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I 

D e r E i d als e ine m ü n d l i c h g e g e b e n e V e r s i c h e r u n g  sei es e i n e r W a h r h e i t o d e r e i n e r 

A b s i c h t  u n t e r A n r u f u n g d e r G o t t h e i t o d e r e i n e r a n d e r e n ü b e r m e n s c h l i c h e n M a c h t 

als G a r a n t h a t se ine r S t r u k t u r n a c h e i n e n s a k r a l e n K e r n . E r is t v o n h i e r aus r i t u e l l 

g e b u n d e n , w a s i n d e r S c h w u r z e r e m o n i e z u m A u s d r u c k k o m m t , d i e d e n E i d s p r u c h b e 

g le i t e t ,  i n d e m A u f r e c k e n d e r H a n d o d e r m e h r e r e r F i n g e r , d e m B e r ü h r e n v o n 

H a a r , B a r t o d e r B r u s t , d e m A u f l e g e n d e r H a n d a u f d ie e i g e n e n W a f f e n , d ie R e l i q u i e n 

o d e r d i e H e i l i g e n S c h r i f t e n . D i e w e i t e V e r b r e i t u n g u n d d e n a n h a l t e n d e n G e b r a u c h 

v e r d a n k t d e r E i d d e m R e c h t s l e b e n , w o er als W a h r h e i t s  o d e r G e l ö b n i s e i d e i n e n f e s t e n 

P l a t z h a t , w o er als a s se r t o r i s che r o d e r p r o m i s s o r i s c h e r E i d b e g e g n e t , als E i d des A n 

g e k l a g t e n , des K l ä g e r s o d e r Z e u g e n , als E i d des H e r r s c h e r s , G e f o l g s m a n n e s o d e r V a 

sa l l en , u m n u r e i n i g e b e s o n d e r s t y p i s c h e E r s c h e i n u n g s f o r m e n z u n e n n e n . I n d e m d e r 

S c h w ö r e n d e m i t se ine r g a n z e n P e r s o n w i e m i t d e r se ines E i d h e l f e r s f ü r d ie R e c h t 

m ä ß i g k e i t se ine r A u s s a g e o d e r d i e E r n s t h a f t i g k e i t se ine r A b s i c h t e i n s t e h t , n i m m t d i e 

E i d e s l e i s t u n g d ie F o r m e i n e r b e d i n g t e n S e l b s t v e r f l u c h u n g f ü r d e n F a l l des M e i n e i d s 

o d e r T r e u b r u c h s an 1 ) . 

G a n z gleich w i e m a n sich z u D e f i n i t i o n e n w i e d ie sen s t e l l t u n d w i e m a n d a s V e r 

h ä l t n i s v o n E i d u n d G e l ö b n i s b e u r t e i l e n m a g , es b l e i b t b e s t e h e n , d a ß d ie T e r m i n o l o g i e 

d e r E i d e s l e i s t u n g , w i e sie seit d e m f r ü h e n M i t t e l a l t e r b e z e u g t ist , z u d e n e i n z e l n e n 

P u n k t e n dieser D e f i n i t i o n e ine R e c h t f e r t i g u n g e n t h ä l t . D a ist z u n ä c h s t d a s W o r t Eid1) 

selbst , d a s als t e r m i n u s t e chn i cus f ü r d i e b e d i n g t e S e l b s t v e r f l u c h u n g K e l t e n u n d G e r 

1) Z u s a m m e n f a s s u n g d e s F o r s c h u n g s s t a n d e s b e i A . ERLER, U . KORNBLUM, G . D I L C H E R , E i d , 

in : H a n d w ö r t e r b u c h zur deutschen Rechtsgeschichte, hrsg. von A. ERLER U. E. KAUFMANN, 
mitbegründe t von W. STAMMLER ( H R G ) , Band i , Berlin 1971, Sp. 861—870. 
2) Got . aips, an. eiÖr, ags. äp, as. eth, ahd. eid >Eid<, dazu air . öeth, >Eid<, acymr . an-
utonou >Meineid<, vgl. J . POKORNY, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, Band 1, 
Bern und München 1959, S. 295 u. S. 11; F. KLUGE, Etymologisches Wörterbuch der deutschen 
Sprache, 20. A u f l . bearbei te t von W. MITZKA, Berlin 1967 (im fo lgenden zi t ier t als KLUGE / 
MITZKA) S. 1 5 5 ; T R ü B N E R S D e u t s c h e s W ö r t e r b u c h , h r s g . v o n A . G ö T Z E , W . M I T Z K A U. a . , 

Berlin 1934—1957, Band 2, S. 136 f. 
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m a n e n g e m e i n s a m ist , a l so m i t dieser B e d e u t u n g ein h o h e s A l t e r h a b e n muß3). Eid 

ist a n d ie i dg . W z . *ei- >gehen< a n z u s c h l i e ß e n , h a t sich a lso u r s p r ü n g l i c h w o h l auf d e n 

E i d g a n g , d a s H e r v o r t r e t e n bei d e r Eides l e i s t ung , u n d m i t h i n au f d ie Z e r e m o n i e b e z o 

g e n ^ . E i n z u Eid gehör iges s t a m m v e r w a n d t e s V e r b f e h l t d e n g e r m a n i s c h e n S p r a c h e n , 

v i e l m e h r w u r d e schwören^, a h d . swer(r)en, u r s p r ü n g l i c h >Rede s t ehen , a n t w o r t e n « , 

d a s sich a lso z u n ä c h s t auf d ie G e g e n r e d e des A n g e k l a g t e n b e z o g , auf d e n V o r g a n g 

d e r E i d e s l e i s t u n g e ingeeng t 6 ) . D i e s e r U b e r g a n g l ä ß t sich auch a n f r ü h b e z e u g t e n Z u 

s a m m e n s e t z u n g e n w i e a h d . eidswart o d e r eidswuar >Eidschwur<7) ab lesen . D i e F u n k 

t i o n des Eides als e ine r F o r m b e d i n g t e r S e l b s t v e r f l u c h u n g h a t sich auch auf die Be

d e u t u n g s e n t w i c k l u n g v o n schwören a u s g e w i r k t , d a s seit d e m s p ä t e n M i t t e l a l t e r in 

deu t schen M u n d a r t e n d i e B e d e u t u n g >fluchen< a n g e n o m m e n ha t 8 ) . D i e his tor i sche E n t 

w i c k l u n g , d ie v o n d e m R e i n i g u n g s e i d des B e k l a g t e n z u m E i d des K l ä g e r s f ü h r t e , spie

ge l t sich n u n nich t n u r in d e r A u s g a n g s b e d e u t u n g v o n schwören >Rede s t ehen , a n t w o r 

t e n w i d e r , s o n d e r n auch in d e n Z u s a m m e n s e t z u n g e n Widereid u n d Voreid^, m i t 

3) Die Frage, ob es sich dabei um ein keltisches Lehnwor t im Germanischen handelt , ist noch 
immer offen, vgl. C. S. ELSTON, The Earliest Relations between Celts and Germans, London 
1934, S. 65 f. ; ablehnend J . DE VRIES, Kelten und Germanen, Bern und München i960, S. 73; 
H . KRäHE, Sprache und Vorzeit , Heidelberg 1954, S. 135; H . PAUL, Deutsdies Wörterbuch, 
7. Aufl . bearbeitet von W. BETZ, Tübingen 1976, S. 148; POKORNY I, S. I I rechnet mit der 
Möglichkeit einer Entlehnung. 
4) Nach POKORNY I, S. 295 zur Wz. ei >gehen< und Entsprechung zu griech. oixog >Menschen
geschick, Schicksal« (vgl. >Gang der Welt«) und aus einer Grundbedeutung >Eidgang, Vortreten 
zur Eidesleistung« entwickelt, sofern nicht Zusammenhang mit der Wz. ai, oi bedeu t same 
Rede< vorliegt, wozu mir. öeth, got. aips (s. o. Anm. 2) wohl gehören könnten, ebd. S. 11. 
Nach KRäHE, Sprache der Vorzeit , S. 135 erlaubt griech. oixoq, das den Kelten und Germanen 
gemeinsame *oitos >Eid< mit dem homonymen idg. *oitos >Gang< zu vereinigen und von einer 
Bedeutungsentwicklung (Bedeutungsverengung) >Gang< > >Eidgang< (d .h . >vortreten zur Eides
leistung<) > >Eid< auszugehen. Vgl. auch schwed. edgäng. 
5) Ahd . swer(r)en, swerien, swerran st. V. >schwören, eidlich versprechen, (sich) verschwören«, 
vgl. R. SCHüTZEICHEL, Althochdeutsches Wörterbuch, 2. Aufl., Tübingen 1974, S. 191; zu as. 
ags. swerian, an. sverja < germ. *swarjan, got. swaran, an. svara a n t w o r t e n , bürgen«:, andsvar 
gerichtl iche Entscheidung< KLUGE/MITZKA, S. 695. 
6) Nach TRüBNERS Deutschem Wörterbuch, Band 6, S. 291 f. ist Grundbedeutung von schwö
ren >Rede stehen, vor Gericht aussagen< und erklär t sich der Bedeutungswandel zu >schwören< 
durch Auslassung eines zunächst notwendigen Objekts eid, das sich in Zusammensetzungen 
wie ahd. eidswart, eidswuor, as. eöswaru, ags. äöswierd >Eidschwur< wie in der Formel 
an. sverja eiöun re l ik thaf t erhalten hat . 
7) Hie rzu SCHüTZEICHEL, Althochdeutsches Wörterbuch, S. 38. 
8) TRüBNERS Deutsches Wörterbuch 6, S. 291; Deutsches Wörterbuch, hrsg. von J. und W. 
GRIMM, Leipzig 1854—1971, Band I I I , Sp. 1828 ff.; Schweizerisches Idiot ikon. Wörterbuch 
der schweizerdeutschen Sprache, begonnen von F. STAUB und L. TOBLER, Band 1 —13, Frauen
feld 1881 ff . , Band 9, 1929, Sp. 2126. 
9) Zu f rk . widereid, ags. voreid R. SCHRöDER U. E. Frh. v. KüNSSBERG, Lehrbuch der deut
schen Rechtsgeschichte, 7. Aufl., Berlin und Leipzig 1932, S. 392 (im folgenden zitiert als 
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d e n e n d e r E i d des K l ä g e r s schon f r ü h v o n d e m E i d des A n g e k l a g t e n a b g e s e t z t 

w u r d e 1 0 ) . 

I m V e r g l e i c h z u schwören h a t geloben v o n H a u s e a u s z u n ä c h s t w e n i g e r G e w i c h t . 

Z u e i n e r i dg . W z . *leubh- >gern h a b e n , b e g e h r e n ; lieb< g e h ö r e n d , d i e a u c h glauben, 

loben u n d erlauben z u g r u n d e l ieg t 1 1 ) , m e i n t e geloben z u n ä c h s t d i e Z u s t i m m u n g z u 

d e r M e i n u n g e ines a n d e r e n , e h e es ü b e r >gutheißen< z u >geloben< i m r ech t s t echn i schen 

S i n n w u r d e 1 2 ) . A u c h d a s geloben - m e i s t d e r T r e u e ( a h d . triuwa o d e r huldl)  h a t t e 

e i n e n f e i e r l i c h e n C h a r a k t e r u n d w a r m i t e i n e r e n t s p r e c h e n d e n F o r m a l h a n d l u n g , e t w a 

d e r H a n d r e i c h u n g {geloben mit banden) v e r b u n d e n ^ ) . D e r I n h a l t des G e l ö b n i s s e s 

k o n n t e d u r c h d i e G e s t e l l u n g v o n P f ä n d e r n {wetten)1^ o d e r d u r c h e in sacramentum 

{geloben mit eiden)1^ a b g e s i c h e r t w e r d e n . D i e N a c h w i r k u n g e n d iese r G e w o h n h e i t e n 

e r s t r e c k e n sich bis i n u n s e r e n S p r a c h g e b r a u c h h i n e i n . D a f ü r z e u g e n d a s A d j . wett 

>quitt< m i t Wette u n d wetten, d a s w i e ags . weddian u n d g o t . gawadjon >verloben< a n 

g e r m . wadja- > P f a n d , d a s g e g e b e n wird< a n z u s c h l i e ß e n i s t l 6 ) , e b e n s o w i e d i e B e z e i c h 

n u n g e n verloben u n d trauend), d ie v o n d e m G e l ö b n i s d e r T r e u e a u f d i e v e r s c h i e d e n e n 

P h a s e n d e r V e r m ä h l u n g a u s g e w e i t e t w u r d e n . 

SCHRöDER/KüNSSBERG) ; K. v. AMIRA, Germanisches Recht, 4. A u f l . ergänz t von K. A. ECK
HARDT, Band 2, Rechtsal ter tümer, Berlin 1967, S. 166 ff . , insb. S. 170 (im fo lgenden zi t ier t als 
v . A M I R A / E C K H A R D T ) . 

