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BER DEN NORDISCHEN DATIV. 

In keiner spr che ist so viel dativische Verbindung als 
in der altnordischen, wo dadurch die gebiete der brigen ca 

sus, namentlich des accusativs, so bedeutend beschr nkt wur 
den dafs in zwei dialecten endlich selbst formell der dativ im 

pers nlichen pronomen (schw. honom, d n. harn) den acc. 

g nzlich verdr ngte und in dessen stelle eintrat, dieses ber 

gewicht des dativs in dem nordischen satzbau kommt zum 
theil schon daher dafs er, wie Grimm auch f r die brigen 
deutschen dialecte zuerst urafafsend und mit hellen Unter 

scheidungen aufgewiesen hat, zugleich instrumentalis ist, viel 
mehr indess hat es seinen grund in der noch lebendigeren, 
weit weniger abstracteu fafsung der handlung, die wenn sie 
in der sinnlichen f lle ihrer theilverrichtungen betrachtet wird, 
das als instrument darstellt was der abstracteren fafsuug zum 

object herabgesetzt ist, und die oft was uns als n chstes ob 

ject heranger ckt ist, noch als entfernteres hat, wof r und 
woran die haudlung geschieht, dereu n heres s chliches object 
noch mitgedacht wird, so fordert gr fsen, bewillkommnen, 
unterhalten bei uns den acc. des objects, allein im nordi 
schen hat heilsa, fagna, skemta deu dativ n lhig, sofern bei 
dem gr fsen das heil sagen gedacht wurde, bei dem empfan 
gen das freude haben und ausdr cken, und skemta ist die zeit 
k rzen, endlich diente auch das den gebrauch des dativs zu 

vermehren, dafs im nordischen die impersonate wendung bei 
zust nden und Ver nderungen die nicht oder nicht allein vom 
handelnden menschen abh ngen der pers nlichen in einem um 

fange vorgezogen wird dem wir nicht nachkommen k nnen, 
den vielleicht keine alte spr che theilt. die hauptersehei 
nungen auf diesem gebiete sind allerdings in der deutschen 

grammatik Grimms aufgenommen und erl utert; dennoch durfte 
wohl statt einer nachlese das ganze der dalivrection darge 
stellt werden, theils um zu zeigen wie viel die nordische 
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prosa davon bis auf die gegenwart erhalten hat, wie viel sie 

dem st nde der eddasprache noch hinzuf gt, theils um den 

Zusammenhang verfolgen zu k nnen den die auch uns gemein 
samen c nstruclionen mit den dort eigenth mlicbeu, nicht in 

die deutsche grammatik aufgenommenen haben. benutzt sind 

hier, aufser der Sa;m. Edda (Kopenh. ausg.), den Fornaldar-, 
Fornmanna- und Islendingar s gur (Fa. Fm. Isl.) und der 

Heiinskringla (Hmskr.), von andern altern denkm lern be 
sonders das speculum regale oder Konungs-skuggsi (Kon. 

Konsk.), die Leges Gulalhingenses (GulaJ>.), die Norges 

gamle Love (N. Love) und das Altnordische Lesebuch (N. L.); 
von neuisl ndischen war mir zur hand Tidindi fra Aljiingi 

Islendinga, Reykjavik 1845 (AI}).); Fi lnir Kaupm. 1845 ; 
Ny Felagsrit 7da r 1846 (N. F.): Bodsrit til ad hlvda .. 

i Bessustada sk la: Islendskir malsh ttir, safnadir . . af H. 

Scheving, Videyarklaustri 1843 (Isl. malsh.) und eine in 
sechs hnlichen einladungsprogrammen gegebene bersetzung 
der Odyssee von Sveinbi ru Egilsson, Videyarkl. 1829 1840 

(Od.). die verba welche einen dativ oder instrumental 

regieren, lafsen sich zwar nach gruppen zusammenstellen die 
durch die Verwandtschaft ihrer bedeutungen gegeben sind, 
allein nirgend ist ein bestimmter allgemeiner iuhalt des be 

griffs der diese action fordert, sondern stets eine besondere 

gestallung, es ist die form der auffafsung welche die con 

struction bedingt, da oft bei gleicher kategorie der bedeutung 
in verschiedenen verbis verschiedene casus m glich sind, je 
nach der art wie sie zu der bedeutung gekommen sind. 

I. 

Der eigentliche dativ, der berall weit ber das Verh lt 
nis des gebens und nehmens hinausgeht, l fst sich zwar f r 

die meisten f lle richtig als der casus des entfernteren objects, 
mit r cksicht auf welches eine handlung oder ein zustand be 

steht, bestimmen, doch ist diese erkl rung weder umfafsend, 
noch geht sie auf den urspr nglichen sinn des dativs zur ck, 
viele datiwerh ltuisse sind enger als eine blofse r cksicht ist, 
und wie der accusativ nicht zur ersten bedeutung die geistige 
des objects hat, so kann der lteste sinn des dativs nicht 
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der gewesen sein, das entferntere object zu bezeichnen, man 

hat schon richtig gefordert f r alle casus eine sinnlich an 

schauliche und zwar eine r umliche bedeutung zu suchen, rt 

lich gefafst ist nun der genitiv der fall des ausgehens, der 

accusativ der fall des treffens, der dativ enth lt den ort, nach 

dem ich mich wende, ist weder ein casus der ruhe noch ein 
casus der bewegung, kann aber auf beides angewendet wer 

den, und steht ebenso dem zustande wie der handlung frei, 
daher auch iutransitiva diesen allgemeinen casus annehmen 
k nnen, diese Wendung kann nun auch eine Zuwendung der 

gedanken bei einer handlung sein, und so wird der dativ der 
des nutzens oder Schadens, der casus der absieht berhaupt 
und des entfernteren objects, mit r cksicht worauf gehandelt 

wird. 

Zuweilen kann man zweifelhaft sein, ob man dativ oder 
instrumental vor sich hat, z. b. bei schliefsen, aufh ren, 

beendigen, denkbar ist uns: ich h re mit der sacbe auf, ich 
schliefse mit dem werke, ich schliefse mit der th r, so gut 
als ich schliefse das werk, die th r. aber die Vorstellung 
kann auch gewesen sein, ich entziehe mich der sache, dem 

werke, ich ziehe der th r den riegel vor. so ist mir auch 
der dativ bei lypta aufheben zweifelhaft gewresen; da es von 

lopt stammt und unsern l ften, lufl machen gleicht, so kann 

lyplir upp hetti sinum Fa. 3, 6 eigentlicher dativ sein, es wird 
aber auf die Vorstellung des Schwingens zur ckgehen und dann 
ist es instrumental, solcher f lle giebt es noch mehrere, sie 
k nnen weder durch demonstration noch durch analogie v l 

lig entschieden werden, da innerhalb -derselben begriffskate 
gorie verschiedene verba verschiedene casus haben k nnen; 
erst das g be den ausschlag, wenn sie auch in dialecten die 
noch formellen instrumental haben damit gefunden werden, 
unter den sicheren dativen stelle ich diejenigen voran welche 
der sinnlichen r umlichen auffafsung noch am n chsten ste 

hen, indem sie noch nicht eine bewegung, sondern nur eine 

wendung nach einem gewissen ziele hin enthalten. 
1. Der gegenst nd des zieles worauf man deutet oder 

wogegen gewendet man sich bewegt, hat den blofsen dativ 
bei sich neigen, beugen gegen jemand: ich neige mich jeman 
dem zugewendet: J) laut hann honurn Kon. 725, laut kon 
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ginum 721, stod upp ok hneigdi hanum 749. ferner bei 

gegna und sasta, so wie bei ganga, fara, koma und hn 

lichen, bei den letzteren jedoch nur noch in solchen bezeich 

nungeu der Wendung die als pr positionen fast erstarrt sind, 
wie brautu der strafse zugewendet, moti nach der begegnuug 
zielend, kringum zur entstehung von kreisen, millum nach 
den mittleren theilen zu, gegnum nach der gegenseite, durch; 
ein dativ den sonst nur ein zusammengesetztes verbum hat: 
er allcid iolunum NL. 100\ selbst die bestimmteren verba der 
zuerst genannten art sind schon auf gewisse verbindungeil 

eingeschr nkt, pat mun tidendum gegna Hmskr. 2, 10, das 

wird auf grofse begebenhciten zielen; ok mun tidmdum 

gegna um pinar ferdir Isl. 2, 127, st rtidendum J>oetti mer 

ega at gegna, er tignir menn lata ser sva mikils fa .ebend. 

2, 128. rad nokkut, er oss mun illu gegna ebeud. 2, 55, 
besonders deutlich ist skal h fod {ritt ok hals gegna manna 

t lom Kon. 540; mehr kommen zu: at undrurn gegndi med 
svartri svajlu Fa. 3, 424. fellu nu sva sniott Euglismenn, at 
m rgum hundrudwn gegndi Fa. 3, 356. hverju gegnir pat 
was hat das zu bedeuten Sn. Edd. 80. Fm. 1, 76. .spurdi 
konungr J)a hverju gegndi, at bann kom eigi til tida Fm. 

2, 163. daher hat auch gegnt gegen ber den dativ nach sich, 
hvi gegnir nu Sig. 3, 25. hnlich ist bedeutung und con 

struction von secta geworden: eigi pat er tidindum scetti 
Hmskr. 2, 311, nichts was grofse begebenheiten zu bedeuten 
h tte; forvitni, hvil dX scetir Glums, c. 2. pvi scettir })at Fa. 

2, 207. hvi scetir f>inni j)irfd, et [m ferr mik at hitta Fa. 1, 
197. ok spurdi hve scetti, at hann var fangut kominn Fm. 

5, 235. nockurum raunum stela Od. 3, 45. hvort |>at muni 
scuta hyggindum Al{). 346 (auf verstand biuweisen). dagegen 
benda andeuten ist m. acc. construiert AQ. 8: hvat byggr {m 
br jri benda. h ufig sind die belege f r moti, burtu u. s.w. 
wof r i moti, at moti, i burtu als sp ter, die acc. mot, burt 
als gleich alt in verschiedener auffafsung gelten m fsen: moti 
koma Gr ugaldr 3. gengit moti Gl. c. 6. moti majla Fa. 3, 
283. f ru brautu Fm. 1, 201. burtu Fa. 3, 265. sneru stafn 
hati (dem meere zu) Orkn. s. 218. dahin geh rt auch wohl 
sneri mannfallinu Fa. 1, 145. 2, 399, es wendete sich zur 

niederlage; so wie er boendom kom pingbod^ als zu den bon 
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den das thiuggebot kam Hmskr. 2, 260. koma bygdum 
zu wohnung kommen irgendwo Isl. 2, 364 kann instrumental 

sein. 

Ein sehen gegen, auf etwas ist das achten worauf, es 

heifst daher gefa gaum at pvi N. Love 1, 214 und zwar bald 

geyma taflit Fa. 3, 392, bald geymir geita minna 3, 383, 
aber auch noch eg geymi vier AIJ). 1845 s. 127. best ndig 
ist es jedoch nur bei varda: Haralds vardar J) hi rvi NL. 

37b. s ri skal madr tarda ypnu Gutal. . 19, 58. vardar 

Jiat miklu Fm. 2, 158. Kousk. 384. 355 u. o. 

2. N chst dem ziel auch der gegenst nd der an Weisung, 
n mlich die person oder sache, worauf gewendet man das ziel 
bestimmt, die verba des weisens, abweisens, anweisens, an 

ordnens, vertheilens, iheilens haben ihr object im dativ. visar 
honum til skogs N. Les. 156\ enn leysingjom sinom visadi 
hann sumom i silldGski, enn sumom til annara fefanga Hmskr. 
2. 22. ok visadi hun llum fr Fa. 2, 385. visadi honum til 
sxlls Isl. 336. Fm. 3, 80. visar bann pvi mali til fruenda 
sinna Isl. 1. 345. vard mbnnum skipat i sasti Orkn. 186. 
ck er nu sva gamall at ek kann her gestum at skipa FridJ). 
III. skipadi sinom monnum Orkn. s. 182 (hier jedoch auch 

skipadi J)eim saeti Fa. 3, 262). nu skal skipta UM minu i 

helminga Fa. 2, 300. fa var landinu skipt (getheilt) i fior 

dunga N. L. 115b. mundi eigi vilja latu sundr skipta barninu 
Kon. 735 (theilen). audi skipta med oss llum Fa. 3, 461. 

fylkja lidinu N. L. 94a. er miklum her skyldi fylkja N. L. 
69b. at Hringr hafdi svinfylkt llo lidi sinu Fa. 1, 380. 

meipmom deildi Sig. Qu. 3, 44. h fnom d. ebend. 35. 
nidurrada (anordnen) ordunum Forsp. s. 36. skikkadi hann 

fylkingum sinum Fa. 3, 337. so auch anordnen: haga 
hveiju han skal haga klccdum sinum Kon. 433. sva skulu 
ver haga inug ngn vami Fm. 1, 16. h tta (einrichten) 
kleedabunadi skaltu dr hafa sva h ltat Kon. 286. \m verdr 

{)u svo at h tta {mnkomu {)inni Kon. 289. h tta ser Fa. 2, 
228. sva var henni h ltat Fa. 1,17. so auch utbjjta (ver 
teilen) tbylti feim braudi Od. 4, 35. wie kurz vorher 
deildi liu slatrinu i si hluli. 

3. Die person welcher zugesprochen und zugedacht 
wird, daher auch die welcher man r th, verheilst, leihetr 
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gibt, b fst und lohnt, vergilt, an das zusprechen schliefst 

sich entbieten und einladen, so wie zureden und anreizen 

an, dem berathcn folgt das her sehen und walten verursachen. 

nat rlich fallen eben hierher die entgegengesetzten begriffe 
des absprechens und verdenkens, wozu auch das verweigern, 
verbieten, nehmen gerechnet werden kann, die meisten die 
ser verba bed rfen keiner beispiele. bemerkenswerth sind aus 

der ersten reihe gr fsen, wenn es durch heilsa ausgedr ckt 

wird, heilsadi bonum Fa. 1, 216. 2, 340. beilsadi fb'dur si 
num Fm. 3, 194, woneben heilsadi konung Fm. 1, 16. da 

gegen quedja gr fsen hat stets acc. bei sich, jenes aber ist 

gedacht als heil zusprechen. ferner hat wie das kundma 

chen so das lehren stets dat. der person: sv at m nnum 

va;ri heyrum hunt (in vulgus notum) N. Love 1, 233. slikt 

kcnnir mer at sofa litit (lehrt mich) Fa. 2, 56. kenn per 
ok at hylja [>ik vel med skildi finum (lehre, be dich) 
Konsk. 377. 

Einladen, bestellen zu etwas und vor gericht fordern 

hat die* person stets im dativ, mag es durch bioda oder durch 

stefna gegeben sein, es ist vorgestellt als ansprechen oder zu 

sprechen um etwas: als ein anrufen, denn es wurde auch 

vom vieh gebraucht: j>a skal fenadi llom oc svinom heiin 

bioda Gula[). s. 385. |>vi budu menn peirn N. L. 160h. ok 

baud til sin koma hverjum, er ma;tti Fa. 3, 285. budu |>eir 
menn henni mest heim Ant. An. 104. f>id skulud bioda hin 

gat v lvunni Fa. 2, 163. at Glumr baud m nnum til sin, ok 

sendi menn upp til Oxnadalsheidar at bioda f>eim broedrum 

heim Isl. 2, 397. ok stefndi f>a til sin llum bygdarm n 

num Fm. 4, 144. ok stefndi llum fessum her til Svifiodar 
Fa. 2, 397. stefna m nnum til J>ings Fa. 1, 453. ok stefndi 
Gesti um vig Styrs Isl. 1, 331. so auch kenna (verklagen), 

eigentlich schuld geben: kenna bonda sbium Jnofnad Isl. 1, 
320. zu stefna ist zu vergleichen er fat likast, at feigd kalli 
at mer N. L. 173a. var \k bldsit saman hirdinni 125b. iit 

bldsit allri hirdinni Fa. 3, 581. 

Anreizen, hetzen, in lauf setzen kann bei etja und 
bcita auf die Vorstellung des gebens zur ckgef hrt werden, 
falls der urspr ngliche sitz der W rter in der behandlung der 

jagdthicrc (hunde, falken) ist, wie gefa hundum N. L. 158b, 
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indess auch hleypja hat den dativ des objects, und hier ist 
er sicher instrumental, vergl. unten II, 4. 

Th er etid hundunum Fa. 2, 237. etja iofrum (die k nige) 
N. Les. 25a. velom beita Sig. Qu. 1, 40. beitta eg [>a Ullum 
velum og allri minni r dkcensku Od. 3, 18. wie hleypja vom 

landlauf, so wird flota vom seelauf gebraucht und construiert. 

flotat var skipunum Fm. 2, 107. m glich w re dafs in bei 
den letzten fallen der dativ instrumental gefafst w re, zwei 
felhaft ist dies ebenfalls bei beeilen, in den verbis hvata 

(hvetja hat stets acc. wie auch eggja anreizen) skunda und 

fiyta: hvata g ngunni Sn. Edd. 12. hvata |>essu Isl. 2, 64. 

Jlytta ek ferdinni Fa. 3, 390. hrada ser i burtu Isl. 1, 339. 

}> skundadi hann ferd sinni Kon. 117. hier kann gedacht 
sein ich eile mit der fahrt, z gern, verz gern hat dagegen 
den acc. hi r[>ving dvalo H. Q. 2, 46. doch, ef pvi seinurn 
Leidarvisan str. 39. 

Rathen, herschen; walten, verursachen, steuern, rada, 
fadir minn rcedr vedratlu pessari Fa. 3, 506. munn Jwr valda 

fessum ofridar stormi N. L. 122b. rdda landi, bygdum rada 
N. Les. 35\ {>a latom pvi [>arfar rada 12\ auch mit fyrir, 
er fyrir skipunum redi Fa. 2, 366. auch in der bedeutung er 

langen: Alfr mun sigri rdda H. Q. I, 39. Haraldr red J>vi, 
at hann var i orrostu N. L. 167b. Odinn \)vi veldr, at ek 

ryuh. Qu. 1, 2. hvat ylli okyrrleika J)eim Fa. 3, 213. fletjom 
stljra N. L. 14b. hvcrjo gedi styrir gumma hven Hav. 18. 
hier fast so viel als besitzen. 

Zudenken, bestimmen: {)at er cetlat br dr J)inum Orkn. 
144. hyggia Fa. 2, 468. honum fyrirhyggja Fa. 2, 3 40. Jiat 
hefir liufom hugat. H v. 40. 

Absprechen, versagen, verweigern, synja mit dat. der 

pers. und gen. der sache: ok vildi Jngi synja henni vistar 
Fa. 1, 128. ofverja mit dat. der pers. und der sache, meyjar 
dstom muna per verjia, visi gestr ofvarip Alvism. str. 8. 

afsegja dat. der pers. und acc. der sache: Jia skal hann 

afsegja hunom J>at bord Kon. 801. 

Verdenken, verargen und daher verhindern ist wohl die 

bedeutung von meina: [) vil ek [) ekki meina per, at fara 
hvert J)u vilt Fa. 2, 235. vergl. Sig. Q 3, 41. 
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4. Der gegenst nd, den ich zusage, verheifse, bejahe 
und verneine, nicht nur die person der es geschieht, man 

k nnte meinen diesen zweiten dativ instrumental auffafsen zu 

d rfen, da sich denken l fst, ich spreche einem mit der sache 

zu, ich verheifse mich einem mit der sache. allein das ver 

heifsen ist nicht mehr einfaches sprechen, und das verheifsene 
nicht dessen instrument, auch sagt man nicht ja, nein mit 

einer sache, sondern zu einer sache. vielmehr entsteht durch 

bejahung wie durch verheifsung eine Verbindlichkeit eben so 

gegen die sache als gegen die person: ich verbinde mich einer 

person zu einer leistung. auch hat schon das einfache ant 

worten nicht nur diese person, sondern auch die sache, rede, 
der ich antworte, im dativ bei sich, und so bleibt es wenn 

das antworten zum sich verbindlich machen wird. , daher 
ist auch der letzte ein wirklicher dativ, was sich auch darin 

zeigt dafs ein wirklicher instrumental hinzutreten kann, ef 

fit heitit pvi med svardnga N. Les. 165b. f gro skaltu heiia 
etwas sch nes sollst du versprechen H v. 132. hetu houum 
tr nadi Langenb. 2, 278. h t honum afarkostum N. Les. 
118a. honum er heitit konunni ebend. 8la. ok lofadi hvort 
dru sinni tru Fa. 3, 215. ok hermed skulu vid idta hvort 
dru tru sinni N. Les. 118b. f ft fid idtid sliku Fa. 2,402. 

en Eyvindr neitti pvi l/u fr liga N. Les. 165a. ullir neitudu 

pvi pverliga Fa. 1, 216. en eiki neita eg hinu, ad. Alfing. 
1845. s. 451. ebenso verh lt es sich mit dem vollst ndigen 
iakveda und neikvaeda: enn vastes drottning neikveeddi bod 
ordi Kongs. Kon. 461. doch hier findet sich auch acc. des 

objects, at hann hafdi idkvcedt henni fessa boen Kon. 772. 

fyrir fat er hann neykvtcddi (nikvaddi) fat viturliga ib. 
selbst iatta nimmt den acc. an, wenn es in die bedeutung 
bekennen bergeht, iatta hann Gudi allar afgerdir Magn.Sag. 
c. 25. an das verneinen schliefst sich das verweigern mit 
seinem dativ des gegenst ndes an, wie in dem obigen meynar 
stom mun fer verda ofvarif. entsprechen, nachkommen 

einem dinge und daher f r eine leistung stehen ist svara z. b. 
svara sektorn Gulafing 21, 114. botum Isl. 1, 340. vidli 

berhaupt 2, 349. 
5. Der gegenst nd, welcher ans licht gebracht oder ver 

borgen wird, daher auch offenbaren und eingestehen nebst 
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l gen und verheimlichen, geheim halten, den dativ der sache 
bei sich haben, es ist der sogenannte dativus commodi und 

incommodi, denn die Vorstellung ist, wie sich aus parallelen 
constructionen zeigen l fst, ich mache hell einem dinge, oder 
ber einem dinge; ich h lle ber einem dinge, was im he 

br ischen die herschende Verbindung dieser verba mit dl ( ber; 
ist, auch wenn sie beschirmen bedeuten, auch wrerden nicht 
alle synonyme so construiert (birta hell, kund machen, skira 
klar machen, fcla, hylja, verbergen haben den acc), sondern 
vorz glich lysa, ganga vid, liuga, ley na. neben at mcnn 
hafa lyst vigum Glumr. c. 25. lysa skal iardarbrigdi a xx 
vetrum N. Love 1, 238. ok lysir eigi for sinni ebend. 103. 

