julirnische Jahr die Grundlage; di€ wochenmse, d. h. die Drten des wochenjrhrs,

Es gebt aus den Bisherigen hervor, dass auch der gewitbDliche Kalender enr

ochenjrhr enrhieh, und dass €s eine der h:iufigsten Aufgaben der Komputistik war, die

bc;d€r Jahrformen vorzunehmen. Nur war bei dern gewtlhnlichen Krlendet

'die Grundlage, zu welcher die julirnischen Dater, z. B. die unbewegLichen Feste erst
erst dazu gefunden werden Im islindiscLeo Kalender bildete dagegen das Wochen-

werden mussten. Um ein Bild zu gebnuch€n: Im gewitbnlichen Krlender bildete

Jahr die Kette, das Wochenjahr deD EiDschlag; im isl?indischen war drs

das umgekebne.

6. Die Osterschaltung.

nun: Wns konnte die Urheber des isliiDdisch€n Kaleoders zu einer

veranlasst habenl Welchen Vorteil bot die von ihnen geschaiiene

der cewohnlicheo julianhchen Jahresforml Um diese ftu unsere

Fraee ,u €rledigen, 'russ die spezifische Form des islan'

nochmals einer Dnheren Priltung unterzogen werden. Der erste

Kalenders, ein Donnerstag, ist, s'ie wir gesehen haben' an
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die ju, roischen Da,en' - I'- ̂ r" ::if"il;,'lil.'l'lli::1,::'$J "l:: :#Ji:
.piLisrer d"r rs APrir; er *' 1::"""1".:;l; ';;. ^n,u u*'*'u, -'".'""* 9:-
Bewegung' r"rorse d"':** l"':ll": llll.;;'i""''0,1,+* unr zNei sch,n'le - bi5
qijbnrichen Jlh,e um ehe!, ,n ** 'i.;";;,;,i l; l 

r"il!r.rn,u""c"r.o**"n,
zu.n 9. APriL zuriick; infolge &r zwerteo be\ 

der Ein<ha rung einer glnzen *,',-'. - -

,"r "inm,r 
*ieae. zum ,j. Aprir "* l:::1"';,;"i.;,""i o* n*^, so rusdrirckeo:

ir i ir iDd,schen Karender soBenommen:-l j i l tr l;, i ,p;""",,,"g1 sind der e.-,r.April.
Die iur ianischen KorresPoDdenzer :es.  

' : " . : : l ; ; . '  -o,*"  
. , " i  * '  l r t l r r icb Juch die

der q. rls Endrermin, der tJ 115 'Ausgrng

r"r'i'*"" *-"*-*nzeo der folgenden TaAe gegeDetr:

r' Sonrnenag' Donn"rstag' 9-It April

2 ,  Frei tag'  to -  t6 '  
"

1 '  Samstag'  r t  - t7 '  -

;  "  
s o n n t * '  r z - t $  "

, .  ,  Montsg'  rJ -19 '

6' 
" 

Dienstag' r4-2o' "
'7 '  Mi t t '  och'  r i -2 l  

"
S ,  Donnerstxg'  16 - ' r :  

"  -  r

9 .  \  F r e n r g '  1 7 - 2 J  J  u  r "
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L Sonrnertag, Donncrstag r b c d e f g

F r e i t a g b c d e f g

) . , , s a m s t a g c d e f g a b
4 . . s o n n t r g d e f g r b

t . - M o n t a g e f s ^ b c d
6 . , , D i e n s l a g f C l b c d

T . , M i t t w o c h g a b c d e f
8. ,, Donnerstag a b c d e f g

9 ,  .  F r € i t a g  b  c  d  e  f  g  a u s t

Man siebt: In dieser Fassuns brt jeder Wochentrg seine besondere Buchstaben'

reihe; j€der DoDnerstxg die Reih€ vo! l-gj jeder Freitag die Reihe b-a u s v; und

da natilrlich mit der Buchstabenreihe e;Des einz;gen WocheDtags auch die d€r iibrigen

Wochcntage . gegeben sind, so genijgt es, einen einzigen - und dazu eignet sich am

besten der Sonntrg - berauszugreifeo, und die ihm angeh'jrige Buchstabenreihe, sein

B , . c h s i r b e r s p r ( i u , . , .  o d c r  S p r r i ' r r n  s c l l c c h l w e g  -  w i e  i c h  e s  D e n n e r  m d c h t e  -

Dls' Sonnregssprtium nn khndischen Kalender ist, wie wn sehen:

d e t g r b

ist aber zugleich einleuchtend, drss dieses dorch die dem kiardisch€n Keleoder eige!-

Ansetzung rler Schrltwoche led;ngt ist, und dass ;n ibstracto siebe! lormen

Sonntagsspatiums mdglich wiireD, t:imlich die folgend€n:***$*ffi
N$*#$fu**

b c

2 . b

3 . .  d  e

4 . d  e  t

t . e  f  I
6 . t g a

7 . 9  a  b

d e r g
e f g a
f c r b
g a b c

a b c d

b c d e

c d e f .

hatten dxmit den Satz gewonoen: Es giebt sieben Formen des Wochenirhrs;

Form des isliindhchen Wocbeniahrs besteht darin, dass in de selben die

Sparhm: d, e, t g, a, b, c hiben. Dieser Set'z enthnlt xber noch nicht

Wabrheit. Wir haben das isliindische SonntagssPatium aus dem Datrru des

es xbgeLeiiet und sind noch nichr sicher, ob dieses Spatium wirldich

dcs hliindischen Jrhtes seine Giiltigkeit hat Midsunrxr, der erste Tag

ist imnler eio Sonntrg. Seine julianiscben Korrespondenzen

19. Jul;, wozu als Aus.ahmetermin noch der :o. komnrt Lassen s'ir den

rig weg, und suchen wir in unserem lGlender die den 13 -rg Juli bei-

ochenbucbshben, so 6nden vir das Spatium: e, t g, a, b, c' d Der
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Schaltungen des isl;indischen Kalenders regelmiissig in die D-Jahre tallen. Diese Regel

erleidet nun aber in dem zsjiihrigen Cyklus einmal eine Ausnahnre. Die SoDni.gsbrchi

staben des Cyclus sohris sind folgende:

la\r  r7-zo:  ag f  e d

, , 2 1 - 2 4 t  . b  a  g  f

, , 2 t  2 s :  e d  c  b

Jed€r der sieben Sonnngsbuchsnben kehrt in dieser Reihe filnfmal v,'ieder, dreimrl fiir

sich (in gevdhnlichen Jahren), zweimal in Verbindung mit einem anderen (in Schrlt-

Schaltuig, die an Midsumar gebunden kr, lenn so nut ermxl uorer der

des Sonntegsbuchstabens D erfolgen. Bei der zweiten Schahung bit man nur

jahren), lerzteres so, dass er in dieser Verbindung einNaL die erste, und einmrl die zweite

Srelle eiflrimnrt. Wir hrben d€ronach fiint D-Jrbre: 3. d; 9. dc; r4. d; 20. d; 2J. ed

;in dem zweiten dieser J$re, den 9. des Cyklus, dauen die Henschrft des Sorntags-

buchsubens D nur vom t. JaDuaf bis zum 24. Februar, d€m iulianischen Schaitug. Die

Wahl, sie entweder im 8. Jahre des Cyklus unter der Herrsch.fr des Buchstabens E,

im ,. untcr der Herrschaft des Buchsebeos C vorzuDehmen. Wir wissen, dais die

vorietzren Ilucbstaben E angelangt sind. Die der Schdtutg lolgenden Sonnrage

also durch deo siebentiigigen Sprung au{ dxs DichstfolgeDde E, d. b sie be-

dies rl ihreo Lauf urn einem gegennber ibrem gew<lhDlichen SPxtnnr trm enren
'vcrspiiteteo 

Tcfmin, firir Eg sratt lnil D. Dies gilt fnr die Sonntage zwndren der

drs erstere gewiihlt brben. Die Schaltung geschieht ako zu einer Zeit, wo die

;r ih,er Riickvnftsbewegurg innerlnlb ihres Spatiums d, e, f, g, a, b, c erst

Schrltung und dem Anfang des niclrstfolgeDden juliinischen Jrhres DC.

T.ge trirt der Sonntagsbuclrsrrbe D in Kraft. Die nun folgenden Sonrtrge

ihren Lauf mit DE statt wie gewiihnlich mit C, also ebenfatls mit einelr um

verspeteten Termitr, und erst mir dem Eintritt des juliroisch€n Schnlttags, det

von den Isl;inden Rymspillir genannt, tritt, wie gesagt, lur ein eiDziges

Cyllus ein und dauert von der ishndischen Schxltung des 8. Jabtes bis zum

Schalttag des 9. Jahres. Mit Rncksicht auf diese Storung {erden wir derrr-

niiss€n: A. Die hinrer€n SoDntagc von dem isliindjschen Midsunat

Neujahr. B. Die vorderst€n Sonnmge vonr iulixnhchen N€uixhr bis

C zu'  Herrscl , i l r  b, i , tgr ,  u i t t  d ie ge*r ihnl iche Ord,rrns r .nd

Spatium der ,,vorderen Sonntage" d, e, t, g, t, b, c wieder io Kraft.

Sch:drtag. C. Die vofdef€n Sonnt.se von di bis Midsumar' AIs SPadeD

Gtugpen ergeben sich aber folgende:
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fiir denselben ist der 2L Marz, spatester der 18. APril. Da abet Ostern lich auf de!

Trg des Vollnonds selbst fallen dart so Lommt filr Ostern selbst der 2r' Marz oicht in

Betracht, trnd e;n Zusammefltreft';ri des 18 Alril nit einem Sonntag muss einen Altf-

schub des Festes urn eioe ganze Woche zur 'Folse haben. Der Itreis der iulianisch'en

Daten, auf rvelche. Ostern frllen kann, gestaltet sich demnach folgendermasen:

#-#tr'#$ffi$ffi
$+*5rro$fi***ffi
n*t$*$*--+*nt*ru
*tfi***fi**ffi

Mitz 22.

t .

t9,

2) .  24.  25.

t o .  3 t .  r .

6.  7.  8,

t1, .  14.  \ t .

21 3 '

9.  ro.

r5.  17.

23,  24

28.

4. Apr;l

r 8  
"

Dxs sind lj Tllge oder fnnf wochen (im Sinn ron siebentagigen Zeitriiumen). ln diesen

fijnf Wochcn sind funfsonntage, die fiinf ersreD Sonutage nach der Friihjiksgleicbe' welche

i l l€;n f i l f  Osrern in Be$rcbt  konrmen. ich v€rde s ie d ie f0DfPaschalsonntage nennen'

Die iulienischen Deten, .rut die ieder e;nzehe faLlcn kann, sind fi:r den ersten: 22 -28.Mntzt

den zwei ten:  29.  Mirz b is +.  Apr i l ;  f l i r  den drnten:  5.- I I .  Apr i l ;  f i i r  den l ier t€u:

r8. April; fiir de! tiinften: I9.-2t. April. Die Bewegung des einzclnen Paschrl

innerhalb dieses Sprtiums ist die bekannte, durch die Bewegung der Sonntags-

gebotene. Dcr €rste begirni se'nen Lauf Init dem 23. Miirz, als seinem

Termio, weicht in gewohnlicheh Jahren um eiren SchJitr, in SchaltiahreD un1

Schritte zuriicL; ist er dann beim 22. Mar, mgekommen, so sPriDgt er (d? er ja nrcb

Osrerreeel auf den 2I.Miirz nichr zurnckweicheE darf) wieder ruf den z8 Marz tor,

seine riicklnuEse Beweglrng von neuem z'.: beginnen; md dieselbe Bevegutg

nrri:riicb auch bei den vier ilbrisen Paschahoonugen strn. Da der Sonnngsbu.h-

ale derselbe ist, machen sie alle zusammen den gleichen, eiofichen oder

Schritt nach rilckwens und zusammen den siebent?iSigen S!rutrg Drch vorn Man

wohl, dass dieser Sprung nichts anderes bedeutet als eine iD der Zwisch€nzeit

L d,  e,  t  g,  r ,  b,  c ;  d ' ,

' d' e' f' g' a' b' c'

Aur Grund dieser zrei Fornerr 
.wlLq 

sk" die s"l" ' :  
: l I '  " : l :1Tl

chris,ucher o.rerreger rirk orern rur *l :-""1'", "*.iil".l'':]:*";11il:i":
;::il',5,::T'::: 

j:t ;ffi:#'; ffi;ier Friihringsgreiche Frurres'ler r

einer Wochei dem wenn der erste Paschalsonntag, statt rech dem

Lauf der Dinee auf deD 2I. Mtrz zuriickruweichen, auf den 28. vorsPriogt,

scit seinem letzte'! Eirxritt nicht 52 Wochen, sondern 53 verflossen, und ebenso

ijl,rigen. Diese Schrltung, die der Bewegug der Paschalsonntage implicite zu

I iegt ,  heisse ich die ,Osterscb:rLtung! .  Wir  mnsseD nun, um diese Oster-

uod die Bewegung der Pffchalsonnrage mit der islnndischen Schaltung und der

, der isliiDdischcn Sonnuse vergleichen zu konDen, wieder unsere Zufltrcht zu

WoclreDbuchstlben nehmer. Der 21. Mdiz, der Tag der lltibliDSs

,it in iulimischeD Kalender ein C; die fnof siebentngigen Zeitr:iune, die darauf

l l
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den 3. und 4. PxschalsonDtig. Von diesem Ergebnis soll u:rchher GebLauch gemrcbt

werdcr. Vorderhand ist es rotwerdig, noch einnal zu de! chf;stliclreD Oxerrechnung

An OsrerD schliesst sich vorNiirts und rilckwifls eine beweglicbe Fesrzeji rD, die -

von Osrem .bhiingig - grnz derselben BeweguDg unterworfen ist. Es sind dies nicht

bloss Sonrtise, sorden ruch rndere Wochentage, n'ie FastnachtsdieDstrg, Aschermi$qoch,

GrnDdonn€rslag, CharfLenrs, OstemroDng, Himffelrxhr u. s. w. Wf frxeu rber, un

die Durcbsichrigkeh uDserer B€weisftihrung ficbt zu beeintrnchtigen, nur die Sorntrge ins

und nur der quinile bleibr. Die 35 Daten fiir Fden €inzeln€n sind auf finf

Fiilh Oster. auf den r. Paschalsonntag, so tille! rlle die secLzehn Sonntage

bewcglichen !'estzeit auf den erstel der fijnf ihren zugehbrigeo SoDltage n s. t

D,rs ist einleuchtend, aber ein Punkt muss noch ins Atrge gefisst werden. Das

: pi: i*p ;iU lt** t llii i.';i H *I I:
t"'"-,'",+,ffi ,-t";,,,. ii:l:ii;n:ri:ll'*iii
lt,*:"ti l,- - **"'*:#t ry,''.ffi l*
il;it'ti*f"t' {;;*''"wd#*'*

Arge. Es s;r1d dies die DeDn SonDtxge vor Ostern, von Septurgesiore bis Palmanro, und

die sieben Sonntxse mch Ostern, QLrasnlodogeniti bis P6ngsten. l-iif ?Ue diesc sechzehn

Sonnrage giLt genru das gleich,e, $$ rlir fdr Ostersonntag gefunden haben. Jed€r et-
' sreckr sich iiber Ir juliaokche Daten, filr jeden kommen fiinf verschi€deoe Sonntage in

, Bermcht, und jeder dieser fiinf Soirtrge durchmissr si€ben verschiedene julimische Drten.