10) Z u r Bedeutungsentwicklung von Eid vgl. im übrigen auch Deutsches Rechtswörterbuch. 
Wörterbuch der äl teren deutschen Rechtssprache, hrsg. von der Preußischen Akademie der 
Wissenschaften, bearb. von R. SCHRöDER und E. Frh . v. KüNSSBERG, Weimar 1914 ff . , Band 2, 
1932—35, Sp. 1301—1307 (im fo lgenden zi t ier t als D R W B ) . 
1 1 ) P O K O R N Y I , S . 6 8 4 . Z u geloben u n d loben K L U G E / M I T Z K A S . 2 4 5 u . 4 4 3 , T R ü B N E R S D e u t 

sdies Wörterbuch 3, S. 83 f. 
12) Z u r Bedeutungsentwicklung D R W B 4, Sp. 13—19. 
13) Zur Sache G. BUCHDA, Gelöbnis, H R G r, Sp. 1490—1494; zu geloben Mittelhochdeutsches 
Wörterbuch, hrsg. von G. F. BENECKE, W. MüLLER u n d F. ZARNCKE, B a n d 13, Leipzig 
1854—1866, Nachdruck Hildeshe im 1963, Band 1, Sp. 1022 a (BMZ); M. LEXER, Mittelhoch
deutsches Handwör t e rbuch , Band 1—3, Berlin 1872—1875, Nachdruck Stu t tga r t 1965, Band 1, 
Sp. 8 2 2 . 

14) Zur P f a n d s e t z u n g (wette) im Zusammenhang mit Gelöbnis und Eid s. H R G 1, Sp. 866 f f . 
und 1 4 9 1 f. 
15) D R W B 4, Sp. 16 f. Danach w a r besonders beim Abschluß von Bündnissen, bei Belehnung 
und Amtsan t r i t t das Gelöbnis von H a n d g a n g oder Schwur begleitet. 
16) Das spä tmhd. A d j . wette >quitt< gehört wie das Substant iv m h d . wette F. >Pfand(ver t rag) , 
Rechtsverbindlichkeit , Ein, Ersatz<, ahd. wet(t)i, as. weddi, ags. wedd, an. veö, got. wadi 
>Pfand< zu germ. -'wadja N. , das dem mlat . vadium >Verpfändung beweglicher Habe< zugrun
de liegt. KLUGE/MITZKA, S. 855, TRüBNERS Deutsches Wörterbuch 8, S. 130 f. 
1 7 ) R . S C H M I D T  W I E G A N D , H o c h z e i t s b r ä u c h e , H R G 2 , S p . 1 8 6 — 1 9 7 , i n s b . S p . 1 8 6 f . ; z u 

trauen W. STEINBERG, Studien zum deutschen Wortschatz im Bereich der Vermählung , Diss. 
Phil . Fak. Hal le Wi t t enberg 1956 (masch.); ders., Beiträge zur historischen Wortgeographie , 
Wissenschaftliche Zeitschrif t der Mar t in Lu the r Un ive r s i t ä t Hal le Wi t t enberg , Jg. 8, 1958, 
gesellschafts u n d sprachwissenschaftliche Reihe, S. 695—716. 
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Die angeführ ten Beispiele, die sich vermehren ließen, mögen genügen, um die 
Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Formen der Eidesleistung und der Ent
wicklung unserer Sprache anzudeuten  Wechselwirkungen, die nicht zuletzt darauf 
zurückzuführen sind, daß das gesprochene Wort , das in einem feierlichen Rahmen 
abgegeben wurde und dessen Abfolge bestimmten Regeln entsprechen mußte, zur 
Form des Eides selbst hinzugehörte18>. Denn der Eid, im Germanischen ursprüng
lich durch Wörter mit gleichem Anlaut , den Stäben, rhythmisch gegliedert1?), wurde 
dem Schwörenden vom Eidstaber bei vorgehal tenem Stab vorgesprochen20). 

Was geschieht nun, so f ragen wir, wenn der Eid als eine Erscheinung des Rechts, 
die auf Mündlichkeit gegründet ist, aufgezeichnet wird, also durch die Schrift eine 
neue Form erhält , die im Grunde seinem Wesen entgegengesetzt ist? Wie wirk t sich 
diese Umsetzung auf seine Struktur aus? Ich möchte versuchen, diese Frage von fünf 
Denkmäle rn aus zu beantworten, die in der Zeit vom 9.12. Jahrhunder t aufgezeich
net worden sind und die mithin aus einem Zei t raum stammen, aus dem zusammen
hängende Rechtstexte in deutscher Sprache sonst kaum überliefert sind21). Diese Ge
löbnis oder Eidesformeln  die Straßburger Eide, der althochdeutsche Priestereid, 
das Schwäbische Verlöbnis, ein Gottesurteilsri tual mit deutschen Formeln und der Er
fur te r Judeneid2 2)  treten also in eine Überlieferungslücke, die zwischen dem 
Bruchstück einer althochdeutschen Übersetzung der Lex Salica und dem Fragment des 
Trierer Capi tu la re auf der einen Seite und den deutschen Rechtsbüchern auf der ande
ren Seite besteht. Sie bezeugen das Vorhandensein einer Rechtssprache, die sich über 
diesen Zei t raum hinweg nicht nur erhalten, sondern auch lebendig weiterentwickelt 
hat . Die Stücke, wie verschieden sie auch vom Anlaß ihrer Entstehung sein mögen und 
wie unterschiedlich dadurch ihr Inha l t ist, haben, bedingt durch die Spannung zwischen 

18) K . S. BADER, Recht Geschich te Sprache . Rechtshis tor ische B e t r a c h t u n g e n ü b e r Z u s a m m e n 
h ä n g e zwischen dre i Wissensgebie ten , Histor i sches J a h r b u c h 93, 1973, S. 1—20, insb. S. 19 f . 
19) J . GRIMM, Deutsche R e c h t s a l t e r t ü m e r , 4. A u f l . beso rg t durch A . HEUSLER u n d R . HüBNER, 
1899, N a c h d r u d e Ber l in 1956, B a n d 1, S. 72 f f . Z u r V e r w e n d u n g des Stab re ims auch ST. 
SONDEREGGER, D i e Sprache des Rechts im German i schen , Schweizer M o n a t s h e f t e 42, 1962, 
H e f t 3, S. 1—13, insbes. S. 8 f. 
20) D a h e r auch e inen Eid staben, d. h. >vorsprechen<. Z u r F o r m a l h a n d l u n g auch v. AMIRA/ 
ECKHARDT, Germanisches Recht , B a n d 2, S. 168. Beispiele bei GRIMM, Deutsche Rechtsa l t e r 
t ü m e r , B a n d 2, S. 372, 475 u. 554 f . ; z u m Sprachl ichen auch TRüBNERS Deutsches W ö r t e r b u c h 2, 
S. 137. Z u m G r u n d s ä t z l i c h e n j e t z t auch : W . MüLLER, F e r t i g u n g u n d Gelöbn i s m i t d e m G e 
r ich tss tab nach a lemannischschweizer i schen Q u e l l e n ( V o r t r ä g e u n d Forschungen , S o n d e r b a n d 
22), S i g m a r i n g e n 1976. 
21) E . F r h . v . KüNSSBERG, D i e deutsche Rechtssprache, Zei t sch r i f t f ü r D e u t s c h k u n d e 44, 1930, 
S. 379—389; W . MERK, W e r d e g a n g u n d W a n d l u n g e n der deutschen Rechtssprache. M a r b u r g e r 
R e k t o r a t s r e d e . M a r b u r g 1933. 
22) Z u T e x t u n d Ü b e r l i e f e r u n g der hier g e n a n n t e n Stücke vgl . I I ( S t r a ß b u r g e r Eide) , I I I 
(a l thochdeutscher Pr i e s t e r e id ) , I V (schwäbisches Ver löbn i s ) , V (deutsche F o r m e l n eines G o t 
tesur te i l s r i tua l s ) , V I ( E r f u r t e r J u d e n e i d ) . 
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der schriftlichen Überl ieferung und der mündlichen Form ihres Gebrauchs, gewisse 
Gemeinsamkeiten, die es, wie ich meinen möchte, erlauben, sie unter dem übergeord
neten Gesichtspunkt Recht und Schrift vergleichend zu behandeln. 

Diese Gemeinsamkeiten lassen sich in folgende Punkte zusammenfassen: 
1. Mit Ausnahme des Erfur t e r Judeneids, von dem wir eine reich ausgestattete Origi
na lurkunde besitzen, sind uns alle anderen Stücke nur mehr oder weniger zufäl l ig 
erhalten  meist weil sie auf den freigebliebenen Seiten einer Sammelhandschrift 
sehr viel später eingetragen worden sind. Dieses Moment der Zufäll igkeit teilen auch 
die Straßburger Eide, die als politische Eide eine Sonderstellung haben, sind doch 
entsprechend gestaltete Abmachungen und Verträge, von denen man weiß, daß es sie 
gegeben hat, nicht überliefert. 
2. Alle überlieferten Stücke sind stärker mit Merkmalen landschaftlich bedingter 
Schreibe durchsetzt, als man dies im Blick auf ihre Geltung (Straßburger Eide) oder 
ihr Alter (Priestereid, Mitte 9. Jahrhunder t ) erwarten würde. Sie weisen wie das 
Schwäbische Verlöbnis typisch mundartl iche Wörter oder wie der Erfu r t e r Judeneid 
auf eine bestimmte Mundar t beschränkte Formen auf. 
3. Alle überlieferten Stücke enthalten Spuren gesprochener Sprache^). Dahin gehö
ren die doppelte oder mehrfache Verneinung (Straßburger Eide, Gottesurteilsver
fahren), Teile direkter Rede (Priestereid, Schwäbisches Verlöbnis), Ausrufe (Erfur te r 
Judeneid, Schwäbisches Verlöbnis), das Anakolu th (Straßburger Eide). 
4. Schließlich gehören zu den Gemeinsamkeiten der Eidesformeln, die hier zu behan
deln sind, die formelhaf ten Wendungen, die sie enthalten. Präposit ionale Fügungen, 
verschwisterte Wortpaa re oder Paarformeln , Wortke t ten und parallel gebaute Sätze 
und Satzreihen. Formelhaf te Elemente2*) wie diese, die in einer gewissen Regel
mäßigkeit wiederkehren, gliedern die Prosa des Eides rhythmisch. Ihre Funkt ion geht 
aber über das rein Formale hinaus, da sie inhaltlich die Aussage oder den Inhal t des 
Schwures selbst betreffen. Sie haben also auch eine rechtliche Bedeutung. Wie und in 
welcher Weise wird im einzelnen zu zeigen sein. Von formelhaf ten Elementen wird 
man jedenfalls nur dann sprechen können, wenn sich nachweisen oder wahrscheinlich 
machen läßt, daß die betreffenden Wendungen oder Strukturelemente über das betref

23) ST. SONDEREGGER, Reflexe gesprochener Sprache in der althochdeutschen Li te ra tur , F r ü h 
mittelalterliche Studien 5, 1971, S. 176—192. 
24) Z u m Grundsätz l ichen vgl. die Einlei tung zu H . KRAUSE, Mittelal terl iche Anschauungen 
vom Gericht im Licht der Formel : iustitiam facere et recipere, Recht geben und Recht nehmen. 
Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Phi l . His t . Kl. Jg. 1974, 
H e f t 11, München 1974, S. 5 f f . R. MATZINGERPFISTER, P a a r f o r m e l , Synonymik und Zwei
sprachiges W o r t p a a r . Z u r mehrgl iedr igen Ausdrucksweise der mittelal terl ichen U r k u n d e n 
sprache (Rechtshistorische Arbei ten , Band 9), Zürich 1972; G. DILCHER, P a a r f o r m e l n in der 
Rechtssprache des f rühen Mittelal ters , D a r m s t a d t 1961. 
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f ende D e n k m a l hinaus gebräuchlich gewesen sind2*). G e r a d e hier liegen aber bei dem 
M a n g e l an Vergleichsstücken die Prob leme f ü r die I n t e r p r e t a t i o n der vor l iegenden 
Eide. D e n n u m n u r die P a a r f o r m e l n oder verschwister ten W o r t p a a r e herauszugrei fen , 
so k ö n n e n sie en tweder in der a l the rgekommenen Rechtssprache ve rwurze l t sein 

dies v e r m u t e t m a n vor al lem bei den mit Stabre im oder All i te ra t ion ausgestat teten 
Forme ln  , oder sie k ö n n e n aus der lateinischen Urkundensp rache kommen , die eben
fal ls W o r t p a a r e in reicher Fülle kenn t . Die P a a r f o r m e l n unserer deutschsprachigen 

Eide k ö n n e n en tweder einer mündl ichen T r a d i t i o n oder einem kanz le imäßigen Ge
brauch verpfl ichtet sein. D a ß dieser G e d a n k e auch in bezug auf diese f r ü h e n Zeugnisse 
nicht abwegig ist, zeigt ein Blick auf die zeitgenössischen u n d äl teren lateinischen 

Eides fo rmula re , die in den Forme l sammlungen u n d im Z u s a m m e n h a n g mit K a p i t u 
lar ien über l ie fer t sind. Bei den P a a r f o r m e l n , die sie enthal ten 2 6) , ist zu f ragen , ob 

sich hin te r ihnen eine volkssprachliche Formel verb i rg t oder ob das W o r t p a a r als G a n 
zes einen neuen I n h a l t vermi t t e ln soll. Beides ist grundsätz l ich möglich. H i e r mag es 

genügen, einige wenige Beispiele a n z u f ü h r e n ,  Stücke, die in der Li te ra tu r des 
öf t e ren behande l t u n d mit den deutschen Eides formeln verglichen w o r d e n sind. 