Helius, er lysir hinum daudlegn m nnum, der den sterblichen 
leuchtet Od. 3, 27, Gndet sich lijsti hunn y r J)vi Fa. 2,344. 
in sinnlicher bcdeutung aber auch der acc, wrenn es nur er 
leuchten oder zeigen heifst, lysir [) kertit allt husit Kon. 63. 

lysa norkorn mannd m um Jienna lut Hmskr. 2, 34. ganga 
vid viginu N. Les. 57\ at liuga ])eim saMiidum mik, er ek 
vinn eiki til Fa. 3, 289 (erl gen, anl gen), hvi mun ek pvi 
liuga a mik Glum. c. 14. m rgu If/gr s margt lalar Isl. 
mAlsh. s. 38. at leyna honum Fa. 2, 376. leyna konun 

ginn pessu N. Les. 60*. ok segir at bann vil eg leyna hann 
slikum tidindum Langb. 2, 278. byrgja, nema J>orsteinn byrgi 
honum Isl. 2, 295 isl zwar versorgen, so wie biarga helfen, 
retten, beides beruht aber auf der Vorstellung schirmen, decken, 

bergen. 
6. Der gegenst nd dem man sich nahet und entfernt. 

daher auch begegnen und iveichen, zur ckweichen vor etwas 
im nordischen den dativ erfordern, an das nahen reiht sich 
hier das erreichen, erlangen mit der forderung des dativs, 
dem entferntsein folgt das mangeln und fehlen, jedoch nicht 
in allen daf r gangbaren ausdr cken, auffallend wird auch 
sich n hern und entfernen mit dem acc. verbunden, sobald 
das sich mit ausgedr ckt ist, da n lgaz und firraz den acc. 
n thig haben, wahrscheinlich ist hier urspr nglich das sich 
dativisch gelafst und die vorslellung umgekehrt sibi rem ap 
propinquare, removere. 

Das einfache n zeigt immer schon die bedeutung errei 

chen, dr enn J)eir ha landi nail Konsk. 175. vildi n hir 
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tinum Fa. 3, 273. ok n ir fessari meyju mer til handa Fa. 

3, 267. so auch bei halda erhalten, fott ek ha eiki fret 
tum fyrir haldit Fa. 3, 267. nat rlich hat das adj. und adv. 
ncer stets den dativ, so wie auch im comp, und sup. naerri 
var ydr nu farit Fa. 3, 289. nur eine scheinbare ausn hme 

macht ncest Heljar ganga N. Les. 14b, denn da ist haus zu 

denken, vergl. at OEgis, heima at fedir mins Fa. 1, 192. 
das nordische rra geht mit dem dativ verbunden in die be 

deutung berauben ber, hat aber offenbar auch so zun chst 
entfernen bedeutet, hon firrir fik flezto gamni Sig. 1, 29. 

hnlich nema : aldri Gudr. 2, 32. entfernt: fiarlaegr mer Fa. 

3, 278. vammi firda ifrott N. L. 31a. getrennt: fr skildr 
honum Fa. 3, 277. en ef bondi hennar vili firra hana hei 

munfylgio sinnt Gulaf. 228. dies kann erkl ren, wie stela 
und rcena hier auch in prosa stets den dativ des gegenst n 

des nach sich haben: tis er stolinn hamri Thrymsqu. 1. el 
madr stelr pvi er aett er N. Les. 67b. er hann slikan konung 

sigri rce/tti Fa. 2, 45. ver skulum lydi lifi rarna Fa. 3, 461. 
rcentu mik peim f eigi Fa. 3, 384. hann hefir svipt sial 
fan sig allri hug gum af gods ordi Al{). 1845. s. 525. ad 

svipta ombajttismenn . . 
pessum kagnadi ebend. s. 132. 

nactir feir urdu ok nwmir hvivetna Sol. 9. so auch hnug 
ginn miklo Grimn. 50. dies die gew hnliche construction, 
man sagte auch raena at vopnum Fa. 1, 424. als ein sich 
entfernen von einem eigenthum mag auch das ver u 

ern gedacht worden sein, da es mit dem dativ erscheint, 
at loga honum eigi N. L. 118b. }> em ek hrseddr um, ei 

j)u logar feim Glums, c. 6. im sinne von ausleihen hat 

byggja acc. der sache, aber wird es f r ver ufsern gebraucht 
oder entfernen, dat., hann hefir og byggt sialfum ser t ur 

samfelagi Alf. 1845. s. 525. 
Dem nahen folgt das begegnen in derselben Verbindung, 

feil hvorr er peim vioetti af lidi Ilaidingja Fa2, 373. ok meetir 
einum gamlum manni Fa. 1, 150. mostti hann p r (dat.) 
mida garda Thrymsqu. 9. hann vill nu heldr mwta feim, enn 

flyja odal silt Fa. 2, 372. ok meeta feirra astigum Kon. 540. 
daher auch die pr positionen mot im t, moli im ti den dativ 
nach sich haben, und die adjectiva wie m tstadligr Orkn. 448. 
rettum l gum. ist das entgegengehen ein feindliches, ein 



BER DEN NORDISCHEN DATIV. 33 

ank mpfen, so steht gew hnlich d oder at einum 5 doch ist 

vinna auch noch mit dativ verbunden, vinnat ski ldungar 
sk pom H. Q. 3, 21 (ank mpfen gegen das Schicksal); vergl. 
ecki m vid sk pum vinna Isl. m lsh. s. 17; im sinne von 

besiegen mit acc.: unz pik aldr vi.br Gudr. 2, 30, ebenso 
Fa. 2, 370. 371. N. L. 188b. 

Weichen und abweichen machen (vikja) hat den dativ 
der person und der sache bei sich, welche man abweichen 

macht; dies wird aber instrumental sein wie bei venda, sn a 
und hnlichen. 

Statt mir ist entwichen, entfernt, heilst es k rzer mir 
fehlt 5 dieser pers nliche dativ ist im nordischen nur bei brestr 

mer, bilar mer vorhanden: brestr Jieim visdomrinn Fa. 3,280, 
mer bilar hugr Fa. 1, 425; dagegen zu vantar und skortir 

gesellt sich accusativ : eigi vantar [>ik sk rugleik Fa. 3,272. 
das, dem man sich naht und entfernt, steht im accusativ, wenn 

nalgaz und firraz gebraucht ist: en sva ber r s hennar til, 
at hun firrizt pa stadi stundum, er hun ndlgaz stundum 

Kon. 38. J)eir ndlgudu br tt J)etta land N. Les. 141b. firz 
J)u eigi ga;fu J)ina Glums, c. 23. 

Wie ncer (nahe) selbst mufs nat rlich auch ncerverandi 

(gegenw rtig) verbunden werden, und dessen construction be 

kommt, w hrend apud und penes acc. haben, auch hid, er 

hid voro skilordi |>eirra ok kaupi Gulaj). 307. ^orf mann 

dr pum med odrum Orkn. 448. in einigen f llen hat auch 
der ort, wo man sich findet oder aufh lt, blofsen dativ: er 

funduz ferdum Ermingerdar Orkn. 288. ef kennir armadr 

}>at manni, at hann ha vistum verit med utlogum manne 

J>ingi eda . . N. Love 1, 72. ef hann er vistum med hanom 

eb. vergl. Vidr (het ek) at vigom Grimn. 48; J>ingom at 

47, ohne pr p. auch at vtcri vistom heima Hrafn. 7. fimr 
vistum vera Od. 5, 51. 

7. Der gegenst nd, den jemand anr hrt, anst t, an 

fafst, annimmt, aufnimmt, und so auch im gegentheil der 
von dem ich ablafse, den ich ablege und aufgebe, auf gei 

stiges bertragen wird das auffafsen zu vernehmen, verste 

hen, das ablafsen und annehmen zu gew hnen, auch diese 
verba nehmen den dativ an. 

Z, F. D. A. VIII. 3 
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Dafs die Vorstellung des anr hrens auch im nordischeu 

einst wie im gothischen den dativ erfordert habe, zeigt sich 

in der Verbindung der prosa, pvi ire skulut fit ecki taka 

Kon. 500, wof r wir sagen m fsen, an diesen b um sollt ihr 

nicht r hren, nordisch aber der dativ gebraucht ist. so auch 

in dem satze, ok t k d honum ok bad bann vakna Fa. 3, 
509. reiner dativ noch bei hreifa ber hren: ad pessari hugsun 
ha fyrr verid hreift Alfing. 1845 s. 343. der gew hnliche 

begriff nehmen bei taka hat den acc. erhalten, dagegen ist 

der dat. geblieben wenn es den sinn von annehmen, aufneh 

men, besonders gastlich empfangen hat, fessu tali tekr ko 

nungr vel Fa. 1, 120. t k fvi vel Hmskr. 1, 178. Thorsteinn 
t k pessu bodi med f kkum Isl. 2, 197. at mega taka fvi 
likum sdttwn Alf. 1845 s. 487. konungr t k honum vel 

N. L. 44\ iarl t k honum vel Fm. 3, 91. f er fesshattar 
konum skyldi taka N. Les. 144*. (empfangen, aufnehmen) 

konungr t k fvi scinilega Fa. 2, 348. f r dies annehmen steht 

besonders taka vidi bidr nu Sigurd vidtaka sverdinu Fa.l, 
155. var tekid vid feim b dum hendum (der letzte dativ als 
instrumentalis b rgt f r die reine natur des ersteren) Fm.3, 
82. vid mun ek taka f nu Fm. 2, 96. greip stefni, griff 
an den stefen Hym. 27. hrini fat allt d per Fa. 3,206. 
henda hat gew hnlich acc, besonders in der bedeutung er 

fafsen, treffen Fm. 3, 179. Kon. 114, allein im vers zeigt 
sich noch, f r auffafsen, er ek henta sm b rnum N. L. 127b. 

f eir hendtu svo storum Steinum ofan af bi rgunum Od. 3 s. 27. 
Ansto en wird gleich behandelt mit anr hren; den dat. 

f u stiakar mer Fa. 2, 370 kann man kaum instrumental nen 

nen; das w re ein solcher wie foe Ii, hendi. gleichbedeutend 
ist bella,- eigi ma feigum bella Isl. 1, 334. hvorl Hrolfi ko 

nungi m ecki bella Fa. 1, 96. er nu drepit skyjum (mit 
den wellen) schl gt er nun an die w lken N. L. 120a. 

Reiben: kl i tninum med k mbum Fa. 3, 471. 

Sengen an etwas: honum sveid fat, im sinne von es r 

gerte ihn, schadete ihm; so auch bei hrifa reiben: at peim 
hri sialfum Fa. 3, 319. sialfum per gnua Fa. 2, 130. 

Streicheln >. hun klappadi honum Od. 2 s. 8. 
Abla en hat nie einen andern casus, wie es auch aus 

gedr ckt sein mag, als den dativ des gegenst ndes dem ich 
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mich entziehe: lata selbst wird dabei zu aufgeben: fyrr skal 
ek mino fi rvi lata Sig. Qu. 3, 15; gew hnlicher ist letta: 
lettir sorgum ok harmsamligum andv rpum Eon. 39. ok aldri 
henni fr andlitiuu letta Fa. 3, 337. ok letta eigi fyrr sinni 
lent Fa. 3, 617. hcctta sv g dum ummaelum um mik 

N. L. 160b. bun vard lettari at sveinabarni 180\ vergl. 
ok hafnar sv trfeit sinni natturo Kon. 84 (ablegen), vergl. 

Fa. 3, 497. at ver munom hafna trunadi vorom N. L.99\ 
all J)a er afldta sinni vizku Orkn. 450. {)vi skal bann fr 

- 

falla J)essari sa?md Kon. 747. at hann afletti fessu starfi 
Orkn. 450. 

Wie das aufnehmen mit der hand oder pflege, so wird 
auch das vernehmen mit dem ohr und das vernehmen des 
Verstandes verbunden, namentlich hlyda anh ren regiert den 
dativ des gegenst ndes: at per hlyddit kvaidinn N. L. 44a. 
at J)u hlydir firifsam ligum r duui Gardkonungs Fa. 3, 671, 
welches anh ren in gehorchen, befolgen bergeht, hnlich ist 
uema r dum. 

Vernehmen in dem verbum kunna wird theils empfinden, 
kunnu pvi st rilla (vernahmen es sehr bel) N. L. 143b. er 
nu pessu eigi ilia at kunna N. L. 120'', theils verstehen und 
einsehen: kann ma{>r mi tu[)e H v. 60, der manu wcifs das 
mafs. f r kunni feim fliodal tom Edd. 2, 252. kunni hann 
n liga manusm li Fa. 443. daneben [)eir kunna sva vel 
skidum Fm. 1, 9. doch skilja hat acc, kenna empfinden aber 
gen. zu nehmen wird auch dpeckr ( hnlich) geh ren, da 
es auf {>iggja zur ckgeht, mag es (theil)nehmend an der gestalt 
eines, oder wie genehm, gem fs gedacht sein: jedesfalls hat 

j)eckr ho man reinen dativ, da in jenem worte eine richtung 
durch d ausgesprochen ist. 

Aus der acht verlieren, vergefsen hat im nordischen nicht 

genitiv sondern dativ, sowohl bei tyna als bei gleyma; dies 
wird aber befser zur folgenden reihe gestellt, da es als ver 
lieren gedacht ist. 

Dagegen mufs etymologisch zum ablegen das gew hnen 
gestellt werden, gew hnt an etwas, vanr, ist dasselbe wort 
welches zun chst entbl fst, leer bedeutet, wie nun vacare 
rci den bergang zum neuen vollen zustande enth lt, so be 

greift vanr pvi das erfal'sen und volle aufnehmen eines andern 
3* 
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k nnens und aus bens in sich; vanr fess ist leer daran, vanr 

[>vi gew hnt daran 5 ebenso ist es mit andvanr. gullbitti vanr 

HL Q. 3, 34. ecki muntu fessu verki vanr vera Isl. 2, 57. 

erud vanir vigum 2, 163. vanir at hardfengi 2, 82. ek er 

vanari saltbrennum N. L. 127b. das abgeleitete venja wird 
nun in prosa am meisten mit vid verbunden, venja hann vid 

ifrottir Fm. 1, 78; doch ist dichterisch noch die alte con 

struction vorhanden: unda ek vel J>a er vandiz vineik (die 
frau) tali minu Orkn. 292. of vanip v si Edd. 2, 294. ecki 

vandiz Oddr blotom N. L. 181b. 

Wie sich das anr hren zum ergreifen verh lt, so das ko 
sten zum eisen, trinken, daher geh rt hierher auch der dativ 

bei bergja: lvi bergja letztu eigi mundo OEgisdr. 9. die 

sp tere spr che hat den dativ noch, aber mit derselben pr 
- 

position welche bei anr hren hinzutritt: ef hann bergir a 

J)vi Kon. 541. s mun blodi bergja minu N. L. 178b. 
dichter sagen auch jetzt noch: vara pinna bergdi eg brunni 

N. Fei. 7, 150. sogar ansehen (sid ) hat dativ: gudir sia 
aumir d hroktum manni Od. 2, 16. 

8. Der gegenst nd den ich halte, erhalte und zur ck 

halte, so wie der den ich verliere oder verderbe und um 

bringe, mit dem erhalten steht sich gleich das sch tzen, 
retten, schonen, sparen; mildem zur ckhalten geht das m'd 

fsigen und im z gel hallen, stillen, aufh ren machen, zur 
ruhe bringen, auf der andern seile findet sich in gleicher 
Stellung mit dem verlieren das vergefsen, mit dem sch tzen 
und schonen im gegensatz und mit verderben gleich, das ge 

f hrden, das wagen und wetten, endlich der behandlung des 
Verderbens folgt auch das mishandeln, das verschwenden, 
das verschwenden, vertilgen, ausrotten, tbdten in den mei 

sten, doch nicht allen hierher geh rigen ausdr cken. 

Eigenth mlich ist schon dies dem nordischen dafs selbst 
bei dem k rperlichen halten das object im dativ steht, wenn 
auch das festhalten oder zur ckhalten darin nicht hervortritt: 
Skuld hett skildi V l. 28. jarl baud at halda skildi lyri 
Thorsteinn N. L. 148b. hallda skipinu til Groeniands 141b. das 
letztere k nnte instrumental gefafst werden, ich halte mit dem 
schilfe wohin, da das halten fast gleich segeln wird; aber 
nicht das erstere, denn das instrument des Schildhaltens ist 
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die hand, nicht der schild, w hrend beim w rfe aufscr dem 

object, welches davon betroffen wird, n chst dem n heren in 
strument der hand ein entfernteres instrument das ist womit 
man wirft, zur Best tigung der objectiven natur des dativs 
bei halten dient auch dafs es den geraden gegensatz bildet zu 

fallen lafsen und verlieren, wof r der dativ feststeht: ok hafi 

J>at (skrimsl) borst at skipi ok Jmngat steipzt, J>a hafa menn 

vitat visa manntion a J)vi skipi, enn ef |>at hefr h rst fra 

skipi, en {>angat steipzt, [> hafa menn venit i godri viluan, at 

|>cir mundi hu Ida m nnum Kon. 168. J)ar helduz menn allir, 
en tyndu fe* miklu N. L. 107n. ferner spricht daf r die 

abwechselung der directen construction mit der pr positionei 
len durch , wonach das halten dem anr hren, anfafsen paral 
lel wird (nr7.): pessari gamansraeddo halda Kon. 162. 
und auch wir sagen: ich halte an dem ende des netzes, wie 
nordisch holt Thorr enda drum, ok drum heldu allir ^Esir 
ok drdgu netit N. L. 90h. halda sinni natturu Fa. 3, 281. 
halda l gum Kon. 499. halda sidvenju sinni N. L. 141b. 
at halda h ttum vid oss Fm. 3, 93. heldu J>eir sinni vinattu 
Fa. 2, 404, wof r ungenauer auch accusativ eintritt, wenn 
vel dabei steht: helt vel tr sina Fm. 2, 158. sicherer steht 
dativ bei der bedeutung festhalten aufhalten und zur ckhalten, 
wobei wieder auch a vorkommt: rn, og helt skialfandi 
dufu i kl num Od. 5 s. 70. nu taka {)asr konurnar til hennar 
ok vilja halda henni Fa. 2, 198. fyrirbaud haun monnum 
zlhalda j>eim manni Kon. 116. en ek hefi lengi haldit ho 
num hraddum Fa. 3, 290. eg helt mer f stum vid J>at Od. 3 
s. 76. heldu |>eir skerdtu viti sinu ebend. 31. |>essu fram 
halda Fa. 3, 316. sem hanom va;ri i vatui haldit Kon. 117. 
halda mun ek mega munni minum Fa. 2, 261. wo es dem 
m fsigen stilla nahe kommt, ebenso n thig ist der dativ der 

bedeutung behalten, erhalten (servare) er J>u velli heiz das 
feld behauptetest N. L. 32\ oben erhalten: J>u skalt vera 
heima ok halda hybylum upp Isl. 2, 84. ok halda ngir stol 
par kennt upp Fa. 3, 665. halda lifi 0. G. 31. Fa. 2,442. 
rikinu Orkn. 446. halpi per Gr ug. 7. halda stridi Fa. 2, 
408. helt upp allum kostnadi. dagegen hat das wort den 
accusativ stets, wenn es unterhalten, ern hren ist, halda 
sveina Fa. 1, 6. 9. 3, 270, oder wenn es periphrastisch steht, 
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wie in waeht.halten, hallda v rd, niosnir Kon. 257. 259. helt 

spurnir til Fa. 3, 539, neben helt spurningum til ebend.540. 

F r die nahen begriffe sch tzen, retten, schonen, sparen, 
m fsigen nehmen hlifa, h/ya, for da, eyra9 pirma, va*gja, 
stilla stets dativ in anspruch, bei spara wechselt der accusa 

tiv damit ab, fordaz verlangt letztern. beispiele sind sehr 
h ufig: honum hlifdi skyrta hans Fa. 2, 231. leit alla ialm 
vedrs eljmllu ser hlifa 186b (sich schonen), at engum skyldi 
hlifa Kon. 675. hl a eigentlich warm machen, dann sch tzen: 

hlijrat henni bast ne b rk H v. 500. hvat per hvergis hlfir 
Fa. 2, 134. forda lifi sinu (retten) Kon. 728. hvort henni er 

fordat N. L. 117b. eyra skyldu Baldri eldr ok vatn N. L. 
88\ pirrna m nnum ok skipum Kon. 125. at ek skal per 
eigi pyrma Fa. 3, 609. fadir rainn vcegir ngum manni Fa. 

3, 505. gridum pyrma N. L. 791'. ok vil ek giarna pyrma 
hanom Kon. 756. miskuna mer, hena Od. 2 s. 16. yfir mig 
3, 15. ecki var tilsparat biki ok fmrrum skidum Fa. 1, 83; 
aber auch spardi enga luti vid vini sina Orkn. 146. eigi 
spart ek mat vid ydr Fa. 3, 272; dcgegen hirda und fordaz 
sich sch tzen vor, sich h ten vor, nimmt accusativ an; heldr 

fordast feir veidimanna fund Kon. 127. 47. vergl. firraz. 
Mit dem m fsigen stilla ordum sinum Isl. 2, 337 ist das 

einhalten verwandt; indessen st dva hat acc. in der prosa: 
genga imilli ok st dvadu {) Fm. 1, 59. mildern dagegen, 
mag es durch vwgja oder durch Unna (von linnr weich, lind) 
oder durch letta (leichter machen v. lellr) gegeben sein, 
bleibt beim dativ des gegenst ndes: engi veit hvenaer pvi lin 
nir N. F. 7, 209. linnti hun aldrei af pi ok umbrolum Isl. 

1, 326 (sp teres st ck), edr hvar d mi skal vwgja (den Ur 

teilsspruch mildern) Kon. 639. stillen wird zu einem v lli 

gen zur ruhe bringen in Unna: linnar u bardaganum Fa. 2, 
287. letta storminom N. L. 100b. ok bidr hana hwtta fessti 
tali (von einer leidenschaftlichen forderung) Isl. 1, 326. hwt 
tir n siglingu N. L. 142a. noer letta mundi rani pessu 

N. L. 144a. slotar es schliefst, l fst nach : J) slotadi J>eim 
. . stormi Od. 3 s. 76 kann instrumental sein, so auch hwtta 

eigentlich wohl zur sitte (hfittr) bringen, dann einstellen, be 

schwichtigen, stormi, siglingu. endigen mit enda hat acc, 
aber mit slita, luka, letta stets dativ, w hrend slita, wo es 
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zerreifsen, abreifsen bedeutet, den accusativ regiert. auch 

fristen ist aufhalten, at [>er frcstad manud brullaupunnm Fa. 

3, 305. 
Auf der entgegengesetzten reihe ist ein hnlicher verlauf 

vom fallen lafsen, aufser acht lafsen, preis geben, gef hrden 
bis zum umbringen und vernichten, das endigen ist hier ein 

fallenlafsen des siehern oder stehenden, das endigen dort war 

ein einhalten des erregten, das umfafsendstc wort ist tijna; 
es ist verlieren: tyndu tuttugu skipum Fa. 3, 317. aldri tjjna 
Sig. Q. 3, 48. 58. li Ujna G. Qu. 2, 11. vergefsen tijn [>o 
eigi heldr J)inni Jmngo Kon. 23. transitiv, vernichten: ok 

tyndi hverki borginni ne folkino Kon. 593; s hrossvatr, er 

ttfndi skipum vorum Fa. 3, 318. ok glatadir }) eilifri sajlu 
Kon. 537. trans, Jni hefir Giuka um glatat b rnum Heir. 4. 
at [)vi tapar margr heilsinni ok vitinu Hirdskr. c. 27 (eigent 
lich untertauchen), auch gleyrnj*/ folgt dieser weise: enn 3 
vetrum sidar [> gleymdi Simei pessu s ttm li Kon. 743. at 
hann ha gleymt dreign sinni fr [>vi um v rit Al{). 1845 
s. 127. gleyma f durlandi Od. 3 s. 31. 