In isliindischer Kalender ist also filr sie rlle der sept€nare Faltor der Ver,inderliclleit

:i:'; :i: :: ::; :: ;:i{il": : Ii;i:lir rnitll l:,ii]i: ;, ::il,
der Prschrlsonntage k, wie wn sesehen haben: d, e, t g, a, b, c. In ge-

Jabreo, rn welchen der Sonntagsbuchstabe d.s g,iflze Jahr lrindrrch unver'

bleibt, ntssen xUe andem beweglichen Sonntage aur denselben Buchstrben frLlen

Sache in Schrhilhren, die vom t. JaDuar bis 21. l-ebruxt eiDen inderen Sorn-

hrbeu als nachher? Dieser Umst:rnd La.,) nicht obne Eins'irkuns rut

rrre rrooe rsr 
rof' di er nur dic Drtcn fnL dic Monxls

kom$en zwar die tuof sonnt'se, nicrn d'::]:j 
o",",, u", crsrer sotnlncLrxss e.-,r.

eDthi i l t .  Dicselbe!  hssen s ich rber 
" i " ' " " . : l *  

- - ; . - ,  
. - - . . , " , , . .  "nr  urr i  zrre i

il;1.''"'il;l-il.llT:"i ''";'' ;;":';''"'''g rrc Sonrrsr oL r'r z"

*-r"'* ll]n tolgcnd€n jLriixDischcn Kor Lcspondenzen:

I  sotnug:  22 2i  2+ 25 a6 27 ^ '  Mnv"

x.  -  29.  3c, '  1\ '  I  2 '  l  4 '  Af l l r '

dcr Ostersonntag. Sie haben rlso dann dieselbe septeniire BenegunS, n:inrlich

C, ltls dem spiitester Termin, bis D, als den) ffijheste!. Von hier rus macLen sie

rlle zusrmnen dcn siebent:igigen Sprung aui C vorwiirts. Wie Dacht sich nuD

Korrespondenzeo r:nd das Sp:rriLrn derjenigcn beweglichen Sonntrge seir,

: dem 24. F-ebruir e;nfauen oder weni8stens enrfrllen honner: Septuagesimie,

ie u. s. w. bis Oculi. Denn wenn ich von Osrersonntag unl 9, B, 7 Worhen

so ist es richr sleichsihig, ob ich d€n 24. FebiurL dabei ah enren einfrcher

Tas rechren muss. Vielmehr werde ich im lerzreren !-aLl aur eilr un

spaireren Termi! konmen als in] erst€r€n. In Buchstaben xusgedriiclt: Wenn

aufc liegr, so konme ich, dxs F des Schalttags doppel! ziihlend, filf die

vorang€henden Sonntige, srift 3uf C, auf das demselben unmittelbar folsende

.Dar rs folet die Regel: In ScbaltjrhLen muss ich fnr die gerirnteD Solrtag€

Buchstabens, der filr den Osrersountag gih, dessen Nebermann rechts
i Biebr es iD Cyklus folgende sieben Schakjxbre: gf, ba, dc, fe, ag, cb, ed.
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$;rtr:p:itiiit+*t=***t***-'+ru*
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Datum, das eigentlich in den Rxhm€n des I

*;il'.",*Till':'':";;;.,ii**i*f ;1**;;*,.''*ilJ;-*,*
:il'ffi *,"J.*il*.lt*:ln:*:,T:,::''J;;l:TJ":1Ti::[::

rreekonrocn, im nilchsten Jahr auf den 2S iiber' Der 22 Mi\rz ist einD'-derrS einC

i"""",""n, ,ir" riickliufige Beweguns ron C auf D, u'd der siebentiidge Sprurg von D

n'fC. An ai"r"' doPPelten BeweguDg nehmen nuo nicht nur die viet andern Paschilsonn-

rase,  sondern 
" l le 

Sonntrge der bewegl ichen Fesrzei t  g le ichur j \s ;8 Tei l r  aho ei r  Zenr ' rum'

l . ' r . ' ,d"nt  e*ten f , r r  Septu"ses'n ' re in Berrrcht  konrmenden Sonntag beginnt  und mn

dem l€tzten fiir PfiogsteD milglicher Soontag sein Ende findet Der erstgmannte sonntrg

r 8 .  _ r 9 .  ? o .  2 r '  2 2  2 1

26. 26. 27 28. 29 Jo

1 . 2 .  l . 4 . )  ' '

8 .  9.  ro.  7r .  12.  t t '

15,  16.  t1 t8 19'  20'

2?.

In Buchs lben 
_rusge 

drnch: 
I o I b

I  SoDntag:  d s

. ' -  " "  
U  e  f  g  r  

:
i l e f c r b\ . n

f a i b
4 .  i

i t e l g x b

..".,y,:*:::,,:"JT::'[ifi ii:'{{,"":",:'.';"',iil,?nixi:,,.,-;;;

ir, +. g. -. dem I Paschalsonntag, der letztgenannte der T nach dem l Paschal'

,""*"t.- t" ergiebt sich ein Zeitraun, der Dit 2I Somtagen -,,*"JO:n 
":'":T:'i

lr"*, z"t *,^i" also innerhatb des juiianischen Kalenders eine selbstnndise B€qegong,

*"f.0" U*a' den We.hsei des Sonntagsbuchstabens bediogt ist Er erstreckt sich in

den C-Jahren vom 24. Januar bis zum r3 Juni (beide Tage haben nliiirlich ern CJ'

:l '*l i"nn in den nachsten Jahren eine ruckliiunse Be*egung bis 'zunr D-Jrhr' w!. er

von rS. Januar bh zum 7. Juni reicht (beides Tage tnit D) Mit dem ni'hst€n Jlhre

, '0,i"* o**. "d 
e'ic *ieaer nf z4 Januar, *:I '.,:.h:', *", 

,t",,n:l-":
r'ilrli, a", S,u.i. ehes sebundeneD woche'jahrs' das sich im juLianischen Jah'e in einer

repelDi iss ieen.best imntenBewegungzur i ick-undvorschiebt .JedereinzelneTag_dieses

l.i""i"io*rn"** a,:rcht;iuft i,tfolgc diescr Schiebung 7 &is 8) julianisch€ Daten'

tt rber dab;i seine Stellung innerhllb des WoclreDjahrfraStuentes mtiirli€h fest - Von

r4r Tagen, die es urnfrsst (zo Wochen + ein Tag)' bleibt der f immer der r''

5. inr-"i. a", 5. u. s. f. Wenn man rlso die SteLlunS' die der einzelne Tag inner-
'a* 

W*rr"o jr-lrfr"glr*tes einnimmt, zurn Prinzip der Datie ng ma€hen,r"urde' so

,o"n ,a, r"*" D-rten bekomm€n' deren iedes sieben (bis lcht) julianischen Daten

che, Praktisch dnrcbgetuhn hette dies nun heilich €ine sehr kompliTieite Zeit-

gegeben, Durch zo Wochen han" mxn einen auf deln Wocheniah' in den

3""fr*r,* a* auf dem julixnischen Jahr basierenden 
-Kalend:: 

tjo*': 
::

6"a-t" *r'., das in der beweglichen F€stzeit enthaltene Wocheniihrftxgment zu

lauen Wochenirhr zu vervo[steodigen und es zum Prinzip des.ganzen. Kalenders

,n. Dies thaten die Urheber des islan'lischen Kalenders Man kann nicht segen:

u f e n  e i n  W o c h e n j a h r .  S i e  h a b e n  n u r  d a s  W o c h e n j r h r r r a g n e n t ' . d a s

geh€nden SPatiu![ gehorr:

r' Sonntag:

1 ,

3 ' .

.i
,t
l f
'i

I

r i *:;ff*til;n:'#':i:xn*;.l:u:,"":;:::;:-"""ri.:T':.*b e * e g l i c r r e n  F e s r z e i t  d e s  c h r i s t l i c h e n  K x l e n d e r s  s c h o n  v o r l a g '

' , r "  g " - " " " .  J l l r r  v  e  r  v  o  I  I  s  t  ? i n  d  i  s  t  u n d  d i e  S t  e l l u n  g  
1 " :  " t : : " ' : : lii*:lin;l*:'::i'*,:':ril"*Ii:i':-",:,"'"1"""'"t1:. l n n e r h a l b  d i e s e s  W o c b e n i a h r s P r i n z i p  d e r  i s l : i n d i s c h e n

t* "-iru: ]r ;*"1#r l***'*:,*illii:'1;,"*i l'+:l;
::"ffit:':il.s::'i**r*, ry,U "i*i'::i: :::' :;i
::lH: "':',$"JTT:*;*:.":*ffi":"::*'r,"i;"::':':;: 

;T" ;:
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sescheLenzwischen. lenrScHussderbewegLichenFestzei tderD-JahleunddenrAnf lng
i.r--U.-"+u*. F€stzeit der C-Jahre, ein einzisesnnL zwiscben der Festzeit dcs E-Jrl)res

'"a ier e*""r, des D C-Jahres. Die Isliind€r w'iblten xls Z€itPuokr der Schrltung den

"r"n"* 
*f den Schluss der be*eglichen Festzeit folgenden JahrpunLt: Midsumrr'

O,".f' a"* 
"ff" 

5-5 Jahre eingelegte Schaltwoche gaben sie dso dem gaDzen folgenden

i"r".-"i" s"r'r"U"g, t'folse d;r die Sonntase der beweglichen Fcstzeir auf C' als den

i,,..h die osteneg"t gebotenen Termin, vo6prlngen. In den folgenden Jarrren veichen

"" 
i*" s"*o*'.*;" von selbst rieder zuriick' brld eioen Schrnt' brld zwei' bis zum

il-'J"n.", i. 
"t" 

** tchrkurg wietlcr rlcn Schrb nrch voLwiirts irewirkt' D:rs isliindische

Sv,ten' d"r Z"nrecl'n,rng wnkt 'lso wie eine Art ron Mccbrnik durch wclche dic

,**" . ' '  v** i i "U" 'u der beweghcl 'en I -esr-e i r  ' ich rLr lonr ' r r i i t r  \o l l 'z ; ' l r '  Ind jed(r

" ' i^r*  
r*  de, ,aUe'  inr  ls ' indi  'hen Kr lender xn ein Icstes b ' rurrr  gcl r r ip l i  i r r

, . " . i " ' " ' ' - "  Re;h.nlo l8e seine s ieben bis rchr d l iLnischen Drren dJrc ' r l i r l r r '  DLr

," ,1 i , , ' .n"""" , " . "  der a 'oran*s * ' r r  rho der '  drs '  r i i r  denjer isen'  der sk l '  Jer

]i,rta'"i* t"u*a*"g bediente, die 35-;5 Date' der beveslicheo Feste sich rufje firnf

i r e d u z i e n e o , d a s s v o o d e n b e i d e n } r k t o r e n d e r V e r a n . l e r l i c b k e i t d e r s e P t e n a r e v e 1 5 c b w l n d

1"" i "" ,  a*  quin i i re zurnckbl ieb Das uar '  weno nrrn d ie e igent imi icheo verhrhnrsse

l i l i * l '  .  a ' .+*t  z iehr '  e in srosser vorte i r '  Drs a l le ls l ind kannte weder Dbr ier

]""J t,*". oi s"'o,k.,one Iebre in zectreuten Gehorlen' ieder Bolde {iinich mn
'r"t* 

ft*"g***", von deln niichsren Nachbar oft meilenv'eit entfernl Kirchen glb

* r"r, *; ein Bonde eine solche bei seinen Hofe baute Diese vrurd€ dmn von der

Nachbrrsdnft besucht. Aber x|cb wo eine solchc Kirche bestand' fehlte es ofd an

n.t"t,"- ^" n*ttU-* Oer kirchlicLcn Funktionen Die ohncbin schwierige Kornn nikatiotr
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.l,"ri" a *nr t"'g"', ,,-ng"' Winter noch schwi€riser gennch! und grosscnteils gauz

GnJ" 
""".a"' 

fii' rhs 
"nv"lne 

Jabr' wie wir sic ietzr in jcdcm HrLLrse linlcrr'

ion',.t" a", rrliuernlt". nichr. D$ DrruE rlcL bcwcglict,en l:cstc nussLc dcr cirrzcrre

entweder selbst sich rusrechnen oder sich vou andern rrittcilen hsscn Dr wrr es

iu, a.. ."*"*f'""' Mann ein grosser Vofteil, wenn die 3j 36 D:Lts dq bcwcC

e"r* 
"l.f't "* 

tunf reduzierle! Es geniigte natiirlich' dis ricbtige dicsor lii'if Dllcn

i"' *"" *, beweglicheo lesre zu wissen, dr sich hieraus drs Drrum lir rlLc folsd

b"*"gll.h* F"rt" uon selbsr ergab Mit dem frilhest€n Termin liir Osrcrn Nar

fru*"" t*.tt ftr ille Somtage von Septuagesimr€ bis Pfngsten' nit dem sp:it

Ostertermin auch fiir die nbligen det sPeiesre Ter$in gegebcn Sepruxgesnnae

Sexaeesimae kamen fnr deo Laien weDig in Betiachl Um so '"ichdger war

der iarauffolgende Sonntag Estomihi, in Ishnd Kiosunmrdagr (Fleischsonntag)

nit welct'em das grosse Fasten, das Siebenwochenfasten' begann MaD werss' '!

f""* **, die 
"rnittelalterliche 

Kircbe auf die Beobacht'rng daselben legte Es

gerrdezu rh ein todeswnrdises Verbfech€ rbsichtlich diesem Gebor zuwider- ,
hrndehc. Uberdies war ftir dem richrisen Telmin fijr deD Kjdlsunnud.gr dann ruch ,
deljenigc firr xllc rolgend€n beweglichen Fesaage bis Pfingsten gegeben. Wir verstehen

daher die SorgfiL, wdche GeseizgebuDg und Regierung dieseo Gegenstrod zuwaodte,

die Ausfiibrlichke;r, rnit der di€ Komputisten diese Lehre behandelten. Es ist nerk I
wtirdig: Selbst die Ko,nputisten haben von den innern Zusammenhing zw;schen den

hlindiscben Wocbenjrhr und der chrisdichen Ostenegel, den ich im Bisherigen ennvicheLr

habe, lcioe Abnung. Drs durch diese Anordnung erziehe Resuhat besprechen sie aber

in nendlichen Wiedefholursen und Variationen: Die Lehre von den fiiof Frsrenbeginn en

(IdsrL,grngr, oder Fdstuigrngr). Eine oben (S. rl) schon mjtgeteilte Slelle der Rymbegh

srgt: ,Es giebt l5 Fast€nbeginne nnch der Zabl der Tage, deren J lich d€r Zahl der

Woch€n. Filr die grossc Menge brauchr man bloss di€ letztere An der Berechnung".

Natnrlich, denn diese! Unrersch'ed faiuft eben dlrauf hinaus, dass die 35 Drleo fiir den
julianischen, die J dlgege! fDr deD isli..dischen gehen. Diese J Diren des FleischsoDD-

ugs sind aber folgende: t. Wenn noch eine Woche vonl porri iibrjg ist. ?. D€r erste

ag Goi. 3. Wenn eiDe Woche von G6i voriiber ist. 4. Midg6i. 5. Wenn noch eine

oche von Cdi  ubr ig isr .

In diesen {iinf Formeln hg illes, wrs der Isliinder zu wissen brruchte, um die be-

Fesrzcit von Esromihi bis Pfingsten zu regeln. Denn n1it dem richtiger Fijsru

ng'  *r r  auch der r ic l r r ige lermir  f i r  d ie fo lgenden Fexe gegeben. Der Oxersonnr: ,8
.8. fiel beim Fastenbeginr I ruf den drittletzten Wintersonntag, bei II auf den zweit-

, bei 1lI :rui den lerzten; bei IV auf den r. Sommersonntag, bei V aur den

Un rbcr die ganze islendGche Bevdlheruns nber dxs so wicht;ge

des frstenbcginns zu unterrichteD, wurde folgender Apparat in Bewegung g€setzt:

CcscrzcssprcchcL (logsdguaadr), musste jedes lahr rru Althing vom 
"Gesetzesielsenn

vcLsamnrcker Merge neben andem Belehrongen nb€r den Kalender (misserisral).