O h n e auf die besonderen Prob leme dieser F o r m u l a r e einzugehen, e twa die Frage 
zu stellen, ob es sich bei dem Gelöbnis der leudesami u m einen a l l g e m e i n e n U n t e r 
taneneid<27) gehande l t habe oder ob die Eides fo rmeln des C a p i t u l a r e missorum als 
Vasal len oder Unter tanene id 2 8 ) v e r w e n d e t w o r d e n sind, soll hier nur k u r z die 

25) In diesem Sinne H . DE BOOR U. W. MOHR, Formel , Real lexikon der deutschen Litera tur
geschichte, Band 1, 2. Auf l . 1958, S. 471 f f . ; H . EGGERS, Deutsche Sprachgeschichte, Band 3: 
Das Frühneuhochdeutsche, H a m b u r g 1969, S. 103 f f . ; M. v. LIERES und WILKAU, Sprachfor
meln in der mittelhochdeutschen Lyr ik bis zu Wal ther von der Vogelweide, München 1965; 
G. SALOMON, Die Ents tehung und Entwicklung der deutschen Zwil l ingsformeln, Diss. Phil. 
Fak . Gött ingen 1919; O. LUDWIG, Synonymabi ldung in Formeln der Rechtssprache, Zeitschrift 
f ü r Mundar t fo r schung 13, 1937, S. 215—222; W. BESCH, Zweigliedriger Ausdruck in der 
deutschen Prosa des 15. Jahrhunder t s , Neuphilologische Mittei lungen 65, 1964, S. 200—221. 
Zusammenfassend auch K. S. BADER, Recht  Geschichte  Sprache (wie Anm. 18), S. 16 ff. 
26) Zur Quel lengruppe H . J. BECKER, Formel , Formular , Formelsammlung, H R G 1, Sp. 1157 
bis 1163. 
27) Z u r Sache: A. DOPSCH, Die leudes und das Lehenswesens, Mittei lungen des Inst i tuts fü r 
österreichische Geschichte 41, 1926, S. 35—43, Wiederabdruck in : ders., Verfassungs und 
Wirtschaftsgeschichte des Mittelal ters , Wien 1928, S. 1 —10; je tzt ders., Gesammelte Aufsätze , 
hrsg. von E. PATZELT, Band 1, Aalen 1968, S. 1—10, insbes. S. 1 f. u. 9; W. SCHLESINGER, 
Her r scha f t und Gefolgschaf t in der germanischdeutschen Verfassungsgeschichte, Historische 
Zeitschrif t 176, 1953, S. 225—275 und ders., Randbemerkungen zu drei Aufsä tzen über Sippe, 
Gefolgschaf t und Treue, in : Festschrift f ü r OTTO BRUNNER, Gött ingen 1963, S. n — 5 9 ; Wie
derabdruck beider Aufsä tze in: ders., Beiträge zur Verfassungsgeschichte des Mittelalters, 
Band 1, Gött ingen 1963, S. 9—52 und 286—334, insbes. S. 309 f. 
28) Z u m ganzen Komplex nun auch U. ECKARDT, Untersuchungen zu Form und Funkt ion 
der Treueidleis tung im merowingischen Frankenreich, Diss. Phil . Fak. Marburg 1974. R. 
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fo rmale Seite dieser Stücke behandel t werden . I n dem bekann ten Formula r Marculf 
1, 40 Ut leudesamio promittantur rege heißt es so: 

llle rex ille comis. Dum et nos una cum consensu procerum nostrorum in regno 
nostro Mo glorioso filio nostro Mo regnare precipemus, adeo iubemus, ut omnes pa-
ginsis vestros, tarn Francos, Romanos vel reliqua natione degentibus, bannire et locis 
congruis per civitates, vicos et castella congregare faciatis, quatenus presente misso 
nostro, inlustris vero Mo, quem ex nostro latere Muc pro hoc direximus, fidelitatem 
precelso fMo nostro vel nobis et leudesamio per loca sanctorum vel pignora, quas Muc 
per eodem direximus, dibeant promittere et coniurare.1^ 

H i e r ist leudesami, das wohl so viel wie >Mannschaft<3°) bedeuten dür f t e , als f r a n 
kolateinisches Mischwort erhal ten geblieben, weil ihm offenbar keine lateinische Be
zeichnung voll inhalt l ich entsprach. Das gleiche gilt f ü r die Bezeichnung trustis >Hilfe, 
auxilium, trosU in dem bei Marculf I, 18 unter der Überschr i f t De regis antrustione 
überl iefer ten Antrustioneneid3 I) , w o es u. a. heiß t : 

Rectum est, ut qui nobis fidem pollicentur inlesam, nostro tueantur auxilio. Et 
quia Uli fidelis, Deo propitio, noster veniens ibi in palatio nostro una cum arma sua 
in manu nostra trustem et fidelitatem nobis visus est coniurasse: propterea per presen-
tem preceptum decernemus ac iobemus, ut deinceps memoratus ille inter numero an-
truscionorum conputetur. Et si quis jortasse eum interficere presumpserit, noverit se 
wiregildo suo soledos sexcentos esse culpabilem.^ 

In beiden Formeln sind also trustis u n d fidelitas, beziehungsweise fidelitas u n d 
leudesami  das lateinische Wor t , das volkssprachlichem triuwa entspricht, und eine 
frankolateinische, also mischsprachliche Bezeichnung  zu einem W o r t p a a r verbun
den. In einem Fall, nämlich bei trustem et fidelitatem, entspricht der P a a r f o r m e l in 
der Volkssprache eine s tabreimende Formel : trost und triuwe. In beiden Fällen w i r d 
der Inha l t des Gelöbnisses f o r m e l h a f t umschrieben. Das w i r d m a n auch von den 
Eidesformeln sagen können, die den Capi tu la r i a missorum specialia des Jahres 802 
angefügt sind. Sie l au ten : 

Sacramentale qualiter repromitto ego, quod ab isto die inantea fidelis sum domno 
Karolo piissimo imperatori, filio Pippini regis et Berthanae reginae, pura mente abs-

SCHEYHING, Eide, Amtsgewalt und Bannleihe. Eine Untersuchung zur Bannleihe im hohen 
und späten Mittelal ter (Forschungen zur deutschen Rechtsgeschichte 2) Köln Graz i960. 
29) M G H . Formulae, hrsg. von K. ZEUMER, H a n n o v e r 1886, S. 68. 
30) Leudesami >Mannschaft< zu ahd. leod, liud >Mann< (vgl. nhd. Leute), mlat. leudis und 
-sam Adj.Suff ix (ursprünglich Substantiv) >von gleicher Beschaffenheit<, KLUGE/MITZKA, S. 438 
u. 622; R. SCHMIDTWIEGAND, Fränkische und frankolateinische Bezeichnungen f ü r soziale 
Schichten und Gruppen in der Lex Salica, Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in 
Göttingen, I. Phil .Hist . Kl. Jg. 1972, N r . 4, S. 241 u. Anm. 7. 
31) Zur Sache R. WENSKUS, Antrustio, Reallexikon der Germanischen Alter tumskunde, Band 1, 
2. Aufl. , Berl inNew York 1973, S. 360 f. ; R. SCHEYHING, Antrust ionen, H R G 1, 179 f. 
32) M G H . Formulae, S. 55. 
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que jraude et malo ingenio de mea parte ad suam partem et ad honorem regni sui, 
sicut per drictum debet esse homo domino suo. Si me adiuvet Dens et ista sanctorum 
patrocinia quae in hoc loco sunt, quia diebus vitae meae per meam voluntatem, in 
quantum mihi Dens intellectum dederit, sie attendam et consentiam. 

Item aliud. Sacramentale qualiter repromitto ego: domno Karolo piissimo impe-
ratori, filio Pippini regis et Berthane, fidelis sum, sicut homo per drictum debet esse 
domino suo, ad suum regnum et ad suum rectum. Et illud sacramentum quod iuratum 
habeo custodiam et custodire volo, in quantum ego scio et intellego, ab isto die inan-
tea, si me adiuvet Deus, qui coelum et terram creavit, et ista sanctorum patrocinia.^ 

Aber Wör te r volkssprachiger H e r k u n f t wie trustis und leudesami sind in diesen 
Stücken nicht mehr enthalten. Allein mit der Erwähnung der fidelitas ist die Verbin
dung zu den älteren Formularen gegeben. Z w a r sind auch diese Eidesformeln mit 
formelhaf ten Wendungen durchsetzt, doch wird durch sie nicht mehr älteres Wort 
und Begriffsgut, eingebunden in das Wor tpaa r , erhalten oder umschrieben, sondern 

diese Formeln zeigen bereits den Einfluß rhetorischer Stilmittel. Es sollen an dieser 
Stelle nur wenige Beispiele wie pura mente absque jraude et malo ingenio — sie 
attendam et consentiam - custodiam et custodire volo — in quantum ego scio et 
intellego genannt werden, Wortpaare , mit denen nun nicht mehr ein bestimmtes 
Rechtswort, das f ü r das Treueverhäl tnis signifikant ist, vorgestellt wird, sondern das 
der Hervorhebung eines bestimmten Gedankens durch rhetorische Mittel wie Litotes, 
Pleonasmus oder Traduc t io dienen soll34). Die deutschsprachigen Eidesformeln des 
f rühen und hohen Mittelalters stehen im Schnit tpunkt beider Linien, die aus der 
heimischen Tradi t ion einerseits und einer neuen Schriftlichkeit andererseits kommen. 
Dies sei zunächst am Beispiel der Straßburger Eide aufgezeigt. 

I I 

Das Besondere der Straßburger Eide aus dem Jah r 842, mit denen ein politischer 
Vert rag zum Abschluß gebracht wurde35), besteht darin, daß sie in den Text einer 
erzählenden Quelle eingebettet sind, der zugleich über die Situation der Vertrag
schließenden wie ihre Ziele Aufschluß gibt. N i t h a r d berichtet}6), daß Ludwig der 

33) MGH. Capitularia regum Francorum, hrsg. von A. BORETIUS und V. KRAUSE, Hannover 
1883 u. 1897, Band 1, S. 101 f. 
34) Vgl. in diesem Zusammenhang auch R. FAKOWSKI, Studien zur Sprache der Merowinger
diplome, Archiv für Diplomatik 17, 1971, S. 1—125. 
35) P. CLASSEN, Die Verträge von Verdun und Coulaines 843 als politische Grundlagen des 
westfränkischen Reiches, Historische Zeitschrift 196, 1963, S. 1—35, über die Straßburger Eide 
S. 13 ff. 
36) Nithardi Historiarum libri IV, hrsg. E. MüLLER, MGH. SS. rer. Germ, in usum schol. 
1907, S. 35 ff.; vgl. auch Quellen zur karolingischen Reichsgeschichte, neu bearb. von R. RAU 
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Deutsche und Kar l der Kahle am 14. Februar 842 in Straßburg zusammengekommen 
sind, um vor versammeltem Volk ihr Bündnis brüderlicher Treue und Liebe gegen 
Lothar durch einen Eid zu besiegeln. In der adnuntiatio Karls des Kahlen, die N i t 
hard mitteilt , heißt es u. a.: quam ob rem nunc necessitate coacti convenimus et, quo-
niam vos de nostra stabili fide ac firma fraternitate dubitare credimus, hoc sacra-
mentum inter nos in conspectu vestro iurare decrevimus. Dieser Eid, der in romani
scher und in deutscher Sprache geleistet wurde und einerseits an das Heer Karls, an
dererseits an das Heer Ludwigs gerichtet gewesen ist, lau te t^) ; 

Pro Deo amur et pro Christian poblo et nostro commun saluament, d'ist di in 
auant, in quant Dens sauir et podir me dunat, si saluarai eo eist meon fradre Karlo 
et in aiudha et in cadhuna cosa, si cum om per dreit son fradra salvar dist, in o quid 
il mi altresi fazet; et ab Ludher nul plaid numquam prindrai, qui meon vol eist meon 
fradre Karle in damno sit. U n d : 

In Godes minna ind in thes Christianes folches ind unser bedhero gealtnissi, fon 
thesemo dage frammordes, so fram so mir Got geuuizei indi mahd furgibit, so haldih 
tesan minan bruodher, soso man mit rehtu sinan bruodher scal, in thiu thaz er mig 
sosoma duo; indi mit Ludheren in nohheiniu thing ne gegango, zhe minan uuillon imo 
ce scadhen uuerhen. 