Gef hrden ist hastta, und wird zu preisgeben und wagen, 
fuss em ek J>ess, at hcetta {>er einum hans vald N. L. 126b. 

at fu hcettir eigi Ijfi pinu undin heljarmenn [>enna Fa. 2,392. 
sva hcetta ek h fdi til H vam. 107. at hwlta {>essum Ieik 
Fa. 3, 369. J) hcettir eigi li Jnnu Fa. 2, 392. 231. I>u skal 
ek lifinu voga Fa. 3, 616. ebenso wetten: h fdi vedja 
vid scolom . . um gedspeki Vaf r. 19. 

Verderben, zun chst wohl aufreifsen, ist spilla, sifjom 
V lusp. 41. at J)inn fadir hefir mer ecki enn spilt, j>vi hann 
er madr rvasa ok natturulaus Fa. 3, 470. ok spil/a fartil 
margs manns bl di Fa. 2, 401. spilla setla ek b dom A. M. 
73. mishandeln: efjieim verdr misfirmt Kon. 263. fast schon 
dem verlieren gleich ist fyrigcra verwirken: j>a hefir hann 

fyrigi rt J)ionustu sinni Hirdskra c. 55. skyldi sa fyrigi ra 
lifinu Isl. 2, 335. aber: {>a ha?fer han vidrlag tapat ok sik 
sielfan forgiort Viderl. N. L. 86*. das sp tere fordiarfa 
hat accusativ Fa. 3, 289. 

Umbringen nicht nur fyrirkoma m nnum N. L. 124% was 

instrumental sein kann, sondern auch stets bona t dten mit 
dativ: at bana [)er ok lluni m nnum Jnnum Fa. 2, 249. opt 
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banadi hann farmed m nnum i bard gum Fa. 2, 390. bidlu 
num Od. 3, 45. wenn cyda ausrotten bedeutet, hat es 

daliv, besonders bei personen: h fdu feir eytt vikingum l 
lum Fa. 2, 203. at eyda vininum feim Orkn. 440. eyda 
llum sonura Haralds Fm. 1, 16. eyda kristind minom N. L. 

101*. hvargi skaltu eyda vopnum finum met hegomligura 
brottv rpum Kon. 388 (verschwinden), fat er farfi, ad eyda 
ordum Ny Fei. 7, 216. ad eg furfi eigi ad eyda ordum ad 

fvi Alf. 1845 s. 386. dagegen im sinne von ausleeren, ver 

den, steht die sache im accusativ: hun eyddi allt rikit bsedi 
af ok af m nnum Fa. 3, 657. eyda landit Hmskr. 2, 2^8. 

ofsoa Jota dolgi N. L. 98\ sandrlyndi soar 16 og n dum 

(verschwendet) Isl. m lsh. s. 44. offara sino fi rvi Hmskr. 

1, 54. Fafni um farit Fafnm. 23. farit hafdi hann allri altt 
Geirmimis H. Q. 2, 14. offara mino fi rvi Fafnm. 5. fyrr 
skal ek mino fi rvi lata, enn feirrar meyjar meifmom tyna 
Sig. Qu. 3, 15. daher l taz umkommen, wie tynaz, tapaz, 
glataz wahrscheinlich durch ser aufzul sen sind, dagegen 
missa lifit Fa. 3, 270. aber wieder s lga (t dten) sem s lgar 

llum m nnum Od. 5 s. 28. selbst sl tra (schlachten) storum 
saudum ebendas. 71. 

9. Der gegenst nd vor dem, oder gegen den hingewen 
det ich mich scheue, f rchte, erz rne oder sicher weifs, 
dem ich traue, vor dem ich mich sicher stelle und verwahre, 
gegen den ich mich wehre; vor dem und dessen ich mich 

freue, befriedige und zufrieden bin. bei dem letzteren ge 
brauchen wir mit: ich bin damit wohl oder bel zufrieden; 
gleichwohl ist der dativ bei una nicht ein instrumentaler, da 
es genau dem lateinischen acquiescere rei entspricht und auch 
mit vid verbunden wird. 

Nur kvida unter den W rtern die f rchten und sich er 
schrecken bedeuten hat dativ: kvid eigi fvi Fa. 1, 195. ecki 
kidi ek fvi Fa. 2, 225. auch mit vid: bad hann ei vid dauda 

drengi kvida Fa. 2, 53. eben so si vid sich scheuen, sich 
vorsehen vor etwas; und das einfache si z mit at: sa sez 

fylkir fasst at lifi H. Q. 1, 12. wahrscheinlich auch mit blofsem 
dativ. doch ottaz fordert accusativ, eben so aidraz. 

Zornig und z rnen kann eben so blofsen daliv wie vid 
und at mit demselben haben: iarliuu reidisl ordum Biarnar 
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Fa. 3, 298. Ingibi rg reiddizt pessu mi k Fa. 3, 299. gremja 

god at ser N. L. 118b. 

Trauen, trua und freysta bedarf keines beispiels. man 

sagt auch: sem hann treysti ser eigi lengra at fara Fa. 3, 
382. aber mistr a hat daneben accusativ dessen dem man 

mistrauet; so auch gruna. dagegen wehren: fiandom ver 

jaz (sich vor den feinden wehren) A. Q. 20. ek geymi mer 

j>vi breytingaralkvaedi Alling. 1845 s. 127 (verwahre mich 

gegen). 

Bemerkenswerth ist fagna mit dem einzelslehenden ad 

jectivischen part, feginn; gagni urpo peir [> litt fegnir 
Harb. 28. nu em ek sva fegin fundi ockrom H. Q. 2, 41. 
ok fagna (werden froh) nygeorri sa?tt Kon. 47. ok fagnar 
pe/rn vel Fa. 3, 617 (wohl aufnehmen), vergl. fiiki mer eiki 

gaman at lifinu Fa. 1, 52. daher erkl rt sich dafs skemta 

uuterhalten, kurzweilen, erfreuen mit dativ der person ver 
bunden wird, hann skemti gumum N. L. 54b, wobei auch 
m glich ist dafs der accusativ zeit ausgelafsen ist, beson 
ders aber dafs leika spielen, sich vergn gen nicht nur dativ 
der person hat, lek ser, sondern auch des gegenst ndes 
woran man sich vergn gt, obwohl jetzt at dabei n thig ist: 
l&k at hands xum Sn. Edd. 2, leikr ser at fiskum Fm. 4, 56, 
{)au leika ser at gulli Fa. 1, 132, [>essir menn l kust allir 
barnleikum Fa. 3, 594 (kann instrumental sein) ok tafl pat 
sem sialft leki ser Fa. 3, 391. etwas anders verh lt es 
sich wohl mit svala k hlen, erquicken: cg svala hvga mi 
num harminum Od. 1829. 1, 59. kann sein: ich mache (es) 
k hl. 

Zufrieden sein, gen ge, liebe, freude haben, sich weiden 
an etwas: gamni majr undi Harb. 29 {una f r vuna von 
vinr freund, goth. vinja weide, wie auch yndi f r viudi und 

wonne). ngo at una H v. 95. undu allvel sinu r di Fa. 3, 
604. undu J)vi st rilla ; sp ter loser auch mit vid wie die 

obigen verba: unandi vel vid sina feril Fa. 3, 597. undu 

|>eir vel sinum lut Orkn. 166. {m reedir hversu J) unir j)i 
num lut ok eyrindi Orkn. 444. unda ek aldri 0. Gr. 13. 

lifi oft. so auch im gegenlheil: margir pcegdu honum 

(hatten misgefallen an ihm) Fa 3, 196. gleich dem obigen 
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fiandom verjaz hiefs es altdeutsch: sih fianton zirrettiune 

(vor den feinden) Otfr. 1, 1, 75. 

10. Dem vor folgt das f r und gegen, mithin hat der 

dativ seine vorz gliche stelle bei der person oder sache der 

ich eine gute oder ble gesinnung hege, mit Worten ausspre 
che, oder durch handlungen n tzend, schadend beth tige. da 
hin geh rt g nnen, gutes oder bles, im nord. jedoch nicht 
neiden w nschen und zwar nicht segnen (blessa), aber hafsen 

fluchen (b lva), bitten nebst fur bitten, loben, r hmen und 

verkleinern, und so auch helfen, schaden, hindern, sorgen 

Jur jemand oder etwas hat accusativ, wenn es mit annaz 

gegeben ist Isl. 1, 349. 287, aber bei r dstafa wieder dativ 

Al{). s. 125. so auch bei hugsa: at fdtcekum er hugsat AIJ). 
127. selbst das f r bei dem gegenst nde wof r ich zoll ent 
richte hat blofsen dativ: vorutegundum . . sykri, rommi og 
mallas er goldinn . . talsverdr tollr Alf. s. 598. das all 

gemeinste wort dieser art ist sinha, voll sinnes sein, sorgen, 
sich k mmern um, wohlwollen und im gegentheil (bei mer 

sinnaz) zornig werden: sem engri sanngirni sinti, sich an 

keine billigkeit kehrte Od. 3, 18. honum sinnud N. L. 159b. 
Bei unna, was bekanntlich ein neues praesens zu dem 

urspr nglichen praet. ann, unnum ist, mag das verlorene 

praesens inna bedeutet haben: wohnen, daher innen sein, 
und sich (sibi) zu einem inneren machen, denken und geden 
ken, sorgen und eifern, wie nn (gedanke, sorge, eifriges 
gesch ft) und mer er annt (mir ist angelegen, mich verlangt) 
beweisen, und f r die grundvorstellung: inni n. wohnung, 
inna (memorare, narrare); denken d. h. von gedanken einge 
nommen sein f r einen ist die Vorstellung bei lieben auch in 
minnon und nord. munr gedanke, liebling. daher schon in 
der Edda unna einum vel F rsk. 37 und unna gamans ebend. 

39, und so noch jetzt ef hun vildi unna per eins og annast 
af hiarta Od. 1, 45. so hat auch in der prosa lieben wie g n 
nen den dativ der person: arm ek per bezt, hennar at niotu 
Fa. 3, 280. happs unni gud greppi N. L. 47b; hann unni 
mikit dottur sinni Fa. 1, 400. 3, 195. 594. dagegen elska 
lieben hat stets accusativ. bei hata zeigt sich dichterisch auch 
noch ein dativ: hata gullinu N. L. 82\ aber Freyr hatar 
mik Fm. 1, 74. ok vera heldr hatandi alia sadvendni Kon. 
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436. auffallend ist dafs funda misg nnen accusativ der 

person hat, dativ aber fordert vilna und eptirldtr (nachgie 

big) konu sinui Od. 3, 55. 

W nschen ist altn. mehr durch bidja als durch oska aus 

gedr ckt; die sache steht im genitiv, die person auch dann 
ohne prap. mit dativ, wenn es bitten f r jemand heilst: ef 
hun heidi eigi bedit miskunar barninu Kon. 736. at bo Uta 

grida Baldri fyrir allskonar h ska N. L. 88a. eben so ist es 
mit dm a naudgom A. mal. 60. auch mit genitiv der sache bid 

Jui Olaf, at hann ami per (bann er guds madr) grundar sin 
nar N. L. 35\ selbst etwas f rchten und hoffen f r je 
mand hat blofsen dativ: ef \m hrwdizt hanom nockurn salar 
h ska Kon. 4i7. fagnad er |)U vwntir hanom af Gudi annars 
heims Kon. 448. fluchen hat stets diesen casus: er hann 
hafdi b lvat Davidi Kon. 737. hann b lvadi mer ebend. 752. 
at \m hefir b lvat Kristi Guds ebend. 742. dagegen ok blcs 
sadi hann met pessum ordum Kon. 749. 

Lob und tadel ist meist gedacht als hoch und gering spre 
chen, dem dann der dativ der beziehung zukommt, dies ist 
der fall bei kala, hrosa und hallmoela, aber nicht bei lo/a: 
hvorki viltu lofa mik ne. hasla mer (glatt reden, vcrgl. halr); 
sverdi hcelir pu I>a N. L. 9i\ heel J)u ecki sialfr verkum J>i 
num Kon. 283. ullini i fyrra er mikid halt N. F. 7, 211. 

baugi at hrom Vol. Qu. 24. hrosar {) verpinum Edd. 2, 
92. hallmcel honum ecki Fa. 1, 103. jedoch spotten hat 
accusativ nach sich 5 schelten, tadeln ( maela) wieder dativ: 

eigi Jiarftu at matla mer sva fast fyri petta verk Isl. 2, 204. 
eins og bidlarnir dlasa mer Od. 6, 18. 

N tzen und schaden, hellen und hindern hat auffallender 
weise nicht durchg ngig antheil an dieser construction. 
zwar wird ni r n tzlich mit dativ verbunden, auch der sache 
wozu etwas n tzt, engu nytr Fa. 3, 279, aber nyta wird 
benutzen und hat accusativ: J)a mega peir ok flest <jli (>au 
vapn til nyta Kon. 415. nyta sina fiarluti ebend. 743. gelin 
gen hUj a und gagna, hagna n tzen hat dativ der person, 
so auch sama S larl. 26. aber schaden hat bei skedja und 

granda dativ: at skedja lifi pino Kon. 721. er ek skadda 
klautum haus 720. eigi munu vapn eda vidir granda Baldri 
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N. L. 88b. at per ma ecki granda Fa. 2, 208. skal J)er ormr 

granda Fa. 2, 168. aber skada und saka haben accusativ 

wie meida verletzen: ok skadadi hann ecki Fa. 2, 391. er 

Baldr sakadi ecki N. L. 88\ ok raun J>ik ecki saka Fm. 3, 
191. f r helfen gibt es nur dativ, sei es durch duga oder 

fylgja veita oder hialpa ausgedr ckt, selbst stoda st tzen, 
helfen, folgt dieser weise: stodar per ecki Fa. 2, 347. ganz 
so ist es bei piona. schwankend isl wieder hindern und 

beschweren; angradi honum mi k Fa. 2, 296. hv r sem 

skapraunar manni pessum Od. 5 s. 51. margt amar vesceltim 

(beschwert) B. H. meykerlingum margt ad amar Isl. 

malsh. s. 37. piaka hat accusativ, hann var piakadr Fa. 2, 

452, so auch pi : m rg er fiod of Jri d N. L. 32b. en 

Sigmundr ok Thorkell bcegja f eim Isl. 2,335. rett til at ham/a 

peim Alf. 1845 s. 485. luir hamla audigum at flyja Prov. 
s. 9. bogt er blindum um syr Isl. m lsh. s. 10. b gt er 

heimskum um hyggindi ebend. verhindern ist auch varna 

und talma, beides mit dativ: ok varnar honum yfir at komaz 

Isl. 2, 325. mart talmar pvi9 at. Alling 1845 s. 42. at 
varna peim b ta (gen.) Isl. 1, 266. dagegen hefta for mina 
Fa. 3, 668. tejja malit Isl. 2, 77. margt m hstilan hindra 

Isl. m lsh. s. 36. mit dativ: aptra9 ei aptrad st rhuga 
minum Od. 3 s. 20. 

10. Die person, an welcher eine handlung verrichtet 

wird, wenn auch diese handlung, auf Sachen bergehend, das 

object im accusativ hat. das auffallendste ist die construction 

der verba welche Verrichtungen an dem leibe, leben oder gute 
eines betreffen; gleichwohl ist es genau genommen nicht die 

person die die construction ndert, sondern die Vorstellung des 

ganzen im Verh ltnisse zu der des theiles, wenn waschen, 
k mmen dem kinde gesagt wird neben waschen, k mmen das 

haupt, das haar, denn auch Sachen, wenn sie ganz gewa 
schen werden, stehen im dativ, wie sogleich aufgewiesen wird, 
und personen bei lauga, baden, im accusativ: ek hefi laugat 
hann Od. 1 s. 64. 

Waschen ist pv pvega9 und vaska, was in den isl. 
lexicis fehlt; die construction ist: gengu til arinnar saman 

at pvd ser Fa. 1, 188. ef madr pvwr ser far i Kon. 92. ok 
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p meyjunni Fa. 1, 229. var honum im pvegit ok kembt har 
bans Isl. 2, 118. nu skaltu pv per Od. 1 s. 81. ok pvccr 
pu einhveriom hit |>essara i pessu vatni Kon. 92; dagegen 
der theil steht im accusativ, ebenso das was man abw scht: 

ok pvodi h r sitt Fa. 3, 480. p var uti karlmadr ok kona, 
ok p hun h fud hans, ok hafdi hun eigi pvegit l dr yr h fdi 
honum Isl. 1, 271, worauf noch die aufforderung folgt befser 
zu waschen mit: ok bidr konu luka verki sinu ok vaska ho 
num betr ebendas. so auch kemba ser Fa. 1,263. kembdi 
ser med gullkambi Fa. 3, 480. 579. vollst ndig: mun hon 

eigi syni kemba svardarldd N. L. 173a (das haupt); kemba 

peim tialdkirlur (= die k pfe) Fa. 2, 488 ok haf dr kembt 
h r {)itt slett, ok strokit skegg pitt vel Kon. 289. ebenso 
hat snyta schnauzen das n chste object sicher im accusativ, 
aber die person im dativ: pat er Hiotgert at snyta peim, sem 
nefit er af Isl. m lsh. s. 55. zum schweigen bringen: ad J>agga 
nidri houum Od. 5 s. 71. 

Er fillstc ihn bei der hand heifst stets t k i h nd honum; 
und so wird es auch sein mit fafsen bei dem k pfe, bei der 
br st; es heifst sogar, vom r cken dem pferde: bann steig 
J) af baki hesti sinum, und bei umfafsen: t k um kne ho 
num (f r hans) Od. 6, 31. lateinisch m ste das ganze im 

genitiv stehen, zu dem thcile bezogen, zuweilen steht im nor 
dischen auch die pr position bei dem, an welchem der k r 

pertheil angefafst oder verletzt oder sonst mit einer aussage 
versehen wird; rak ek fingrna i augun d henni Fa. 3, 392. 

greip i eyrun d honum Fa. 3, 378. hiernach erkl rt sich 
die auffallende Verbindung at ek muna kalla pik haiegg, 
pviat ek lie ngum s t ha?na til knes Fa. 2, 359 d. h. ich 
habe an keinem das h here bis zum knie gesehen. hn 
lich ist an mit dativ statt des accusativ gebraucht in folgen 
dem: D num bitu n vopnin Fa. 3, 354. an den D nen 

schnitten sie: slar pu manni mi[) stangu, byt half marc hvert 

hagg Gutalag 19, 48. vergl. klceki vantu p Th rr, er pu 
d konom barjnr Harb. 36. daher auch hun faldadi ser 

med h fudd ki Od. 2, 10. wenn gleich: gyrdi sik med sverdi. 

Etwas dulden oder r chen an jemand kann gleichfalls 
die person im biofsen dativ haben, das erste ist sehr ge 
w hnlich; die bellhat wird wie sitzend oder haftend an der 
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person betrachtet, verschieden von der lateinischen Vorstel 

lung vindico me ab aliquo, vindictam sumo ab eo. wir sagen 
zwar nicht ich dulde ihm das, aber, ich lafse ihm das hinge 
hen, so: at ek geri {>at edr poli fat einhverjom manni Kon. 

719. ek nenni eigi at pola gang Sigmundi Isl. 2, 335. at 

Baldr skal pola feim Fridfiofi hverja sk mm N. L. 119\ eg 
leid peim ecki ad hlioda upp yfir sig Od. 3, 19. so denn 
auch im gegentheil bei ahnden und z chtigen: refsadi sva 

rikuw sem orikum ran ok ll nylti Orkn. 120. r chen 
l fst beide constructionen zu, hanom und honum: en Bardi 

hefndi honum engu ordi Isl. 1, 268, wo zugleich ein beige 
f gter instrumentalis den ersten dativ erh rtet; aldri skaltu 
mer f essa vanvirding hefna ok ngurn peim manni Fa. 3,271. 
hafa hefnt hanom Kon. 674. fa hefndi Gud hanum med 
rettri refsing Kon. 737 (fast wie strafen); daneben mit a: 
ok vildi hefna f dur sins porgny iarli Fa. 3, 259. at hefna 
nafus fins d Ingialdi konungi Fa. 2, 360. 

Hierzu rechne ich auch fordern, weil das seinen Ursprung 
wahrscheinlich in heftigen gebehrden vor und an jemand hat, 
wie denn im arabischen eine denominative bedeutung von sza 

dara auch fordern ist, d. h. bei der br st szadaron fafsen, 
so wie lasana l stern eigentlich mit der zunge fafsen. hier 
ist der gebrauch des d gew hnlicher geworden, doch findet 
sich auch noch blofser dativ: honum var a holm skorat Isl. 

2, 290. at ek skora honum hoimg ngu austr vid Gautelfi Fa. 

3, 598. sonst skorar bann til vctrvislar Fa. 2, 348. 
M glich dafs auch schrecken und strafen hierher geh rt, 

wenn die Vorstellung etwa war ich schrecke einem (das 

herz), ich fordre an einem (die schuld, die bufse); genug es 

heifst: cegpu eigi mer N. L. 182b. ognadipeim Fa. 3,660. 
Anuis bad f Skotana at skripta Hrolfi Fa. 3, 355. skal biscup 
scripta kenne af lande brot N. Love 1, 376. wie endlich 
das fordern an einem zum fordern von einem wird, so auch 
das wollen; es heifst hvat viltu mer Fa. 2, 447, hvat vittu 
honum Fm. 3, 75. 

12. Die sache der eine andere gem fs ist oder gemacht 
wird, die richtschnur nach der etwas eingerichtet ist oder 

geschieht, diese k nnte man zwar instrumental auffafsen, ich 
mache mit dem mafse, mit der schn r, was ich nach dem 
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mafse thue oder gestalte, und halte es damit zusammen, allein 
eben dasselbe kann auch als dem mafse entsprechend ihm 

gleichsam antwortend aufgefafst werden, und ist dann in be 

sonderm sinne zu ihm als ihm zur seite stehend eingerichtet, 
dafs dies die altnordische betrachtungsweise sei, geht aus der 

parallelen construction mit at in solchen fallen hervor, wie 
at l gum, sverja f stbroedrlag at fornum sid Fm. 3, 213: zu 

alter sittc, so dafs ein vollkommenes gegenstiiek zur alten 
sitte in dieser handlung entstand, und dies wird* dann frei 
lich so viel als nach ihr; thats chlich ist aber das was hier 
richtschnur ist als ziel vorgestellt, worauf ich dabei sehe, 
so: boga feck hann ser at vi skapi N. L. 181b. mer er at 

skapi, das ist nach meinem sinn; vel skapi farin, sie war 

wohlgesinnt Glums, c. 10. vel vi li farinn Od. 3 s. 53. 
Ohne pr position hat der dativ solche kraft in Wendun 

gen wie folgende: ef J>u vill minum rddum fara, nach mei 
nem rathe handeln oder verfahren Fm. 1, 243. dauda ordi 
offara skyldi nach des todes bestimmung sollte er sterben 
Hmskr. 1, 25. flaums at felli d rni N.L. 37\ flockum 
J>eir f ru Solarl. str. 43. sletta ok skygda ferstrenda forum 
h fudkr ptum, gerade und gegl ttete ecksteine nach den vier 

haupttugenden Orkn. 450. und so geh rt hierher auch: peir 
samnastflockum saman, sie sammeln sich nach h ufen, zu h u 
fen Kon. 122. ok verda [>o veiddir idugliga ok reknir a 
laud upp hundrvdum saman, sie werden zu hunderten ans 
land getrieben Kon. 121. drep sv kaft, at [msundum fello 

menu daudir nidir Kon. 731. sicherer ist derselbe fall bei 

telja: J>etta var sva mikill her, at ei^i m tti hundrudum telja 
Fa. 2, 294, dafs man es nicht nach hunderten z hlen konnte. 
kalla hann nafni Vidgrips Fa. 2, 285 hiona nafni S. Q. 3, 
63, nach dem namen derselben; w hrend mit namen nennen 
kalla d nafn ist GulaJ). 289 u. o. 