Drorctrrlich .ruch die MifteiluDg uber die Schdrvocbe gehdne, immer filr d.s Diichst

Jrhr laur verkiindigen, welcher Fastenbeginn srattbaben werde. Di aber nichr

vcrpnichret wlr, Auf dem Alrhing zu erscheineo, so nusste dieselb€ AD-

!g xot dem zun;i.hsrfolgeDden Herbsnhing, das in jeden einzelne! Dkrikt ab-
en und von rllen Disdksbewohn€rn besucht wurde, von den Distriktsvorsteherr

w€rdetr (Grigis l, tr2, 2to). Isfolge dieser Anordnung erfuhr jede! IsliiDder,

bewegliche Festzeir des onchsren Jabres nn den leEren Sonntag des lorri,
dem I. 2. 3. 4. Sonntag des Gdi beginnen musste, und b€ham .oit der be-

den S.hl i i$el  zur  Berechnung de- ganzen bewegl ichen fexzeir  in



I
' )  i ,

I und G6i eine beftiedigende Brkleruns Die eben besprochene Anordnuns ;st sicherlich

I i""",n","il;""n;''*i-"'- *'enit"j""'i,ll',1"'i,:'T[1":'i::"iJ:;i":J i::'J::;,:X
I la"' **" Kalenders getrosen !/orden wenn * "l:::: ,- -".."." "ur'. a"" ai"
I 

1;;;, ';;, woctren,ird I2 Monate ernte*ten' - 
l:Y'j:.t;::T..':':"T;"#':r".

- 7 5

als die beiden erstereil auch unter den d:ioischen und schwedischen Monatsnamen wieder-

kehren (weinhold, D. M, S ,l). Sie waren aber in diesem vorchrisdichen Kalender wohl

keine Monltsnamen, sondero Bezeicbnungen filr unbestimmte Zeitriiune des Naturiahrs,

wie das die Deutung ihres Nrmens aDzeigt: die Zeit des trockenen Schaees, die Zeit des

weichen Schnees, und schliesslich die Zeil wo der Schnee schoiizt urd das nackte Erd-

reich thrchblickeo l.sst. Solcbe ZeirriDme haben aber k€ine besdmnten Anfangsrage

Uberdies ist von enrem lorrabl6t und G6ibl6t der ahen vorchristlichen Norweger nilg€nds

die Rede. Der von uns mitgeteilte Myrbos von No.r und Gor, dcr diese zwei l-este

auein erwahnt. schreibt sie ia susdriicklich einen weit abgelegenen finnischen Volks-

Doch dem sei, wie ihm wolle, diese Frage bildet einen r'rntergeordneteo Punkt

gegen0ber deD entscheidendel Resultaten, zu denen wn im Bisherigen gelangt siDd, und

die ich zum Scbluss noch einmal zusrmmenfasse:  Das is l i indische WocheDi lhr  is t

n u r  d e r  k o n s e q u e n t e  A u s b r r ' r  d e s  i n  d e r  b e w e g l i c h e o  F e s t z e i t  u n s e r e s

: c h r i s t l i c h e n  K a l e n d e r s  e n t h a i t e n e n  W o c h e n j r h r f r a g m e n t s  D i e  L a g €

e r  S c h a l t u n d e n  i I r  d e n  D - J a h r e n  v ' a r  d u r c h  d i e  O s t e r s c h a L t u o g  b e -

g t  D e r  R y m s p i l l i r  w u r z e l r  i n  d e m s e l b e n  B o d € n  A I l e  d i e s e  s o

e m d a r t i g  u n d  g e w i i s e r D a s s e n  u n c h r i s t l i c h  r u s s e h e n d e n  E l e r n e n t e

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

c h r i r t l i c h e s  A n t  l i t z .

fi*x** *#fa;1",'4'ir'**r#I#[*+:ig;
*:]j:"rH":"';,":r\f '':';r.hrffi '":#1.ru:""4;a
r:T::'"x1ru;::*l#::::l;,*:#;:*ilj!:"'""t jT:'s

li-".i'l '-'ffi :,f #itr'i'ii':*$iil*i-J:#**
****:*+-t.**r*"*;"',' t'-'"''ii
1:::J''};;;:T':T:;"1'",'::':.T1il;H:il;il;'n"''*i*g*"ao

)::,"::'ii#; il;;;; -;-"" "!"onabr6t' 
G6ibr6* mit dcm chrhtrichs t'aste11'

i;X;''';;ffi;;,'o u'ing"o ""io 
Der einsam au{ seinem Gehdrt lebende Israrder

];.'#1il";;;ul,' r"''f ru' a* Fes'lenbeeinn verseumen' wenn er nicbt in

lil;;"t"; il; an den Eintrift der beiden Monate erinnert wurde' "l 
'l' 

1:: I'Tt

li";;;, ; 
". 

airenraL gebunden 
f: T:llT'*l*.iilI;l::.:*.'J::;:;

Sumrrm,il. Midsuorar, Verrnrltr, Midver. Sie falen im isliiodischen

auf den 9.-r5.  Apr i l ;  I3. -2o Jul i ;  r r . - r8.  Okober;  9.-15 Januarr  im

; ' : ; ; ; ; " '  r \4on.rre verbanr i  col te drnn wie d 'e F$tnrchtsdhmau'e4;en imrub'

.e'".w"l 
*'.'-' eine Enrxhid' guns *: t" 

:':"i':,"i 3 "'"*l'T, 
j"'1,;,\T"'!

auf 14. Alril; 14. Jul'; 14 OLtober; Il Januar. Der Zusammenba'g der

Daten unter einander isr augenfiiLlig, und ebeoso unverkennbrr isr e5,

,",*;'"f 
'ii:;*;::,1-].'::i':'i'i*ili:".f 

{ixl'#,,*Tilldi'-t:

ill"'J;,3,1;'il''""i";;;;'il ;"" dabei ein besonderer rag 'rnr die I

henn', der bondcdrgr, im I Forrt' u'd "'' 
o':"iu"'"'^:'o'i: 

"::"YT:""il.:

","';:##;:,';;;"';" 
wei'i vcrbreitere sitte' den Frruen eine beso

F$tnachrsfeier - am Donnersti€r vor hstomili - zuz biilit"l' '" 
:::::"Tt:":I

nl*i'i*:. i"n",:,'':'*lil"::x l*Tl"ll'fi ::,,::[' i il J;l
\il;;iil;; i".-^"'"n'"" gedrnngt, dass 9" l"-:",f"'il :i yi..]"::l:

7. Ostern und Sommerbeginn.

Nrr ein einziger Punkt bedrrf noch der Aufklarung: die eigentiimliche Ll8e d€r

Beziehune zwischen dem isliindischen Ansatz einerseits und den norwegischen

I s 'n!  a 'K 'urr6J ' -  - -  : l . .nJ i , , r ' ic '  e,ne Rol le ge(Pieh L 'bcnl
j ;n deruorchrisrllcben ZeitrechDuns der )r

l _

bestehen muss, Die beiden sch€inen - rnit Riicksi.hr dxrxuf, dass die

Termine an einen WochentaS, die nor{eghchen an €in fesles Datun ge-

isild - nehezu identisch. Sie weichen nber alle beide von deD Jahrpunkteo des

Kalenders in eipen.iimlicher Weise ab Das 'r;rd nanrentLich filr Midsumxl

.ufirllend, weiL die Ausdriicke Miftsontmer uod M;ttninier such in anderen

i .gel i iu ig waren,  dann.rber imner fnr  den,4.Juni  und 2S Dezember gebraucht

ist im deutscheD Mirtelalter der Ausdruct Mittsommer fiir Johennis ge- 
|

-,- - ---.-- -l



(
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remins: jede Mdglichkeit, a! vorchrisdiche Entstehung zu denken, verschwindet'

Bei dieser Auffassung gewinnt die Frige eine WichtiSkeir, die enr€ eingebende Unter-

eutschrldig. Ich werde, um jeden Zveilel zu beseitiS€n, d$s die Isltind€r den

absichtlicb a,'rf den mitrleren Osterdonnerstag legten, der Reihe oach

drei Punkte in Erwigung ziehen: Wis koDnte sie dtzu veranlasseo' den An&ng

Sommers gerade ar : f  Osrern;  gerade auf  den Osterdonnerstag;  gerade auf  den

rt l€ren Osterdonnerstxg zu legen?

I - 7 6 -

1 1 . 2 . ) . + 1 6 . 7 '
Ilr. .9. 10. . 12, 13. 14.

briiuchlich, und die AngelsrchseD hrben Jahrhundene lang den Chrisnag a!, 'Midwinter'

;;;;;;; ;"*"" 
"i'" 

dahei iib€rau die vier iurianischen JarrrPunkte' it Ti'z: :+.luit'

,r. t"""nlb*, ,tl O*"tber zu Grunde Von di€sen Drten veichen rber die isliitdisch-

l;il;il;'; ruDd drei wochen ab woher kommt diese nerkvnrd;se Ab

i-"'.n,,"""t o* nt eine liage, die unsere Aufmerks'mkeit um so mehr ;n AnsPruch

i;;;:'"" j;" *.n i* ri"an;"' drei dieser re'lmin€' Sumrrml' vetrnctr und

,;;;;";; ;; i"' i;'a"oa*" Skrndinavicrn durch ein srosscs oprerrest gereicn wu'ldctt

{ 
"., 

i"-.*t alrch irrr heidnischen Krleodcr d€tseLbcn cine Steue sclubr h'bc 'rrirsscn

;;;;';i;'. rreirich einweDden, es sei da )iI uoch keineswegs sesebc'' diss sie in

;";;";;J"" Italender dieseibe sreile einoahnen' wie sPnter iD den cbrisdicher

or*in -*r der Frzehler der oLafssrga (Flatevjarb6k I' 5t b-"h""*df 
):'I:T'

n * " ' * , ' " o " . d e m G u t e n i h r d r e n e g i g e s J u l f e s t m i t d e m ' M i d v e i f - T a g " b e g o n n e n ,

i""*"u,"'". l,*n sicherlich den .einen Lelern bek"noten ,Midverr-Termin" bezeichnen,

;;;;;- -rn* Recht oder mit unrech - der Aosicht' die vief rermine seteo

in der heidnischen Zeii dieseLben Sewesen E's ist daher der Mnhe werr' arch diese

;J"il;;;;;; i.i*a*r-'"*"!i""t'* xarenders ihres h€idniscrren G€wrodes zu eni-

kleidcn und ihren chrGtlichen Ursprung nrchzuweiscn Das ist sehr leicht lilr die

vier islaindischen Drten, etwas schwicriger liir dic Dorwegischc'r'

Wir haben schon oben n'cbgc$resen' dlss der I sourmcrtiS il1 islinxlischcrr Kxlclder

i.'*r iiu, *r a"n lonn"rst"g zwischen dcn) 3 uurl 4 Prschrhcnnug 
. 

*]: tl"'

i"r-i"i t"*tt**"t* e"tsp'echcnd tunt P i s c l) u i d o n rr c t s t x s c r"il iolseLlden

iul i rn ischen KolresPonde'zen:
1 'z6 :? /8 21 )u J \ ' I iw '  I  APrrr

Festzeir zwischeD Winter Lrnd Sommer so geteih, dass die zeh! ersten So'ntrge dieser

Fesueit, roo Septurgeshae bis Ostern inkl., dem Winrer, die s;eben letzten, von Quasi-

rnodogeniri bn Pfiogsren, den Sommer zugeteih sind. Wenn sich dies iD der That als die

Aufrassung der Begrtnder des islandhchen KaleDders nachweisen lisst, so q'ird auch aut

den Termin der Fahnage eio neues Lichr frllen, in welchem sich derselbc als P6ngst-

termin erweGr. Sumarmil aber ist ein Ost€rtermiD, und di€ drei iibrigen JahrPunlce,

die sich durcb cinfache Rechnuns aus denselben ableiten, sind Funkrionen eines Osrer-

Wenn man von der Bestimmung der Jahreszeiten spricbt, so muss man in ersrer

zwisch€n dem zweigeteilten und viergeteilten Jrhre unterscheideo. E Siebt eine

ie zu drei MonrteD gerechn€r, ist eir Kunstprodukt, auf das auch die antiken

Griechen und Ronrer, erst nach liingeren xslronoraischen Beobachtr-rngen gekommen

(vertrete! uamentlich durch Varo und Plinius), leste die JrhrPunke Senau

der bere$endeo J.hteszeiten, liess also die letzteren um 4J Ekliptikgrade

Sie haben dieses viergeteihc Jrhr ar:ch den germrnischen V6lkern ilbelliefert und

doppeLter Gestilt. Die v;er Jahrpunkte, die beiden Gleichen nd die beiden

siinden so zieDrlcl) fest und wurden io dem Kalender des Julius Cesar

zS. Mitz, 24. Juni, 24. September und 2t Dezenber gelegt. Um von diesen

rus, welchc bei der Vierteilung des Jabres als Mitte)punkte der viet Jxbres-

wurden, ruch die AnfrDgsPunkte z,r bestinmen, brxchte 'ran zvei ver-

Forneln zur Anwendung. Drs erste System, rvelches ich das virronische

Re;he primitiver Vdlkerscbalien, die sich mit der Einteilung des Jahres in zwei

- Sommer !'d W;nter, wrrme urd krlte Jahresz€it, Trockenzeir und Regen-

- begnijgr hrben ufld noch begnilgen Die Enrteil':ng des Jahres in vier Jahres-

8. ,,
15, ,,

nneD. Das zweite Svstem. welches ich das isidorische nenne (venreteo durch

vorausgeherr eine Anordnung, die weniger symmetrisch erscheint

in einem bekrmrten Epigraorm, nrmentlich aber durch den KircheDschriftste[el

oB Sevilla), liess die Anf;inge der Jahreszeiten den beueft'enden JrhrPu'Lten Dur

den klimatischen Vcrb:iltnissetr xber en$drieden besser enrspricht, daher

Hiilfte des Mittehhers immer mehr an Boden gewann tfld drs erste

mittelalterlichen Iftlendcr verdriingte, nicbt ohDe dass dasselbe in den



3. Herbst: a) rr' August' b) 2' Augost'

a. Wi"t"'' 
"1 

ro November' b) 2J' November'

Da im Mhtel ter die gewohnLiche Bev<llkerr:ng nicht nach Monllsdaten zu fechnen

pf leste,  soodern c ich vorzugsweise nrch HeiLigenragen ?ei t lkh ol ie i r iener so varrs

I , ,J , i , .n,  *"  drese Deren eine k le ine vetuchiebuns erLnren.  rm sysrem a w,rraen ore

^"i"',*" o* l"*"^iten: Lichmess.:2 Februar' Walpurgis: r' Ma;' Laurentius :

, .  e" ,sr .  t {a, , in i  : r t  November i  im Svsrem b:  Petr i  Cathedl  rPerr i  Stuhlre ier)  '

' ;  f f i ; ; ,  ; ' ; " ; " '  =, t '  Mai .  Bar lhorom:ius = 24 Ausu\t '  c 'emens '  : ;  November '

A n d e r s m u s s t e n a ! u r l i c h d i e v e r t e i l 0 n g d e r J a h r e s z e i t e n v e L d e n ,

r * . " " , i " s " . . * r r n d w i D l e r e i n l e i h e ' D i e s e E i n l e i i U n g * . r r : u c h d e n l l b n r e l n | l i c h t

i " ' '0 . -  O' .  'o .O** Schr i r tsre i ler  unlerscbeider '  z  B wo es 5ich unr d i '  Kr iegsieben
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Anschauungen und Gebrauchen tiefe SPuren hiDterhssen hette Wir haben lLso iti

Mitrclater folgende Anfenge der Jahresz€iten:
r. Friihling: a) T Februn' b) 22 Februxr'

z Sommer: r) 9 Mai, 
-b) 

'?a Mai'

i'""i"i, r., u"" Sommer, als die flr die operationen bnuchbare Zeit' und den wjnrer'

*ri.""i a""* die Truppen in den Stardquartieren lagen' Fnr rechdiche Verhiihnisse

bestimmen die Disesten iFrrgmeot I, g l':r ausdriicklicb: 'Senis mensibus resus.a

i*." i*an"', *"* i"";pi' ab requinocrio vemo' vieleicbt.no(h wichtiger rls

Einduss dieser rttmischen Besrimnung v"ar ftr die chrisdiche Kirche der Vorgang

J"i"". or"*tu* haben n'r zwei lahreszenen: sommer einerseits' y'"::::d,:'-li

f i ' " 'ai ; ' ." ; ;"*-" ai" '* beiden Jahreszeiten abs werden imTarmud

p"""m"" .'i a"" f*Uliittenf€* aogegeben (v€rgl Riehm' I{mdw<jrterbuch des bibli:

Ot""".., O"tOa Wi$€roDg) Ich lasse, um diese fnr mich {ichtige 
'I h'tsrche zd bt

-"t."r, 
"t"tt" 

Stelleo aus dem Talmud lolsen (faLmud' nberstzt.von l"n l"n:.1."0j

frar.tot n"r""rvr"ri", 8. KaP.' M 6: 'wenn iemand dem andern ein Has v€rm'etet

r"i." u"o*a, a*i * iu' i' rlen Regentagen ** t*o5*i"j'i"-:'1:::":1;
l;.,t"t'* o"i'*"t und in den Somoernonalen muss er ihm 3o Tage zuvor autsr

f"o" ". 
'1. Elui wenig"tens, al's N'n ,o Tas vor.dem Fest' 

:'::t"l:: ::]o:
b"*" t"r'i"q ln srossen St:idten muss so'poht in Resen- als Sonmertagen

Monate zuvor rufgesager werden lweil nan da nicht so leicht Jlnuser zu,oieten-

sleiches rnuss aber luch der, so genneter' thun' oder die Miete bezahlerl" T

T"""ttf' **. t, M. z: 
"Man 

bittet um Regen nicht eher als 'khst gegen.die Reg{

o"it' i*'i,n *t,, ;",, 
". ". 

letzten vor die Lrde trete am leizten Tag des

ii"*r".*" fa* io.,rog",, *"oo er das MusaPh oder Zugrbegebet *:"]' 
11":

;;;";', *. e,ste raer aas Morgengeber bercr), gedenre *'.':" ** 
"':l'-"-'1"1

"rri.o 
Ta a". O<rerfestes gedenke dessco noch der erqte Vor5jnse!' der das Jvrc
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gebet vorbetet; der letzte aber, der das Musaph-Gebet sage, gedenke d€ssen nicht mehr'

Man birtet eb€r um Regen nach Rabbi lehudah, bis das Osterfest vorbei ist( (Der
'IJbersctzer 

mrcht atf den Widerspruch der letzteren Bestimmung mit der vorhergebenden

selbst rufurerksam.)