Diese Herrschereide wurden ergänzt durch die Gelöbnisse der Heere, die ebenfalls 
zweisprachig abgelegt wurden und den folgenden Wort lau t hatten}8): 

Si Lodhuuigs sagrament, quae son fradre Karlo iurat, conservat, et Karlus meos 
sendra de suo part non lostanit, si io returnar non l'int pois, ne io ne neuls, cui eo 
returnar int pois, in nulla aiudha contra Lodhuuuig nun Ii iuer. U n d : 

Oba Karl then eid, then er sinemo bruodher Ludhuuuige gesuor, geleistit, indi 
Ludhuuuig min herro, then er imo gesuor, forbrihehit, ob ih inan es iruuenden ne mag, 
noh ih noh thero nohhein, then ih es iruuenden mag, uuidhar Karle imo ce follusti ne 
uuirdhit. 

Ein Zeugnis, das urkundlichen Charak te r besäße, gibt es fü r diesen Vertrags
abschluß nicht. Er erfolgte allein mündlich, wobei die von den Königen gesprochenen 

(Ausgewählte Quel len zur deutschen Geschichte des Mittelal ters . Freiherr vom SteinGedächt
nisausgabe, Band 5), 1. Teil, Berlin 1955, S. 438—443; fe rner His to i re des fils de Louis le 
Pieux. Ed. et t r ad . p a r Ph. LAUER. Avec un faesimile des Serments de Strasbourg, Paris 1964, 
S. 105 f f . ; vgl. auch M G H . Capi t . 2, S. 153. 
37) Z u m T e x t von MüLLER: E. SCHRöDER, Anzeiger f ü r deutsches Al te r t um 31, 1907, S. 144 
bis 146; weitere Ausgaben des Textes : E. v o n STEINMEYER (Hrsg.) , Die kleineren al thoch
deutschen Sprachdenkmäler , Berlin 1916, Neudruck BerlinZürich 1963, X V , S. 82 f . ; Althoch
deutsches Lesebuch, zusammengestel l t von W. BRAUNE, bearb . von A. EBBINGHAUS, 15. Aufl. , 
Tübingen 1969, X X I . 1, S. 56 f . ; K. MüLLENHOFF / W. SCHERER (Hrsg.) , D e n k m ä l e r deutscher 
Poesie und Prosa aus dem VII I .—XII . J a h r h u n d e r t , Bd. 1 u. 2, 3. Auf l . bearb. von E. STEIN
MEYER, Berlin 1882, Nachdruck 1964, L X V I I , Bd. 1, S. 231 f., Bd. 2, S. 365 f. 
38) M G H . SS. rer. Germ. S. 37. 
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und dadurch rechtsverbindlichen adnuntiationes, die beiden Eide der Herrscher und 
das Gelöbnis der anwesenden Fideles wichtigste Bestandteile des Vertragsabschlusses 
waren. »Jedes der genannten Elemente ist seinem Wesen nach gesprochenes Wort und 
wird durch die Sprache rechtskräftig. «39) Die Notwendigkei t , Eid und Rede schrift
lich festzuhalten, ergab sich in Straßburg schon allein dadurch, daß die Ansprachen 
der beiden Par tner Kar l und Ludwig aufeinander abgestimmt sein mußten, ja daß 
auch die Eidesformeln, soweit dies nur irgend möglich, »wörtlich gleichlautend« ab
gegeben werden sollten. Dies aber setzte voraus, daß die adnuntiationes und mehr 
noch die sacramenta vor dem feierlichen Vollzug sorgfältig beraten und genau ausge
arbeitet sein mußten, was kaum ohne schriftliche Aufzeichnung möglich gewesen sein 
dürf te . Hier bedingte also die besondere politische Situation die schriftliche Form der 
Eidesformeln. 

D a n k der Tatsache, daß die Straßburger Eide zweisprachig, altfranzösisch und alt
hochdeutsch, überliefert sind, ist die Diskussion über Sprache und Stil dieser Denk
mäler nie völlig abgerissen*0), zumal die altfranzösischen Eide zu den sogenannten 
Scriptaquel len^) gehören, einer Quellengruppe, die fü r die Anfänge des Französi
schen und ihre Aufhel lung besondere Bedeutung hat . Unter Scriptaquellen versteht 
man nichtliterarische Texte des Altfranzösischen aus der Zeit vor 1200, meist U r 
kunden oder urkundenähnliche Aufzeichnungen, die aufgrund außersprachlicher Kri 
terien leicht zu datieren und zu lokalisieren sind. Sie besitzen ein begrenztes Vokabu

lar, durchsetzt mit fo rmelhaf ten Wendungen, und lassen mit ihrer Graphemik regio
nale Schreibgewohnheiten erkennen. Die Straßburger Eide sind die älteste bisher 
bekannte Quelle dieser Art*2). Nicht zuletzt ihre formelhaf ten Elemente sind Gegen
stand wissenschaftlicher Bemühungen gewesen«). Dabei hat sich ergeben, daß die alt
französischen Eidesformeln z w a r nicht als Übersetzungen eines verlorenen Originals 
in lateinischer Sprache anzusehen sind, daß sie aber dennoch den Einfluß der damali
gen Kanzlei und Urkundensprache deutlich erkennen lassenH). Dies ergibt sich vor 

3 9 ) CLASSEN, S . 1 5 . 

40) Z u r äl teren Diskussion G. EHRISMANN, Gesdiichte der deutschen Li te ra tu r bis zum Aus
gang des Mitte la l ters , 1. Tei l : Die althochdeutsche Li te ra tur , 2. A u f l . 1932, Nachdruck M ü n 
chen 1959, S. 354 f . ; A. EWERT, The Strasburg Oaths , Transac t ions of the Philological Society, 
L o n d o n 1935, insbes. S. 16—35 (mit Bibl iographie) . Je t z t auch: G. HILTY, Les Serments de 
Strasbourg, T r a v e a u x Linguist iques de Langue 11/1, 1973, S. 511—524; ST. SONDEREGGER und 
H . BURGER, Althochdeutsche Li te ra tu r , in : K u r z e r G r u n d r i ß der germanischen Philologie bis 
1500, Bd. 2, Berl in 1971, S. 326—383, insbes. S. 368. 
41) C. Th. GOSSEN, Französische Skr ip tas tud ien , Wien 1967. 
42) M. PFISTER, Die sprachliche Bedeutung von Par i s u n d der I le deFrance vor dem 13. J a h r 
hunde r t , V o x R o m a n i c a 32/2 , 1973, S. 217253, insbes. S. 225 ff. 

43) K . EWALD, Formelhaf te W e n d u n g e n in den St raßburge r Eiden, Vox Roman ica 23, 1964, 

S 3 5  5 5 

44) Ebd . S. 35. Die R e k o n s t r u k t i o n eines lateinischen Eides ha t EWERT (S. O. A n m . 40) vorge
legt. Kri t is ier t vor al lem v o n M. ROQUE, Les serments de Strasbourg, Medium A e v u m 5, 1936, 
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a l l e m aus e i n e m V e r g l e i c h d e r E i d e m i t d e n K a p i t u l a r i e n , d e r n u n f r e i l i c h a u c h z u d e m 

b e m e r k e n s w e r t e n N e b e n e r g e b n i s g e f ü h r t h a t , d a ß sich z w a r i m E i d e L u d w i g s z a h l 

re iche Ü b e r e i n s t i m m u n g e n f e s t s t e l l e n l a ssen , be i d e m E i d a b e r , d e n K a r l s H e e r ge

s c h w o r e n , k a u m Ä h n l i c h k e i t e n o d e r A n k l ä n g e z w i s c h e n d e r E i d e s f o r m e l u n d d e m 

S p r a c h g e b r a u c h d e r K a p i t u l a r i e n n a c h z u w e i s e n s i n d . M a n n i m m t a n , d a ß d e r G r u n d 

h i e r f ü r in d e r Ü b e r l i e f e r u n g se lbs t l i eg t . W ä h r e n d sich u n t e r d e n l a t e i n i s c h e n D o k u 

m e n t e n H e r r s c h e r g e l ö b n i s s e , d ie h i e r als sacramentum, professio o d e r adnuntiatio 

b e z e i c h n e t w e r d e n , w o h l finden, g i b t es k e i n e v e r g l e i c h b a r e n E i d e eines H e e r e s o d e r 

e ine r e n t s p r e c h e n d e n G r u p p e , i n f o l g e d e s s e n auch k e i n e Para l l e l en^*) . D i e s ist e ine 

E r k l ä r u n g , w e n n auch v ie l l e i ch t n o c h k e i n e e r s c h ö p f e n d e . 

M a n k a n n n u n f r a g e n , w a s sich v o n d ie sen Ü b e r l e g u n g e n aus , d ie a u f Seiten d e r 

R o m a n i s t i k a n g e s t e l l t w o r d e n s i n d , f ü r d i e I n t e r p r e t a t i o n d e r d e u t s c h s p r a c h i g e n 

E i d e s f o r m e l n e r g i b t . D e n n d a d i e S t r a ß b u r g e r E i d e d i e F u n k t i o n o d e r B e d e u t u n g 

e ine r V e r t r a g s u r k u n d e b e s a ß e n u n d so s o r g f ä l t i g v o r b e r e i t e t g e w e s e n se in d ü r f t e n , 

w i r d m a n d a v o n a u s g e h e n k ö n n e n , d a ß g r u n d s ä t z l i c h a u c h sie m i t d e n b e r e i t s e r m i t 

t e l t e n l a t e i n i s c h e n D o k u m e n t e n v e r g l i c h e n w e r d e n k ö n n e n . D e r S c h r e i b e r o d e r D i k 

t a t o r d e r f r a n z ö s i s c h e n E i d e is t , w a s g l a u b h a f t n a c h g e w i e s e n w e r d e n k o n n t e , m i t d e r 

K a n z l e i s p r a c h e so v e r t r a u t g e w e s e n , d a ß er a u c h in d e r V u l g ä r s p r a c h e d e r e n St i l b e i 

b e h i e l t ^ ) . I n g le i chem U m f a n g w i r d m a n dies a u c h f ü r d e n S c h r e i b e r o d e r V e r f a s s e r 

d e r a l t h o c h d e u t s c h e n T e x t e v o r a u s s e t z e n k ö n n e n . 

So ist d e n n a u c h be i d e m H e r r s c h e r e i d K a r l s des K a h l e n in d e u t s c h e r S p r a c h e d a s 

k a n z l e i s p r a c h l i c h e M u s t e r n i c h t z u ü b e r s e h e n . D i e k u n s t v o l l g e f ü g t e E i n l e i t u n g In 

Godes minna ind in thes Christianes folches ind unser bedhero gealtnissi e n t s p r i c h t 

W o r t f ü r W o r t d e m E i d e L u d w i g s u n d l ä ß t sich ü b e r d e n a l t f r a n z ö s i s c h e n T e x t Pro 

Deo amur et pro Christian poblo et nostro commun saluament m i t e n t s p r e c h e n d e n 

T e x t e n d e r K a p i t u l a r i e n 4 7 ) v e r g l e i c h e n , w o f o r m e l h a f t e W e n d u n g e n w i e pro amore 

Deffl> o d e r secundum Dei voluntatem et commune salvamentum^ b e g e g n e n , a b e r 

auch  u n d dies is t v ie l l e i ch t e n t s c h e i d e n d e r  d i e d r e i g l i e d r i g e F o r m e l , i n d e r G o t t , 

H e r r s c h e r u n d C h r i s t e n h e i t als e ine f e s t s t e h e n d e E i n h e i t g e n a n n t w e r d e n ' 0 ) . D a s 

gleiche gi l t f ü r d i e W e n d u n g 50 fram so mir Got geuuizci indi mahd jurgibit, d i e 

k a n z l e i s p r a c h l i c h e m quantum Deus mihi scire et posse dederiV1^ e n t s p r i c h t , w i e f ü r 

S. 157172; ROQUE geht davon aus, d a ß N i t h a r d die al tfranzösischen und die althochdeutschen 
Formeln eben deshalb über l iefer t habe, weil es ein lateinisches F o r m u l a r nicht gab. 
4 5 ) EWALD, S . 5 3 . 4 6 ) E W A L D , S . 53 f . 