Hieran schliefst sich der dativ der r cksicht bei adjecti 
ven die einen gewissen grad enthalten, wie pionar edlom 

godir Sig. Qu. 3, 65. ok er hann betri dtum Kon. 137. fridr 

synum heilstes aber vsen at aliti; ein h ufiges altes pr dicat 
ist inn hugum st ri; mikill vexti ; illigir syndum Fa. 3, 411. 

Der allgemeine mafsstab einer erscheinung, oder die kate 

gorie der sie angeh rt, steht im dativ bei fragen nach der 
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Stellung eines individuums zu der mafsenthaltenden art oder 
zum genus, daher der dativ nach hvat in formein wie: hvat 

l tum er fat er fer hafid hafd Fa. 2, 227. hvatgestum Fa. 

2, 350. N. L. 183b. at segja hvat m nnum feir vaeri Ann. 

Reg. 1118. spyrja, hvat stafk rlum fetta vaeri Fa. 2, 441, 
wof r auch hvat mannt und hvat landi fetta kum vera N. L. 
141b. neben der gen. Verbindung hvat manna, und der aber 

mals dativischen hvada vandraedum Isl. 1, 328 hvada m n 
num feir eru Fa. 1, 8, worin die pr position enthalten zu 

sein scheint, vergl: hvada mannt hann vaeri Fa. 3, 219 und 

das heutige ad, fad, hvad, und misbr uchlich hvada sveinar 
Fa. 1, 10. das neutrum hvat begegnet ebenso in der frage 
hvat heitir fu. die frage hvat m nnum entspricht unserm 
was f r manner, worin eigentlich auch cas. obliquus zu 

stehen h tte, wie in dem satze cer sch tzte ihn f r einen 

angesehenen mann', der jener frage antwortet, in solchen 

entsprechenden s tzen steht nordisch auch dativ, aber mit der 

pr position at, ek hefi reynt f ik at trjjlyndum manni Fa. 1, 
21. reynt at g dum dreng Glums, c. 15. folglich, darf hvat 

manni, hvat m nnum nicht aufgel st werden durch hvat af 

manni, hvat af m nnum, was oder wer von den menschen, 
wie es die genitivische Verbindung zul fst. 

Gleichen, wenn es durch likja gegeben ist, beruht auf der 

Vorstellung: leib, gestalt, bild (lik) haben nach, gem fs einem 
andern, likjaz ist sich gestalten nach einem: og liktist drum 

mannt, enn hann var, f rukasti einum Od. 1829. 1 s. 63. 
so ist auch likr zu beurtheilen; vergl. 2, 18, bei peikr 1, 7 
kann die Vorstellung kaum anders sein. 

13. Das zeitmals nach welchem sich eine erscheinung 
richtet, im dativ erscheinen sowohl die Zeiten zu denen, als die 
vor und nach denen eine handlung geschieht, nur im ersten 
falle wechselt der d tiv mit der dativischen pr position at, 

, und so w re es m glich dafs im letzten falle das um 
wieviel bei fyrr und eptir der casus ein instrumentalis w re, 
wenn es der dativ bei comparativen ist. ganz wie hundrudum 
saman in nr 11 findet sich d gum saman: at bida far d gum, 
saman eptir afgreidslu verzlunarmannsins Alf. 1845 s. 588. 

Neben n ttom in den n chten, des nachts, foru feir, steht 
d n ttom H. Q. 2, 49. neben haustum, zur herbslzeit, at 
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haus torn, reiner bleibt der dativ bei Zus tzen: l/um vetrum 

fcedizt J>ar allt buf ti Kon. 87 (zur wiuterzeit) 5 en sumir 
bafa J>etta sv lengi at {>eir hafa 7 vetrum samt Kon. 113. 

ferner die bestimmungen kveldom Isl. 2, 43. vetrom, 
sumrom Hraskr. I, 181, und folglieh auch stundum, hridum, 

fyrruni u. s. vv. 

Blofser dativ ist unerl fslich in zeitvergleichungen, um so 

viel vor oder nach einer begebenheit, wie beides in dem satze 
aus Landn. ist: Beda prestr andadiz m hundrud priatigi ok fimm 

drum eptir holdgan vors herra Jesu Kristi, at j)vi er ritat 

er, meirr enn hundradi ra fijrr enn Island bygdiz af Nord 
m nnura N. L. 113a. halfum mdnadi eptir J)ing Isl. 2, 33. 

I>rim velrum sidan Langenb. 2, 426. fdrn d gum sidr Hmskr. 

1, 176. 
14. Den gegenst nd den ich trenne und den ich zusam 

menbringe mit einem andern, nicht dieser letztere, hier ent 

steht besonders zweifei, ob das scheiden nicht auf auseinan 

derwerfen oder reifsen zur ckzuf hren und somit instrumen 

tal aufzufafsen ist, so wie ob sammeln und zusammenbringen 
nicht zusammen werfen und schlagen sein soll, in umst nd 

lichen ausdr cken wie sld J)eir saman lidinu Fa. 2, 205, 
sarnan 6k hann heginu Isl. 1, 269, kann man nicht anders 

als lidinu, heginu instrumentalis nennen, denn sld und aka 
f r sich haben ihn. Grimm hat f r scheiden und trennen da 
tiv angesetzt, f r den casus in der vergleichung instrumen 

talis, beides f r das adj. gleich; des sammelns finde ich nicht 
erw hnt, die weiter hierher geh rigen begriffe n chst dem 

sammeln (safna) sind: mischen als zusammengiefsen, ferner 

zusammenheften zusammenbinden, in Verwandtschaft treten 

oder bringen, und vergleichen als zusammen stellen, der da 

tiv des objects bei diesen verbis im nordischen scheint mir 

ein schlichter dativ zu sein, erstlich weil das mit bei dem 

zweiten gegenst nde hervortritt, der zu dem ersten kommt 
wenn es heifst ich mische dem wafser mit dem weine, so ist 
nur der wein instrument der mischung; dem ersten gegen 
st nd wird beigegeben, dann sind auch spuren vorhanden 
dafs verbinden auch zur grund Vorstellung hatte: ich mache es 

fest an einem mit einem b nde (spennir at ser um bol ok 

foetr na?frum Fa. 2, 258, worin doch nur nafrum instrumen 
Z. F. D. A. VIII. 4 
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talis ist), ich lege ihm ein band an. so wird das nordische 

naudga n thigen, was doch auf naud fefsel zur ckgeht, vor 

hersehend mit dativ der person verbunden: konungr naudgadi 

peim til kristni Hmskr. 2, 286. naudgadi peim brott or ey 

junum Orkn. 452. fa naudgar konungr iarli til at l ta skiraz 
Hmskr. 1, 218. naudga eda J>yngja folkino Gulaf). s. 44. 

naudgtidud ambattunum til samlags Od. 6 s. 20. obgleich an 

dere ausdr cke, wie neyda N. L. 101b und k ga, schon ac 

cusativ der person haben, was auch bei naudga einreifst, 
ohne schon zu entscheiden stelle ich das zusammengeh rige auf. 

Trennen, vereinzeln, absondern: gud hafdi tvistrad Akaeum 

Od. 1, 42. ordurn i sumum m lsgreinum (er) tvistrad (in 
zwei theile getheilt), og fleirum m lsgreinum blandact saman 

Sveinb. Egilsson H rms l u. s. w. s. vu. {>egar smdordum 
er mi g sundrad fr {>essum ebend. en ef meinleiki sundrar 
samvisto hiuna Gulaf. s. 228. sundradi otanum Od. 1, 47. 

Sammeln, zusammenbringen: hvar sem fundi feirra bwri 
saman Orkn. 152. bar aldrei saman fundum ockar Od. 1,62. 
ok safnar saman skipvidum Fa. 3, 486. lau/um safnad Od. 

3, 48. safna m nnum Glums, c. 11. ulsafna lidi N.L. 119* 
u. fter. 

Mischen: fotti mer feirra hi rtom vid hunang blandit 
Fa. 1, 209. gedi skaltu vid fann blanda Hav. 44. siljom 
ebend. 126. ok vid aur xgishiarna bragnings burs ofblan 
dinn (lies of blandit) vard Hmskr. 1, 42. dies einer von den 

wenigen dativen welche jetzt aufgegeben scheinen: og blen 
dudu fat (korn) med hvitu byggi Od. 1, 57. v lliger in 
strumentalis kann freilich hier erscheinen: er J)id blondudvd 
blodi saman Fa. 1, 202. magni blandinn Br. Qu. 1, 3. 

Zusammenheften, ku pfen. krwkja xinni Fa. 2, 147. 

hnepta hofdum N. L. 37\ skryfa hari. in bertragener 
weise: aitla ek mer at meegjazt vid Halfdan konung Fa. 3, 
129. aber tengja skipin Hmskr. 2, 50. 

Eben, gleich machen; vergleichen, sletta (schlicht) eben 
machen hat noch accusativ, nicht so iafna. sumir iafna henni 
vid Blaland hit mikla Hmskr. 1,5. ef madr iafnar manni 
vid berkvikindi eitt N. Love 1, 310. hnlich im althd.: 
bigin uns redin n, wemo thih woMs ebon n Otfr. 3, 18,70. 
aber in der that ist hier ivemo soviel als gegen wen (nord. 
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vict hveru) und thih w re nord. per; der satz w re hier: 
vid hveru vili iafna per. auch in der fr heren bedeutung 
gleich machen: a haustpinginu ek iafnatl buk&utsv rttm a 

boendr Alp. s. 124. vergl. s. 125. 

Vermitteln, ausgleichen: ad p yrdi bezt midlad m lum 

i pessu efni Alp. s. 130. wo instrumental nur das ist womit 

ich vermittele, llu mdli var p skilat N. L. 75b. er sker 
r m rgum prajtum lum Od. 3, 77. 

15. Die person der etwas geschieht, wird oder ist, wenn 

der ausdruck impersonal ist. dies ist besonders der fall bei 

gesinnungen und seelenzust nden die wir nicht machen, die 

ber uns, an uns kommen, so wie bei hnlichen leiblichen 

zust nden, dann auch namentlich bei sonstigen absichtslos 

und zuf llig vorgenommenen handlungen, und bei den natur 

vorg ngen in denen eine uns fremde macht, ein es das wir 

nicht begreifen, uns n tzlich oder sch dlich wird. 

Es ist mir so oder so gesinnl ber diese sache oder 

person ist ein im nordischen in vielen formen vorhandener 

ausdruck: vid alia menu lyndli honum ilia Isl. 1, 346. mer 
er illa, vel gedfat; virdiz peim m nnum vel til vor Focr. 
c. 11. ok virdtiz llum m nnum vel til hans N. L. 128*. 
und so heifst es stets mir d nkt, nie mieh d nkt: pyckir 
mer. er per petta sva gefit, sem pu segir Fm. 5,236. pann 
veg er mer um gefit Isl. 2, 65. hversu vseri henni um ge t 

Isl. 2, 37. daher auch mir gef llt oder misf llt; wobei 
fast in allen Wendungen der gegenst nd der gef llt mit an ( ) 

eingef hrt wird: mir f llt (der sinn) wohl an ihn, an es: 

honum letzt vel sverdit Fa. 2, 392. mirfafst es: Hrof 

feckst hugar vid h rmungarla;ti Vilhialms Fa. 3, 303. ho 
num fdi sv mikils N. L. 147a. en ecki fa^r henni pat mikils 

Fa. 1, 265. 
Mir versteht sich ich verstehe, mer skilz Fm.2, 157. 

mer er hent Fa. 2, 346, ich bin geschickt, handsam dazu. 
mir iveifs: af pvi at per gods vili Sig. Qu. 3, 29. hve kynnist 
per til Isl. 1, 277. mir erinnert sich, mer minniz N.L. 175b. 
sonst aber ohne sich ist es mik minnir, wie mik firnar, mik 
varar. mir wird mutlos, lsetr bann ser vera obilt Fa. 1,126. 

peim vard bill vid, sie verzagten N. L. 49*. vard honum 

felmt,- mer ofbijdr, es erschreckt mich, eigentlich es berbietet 
4* 
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mir; og mundi hv rjum skynsomum manni, sem vid vseri 

staddr, ofbioda ad horfa uppa slikann s ma Od. 1, II. 

skytr mer (dat.) skelk (instr.) i bringu Isl. 2, 180. Od. 6, 
24. mir ist unkundig da und da: honum er okunnigt sk - 

ginum Glums, c. 3. okunnigt var feini fyri N. L. 122% mir 
ist neugierde an, forvitni. mir ist unm glich, m glich zu 

thun, wird kurz durch gerundia und neue neutrale adjectiv 
bildungen nach art der supina ausgedr ckt: sv synist mer, 
sem engum vorum se ajfrkvasmt, ef bans er eigi hefnt Glums, 
c. 4, dafs wir nicht wieder kommen d rfen (k nnen), al mer 
er med engum kosti lift m glich zu leben Fa. 1, 135. N.L. 

60b. er fa skepnunni traudlega lift ur fvi Ny Fei. 7, 193. 
ok gerum ver sv at honum er valla vid vcert, dafs ihm es 

kaum m glich ist, es hier auszuhalten, Glums, c. 3. sv at 

varla fyckir vert hia hanum N. L. 155*. sv feim fotti eigi 
vigt (zu t dtcn v. vig) at honum Fa. 2, 456. stets auch 
mir ziemt: mer samir, hentar, ber, heefir, soemir; ok oss 

st eigi geranda N. L. 100*. 
Mir ist gesund, krank, warm, kalt, ruhig u. s. w. eda 

hverninn vengar per nu herra Fa. 2, 369. honum vegnar vel, 
er ist gesund, mer er piingt ich bin krank Glums, c. 3. mer 

hitnar, ornar Isl 2, 60. hun kvad honum mundu sdrt vid 
ver da Fa. 1, 129 ; mer svalar, mer er kaldt. 

Mir findet sich viel um ich mache mir viel aus: fannz 
honum mikit um sie ok m rgum drum Orkn. 154. let hann 
ser f lt um finnaz Orkn. 446. J)6 honum va?ri annt um fer 

dina Od. 1, 47. er mer annt um fat Alf. s. 142. mer 

mun mest um hugat Glums, c. 4. 
Es verirrt sich mir des weges: villdist per nu vegarins 

Isl. 2, 217. at peim viliust vegar Fni. 2, 239. honum skytzt 
er irrt B. H. mir wird kr&lttgermg, ge\dgc?*ing 

u. s. w.: 

aflaf tt Fm. 3, 133. 223. f f tt Fm. 3, 180. Fa. 3, 46. gut 
zu gelde gott til fi r; honum er sk pfdtt er ist fast von 

sinnen N. L. 143\ 
Mir wird umgesehen, angesehen; mir wird gegangen 
zuf llig sah ich mich um, gieng ich, eigentlich aber wohl 

ich muste nach unbegreiflicher f gung, denn ek verd at Uta 
ist ich rnufs sehen, honum vard opt Ii tit til hennar Fa. 1, 
128. ok vardlitit um xl til boejarins N. L. 58\ fat bar til 
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einn dag, at konunginum vard litit til sioarins Fa. 3, 456. 
hnlich Fa. 1, 31. 230. so noch jetzt: vard henni opt geri 

gid med peirn f gru straumum Od. 3, 49. vergl. {)a vard 

Oddi fyrir, at hann slack til hausins Fa. 2, 300. hverjum . . 

peim, sem fyrir honum verdr Fa. 2, 197. mer tekst ich fange 
es so oder so an N. Fei. 7, 216. 

Mir wird guter wind, mir gehl die fahrt gut: Jjeim byr 

jadi hoegliga Fa. 3, 317. mir liegt wider, ich bin nahe dar 
an: honum l vid falli Fa. 3, 261. mir ivird dessen ange 

f llt, reich, ich bekomme (gutes oder bles bestimmt): eigi 
mun |>er sigrs audit verda Fm. 5, 77. mun ydr starfs audit 
verda Fa. 3, 616. ad per yrdi med henni barna audid Od. 

6, 30, dafs du mit ihr kinder bek mst. 

16. Der daliv beim passivum scheint sich hier nat rlich 

anzuschliefsen; gleichwohl ist er von doppelter natur und ge 
h rt, je nach dem verbum welches im passiv steht, auch dem 
instruinentalis an. reiner dativ wird sein in der Wendung 

mer skilz wie in mer er kunnigt; honum dr st her af l 
lum prsendal gum Fm. 1, 94. besonders in j) heyrizt m n 

num, sem gnyr mikill komi Konsk. 94. J) heyrdizt peim bl 

lurn, sem sveinninn kvaedi petta Isl. 1, 227. und so beur 
theile ich [auch nu er sagt mer nun habe ich gesagt 
H. Q. 3, 8. gardr er skripinn var innan ormom A. Q. 32. 
so wie der dativ bei borinn geboren, weil hier zugleich ein 
besitz des geborenen vorhanden ist: var Hildigunn Sv foborin 
ok sa;konungi Hyndl. 16. 

Dagegen wird instrumentalis sein aldri orpinn Fa. I, 143, 
da verpa ihn fordert, und borinn wenn es beladen mit etwas 

heifst, ofborin verkjom 0. Gr. 4. b lvi borinn Gr ug. 2. so 
wie die gew hnliche formel der prosa ofrlidi borinn Fa. 1, 
348. 354, bermannt, mit bermacht beladen, zwar hat bera 
stets accusativ, allein der Vorstellung beladen ist der gegen 
st nd instrumental. 

II. 

Der instrumentalis hat seine nat rliche n chste Stellung 
bei dem Werkzeug wodurch eine auf ein bestimmtes object 
gerichtete handlung zu st nde kommt, so dafs er, r umlich 
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gefalst, der durchgangsort einer Wirkung gewesen, oder als 
deren aufenthaltsort gefalst worden w re, da er ja meist mit 
dem r umlichen dativ zusammengefallen ist. in den semiti 
schen sprachen wenigstens ist ich schlage einem mit dem 
Schwerte* durchaus gedacht worden durch cich schlage ihn in 
dem Schwerte.' die einfachsten am n chsten liegenden Werk 

zeuge sind die glieder, die waffen, die haus- und feldger the: 
selbst das wetter zum beispiel kann instrument sein wo 

mit es (der himmel) anschl gt: ok vedrinu laust sv illu, 
at Fa. 2,180. es giebt aber nichts was nicht instrument 
werden k nnte, und je nach der handlung dehnt sich somit 
der instrumentalis auch auf personen aus. er hat aber im 
nordischen einen weit ber diese ersten grenzen hinausrei 
chenden umfang, nicht nur ist hier das object vieler verba 
der bewegung wie bei wenden, r hren, drehen, beugen, 
neigen, richten als ein instrument gefalst womit die be 

wegung geschieht, was alle brigen sprachen gegenst ndlich 
vorstellen im accusativ: das mit des Werkzeugs wird auch zu 
einem mit der gesellung und begleitender umst nde, so dafs 
man zuletzt den instrumentalis einen modalis zu nennen h tte, 
sehr wenig hat davon die prosa aufgegeben; auch wo der 
mattere ausdruck mit einer begleitenden pr position(med, vid, af) 
eingerifsen ist, besteht der frische unmittelbare auch f r die 

prosa daneben, am reinsten, wie unvertilglich, haftet dieser 
casus an den W rtern f r glieder und leibestheile womit die 
ihnen am n chsten zukommenden Verrichtungen geschehen, 
und an den waffen womit die ihnen entsprechenden angriffe 
ausgef hrt werden, im instrumentalis stehen 

1. die glieder mit denen ich etwas auffafse, anfafse, 
umfafse, nehme oder vernehme; so wie auch die sie etwa 
vertretenden oder unterst tzenden Werkzeuge, auch die prosa 
sagt noch: augum sia, eyrum heyra; kendi, faeti, t nnwn 

taka, gripa, prifa; hordum stoda armi, hendora spenna, lidom 
luka und hnliches. 

An dem blofseu instrumentalis h lt hier die spr che so 
fest dafs fast eher die f lle zu bemerken w ren wo die pr 

- 

position aus irgend einem gr nde hinzugef gt ist. er ver ho 
fum . . heldr iduliga augum set Kon. 66. s .. augom Hmskr. 
2, 268. forit varla augom upp at sia N. L. 104b. oreidum 
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augum litit oekr pining Brynh. Qu. 1,3. sionum leiddi\mm 

sinn andskota Hym. 13. hefi eg p aldrei augum litit Od. 

1, 64. pu f rst hon dum um hana ebend. t k hann 

fingri sinum a Fa. 1, 163. t k sva hinni hoegri hendi ski l 

dinn Fm. 2, 106. var tekil vid peim bddum hendum Fm. 

3, 82. taktu vid skatti fremstu t nnum N. L. 125a. h ndom 

tekinn 102b. p hann til hoegri hendi sinni Od. 6, 18. 

ok bann Grim h ndurn Isl. 2, 295. greip hendi pat 
Fm. 3, 341. preif hendi i munn Brynjolfs Fa. 3, 341. 

auffafsen mit den schultern wird unterst tzen: ok stydr hen 

dum sinum undir midt tr&t Isl. 2, 296. mig pu heGr, mengl d, 
armi miukom studt N. F. 7, 119. dem fafsen mit dem 

munde folgt das eisen, trinken, saugen damit, hier schon fr h 

das med: sogit med svolum munni H. Q. 2, 33. doch bar 

upp fiska med mumi ser Fa. 1, 151 ist im munde. 

Umschliefsen mit etwas richtet sich nach umfafsen: ok 
tekr b dum hondum um hals Monduls Fa. 3, 299. spennti 
hann b dum hendum um hrygg Stefnis Fa. 3, 341. at hun 

lyki pik lidom H v. 115. lauk han mik skinldorn Helreid 8. 
dahin l lst sich auch das h ufige armi verja ziehen; so wie 
das vigit oekr saman vararhendi Thrymsqu. 30, denn der 

weihe ist das anfafsen wesentlich. 

