
DER INSCHRIFTENRING VON PAUfiNITZ lip

Tragt der Ring von Paufinitz eine mittelhochdeutsche Inschrift?

Harald Saller

1. Vorbemerkung

Nachdem Friedrich Ulf Rohrer-Ertl mit epigraphischen Methoden eine Entschliisselung 

des Rings von PauEnitz vorgenommen hat und Olav Rohrer-Ertl mogliche (zahlen-) 

magische Beziige der Ringinschrift herausgearbeitet hat, soil nun der Versuch folgen, 

die aus der Entschliisselung resultierende Buchstabenfolge als Text zu interpretieren, 

ausgehend von der Pramisse, daE die Sprache Mittelhochdeutsch ist.

Wir haben es mit einem einzigartigen Fall zu tun. Zwar sind Ringe in magischen 

Zusammenhangen, etwa zu Zwecken des Liebeszaubers, aus der Literatur bekannt (vgL 

Biedermann 1973, 422 f.), doch fur die Interpretation der Inschrift eines realen Fundes 

diirfte dies nur sehr begrenzt weiterhelfen.

2. Suche nach historischen Parallelen

Die Suche nach Vergleichbarem zur Stiitzung etwaiger Deutungen muE also entspre- 

chend weit ausgreifen; es mag hilfreich sein, zu den verschiedenen Merkmalen des 

Rings jeweils Parallelen zu finden. In funktionaler Hinsicht vergleichbar sind moglicher- 

weise Runeninschriften, was einerseits chronologisch gesehen gewagt erscheint; ande- 

rerseits lieEe sich womoglich eine Verbindung zu den sonstigen Archaisierungstenden- 

zen herstellen, wie sie F. U. Rohrer-Ertl auf epigraphischer Ebene festgestellt hat. Fur 

Runeninschriften wurde eine vierfache (magizistisch orientierte) Typologie aufgestellt: 

1) elaborierte syntaktische Formein; 2) Runenmeisterformeln, deren Grundform aus ek 

fich'), einem Verb und einem Objekt besteht; 3) Wortformein mit sakraler/magischer 

Bedeutung, die als Wortsymbole fur die Dinge selbst stehen, wie alu, laukaz; 4) offenbar 

beliebige, sinnlose Zeichenfolgen, die auf derselben Ebene funktionieren wie die Wort- 

formeln95. Unsere Ringinschrift laEt sich wohl kaum eindeutig einer dieser Klassen 

zuordnen, doch erscheint es sinnvoll, solche Schemata als potentielle historische Vorlau- 

fer mittelalterlicher Inschriften auf (nichtbaulichen) Gegenstanden im Auge zu behalten.

3. Sprachhistorische Kriterien

Die Buchstabenfolge XPS ist nach F. U. Rohrer-Ertl als nomen sacrum (Christus) zu inter

pretieren; ein Kiirzel in griechischen Buchstaben, dessen Verwendung im Kontext latei- 

nischer Schriftzeichen vbllig iiblich ist. Es bleibt als Deutungsproblem NAINEMI. Nicht 

abwegig ware zunachst die Angabe des Eigentiimers oder Herstellers, was bei Runenin

schriften gut belegt ist; damit miiEte wenigstens ein Teil der Buchstabenfolge einem Perso-

95 Die Systematik wird referiert nach Nedoma 1998,

25 f. Nedoma bezieht sich hierbei kritisch auf Flo

wers 1986.
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nennamen zuzuordnen sein. Doch es konnte sich in den einschlagigen Nachschlagewer- 

ken kein Name im Mittelhochdeutschen finden, der auch nur eine annahernd passende 

Lautfolge hatte. F. U. Rohrer-Ertl hat bereits eine Worttrennung vorgeschlagen: NAINE 

MI (die Inschrift enthalt keine Hinweise auf eine Worttrennung). Nun ergibt sich eine 

korrekte syntaktische Struktur, wenn man NAINE als Imperativ Sing, und MI als Perso- 

nalpronomen i. Person Sing. Akk. (allerdings mit Fehlen des Auslauts ch) versteht. Der 

fehlende Auslaut laht sich erganzen, indem man dem darauf folgenden X (gr. Chi), quasi 

als weitere Komponente der Verschliisselung, eine Doppelfunktion zuweist: einmal als 

Auslaut von mhd. mih, einmal als erster Buchstabe des Kiirzels XPS.

Eintrage fiir neinen finden sich bei Grimm und Lexer. Bei Grimm (1889) wird das sel- 

ten belegte schwache Verb einmal als transitives Verb, gleichwertig zum haufigeren und 

heute noch gebrauchlichen 'verneinen' , und einmal als reflexives Verb angegeben. Das 

mittelhochdeutsche Handworterbuch von Lexer (Lexer 1876; Behagel 1928, 313 k) sieht 

in den selben zwei Belegen nur noch das reflexive Verb.