47) Zahlreiche Belege bei EWALD, S. 3640. 
48) Z . B . M G H . Cap. 2, 142, 40a; 284, 38; 466, 9. 
49) Z. B. secundum Dei voluntatem et commune salvamentum, M G H . Capi t . 2, 73, 26. 
50) EWALD, S. 39f . ; z . B . ad Dei voluntatem et vestram fidelitatem et honorem et sanctae 
ecclesiae ac regni vestri utilitatem ac fidelium vestrorum salvamentum, M G H . Capi t . 2, 168, 4 f. 
51) Ebd. 2, 168, 4 f . ; die a fz . Entsprechung l au te t : in quant Deus sauir et podir me dunat; 
EWALD, S . 4 1 f . 
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die Wendung soso man mit rehtu sinan bruodher scal, die in Sätzen wie sicut verus 
frater vero fratri per rectum esse debet^ ein Gegenstück hat . Dies sind nur drei 
Beispiele, die aber  wie eine durchgängige Analyse des Textes zu zeigen vermag 
von exemplarischer Bedeutung sind. 

Man wird also sagen können, daß auch der deutsche Herrschereid eine Orientie
rung an kanzleisprachlichen Mustern erkennen läßt, wobei nur zu f ragen ist, wie diese 
Muster sprachlich bewält igt worden sind,  um so mehr als der althochdeutsche Eid 
wie der altfranzösische nicht mehr zur Übersetzungsli teratur gehörten") . Man hat 
es vielmehr auch hier mit einer mehr oder weniger freien Benutzung vorgegebener 
Formeln und Formulare zu tun. Dies wird z. B. auch an der bereits zitierten Wendung 
so fram so mir Got geuuizci indi mahd furgibit deutlich, in der das Wor tpaa r geuuizci 
indi mahd nur inhaltlich und nicht formal , der Struktur des Althochdeutschen gemäß, 
der lateinischen Formel scire et posse entspricht. Von hier aus ist denn auch zu prüfen, 
mit welchen Bezeichnungen der Verfasser der deutschen Eide die verschiedenen Be
griffe der lateinischen Formeln wiedergegeben hat und in welchen Sprachschichten die
se Bezeichnungen wurzeln. Es muß an dieser Stelle genügen, das Ergebnis dieser Erhe
bung kurz zu skizzieren. 

Für minna, gehaltnissi, geuuizci und reht, die im Herrschereid Karls als Glieder von 
Wor tpaa ren auft re ten, ist festzustellen, daß ihre semantische Entwicklung von dem 
engen Kontak t beeinflußt worden ist, der in althochdeutscher Zeit zwischen Deutsch 
und Latein bes tand") . Diese Bezeichnungen oder die ihnen nächst verwandten Wör
ter und Wortbi ldungen sind in der Regel in der Übersetzungsli teratur des Althoch
deutschen anzutreffen, und z w a r als Entsprechungen zu amor, salus, scientia oder 
sapientia und rectus^\ was dem Gebrauch der lateinischen Formeln, die sich als Mu
ster haben erschließen lassen, weitgehend entspricht. Gehaltnissi F. >Erlösung<, das in 

52) M G H . Capi t . 2, 168, 11; die afz . Entsprechung: si cum om per dreh son fradra salvar dist; 
d a z u EWALD, S. 45 ff. 
53) Z u r Stel lung der St raßburger Eide in der althochdeutschen Li te ra tu r vgl. nun auch St. 
SONDEREGGER, Althochdeutsche Sprache und Li te ra tu r . Eine E i n f ü h r u n g in das älteste Deutsch, 
B e r l i n  N e w Y o r k 1974, S. 53 u. 62. 
54) Z u m Grundsä tz l ichen W. BETZ, Lehnwör t e r und Lehnprägungen im Vor und Frühdeu t 
schen, in : Deutsche Wortgeschichte, hrsg. von F. MAURER und H . RUPP, 3. neubearb. Aufl., 
B e r l i n  N e w Y o r k 1974, S. 135163; M. SCHERNER, Die Begriffe zur Gliederung des sprach
lichen Lehngutes, Archiv f ü r Begriffsgeschichte 18, 1974, S. 262282. 
55) H i e r u n d im weiteren w u r d e n die Para l le len mit H i l f e fo lgender Nachschlagewerke er
mi t t e l t : R. SCHüTZEICHEL, Althochdeutsches Wörterbuch, 2. Aufl., Tübingen 1974; G. KöBLER, 
Althochdeutschlateinisches Wörterbuch (Göt t inger Studien zur Rechtsgeschichte, Sonderband 19), 
Göt t ingen 1974, S. 128 (minna), S. 75 (gihaltnissi), S. 240 (giwizzi), S. 148 {reht)  Ders., La
teinischalthochdeutsches Wörterbuch (Göt t inger Studien zur Rechtsgeschichte, Sonderband 12), 
Göt t ingen 1971, S. 11 (amor), S. 179 (salus), S. 181 (sapientia), S. 153 (potentia), S. 170 
(rectus). 
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dieser Form nur in den Straßburger Eiden bezeugt ist*6), gehört zu ahd. haltan >hal
ten, haben; festhalten; beobachten, befolgen; erhalten, aufbewahren ; schützen, hüten, 
bewachen, Wache halten<, das mit der besonderen Bedeutung >retten, erlösen< z. B. in 
der althochdeutschen IsidorÜbersetzung belegt ist*?). Geuuizci N. , das zu wizzi F., 
ursprünglich >Wissen, Verstand, Denkvermögen^ gehört, ein im Althochdeutschen zu
nächst nur spärlich belegtes Wort*8), erscheint hier mit der Orient ierung auf scire 
oder scientia >Kenntnis, Wissenschaft, Kunde< in umfassender Bedeutung, die den ge
samten Verstandesbereich, die angeborene Klugheit wie die erworbene Erfahrung, 
deckte). Außer bei O t f r i d und Notke r ist giwizzi in der Fuldaer Beichte und im 
Fränkischen Gebet bezeugt, also in Denkmälern , bei denen die Benutzung lateinischer 
Texte vorausgesetzt werden muß6 o ) . Minna6l\ das mit nhd. mahnen ve rwand t ist 
und ursprünglich so viel wie >Gedenken< bedeutete, ehe es über >liebendes Gedenken< 
im Althochdeutschen und Altsächsischen die Bedeutung >Liebe< erlangte, begegnet in 
den Straßburger Eiden in der Verbindung In Godes minna >aus Liebe zu Gott< und 
als Entsprechung zu Pro amore Dei und damit in einer Formel, die fü r die seman
tische Entwicklung des Wortes von >Gedenken< zu >Liebe<, wie man annimmt, nicht 
ohne Bedeutung gewesen ist62). Minna fü r amor ist im althochdeutschen Isidor, in 

56) SCHüTZEICHEL, Althochdeutsches Wörterbuch, S. 76. Zu gi-, gehaltnissa F. >Erlösung, Ein
haltung< bei O t f r i d und N o t k e r vgl. J . KELLE, Glossar der Sprache O t f r i d s , Regensburg 1881, 
Neudruck Aalen 1963, S. 186; N o t k e r Wortschatz . Gesammel t von E. H . SEHRT U. T. STARCK, 
bearb. und hrsg. von E. H . SEHRT und W. K. LEGNER, Hal l e 1955, S. 212. 
57) Der althochdeutsche Isidor, nach der Pariser H a n d s c h r i f t und den Monseer Fragmenten 
neu hrsg. von H . EGGERS, Tübingen 1964, S. 71 (39. 10); H . EGGERS, Vollständiges W ö r t e r 
buch zur althochdeutschen I s idor Uberse tzung (Deutsche Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin. Veröffent l ichungen des Inst i tuts f ü r deutsche Sprache und Li te ra tu r 20), Berlin i960, 
S. 105 (salvare). 
58) SCHüTZEICHEL, Althochdeutsches Wörterbuch, S. 240. 
59 ) Zum Wortschatz des Wissens grundlegend J. TRIER, Der deutsche Wortschatz im Sinnbe
zirk des Verstandes. Die Geschichte eines sprachlichen Feldes Bd. I, Von den A n f ä n g e n bis zum 
Beginn des 13. Jahrhunder t s , Heide lberg 193r, 2. Auf l . ebd. 1973, S. 34. Z u r Wortgeschichte 
von wizzi F. auch T R ü B N E R S D W B 8, S. 212 ff . ; K L U G E / M I T Z K A , S. 865; Deutsches W ö r t e r 
buch (wie Anm. 8), Bd. 14, II , Sp. 861 ff. 
6 0 ) Z u O t f r i d v g l . K E L L E ( w i e A n m . 5 6 ) S . 2 3 8 ; z u N o t k e r S E H R T / L E G N E R ( w i e e b d . ) , 

S. 225. Text der Fuldaer Beichte bei STEINMEYER, Sprachdenkmäler X L V I I I , S. 327 f . ; das 
Fränkische Gebet ebd. X I , S. 60; die lateinische Vorlage bei MüLLENHOFF / SCHERER L V I I I , 
Bd. 1, S. 209 f. u. Bd. 2, S. 344 f. 
61) Zu ahd. minna F. >Liebe, Zuneigung, Eifer , Ver langen ; (Liebes)Gemeinschaft< vgl. 
S C H ü T Z E I C H E L , A l t h o c h d e u t s c h e s W ö r t e r b u c h , S . 1 2 8 ; z u r E t y m o l o g i e K L U G E / M I T Z K A , S . 4 8 0 ; 

POKORNY 1, S. 728: zu idg. W z . ••'men- >denken, geistig erregt sein<, got. gamunan >sich einer 
Sache erinnern<, muns M. >Gedanke, Meinung<, ags. myne >Erinnerung, Verlangen, Liebe<, aisl. 
minne >Erinnerung<. 
6 2 ) Z u r W o r t g e s c h i c h t e T R ü B N E R S D W B 4 , S . 6 3 0 f f . 
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den Monseer Fragmenten, in der Benediktinerregel, bei O t f r i d und Notke r sowie in 
Willirams Paraphrase des H o h e n Liedes (freilich auch in den Pariser Gesprächen) be
zeugt*^). Reht N . schließlich, soviel wie >Recht, Gerechtigkeit, Rechtssache, Gebot, 
rechter G l a u b e t ) , hat als substantiviertes Adjek t iv das ältere Wor t ewa F. >Recht, 
Gesetz, Regel, Verbotes) abgelöst, eine Entwicklung, die  da sie im Französischen 
ganz ähnlich ver laufen ist {droit < directum)66^  durch das Vorbild des Lateinischen 
und durch Wendungen wie per rectum oder per directum, wenn nicht ausgelöst, so 
doch gestützt worden ist. Der Eid Karls des Kahlen vermit te l t also einen Eindruck 
davon, wie die Kanzlei in karolingischer Zeit of fenbar eine Kontak tzone fü r die 
Begegnung von Deutsch und Lateinisch gewesen ist  eine Tatsache, die sicherlich fü r 
die Entwicklung des deutschen Wortschatzes weiterreichende Bedeutung hatte. 

Wendet man sich von hier aus dem Eid zu, den Ludwigs Heer geschworen hat , 
so fäl l t zunächst auf , daß die Bewältigung kanzleisprachlicher Muster hier nicht in 
dem gleichen M a ß gelungen ist wie bei dem Herrschereid. Es sei nur auf die doppelte 
Verneinung und das Anako lu th (noh ih noh thero nohhein . . . uuidhar Karle imo 
ce follusti ne uuirdhit) aufmerksam gemacht, die beide deutlich den Einfluß gesproche
ner Sprache^) verraten. Der Text der althochdeutschen Formel enthäl t außerdem 
herro, ein Wort , das lateinisch senior nachgebildet ist und das das ältere, gleichbe
deutende truhtin schließlich ganz verdrängt hat68). Das Beispiel der Straßburger Eide 
zeigt, daß fo rmelhaf te Wendungen wie senior meus, dem sowohl afz. meas sendra6^ 
wie ahd. min herro entsprechen, die Entwicklung offenbar gefördert haben. Hier wird 
also wieder deutlich, daß die königliche Kanzlei eine Kontak tzone fü r Deutsch und 

63) EGGERS, Volls tändiges Wörterbuch zur althochdeutschen I s idor Uberse tzung (wie Anm. 
57), S. 7: ad amorem Dei: zi Gotes minniu (29, 15); Die Althochdeutsche Benedikt inerregel 
des Cod . Sang. 916, hrsg. von U . DAAB, Tübingen 1959, S. 185 f . ; KELLE (wie Anm. 56), 
S. 397 f . ; SEHRT / LEGNER (wie A n m . 56), S. 364; zu Will i rams Pa r aph r a se des H o h e n Liedes 
SONDEREGGER (wie A n m . 53), S. 111, T e x t : Will i rams deutsche Paraph ra se des H o h e n Liedes, 
hrsg. von J . SEEMüLLER, S t r a ß b u r g 1878, S. 108. Zu den sog. Althochdeutschen oder Pariser 
Gesprächen, ein spezifisches D e n k m a l gesprochener Sprache, SONDEREGGER (wie Anm. 53), 
S. 136. 
6 4 ) S C H ü T Z E I C H E L , A l t h o c h d e u t s c h e s W ö r t e r b u c h , S . 1 4 9 f . ; K L U G E / M I T Z K A , S . 5 8 8 f . ; T R ü B 

NERS D W B 5, S . 3 3 3 f . 