Man sieht ius diesen Stcllen, dass die Juden civilrecbdich den Somner nit Passrh,

den Winter (: Regcnzeit) mit dem Laubhrittenfest begmnen, und nur insofern scheint

eine doppelte Praxis bestanden zu haben, rls nach d€r einen A'sichr dieser Anfang mit

dem ersten, nach der andern Ansicbt mit dem ietzten Tag des betreFenden lestes zu-

samotenfiel: eine Dift'erenz, die wir un5 filr sP;iter merl<en woll€n Diese Bestimmu'g

der Jahreszeiren ist nun auch in die chrisdiche Kirche iibergegangen Bei dem nahen

Zlrsammenhang z{ischen Friihlings-Tagundnrchtgleiche uod Ostern konnte schon die oben

angeftihne Bestimnuog der romischen Rechtslehrer die Kirche verrnlassen, de! Somfne(-

rnfarg auf Ostero zu legeo lch bin aber von einer direkten Nachthmmg des jiid;schen

Vorgangs so sebr iiberzeugt' dass ich sogar die Eiotiihrung des Michaelisfestes mit dieser

t-rage in VerbiDdung zu bringen Nrge. Dieses Fest ist das Erinnerurgsfest an die Ein-

weibune einer-kirche des Erzeqels Michael ruf dem Monte Gargano Der Bau lrar

der Lcsende v€fanlasst durch eine Erscheinung des Engels auf dem Senannten

Das ist der Grund, die Michaelskrpellen auch in Deutschlaod auf

anzulegen pflegrc, oicht etwa, was man so oft h6rt und liest, weil Michael

die Germanen den Donar oder Wodan. ersetzte, die auf den Spitzen der Berge ver-

zu werden pflegten. Wam nun jene Erscheinung stattgcrunden hrben soll' und

die Kirche gebaut wutde, weGs mit Bestimmrheit nienurd zu sagen. Slcher ist,

drs l-€st seit dem 6. Jahrhunden erscheint, dass es sich r$ch z'.: allen Vdlkern der

Kirche lerbreitete, und dass es sich dann duch das ganze Mittelaher ein€r

Beliebtheit erfreute und zr:gieich iiberall als Begino des Whtersemesters grlt.

Beziehuns hrt es allerdings einen KonkurreDteD, das Mrtinifest, welches

vollten. Die Sxche Gt aber einfach die, dass der WiDteranfang mir Martini

viergeteiLte, der mit Michaelis h dns zweigeteilte Jahr gehirn. Mit diesem fengt,

so sagen drrf, der Grosswioter, nrit jenem der Kleinwinter an Der ein€ ge-

die Ehr;, den Wioter zu beghnen, weil sein Sterbetag um 4i EkliPtilgrade der

iD zxhlreichen VolLsgebrtuch€n, Wettenegeln und Kalenderreirnen als Winter-

erscheint. Es hat ,Dch nicht en Leuten gefehlt, die daraus einen Prioritnrsstreit

und die Fr:ree bald zn Gunsten dieses, bald zu Gunsten jenes Koakufienten

voraulgeht, der andere, weil se;n Kirchw€ihlest auf den 29. September

Tag aber im Jrhre I des dionysianischen Kal€nders mit dem si€btefl VoLlnond,

an gerechnet, zusammenfieL, also, jodisch ausgedrnckt, dem rt Tischri oder

des Laubhiittenfestes entsprach. Dies zeigt ein Blick auf uDsern julimisch€tr



Kalender, wo man vom Neumond I (: 16 September) nur um 13 Tage w€iter.'znhleo

rlarf, um den Vollmond auf dem zg zu finden Dionysius har seinen Kalender im

;ahr 525 entwor{en, also zu derselben Zeit, in dcr drs Michaelisfest sich zu v€rbrerten

i"n"r-.- l*t kommer Eigeotiimlichkeiten in der Feier des Michaelsfestes' die unmittel-

i"i-"' u* t*Unu"*f€st erinnetn. Letzte!€s war bekanntlich r' ein Dankfest ftir die

eingebrachte Obst- und Weinerlte, 2 Abschluss des Sommers' wo man sich noch einmal

""ipi.oi, 
ao unminelbar folgenden Regenzeit in Sommerhiitten der trockenen Witterung

"**t" 
, ein rllgemeines Volkfest mit dem ausgesprochenen Charakter danlbarer

Frdhlichkeit, 4. dauene €s erne ganze Woche Alle diese cbarakteristiscben Punkte

kehren bei der Feier des Michaelisfestes wieder' Es gili ilberall als Emretest Es-wurde

i- g;or.n lr{itt"t"lr", als Dankfest fnr die bectdiSte Kornernre betrachtet' In den

,*"it*0.0". tt"U"rn vereiniSten sich die Nachbrrn zu gemeinschaftlichen Lustbarkehen

und Schmrusereien (Michaelisgilde oder HiistgiLde) In Niedersachsen aber feierte. min

{i" gao"e 
",tf 

Mkbueli" folgbnde Woche von Soltntlg an unter dem Namen der 
"hqiligen

d"ni"**h", die da.,n in der 
"go)denen 

Mcsse" im Samstag ihren Schluss fand Man

* t" O**. ,hilligen MenweLe' den lJberrest eines altgermanischen Herbsfestes finden

*"U"", i"i, b"rr"ii " 
,i" als Nachahmung Jes Lrubhtitreofestes und rechne sie z.u den

vielen andern Judaismen, die wir in unserem Festkalender vorfinden MerkwiirdiS lst

auch folgend€r Umstand: alle diejenigen Ausdrticke, welche ir den diutschen Dialekten filr

i"rlfrU"C"U.ro"lt werden - loup-velle, loup-rist, loup-brust' loup-risi - uerder' wie
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die beuelffenden Artikel in Lexers Mittelhochdeutschem Wijrterbuch n:rch\teisen' auch

i"r. t"*"ra",, das jiidische Laubhiittenfest zu bezeichnen Nun 6ndet siqh' diss die

ahen Deutschen, insonderheit die oberdeDtschen Slimme' ihreD Wintcr mit dem

des Laubes begannen. ,Jehr und loup-risi" bedeutet in den schweizeriscLcn.Weis

und anileren irkonden So**e, und Winter, und loup-risi rllein krun infolgc der

Lannten bertragung auch das ganze Jahr bezeichnen' Es muss also' so.solltc.

schliessen, das B"*us"tseio davon, dass das jtidische Laubhiinenfest Anhng des

war, bis tief ins Mittelalter binein sich wach erhalten haben'

Doch ich verweile nicht liinger 'bei einer Verriutung' die nur untergeordnete

deutung tiir den bang meirer Untersuchung hat' Wichdger ist es' Osrern*) als

- 8 1  -

Sonrmerrnfrng festzustellen. Auch hier muss mau Ireilich, un VerwirruLrg zu vemeirlen,

zwjschen Grosssonmer rnd l(leinsommer genar uDterscLeiden. Als ilegiDn des lerzter€n

gehen ;l11 ltinzeD Mitfelalter teils Walpurgis, reils Pfingsten. Der r. M:ri isr nichrs ruderes

rls die vrrronische Bestinrurung, auf den letztvorhergehendeD l{eiligenmg nberu:geD.

,  Gmz dieselbe Berechnung l iegi  auch der zwei teo Besr inmung zu Gnrnde. Denn wenn

Dran slarr Frnhliogs-Trgundnachtgleiche Ostem setzte nnd nun mit dem acbten Teil

eiles JahLes (: a5 El,liptiLgraden) vor- uud riickwlrts rechuete, so bekan nrau rls Frdh-

lingsanfang den Sonnrrg Irivokrvir (FLrnkenrag : jour des bLandons), iD ,*'elchenl noch

. jelzt jn viele Gegenden Deurschlands die. IrijhliDgsfeuer auf der Betgen enrpododern,

- als Sornmer:ruhng den Pfingstsonntrg, oder, weLrn tran gerlau 6rl' Wochen (die Llilfre
I von rj WocheD) vorwirts recbneti, den Donuerstag vor Pfngsten, der von den slivischcn
l i  S, i ' "n ' ' "n untei  dem Nrnen Ssemik,  d.  h.  der s iebte Donnersrrg,  r l lgemcrn r ls  Sonrmet-

beginr gefeierr wird, Die beiden Anfiirge bezogen sich, wie gesagt,;rufdar Sonmcrdcs

riergeteihen Jahres. Als Begirin des GLossiommers dagegeo k6ur[rt :russer dem :5. lvlirz,

julian;schen Tag der Gleiche, und ausser dem Sonntqg Liitire, mir welcbcn) jr vielen

Mitteleuropas die Frnhjahrsarbeit begann, in eater Lioie Ostern ip Betracbt.

Sommeranfang findet sich in allen Klosterregeln. So heisst es h der Reguh

rBedeuung er langt  hat ,  Krp.  8:  ,Hienis temPoie,  id est  a Kal .  Nov.  usque ad prscha.

pascha rutem usquc ad supradictas l(al. Nov, erc.", uud iD der sog. Regula Magiitri

die bek:rnndich fnr das Klosterw€sen des gesanten Abendlandes ehe kanonnche

sten.  I ,  266),  Kap, 59:  
"Teuporc 

hienis ab requinocr io L ienal i ,  quod est  octavo

Ocr.  . rsque in pr ;cb.r  -  in .e ' t . t is  vero rerrrpore,  id e<t . ,  pr<.h.r  r rsquc. ,cqrr i r  o. t iunr

Lrnd bei dem tiefgreifenden Einfluss, welchen rlas Monchslebeu aui die
igalc erc.". Diesclbe Bestimmung wiederholt sich daun ;u der Folge b allen ilbrigen

I(uftur des Mittel:rlters ausijbte, ist es nicht zu verwunderu, wcnn sich diese An-

auch rui das wehliche Gebiet iibertrug und so eiDe Eintcil ng des Jrhres bervor'-

che bekanndich auf rnanchen Gebieien noch heurzutflge fortdrueft. Wir habeD

heutzurage auf Schulen und Univ€rsititeD d.rs mit OsteLr beginrende SommeL-,

mn Michaelis beginneude Wiotersemestet, 'rif baben Doch die grosseo halbj:ihr-

i 'M€sstn,  d ie aui  d iese Ternine fa l len,  und ebenso' i rareu auch i r r r  Mir tehker d;e

NaNqs bmudr du(haus licht noNendig atrlenonrmen zu werdeD D$ hebriisclte P$ich geht

iholichcn, nur erwas lonplDierte.e. Annhd{og .us. Der Ausdruch beschrinltt sich n,nicln all

ds r4. Nis.D, die Za,r, wo ebeD die Frnl)liosssonDe i,n Wster trtrtcF, der Friihlingsvollnrond inr

Mit dicsco Adgenblict geht .lic Soone, die bishcr nD Wnr( sidlkl'e Deuinatioo Sdrabt
die Mrdlichc Deklnfiion obcr. Un,gekehrt har bei iufgeknde volloiond i$ Winter nordliche

, inr SoDhrcr 3ndiiche, Dic beidcn Gesirne gehen llso aul ihen qrgegedSeseat.n llhnen in

an eitrdndcr lortlbcr. Diesc, Vornbeigehen hcisst Pasach.
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lngebotenen DiDge hirfig an diese beiden ZeimbschDitte geknnPlt A$ch in1 Volkdied

lasseu sich diese Bestimurungen n,rchwehet,

,,Jtr.gfr.u, ich sollr c'rch grnsseD

Vom Scheitel bis zu den r-.iisseo.

So gds, ich euch so oft und dick

Als rnrncler SrerD xDr IIirntucl blick,

Als Diocte BlLnne w3chsen mlg

VoD Ostern  b is  in  S .  Miche ls t lg . "

s. L. Uhlind. Alte l,och- und niederdeutscle voll$lieder I, S. I:.

Wrs Franhreich betriffi, so elf.rhren wir voo Ludwig deur HeiLigen, dass er das

Sonrmcrbr lb jahr mi t  Ostern anf ing (Vie de S.  Lou;s bei  Bouquet XX, S.7r) ,  und' io den

neisten Gegeuden Firankreicls hrt sich bis:rufden heutigen Trg die Sitte erlialter, drss die

Mietswohnungen rn Osteru uDd Michiel;s bezogen werden. In lJnglanrl findet wir seit

Wilhelm detr Eroberer deo grossen koniglicben Rechnurgsho! e\chequer oder sciccnr;rn).

Derselbe hielt im Jnhr zwei regelN;issige grosse Hauptsitzungen, au Ostern und Michrelis,

be; welchen ilLe in di€ Iftone zu m:rchenden Z,rhlungen in Empfang genommen und die

Rechnungen der Graischafasherilie geprnfr wurden. Die Folge davon rvar, drss das 8e-

samte Finanzjahr in die zwei entsPrechenden Hnlfien zerliel, und dass alle an die Xrone

zu entichteDden Stellern, Renten und Gefille rn diesen beideu Terninen tillig wordeD

(Stubbs, Constitution Histoty ofEngl:rnd I, 3'l3). Die dts€hwedisch€n Provinzialgesetze

hssen rlle den sog. 
"Annfrid' 

d. h. den Gerichtsstillstrnd wnhrend der Herbstarberten

bis Michaelis \,;ihren. Die Zugtrge iilr die Dieusrl.rtelr werden von den eiLren ul

Pfingsten trnd Martili, volt den rndern :rr:f Ostern und Michaelis gelegt. Was Norwegen

selbst anlingt, so enthrlten die rhen Gesetze manche Bestimmungen, aus denen dieselben

Anfingstage hervorgeherr. Enrrrrl iolgende ius den iihefen Frostathingsgesetzen (Norges

gamle love I ,  S.  I :6) ,  welche derr  Zweck hat te,  del  Landrvi , tschr l t  d ie nddgen Hi inde

,u sichein: ,Wef weniger als drei Mrtk besitzt, drrf nichr ruf lhndelsschi0ihn ausfrhren

zwischen Ostern und Michrelis. Von Mich:relis an rnag er d:nn den ganzen Winter'

vern el will, fahren in hieden". Sod:rnn bestirluren ,lie iltelen Ffosuthingsgesetze (N G

t. I, 254): 
"Wenn 

Leute all den Hetingsirng gehen, so dtitfen sie den Farg auswerfen

art Acker oder Wiese, wohin sie rvollen; rn Ostern miissen sie aber :rlles weggeschxlli

baben, sonsr gehdrt  r l les,  uas noch del iegt ,  den Besi tzel  des Grundst i icksa Ll  t i .n

neueren Landesgeserzen (II, t35) rviederholt sich diese Bestinrnrung Wort liir wort, nrrr

sreht srxlt ,xrl Osrdin': at sum;ln,ilunr. Auch die sclor oben angefnhrte Srelle rus d.r

Olrfssag:r htus helgr gebilrt hieler, rvonach drs frihere lteidnische Opferfest,,ct srnriu

spnter in der chrhtlichen Zeit in eill Grstmahl ,,x! pxskum" ilberging (Flateybuch II, zz7).