Problematisch ist die Lautung ai; denn die Wandlung des Diphtongs ei zu ai nimmt 

erst im 13. Jh. im Bairischen ihren Anfang (Behagel 1928, 313 f.). Das ist aber schwer mit 

der Datierung des Rings (terminus ante quern: ca. 1150) zu vereinbaren. Zumindest eine 

Anmerkung wert scheint mir eine alternative Lesung als mhd. neimen fnennen'), sei es 

als Verschreibung seitens des Kunstschmieds, sei es als -freilich zu postulierende, durch 

Vermischung mit mhd. nennen entstandene - Nebenform. Freilich bewegen wir uns hier 

schon im Spekulativen.

Schwierig wird es nun mit der Semantik des Textes. Kann die Inschrift eines vermut- 

lich magischen Rings besagen »verneine mich« oder »nenne mich«? - Das Sprechen in 

der 1. Person wenigstens ist von Runeninschriften her bekannt; dort allerdings gibt der 

beschriftete Gegenstand dariiber Auskunft, wer ihn besitzt, gemacht hat, oder geritzt 

hat. Sodann ware zu klaren, inwieweit das Christus-Kiirzel einzubeziehen ist. Steht es 

fiir sich alleine, ohne syntaktische Verbindung? Beide Lesungen scheinen eher dafiir zu 

sprechen, ebenso wie die Haufigkeit von Nomina sacra ohne besondere Verkniipfung, 

wie man sie in vielen Beschwbrungsformeln findet.

Um eine tragfahige Interpretation zu ermoglichen, bedarf es wohl noch einiger zusatz- 

licher Beobachtungen. Wie auch immer: man kann nicht umhin, in der Lesung »verneine 

mich« eine gewisse Pointe zu sehen, indem man sie wie folgt interpretiert: Der »Sinn« der 

Inschrift als rein zahlen bzw. zeichenmagisches Konstrukt wiirde ex negative durch die 

zwar mit in den Kode verwobene, dafiir aber in magischer Hinsicht irrelevante Botschaft 

mit der Aufforderung, den »literalen Schriftsinn« zu verneinen, umso deutlicher.

4. Zur Rekonstruierbarkeit des geistigen Hintergrunds

Dennoch soli weiterhin versucht werden, einen Kontext herzustellen, innerhalb dessen 

sich eine sinnvolle Interpretation ergeben kann. Nachdem O. Rohrer-Ertl auf den Kultur- 

und Wissenstransfer im Zusammenhang mit den Kreuzziigen hingewiesen hat (vgl. Bei- 

trag O. Rohrer-Ertl), soli nun diese Linie weiterverfolgt werden; die zweite Leitgrbke ist 

dabei natiirlich der Text der Inschrift selbst. Das »Suchmuster« stellt sich somit als eine 

Verkniipfung zwischen den neuen Ritterorden und einer intuitiv-experimentellen Inter

pretation des Textes im Kontext der Mystik.
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Nach Demurger (1994, 36) wird der EinfluE der Zisterzienser auf die geistlichen Rit- 

terorden heute als hoch eingestuft. Insbesondere zwischen Bernhard von Clairvaux und 

den Templern gab es starke Beziehungen; mit seiner Schrift De laude novae militiae 

(1130 oder 31), adressiert an den Griinder des Templerordens Hugo von Payns, gibt er 

dem Orden geistige Riickendeckung im Zusammenhang mit Legitimationsfragen, wie 

sie eine Doppelexistenz als Monch und Ritter mit sich bringt. Bernhard betreibt sozusa- 

gen Propaganda fiir den Ritterorden, indem er dem neuen, geistlichen Rittertum das 

weltliche Rittertum seiner Zeit als Negativ-Folie gegeniiberstellt (Demurger 1994,44). 

Kann man nun aus der Tatsache, daft eine nicht unwichtige Verbindung zwischen Bern- 

hard und dem Templerorden herrschte, auch auf Einfliisse durch das von Bernhard ent- 

wickelte mystische Gedankengut schliehen?

Ein Grundelement der mystischen Erfahrung ist das Verlieren der 'Ichheitd. h. eine 

zeitweilige Aufgabe des BewuRtseins seiner selbst als eine bestimmte Person96. Bei Bern- 

hard findet sich Entsprechendes innerhalb seiner vierfachen Abstufung der Gottesliebe, 

beschrieben in De diligendo dev. Die vierte und hbchste Stufe geht einher mit dem Auslb- 

schen jeglicher Eigenliebe und der Vereinigung mit dem Gbttlichen. Fiir die »Selbstver- 

nichtung« wahrend der mystischen Vereinigung gebraucht Bernhard das Verb annulari 

(Ruh 1990, 231 f.). Zudem ist bekannt, dab Bernhards Schriften, ob authentisch oder nur 

ihm zugeschrieben bzw. zweifelhaft, grohe Breitenwirkung hatten, auch auf deutsch- 

sprachigem Gebiet97.