6 5 ) Z u ewa S C H ü T Z E I C H E L , S . 4 4 f . ; H . H . M U N S K E , Ewa, i n : H R G 1, S p . 1 0 2 7 — 1 0 3 0 . 

66) Französisch etymologisches Wörterbuch , hrsg. v o n W. v. WARTBURG, Bd. 1 ff . , Tübingen
Basel 1946 f f . , Bd. 3, S. 87—91 (directus). 
6 7 ) SONDEREGGER ( w i e A n m . 5 3 ) , S . 1 3 5 f f . u . 2 6 4 . 

68) G. EHRISMANN, Die W ö r t e r f ü r >Herr< im Althochdeutschen, Zeitschr. f. Wort forschung 7, 
1905, S. 173—202; H . EGGERS, Deutsche Sprachgeschichte Bd. 1: Das Althochdeutsche, H a m 
burg 1963, S. 114; R. SCHMIDTWIEGAND, Fränkisch druht und druhtin, in : Historische For 
schungen f ü r W. SCHLESINGER, Bd. 3, KölnWien 1974, S. 524—535. Zur Wortgeschichte auch 
T R ü B N E R S D W B 3, S . 4 1 8 f . 

6 9 ) E W A L D ( w i e A n m . 4 3 ) , S . 5 0 f f . 
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Lateinisch gewesen ist, über die Lehngut  sei es auch nur in Gestalt der Lehnbildun
gen7°)  in das Deutsche gelangt ist. Im übrigen enthält nun gerade dieses Gelöbnis 
der Fideles die Terminologie der Eidesleistung selbst: eid, swerran, leisten und for-
brechan. Geht man der Frage nach, wo diese Terminologie im Althochdeutschen eben
falls besonders reich bezeugt ist, so wird m a n auf die althochdeutschen Beichte^1) 
geführt . Gewiß, auch bei dieser Quellengruppe handel t es sich um ausgesprochene 
Übersetzungsliteratur72), zugleich aber u m eine Überlieferung, bei der  wie dies 
der N a t u r der Sache entspricht  der Anteil des heimischen Rechtswortschatzes be
sonders groß ist. Es sei hier nur an das W o r t Buße, ahd. buoza F. >Besserung, Wieder
gu tmachung^) erinnert, das aus dem Bereich des weltlichen Rechts schließlich ganz 
in die Sprache der Kirche und ihrer Bußordnung hinübergewechselt ist. So sind in der 
Lorscher Beichte die Termini f ü r den Eid und das Brechen des Eides wie das Schwören 
des Meineids enthalten. Es heißt hier74); 

Ih gihu, thaz ih mlnan heit brah, 
meinan heit suuor in uulhidön inti 
bl gotes heilogön . . . 

In der ersten bairischen Beichte aber barmscara?^, die rechtssprachliche Bezeich
nung für schmerzliche Strafe<76>: 

. . . daz ih fora dinem augöm 
unskamenti sl, enti daz ih in 
deseru uueralti minero missatätio 
hriuün enti harmskara hapen muozzi . . . 

70) Bei der Lehnbi ldung werden neue Inhal te , die aus der Fremde übe rnommen w o r d e n sind, 
mit Mitte ln der eigenen Sprache ausgedrückt. Z u m Begriff vgl. BETZ (wie A n m . 54), S. 137 f. 
u. O. REICHMANN, Deutsche Wort forschung, Stu t tga r t 1969, S. 57 f f . 
71) Zur Diskussion H . RUPP, Forschungen zur althochdeutschen Li te ra tur , 1945—1962, Stu t t 
gar t 1965, S. 28 f. H . EGGERS, Die althochdeutschen Beichten I—III, Beiträge zur Geschichte 
der deutschen Sprache u n d Li tera tur , (Hal le) 77, 1955, S. 89—123; 80, 1958, S. 372—403; 81, 
1959, S. 78—122; ders., Beichtformel, in : Real lex ikon der deutschen Literaturgeschichte, hrsg. 
v o n W . K O H L S C H M I D T u . W . M O H R , 2 . A u f l . B d . 1, B e r l i n 1 9 5 8 , S . 1 4 1 — 1 4 4 . 

7 2 ) SONDEREGGER ( w i e A n m . 5 3 ) , S . 7 8 f . 

73) J . WEISWEILER, Buße. Bedeutungsgeschichtliche Beiträge zur C u l t u r  und Geistesgeschichte, 
Hal l e 1930; dazu J . TRIER, Anzeiger f ü r deutsches Al te r tum 50, 1931, S. 25—34; R. v. 
KIENLE, Z u m Begriffsbezirk der Strafe , Wör te r und Sachen 16, 1934, S. 67—80; zur Sache 
Buße, E. KAUFMANN, H R G I , Sp. 575—577. 
7 4 ) STEINMEYER, S p r a c h d e n k m ä l e r X L V , S . 3 2 3 f . ; B R A U N E / EBBINGHAUS, A l t h o c h d e u t s c h e s 

Lesebuch X X I I . 2, S. 58 f. H . THOMA, Altdeutsches aus Vatikanischen und Münchener H a n d 
schriften, Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Li te ra tu r 85, 1963, S. 243 f. 
75) Zu ahd. harmscara B e s t r a f u n g , Züchtigung, Strafe< SCHüTZEICHEL, Althochdeutsches W ö r 
terbuch, S. 74; zur Wortgeschichte und mhd. harmschar >Plage< KLUGE / MITZKA, S. 290; zur 
Sache A. ERLER, Harmschar , H R G 1, Sp. 2007 f. 
7 6 ) STEINMEYER, S p r a c h d e n k m ä l e r X L I , S . 3 0 9 ; B R A U N E / EBBINGHAUS, A l t h o c h d e u t s c h e s L e s e 

buch X X I I , Ia., S. 57 f. 
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Das S. Emmeramer Gebet, das ebenfalls dem Kreis der Beichtenden zuzurechnen 
ist, schließt mit den Worten77): 

Leisti, uiüho truhtln, dino kanädä 
in mir suntigin enti unuuirdlgin 
skalhe dlnemo; . . . 

Hier ist also leisten auf die göttliche Gnade und Vergebung dem sündigen Men
schen gegenüber bezogen; wie Gott , der hier noch als truhtin bezeichnet wird, Barm
herzigkeit gegenüber dem Sünder übt, ginäda leistit, so steht es den Jüngern an, 
Christus gegenüber Treue zu üben, huldi zu leisten. In der Evangeliendichtung Ot
fr ids von Weißenburg (IV, 12. / f f . ) heißt es so78); 

Uzar woroltmenigi, ir warit min githigini, 
thaz ih ouh min girdti iu allaz kund dati; 

Job so iz zi thisu wurdi thaz ir mir leistit, hüldi . . . 
Die Treuepflicht der zwölf aus der Menge erwählten Schüler des H e r r n wird also 

hier als ein huldi leisten bezeichnet. Mit O t f r i d aber hat man den Kreis der althoch

deutschen Übersetzungsli teratur bereits verlassen, handel t es sich doch hier um eine 
Bibeldichtung in der Volkssprache, die mehr oder weniger frei von der Vorlage for 
muliert wurde und die — vor allem dies scheint in dem vorliegenden Zusammenhang 
wichtig — fü r den Vort rag bestimmt gewesen ist. 

Die Betrachtung des zweiten deutschen Straßburger Eides soll mit einer kurzen 
Bemerkung zur Schlußformel imo ce follusti >ihm zur Unterstützung< abgeschlossen 
werden. Follust F. >Beistand, Hilfe< ist außer in diesem Denkmal noch im Trierer 
Pferdesegen belegt, w o es heißt79); 

Soso Krist gibuozta themo sancte Stephanes 
hrosse thaz entphangana, so gihuozi ihc it 
mid Kristes fullesti thessemo hrosse. 

Auch hier handel t es sich nicht mehr um Übersetzungsli teratur, sondern um einen 
Zauber oder Segen80), der gesprochen werden mußte, um wirksam zu werden, der 
also ebenfalls f ü r eine wie auch immer beschaffene Art des Vortrags bestimmt gewesen 
ist. In alemannischen Texten erscheint das verwandte und nahezu sinngleiche folieist, 
follist, jollest M. N . >Beistand, Hilfe<8l>, wobei hier nur das ebenfalls zum Vort rag 
bestimmte Gedicht eines Unbekannten über Christus am Jacobsbrunnen (Joh. 4, 17) 

77) Ebd., S. 58. 
78) Otfrids Evangelienbuch, hrsg. von O. ERDMANN, fortgeführt von E. SCHRöDER, 5. Aufl. 
besorgt von L. WOLFF, Tübingen 1965, S. 179. 
79) STEINMEYER, S p r a c h d e n k m ä l e r L X I I I , S. 3 6 7 ; BRAUNE / EBBINGHAUS, Al thochdeu t sches 
Lesebuch XXXI, 9 B 2, S. 92. 
80) SONDEREGGER (wie A n m . 53), S. 9 0 f . 
81) SCHüTZEICHEL, Althochdeutsches Wörterbuch, S. 55. 
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zi t ier t werden soll. Auf die A u f f o r d e r u n g des H e r r n an die Samar i te r in , ihren M a n n 
herbeizuholen, a n t w o r t e t diese, d a ß sie keinen habe. D a r a u f Chris tus (V. 25 ff.)82): 

>Uueiz ih, daz dü uuär segist, daz dü commen ne hebist. 
dü hebitös er finfe dir zi volliste. 

des mahtü sichüre sin: nü hebist enin der nis din<. 
Geht m a n dieser Stelle nach, die im althochdeutschen Tatian83) u n d bei Otfr id 84) 

ihre Entsprechung hat , so zeigt sich, d a ß es f ü r die W e n d u n g dir ze volliste nirgends 
ein Gegenstück gibt, auch nicht in der Bibel. Sie stellte sich dor t ein, w o der Dichter 
von seiner Vorlage abging u n d den Tex t selbständig weitergesta l te t ha t . 

M a n w i r d also mit aller gebotenen Vorsicht sagen können , d a ß der Eid, der von 
Ludwigs H e e r geschworen w o r d e n ist, s tä rker als die Eidesformel Kar l s mit W ö r t e r n 
der heimischen Rechtssprache durchsetzt ist u n d d a ß die Formeln , die er sparsam ge
nug enthä l t , eher einer mündl ichen Trad i t i on , wie sie in Z a u b e r u n d Segen gre i fba r 
wird , verpf l ichte t sind, als d a ß sie a m Sprachgebrauch der Kanz le i or ient ier t w ä r e n . 
Von hier aus fä l l t auch Licht auf die al t f ranzösische Formel des Heeres , die ebenfal ls 
s tärker als der entsprechende Herrschereid den E i n f l u ß der gesprochenen Sprache er
kennen läßt 85). So ist die durch das r ä t se lha f t e lostanit ve rdunke l t e W e n d u n g de suo 
part non lo's tanit%9> von den Kapi tu l a r i en aus nicht aufzuhe l len . Sie ha t vie lmehr 
eine lautliche FehlAssoziat ion z u r Vorausse tzung, wie sie einem Versprechen u n d als 
Folge d a v o n einer Verschreibung vorausgehen k a n n . In dem Satze si io returnar non 
l'int pois, ne io ne neuls cui eo returnar int pois%7) aber ist das Verb returnar mit der 

Bedeutung j e m a n d e n von einer schlechten T a t abhal ten , abbringen< ver t re ten , f ü r 
die es in den vergleichbaren Kapi tu l a r i en keine Para l le le gibt88), die aber auch dem 

8 2 ) STEINMEYER, S p r a c h d e n k m ä l e r X V I I , S . 8 9 f . ; B R A U N E / EBBINGHAUS, A l t h o c h d e u t s c h e s 

L e s e b u c h X X X I V , S. 1 3 6 . 