2. der gegenst nd den ich weiide, r hre, drehe, richte, 

neige; den ich umwende, itmst rxe, w lze, krummbiege; 
woran sich noch einige bertragungen ankn pfen, wie ver 

wandeln, bekehren, hier sind den gliedern alle bewegliche 

dinge gleichgestellt, und wird das instrumentale f r uns ber 
all zum gegenst ndlichen, auch im nordischen hat hier die 

prosa accusativ neben dativ, h lt aber bei den meisten den 

blofsen dativ so fest dafs diese anschauung unter den ersten 

gewesen sein mufs welche instrumental aufgefafst wurde, etwas 

hnliches haben wir noch in der verbiudung mit dem k pfe 
sch tteln, nicken, neben den k pf sch tteln $ gerade hier hat 
indessen das nordische stets accusativ, skekr h fudit Fa. 3, 

499, und wo es dativ verlangt, lafsen wir ihn nur zu bei 

reflexiver verbalgestalt: sich umwenden mit dem k pfe, 
und kaum geht es an zu sagen: ich drehe mit dem sch t 

ten, mit dem pferde um die strafsenecke, ich drehe mit der 
m hte um. 
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Wenden: h' fdi vatt f Gunnarr A. Qu. 6. vatt med 
austri upp V gfaki Hyra. 27. ok vatt honum lopt Fa. 3, 
545. vinda feir fram bordum Isl. 1, 274. zwar, vinda segl 
Fm. 2, 72. Orkn. 298, aber noch jetzt vatt mer undir kvid 
hans Od. 3y 18. venda: ok vendir um heyinuFm.3, 209. 
vendet seglunum N. L. 196a. aber kvisto venda Kon. 443. 
nu hver r madr stamni sudr med landi N. Love 1, 114. aber 
at bvirfta hegit Fm. 3,207. sniia: far moerin sneri kv r 
ninni Fa. 2, 377. sidan kolr hesti sinum, ok reid brott 
Fa. 3, 598. or hafdi sn it um allri i rdunni Fa. 3, 499. 

J) sneri hun honum fyri ser Fa. 2, 234. mb'rgum manni 
hefik til moldar sn it feim er til skjar f ru Fa. 2, 127. so 
auch in der bedeutung verwandeln, Kristr sneri vatni i vin 
Harms l. s. v, und bekehren, at hann skyldi sn a D num til 
rettrar truar Fm. 1, 120. dagegen im sinne von flechten hat 
es accusativ: greyjom sinom gullb nd sn6ri Hym. 5; snara 
saman h ndar og foetur Od. 6, 25. wie snua wird sonst auch 
snara gestellt: sidan snarar hann liosinu til feirra dyranna 
Fa. 3, 531. nu snarar H gni sinu sverdi Fa. 3, 440. snaradi 

kontmgi ur s dlinum 3, 441. 
R hren, wenn es so viel ist als in bewegung setzen, hat 

neben accusativ auch noch dativ: hreerda ek munni af munar 

grunni sagt Egill im h fudlausn N. L. 29b, doch nser er hann 
m sinar hendr hroera til einar hverrar fionusto Kon. 433. 
hrcerdi pd 163*. ein fernerer instrumentalis dagegen ist in 

hroerfi ilquistom er r hrte (d. harfe) mit den A. M. 62. 
seilaz reichen, recken: hun seildist nu hendmni i brunninn 
Fa. 2, 481. riga \m per foetr, ragr ok blaudr! Fa. 2, 
369. so auch noch hreifa ser sich r hren. aber reka, 
retta ausstrecken, recken, regen, haben stets accusativ. so 
auch sncrta ber hren, betreifen. 

Neigen und beugen haben dativ bei forma, beina, vikja 
und bei halla, veita. dagegegen accusativ bei beygja und 

sveigja. opt nam kolfi ormr hagliga at forma N. L. 173b. 

pessu vil ek beina til brennu finnar N. L. 159b. godu ho 
num beindi S larl. 4. hann veik ser undan Fm. 3, 187. 
veik hann sv rccdunni Hmskr. 2, 270. vek opt hbfdi sinu 
til solar Od. 3, 4. veik pvi mi k til br dur sins Fa. 3, 358. 
honum vikr til nordraettar Fa. 3, 361. halladi hann ser i 
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kne henni Fa. 1, 402. halla m li at ser Isl. 1, 335. eigi 
mun ek retti halla Fa. 1, 446. veitir vatni Iii siafar 

N. L. 50b. es neigt das wafser, mit dem wafser zur see; at 

hlada garda um pvera dali, veita vatni, wafser leiten N. Fei. 

(1846) 7, 134. ebenda noch halla i ser 190. so auch 

hneygja: ok hneygdi h fdi i kne Thorkatli b nda sinom N. 
L. 49h. aber bun beygdi hreifann Fa. 3, 372. sveigdi par 
at utan vidu Fa. 2, 222. hlidra ist auf die seite gehen, und 

wenden: hefi eg . . eigi getad hlidrad mer hi , at nyja 
Alp. 1845 s. 87. hika haesitare ebenso: hann hikar ser ecki 
vid. Forsp. af Scheving (1837) s. 5. skiatla fehlgreifen, 
sich versehen, wanken: og hafi mer ecki skiatlad i peirri 
tilg tu ebend. s. 20. 

St rzen, w lzen, umkehren, umst rzen: hann steypir yfir 
sik kdpunni Isl. 2, 118. at steypa ser tbyrdis Isl. 2, 125. 
nam stadar utarliga, steypti kufish ttnum ok duldiz N. L. 
127*. steypti ser nidr Fa. 3, 230. peir veltu vidjunum k 
drekann Fa. 2, 188. ek velti honum med h fdinu um v 'llinn 
Fa. 3, 306. medan han velti pessu i huga ser Od. 1, 59. 

pvi hvelfdi skipinu skiott Foer. c. 36. hvelfdi han skipunum 
N. L. 170\ 

3. .der gegenst nd, den ich schwinge, wiege, weife; 
den ich auf oder abschwenke, daher den ich l pfe, auflade, 
aufhebe; so wie was ich niederschwinge, untertauche, ver 

senke; endlich was ich umschwinge, wandle, ver ndere, 
wechsele, verwandele, vertausche. 

Die meisten dieser Vorstellungen ergeben nach und nach 
das gebr uchlichste verbum dieser art, bregda, z. b. sverdinu, 
auch wenn es nur halb gezogen wird: ok hafdi sverd um 
kne ser ok brugdi til mids Edd. 1, 66. bregdr hann pvi 
(das eisen) ur aflinum Vilk. c. 145. hann br fingrinum i 
munn ser Fa.l, 163. bregda sverdi noch jetzt, Od. 3, 37. 

veifa, schwingen, ber hrt sich mit wenden: veifirpuvcengjum 
Fa. 2, 137. veifdi hann Mi llni m dgi 'rnum fram Hym. 36. 
visundrinn veifir h fdinu hvegra veg ser N. L. 157\ 
noch jetzt heifst es veifar vcengjum Fi tn. 8, 22. hann 

veifadi stufunum Fa. 3, 324. f r die wiegende bewegung, 
mit der kinder gewartet werden, steht veifir Fa. 2, 334. an 
dro pa Bi rn at ser ok veifir honum sem barni ok sl ngar 
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honum sidan t eldinn. daher geh rt hierher auch rugga 

wiegen: ok vaf nuur gudvef, ok nnur ruggadi barni Fm. 

3, 178. nicht anders sveiflasidan svei ar Ketill sverdiuu til 

h fudsins Fa. 2, 126. {>a svei adi Arngrimr sverdinu h nd 

Svafrlama N. L. 175*. vergl. Od. 3, 21. pessu sveif mer 

i skap N. L. 160b. eldi svifinn ebend. 42a. svipa, schwin 

gen, wird auf beeilen und auf schlage geben bertragen, jedes 
object steht im dat. dabei. Thorm dr sveipadi til sverdinu N. L. 

168b. dingla wedeln: og dingludu f>eim l ngu r fum 
Od. 3, 30. aber nicht bretta (aufheben und zur ckbiegen); 
brettir sinn Hrimgerdr hala Edd. 2, 40 (d. h. bratt, steil 

machen). noch das matte schwingen slcema wird so ver 

bunden: Hr lfr slcemdi sverdinu h nd R ndolfs Fa. 3, 324. 

Aufschwenken, in die h he ziehen: Ali brd upp skildi 
num Fa. 2, 126. bregdr upp fridskildi Fa. 2, 207, hat den 

selben casus bei yppa, hlada, lypta: jenes besonders in der 

Edda gebraucht: biodom um ypto V l. 4. yppit litt hurdom 

A. M. 44. hlada sowohl wenn es aufziehen, als wenn es 

aufladen bedeutet, aber nicht im sinne von aufbauen, was 

nicht mehr wie jenes ein schwingen ist: hl po seglom H. Q. 
2, 16. 17. vergl. snero upp vefnitstingom (segeltuch) H. Q. 
2, 24. hlada upp gullino Edd. 2, 155. hl d heyi Fm. 3,205. 
aber hl d v rdu j) Isl. 1, 145. Bardr sterki lypti Lio 
tol is M upp Fa. 2, 169, wie bra honum lopt Fa. 3,575. 

lyptir upp hetti siuum Fa. 3, 6. qflypti fokunni Orkn. 298. 
sidan rnadi hann upp h ndum, og bad Od. 5, 65. tylla 
ebenfalls aufheben: hart tumbar, s h lt ser tyllir Isl. 
m lsh. s. 27. aber nicht bei reisa. 

Niederschwingen, niederziehen: bregdr spordinum nidr 
N. L. 170b, in einem worte svipta s dli Odd. Gr. 3. svipta 
seglunum Fa. 1, 138. N. L. 141. wird zu untertauchen, er 
tr nken, wenn vom wafser die rede ist: at {>at mundi s ckva 

skipunum Fa. 2, 172. f r hann undir tvaer rar a Ellida, ok 
s kti pcirn sv fast N. L. 125'*. drekti L dvis sonom i 

hafi Edd. 2, 40. at Aesu vajri dreckt i myri Fa. 2, 35. 

Als umschwingen ist das ver ndern gedacht und das wech 

seln, so wie auch das tauchen, zun chst wird das urn- oder 

abschwingen zu abbrechen: brugdu f>eir n ti ldum, ok 

leggja^saman skipum sinum, . . t ku f>eir til bardaga Isl. 2,124. 
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das gegentheil von sl gu ti ldum Fa. 3, 405. brugdid verdi 

vitanum, abgebrochen der leuchtthurm Orkn. 202. wird dies 
auf geistiges bertragen wie in: m ek ecki bregda ockru 

vinfengi Ol. Tr. 150, bregda pessi sa;t Isl. 2, 366, so kann 
man ablafsen daf r setzen, die anschauung ist aber das n 

dern als abbrechen, so ist es auch in bregda svefni: sm tt 

brcgdr slikt svefni minum, wenig bricht solches meinen schlaf 
ab Isl. 2, 53. mit dem umschwingen kann auch das genannt 
sein zu dem oder wohin der Umschwung geschieht; dann 
wird bregda bergehen oder berleiten zu etwas, und ist das 
neue eine verschiedene gestalt, so wird es verwandeln, jenes: 
ek brd pvii gaman Fa. 2, 341. bregda leik, brugdu konur 

g ngu sinni ok bioggaz til heimferdar N. L. 46b. die 
ses: brd Loki henni i hnotar liki N. L. 92\ brd ser i lax 
liki ebend. 90\ 

Hierher w re dem begriff nach auch breyta zu rechnen, 
wenn es ver ndern bedeutet wie in at breyta peim tru 
nadi Fm. 2, 158. indess ist die Vorstellung wohl sich entfer 
nen, denn die ableitung von braut slrafse zeigt sich auch in 
der bedeutung verfahren mit jemand, die es z. b. Fa. 1, 21 
hat. gleichfalls nur der sache nach geh ren hierher vixla 

Sig. Qu. 1, 37. skipta: Heidrekr konungr skipti pa litum Fa. 
1, 452. gi fom skipta H v. 44. {>eir vilja kaupa vid ydr 
vopnuin ok gefa silfrvopn im t iarnavopnum Fa. 2, 178. 

4. der gegenst nd mit dem ich werfe; nicht der den 
ich durch den wurf treffen will, welcher im accusativ ver 

bleibt, oder durch nach in und gegen als das ziel bezeich 
net wird, in manchen f llen ist auch das legen ein werfen, 
und hat ebenfalls dativ ; aber durchg ngiger folgen dieser con 
struction die verba st rkerer bewregung, als niederrinnen la 

fsen (das netz), wof r wir selbst auswei fen gebrauchen, auf, 
fort fliegen lafsen, laufen lafsen, schleudern, hierher ge 
h ren auch folgende besondere fafsungeu des Werfens: auf 
ivcrfen (die erde); s en als auswerfen (den samen); streuen 
als aus einander hinwerfen, wegwerfen; und das streuen 

(spargere) auf fl fsigkeiten bertragen: giefsen, besprengen 
mit etwas; regnen (als sprengen oder herabwerfen mit); trie 

fen, tr pfeln mit etwas, ausblasen, ausschnauben, speien, 
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rotzen als auswerfen; g hnen, mund aufsperren, bl ken als 

aufwerfen oder aufreifsen; schlingen als hinterwerfen. 

Werfen ist kasta, verpa, varpa, peyta, zuweilen auch 

leggja; es heifst upp ek varp augom Harb. 18. verpa laugi 
i l gB. Qu. 1, 8. varp af illvidrinu Fa. 3, 471. varpid eldi 

i i fra bae N. L. 124b. kasta mun ek enn odrum steini Fa. 

2, 184. kasta peir n feldum undir foetr ser Isl. 2, 134. Fa. 

1, 387. kastadi ser nidr Fa. 3, 275 kastadi p enn hreggi 
im ti peim N. L. 123*. ok er hann hafdi drukkit af horninu, 
kastadi hann pvi inn um ski inn ebend. kastar hann skipum 
(wirft um) Konsk. 133. iardvarpadi honum Od. 5, 28. 

mit verpa mag auch wie mit leggja der dativ eggjum zu ver 

binden gestanden haben, da es elliptisch den sinn hat: vali 

alia p er i bergom verpa Gulap. s. 429. sonst findet sich 

bei leggja nur dann dativ, wenn es so viel ist als in see 

legen oder wohin segeln, also nur skipi, skipum, denn in der 

bedeutung stechen geh rt es zu der folgenden reihe, jenes 
ist sehr h ufig, wie: lagdi skipi sinu inn til Nidaross N. L. 

141*. leggja sarnan skipom sinom Isl. 2, 124, Hmskr. 2, 
55. var hann grioti grfitlr Fa. 3, 355. peyta werfen, 
umwerfen (das pferd), antreiben: og peyttu sionurn arar 

bl dunum, bersetzt von avtQQhcuovv aka midw Od. N, 75. 

peytti honum fr ser 1, 398. 
renna rinnen, fliefsen, laufen lafseu, ist dem auswerfen 

gleich in der Verbindung mit tog netz: er fyrr rendu togom 
sinom Gulap. s. 426. er pit bl di i spor b dir rendut Edd. 

2, 254. hann mundi litt renna dstaraugum til vor (w rde 

wenig liebesblicke auf euch werfen) Fa. 2, 163$ es heifst 

aber auch von lebendem at renna hundum Gulap. s. 447. 

hnlich sleppa: hann slepti hundum sinum til bans Fa. 3, 374. 

p ser vseri nidr slept i festi Fa. 2, 368. p er ek pottumst 

sleppa honum ofan fyrir hamrana (niederwerfen) Fa. 3, 391. 
at hann sleppi vopnum sinnm vid hann Isl. 1, 350. i pvi 

slapp af fleininum, en i tuninn datt bak aplr Fa. 3, 488. 

og hafa peir pvi ecki sloppid fyrir l si Alp. 1845 s. 140. 

jetzt bedeutet das schw. verbum sleppa auswerfen, auslafsen; 
die construction ist dieselbe : at hinni annari grein frum 

varpsins se sleppt, og i hennar stad . . Alp. s. 144. so 

auch fleygja i eygir honum nidr Fa. 3, 463. hornunum Fm. 
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3, 194. hauki fleygja G. Qu. 2, 18. ganz unser werfen ist 
es in s tzen wie: |>vi leysir hann steinninn ur festinni, ok 

flcygir honum stad Fa. 3, 499. fleygdi hudinni ofan 
hann 3, 504. hleypti feim nidr Isl. 2, 65. fa hleypti 
hann annarri br nidni ofan i kinnina, enn annarri upp i h r 

roetr N. L. 73b. hun sl ngvir ser fa fvert bak aptr N.L. 

170b. ok sl ngar honum sidan ut a eldinn Fa. 2, 344. ok 

sleingdi honum nidr Fa. 3, 430. m glich w re dafs hier 
her beita und etja9flota9flyta geh rte, was unter geben be 
r hrt wurde. sicher wie hleypja und fleygja ist fleyta zu 

beurtheilen: ad fleyta leidis skipum og m nnum Od. 3, 24. 
Auf werfen als grundvorstellung lafsen sich zur ckf h 

ren strdi hveim eru bekkir baugum strddir Vegt. Qu. 11. 

bryniom er um becki str d Grimn. 9. dreifa (ausstreuen) 
sem feir h fdu dreift bygginu Od. 1,53. hreita, wof r hreita 
fram ordi bei B. H angef hrt ist und die bedeutung disper 
gere. so wird auch sd gebraucht: gulli swri A. M. 41. ok 
er j>eim sandi edr moldu said ikringum f au Konsk. 88. kar 
lar korni sd N. L. 50b. er wirft weg: kastar nu sverdinu 
ok hleypr Egil Fa. 3, 370. flika ausstreuen, ausgeben: 
til f ess er f . at flika pvi lsl. malsh. s 49. sletta (aus 

werfen) halanum ebend. s. 59. 

Sprengen: iosu bl di um heradit allt Isl. 2, 376. sidan 
bar hann f at utan torf, ok eys eptir fat sandi Fa. 2,222. 

hrupi oc r gi ef f u cyss holl regin Aegisdr. 4, wo es fast 

gleich mit werfen ist. dreifa; s dreifdi mik bl di Fa. 

1,181. Hialmler dreypti hann vini Fa. 3, 508. si ckva: 
st ckti vini Od. I, 53. ok sva st ckva hlautino mennina 
X. L. 99*. hella (giefsen) helli menn vatni hendrnar Od. 

1, 62 (kann zu halla neigen gezogen werden). giota 
(parere): fa giota feir rognum sinum (von fischen) Konsk. 
46. at f rigndi bl di Ann. vet. a. 872. 

Licht, strahlen werfen : en ff/sti af honum sem liosi Fa. 
3, 504. f bra Uoma H. Q. 2, 15. rennr sol upp, ok skijtr 
ge?zlo?n srnom i allar a3ttir Konsk. 44. 

Speien, blasen mit; spia, blasa, fnatsa, fnysa: spia fvi 
eno heila vatni Konsk. 147. hro?kti hann pvi si arvatni 
Od. 2. 12. bles eitri moti honum Langenb. 2, 271. Fa. 3,428. 
at fat blces 7*nm Fa. 2, 183. fnojsa ; eitri ek fnmsta Fafnism. 
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hann fnpsti eitri alia leitt Fa. 1, 160. sva fnysta ek eilri 

ebend. 162, wof r jedesmal viele andere hss. frysti haben, 
was vom schnauben und blasen der pferde gebraucht wird; 
indessen fnij/sa findet sich auch sonst: raudben fnystu blodi 

Fm. 10, 187. feykja (fortblasen, schleudern vom st rme): 
ok feykti mer um dimma vegu Od. 3, 64. let ek J)a b da 
blodi snyta (emungere) Fa. 2, 320. 

G hnen, klaffenlafsen den mund, r chen, ist aufwerfen oder 

aufreifsen; gapa: g ptu ki 'ptunum Fa. 3, 482. gindo iarn 
inunnon Ol.Trygg. s. c. 130. wahrscheinlich wird auch enna 

aufreifsen, breitziehen, so construiert. flensa, bl ken, findet 
sich in folgender Verbindung: ok flensar tungunni eptir H rdi 
Fa. 3, 500. das einfache opna hat accusaliv Kongsk. 135, 
munn sinn; aber gewaltiges aufwerfen dativ: pegar bann lykr 
hanum mi k upp ebenda, w hrend auch bei l ka das einfache 
zuthun des mundes wieder directe construction hat: lykr hann 
saman munn sinn Kon. 140. dagegen hurdum uppliuka Isl. 

2, 218. hurd . . ok kippir henni upp Fa. 2, 198. yppit hur 
dom A. M. 44. schlingen, hinunterschlucken: oc svelgir 
nidr peijn bita N. Love 1, 384. doch auch mit accusativ. 

Die bedeutung werfen findet sich auch vielfach in skioia 
und liosta, die theilweise zur folgenden reihe geh ren, wie in 
skaut bryggium a land Fa. 3, 509. skaut saxinu 3, 508. 

J)6at pu skiotir treinu i elldinu Konsk. 145. skaut hatta 

spioti Isl. 2, 380. und so noch jetzt skiota spiotum Od. 5, 
28. 29; diesen casus beh lt es auch in der bertrageneu be 

deutung verweisen einen handel an ein gericht: J)eir vilju 
skiotu pesso mdli til FrostoJ>ings N. L. 98b, wof r auch skir 
skola gilt, ad pvi liku s skyrskotad til amtmanns Al{>. 345. 
letzteres auch im sinne von: damit berufe ich mich auf 

N. L. 76b. 

5. das Werkzeug oder glied womit ich schlage oder sonst 

treffe; und als Werkzeug des Schlages k nnen auch personen 
dargestellt sein, aber nicht der gegenst nd den ich schlage, 
welcher ebenso den accusativ erfordert, wie die art des Schla 

ges, wenn dieser beschrieben ist: ok slo hana hnefah gg 
Fm. 3, 78. kylbub gg Fa. 3, 211. hi hann b&mh gg N. 
L. 186b. Isl. 1, 222. drap hann h gg dyr Fa. 2, 340. 
h gg mik i h fudit mikit s r N. L. 162\ so verh lt es sich 
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auch bei sto en, stechen, stecken, kauen, schiefsen, nebst 
deren abgeleiteten bedeutungen. das Werkzeug ist hier weit 
fter von der proposition mit begleitet, dessen aber auch noch 

die sp teste prosa entbehren kann, und tritt h ufiger als bei 

den fr her genannten verbis als object in den accusativ, wenn 

das eigentliche ziel der bewegung diesen nicht hat: so heilst 
es zwar keyrdi bann sporum N. L. 89b, aber auch keyrir 

knifsskapt sitt i sidu mer Fa. 3, 391. 

Berja, sld, vega, drepa, lemja, berjandi f tunum Fa. 3, 
500. hardsteini let . . mik bardan Isl. 2, 375; aber at {)u 
vilt berja mina sveina N. L. 175h. hun sld hendinni ne 
(lan undir kerit Fa. 3, 299. sld iit Jeim hvitu seglum Od. 

3, 39. sl gu ti ldum 3, 405. sld f>eir saman lidinu Fa. 2, 
205. ok sl utbyrdis forum m nnum ebend. 122a. lausum 
sld ollum hundum Fa. 3, 274. sld at utan eldi Fa. 2, 321. 

dagegen nolhwendig sl h rpo sina Konsk. 704 (mit dem 

Stabe), sl t kn ttinu Fa. 3, 530 (mit dem stock oder der prit 
sche). var vig vegit v lsko sverdi O. G. 16. tams vendi 
ek J)ik drep F rsk. 26. skulu . . drepa barnino fremr sin 
num i vatnet Nor. Love 1, 394. drap hun a f sporda sinum 
Od. 3, 31. drep vid haus Hymis kalki hveriom Hym. Qu. 
30. drepa foeti Fa. 3, 380. var i skarlatskirtli raudum ok 
hafdi drepit upp skautunum Isl. 2, 85. var hann . . ok kyl 
fum lamdr Fa. 3, 355. 