Die kirchliche Bestinnung, lvonach Ostern rls SomnreLrnfung galr, musste' sobnld
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sie :ruf das weltliche Gebiet nberEigen wufde, notwendig eine kleha ModiflGtion er,

fahrer. Der Beginn des Sommersemesrers in Schule nnd Universitiit, die Abhrhurg der

ungebotenen Dinge uDd Messen, d ie Beziehung der Mie*vohnungen u.  s,  w. :  d ies al les

konnte unurdglicb ruf drs Osrerfest selbst fallen. Ostern wrr eile sueng geschlossene

Zeit, ;n der jede liindliche Arbeir, jedes Ber ufsgesch:ift, jede politische und richtediche

Tbiitigheit auf stfengste verboter war. Das Verbot der Arbeit erstreckte sich auf die

Dauer der Osterzeir. Was aber die Thiirigheit der Gerichte betrat so hatte die lnchlctre

Regel, dass weder :rn F'ast- noch rn Fesnagen gesch\roren werden durfte, die Folge,

dass rach strengster Auffassung vom r. Advent bis zur Epiphanienoktav (dem sog.

zwanzigsten oder Hilrrieltag) und dann wieder vom Sorntag Septurgesinrae bis zur

Osreroktav Gerichtsstillstand eiozutieten haue, da ein Gericht olrne Schwur nicht denk-

bar vxr. Aber auch alle politischen Handlungen, bei deneo ein Schwur erforderlich
w:rr, mussten unter das Verbot frllen. Das Verbot wurde nicht in seiner qmzen Aus'
dchuung aufrechr erhal ten.  Die Synode von Soissons r .  35;  besrhmte die Dauer der '

Gcr ichtsst i l lc  von Ascherminwoch bis zut  Osteroktav.  An v ie leD Orten wurde daur
spait€r dcr Beg;un :ruf MitrfrsteD (Li(.re) verlegt. In den norweg;schen Geseuen kommt

sowohl dic strengerc Bestirrnrung vor, welche die Gqichtsstille auf alle sieben Fasten-

rvocbeq erstrectt (Nofges saurlc love I, rra), als rrch eine mildere (ib. lI, zo), welche

sie auf  d ie letzreu zwei  Wochen vor Ostem beschr i inkt .

Wem also nach Schluss der Osterzeit die gerichdicbe Th:itigkeit wieder aukenommen

wurde, so geschah dies ruch in anderen Liindern nnch einer Unterbrechung von Wochen,
ja Monaten. In lsland aber ruhre die ichterliche wie die politischc Thritigkeit Liberhrupr

den ganzen Winter hindurch, und da auch die Frilhjahrserbeit auf dem Feld keinenfalh
';or Ostern begann, so war fiir deri Islender der Sommerbegirn zugleich der Ubergang

von der Ruhe zur Thiit;gkeit in landwinschafdicher nd politischer Beziebung. Dieser

Beginn der sommerlichen Thitigkeir konnte aber nicht rn das Fest, das jede *eltliche

T\ i t igkei t  ar<sc\ loss,  sondern nur an einen der darruf lo lgenden We' l<rxBe Bel : , , i ! f r  cein.

In geringerem Gtade gilt das aber ruch von Norwegen, wo die Fetdbestellurg auch
nicbt vor Osrern begann, und ;n gewisseo Sinn fiir alle Liinder, da d rch die Osterzeu
und die vorangegangene Fasrenzeir nberatl eine gewisse Unterbrechung der gewdhnlicher

- Th;itigheir eintr€ten musste. Der Osterrermir mussie sich also auf einen der lolgenden

Werktage verrticken, und es treten uns in der That bei verschiedenen Vdlkern ver-
schiedene diescr Wcrktnge in e iner Rol le entgegen, d ie s ie mehr oder minder deur l ich
nls Somm€nernrin charrkterisiert. Wenn wir uns erinnern, dass von allen Wochenragen
Dienstag und Donnerstag fiir besonders eiinsdg gahen, so wird es uns nicht q,undern,

beiden vorzugswe'se verrreten zu finden. In iibrigen hengt die Wahl des Tages

in erster Linie von der Dauet der Festzeit, von dem soq. Osterschluss
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(crausum pascrrre, odeq pasch, 
lil:l:]^.",:. ,i:r'.",::*::.f:,:':T:"iT.:i:,j;:

Oct.rve Prsclrre, der Sonrrrxg Qul"iurodoger

ffi;;;t;i;, i'i'*r*" wr:rden (Du crr4e: Paschalis uf'r l*"1'"li:::')
O"""S""i"u* sich rbir auch weitere und engele Bestim$riogeD Bei den Angelsac[ren

;il; ;;;;t;;cloe, d' h de' sonnuf Misericor'lias' -als 
osterschluss so lesen

alir in iten ceserzeu des r(drigs Kanut 1,or7i,6r61 I4-r7 folgenie.Bestim'"lllt-:_,*tt

;:;''.,;;;",Jll,i'lt .: Tll"i",J,,$"::l'H':::ff :11",',"Ti[Til:1
r ichLigen Frsnagen. vortr A' iventus 

"o| 'nr] '  
u: qs 

i  " :  : : .  - .- : . . : . . ; ,  , ; . i , , , . ."r, ; .  ru' ,r .
isr {das wire die Oht.rv des EpiPhrnrenresrcs) '  un' l  tonr Sorrut:rg Scptr 

: !"-""1" 
U': .1

;" 
"ril 

.".n *"* " a"'t"""i" *"a" schon frnhzcitig dcr Vcrsuch gcnncltt'

rlie Dauer der Osterzeit auf die v-Ler erstco T:rge' Sonntag bis Mittwodr 
' 
inkl ' z-Lr b+

;;;;. ;; 
",i"i,"" 

*n aus Du crnge (unter Pnscrrrr;s dies)' rrnss einJ(ouzir,vor

il;;"; i"* u'"u" des Bischofs Gebhatd i$ Jahr tot4 eine riarauf beztigliche

Besti[r$uns trd D6selbe 6nder wi( run rucli in delrr isliindischen Gesetze (Gtigis I'

;:",r ;i";"";:',ti: '*l T.3,,';il'tli;# *i;l'?llli :ll $:ffi:
wie sonnrxse'i In den iLteten nof q'.es's-cllqi 

T]1'""j1i..,,^" ""","," ."-, a"" 
"u-auf diese vier Tage beschrenlt; li oer Kitnig Olaf de; Henige ':t"" 

'*'it 1li

uiu"i.'""i"*'"tl o lr' rlie sLosse LrnJesverso'rrmlrrns' or:f den osterdonnersrrg fest'

'"', ii*t'*." 2"";.n"n '1"' fur i|n die Osterst;lle nrit dem vorhergehend€rr Tag ab-

;";;;;;;. 

-"; 
n";weger icehrten rber b:rld wieder zu der rsPriinslich€n Bestimmu,g

;"J:' ;;;r" ;. r.",*i' 
"ot 

3cht Trse dusdehnt€' und dm Gulathins wurde- sdron

:l.':f il; a"" i"i'' or"r', auf de. Vorabcnd vorr Peter und Prlrr Ycrrcst (Notscs

(

li"ll;.,'"#ltll *-,:"";";;';;;;" iononi' "'"i';'p;'opi !*u'Il: fl- 1:1"'"'
;:'il:i:il;";.";;' ;;,", a"' u*"*'o' *"" f:"',:",:*^:",::":;, "::: ::::J,'#
ffi;;; ,"iinqo"'" n'"n'ion""'', donec' rnno finito' quinto dle 

lost 
..

t"'"ir" 
""t,' "U""""rit 

sece<lendi Sex oras (acbt Ore: e'"" ti:o]:.""]i*

;il;;,'.i;i; ;;'u", 'rt on'n" d'bit"' p'"estenLur operre usquead 
TIll:: j::"::
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" I . r . .  . r  ror ,Lr . : r ior is  su:cc*ore i tsr , r  prudcnr iu l r  v j for  rn.rcsLir , r . rL ionc prcci : ,n; ro suis
donribus reccplunrs, hoc ordine persolvenduur, ur circa nediLrrl quadragesinre successori
nredietrrem prerii persolventi pro parte dilridir dourus prriter:rssignentur, er posr
prscbalem lrebdonad:rm die quinto er residuim nedietarem prerii persolv.rr :rccerlerr , et
residraDr medieratenr domoruu liber:rm diD:ittar recedens,,, d. h.: Der[ ueueD piichtcr

'-steht an liirare, q,o er die erste H;ilfte dcL SuDrne bezablt, die eire Hilfre der Wohr:_
r:iume zur Verftig ng, an Dornerstaq nach euasimorlogeniti n:ch Erlegung der zweiren
H.r l f rc  d.rs g.Lnzc H.rus.

In England spielr der Diensrng n:rch der eoindena paschae, nlso der drine Diensrag
n,rch Osrern (nicbt, wie mru gewohnlich liesr, der zweite) unter dem Nmren I-Ioclllay
odef Hoclr re.dry e ine ejgenrdrnl ichc Rol te.  

"Ein 
FesLtrg (s: rgt  d.r rLtber das engt i ,che

Reallexikon von Kl6pper), der atclr ,Binding, Tuesday. Liess, weil an diesem Tag ore
Frauen die Minner ,brdden,, ,bockiDg, genanlt. Diese Sifte, weLche daril besrald. dass
die Frauen an diesern T.rge dxs Recht batter, den Mnnnern nrit Seilen den Wets zu
verspeffen und Vornbergcbeude zu sich heranzuzieheu, uur Grben frir einer eLuen Zweck
zu erbugen, krnn bis auf  d,r r  r3.  f . rhrhu rden z.r r :cLverfotgr  werden und 

" . f , . i " ,  
, , r , " , " f f

io England iiblich gewesen zrr scin. Sie isr erst inr vorigeu Jahrhuuden abgehomnren. ..
Nach den Eintragungel jn den Churchwardens, Registers vieler Kirchspiele waren orese
Saurmlungen rllgcnlein, Mrn 6ndet, je weiter m:rn znruckgehr, G eldsamnr lu ugen , die-
von M;iDnern sowohl wie von Frauen veranstaltet sind, aufgeftihrt; es scheint aus diesen
Urkunden hervorzugehen, drss die Flauen ,hocked, aDr Monrag, und <1ie Minner anr

eamle love l ,  4. 1o. t54' 4)r '
"' 

' 't 
,."r."ti"o 1"."" 

"""i'i"a""* 
o"tschliisicn tretcn u.s vcrschiedene n.f ostcnr

r^^ c^'nnrelbeginDs cntgcgcrt lr dct schwcdischcrr'
rolgende wetkt:ge In der norre """,f 

fi.;:;;"tlg n""r, ,re, o,,"r*n.r'", a. r,.
fr i ,her drnischen Provinz Schonen huden r rr ocD ":"" i* i" . ' : - '  

- ' ;  
,"  ,- . . ,^^

HH;".';;;;; a,.a"i'aodogeniti' als Anfang des Plchtjrhres oder 
l' 

ti:'"g' *"

es in den deniscben, Dorwesischen uno hiardischen 9:':':: i::":".1"1j.li]ll"i*

Dicnstag.' lch will nicht liiuger bei den Lrndliifigen Erkt;irungen dieser Sitte verwerlen.
Nach gcwohnlichcr Annrhme soll es ein Erinoerungsfest an die im Jahr rooz, :rber aD

gxnz aDdereo Jahrestag gescheheue Niedermetzelung der D;nel sein; nnderc
lchen d:rliu den Uberrest eines altheiduischen }estes, Es isr vielmehr die Feier des
Wicdcrbeginns der Sonmerarbeit nach gescblossener Osterzeir, die, wie *,ir oben sal,er,
bis r Quindena Pischae, fiinrzehn Niicbte nach Osrern, reichte, und wis die ciger-
tiinliche Geldeinsanrmluug beuitlt, so w:rr dies ein A,uenzclrnt, der unter dem N rrcr

ii J:t".*;ili"ft ;;; il'l;' u'd wutde' we.. beide Paneien di'it einvcrs$nden

;#;;;;i";'timnerfrrrn Marii wieder erneu€rt 
- -urer'i:":::'."JT:l::::

dessen Eintreibung auf die QLrindena P;rschae, fiinfzehn Niichte nach Osterl. an_

eleemosyni arirdonis, in den angels;icbsischen Geserzen hiufig erwihnr \liird,

'"frIl;il*: t**i;l':xmx* J:i'",1:.";:fi ::Ji J:T::;"::

war (Kemble, Sacbsen in E|ghnd U, 468): 
"Mltl 

entrichre die Gaben Gottes in
Jabre willig, Diirrlich dis Pffug:rlmoseD fiinfzchn N:ichre nach Ostern llnd den

zu Pingsten und den Fruchtzins zu Pfingsten urd den liruchtzirs zur Messe
rnd den RdmeLtfenoig zu Petri-NIcsse und den Liclrtschoss dreimal irl

. Ebendaselbst hcisst es rrber die Einziehung des pflugalmosens: 
,Er ut detur de

catuca denrirx vel denariLrur v:rlens, et ournis, qri f:milirm luber, efficiat Bt o nis
suus det unum denariuur; quod si uon habeat, der dominus eius pro eo.a
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;;t;;l;; i,"."" toori''** (sulhiirrresse) vo' den lateiuisch schreibenden schriri-

stellern ruch eleemosynr arationrs genxnnt wird' und dass Lrnch dem oben Bemerkten

;;';;"";;; ;";'.ibnr na.h der Quindenr Pascr*e erst uieder beginLre' konnte' so

;;"";; i'" o""., ** die Entrichtung des Almosens absichdich auf den rag
'.,ltd' 

;;.,"""-;ile"r aie somn*ra'ueit begann' In diesen Lichte erscheint der

"" ; i ; " " ; ' ;  e ineFeier  des Sommerrnrangs'  und drmit  s l i 'meo 
: f  i : *  " \d l : ' : " 's*

ffi;l;il;; a'nge tunter dem rirel Hockdav) rus mittelalterlicheo Qoerren an-

;.;; tl";. nPost dien Mrrtis' qr:re vulgarite; Hokedav appellatLrr' frcttrm est Parln-

"-i"i,"l 
,""0."a"". - ,Quib s venienrrbus Herefordiam' et Comitatu convocxlo' die

ir.l"'"r" t" n""*t sedere volentibusu' erc' - 
"Circa 

idem tempx' scilicct in qLrindenn

;;;", n""" vulgrriter Hokedav appellatur' convenerunt Londini omnes.nobiles Anglhe "

-,,A die, quae dicirut Hokeday' usque r'd festum S Michaelis" - 
"Sciendum 

est' quod

*i**irJ" 
""*"tium 

aeslivale (die im Somnrer den Gutsherrn zu leistenden Frohn-

il;;;l;;r'"J'it Pferden, ocbsen und wagen) fieLi debet inter Hokedav et Gulam

i"".","-'fCt" Augusti ist der elste Augus!' zugleich Beginn der Ernte) In den drei

:":J';'"il'"'.;h' aen w*a-l',in' Politischer rhndsLeir an {en rag gebunden'

;ilil ;.., charaklerisieren ibn geradezu als Sommeranrang. Den Namen selbst

i". ...i ."._u befriedigend erkliirt; es isr aber m€rkr,rnrdig, dass das erste Element

;i;"; ;,i. dem schhsse des Sommers wiederkehrt D"' let^e Fuder' drs berm

;;';;d;;;"-") .nter besonrleren ce'ernonien heimgeftihrt wird und Veranrassung

^* i.***rn*, giebt, wird Hockcan genanot (vergl KldpPer 
"Harvest-home") ^

Gehen wir zu Norwegen iiber' so 6nden wir hier iD ihnlicher Rolle den Oster-

a."t"*"g ".J 
d.rr Oi"*t'g *"t' der Osterwoche' etsteren Termio in den iilteren Ge-

setzen, den zrveiten in den sPiilercn (vergl Norges gamle love I' 36' 9t-94i 46' 218'