83) Tat i an , lateinisch u n d althochdeutsch mit ausführ l ichem Glossar , hrsg. von E. SIEVERS, 
2. A u f l . u n v e r ä n d e r t e r Nachdruck , P a d e r b o r n i960 , S. 119: Dick ei Ihesus: bene dixisti, quia 
non habeo virum; quinqe enim viros habuisti, et nunc quem habes no est tuus vir: hoc vere 
dixisti (Joh. 4, 17—19); Tbo quad iru der beilant: uuola quadi thaz thu ni habes gomman: 
thu habetos finf gomman, inti den thu nu habes nist din gomman: thaz quadi du uuar 
. . . (87, 5)
84) O t f r i d s Evangel ienbuch (wie A n m . 78), S. 85 (II , 14, 52): 
»Thu sprachi in war nu so zam, thü ni habes gomman; giwisso zellu ih thir nü: finfi 
hdbotost thu jü. Tben thu afur nü üabis joh thir zi th'm liubis - want er giwisso thin 
nist, bithiu sprachi thu so iz war ist.« 
85) EWALD (wie A n m . 43), S. 50 ff . ; zur sprachlichen F o r m der al t f ranzös ischen Eide auch F. 
LOT, Le Dialec te R o m a n des Serments de Strasbourg , R o m a n i a 65 (258), 1939, S. 145—163; 
TABACHOVITZ, E t ü d e sur la langue de la vers ion f ranca i se des serments de Strasbourg , 

1 9 3 7 

86) Ph . A. BECKER, ZU den St raßburge r Eiden, (lostanit), Zeitschr. f. französische Sprache u n d 
Lit . 64, 1942, S. 4 4 7 f . ; HILTY (wie A n m . 40), S. 514fr . Zu loftanit. 
8 7 ) E W A L D ( w i e A n m . 4 3 ) , S . 5 2 f f . 

88) M G H . Cap i t . 2, 158, 28 f. u. ebd. S. 282, 10 f f . 
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vulgärlateinischen retornare >zurückwenden, zurückdrehend) zugrunde liegt, aus dem 
sich f rz . retourner entwickelt hat . Die Entsprechung des althochdeutschen Eides ist 
iruuenden, das in dieser Sprachstufe häufiger belegt ist. Es soll wieder nur ein Beispiel 
aus O t f r i d zitiert werden?0): 

Thaz wizin these liuti, thaz er ist heil gebend 
inti se ouh irwente fon diufeles gibente . . . 

Es w ü r d e zweifellos zu weit führen, von einer Parallele wie dieser auf einen Vor
entwurf des Eides in fränkischer Sprache schließen zu wollen. Aber man wird doch 
festhalten können, daß die Formeln der Fideles auf beiden Seiten dem Sprachgebrauch 
der Volkssprache sehr viel enger verbunden gewesen sind als die Herrschereide, die 
in erster Linie auf dem Hin te rg rund der lateinischen Kanzleisprache gesehen werden 
müssen. Dieser Unterschied mag mit bedingen, was eingangs allein auf die Überliefe
rungslage zurückgeführ t wurde, nämlich daß sich bei dem altfranzösischen Eid des 
Heeres sehr viel weniger Ubereinst immungen mit dem Sprachgebrauch der Kapi tu
larien haben nachweisen lassen als bei dem entsprechenden Herrschereid. 

I I I 

Die Frage, ob der Text mehr einer schriftlichen Vorlage, einem Formular in lateini
scher Sprache, folgt oder eher einer mündlichen Tradi t ion entspricht, ist nun auch bei 
dem althochdeutschen Priestereid zu stellen, der bereits Anfang des 9. Jahrhunder ts 
in Freising aufgezeichnet worden ist?1): 

De sacramentis episcopis qui ordinandi sunt ab eis. 
Daz ih dir hold pin. N. demo piscophe. so mino chrephti. enti mino chunsti sint. si 
minan vuillun jruma frumenti enti scadun vuententi. kahorich. enti kahengig. enti 
statig. in sinemo piscophtuome so ih mit rehto aphter canone scal. 

Zunächst überrascht, daß es diesen Oboedienzeid in deutscher Sprache, den der zu 
Ordinierende dem zuständigen Bischof zu leisten hatte, überhaupt gibt^) . Denn der 

89) Z u den Belegen vgl. D u CANGE, Glossar ium mediae et inf imae Lat ini ta t is V, S. 743 f f . ; 
zur Entwick lung E. GAMILLSCHEG, Etymologisches Wörterbuch der französischen Sprache, 
2. Aufl. , Heide lbe rg 1969, S. 769 (retour). 
90) O t f r i d s Evangel ienbuch (wie A n m . 78), S. 28. 
9 1 ) STEINMEYER, S p r a c h d e n k m ä l e r X I I I , S . 6 4 ; BRAUNE / EBBINGHAUS, A l t h o c h d e u t s c h e s L e s e 

buch X X I . 2, S. 57; MüLLENHOFF / SCHERER, D e n k m ä l e r L X V I I I , Bd. 1, S. 232, Bd. 2, S. 366. 
Die H a n d s c h r i f t e n aus Freising, Cod . la t . 6241, i o o v und 27246, 9 i v , Bayerische Staats
b ibl io thek München, gehören nach BRAUNE / EBBINGHAUS S. 166 dem f rühen 9. Jh . an. 
92) H i e r z u und zum Folgenden J . A. JUNGMANN, D a s Gehorsamsversprechen nach der Prie
sterweihe u n d der althochdeutsche Priestereid, i n : Univers i tasFestschr i f t Bischof D r . Alber t 
STOHR, M a i n z i960, Bd. I, S. 4 3 0  4 3 5 ; B. KLEINHEYER, Die Pries terweihe im römischen Ritus. 
Eine l i turgiehistorische Studie (Trierer theologische Studien, Bd. 12) Trier 1962. Für den H i n 
weis auf diese Arbe i ten ist H e r r n P r o f . D r . KOTTJE (Augsburg) zu danken . 
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Ritus der Priesterweihe in Rom, wie er den römischen Sakramentaren und Ordines 
zu entnehmen ist, kannte das Gehorsamsversprechen noch nicht. Seine A u f n a h m e in 
die liturgische Feier gehört vielmehr einer Sonderentwicklung des Priesterweiheritus 
im Raum nördlich der Alpen an. Erst das Pontif icale romanogermanicum, das in der 
Abtei von St. Alban in Mainz kurz nach der Mitte des 10. Jahrhunder t s entstanden 
i s t 93 ) , wahrscheinlich in der Zeit Erzbischof Wilhelms I. (954968), f ü h r t das Gelöb
nis als festen Bestandteil der Weihe. Aber diese Überlieferung ist jünger, und in den 
liturgiegeschichtlichen Quellen der Zeit>0 haben sich Anknüpfungspunk te bisher nicht 
nachweisen lassen. Mit einer lateinischen Vorlage, einem Formular , ist aber fü r den 
althochdeutschen Priestereid nicht zu rechnen, obwohl die Part iz ipia lkonstrukt ionen, 
die er enthält?*), die Vertrauthei t des Schreibers oder Verfassers mit der lateinischen 
Sprache erkennen lassen. Man sieht vielmehr umgekehrt in dem althochdeutschen 
Priestereid selbst die Wurzeln oder die Keimzelle fü r die Gehorsamsversprechen der 
jüngeren Rituale^6), die ihm in diesem Punkte eher nachgebildet sind, als daß mit 
einer Abhängigkeit des deutschen Eides von lateinischen Gelöbnisformeln zu rechnen 
ist. 

Nach dem Pontificale romanogermanicum ist neuer Bestandteil der Vorbereitung 
auf die eigentliche Weihe folgende Befragung des Kandida ten durch den Bischofs); 

Vis presbyterii gradum in nomine Domini acciperef Vis in eodem gradu, quantum 
praevales et intelligis, secundum canonum sanctiones iugiter manere? Vis episcopo 
tuo, ad cuius parochiam ordinandus es, obediens et consentiens esse secundum iustitiam 
et ministerium tuum? 

Der Kandida t antworte t auf alle Fragen mit Volo und bekräf t ig t die letzte Ant
wor t durch die Versicherung: 

Et hoc Deo et sanctis eius ita in presenti promitto, prout scire et implere valeo: 
ita me Deus adiuvet, et sancti eius, 
worauf der Bischof diesen Teil der Vorbereitung mit den Worten abschließt: 

Voluntatem tuam bonam et rectam ad perfectionem sibi beneplacitam Deus per-
ducere dignetur. 
Darauf die Antwor t : Amen. 

93) M. ANDRIEU, Les Ordines R o m a n i du hau t moyenäge, I. Les manuscri ts , Löwen 1931, 
S. 4 9 4  5 4 8 . 
94) KLEINHEYER, S. 143 f f . Die erste Nachricht , d a ß der Oboedienze id in Deutschland einge
f ü h r t sei, f indet sich in der Canones Sammlung des Benedictus Levi ta I I I , (7) 466, der Zeit 
um 847: Ut presbiteri et diaconi, quando per parrochias constituuntur, stabilitatis et oboedien-
tiae suae atque statuta servare promissionem suo faciant episcopo. M G H . LL. II , 2, S. 132. 
9 5 ) si jrumenti enti uuententi, v g l . EHRISMANN, S. 3 5 7 ; M ü L L E N H O F F / SCHERER 2 , S . 3 6 9 . 

96) Im Pontif icale Guilelmi D u r a n d i (1292—1295) hat das Gehorsamsversprechen, als dessen 
»Wurzel« der althochdeutsche Priestereid angesehen wird , so seinen festen Pla tz , vgl. KLEIN
HEYER, S. 2 1 3 . 

97) Ebd., S. 148 f. 
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Die Elemente dieses Gehorsamsversprechens sind im althochdeutschen Priestereid 
bereits vorgebildet?8). Der K a n d i d a t verspricht auch dort , gehorsam and anhänglich 
zu sein (kahorich enti kahengig / oboediens et eonsentiens), beständig im Bistum zu ver
bleiben (statig in sinemo pisoophtuome I in eodem gradu iugiter manere bzw. episcopo 
tuo, ad cuius parochiam ordinandus es). Er verspricht, dies nach bestem Können und 
Vermögen zu tun (so mino chrephti enti mino chunsti sint I promitto, prout scio et 
implere valeo, auf die Bemerkung des Bischofs quantum praevales et intelligis), und 
er versichert, daß er dieses Versprechen aus eigenem Entschluß ablegt (minan uuillun I 
voluntatem tuam bonam et rectam). Die Gegenüberstellung der Texte spricht also für 
weitgehende Nachbi ldung des Priestereids durch das Gehorsamsversprechen, wobei 
nun wiederum recht bemerkenswert ist, daß der erste Satz des Eides Daz ih dir hold 
pin nicht in das Pontificale romanogermanicum übernommen worden ist. Hier moch
te die Bezeichnung hold allzusehr an den Begriff der huldi und das darauf basierende 
Verhältnis von Gefolgsmann und Lehnsherrn im Bereich des weltlichen Rechts erin
n e r n d . 

Von hier aus überrascht es nicht, daß der althochdeutsche Priestereid, was man 
schon sehr f r ü h gesehen hat , auffa l lende Entsprechungen zu dem Wort lau t der karo
lingischen Treueide besitzt100), die bereits zitiert worden sind: Die Eingangsformel 
Daz ih dir hold pin, N . demo piscophe ist so mit der Wendung quod . . . fidelis sum d. 
Karolo piisimo imperatori zu vergleichen, die Beteuerungsformel 56 mino chrephti 
enti mino chunsti sint mit der Wendung in quantum mihi Deus intellectvim dederit bzw. 
in quantum ego scio et intellego. Hier wie bei der folgenden Formel 50 ih mit rehto 
aphter canone scal / sicut per drictum homo debet esse domino suo ist darüber hinaus 
die Übereinst immung mit den Straßburger Eiden und die in ihnen enthaltenen For
meln 50 fram so mir Got geuuizci indi mahd furgibit und soso man mit rehto (sinan 
bruodher) scal auffällig1 0 1). Was fü r sie festgestellt wurde, mag also auch fü r den 
althochdeutschen Priestereid gelten, daß nämlich die volkssprachigen Eidesformeln aus 
karolingischer Zeit weitgehend von dem Spannungsverhältnis zwischen funktionsbe
dingter Mündlichkeit und t radi t ionsgebundener Schri f t form bestimmt werden. Dies 
läßt sich auch an Sprache und Struktur des althochdeutschen Priestereides zeigen. 

Wie die Straßburger Eide so hat te auch der althochdeutsche Priestereid die weiter
reichende Funkt ion, den Umstehenden und damit dem weiteren Kreis des Kirchen
volkes deutlich zu machen, daß hier ein bindendes Treueversprechen abgelegt worden 
ist102): daher auch die Verwendung der Volkssprache in einem im übrigen auf Latein 

9 8 ) Ebd., S. 1 4 9 . 