Hrinda, stviga, stanga, liosta, spyrna, keyra; leggja, 
piakka, skufa, ytal hrinda skipom vatn Hmskr. 1, 177. hratt 
honum i eldinn N. L. 89b. hrindir henni fyri bi rg ofan 
Fa. 3, 573. hritt af J>er harmi Fa. 1,* 194. hrit af J>er 
hryggleik Hird. 27. stungu i ki l h' fdom N. L. 25b. 

stingr sva sinu h fdi i hans sidu ebend. 158\ ef madr lystr 
mann . . . eda stingr madr xarskapti eda spiotscapti mann 

Gulaf). s. 186. Hialmter stack hann spiotskapti Fa. 3, 478. 
hio hann baeda foetrna undan Hrolfi, ok stack peim milli kla3da 
ser 3, 304. Oddr stack b dum fotum i einn jardfastan steinn 

2, 256. stackhznn ser nidr Od. 3, 49. stangadir spiotum 
til bana Isl. 2, 381. laust v dva sinum t nnina Hmskr. 
1, 99. var lostin ru til bana Fm. 1, 118. hvarr yckarr mun 
liosta annann illum steini Isl. 2, 375. doch auch lystr med 
horninu N. L. 158b. spyrndi sinum fotum vid mer Fa. 
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3,391. Thorr spyrndi faeti sinum hann N. L. 89b. bcegja 

(eigentlich mit dem arme) stofsen: at skessan numi vilja 

bcegja ser i gi na Fa. 3,414. sparkadi badum f tunum i 

stolinn Od. 6, 22. keyra sporum ist angef hrt. hi 
ok lagdi badum h ndurn Orkn. 38. Oddr lagdi spioti til 
Eyolfs Isl. 2, 85. lagdi til hans sinu spioti Fa. 3, 441. Od. 

6, 29. ef pu piakkar broddinum hallinn Fm. 3, 180. 
sk fudu honum ur saetinu Fa. 2, 60. fjta (ausstofsen) at 

yta b ti B. H. en hann ytir h fdinu m ti Fa. 3, 471. 
H ggva, skiota. hid l nni sinni i br dur sinum Fa. 3, 

391. h ggr til hans sinu sverdi Fa. 3, 424. h ggva mer 

kylfu eina med bast xi pessi Fa. 2,177. anim Fa. 3,355. 

skjjtr sinum feeti til gierpotsins N. L. 154b (st fst). skaut 
tveimr kesjwn til hans Fa. 3, 537. skaut^nm drum 3, 374. 
hann skijtr llum skeytum 2, 265. skeyta pvi ecki (k m 
mern sich nicht darum) Od. 5, 69. 

Statt des Wortes f r eine bestimmte weise des angriffes 
kann auch ein allgemeines stehen: p leita p sialfann hann 

lettfleigu gafloki Konsk. 387. ef madr fgar v pni at manni 
Nor. Love 1, 307. 

6. der gegenst nd den ich rcifsc, ausreute, aufziehe oder 

niederreifse, abreifse, herumreifse, fortreifse, auseinander 
reifse. 

Kippa. kippir at ser sverdinu Fa. 1, 160. hann kippir 
nu upp hverjum runni med r tum Fa. 2, 197. kippir sk rn 

foetr ser Isl. 1, 326. ok vil kippa henni ur husinum Fa. 

2, 198. pvinacst var fi 'lum urkipt 3, 504. par ser hann hurd 

undir, ok kippir henni upp 2, 198. kipti nidr stocknum 

3, 504. kipti brutt rinni N. L. 196b. ockur virdist allri 
rot kippt undan Alp. s. 547 ; vergl. Od. 3, 28. rydja : peir 
widdu upp i rdu ok grioti sem lausri mi llu (im k mpfe) 
Fa. 2, 251. rydr i sundr skdlanurn Fa. skola eigentlich 
absp len ist auch fortsp len und hat ebenfalls instrumentaiis 
statt des accusativs: skoladi aldan p lausum kilinum, ber 

setzung von Trjv de ydrjv (f tps ^vfia Od. 12, 421. hrycka, 
was B. H. nicht hat, ableitung von hr ckva, hr ck hrackum 
auf dieser dritten stufe, wird sp ter das gew hnliche wort 
im d nischen rykke f r jenes isl ndische kippa: ryckir bo 

ganum i sundr Fa. 2, 264. ryckir pu manni, byt tva ogra 
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Gutalag . 43. ef madr rindir manni, efa nyckir Gulap. 187, 
wo andere hss. vielleicht richtiger ryckir lesen, es folgt: til 
sin eda fr ser. hnicka (raptare): p hnykti Fr k rk af 
ser falldinum Orkn. 144. hnyckir upp kapnheltinum Fa. 3, 
293. sidan hnyckir hann upp eldstocki, ok keyrir Isl. 2,338. 

sprctta, praet. spretti (aufreifsen, abreifsen), verschieden 
von sprctta, spralt: likit. . . ok var pvi sprett fr h fdinu 
Isl. 1, 326. niadr einn var sv forvitinn, at bann spretti 
tialdinu, ok s t Fa. 3, 318. spretta honwn i sundr 3, 357. 

slita: aldri slita N. L. 14b. slita m lom S. Q. 1, 32. 
sleit sv pinginu Fa. 3, 33 ist mehr beendigen, sleit Fropa 
frist H. Q. 2, 13. doch: ok slitr burt rina Fa. 3, 331. 

vergl. kippti brutt rinni oben, niemals ist instrumentalis bei 
ri t: reif hann kvikan isundr Fa. 1, 53. dagegen geh rt 

svipla isundr hierher: en ofviurid svipti sundur seglunum 
i prcunt og fernt Od. 4, 6. auch rota upp: rutadi upp ha - 
nu ebend. 2, 12. r ludu iordinni upp med rananum Fa. 
2, 378. 

7. das Werkzeug womit ich streiche, salbe, reibe, kratze, 
schai*re, so wie auch der gegenst nd den ich reibe oder 
kratze; welcher letztere dativ ein nichtinstrumentaler sein 
kann, da er sich auf die rtliche Vorstellung des anthuens 
zur ckfuhren l fst. 

striuka: strauk hendinni um ennit Orkn. 444. smyrja: 
smurdi h rund hennar med g diim smyrslum Fa. 3, 309. 
smurdi hann smyrslunum i s rin ebend. rioda: ok rydr 

sik allan bl dinu N. L. 156\ ok rioda stalla bl di hans 
N. L. 98\ 

gn a: ok gnera ek vatvm um augun mer Fm 5, 96. 
seidi Junum raun ek snua, ok siul um per gn a, unz J)ik 
gridr gripr Fa. 2, 130. bylgjur gnua bordunum Fa. 1,138 
geh rt kaum hierher. klasa: eitt kvikindi sat vid eldinn, 
ok klo i tninum med k mbum Fa. 3, 471. so wahrscheinlich 
auch klora. raka (r dere, corradere): en er hegid var 

Jrart ordid og b id var ad raka pvi saman N. Fei. 7, 196. 
ok s padi saman st rum bing Od. 2, 17. s r hann s pat burt 
sni num Glumss. c 3. urga (stark reiben, knirschen): ur 

gudu saman t nnunum N. L. 178b. rida: triam m ttu ok 
til J>ess saman rida, at par f izt eldr Konsk. 150. reid 

Z. F. D. A. VIII. 5 
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Ii vorn peirra 
. . smyrslum Od. 3, 36. iaplaili (kauen) t n 

nunum Od. 5, 29. nistir t nnum Fa. 3, 629. 

8. der gegenst nd womit ich bersiehe, umwickele, be 

decke, umh lle, kleide, schm cke, nicht der gegenst nd den 

ich bedecke, mit dem berziehen steht sich aber das abzie 

hen v llig gleich, denn ich entbl fse einen vom kleide indem 

ich ebenfalls mit dem kleide ziehe. 

svipa: sveip bann utan silfri Vol. Qu. 22. sveipn: ok er 

hun hefr sveipat barnit i klaedum N. L. 154a. at hann svei 

par sik i skikkju sinni Konsk. 298. - 
sveipadi ek pa at mer 

klwdunum Isl. 2, 126. hann v dladi saman ylirh fninni 

Od. 5, 65. vejja: her he r drottuingin kastat fleski inn i 

hanginn, ok vafit um utan halmi (mit stroh) N. L. 60*. han 

vafdi piltinn i eiuum duk Fm. 3, 112. sem hinn heilgi 
Magnus ivafdis slikum syndum Orkn. 450. huldi skyium 
iafnt i rd og haf Od. 3, 6. pekja: pat er um fram ll 
l nd isum pakit Konsk. 142. pekiazt met isum ebend. 197. 
salriun var paktr bleiktum lereptum N. L. 119*. p ktu hann 
khjedum Fa.3,507. vaxa, bewachsen, sich bedecken mit: 
landit var mi k sk gi vaxit Fa. 3, 410. einn holmi rcyri 
vaxinn Fin. 1, 71. grundv llr vaxinn morgum sedum ok t - 

mum smugum. Konsk. 148. klcedu: klceddizt hann skyrtu 
cinni Fa. 3, 439, und im gegentheil flctta: ctti hann p 
Asbi rn klcedum N. L. 173'*. bann var allr fiadralauss ok 

ett'r hamnum Fa. 2, 378. ettir t trunum fr ri Od. 5, 
11. ettir hann lodk punni Fa. 3, 510. H rdr fld uxann med 
llutn ledrum Fa. 3, 500. verja: mir skaltu verja klcedum 

pinum Fa. 2, 485. daher auch im sinne von verteidigen, 
wehren: enn ef nockr verr odde eda eggjo Gulap. 353. ver 
ek pessa i rd l gorn ok d mi ebend. 300. 

9. das Werkzeug zvomit ich binde, kn pfe, g iHe, um 
h nge, und womit ich aufwickele, der gegenst nd also auch 
den ich schlichte, so wie der gegenst nd den ich um etwas 
binde. 

binda: ok batt par um bl m prccdi Fa. 3, 317. var pessi 
s tt bundin fastmashmi N. L. 119*. pat var bundit einka 
mdlum ebend. 103b. knytt vargsh ri i einn gullhring Fa. 1, 
211. hann hafdi knytt gullhladi at h fdi ser N. L. 181b. 

spenna: spenti sik sverdi pvi Fa. 3, 439. spennir at ser 
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um bol ok foetr nafrum Fa. 2, 258. spenti hondunum nidr 
um halsin Fa. 3, 500. spcngja: stengnr stdli spengdar 
Fa. 3, 411. girda: ok girdr sverdi Fa. 3, 302. girti s\g 
bitru sverdi Od. 1, 65. tialdai let Jiyri Haida hallina 

gr m v dm lum Fm. 1, 118. ok t k par ut sv rt silkiti ld, 
hann tialdadipeim tan yfir ll nnur ti ldin Fa. 3,318. tialdi 

par um p borg ti ldom ok ski ldom S. Qu. 3, 61. t a? 

peir menn er tcedu mdli Thorsteinns at vilja Gests Isl. 1, 335. 

hyggju taepi Br. Qu. 2, 13. 
10. das womit ich befestige, daher auch der gegenst nd 

den ich anh nge, einhake, und das worauf ich mich st tze. 

egna: egndi ngul . . uxa h fdi Hym. 22. obwohl egna 
von agn lockspeise sp ter anreizen wird, so ist es doch hier 

offenbar lockspeise anstecken oder befestigen an die angel. 
loda saman (cohaerere): medan lidum lodir saman N. Love 

1, 391. krockja: hann krockti kroknum i hringinn Fa. 3, 
569: der ring nimmt den haken auf und h lt ihn, sie befe 

stigte den haken in dem ringe, indem sie ihn hineinsteckte. 

stydja: studdiz geirskapti N. L. 31\ grioli studda garda 
mina Heir. 1. pat er fall, ef hinn stydr nidr kn6 edr hendi 

N. L. 63b. spita mit pfl cken befestigen, aufpflocken: hann 

spitti aptr tialdinn Fa. 2, 285. nista (was bei B. H. fehlt) 
feststechen: at pu m tt nista honum i klacdi pinu, sein dragn l 
Fa. 3, 621. 

11. das Werkzeug womit ich baue, r ste, bereite, mache, 
versehe, bleibt auch in der sp testen prosa noch vorz glich 
oft im blofsen instrumentalis ausgedr ckt. 

b ai gulli Fa. 2, 190. ok bua pik pungum vopnum 
Konsk. 374. var allt med gulli gert ok gimsieinum sett Fa. 

3, 299. stafr . . settr Steinum N. L. 144a. at hann skry 
ist pvilikum bunadi Kon. 39. r ndom sknjddir ok rodnom 

geiri N. L. 4l\ r sten, ausr sten: ok silkitreyja erma 

lausri vel brynjadr Fa. 3, 536; so auch skipa: skip skipud 
hraustum drengjum Fa. 3, 535. vopnadr blikanda malmt 

Od. 6, 18. gera: sverd, er ek per gerdi minni hendi Fa. 

1, 163. ok sn in ll, sem t lum se geor Konsk. 131. miklu 
orka N L. 164\ 

Hierher l fst sich auch wohl der instrumentalis bei dem 
nehmen womit ein ger usch gemacht, ein schall hervorge 

5* 
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bracht wird: lagmadr skal l ta ringja himii mesto klocko 

Gulap. s. 15. al smella fingrum Isl. m lsh. s. 55. hringlar 

gialdi, er klingelt mit dem gelde; J)id sem statnir staupum 

hringid, die ihr mit den bechern l utet N. Fei. 7, 149. ok 
skeldi h sinu i l s Fa 3, 486, was man zu werfen ziehen 
k nnte. 

12. das mittel womit ich beg be, verehre (opfere); wo 
Ttiit ich vergelte, lohne, strafe, und bestraft werde oder b fse. 
jo auch das mittel womit ich erfreue, erschrecke, betr be 

oder plage und bel stige: gladdi raudmalmi JN. L. 24b. 

hringom reifdi hon h skarla A. Q. 41. p ognar oss gudi 
pinorn N. L. 104b. sa er med gapandi munni ognadi [)eim 
Fa. 3, 668. eru I cendir . . mestum nnum kafnir Alp. 
s. 127. er skemia kunni nyjum kvccdum N. L. 55*. 

Selbst gffa, das starke verbum, scheint auch eine con 
struction mit instrumentalis zugelafsen zu haben wie das deut 
sche schwache verbum: her gebite sinin holdin mit pellir 
joch mit golde Wack. I, 184; denn es heilst nordisch nicht 
nur en stoerrum gaf fadir pinn mer, sem er sverd petta 
Fa. 2, 352, worin stoerrum zwar adverbial ist, nach seinem 
casus aber auch ein pessu, peim sverdi schliefsen l fst. 

bl ta, scema gi fum. bl tudu peir yxnom N. L. 98* sveini 
Fa. 1, 452. sp ter tritt der gegenst nd den ich verehre, wie 
bei unserm opfern, in den dativ Fa. 2, 135. N. L. 170b. doch 
ohne dafs der instrumentalis aufh rte : dr eg biota per henni 

(kvigu) Od. 1829. 1, 50. 

gialda : hciptom gialdi harm Br. Qu. 1, 12. var peim 
ok h rdu goldit Fm. 3, 84 u. oft. lief na: at hefna honum 
nockru Fa. 2, 232. ek hefi launat yckr pvi sem pid erud 
maklig Fa. 3, 299. illorn huga launapir pu pa g dar giafar 
Harb. 20. 

Dazu ist wohl der instrumentalis bei sekr (straff llig) zu 
setzen: stafnasmidr er sekr atta rtogom oc xn m rkom 
silfrs vid konung Gulap. 80: und so heifst es auch bceti s r 
b tom Gulap. 446. fullom b tom s. 148. ok viltu pat nu 
ngvu bosta? Isl. 2, 106. paskal bcetu honum vi m rkum 

fyrir auga sitt N. Love 1, 306. bei sekr findet sich 
auch at premr aurum N. Love 1, 115, und so k nnte es auch 
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gedacht sein, verbunden zu der strafe; doch sekjaz ist wie 
boetaz: J> sekizl sa tveimor ourom GulaJ). 516. 

13. das mittel mit welchem ich Julie, und mit welchem 
ich ziehe oder giefse um auszuleeren; also auch der gegen 
st nd mit dem ich vermehre und vermindere, um den ich 
vermehre und von dem ich etwas cntbl fse oder reinige, der 
instrumental wird hier zum ablativus und die ihn beglei 
tende pr position, die schon die alte spr che zuweilen dabei 

hat, ist af der gegenst nd der uns object ist, bleibt aufser 
bei vermehren auch im nordischen im accusativ. 

Julia raudum vefti N. L. 531*. illum tarum augun fylltust 
N. Fei. 7, 151. augu hennar fylltust t rum Od. 1, 79. da 
neben gew hnlich hann fyldu peir upp af sandi Fm. 3, 211. 
fullar af gulli ok silfri Im. 3, 225. at [>u hladir skipin af 
triam ok grioti Fa. 2, 448, aber auch instrumental: ok hl du 

skipin med malt Fa. 3, 358. sk l, fulla med d ckleitu vini 
Od. 3, 15 harmi aukin geck Gudrun Fa. 1, 227. miklu 
i k {>u ebend. 1, 223. f> i k nu st ru vid Fa. 2, 230. 
selbst auka lidi Fa. 3, 368 und p megi heldr fi lga (es viel 
machen mit?) nockut verzlunarst dum Alp. 1845. s. 385. 
bocta vid ist hinzuf gen, eigentlich befsern mit oder um et 
was: peirri einni skal eg nu vid basta Alp. s. 450. pessu 
ordi hefi eg boelt vid efiiv gezkun Sv. Eg. Harmsol s. 33. 

Die gleiche Vorstellung bei dem ausleeren ist am deut 
lichsten bei rydja eigentlich ausreuten, ausziehen mit etwas, 
denn der gegenst nd den ich aus- und hinwegziehe wird in 
strumental vorgestellt, vergl. nr 6. in dem satze f ru til dre 
kans ok ruddu hann b kum ok bl di Isl. 2, 127 ist also 
n chste Vorstellung: fortziehend die todten k rper und das 
blut reinigten sie ihn. 

Hierher geh rt auch die anschauung wovon die begriffe 
des etta nr 8 und des eyda I, 8 abstrahiert sind; denn 
bei eyda zeigt sich auch wie bei flctla ein af: hun eyddi 
alt rikit baedi af f6 ok af m unum Fa. 3, 657. 

14. das mittel womit ich unterhalte, womit ich f ttere, 
speise, tr nke; womit ich feuere, baue, diele, schwellen 

lege ; folglich auch das womit ich berhaupt das leben friste, 
wovon ich lebe. 

So sedja: p er himins styrir 1yd littu braudi saddi 
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Leidarvisan str. 27. einiges auffallendere, wo wir accu 

sativ vorziehen, sei hier noch hervorgehoben, ef peir elda 

gordom eda grindom eda andvirki, gialdi skada pann Gu 

lap. 423, wenn jemand gehege oder gilterth ren oder an 

deres nutzholz feuert. dem der ein grundst ck leihet, ge 
b hrt es, die geb ude darauf zu unterhalten, h som upphalda 
Gulap. 331; ein dativ der 1, 8 besprochen ist: dazu kommt 

hier ein instrumentalis: ok halda upp torfv lom ok vind 
skeidom ok kr kroftom, er soll es in stand erhalten mit al 
lem zur bedeckung notwendigen, Wetterdach u. s. w. 

dr tt ist die schwelle; davon hat die neuere spr che ein ver 

bum dr tta schwellen, als schwelle unterlegen, gebildet und 

uneigentiich gebraucht vom unterlegen, unterstellen, wozu 

wir accusativ stellen: eg held po, at s . . . nni neina 
astredu til ad dr tta Ad mer peim iofnudi geyn boendunum 

Alp. 1845 s. 129. 

Ufa findet sich so verbunden: munom at apni drum 
verda vid veidimat ver prir Ufa Hym. 16. die pr position 
vid ist sicher auch entbehrlich gewesen, findet sich aber 
auch mit accusativ: vid vin eilt vapng 'fugr Odinn a; lifir 
Grimm. 19. deyja hat in prosa or bei sich: ok do or 
s rum Isl. 1, 233. 

15. das mittel womit ich berhaupt etwas bestelle, er 

reiche, womit ich einen vortheil, einen zweck erreiche, was 
ich also vertuende, gebrauche zu etwas, oder woraus ich 
nutzen ziehe. 

verja, was urspr nglich bekleiden oder umh llen mit et 
was bedeutete, geht ber in den sinn von wehren mit etwas, 
und einem bed rfnis abhelfen mit etwas, also gebrauch ma 
chen von etwas, anlegen etwas, wie fr chte, producte, Zinsen: 

hvernig landsm nnum tekst ad verja ull sinniN. Fei. 7, 216. 
wie es die landsleute anfangen ihre wolle zu verwenden, 
ad siodir peir . . . s u settir v xtu . . . g v xtunum 
varid til uppbotar hinum ryrustu braudum Alp. 1845 s. 338, 
dals die gelder . . auf zins ausgethan werden, . . und die 
zinsen angelegt, verwendet zur Verbesserung f r die gering 
sten besoldungen. diese bedeutung von verja ist keineswegs 
ganz neu: ok hafdi nokkru silfri at verja Isl. 1, 347. er 
s/iktim konungum ilia varit, sem til einzkis annars eru, enn 



UBER DEN NORDISCHEN DATIV. 71 

fyrikoma m nnum med li lkyngi N. L. 124% es ist bel be 

stellt mit solchen k nigen, eigentlich ein bler gebrauch ge 
macht mit ihnen. J) er samt st du peirra og lifernish ttum 

svo varid, ad A1J). s. 344. 

hlyta besonders tilhlyla, gebrauchen in einer Sache, wo 

bei das womit sie erreicht wird (hliota wovon hlyta stammt 

ist erreichen) instrumentalis erfordert, auch wenn es eine 

person ist: hlijta mun ek ok pvi er Thorkell baudlsl. 2, 60. 

munuper nu verda at hlyta vid verum domum Fa. 3, 184. 
Vilhialmr vildi ecki drum tilhlyta enn ser, at piona Hrolfi 
Fa. 3, 270. dagegen br ka hat accusativ; das ist eine 
volle Vorstellung. 

Ein adverbial gewordener instrumentalis dieser art ist s - 

kum, mit sachen, was zu vonwegen wird. 