". iZ-i i ,  
i -"trn, z7z t:nd Doch rLr verschiedenen :rndern Stelten) Das nor*esrsche

C.r", O"*.t.*- *t*niedene Fille' wo man berechtigt war' ern io fremden Besitz-uber

i*^"r.*J o*t"*u drrch Einlds ng vieder zllriickzuerw erben : a) wenn es s'ch um

li"" ri*iLi"*,te* (odal; hrndelte; b) wenn mrn drs Gut verpfindet hatte; c) wenn

-i"'i".'i.,''l'*"i'o r,nt'" ont"' d"t Bedingung' es *"'n:to. "*:l 
o::11"'f^:':.1'")

(oder auch ohne niihere Zeirbestiomungl *i"i., 
"i"ro*" 

zu diden. Ftif rlLe diese Fiille

l",,u il;; Gesetz rorgendes Verhhren rors,escb'liebe'; 
li:F::1"; ffl:lflJl:

;,i::';:';..";r";;;;,'u.-. t*n^' seine Ahsicht xn im Herbst' nach Michaeris ("wenn

i*'i.l,," "t*""ti""', 
oder g"bo'g"n ''t"' heisst es ""..':'": "li:-.::"'11 ni::t:*J:

:::1J-;";:;;i-',-*inn*- t Norwegen das Karenderjahr begann) zu

;i ;;;; Jil den rag der verbandrung' rn wercnem 
1" 

t'1":T j

'.i i" *^"fr"-." bezahlt werden solL Zeit der Verhandlung ist' vle gesagt'
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donnersrag iD den aheren, Dienst:rg n:rch Quasimodogeniti iu den spntereu ceserzen. Die
iilterer Gulathiogsgesetzc gesrrrrer) enklr LurzereD LaduDgsrerntD, vierzebn Tage vor ,ienr
Osrerdorncrstag (I, 94). Ort rler Verhandlung ist das betreliinde Gur, um dessen Besirz
es sich handelt, Sind nuu die beiden Parteien zum Tcrnin erschienen, so wird zunnchsr
von beiden ein Gericlu niedergesetzr, rvelches, nachdem die Ladungszcugen vernomnren
sind, darrn geht, die Auspriiche des Einlosenden zu priifen. Werdeu dieselben rls triftig
befunden, so ist es die zweite Aufgabe der Richrer, das cur abzuschntzen und die Kauf-
sumne zu bestimmen. Diese wird d:rnn sogleich bezablt, und der Einldsende rLitt noch
:rm selben Taee in den Eesitz des GLues.

Die Bedeuturg des Tages )isst sich noch rllgeneiner fassen. lm Diplomatrriurn
klandicun (f, S. 383), 6ndet sich lblgende Verordnrng: ,,Wenn auf den Dienstag nacL
dcr Osrerwoche ein l.eicnag fiillt, so sollen rlle Prozesse un Cruudeigentuur und rlle
Einltlsungpn von Frmilienbesitz a n:ichsr€n Werktrg gerade so erfolgeD, rvie rvenn sie
,rrn Dienstrg n.rch der Osterwoche vorgenonrnren wordeD w:iren,.. Diese Verorriuung
ist aus dem Jahr 13r;, rlso rus einer Zeit, d:r Island unter norwegischem Scepter stanrJ.
Es handelt sich demnrch um eine rorwegische Verortlnung. Der Osterdonnerstag, b€zw.
der Dienstag nech der Osterwoche, war also Termin ftr alle auf crunde;genrun bezng-
lichen Prozesse. Jn noch m€hr: In dem Diplomrtarium NorvegicLrm fiuden sich zahlreiche
Urkunden, die sich auf solche em Diensng nach der Osterwocbe verhandeiten Prozesse
beziehen (2. B. II, Nr. 57, 169, ry). Wi stosseo .1ber auch :ruf solche Urkunden, iu
ilenen es sich nicht unr ei;en Prozess handelt, sondern um eiuen einfachen GutsverkaLrf,
fiir welchen an dem betrerenden Tage die gericbtliche Bestiirigung eingelrolt wird (Dipl.

Nor. VIt Nr. ry7, X,3o). Das sind also einfach sog. Gutsauflassungen, und daraus

erklen sich vielleicht der Name po}utjsdagr, den der Dienstrg nach der Osterwoche in
den Urkunden hier und da fthlt (2. B. Dipt. Nor. II, Nf. r9l). poka heisst sich vom

Platze riibren, von.der Stelle bewegen; es.wiire Also d€r Dienstag, an dem der Besitz-

wechsel startnndet.

,Auch in Deutschland waren die GLusruflassungen an einen ihnlichen Teroiu

Seknijpft. Wir haben oben gesehen, dass die ungebotenen DinBe hiufig ruf die
Osterzeir fielen. Dieser Termin wer einer von deo eevtthnlichsten: in den von Griurn

tag in der Osterwoche, bau6g nach Qrasinodogeniri, selrener uach Misericordirs domini:
aho Termine, ganz ?ihnlich denen, die bisher besprochen worden sind. Nun wareq aber
die Gnterijbenragungen eine der Hauptaufgaben der uogebotenen Dinge. ,,Die weiraus
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richtsversamnrlurgeD vorgeoomrnen und von detrr Grafen oder Vogt mir den l(tinigs

banne bestitigt wurden," sagr Wnitz, Deutsche VeLfassurgsgeschichte VI[, S. 62, uud

ooch alschaulicher wird die Srche geschildeft von Z6PR (Ahertnmer des Derrscher Reichs

und Rechts 1360, S. 459): ,,In deu zun hamburgischen Gebiet gehdr;gen Mnischl?indern,

dem sogenanrten Bili- oder Ochsenwerder, wird dis alte Landgericht uoch bis auf den

heutigen Tag z\reinral nn Jihr um Ostetn und Michaclis gchrhcn, jedoch nur Doch nllei'r

zu den Zwecke, um die Vcrhssungen (Aufhssungcn, Resigrxtionen) der lnrmob;licn

darin zu machen, bezw. verlesen zu lassen. Der GLundgedanke drbei ist, dass die UbeL-

tragung des Besitzes von Inrmobilien nnr gliltig ist, rvenn sie vor Gericht geschehen ist

(die rvnklichen gericbtlicheo lJbenngungen werden rber g€8eDw;irtig im Vcrlauf des der

Hegung rles Lrndgerichts vorhergehenden Halbjahrs bei dem A'htuarir:s des Laldgerichts

vorgenomrnen). Beispiel: N. N. verlisst sein Gehdft um loooo Mark u s w. Dann

sagt der Vogt: Ich entwiiltige also alle dieienigen, welche et*as verlassen, und bestitiSe

es aD den ktinftigen Besitzer von Erben zu E!ben". wir 6nden demnach auch jn unserem

Vrter'land die Gutslbertragr.rogen an einen garz ibnlicben Termin gebundeD, mit dem Unter-

scbied, dass in dem vielgegliederteri Deutschland verschiedene andere TermiDe dxnebcn

vorkommer, wihrend es in Norwegen eiu einziger 
'fag 

im ganzen Jahre ist, an wclchcn

alle gerichtlichen Entscheidungen iiber Grundbesirz vorgeoommen wcrden

' Wrs ist nun der Grundgedanke, der zu der Wahl dicscs Tigcs gcfn[( l).rtl In

erster Linie musste es ein zu gerichdichen Vcrhandhngcn gecigncter Trg sein, cirr

,Werktag - ein sdgnedag (Prozessrflg), wie dic Dinen unLl Norweger statt Wcrkrag

lsagen -; die geschlossene Festzeit musste zuvor abgeJrtricn sein. Diese Rncksicht auf

lden Osterscbluss tritt gaoz unverliennb:lr zLr T:rge; dcnn dic;lltcrcn Gcsetzc, welche die

iOsteueit mir deor Ostermittwoch ablaufen lassen, legen die gcriclrdic[cn Vcrhandlungen

llbeL Grundbesitz auf den Osterdonnersug. Die sp:iteren Gesetze, welchc dic Fcsueit

bis zur Osteroktav ausdebnen, verle€ien den Termin aul den pokutj'sdrgr, den Dienstag '

nach Quasimodogeniti. Dieser erste Gerichtstag nach Ostern ist nun feruer zugleich der

ersre im Sommer. Mir den Sommer beginnt aber die landwirtschafilichc Nutzung,.zunal

in Norwegen, wo die Landwirtschafi vorzugsweise, und in Islnnd, wo sie iuschliessiich

in Vi€hwirlschaft bestand, die Grasnutzung ilso in erster Linie-in Betrxcht Lam. Diesef

Gesichtsgrn)<t rrit in den notwegischen Gesetzen mehrfach der-rdich bervor. Denkt ru:rn si<

dass er iu deu Besitz zLr rreten wiiDscbte mit dem Augenblick, wo die NLrtzung begann.

Denken wif an ein in Pachtung gegebenes Grgndsttlck - und diesen Fall scheinen so-

dahin, dass er vor Suuratnr:il erlegt we,den nriisse, DDd mch einer landl;iufgen praxis

gah der Pxcl)tvertrag srillschweigend fnr emeueft, weun der paclrtzir:s zLr dieseL Zeir
entr ichtbt  war (s.  oben S.:o) .  Wer a lso sein Gruudst i ick verkaut te,  verz ichtete daur i t
.ruf einen lon diesem Termin an hufeoden Zins uud komrre folgerichtig beansprucher,
iur selben Augenblick, wo sein bisheriges Kapirat .russer Verziusung trat, in den Bcsitz.
des nquivrlenteo Kapitals gesetzr zu werden, um so mehr, rls diese Zeir des Sorulcr_
bcginns in Norwegen, wenn nicht ausschliesslicb,, so doch vorzugsweisc die Gelegenheit
darbot, ein Geldkrpitrl in Grundbesirz nuubringend anzulegen. In diesen Sinue iussen
sich die :iltcren Gulathingsgesetze (N. c. L. I, 94). Die Bestn:rurung, dass ein unter der
Bedingung des Rnckhaufs veriiussertes Gut am Osterdonnerstag eiDg€ldsr werden solle,
endigt nlit der Bemerkung: ,,Daoir der andere sein Geld in diesem Somrner Lrutzbringend
verwenden Ldnne". Dann l<ommt uoch der Zusarz: ,,Ldsr mrn das Gut ein nrch den
F'ahrt:rgen, so soll der rndere beides bekonmen, dis Geld ond den pachtzins dieses

J.rhres dazu".  Auch bci  Jenr vcrw.LndLen hl le,  wo es s ict i  uDr wiedcreir tdsuns eincs
verpfindeten Grundsttickcs haodeh (I, 9a), 6nden sich ahnliche Zusiitze. Wenn irgend
nrdgl icb,  sol l  d ic EiDI6sung an OsrerdonDersr ig geschehen. , ,Wenn der BeLechr igte jedoch
spiircr cinttsr, aber doch nocb bevor der Pflug in die Erde gesrossen yird, so bekomLlt
cr dcn Pichtzins dieses Jahres, der andere rber die abud, cine Geldsumne, die der
Pii€hre. fnr die Bennrzung der Wohnriume eDrrichter. Ldsr er noch sperer ein, so ver-
liert er filr diese zw6lf Monale den Zins sowohl von seinem Geld als von dem Grund-
stiick." Die Schlussworte kdnnen wohl nur d.rhin verstrnden werden, dasr er jD dreseLr
Faile den Anspruch auf deo nichsten Pachtschilling verlierr. Der Osrerdonnerstal; er
scheint also im sinne des Gesetzes rls. der Nornaltag, an dem von Rechts wegen der
Besitzwechsel einrreten solhe. Wenn aus besondern Griinden dieser Besitzwechscl sich
erheblich verzdgert - Ausnrhmefelle, die nbrigens in dcn sp:iteren Gesetzen nicht mchr
anerkannt werden -, so soll der bishcrigc Besirzer, eben weil er an diesem Normaltrge
noch Eigentttmer wir, fnr das ganze laufende Jrhr noch die NurzuDg des Gutes beziehen.
EL bleibt nlso rhats;ichlich Nurzniesscr bis zLrm Beginne des nicbsten Pachtjrhres. So
beruhn s icb der Osrcrdonnent. rg r r i r  s , rmin, , . i l .  Bcide erscheinen r ls  Beginn dcs Lnd-
wirtschrftlicheD Jabres: der erstere, \vo es sicb um einen qerichtlich zu vollziebendeD
Besitzv'echsel, sumarmil, wo ed sich um den,.Antrirt einer Pachtuns handelt.

den F l, dass der neue Besitzer sein Grr selbst bewirtscbaften wollte, io war es Wir hrbcn bisher russchiiesslich von norwegischen Verhiilrnissen gesprochen. CcheD

vohl die Geserze als die Urkunden in ersie. Linie im Auge zu haben -, so kam

:ruf drsselbe hinaus. Der Pacht liet von Sommerbeginn zu Sommerbeginn Der

schilling wurde zwar hauig ini Herbst bezahlt; die gesetzliche Bestimmung aber

wir i f kland iibcr, so 6oden ,rir hier den crsten Somurertag als eiren Termin, der sich
mehrfach nrit dcu norwegischen OsierdonDersrag beriihrr, Er erscheint gleichfalrs ats
derjenigc Nofflultag, der tiber drc Recht an Grundbesitz entscheidet. In der Grig:rs
werden folgende drei F;ille ausfnhdich belrandelt: L die Ubernahfre eines vormund-
schritlichen V€rrrldgens durch Uberbieten des bisherigen Vormunds, I, 214; 2. die Teitung
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eiDes gemeinschalilichen Grundbesnzes, ll, 86; t. d;e Entscheidung iiber .]as Vorlrufs-

rechr auf  e in f reddes Grr .  I I .  roo-ro2.

Zu t: Nach den islnndisch€D Geserzen bnrte dc. n;ichste mnnnLiche Anverwrndre

ein€s verR:risreD Unmiindiger das Recht, das Milnd€lverndgeD zu verwalten. Er war

verpflicbtet, Iiir den Unrerhxh des Unn:nndigen zu sorgen, hane aber dafilr die Nutz-

riessung des ganzen Vermdgens bis zum Trge der VoUj:hrigl€it seines Pfegebefohlenen.

Darin lag unter Unst'iDden e;n grosser Voneil, und so sprach das isl:indische Gcsetz
jeden rnderen Verwandren dns Recht zu, diesc Verrr6gensverwaltung an sich zu nehmen

drdurch, drss der Betreftnde den) Unnrijndigen gnnsdgere Bedinguogen zusicherte. Das

hiezu vorgeschriebere V€rfrhren ,irlr folgendes. Derjenige, deL diese Absicht hegte, tind

sich acht Tage vor sunnrdil nr Wohnsitz des bisherigen Vormundes ein und forderte

denselben ruf, m1 ersten Sommertxg zur Vornahme der Verhrndlung zu Hruse zu scin.

Diese Ladung war not$endigJ d:rmit die Verhrndlung wirhlicL rrn ersten Sommerng

vor sich gehen konnte. Wenn dann rm ersten Sommertag dcr Antrag geschah, so hrtte

der bisherige Vormund die Wahl, die vormrndschrfdiche Verwaltung unter denselben

Bedingurgen, die der a|dere anbor, selbst zu bebrlten oder xber sie aD deu anderen ab-

Zu z: Es kam in hland h:iu6g vor, drss zwci Fersonen ein Grundstn.k gemein-

schaftlich besassen. Das hornte eber zu Streitigheiten und MisshelligLeiten ftihren, dr

natnrlich jeder von beiden bestrebt wrr, ndgli.hst viel Nutzen aus dem gemeinschafdichen

Besitze zo ziehen. Mit Riiclsicht daraul hjue jeder dieser Mirbesitzer das Recht, auf

Teilung des gemeinscbaftlichen Besiues anzrtr:gen. Drbei ging es darn foJgenderuassen

zu: Derjenige, der die Teilung wollte, fand sich acht Trge vor sumarnr.il am Wohnsiu

des andei€n eiD, forderre ihn anf, am ersren Sommertag zu HrDse ,u sein nnd seinen

Antrag auf Teilung eotgegenzunebmen ; am erster Somnertag vurde dann der Antrag

ruf Landteihng, bezw., wenn eioe solcbe LandteilLrng nicht gLrr mrlglich sein sollte, auf

irxle (Besrimmung der Anzahl von Vieh, welche jeder von beiden irf dern genreinschaft-

lichen Gute balten durfte) frln::lich vorgebracht. Es scheint nicht, dass dem rndern ein

rechtlicher Einwand zustand; der Antr:rg selbst aber nrusste, wenLr er wirksam sein solke,

,m ersten Sommertag gemxchL werden.