Ein weiterer Ansatz war die Suche nach Vorkommen des Verbs neinen in deutsch- 

sprachigen Texten, die der Mystik zuzuordnen sind; dieses Vorgehen ist natiirlich nur 

bei ausreichend erschlossenen Autoren/Texten machbar. Gesucht wurde in den Wortre- 

gistern der einschlagigen Editionen der Texte Meister Eckharts (Quint 1978), Heinrich 

Seuses (Bihlmeyer 1907) und Taulers (Vetter 1910), allerdings wurde kein Beleg gefun- 

den. Belegt ist bei den genannten Autoren dagegen das Verb vernichten, das dem 

erwahnten annullari bei Bernhard bedeutungsmahig nahekommt98: Empfanglich wird 

die Seele fiir Gott, wenn sie alles Geschaffene an sich »vernichtet«. Diese Eigenleistung 

stellt eine notwendige, aber noch nicht hinreichende Bedingung dar, denn erst durch die 

Gnade Gottes kommt der Mensch iiber den unendlichen RegreE der negatio negationis 

hinweg (Bader 1987, 217). Insofern wird die Deutung der Ringinschrift als Imperativ 

plausibel, als Bitte zur Mithilfe bei der mystischen Selbstvernichtung. Um nun eine 

semantisch aquivalente Einsetzung von (ver^neinen fiir dieses vernichten postulieren zu 

konnen, bediirfte es weiterer Belege fiir eine solche Verwendung. Freilich muh man 

auch die Uberlegung in die Waagschale werfen, daft die Buchstabenfolge ja bereits stark 

durch die komplexe Zahlenstruktur in der Verschliisselung stark determiniert ist, so dab 

fiir eine sprachliche Formulierung nicht mehr viel Spielraum war, was eine solche un- 

gliickliche Wortwahl bedingt haben mag. Denkbar ware freilich auch, dab dies eine wei-

96 Eine biindige Darstellung dieses allgemeinen 

Aspekts von Mystik findet sich bei Mommaers 

1977- 25-34-

97 Vgl. Ruh 1990, 244. Fiir eine Auflistung der deut- 

schen Texte im Zusammenhang mit Bernhard vgl. 

den Artikel zu Bernhard von Clairvaux im Verfas- 

serlexikon. Eine Auswertung dieser Zeugnisse

ware sicherlich wiinschenswert und konnte

wombglich weitere Indizien erbringen, wurde 

aber den Rahmen dieses Beitrags sprengen, nicht 

zuletzt in zeitlicher Hinsicht.

98 Fiir eine ausfiihrliche Auseinandersetzung mit 

dem Komplex der 'Ich'-Begrifflichkeit und der 

Negation im mystischen Geschehen bei Meister 

Eckhart vgl. Langer 2000, 317-346.

Jahresschrift fur mitteldeutsche Vorgeschichte / Band 87 / 2003



122 HARALD SALLER

tere Verschliisselung darstellt, wie O. Rohrer-Ertl zur Diskussion stellt (vgl. Beitrag 

O. Rohrer-Ertl). Der Umstand, daE mystisches Gedankengut von offizieller kirchlicher 

Seite stets mit Argwohn beobachtet wurde, wiirde eine verstandliche Motivation fiir die 

Entschliisselung einer solchen Botschaft abgeben.

5. Zusammenfassung

Es wurde versucht, die durch F. U. Rohrer-Ertl mit epigraphischen Mitteln entschliisselte 

Ringinschrift als mittelhochdeutschen Text zu interpretieren. Ein Beitrag zur Datierung 

(ins 13. Jh.) ergab sich dabei aus sprachhistorischen Gegebenheiten; dies lieE sich gut mit 

den Befunden der beiden anderen Beitrage (F. U. Rohrer-Ertl, O. Rohrer-Ertl) vereinba- 

ren. Nachdem es aufgrund des zur Konzeption des Rings erforderlichen Bildungsstands 

angezeigt schien, dessen geistigen Urheber im Umfeld des Klerus oder aber der neuen 

Ritterorden zu suchen, wurden, ausgehend von einem ersten Verstandnis der Inschrift, 

denkbare Verbindungen zu den entsprechenden geistigen Strbmungen skizziert. Es 

wurde eine Interpretation als imperativische Anrufung Gottes zur Diskussion gestellt.

Der skizzierte Interpretationsweg hat freilich noch viel Vorlaufiges an sich, insbeson- 

dere wegen des Fehlens von Paralleltexten. Es besteht also ein Desiderat, weitere (zu- 

nachst v. a. sprachlich) schwer einzuordnende Inschriften zuganglich zu machen, um 

dereinst ausreichend Material fiir dringend notwendige vergleichende Untersuchungen 

zu haben.
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