16. das mittel womit ich erwerbe, und so auch das 
wof r ich kaufe, womit ich ausl se, eine Zahlung mache, 
das womit ich mich vergleiche, auss huung mit jemand er 

reiche, oder warum ich streite. 

kaufa durch kauf erwerben, und selja k uflich oder als 

geschenk berlafsen, haben preis oder werth im instrumen 
talis: vil ck baugum mey kaupa Langenb. 2, 274. mey bad 
hann hverja mundi kaupa, f gru gulli at fodur r di Fa. 2, 54. 

fullo verdi kaupa eda selja N. L. 133\ ok hann gaf eigi 
ne s lum seldi N. Love 1, 216. die pr position welche da 
zutreten kann ist med, wahrscheinlich auch i, wie bei be 
zahlen: sem hann m tti kaupa med pvi gulli oc brendo 

silfri, er hann keypti p i rd med Gula|>. 305. 

leysa: leysi h d sina 6 m rkom N. Love 1, 298. J> 
skal hann leysa i rd sina af hinom er dr hefir lekit, einni 

ardarleigo (unius arationis mercede) Gulap. 330. premr m r 
kom silfrs kal sik af holmi leysa, s er s rr verdr N. L. 148\ 

greida: hvcrjom aurom. fyrir i rd skal greida (mit wel 
cherlei geld f r das land bezahlt werden soll) Gulap. s. 304, 
in der berschrift, es folgt nachher: hann skal hanom greida 
i sliko fe, sem haun hefir til, i gulli u. s. w. 

keypa ist einen handel mit etwas machen, sich worin 
oder wozu vergleichen; oder etwas ausmachen: hann keypti 

pvi vid hana N. L. 105*. J> keyptu f>au J)cssu Fa. 1, 392. 

gulli keypta Aegisdr. 42. kona mundi keypt N. L. 62b. 
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Das gegentheil 
vom vergleich zwischen zweien ist der 

streit zwischen denselben oder die wette: der gegenst nd des 

Streitens kann auch als der preis desselben dargestellt sein, 
und dieser als das mittel der handlung; namentlich streiten 

oder wetten zwei gegner mit der st rke, wenn sie um diese 

k mpfen, daher ist Instrumentalis der dativ auch bei 

deila: magni fysir engi vid mik at deila 9 pvi at mer 

var ungum aldr skapadr; ek hefi hiarta hart i briosli Fa. 2, 50. 

auch in prosa: enn ef per vilit petla m l taka med sva mikilH 

freko, at deila qfli ok ofriki med oss N. L. 100a. sp ter 

heifst es: og ngvu afli m vid hana deila Od. 3, 67. 

vedja wetten k nnte daher dativ und instrumental ha 

ben, vedja h fdi ist nicht instrumental, denn der k pf ist 

das was in der wette im k mpfe verloren, gef hrdet wird, 

verlieren aber hat dativ. vgl. 1, 8. instrumental w re das 
warum oder womit gewettet wird. 

17. das mittel der bcsch ftiguvg, des Umgangs und des 
aus beiden fliefsenden bekanntwerdens ist allerdings zugleich 
dessen gegenst nd, gleichwohl sagen auch wir, ich besch f 

tige mich mit, ich mache mich bekannt mit etwas, ich werde 

fertig mit etwas. 

Ob sijsla auch mit blofsem pvi neben um pat verbunden 

wird, ist mir nicht gegenw rtig; ctja a ist mehr betrei 
ben: n liggr i rd eigi samlynis, pa seal hann p hafn, . . . 

oc par etja andvirki llo Gulap. 357. 
Wenn leika spielen so viel ist als sich vergn gen oder 

sich unterhalten (vgl. at hann lek vid-fh\gr sina N. L. 107*), 
so hat es den gegenst nd woran man sich vergn gt mit at 
und dativ bei sich, vgl. 1, 9: dagegen im sinne von sich 
ein gesch lt womit machen nimmt es auch Instrumentalis 
an: lek hun tveim ski ldum At. M. 70. lek hann fingrom. 

kynna ist bekannt machen; kynnaz bekannt werden: 

pegar eg hafdi dvalizt h r um hrid i landi, og eg kynntist 
landslaginu Alp. 1845 s. 152. pvi svo kunnvgir damit so 

unbekannt, ebend. hnlich mcela: ef pu vilt per mcela man, 
wenn du willst dafs die maid mit dir spreche H v. 98. 
verwandt mit: Odni sifjadr Hym. 21. si apan siolum gi r 
v llum Hyndl. 39. 

anna (eine arbeit, nn) vollbringen, zu Stande kommen: 
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eg anna pvi ecki, ich kann damit nicht fertig werden, nach 

B. H. litlu aetla ek pu orkir, ef pu ert einn at, wenig aus 

richten, eigentlich mit wenigem, Fa. 42, 412. und so heilst 

es auch: sleit med pvi pinginu, damit wurde das gericht be 

schlossen, Fa. 3, 397. 

18. das mittel der gesellung und bereinstimmung, zu 

gleich ihr gegenst nd, ein subject wird vergesellt durch 

einen gegenst nd der hinzukommt, es ist also m glich diesen 

als das n chste instrument der zugesellung darzustellen, und 
so sagen wir, ohne darauf zu reflectieren, mit einem dinge, 
mit einer person zusammen sein, kommen, stimmen oder 

sonst thun. das zusammen stimmen wird ein gleichen, und 
so kann auch gleich sein mit etwas instrumental aufgefafst 
werden, hier hat aber der wirkliche dativ fast dieselben 

rechte; denn was mir gleicht, ist mir ein bild (lik, likneski), 
und das vergleichen wird rechtm fsig auch als ein neben 
hinstellen oder bei etwas stellen gedacht, was einen r um 

lichen dativ erfordert f r den gegenst nd dem ein anderer 
zur vergleichung beigesellt wird, so ist schon das nordische 
hid so viel als unser im vergleich mit; {)a er pat litit mark 
hid pvi sem at keppa Fa. 2, 267. vel, hid pvi sem pa ver 
vorum i valdi siafar Fcer. c. 9. obwohl auch dies durch 
das instrumentale vid ausgedr ckt werden kann: hverki hafa 

peir vid mer lidsafla n vitsmuni Fa. 2, 67. eiga hafa afla 
vid honom 3, 5; allt mun yckr skorta vidpd fedja Fa. 2, 64. 
vid konung Fm. 3, 131. am sichersten wird als instrumen 
talis betrachtet werden der casus bei verbis die mit sam 

componiert sind, sowie bei dem einfachen samr, saman, dsamt. 

Im ersten falle findet sich abwechselung mit einer pr po 
sition (vid, med) wenn der verbalbegrifF weniger abstractes 

zusammenkommen und zusammentreffen ist. das letztere zeigt 
sich in sambioda, samvwgja ( bereinstimmen, gleichkommen 
mit): sambaud hann at afli r sknum m nnu/n Fm. 3, 113. 

samvwgdi hann hinum sterkstum m nnum 3, 265. ad vid 
botin samsvari helmingi pess Alp. 488. p vard hann ad 

samreckja henni naeturnar Od. 2, 8. en verid samd ma 

hinum Alp. s. 117. og er pvi pingid sarnhuga i pvi, ad 

bidja ebend. 122. samkvatmt [)vi in bereinstimmung damit 
ebend. 122. samkvcemt skum ebend. 153. V gum 349. 
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aber: verit hafa i samsceti vid dugandismeon Fa. 2, 267. 

doch sampyckja m. a.: ok sampycki ek pessi r&d Isl. 2, 202. 

Das einfache samr, saman, samt k nnte auf die Vorstel 

lung des verbindens zur ckgef hrt werden (samt m. bund, 

vertrag: at vif samt s m, dafs wir verbunden seien F rsk. 7), 
hat aber auch in der abstraction zur hnlichkeit sichern in 

strumentalis: madr er moldo samr S larl. 47, ist derselbe 

mit der erde oder durch Verwandtschaft verbunden mit ihr. 

kom nu Erlingr . . med allan sinn her samt Haraldi ko 

nungi Fa. 3, 440. at ganga i bad samt slikum afarm nuum 

Isl. 2, 316. ecki iafna ek snilli ockarri giltu saman Isl. 

2, 203, wo der dativ snilli ockarri wirklicher dativ ist zu 

iafna, giltu aber instr. zu saman, w rtlich: nicht bringe ich 
unsrer tapferkeit die Verbindung (vergleichung) mit der sau. 

es konnte daf r auch samiqfna heifsen; dann w rde vid giltu 
gesagt sein. gleichen instrumental haben auch die mit 

iafn zusammengesetzten adjectiva und kann iafna selbst ha 

haben: ef f u pikist iamn vid mik Isl. 2, 337, mit mir, eig. 
wider mich. 

Dagegen mufs ich den dativ bei likr f r einen wirklichen 
dativ halten, wie er bei gem fs dem (vgl. 1, 12) vorkommt, 

wir sagen zwar er ist ihm gleich, und daneben auch er ist 
mit ihm gleich; die strengere construction ist aber im nor 

dischen nie mit der loseren oder pr positioneilen verlauscht, 
und den dativ in der abgeleiteten bedeutung gem fs sein, ge 
fallen, bei lika bezweifelt niemand, auch in at ecki m tti 

pvi likt finna Fa. 1, 75 ist dem ein hnliches finden zugleich 
daf r es finden, und es kann hier , auch reiner genitiv ein 
treten wie im lat., lezt eigi vita hans iafningja Isl. 2, 337 
u. hans maki. f r das pronomen mag indess, nach der form 

fvi zu urtheilen, eine instrumentale fafsung wenigstens vor 

hergegangen sein. 
Den dativ beim comparativ hat Grimm auf instrumen 

talis (gr. 4, 752) gedeutet, mein schwert ist gr fser als 
das deine kann aufgel st werden: mein schwert ist gr fser, 

zusammengestellt mit dem deinen, aber es kann wohl auch 
sein: gr fser neben oder in beziehung zu dem deinen; denn 

jeder comparativ ist relativ, f r das letzte liefse sich an 
f hren dafs statt des dativs auch enn mit dem nominativ 
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gebraucht sein kann, dieses enn pitt sver enth lt die sinn 

liche anschauung: mein schwert ist gr fser, noch das deine 

(daneben gelegt), hia (neben) heifst auch: im vergleich mit, 
bei dem positiv, auf die frage wie gef llt es euch hier? 

wird geantwortet vel, hia pvi sem f>a ver vorum i valdi 

siafar Foer. c. 9. doch wage ich f r das nordische allein 
nicht zu entscheiden. 

19. das mittel der gesellung oder des Verfahrens bei ei 
nem verbum verneinenden sinnes, wie hinweggehen, ab 

brechen, dieser instrumentalis wird zum v lligen ablativus, 
ber hrt sich aber mit dem dativ des entfernens und des 

fernseins. 

Wenn fara (bes. hinwegfahren) verlieren heifst, so l fst 
sich das schon hierher ziehen, denn es ist w rtlich abziehen 
mit etwas, so dafs das gebrachte nicht angenommen, nicht 

g ltig ist: hefir bann farit sohl sinni, ist er mit seinem pro 
cess abgegangen, hat er ihn verloren, wof r anch mehr da 
tivisch fyrifarit s kn sinni gesagt ist N. Love 1, 238. 

fara bid ist abziehen m fsen mit dem wohnen, und daher 
das wohnen aufgeben, von der wohnung fortm fsen, nicht 

gerade das einfache sich entfernen davon; vcrgl. ef madr pyr 
mir eigi gridum, s er tlagr fyrir endilangan Norcg, ok 

ferr baedi V ndum sinum ok lausaf N. L. 65". das wort 
bedeutet auch ver ndern; hann fer litum ist eigentlich er 

geht mit der gestalt, mit der f rbe hinweg, d. i. aber er 
kommt von der f rbe, er ver ndert sie: er {>u litom foerir 
Harb. 48. ferr at i rdo Gul. 350. 

Bei bregda, was doch nur instr. casus bei sich hat (nr 3), 
ist der hergang hnlich, auch hier heifst es bregda lit Fa. 

3, 530. ok fari hann hingat ok bregda b i IsL 2, 365. so 
auch bei slita: ef madr slitr bin sino i heradi ok fer hann 
til kaupangrs, d n. dersom man rijkker upp med sin boepoel 
fra landet Gula{). s. 95. 

Dagegen wirklicher dativ der ferne wird anzunehmen sein 
in f llen wTie: ecki m sk punum renna F rsk. 14. vdpnom 
sinom skala madr velli feti ganga framarr H v. 38, und 
in sofa lifi, denn das leben verschlafen ist sich von dem eigent 
lichen leben durch den schlaf v llig entfernen. 

20. das mittel und Werkzeug des Stehens, steigern, gehens; 
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des reitens, fahrens, ruderns, segelns. bei all dieseu verbis 

kann sehr verschiedenes als mittel dargestellt sein, zuerst sei 

kurz des eigentlichen n chsten instruments gedacht. 
Bei standa, stdga, ganga steht das Werkzeug, das glied, 

nur im instrumentalis. mit laufschuhen fahren heifst so viel 
ich mich erinnere nur fara skidum; jene Verbindung hat 
nie eine instrumentale pr position bei sich: dimm fasti stan 
dir pu Fa. 3, 657. par skallu stiga, sinurn fasti hvoru 
hamarinnFa. 3, 479. hleypja f lum N. L. 158a setzt ein 

hlaupa f tuni voraus. 

Ein pferd reiten ist stets instrumentalis: Heimdallr reid 
hesti peim er Gulltoppr heitir N. L. 89b; reid vargi 89a; 
honum skaltu rida Fa. 3, 281. 1, 215. zwar begegnet auch 

hesti, wie for einn b ti, fara skipi, doch ist dies auf 
ein pferd anspannen ist auch instrumental: beittu peir hestu 
num fyrir Od. 1, 54. 

Fahren: gott er heilum vagni heim at aka Fa. 2, 115. 

gew hnlich steht indessen hier i vagni, a vagni, vermutlich 
weil aka fter das was im wagen gefahren wird im instru 
mentalis bei sich hat, wovon nachher, die alte construction, 
die sich in jenem Sprichwort erhalten hat, findet sich noch 
in der S. Edda: sem aki id bryddorn . . . eda i byr dom 
beiti stiornlauso H v. 90. 

Rudern : reru par i burt bddum skipum Foer. c. 36. 
lendti skipum sinurn hinumegin Samseyjar N. L. 176b; Od. 

3, 21. heldr pangat sex skipum Fa. 2, 195. at leggja pan 
gad kaupf rum Alp. s. 590. nu skal ek sigla fyri (voran 

segeln) skipi minu i dag, en per haldid par eptir Fa. 2, 248. 
eda hvort peir sigla kaupf rum hafnirnar Alp. 1845 s. 449. 

foro 4 skipoin sudr N. L. 101a. koma skipi Fa. 2, 303. 
21. die sache oder person mit der ich komme um sie 

herbei oder fort zu bringen, auch wir k nnen mit instru 
talem ausdruck sagen ich komme mit der hand an den mund 
f r ich bringe die hand dahin, oder ich komme mit dem 

gaste auf dem wagen f r ich bringe ihn auf dem wagen, 
so kann nun nordisch jedes bringen gegeben werden durch 

aka, fara oder koma mit blofsem instrumentalis, sowie auch 

bertragener weise das zustandebringen und das Uberseite 

bringen oder (aus dem leben) wegr umen. 
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aka, 6k: Gunnl 'd for til valsins um n ttina at leita sona 
sinna . . . hun ok peim til ba;jar Fa. 2, 46. henni var ekit 
i reid einni N. L. 159\ hann ekr honum nu heim, ok 
sk 'gdu foetrnar ut af vagninum; kelling bad hann eigi dau 
dum jnanni heim aka Fa. 2, 356. 

fara mit um verbunden ist umherfahren mit etwas: ganga 
a land upp ok fara herskildi yfir Fa. 205. ok for sv he?* 
skildi Fm. 1, 116. fyrir hverja s k hann fceri pvilikum or 
dum um Fa. 3, 290. eg aella mer at visu ecki ad fara m' r 

gan ordum i pessu m li Alp. 1845 s. 340. ad fara um pat 
ciri ordum ebend. 592. das einfache fara kann auch 

den sinn von hinwegfahren annehmen, dann ist es mit einem 
inslrumentalis so viel als ber seite bringen, vernichten: fa 
rit hafdi hann allri wtt Geirm nis H. Q. 2, 14, wof r die 

prosa meist fyrirkoma sagt; Fafni um farit Fafnismal 23. 
mino fi' rvi at fara ebend. 5. das einfache bringen schliefst 
sich mehr an koma schon in der eddasprache. 

koma: ef koma maittip t or oro lki l hofi (wenn ihr 
fortbr chtet aus unserm hofe das biergef ss) Hym. Q. 33. 
nema hann veiti honum svardaga, at koma Idunni ut of 

Asgard med epli sin N. L. 92\ druknudu margir, en Magnus 
konungr komst i burt, en Thormodi kom hann af landi Isl. 
2, 107. pegar er hann kom fotum undir sik i Danmerk Fm. 
2, 155 (die f fse unter sich brachte), pa m ttu pesm koma 

per i gagn Glum. c. 14. komit lie ek nu eldi pverarland 
N. L. 58\ ok kom Bardi ser bratt i tal vid hann Isl. 1, 348. 
koma ser af d gum (sich aus der weit bringen) Isl. 1, 335. 
at koma fram hefndunum Isl. 1, 335. framkomit hefndinni 
ebend. 1, 333. zu st nde bringen wird auch durch koma 
einu a leid gegeben, eigentlich zu wege bringen: at hann 
mundi pessu d leid koma Fa. 2, 350. pa skulo gestir fyri 
koma peim, ef peir megu pvi d leid koma Konsk. 258. k r 
zer: kemr nu drottning gri um d med peim Fa. 1, 38. haf 
penna leik tvisvar um dag, ef pu matt pvi vidkoma Konsk. 
378. hann gerdi sik pa sva rudan ok odan, at ecki m tti or 
dum vid hann koma Konsk. 197. vidkoma sino abli eb. 197. 
at hann gat ngri vorn im ti komit Fa. 2, 231. Halfdan 

konungr kemr littili vorn vid Fa. 1, 4. pu hefir komit mer 
ur miklum logum Fa. 3, 656. 658. 
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Von dieser construction ist es nur eine andere wendung, 
wenn im instrumenlalis auch die sache oder person erscheint 

mit der es so oder so geht, bei diesem und hnlichen im 

personalien giebt es noch in der prosa, der sie auch besonders 

angeh ren, blofsen instrumentalis, der nicht anders als aka 
zu beurtheilen ist: hun 6k peim boejar ist: sie fuhr mit ihnen 
oder sie fuhr dieselben nach haus, lafsen wir die person 
schwinden, so heifst es: es fuhr damit fort; gerade dies aber 
ist der sinn solcher ausdr cke wie: geck pvi langa stund 

N. L. 189b, es gieng damit lange zeit fort; geck pessu um 

langa stund ebend. 190b, das wurde lange zeit hindurch fort 

gef hrt; hvat lidr n grautnum wie geht es mit dem brei 
Fa. 3, 389. 

Aehnlich ist: ok met hinum sama haetti bar til piofonum 
kross sinum Konsk. 586, ebenso trug es sieb zu mit den 

schachern am kreuze, auch fara findet sich so verbun 
den: honum fer aflr, honum fer fram ist: es geht r ck 
w rts, voran mit ihm in absieht auf gesundheit oder verm - 

gen, enn vedrino var sva farit, sem Gudbrandr hafdi fyrir 
maelt N. L. 104*. ok er per ilia farit, at p hraedist fyrr en 

p rf gerist Fa. 3, 609. m rgom batnadi, sem veikar urdu 
N. Fei. 7, 197, wo von erkrankten k hen die rede ist: mit 
manchen wurde es befser. 

Eine besondere fafsung des fara ist mida langsam fort 

bewegen: dies ist von einem lavastrom N. Fei. 7, 189 ge 
braucht, wo es heifst: og fann 21 (nov.) midadi pvi afram 
um meir en 100 fadma. 

22. die art und weise des Verfahrens mit der ich ver 

fahre, mag es denken, reden oder eigentliches thun sein, 
die grundform der hierher geh rigen s tze ist: er sorgte mit 
schweren sorgen, er redete mit harter rede, er k sste mit 
heifsem kuss, er fuhr mit freudiger fahrt, selten zeigt sich 
das nomen actionis oder das abstractum welches aus dem 
verbum heraus ihm beigesellt wird ohne pr dicat, wie in 
dem satze bio ek f) b inu um langa stund Fa. 3, 312. ok 
mccltu peir far mdlum Isl. 1, 348. aber statt des adjectivs 
kann die beschreibung durch eine composition geschehen, das 
abstractum braucht auch nicht nothwendig gleichen Stammes 
mit dem verbum zu sein; es wird selbst lieber tala mdli 
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sinu Isl. 1, 331 als tala tali smu gesagt, endlich kann da 
f r ein blofses pronomen eintreten oder mit ellipse des einen 
theiles von jener instrumentalen zusammenfafsung ein blofses 

Substantiv, und so wird der instrumentalis adverbial. 
S tze mit der vollst ndigen f gung sind folgende: midom 

tdlom ek qued tccldan pik Alv. 33. si ofsionum yfir peim 

A1J). 132 5 kl kalda ton Od. 5, 72. aldrei piki mer ofs 
- 

gum mega segja af pinni froegd Fa. 3, 282. 292. g rla mun 

farit gaman ferdum N. L. 119*. ok silja par sidun slimo 
setri Gulap. 200. ok soettust sva allir heilum sdttum Fa. 

1, 75. Isl. 2, 397. du hann illum dattda Fa. 2, 391. ek hafa 
illum dauda ddit 4, 672. var ek seldr mansali Fm. 2, 121. 
Hmskr. 2, 256. a;tla ek at eigi rynnir pu skemri leid en 
ek Glumr. c. 16. ek mun taka pik klllixtaki Fa. 3, 522. 
menn lekust allir bnrnleikum Fa. 3, 594. ef madr rcenir 
mann handrdni N. Love 1, 313. en hann vard s rr bana 
sdrum Isl. 1, 236. ef scerir mann lemstrars ro^w Gulap. 180. 
bceta fullom b tom ebend. 148. pa er hvorr peirra sekr fyri 
sik fullri sekt ebend. 181. eincctum etit hafa Glumr. c. 7. 
ok kaupir par kaupom sinom Gulap. 94. kaupaz rossum vid 

lagakaupi rettu N. Love 1, 228. 
Mit verschiedenem aber synonymem Substantiv im instru 

mentalis: kalladi kaldri r ddo A. Q. 2. gydja er taladi 
manna mdli Od. 3, 77. moelti vid pann pessum or dum Fa. 

3, 670. tola pessum ordum 3, 311. bad hann blidum or 
dum N. L. 165*. grata purrum tdrum N. L. 90*. gv&lu 
f grum tdrum Od. 3, 29. heitum koss hverja vid adra rnin 
nast N. Fei. 7, 152. astla ek at eigi rynuir pu skemri leid 
en ek Glums, c. 16. hun wpir h st fum Isl. 1, 326. hvert 
barn unni honum hugdstum Fa. 1, 155. hefir almenningur 
her unnt . . hugdshtm Alp. 141. 

Mit abk rzungen: ok skal en svara per nockru N. L. 

121b; vergl. hun m tli p engu ordi svara Fm. 4, 142. ef 

pu spdir uockru Fa. 2, 167. brann i rtt loga Thrym. 21. 
ecki m tti forverkum g ra Fa. 1, 100. 

Zu den einfachen adverbialen formein geh rt schon das 

angef hrte cepa hdst fum, wobei zuletzt nur das laut gedacht 
wird; so: t k at grata h st fum N. L. 161*. hun hliodadi 
h st fum Od. 3, 34. oepti h st fum ebend. 54. het hun h st - 
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fum agydjuna ebend. 1,81. maelti hann alt hendingum (reim 

weis, f r mit gereimter rede) Hmsk. 1, 10. p tt si r yfir 

pik sccgjum drifi N. L. 182b (mit grofsen massen). sidan 

lagdi at stamni, at fossum fell inn (mit grofsen wafserst rzen 

fiel es herein) N. L. 121*. dies wird dann auch auf andere 
als wafsermassen bertragen: ok drepr hann hirdmenn Hrolfs 

konungs hronnum midr (schwallhaft, wellenm fsig) Fa. 1, 105. 
ok fftllu nu Danir andv rpum Fa. 3, 354. en folkit feil nidr 

ndv rpumFa. 1, 82. and. lesart hronnum: jenes ist j mmer 

lich, eigentlich mit seufzen. n chst diesen subst. adverbien 
z hlt der instrumentalis auch adjectivische, welche elliptisch 
sind, wie: foro driugom (ferdom) dag fann framHym. 6. faer 
eru nu durn at fi lga Od. 5, 69. med heilo oc h ldno 
Hmsk. 1, 325. at J>eir ha heilu og h ldnu farit Od* 3, 66. 

og mun br durn heim koma Od. 5, 50. }) drekk f) smdm 
ok tidum (sopum) Konsk. 379. 