Zu j: A hat ein Vorkaufsrecht auf das Grundstiic! eines B. B findet eiDen (inf-

liebhaber, der eine ge*'isse Kaufsumme anbietet, und wendet sich nun an A mn der

Aufforderurg, von seineur Vorkaufsrecht Gebrauch zu mrchen, oder aber fiir nnrueL auf

dass€lbe zLi verzichten. Hier werden nun drei Fnlle unterschieden: a) Der Nonnalhll ist

es, wenn der Kaufliebhaber sich so zeitig einfind€t, dass B den A rchr Tage vor sunrarmil

laden und am ersien Sommertrg selbst die direkte AuffordeLong an ihn richten kann,

In .diesem Fall bat sich A am selben Tage, also a €rsten. Sonmertryr zu entscheiden;
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entscbeidet er sich da10r. sein Vorkaufsrecbt auszunben, so wird er sogleich Eigentilmer

und bezahlt die Krufsumme am niicbsten Zahltag (gialddagi, sieben wochen nach Sommel-

mfang); b) zeigt sich ersr etwas spaler €in Kaufliebhabel, aber doch rroch so, dxss die

Verhandlung in den ersten drei Sommerwochen vorgenonm€n werden Lano, so tritt der

Inhaber des Vorkaufsrechts ebenfalls soSleich in s€in Eigentrm ein (wolem er von serlrenl

Vorkaufsrecbt G€brauch macher v'ill) und zahlt die Krufsumme am ZAhhig des na'hster

Jahrs mit Jahreszins; c) zeigt sich ein Kauiliebhaberuoch spet€r, docir so, dass die

VerhandlLrng noch bis zum virpiog (t. und 6 SoDm€rwoch€) stattljnden liann, so ttltt

der Ausuber des Vorkaufsrechts das betrefi'ende Gut in diesem Jahre gar nicht an; der

bisherige Besitzer bleibt als verantwordicher Nutzniesser bis zum n:ichsten Friibirhi no'h

auf dem Gute und erhelt die Kaufsumme am Zahltag des niichsren Jabres, natiirlich ohne

Jahreszins, da et ia die Nutzniessung des Gutes behiih.

Il rllen diesen Fillen crscheint dis ishndisch€ sumarrail rls derjenige Tag, der,

, wie der Ostcrdonnerstrg in Norwegen, iiber das Recht an Grundbesitz enlscheidet Ein

I wesentlicher Unterschied besteht allerdings darin, dass in Island der faktische Besitz-

]wechsel erst nrit den Fahnagen, secbs Wochen nacb Sommerbeginn, €iLrzutreten Pflegte.
:It} No.*egen fallen die Fahrtage so ziemlich mit sunarm,lL zusanmen (s oben S r9);

in Idand dagegen, wo das Klima noch viel rauher war als in Norwegen und die rvarme

Witterung erhebliih spater einuat, hatten infolge dieser hlimatischen Verhaltnisse did

Fahrtage vom sumarmdl getrennt uod auf einen sPiteren TernriD xntesetz( werden miissen'

Es ist aber gerade um so merkwiirdiger, dass man dennoch die rechdiche EnacheidLrng

iiber solche Fragen, wo es sich '-rm Grundbesirz hrndeke, rm ersten Son]mertrg

halten liess.

Ich bin rm Schlusse m€iner Beweidftihrung, und es bleibt nut nbrig, die richtigen

Scblussfolgerungen aus derselbet zu zieben. Es ist oben gezeigt worden, dass der erste Sonr-

mertrg in Island idelrtisch ist mit dem rnittleren Osterdonnerstag, und es blieb nur die Frage

offen. ob *ir darin drs Werk eines Z'.:talts oder bewusster Absicht zu sehen haben

Nach dem Bisherigen kann es nicht mehr zweifelhaft sein' dass die Urheber des islaD-

dischen Kalenders diesen mitderen Osterdonnerstas absichtlich zum Sommerbeginn gemacht

hrben. Diirlen wir derin eine unumsttjssliche Tba$ache erblicken, so k6nnen wir denselber

Weg der Der:tung auch fnr das norwegische sumarmdt (I4. APril) betreten. Der mitdere

Osterdonnerstag entspricht den Daten: 9., Io., rr.' r2., r3.. I4., rt. APril, der mitdere
'  Dietrstag nrch der Osterwoche dem 14. ,  I t . ,  I5. ,  t7. ,  I8. '  19,  20.  APr i l .  Das kann
' nach dem Bisherigen keiu Zufallsein. Da die Norweger ihreo Sommerbeginn nicht, wie die

Isletrd€r, an einen bestimmten Wochentag anLnnp{ten, Lonnte freilich ihr Sommer-

beginn nicht nr derselben Weise und in demselben strelgen Sinne den nittleren Dienstag
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w n h l e n ;  s i e  w i h l t e n  d a s  e r s t e !  d e n  r 4 .  A p r i l .  N a r n r l i c h  k a n n  d i e  F i x i c r u n g
dieses Ternines erct in der Zejr entstalder sein, als sie vom Osterdonnerstag bereits zu
dem von den spntereD Gesetzeu vorgezogenen Dienstag r)ich der Osterwoche uber-

Segaigen wften. Vor dies€r Zeit nuss dis Dorwecische sumarnriil an einen andereu
e!\,as friiheren Tenlin getniipft gever.n sein; d;e Anderung scbeinr rber ,o brld ern-
g€treten zu seiD, d.ss die iiltere Bestin:mung keine Sp|l| in der Litter ur zsritcl-

lSelassen 
hr t .

I 
Di€ F'rage, warum die IsliDder uud die Norweger fiir ihren Osterdonnerstag, bezw.

lDie.nsrag nach Ost€rn,  
-n] i r r le le 

Wertc gesr:cht  urd in jbren l la lender aufgenomrleu

lhaben, 
wahrend wir bei den itbrigen europirischen Vdlkern nichts derartiges 6nden, bretet

Inun keine weitere SchwierigLeit. Beide Viilker machten diese Termine, Sonrmerbeginr
lund Winterbeginn, zum Ausgangspunkt der Berecbnung der Mooate und Wocheu den
ganzen Sommer wic den gruzen Winter hindurch uod konnten deswegen so schwanliende
Termine wie Osterdonnerstag u. s. w. zu dieseu Zwecke nichr leicht verwenden. Sie
sahen sich auf diese Weise zu der naheliegenden Arskunft getrj€ben, von den ftnt Oster-
donnerstagen, bezw. Dienstagen, den Drittleren herauszuwahlen. War nDn drnir ein Darurrr
fiir den Sommerbeginn gewonnen, so wurden die drei nbrigen J.rhrpunkte durch einfacbe
Rechnung daraus abgel€irer: in Island so, dass nran dcm ersten Vicaeljahr 9o { 4, den
zwehenJ dritten und vierteu je 9o Tage gab; iD Norw€gcri so, dass drs irste Vieneljrhr 9r,
das zweite 92, das &itte und viene wieder je 9r Trgc bckin).

8. Ergebnisse,

Ich fasse jetzt meine Resuh:ue zusimmeD, zun:ichst fiir Island, Die !'olg€rungen fir
Norwegen uerden sich daraus von selbst ergeben.

r .  D a s  i s l ; i n d i s c h e  J a b r  w a i  e i n  m i t t l e r e s  O s t e r j a h r .  S e i n e  E i g e n t u u r -
lichkeiten, die Beschr:inLung auf 5z Wocben, so dass jedes Datum an einen bestinrmtcn
Wochentag gekniipft war, und die periodiscbe Einschaltung von einer Woche rtle 5 bis
6 . J a h r e ,  e r k l e r e n  s i c h  a u s  d e r  c h r i s r l i c h e n  O  s  t  e  r  b  e  r  e  c  b  n  u  n  g .  S i e  h a n e n
den Zweck und das Resultat, fiir rlle beweglicheq Feste die 35 mdglichen Datcn auf I
zu reduzieren und so die Berechnung ausserordendich zu vereinfachen. Die is l ; tndischc
S c h r l t u n g  i s r  i d e D r i s c h  r r r i t  d e r  O s t e r s c h a l t u n g .  D i e  S c h a l t w o c h e  u , u r d e  i r u
Zusammenhang damit im Somm€r eirgeschaltet, nach Abhuf der beweglichen Festzcir,
welche vom Sonnr,rg Sepr.ragesirn.re b is zum P6ngsr<onntrg Jruert ,

2 .  S u m a r m i l ,  S o m o r e r b e g i n n ,  f i i U t  m i t  d e n r  m i t t l e r e n  O s t c r  d o n n e t s -
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r lg zusinr t r reu.  Die eigenl i iml iche Lige i l ler  i ibr igen Jahrpunkre:  midsururr ,  veunerr ,
nridvetr, w;e fiendrnig und sozusagen unchrisrlicir au.h diese Ausdrncle liureu mdgcD,
ist  r lso doch durch die chr;srLiche Ostenegcl  bedingr.

3,-  Auch die ! - r  hr t  rg e erweisen s ich,  wenn nnn n: iher h insiebr.  a ls e ine F ol t t ioo
der Osrelregel. Es siurl vier Tage: sie begirDen rrit rleur Donnerstrg, da sechs Wochen
vom Somner voritber siod, und b6reD ruf rlit dem dnrauffolgenden Solrtag. Dieser
Sonnt: rg is t  at 'er ,  wie e ine hlenre tserecbuung zeigt ,  d€r nr i t t lere pf iugsrsonnrag;

der Donnersmg, n i t  defr  d ie F:rhf tage Lreginnen, der Dr; t t lere SeDrikrrs.  Der SeNik-
tag jst aber bei den Slaveo, der Pfingstsonntag bei vielen anderen europnischen StiimllleD
der gewtibnliche Beginn des I(lcirsouruers (s. obur S. {ir), und v,ir erjnnern uds jetzr
der oben :rngefithrten Bestitrnrung aus d€i Eddi des Snorri, wonactr der'sommer des
viergetcilten Jahres nr Island nir den Fahrtagen beginnr, Wii haben oben gesehen
(S. 9), welch wichtige Rolle die Fahrtqe io Leben der Islander spielten. Alle pachtunger,

:rlle Dienstverheftnisse, alle Besitzwechsel v:rren an diese Tage gebunden, sie entschieden
iiL.ef die gesetzliche Wobnsrarte und daurit riber die Gericbrszustindigkeit jedes einzelnen
Isliinders uud kdnnen ge\\,issermassen geradezu ds Beginn des biirgerlictren Jahres in
lshrd angesehen rvetden. Es zeigt sich nun, dass binter dem fremd:rtigen Nanren oer
gewclhnliche Pnngsttermiu steckr, der nuch nr rridern LenderD eine iilnliche Rolle spielte.

4. WenD die Islinder ciu landstj6rrrar-ir (polirisches Jahr) u'rd biskapar-:ir (lrud,
wittschahliches Jahr) eiuerseits und ein kirchliches Jrbr mdrerseits ulterscbieden (Edrh IIt,
1006)r so isr dieset Unterschied nicht so zu versteben, als ob die eine Zeittechr:ung ruf
heidnischen, die rndere auf christl;cheD Ursprung beruhte. Die Sache isr vietm€lrr so:
Nacb Lircblicher Auffissung biirre dei Sonrnrer mit den fxkrischen Osrerdonnerstrg be-
gornen. Diesel schwnnkte rbcr in cinem Zeitraum von fnof Wocben bin und her. Da

mit dem So$mef auch dns polhischc und iand*irtschaftliche Lebeu begann, so
,'riireD alle Ihndlungen dcs politischel und hudwirtscbrftlicben Lel.:ens, sofero sie au

bestinrntcs Datum gebuuden werden sollen, denselben Schwankungen ausSesetzr ge-
wesen. Mrn wiihlr€ dxher, un-, dies zu verhindern, zun Sommerbeginl ein litr ille rl
den nr i t t l r rcn Osterdonlerstrg und gewann so f i : r  r l le  enrzelnen Morrrente des pol i rkchen
L r n d  h n d r v i r t s c h a f t l i c | e n  L e b c n s  f e s r e  D a t e o .  D a s  p o l i t i s c h - l n n d w i r r s c h : r f t l i c h e

i h r  i s r  r l s o  n r r  . i e r  n r i r r l e r e  D u r c b s c h n i t t  d e s  h i r c h l i c h e n  I a h r e s .

t .  D;e Le:den gen:rnnren Jahr€.  drs pol i r ische ur t l  k i rch iche JrLr ,  s ina Woct 'cnj r t "e.

nrusste aber zur Berecbduug dejenigen kirchlicben Feste, die aLr ein be-
julianisches Darunr gehnnpfr waren, die juliauische Jahresrecbnung danebeuher

werder. Die Grieis enthnlt zu diesem ZwecL in dem Abschnin vom Kirchen-
ein Kip;tel (I, 3o), in wclcbem vom 13. Jultag an die Intervalle von einem Ii;rchenfes!
rndern in Niichten :rngeijeber shd. In der Julzeit s€lbst datiefte rran nrch denr
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Vorgang der nbrig€n lbendl:indische| Vtjlker: I, '?', i Jultag u s' t bis zunr I3 Jultag'

n.air"i 
"nt.t"oa 

ai" eigentnmlicb€ Erscbeinung' dass sich in das Wochenjrhr ein Stnclr

iLr l i . rn ischen I t r lenders hineindr ingre

6. Die Urheber des isundischen Krlenders babel das Jahr r' in J2 WocheLr' 2 ro

12 Monate + 4 Tige eingeteilt. Sie baben sicherlich fiir dies€ 12 Monrte Namen vor-

geschlagen und dabei gewiss :ruch solche verwendet, die schon vorher bei den alten

il*ai,i""i"* in Gebrruch waren. wenn mnn die nordischen r{oratsnamen durchmusrert,

sof indetmaneineer l r leckl ic l reAozlhlsolc l rerAusdrt icke,dieeherdazugeeignetsche'nen,

einen unbestinrmten Abschnitt des Naturjahres rh einen genar abgegrenzten SonneLr-

oder Mondmonat zu bezeichnen. Ich rechoe dazu die Nimen: Forri' G6i' Kdkl'' Sidtid'

Eggtid, Stekltid, lteyinnir, Gr6vel, Midsuurar, Ylir, Mdrsugr' Mfln darf hieraus vielleicht

"Jii"...n, 
an", die vorchristlicheu Skandinrvier, wie wir das auch von andern eutopiiiscben

Vdlkern wlssen (Weinbold, D. M., S. r und z), eire feste Einteilung des Jahres in eigentliche

Monate iiberhaupt nicbt kannten An eine Daderung durch Bezeicbnung der Monrts-

, . Sicherlich sind in dem isliindiscll-nor*egischeD .Kalender noch Uberreste der vor_
i chrisdichen Zeitrechnuug enthrlten, deren nnhere Untersuchung einer spiteren Gelegenbeit
r vo(behahen werden soll. Ich recbne d:rzu namenrlich die prinzipielle Unterscheidung der

beiden misseri, Somoer und Winter, die Recbnung nach Wiotern und Nicbten, sor,rie
eine Reihe von Monrtsnrn:eu, die frnher wobL von unbestinmteD Zeitabschnitten des
Naturjahrs gebr.rucht vurden. Alles br;ge aber wurzet - wie ich nachgewiesen zu
haben glaube - ruf christlichern Boden. Der islendiscle (alender, so wie wir iln bc-

\ schrieben baben, setzt ,weifellq-die !]l!t!lrung des Christentuurs voraus und rst von
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nrcb Qunsiruodogeniti, also eiLr Ostertemrin. Die Dnren fitr M;dsuDar, Verrn€tr und
Midvetr sind durch Rechnurg von jenem rbgeteitet.

8. Die allgenrehe Frage, ob die germanischen Vrjlker schon vor Einfnhrung des
Chr;stentunrs die siebent:igige Woche niclrt nur krnnteLr, sondern :ruch sich deLseiben zum
Zwecke der Zeitrechnurg berlieoten, bleibt noch unentschieder. In der jsliodiscb€n

Poesie tteten aber die Wochentrge nach der Beobichtungen Vigrussons erst seh Ohf
dem Heiligen rui Die Heilighahung des Donnerstass isr Dicbr auf genranischenr Boden
entst;uiden. Die Wichtigkeit des Dounerstrgs tiir die isl:irdische Wocbenrechnung wiihrend
des Sommers ist durch die Dnuef der Osrerstille vonr Osrersonntag bis Osterdonuersug
exklusive bedinst.

Mennern gemachi, die nrit der niuelalterlicben Komputisrik genau venrar.rt waren. Kerne
UberlieferuDEi meldet von ihrer Thatigkeir. Der Grundgedanke setbst, auf dem ihre
SchdpfuDg beruhte, ging der Nachwelt scbon nach kurzer Zeit verloren. Der Zusamnru-
haDg des islindischen Wochenjahrs nrir der bes,eglichen Festzeit des christlichen I{alenders,
den ich ausser Zweilel gesetzr zu Laben glaube, wird weder in der Sagenlitteratur noch
in deD komputisrischen Abhandlungen der Islander irgendwo angedeurer. Dnfor bildere sich
eine Tradition, weJche die Einlnhrung der Schaltung einem zor Zeir Ha[ons des Guten
lebenCen Tborstein Slrt zuschrieb. Ob irgend ein Kornchen Wrhrheit in dieser Sage
steckr, unrl welches, ist s€hwer zo sagen. Zu der Annahme, dass in Verbindung mir den
Versuchen HaLons, in Norwegen das Chrisrentudr einzufnhren, e;n ahnlicher Versuch
ruch in Isi:rnd schon zur Zeit Thorstein Surts gemacht worden, dass er nicht nur
selbst ein Christ war, sondern ruclr im srande war, €inen so sebr den Prinzipien der
chrisdichen Kompuristik angepassten Kalender zu sclraffen -, zu einer solchen Annahme
w;rd rlrxn sicb scbwer entschliesieo. Sie wiirde ,u sehr im Widerspruch nit allem stehen,
wirs $rir nbcr die Einfijhrung des Chrisrenrums in Island wissen. Dann bleibt uns nur
die Wahl, den Bericbr lon Thorsteins Neuerung ganz zu verwerfen, oder rnzun€hlreD,

tage in unseren Sinn waren die kliinder zur Zeit der Einfilhrung des Christentums

s i c b e r l i c b n i c h t g e w o h n t ; d e n n d a z u h r b e n s i e e s - d i e : r l l e r n e u e s t e Z e i t v i e l l e i c h t a u s -

genonrnen - ilberhauPt nicht gebrachr. Eine Anekdote' die Vigfusson aDs seiDer JuSeDd

erz;ihlt, 
"eigr 

uns, wie sie sich loch in unserem Jahrhundert behalfen' Er wusste seinerl

eigenen GJrrstag nicht und erhielt von ein€r Trnte, bei der er erzogen *urde' die

Aushunft, sein Geburtstrg sei der letzte Saustag iur C6i Von seiner Mutter erfuhr er

nrcbtreglicb, es sei vielmehr der letzte Dienstag in Gdi (Corpus Poet -bor' 
I' 43o). wir

begreifen demnach leicht, dass die neLreingeftihrten Monatsnrmen, such vto sle s'ch mrt

altio Bezeichn,rngen deckten, die Bed€ tung lnr die Zeitrechnung nie erLrngen kornten'

v/elche die Monate filr uns haben, ufld dass sie \on der bequemeren Wochenrechnung

dass sie sicb auf etwas ganz Anderes, jetzt nicht mehr Festzustellendes bezogen habe.
reine, ius j64 Tagen ohne Schaltung bestebende Wochenjalr, das der Neuerung

vorausgegangen sein soll, isr jedeDfalls blosse Er6ndung, nachrriiglich ersonneo,

rasch verdrnngt wrrilen. Ao die beideo Monatsnralen porri uld G6i wrren aber von

Anfang an die so wichdgen Formetn fiir den Fastenbeginn gebunden' und so erhielter

gerade sie eine Bede,rt,rng, die ibre Sonderstellung erhliirt Ahnlich war es in Norwegcn'

wo die in ganz Europr verbreitete Metbode, die Monde flir Septtragesiore' Quadrrgesirure

und Ostern eus rteor Epipbanieumon<l abzu)eiten, dem Jolemaane' Torre' Gjii und l(rilla

die auszeichnung vers;h;fite, Segeniiber den nbrigen namenlosen Monden einen be-

sorderr Eigennamen zu fijhfen Die isliiodische Volkssitte, den porri uod G6i durch etne

Scf:ma.rserei zu begriissen, ist als Fasroachtsbelr:stigung aufzufassen Das Begrnssen der

zwei folgenden Monate Einmdnadr uud HrrPa ist sicherlich erst spiter durch eine Er

' weirerun; der bestehenden Sifte hinzugekommen Die alte Sage kenot nur das porrablb

\und GoiblOt und weiss auch davon nicbts, dxss Einm'inadr und Harpr dic Kinder vor

lponi und G6i gewesen sein sollen. Dss ist spitere Erfindung'

z. Sumarmdl im norwegischen Krlender ist ein mlttlere( Wert ftr den
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um die den lsliodem alleo xrderD Vdlkern gegeDiiber eigenriinrlicbe WocheDschahung

zu erkl;iren. Die Haltlosigheit dieser Hypotbese ist jetzt von zwei Seiren her.hlar ge-
norden. Denn wir haben zuersr gesehen, dass eine so m:ugelhdte Jahrfor.rn sich il
kiirzestel Zeit selbst rd absurdun gefuhrt hntte, unrl jetzr wksen wir, dass die islnnrliscbe
Wochensch:rkorg durcbaus nicht nrf ursprnnglicher UnkerlltDis des iiberschi:ssigen Wocbelr"

, trgs beruhte, vielnehr die l(erntnis drvon mit NorweDd;gkeir vofaussetzte. Die Tr:rdition

r besland schon zur Zeir  Ar is (gcboren 1067),  lbcr  o{enb^f  in unbest i r rmter L 'orm. Ar i

l is t  rm v, /or i re ichster  in unwesent l ichen Nebensaclrcn,  wie in dcr  Erz jb lung des' l raums.
'Wo 

et  auf  d ie Sache selbst  e ingeht,  veni t  er  r lurch r l ie  Form seinel  Drrr tc i lung,  naorent-
lich durcb die Art und Weise, wie er den Schalttag bespricbr, seiDe Vedegelheit: Er
darf dem Thorstein die Kennuris des julianischen Schaitrags n;cht geratlezu zusprecbel,
rveil damit die Kenntuis des gxnzen juliaDischen Kalenders gegeben wire; nichr gerade,
rbspiechen, weil Ari von einer zv'eiten, erst nach Thorctein vorgerommenen Umgestahung
des islindis.hen Schaltsysteurs offerbar nichts weiss, Thorstein ihm also rk Scbr;pfer des
^t Ati's Zeit besrehenden islindischen Kalenders gilt, welcher doch die Kenntnis des

. 
julianischen Schalrlates vbrausserzr. W?ire Ari.ein kririscher Scbrifrsreller im Sinne der

llntoaanen 
Wissenschafr gewesen, so lliirre er diesen Widerspruch, stan ibn aagsrlich,ru

\iverschleiern, hervorbeben und verfolgen Dritssen. E, wiile dann zu dem llesultrt gehngr,
Jas wjr jetzt aussprecheu mtissen, dass Thorstein ds cin mit dcm juii;ruischen Kalelrlcr

des tibrigen Europas unbekanlter Heide unrndglich den isliindiscLeD I{alcnder geschr{lin

haben konute.

\ Die islindische Trrdition erweist sich aber richt blox iD dicser Efz:il)lun8 vou
\,Thorstein Sult unzuverlissig, Wicbtiger und vou grosseref Trrgwcitc ist ilcr Ulrssrnrl,

dass Ari uLrd die rndern S:rgenerz:ibler ilberbrupt hein Bedenhen tfager, einc Zeirfechrutrg,

I die sich als eine cbristlicbe erweist und erst nach Einfnhrung des Christentums enistanden

sein kann, auch bei der Darstellung solcher Begebeuheiren, die in die heidnhc|e Zen

tirllen, zu Grunde zu legen, oft in so eingehender und bestinnrer Weise, dass es den

Anschein erweckt, als hiiften sie diese Zeirangaben mirsrmr dem nbfigen Deuil unnilel-

bar ihren vorcbrisdichen Quelien entnoururen. Ich habe oben (S. ja) eine Reihe von

Stellen aus der Lrxda:hslga, der Njilssaga uod rodern Erzehlungen aufgefilhrt, ;n welchen

vorchrisrliche Begebenheiten mit geniuen Datierungen erzahlt weLden. Diese Darierulgen

sinrl aber in einer Forin abgefasst, die notwendig .den sp;iteren, aLso chrisdichen Kalender

voraussetzt. Ich v'ill nur rn zwei dieser Beispiele erinnern.

Nach Ari's IsLinderbuch, K"p. 7, *ord" bi" zurn Jrhre 999 drs Ahhing nach denr

Ablauf der neunten Sommerwocbe begonnen, in demselben Jahre aber die tesetrl;€he Be-

st;mmung getroffeo, 
"man 

solle zum Altbiog kommen, wenn zehr Wochen vom Sommer

vori:ber \r':ireD!. Damh meinr Ari ohne :rllen Zweifel den spnter ublichen Ternrin. Nun
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ist es h6chst wahrccheinlich, dass die Wochenrecbnung den Islendern erst nit denr
Chrisrentum zukanr, und unzweifelbaft, d.ss sumarnriil xls nrilderer OsierdoDDerstng diese

. Einfijhnrng des Christenmus vor:russetzte. So besrimmt dlher fluch Ari *1,r. A"g"U"

I vorbringr, ebenso besrimmt s'errlen wit sie :rls uuhaltbar zuriiclweisen nilssen. D€r
\rerfassel der Olafssagr Tryggvasona, (Fldteybuch t 53) erzihlt von I{cinig Hahon dem
Gulei, er habe zuerst die Bestirrrlrng gerroe'eD, dass seine norwegischen Unterthrnen
ihr  Jul fest  ru i  d i€ Zei f  des cbr. is t l ic ien Weihnachrsfesres legen sol t ten;  vorher habe das_
selbe aur Mitrwinteltag begonnen und drei Tage gedauen. Diese Bemerkung nacbt deu
Eindruck,.als ob sie sich auf glaubhrfre Uberlieferuug gnind€re. Nun baben wjr aber
gefunden, dnss der Termin ,rlidvetr", sowohl der norwegiscbe rls der isl;iLldische, von
dem Ansatz dcs sunraruils, also von einem Osteftermir, rbhangig u,ar und nr he;dnhcher
Zeit in dieser Weise nicht exisrierr haben konnte. Die glaubhafte Uberlieferung erweist
s ich al< e iDe Ti , rschung.

'  
D;cse beiden Beispie le,  J ie e ioe Bir ize Glrrung repr iseur;eren,  urdgen 3rm Beweise

dieoeu, wie unbedenklich die islsndischcn Erzahler gegenw;i(;ge Zustende nr die Ver-
gttogenbeit zuriickrrugeD, und rndge'r uns lehren, das reiche episch€ Detail, Drit denr
sie ihre Bild€r vergangener Zehen auszuschDiickeD lieben, mit kritncher Voruicht auf-



I VIII* s
5 .  x t . r "  l "

9 b  Y e X I I I e v

1 1 1  d  I  I t  l s

1 3 1  f
1 a l  g  x c  X Y l x  l c  x

d  v I I  i d

1 8 1  d

23J s v I c  X l v  l c  v I
2 9 ;

- 9 8 -

1 s  l .  Y  c  f  v  l r  v  i d  X I I I

2 5 1  d  I X  i g  x v l r  l g  I X  l c  x v  l e  x v  l r
2 6 1  e  1 "  v l  l r  d  v l  r  v I  l b  x I v
2 ? l  r  x v r r  1 b  l b  x v ] I  l e  g  l c  I I I

f  X I V  a  X I V  l d
d g I I I b I l I ; X I

30  b  x f v  ] :  I l t  "  :  i i
3 r  c  r1 r  i r  r l l  I  d  x r  Ir l l . l

AnmerlutrE. D.s I deuEr de s.h,hnlonde rn; de, Quedtnch bedeutet, dass vo! l,trr an

)i:Tj",',ii: i1:::.;:','#i1i,'i:i:'"'*li:h1:i"'lliTn b.Fei 
den nri'i einem " bezekhnsen Mondeo wf

-  9 9 -

Immerwahrender julianischer Kalender.
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i  Que l l en .

Die vor mir vorzugsweise b€DntzteD Qu€llen sind nach folgenden Ausgaben citien: '
Llie volr mlr votzugsq,€lse

Iv.r Aasn, Nost Or<lbog, ein wdrtcrblch dd norwegische' Volk$Pd'he Zweile lEgarbenere Au$ -

.","'":t:",::"T'"#:.i,?i.i". s.*u"r,"s de, ,hno'dischen poesic)' henNs-eBeben-!on visrL$o'-rrorl
*'?-:"n; 

"i;R.il" """ sro'driched AbhendruDgen rbcr Reugioi' Sittea' zeitrecbNns etc d{

rlrcb Skatdit.vier' Zwei BiDdc Or{ord r88i

DioroBirerium Ishodjcun,. x.uPmaDdahotu t *", j';hl:' i;,".111,j"1h.Di;bFaarium Norucsicum, ed. t58e os Un8cr'

siiii";;";l"i i.' F.d". Havdi.€-,8!6. ,- Bilde. D": , "111 "-i:n"::::"-L::*y*IiT,"'1iT:,.i"1;

cr".",i' i.Js"i-r""g 
"Isleo,kr 

Fohsds(! Ikuimannahdrn !88o L

HervanEaga. Ki6benhavd '847. 80

i'ii"oi".,fii o;; p.,r'. in i", sanrnrtlns 
"rsrcndinsr 

sosu!* I XruPmrno';hdtn 82e

ia*del;.q". H,r'ie r8!6 a"

Ntlh (Njile84. KruPmannehdrn t875. 8

iii'".J i".r; i-", Die sammruns dei ahnorweshchen G6et'e' ed lcvsd os Muoch 4 Bode

.'#H"JJ'd;"";:;i"ilio 
***'c".r"-., Doo'r. aut scdd'oavotuog Di€serbe eoth'rt

["jiiii" eJ.i.*-v"";."ars. ii ebcr in ihren Re$hrre! ds Pddukt einer u'seznsert'D Phrntisi'

Eqilses.. Httuhe ,Pca 4!.
;id:;;d- eiue sio-iuog 'rrgo'rri5cber sased - ' B:indc chri'srioh :860

cr'i"it" s*"**. xjdbmb.vn t8a9. 8'.
E.i"Liir". "i" 

e*""i""r, der rsli;der .us dc. zer ihrcl u;abhins'skcit, Lcdussescbcr^ rcD vill'jalmur l
" "T".* 

I's,"d+*,, Teile Texi, ' Tcih dre dinische Db'BcvutrE Xiobenl'vn r85r'

4ri"'if,:il: 'lffii$ .o,p:ri rersiatici wrerum Israidotlm, ed. stepbsu' ijdmonis Hnqiie Irsb'

Sir ,*,.*.. ed. Vigfusson. I B.ilde Oxfold 1878

Ohus wd; ,  F$r i  d rd i . i .  H . ln i ,e  '64r '  Fo l .

B e r i c h t i g u n g e d .

Cbrjsti.nia 1846 f:

Sene jr, zweite Zeile von otie! isi so zu leseo: ivahredd all€ andeitr schlieteni hern'ch sci er e'!-

e$chhle!. ,lle ,bdeiD Jbd aufgewachr'
"-' l.ii'" rq zweire zeile in Jer ,+omerkung lies; austr stat ruste!
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