Freiere modale bestimmungen im blofsen instrumentalis 

sind viele auch der prosa geblieben, wie: heldr skaltu huldu 

hart ok herum h ndum fyrir rikismenn ganga met blidu and 

liti Konsk. 290. ef madr lystr mann heiftugri hendi med 
'xi GulaJ). 179. stingr madr xarskapti . . med heiplogri 

hendi ebend. 186, was hier zwar rein instrumental ist, sicher 
aber auch auf andere zornige handlungen anzuwenden war. 
er mi k h fdu hungri farit hbrund Solarl. 71. leika lausom 
hala Aegisdr. 50. aurgo baki Jra munt as vera ebend. 49. 
so auch mit dem k pfe (k pflings) auf die erde fallen, und 
dem entsprechend: bardi enninu golfid Od. 6, 22. og skall 

fl tu andliti nidur i golfid ebend. til hreysti hraustum od 

hugi drengja kvaddir N. Fei. 7, 152. f rto Mo heili hei 
man N. L. 103*. 

Einfache subst. adverbia: malmr rnagni keyrdr N. L. 169% 
so viel als kr ftig, so auch wohl velum, mit list? wie valdi 
mit gewalt, und rdni raubweise: tacr mandr euuu efa moy 

(mey) rdni, efa valdi Gutal. c. 24, 7. en Bosi kvedst ecki 

vilja, at j>at va ri skrifat i s gu sinni, at hann ynni nockurn 
hlut sleitum (mit hinterlist, r nken) Fa. 3, 196. 

23. einige impersonate ausdr cke mit instrumentalis sind 
noch zu den bereits hier und da angemerkten hinzuzuf gen, 
am h ufigsten wenn pl tzliche oder doch unvermerkte, un 
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beabsichtigte berg nge und Ver nderungen, besonders die 

Vorg nge des wetters und der tagszeiten, auszudr cken sind. 
es schwingt sich um mit mir ist theils ich entsetze 

mich: peim bra mi k vid pessu syn ok urdu ttafullir N L. 

172*. bregdr n m rgum mi k vid pessi teti Fm. 5, 164. 

oder auch nur ich ver ndere mich so oder so, mir wird so 

zu mute: ok pannveg bra honum opt vid sidan, er vighugr 
var honum Glums, c. 7, n mlich: er wurde blafs und grofsc 
thr nen rollten ihm aus den ugen: undarlega bra mer vid 

Fa. 3, 509; auch von thieren: en uxanum br svo vid, at 

hann kvad h tt Glums, c. 9. theils ist es, wenn noch ein 

til oder i folgt, ich schlage um in etwas, ich arte nach: br 

per n i prailla aittina; br honum i a?tt siua Fa. 2, 383. 

br peim llum til m dur sinar Fa. 3, 656. 
es Vdfst nach mit, es ist vorbei mit: slotar vindinum, 

J>a slotadi peim stormi Od. 3, 76. er rennt peim r dahag 
Isl. 2, 204; vergl. es geht mit, nr 21. 

es wirft mit einem regen, einem nebel, einem wind ent 

gegen: kastadi p enn hreggi im ti peim N. L. 123*. mi 
killi fylu Fa. 3, 279. viudi Fm. 2, 72. myrkri Fm. 3, 135. 
daher geh rt hierher wohl auch birtir af, lysir af deginum 
lysti af degi Fm. 3, 115, wenn nicht zu 1, 5. stets so 
bei pl tzlichen lichterscheinungen: br lioma H. Q. 2, 15. 

3, 34. siom fleygdi or supheimi Vafpr. 31. 
es schlagt mit mir, ich werde verschlagen: p sl peim 

nordr til sundanna N. L. 120". 

Zum schlufs sei zuerst die bemerkung wiederholt dafs 
die grenzen zwischen dativ und instrumentalis unfest sind, 
da oft dieselben Verh ltnisse die eine und die andere fafsung 
zulafsen. hier sind meist die ltesten fafsungen, so weit sie 

etymologisch erkennbar waren, zum entscheidungsgrund ge 
nommen, darin ist indess einiges nachzutragen. Ii ersehen, 

walten, regieren hat dativ: allein styra kann seine urspr ng 
liche anschauung in dem halten des lenkruders haben; dann 

w re styra landi, styra skipi so gut wie r a skipi anf ng 
lich instrumental gewesen, heita pvi k nnte sein das gelobe 
ich, damit rufe ich zur gottheit, wie pvi skyt ek til guds 

Z. F. D. A. VIII. 6 
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Fm. 1, 3 noch reiner instrumentalis ist, den skiota allemal 

erfordert; gleichwohl kann es aus der Umgebung von i ta, 
neita und svara berhaupt nicht entr ckt werden, wie spilla 
und glata, so ist auch tapa und tyna zu stellen; gleichwohl 
mag der dativ der bedeutung vernichten anf nglich instru 

mentalis gewesen sein, so lange noch bei tapa untertauchen 

(wie Fa. 1, 224. 377) vorgestellt wurde, was wie bregda 

nidr, s ckva und drecka instrumentalis hatte: die gleichheit 
des tyna mit dvco macht hier dasselbe wahrscheinlich, m g 
lich w re instrumentale darstellung auch hei deila meithmom, 

eyda kristind minom, loga, byggja hringi oder landi, safna 
laufum, bei iafna, midla, slita, da man sagen kann ich 

theile mit den kleinoden (in der hand aus), ich reute mit 

b umen aus, rydja, Cfta b li, Asamt j)vi, und da der gegen 
st nd den ich sammle vergleiche und von einem andern trenne 

zugleich das mittel ist womit berhaupt erst Sammlung und 

trennung, ausgleichung und entzweiung m glich wird, wegen 
der analogie 2, 18 und weil das zusammenlesen ist an den 

selben ort mit etwas gehen, halte ich den casus bei safna 

jetzt sicher f r instrumentalis, und so wird es auch mit tren 

nen sein wegen 2, 6. dennoch m chte ich die genannten 
f lle nicht alle dem instrumentalis entschieden zuweisen, denn 

die construction folgt, wo die erste wurzelbedeutung verge 
fsen ist, dem letzten st nde der bedeutung nach malsgabe der 

analogie. 
Bisher sind nur specielle rectionen bestimmter classen von 

verbis angegeben; n chstdem giebt es beim dativ auch zwei 

allgemeinere, die nicht von dem verbum des eigenen, son 

dern von dem eines vorhergehenden abh ngig sind, den da 
tiv beim infinitiv, und den sogenannten absoluten dativ. in 
dem satze illt er Uttum at vera Fm. 6, 202, alt er betra 
enn s brigdom at vera H v. 126, ist der dativ bedingt durch 
das verbum er, wobei einom verschwiegen ist, denn dafs der 
casus vom verbum des ersten satzes angezogen wird bewei 
sen s tze wie mer ber (kommt zu) fyrstum af at drecka 

Fm. 3, 190, ok bydr llum at vera vel tilb num Kon. 44. 
der dat. abs. (vgl. nr 22) ist im nordischen entweder dat. 
mit part, perf., dann steht immer at dabei (zu diesem voll 
endeten dinge kam folgende handlung), oder dat. mit part. 
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praes., dann heilst es: er that etwas dem dabeistehenden, 
dem es ansehenden (an), ok festir hana, Olafi konungi hi 
veranda Fa. 3, 61. ok lagdi i saing hi ser hverja n tt, 
Birni dsianda 3, 302. hierdurch wird, denke ich, die er 
stere der gr. 4, 907 anm. zu Diut. 1, 8 gegebenen erkl run 

gen best tigt. 
Beim r ckbiiek auf das geschilderte gebiet des dativs f llt 

zuerst die beharrlichkeit auf mit welcher die neuere wie die 
alte spr che des nordens bei den verschiedensten Wendungen 
und erweiterungen der s lze diesen casus da festh lt wo die 

verbalstellung ihn eingef hrt hatte, nicht nur giebt sie ihn 
nicht auf, wenn die active darstellung in passive verwandelt 
wird helt honum i vatni wird var honum i vatni haldit; 
nicht nur beh lt sie ihn bei, wenn uns durch wegfall des 
n ch>ten objects das instrument zum object wird, wenn wir 
statt Ich binde es mit einem blauen faden sagen Ich binde 
einen blauen faden darum, was nordisch ist batt par um bl m 

prauli Fa. 3, 317; vergl. st ckva hlautino mennina N. L. 
99a. smurdi hann smyrsluuum i s riu Fa. 3, 309; hverjum 
fyrnum sem pu slaer pik Fa. 3, 642; hritt af per harmi; 
sondern auch da l fst das nordische vom blofsen dativ sehr 

gew hnlich nicht ab wo noch ein anderer hinzukommt, in 
welchem falle andere sprachen es vorziehen den einen oder 
den andern mit einer pr position abzusondern. 

Doppelter dativ ist im nordischen zwar nie wie im la 
teinischen hoc est mihi usui bei sein, werden, gereichen zu 

etwas, vorhanden, wo vielmehr stets at gebraucht wird, aber 
er findet sich in allen drei f llen die seine zwiefache natur 

sonst m glich macht: bald kommt wirklicher dativ mit instru 
mentalis zusammen, bald das n here mit dem entfernteren in 

strument, bald reiner dativ mit reinem dativ. der erste fall 
ist der gew hnlichste: taktu vid skatti Jrernstu t nnum; t k 

hann vid honum feginshendi; hvi sastir pinni pirfd; oegpu 
eigi mer eldiskidum N. L. 182b; pu ognir oss gudi pinom, 
vergl. s er med gapanda munni ognadi peim Fa. 3, 660; 
hvert barn unni honum hu^dstum g du honum beindi Solarl. 4; 
hefndi honum engu rdi; eigi skulu menn pvi bregda sonum 
minum (vorwerfen) Fa. 1, 123; ef maur bregdr manni brigz 
tum; dreypdi eg dreypiforn l/um draugunum fyrst hunangs 
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f)fandi9 far naest saetu vini Od. 3, 43; staerrum gaf hann 

mer; var peim ok k rdu goldit; skal boeta honum sexm r 

kum fyrir augu; fa boeti konungi frim aurom; skal eon 
svard per nockru; f sp i eg feVwit (instr.) skipi pinu og 
m nnum (dat.) Od. 3, 67. bergda ek briosti saurgu sem 
munni . . holdi pinu ok M6di Harms, str. 12. der an 
dere fall wird dadurch seltener dafs in der regel das entfern 
tere instrument mit der proposition med versehen wird, wo 
bei mir die entfernung vom verbum in der Wortstellung scheint 
ma gebend gewesen zu sein: ef madr lystr mann heiftugri 
hendi far sem eigi ero gridastadir, med xi eda steiui Gulaf. 
s. 179, woneben eda stingr madr xarscapti eda spiotscapti 

mann med heiptogri hendi ebend. 186. r tudu i rdinni 

upp med rananum. zwei reine instrumentale aber brauchen 
nicht nothwendig durch das verbum getrennt zu sein; an 
narri hendi br hun bi rtu saxi Fa. 3, 655. leggr ko 

nungsson b dum hendum sverdi sinu i kiapt risans Fa. 
3, 413. - der dritte fall, dafs sich zwei blofse dative der 

richtung begegnen, ist wieder h ufiger, namentlich bei heita 
und idta (ja sagen zu etwas), doch auch sonst: hefir niinn 
fadir meyjo sinni grimmorn hei tit Grunmars syni H. Q. 1, 18. 
h to hanom afarkostum ella N. L. 101*; ferner: auch wir 
d rfen sagen ich antworte der rede, der frage, wie ich ant 
worte dem fragenden: beides ist verbunden in honum var 
vel svarat pessu rndli Isl. 2, 349. so namentlich bei iata: 
ok hermed skulu vid i ta hvort dru tr sinni, in welchem 
satze ein dritter, n mlich ein instrumentaler, dativ vorhanden 
w re, wenn statt hermed ein fwi oder ein wirkliches Sub 
stantiv st nde, auch hier k nnen die dative unmittelbar bei 
sammen stehen: ok iata l/um m nnum sliknm scemdum ok 

nafnb tum N. L. 131*; gleichen: likr synum einhverjum 
gudanna Od. 1, 66. hierher rechne ich auch den doppelten 
dativ bei verweigern, verbieten: en uskiptum haga m engi 
drum banna N. Love 1, 245. muna per ofvarip verda mey. 

jar dstom Alv. M. 8. sowie dieselbe construction bei rdda 

beschaffen, ausmachen: margom raedr litlo Atlam l 33. noch 
h ufiger ist doppelter dativ bei den W rtern f r eine rich 
tung die zu pr positionen werden, wie mdti honum Fa. 
3, 339. hendi fedr sinum Isl. 1, 293. ein dreifacher 
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dativ ist enthalten in dem satze t ku pvi fegimhendi reglu 

gi rd peirri Alp. s. 144, n mlich zwei instrumentale und 

ein rtlicher; dagegen zwei rtliche neben einem instrumen 

talen: og he*lt purpuraskyckjunni b durn h ndum fyrir 
augu ser Od. 1, 59. ebenso sla hendinni m ti l ggi f pes 
sari Alp. s. 223. 

Eine beschr nkung erf hrt dativ wie instrumentalis bei 

vcrbis die ihn nach ihrer grundvorstellung erfordern theils 

durch deren eintreten in eine formelhafte Verbindung mit 
einem nomen, theils durch eine andere Wendung des gedan 
kens oder eine sonstige fortentwickelung der bedeutung. das 
erste begegnet schon hei der Vorstellung des gebens: vardveita 
fiarlutom sagen noch die alten gesetze, sonst aber heifst es hann 
vardveitli buit Fa. 2, 347. bei halda ist halda v rd noch 

zweideutig, aber sicherer accusativ ist statt des dativs ein 

getreten in halda niosnir, halda spurnir neben halda spur 

ningum; vinda segl statt seglum: veita vatni neben vatn 

veita, was vielleicht als composition angesehen werden kann, 
wie vardveita dazu wird, doch auch getrennten accusativ hat 
Isl. 1, 193. 

Eingehen kann der dativ auch durch eine ver nderte ge 
staltung des verbalbegriffs, zun chst durch den bergang ins 

medium; so haben firra, na, for da, sia vid, anna ihren 

gegenst nd wovon entfernt, wozu genaht wird im dativ, aber 

firraz, ndlgaz, fordaz, sidz vid, annaz fordern accusativ, 
ungeachtet z. b. annaz bedeutet sorgen f r etwas: peir skyldi 
annaz ketil Brusa Isl. 1, 257. annaz sin kvennm l 1, 349. 
dann wird die construction auch zuweilen anders durch den 

Umschlag der urspr nglichen Vorstellung; wie n mlich blota 

(verehren), was eigentlich den golt im accusativ, den gegen 
st nd des opfers im instrumentalis hat, allm hlich gleich dem 

fornfasra und unserm opfern mit dativ der person construiert 

wird, so ergreift hata, was sicher fr her einem grollen be 
deutete (vergl. xrjdoq kummer, womit der groll als finster 
keit nahe verwandt ist) als es den dativ regierte, wie bei 
uns den accusativ. was auch die grundbedeutung von l ka 
war, es wird herschend, wie auch lossa ein schlofs vor 

legen, mit dativ verbunden; vielleicht war die anschauung da 
bei einen riegel vorziehen oder zur ckziehen wie sich H v. 138 
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darstellt: ramt er fat tr er rida skal llom at upploki 5 ge 
nug, die anschauung erblafst, und schon wenn das wort luka 
saman vom einfachen zuthun des mundes gebraucht wird steht 
Kon. 140 der accusativ, und dieser casus fangt, wiewohl 

selten, auch an einzudringen wo l ka einfaches endigen ist, 
was, wenn cnda gebraucht ist, stets accusativ hat: ok lijkr 
far (und hier endigt es) hennar harmtolur Fa. 1, 227. da 

gegen feir luku sinni roedu N. L. 110*. lukum ver henni 
Kon. 165. noch jetzt heilst ]es ad n vasri llum deilum /o 
ki Alf. 153. doch auch bei unverr ekter verbalvorstel 

lung kann eine andere beziehung zum gegenst nde statt des 
sonst herschenden dativs einen v llig berechtigten accusativ 
oder gehitiv einfuhren, bnnna ist wehren; dies hat als ent 
fernen einem gegenst nde den dativ, skiptum haga ma engi 
drum banna9 als verwehren einen gegenst nd den accusativ, 

mun bann vilja banna oss landit. talar aedruord Fa. 3, 510 
ist ebenso richtig als tala fessum ordum 3, 311. verpa, 
hlada, sn a m fsen den instrumental haben, aber in verpa 
haug9 verpa gard9 hlada v rdu9 hlada gard, snua b nd9 sind 
h gel, wall, warte, gehege, bander gar nicht Werkzeuge, son 
dern ergebnis oder product des werfens (mit der erde), des 
drehens (mit den schn ren), woraus die h gel, die borten 
entstehen. 

Bei allem dem ist der umfang des dativ, wie des Instrumen 
talis im nordischen gr fser als in den brigen dialecteu. 
sieht man die bedeutungen an, so ist im nordischen kein ge 
nitiv wie in den deutschen dialecten, sondern dativ der sache 
bei rathen, walten, gewohnt sein, vergefsen, sich erfreuen, 
antworten, schw ren, versprechen, l ugnen u. a. kein accu 

sativ, sondern dativ der persou und sache bei weisen, anord 
nen, lehren, loben, gr fsen, aufnehmen, halten, verlieren, 
t dten, verschwenden, wagen, hindern, schrecken u. a. we 

nige ausnahmen abgerechnet auch kein accusativ des objects, 
sondern instrumentaler dativ bei wenden, richten, drehen, 
st rzen, w lzen, schwingen, wiegen, aufladen, l pfen, unter 

tauchen, werfen, schiefsen, reifsen u. a. abgesehen von den 
kurzen dativischen und instrumentalen Verbindungen, statt 
deren wir schleppende pr positionelle constructionen gebrau 
chen m fsen. nicht alle verba die unter die angegebenen 
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begriffe fallen gestatten auch den dativ; gleichwohl sind nahe 
an dreihundert belegt die ihn fordern oder doch von rechts 

wegen haben. 
Diese erscheinung aber dafs nicht alle verba die glei 

chen oder doch hnlichen begriff haben den dativ zu 

lafsen, den viele oder doch die meisten dahin geh rigen an 

nehmen, fordert noch eine erkl rung. was den wirklichen 
dativ betrifft, so ist mir der grund in vielen f llen dunkel 

geblieben weshalb bei gleicher bedeutung, oft bei gleichem 
stamme, der accusativ jenen casus vertritt, warum hat bei 
schaden skedja (1) dativ, aber skada (2) den accus.? ist 
letzteres besch digen, warum nicht auch ersteres? dafs letz 
teres der zweiten schwachen conjugation folgt, ersteres der 

ersten, kann die Ursache nicht sein, da gerade die erste 
schwache conjugal die offenbarsten transitiva bildet; neyda{\) 
n thigen hat accusativ, w hrend naudga (2) dativ fordert; 
htetja (1) accusativ, und hvata (2) dativ oder instrumental. 

lieber den Wechsel des accusativs mit dem instrumentalis, 
welcher uns der gegenst nd und stets accusativ ist bei den 
verbis der bewegung, l fst sich fast durchaus ins klare kom 
men, das dunklere, wie warum reida schwingen accusativ 

hat, warum es also heifst reidir hann upp pat sverdN. L. 
157b. reiddi upp saxit a. 3, 450, w hrend mit bregda und 
so vielen anderen synonymen es stets lautet bregda svcj* 

dinu, das wird sich erl utern lafsen, wenn man die erschei 

nung im ganzen abgeh rt hat. ich stelle deshalb folgende 
gegens tze bei hnlichen bedeutungen zusammen, biegen 
{beygja hreifann Fm. 2, 108. sveigja dim den bogen, da 
her spannen Fa. 2, 290. benda boga sinn N. L. 125b also), 
das gleichm fsige beugen, hat accusativ. neigen, sei es vorn 

berbeugen oder nach der seite ziehen, ableiten, drehen 

{hneygja h fdi; halla retti, mdli; veita vatni) fordert in 
strumentalis ; ausbreiten (breida), ausstrecken (retta h ndina 

haisinn) accusativ. auswerfen (kasta ackerum), ausstreuen 

instr.; aufsetzen, aufheben, niedersetzen, niederlegen, vor 

legen (setja, bera, reisa, leggja upp, nidr, fyrir) acc. 

aufwerfen, berwerfen, niederst rzen, vorwerfen {bregda tipp, 
lypta, steypa, sl ngva nidr, bregda) instr. ; ffnen {opna) 
acc. aufreifsen, aufwerfen (kippa, gapa, yppa) instr.; 
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ziehen, aufziehen, niederziehen (drega, rifa, toga) acc. 

reifsen, aufreifsen, niedereifsen (kippa, rydja, hrycka, spret 

ta) inslr. 5 endigen (cnda, skilja) acc. - 
abbrechen, abrei 

fsen (bregda, slita) instr. 5 treiben, vertreiben (reka hi rd, 

flotlan) acc. stofsen, verstofsen (hrirtda, stb'ckva |>er er 
st kt ur landi) inslr.; f hren, leiten, fortbringen (foera, leida, 

flytja) acc. loslafsen, kaufen, rinnen, fliegenlafsen (renna, 

hleypja, fleygja, sleppa, sld lausum) mit Instrumentalis, aus 

diesen gegens tzcn, die sich noch vermehren liefsen, scheint 

hervorzugehen, einmal dafs das objectiv der bewcgung nur 

gerade dann besonders als ihr instrument aufgefafst wurde, 
wenn die bewegung eine schnelle und verh ltnism fsig m he 

volle oder gewaltsame ist, wie denn snud von schnellen Wen 

dungen gilt, vinda von schwierigen (vinda fram bor dum), und 

wie dasselbe wort leggja als einfaches legen den accusativ 

hat in hvartki kn tti h nd yfir annal leggja Helr. 11, aber 

als schwingendes auflegen den instrumentalis in lagdi hann 

svipunni h&stana Od. 4, 44. und sodann, dafs unter 

gleichen Verh ltnissen des kraftaufwandes hei dem bewegen 
der gegenst nd dann mehr als mittel denn als object galt, 
wenn die bewegung noch ein ziel hat oder ihr die richtung 
nach einer bestimmten seite hin inwohnt oder beigelegt wird, 

dies zeigte sich bei dem gegensatz von beygja, sveigja, 
benda zu hneigja, halla, veiia, hlidra; es ist auch der 

grund weshalb eine so gewaltsame bewegung wie sch tteln 

ist (hrista, skaka, skelfa) stets accusativ hat, w hrend 

schon sn a um, snua iil, das wenden nach einer seite hin, 
instrumentalis n thig hat, und ist endlich auch davon die Ur 

sache dafs in verbis die zwischen beiden casus schwanken 
f r den fall dafs sie mit einer pr posilion zusammengesetzt 
oder begleitet sind der instrumentalis vorgezogen wird 
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