9 9 ) E b d . , A n m . 3 3 , J U N G M A N N , S . 4 3 2 . 

1 0 0 ) V g l . E H R I S M A N N , S . 3 5 5 f . ; s. o . S. 61 f . u n d A n m . 3 3 . 

1 0 1 ) S. o. S. 6 3 und Anm. 3 3 . 

102) Man nimmt daher ziemlich durchgängig an, daß der althochdeutsche Priestereid dem 
fränkischen Lehnseid nachgebildet sei. Zuletzt K L E I N H E Y E R , S. 1 4 9 . 
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abgefaßten Zeremoniell . Auch im Fall des althochdeutschen Priestereides liegt die 
A n n a h m e nahe I03), daß das Gelöbnis von einer Gebärde , e twa einer Handre ichung 
wie bei der K o m m e n d a t i o n oder einer H a n d e r h e b u n g wie beim SchwurR°4), begleitet 
gewesen ist, dami t die H a n d l u n g auch allen Anwesenden sichtbar werden konnte10*). 
Bei der Kürze des Textes ist auffäl l ig , d a ß das Gehorsamsversprechen nicht weniger 
als drei all i terierende Formeln1 0 6) besi tzt : so mino chrephti enti mino chunsti sint 
>wie es meinem Vermögen und Wissen entspricht^ fruma frumenti >Nutzen nützend< 
oder >Heil wirkend< u n d kahorich enti kabengig >gehorsam u n d ergebem. Die Formel 
fruma frumenti ist nicht nur durch All i te ra t ion ausgezeichnet, sondern außerdem mit 
den folgenden Worten enti scadun uuententi >und Schaden abwendend< durch Endre im 
verbunden . H i e r sind also klangliche Mitte l gehäuf t worden , was auf dem H i n t e r 
grund der Situat ion zu sehen ist, f ü r die auch dieses Stück best immt war . So f ü h r t die 
Formel fruma frumenti, schaut m a n auf die Bezeichnungen, die in ihr verbunden sind, 
wieder auf Denkmäle r des Althochdeutschen I07), die in relat iver E n t f e r n u n g zur la
teinischen Schriftlichkeit stehen und f ü r den Vor t r ag best immt gewesen sind. Das Sub
stant iv fruma F. >Nutzen, Segen, Heil<, aber auch >Frucht< ist so bei O t f r i d von Wei
ßenburg häufig belegt108), wobei auf fä l l t , daß auch er dieses W o r t gern mit W ö r t e r n 
gleichen Anlauts verbindet , hier also die Möglichkeit der All i te ra t ion ebenfalls nü tz t . 
Die Formel chrephti enti chunsti aber f indet sich fast gleichlautend in der deutschen 
Fassung eines Gebets, das Ot loh von St. E m m e r a m zugeschrieben wird10?) u n d w o 
es heißt : Trohtin, du gib mir craft iouh du chunst dara zuo . . . , wobei angemerkt 

1 0 3 ) M ü L L E N H O F F / SCHERER B d . 2 , S . 3 6 9 . 

104) Zu den Gebärden der Schwurhandlung E. Frh. von KüNSSBERG, Schwurgebärde und 
Schwurfingerdeutung, Freiburg i. Br. 1941; R. SCHMIDTWIEGAND, Gebärden , in: H R G 1, 
Sp. 1411—1419. 
105) Vgl. auch H . SIEGEL, Der Handschlag und der Eid nebst verwand ten Sicherheiten fü r 
ein Versprechen im deutschen Rechtsleben, 1892. 
106) ST. SONDEREGGER, Die Sprache des Rechts im Germanischen, in: Schweizer Monatshefte , 

42. Jg., H e f t 3, 1962, S. 9; G. BAESECKE, Vor und Frühgeschichte des deutschen Schrift tums, 
Bd. 2, Frühgeschichte, 1. Lieferung, Hal le 1950, S. 90 f.; G. DILCHER, Paa r fo rme ln in der 
Rechtssprache des f rühen Mittelalters, S. 65 f. 
107) So ist frummen >tun, bereiten, a u s f ü h r e n ^ usw. u . a . im Wiener Hundesegen belegt: Der 
beiligo christ unta sancte Marti de frumma mir sa hiuto alla hera heim gasunta, STEINMEYER, 
Sprachdenkmäler L X X V I , S. 394, BRAUNE / EBBINGHAUS, Althochdeutsches Lesebuch X X X I . 
2 , S . 8 9 . V g l . a u c h S C H ü T Z E I C H E L , S . 6 0 . 

108) Z . B . O t f r i d II , 7 . 2 7 : E'igun, quad er, liobo man, I thia fruma uns füntan filu fram 
. . . und ebd. II, 14. 108: thaz fruma thie gibüra I fuaren in thia scüra . . . Vgl. ERDMANN, 
S . 6 7 u . 8 7 , K E L L E , G l o s s a r S . 1 5 3 f . 

1 0 9 ) STEINMEYER, S p r a c h d e n k m ä l e r X L I , S . 3 0 9 , B R A U N E / EBBINGHAUS X X I I . 1 a , S . 5 7 f . ; 

z u r l a t e i n i s c h e n F a s s u n g v g l . M ü L L E N H O F F / SCHERER L X X V I I I B , B d . 1, S . 2 4 8 u . B d . 2, 

s . 3 9 7  4 0 2 . 
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sei, daß diese Wendung keine Entsprechung in der lateinischen Fassung des Gebetes 
hat . 

Indessen, nicht nur die rhythmische Gliederung des Textes durch Alliteration oder 
Stabreim gehört zu der Vortragssi tuation, sondern auch die syntaktische Gliederung 
als solche. Denn dieser Eid besteht streng genommen nur aus einem einzigen Nachsatz, 
dem ein Vordersatz im Sinne von >ich schwöre< oder >ich gelobe< fehlt110). Das wird 
deutlich, wenn man den Text übersetzt: »Daß ich Dir treu bin, (ich, der ich) N . 
(heiße), dem Bischof, wie es in meinem Vermögen und Können steht, bereitwillig 
N u t z e n schaffe und Schaden abwende, gehorsam und ergeben und beständig in seinem 
Amtsbereich, wie es nach Kirchenrecht meine Pflicht ist«.  Wir müssen an sich er
gänzen: »Das verspreche ich!« Die Beschränkung der Schwur oder Eidesformel auf 
einen Nach oder Nebensatz findet sich nun auch in der mittelhochdeutschen Dichtung 
der Blütezeit111). Es sei hier nur Laudines Gelöbnis aus dem Iwein H a r t m a n n s von 
Aue angeführ t , wo es (V. 7928 ff.) heißt : 

daz ich an allen argen list 
mine maht und mtnen sin 
dar an kerende bin 
daz ich im wider gewinne 
siner vrouwen minne. 
ich bite mir got helfen so 
daz ich iemer werde vrö, 
und dise guote heiligen . . . 

Diese Formel, der im übrigen kaum etwas abgeht, was ein feierliches Gelöbnis aus
zeichnet, hat, wie der althochdeutsche Priestereid auch, keinen einleitenden Haup t sa t z 
wie »Ich schwöre« oder »Ich gelobe«, sondern setzt gleich mit dem Wort lau t des 
Gelöbnisses selbst ein. Bei der guten Kenntnis des Rechts und der sicheren Beherr
schung der Rechtssprache, die H a r t m a n n vor anderen Dichtern seiner Zeit auszeich
nete112), ist dies sicher kein Zufal l . Vielmehr wird man davon ausgehen können, daß 
die Einleitung des Eides hier wie beim althochdeutschen Priestereid for t fa l len konnte, 
weil eine Gebärde, etwa das Erheben der rechten H a n d , ebenso sinnfällig wie das 
gesprochene W o r t zum Ausdruck zu bringen vermochte, was gemeint gewesen ist°3). 

110) BAESECKE S. 90. 
i n ) H a r t m a n n v o n Aue , Iwe in , hrsg. v o n G. F. BENECKE u n d K . LACHMANN, 6. A u f l . 1959, 
S. 753 f., A n m e r k u n g e n zu V. 7928. 
112) E. PENSEL, Rechtsgeschichtliches u n d Rechtssprachliches im W e r k H a r t m a n n s v o n A u e 
u n d im T r i s t a n G o t t f r i e d s v o n S t r a ß b u r g , P h i l . Diss. Ber l in ( H u m b o l d t  U n i v e r s i t ä t ) 1961 
(Masch.) , d a z u R . SCHMIDTWIEGAND, Zs. f. Rechtsgeschichte, G e r m . A b t 83, 1966, S. 524 f. 

u n d H R G 1, Sp. 2010—13. 
113) Vgl . auch D . PEIL, D i e G e b ä r d e n bei C h r e t i e n , H a r t m a n n u n d W o l f r a m . E r e c  I w e i n 
P a r z i v a l , M ü n c h e n 1975, S. 195 f f . 
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Aus allem ergibt sich, daß der althochdeutsche Priestereid, der bereits Anfang des 
9. Jahrhunder ts in eine schriftliche Überl ieferung eingegangen ist, die eine nachhaltige 
Wirkung auf die Ordines der Priesterweihe ausüben sollte, selbst aus einer mündlichen 
Tradi t ion kommt, die in der Zeit seiner Entstehung noch äußerst lebendig gewesen ist 
und über diese Zeit weit hinausgriff. Für das Alter dieser mündlichen Tradi t ion bürgt 
nicht zuletzt der zentrale Begriff der huldi11*), der in der schon mehrfach zitierten 
Eingangsformel daz ih dir hold pin berühr t wird . Mit diesem Wor t wird auf ein 
Treueverhältnis angespielt, das im Bewußtsein der Zeit seit alters gefestigt gewesen 
ist  so sehr gefestigt, daß die Vorstellung davon auch auf das Verhältnis Christi zu 
seinen Jüngern übertragen werden konnte. Dies zeigen die Belege, die sich über die 
Bezeichnungen hold und huldi aus der Evangeliendichtung Otf r ids von Weißen
burg11 5), vor allem aber auch aus dem Heliand1 1 6) ermitteln lassen, eindeutig. 

I V 

Für die mündliche Tradi t ion, in der die Gelöbnis und Eidesformeln standen  und 
die meisten von ihnen ausschließlich  , ist nun auch das folgende Stück aus einer 
Augsburger Handschr i f t charakteristisch, das man als Schwäbisches Verlöbnis< oder 
Schwäbische Traufo rmeh 1 ^ ) bezeichnet: 

Da ein fri Swebenne ewet ain Swäb, der ist ain fri man, da muoz er im siben 
hantscuohe hän. mitten git er siben wete nach dem swäbeschen rehte, unde strichet zem 
eresten alsus >Wä ich iu erwette den rehten munt, den gewerten munt, den gewaltigen 
munt, näh Swdbe e, näh Swäbe rehte, so von rehte ain vri Swäb ainer vrien Swäbin 
sol, mir ze mineme rehte, iu zuo iuwereme rehte, mit mineme volewerde engegen iwe-
reme vollen werde. II. Wä ich iu erwette so getäniu aigen, so ich in Swäben herschepte 
hän, so ich in des kuniges riche hän, näh Swäbe e, näh Swäbe rehte. III. Wä ich iu 

114) W. SCHLESINGER, Her r scha f t und Gefolgschaf t in der germanischdeutschen Verfassungs
geschichte (1953), Über germanisches H e e r k ö n i g t u m (1956), R a n d b e m e r k u n g e n zu drei A u f 
sätzen über Sippe, Gefolgschaf t und Treue (1963), Wiederabdruck in : ders., Beiträge zur 
deutschen Verfassungsgeschichte des Mittela l ters I, Germanen , Franken , Deutsche, Göt t ingen 
1963, S. 9  5 2 , 5 3  8 7 , 2 8 6  3 3 4 . 
115) Zu O t f r i d IV, 12. 9 s. o. S. 70 und Anm. 78; I I I , 23. 29: Sprachun tho mit minnon I thie 
sine liobon holdon . . . , ERDMANN, S. 149. 
116) V. 901 f . : ...so mag im thes godon giuuirkean, I huldi hebancuninges . . ., H e l i a n d 
und Genesis, hrsg. von O. BEHAGHEL, 8. Aufl . , bearb. von W. MITZKA, Tübingen 1965, S. 33; 
vgl. auch M. OHLYSTEIMER, >huldi< im H e l i a n d , Zs. f. deutsches A l t e r t u m 86, 1955/56, S. 81 
bis 119. R. SCHMIDWIEGAND, Hel i and , in : H R G 2, Sp. 71—75. 
117) Einzig erhal tene Handsch r i f t Cod. la t . 2, Münchener Staatsbibl iothek, 12. Jh. , aus Augs
burg. Ausgaben: MüLLENHOFF / SCHERER, D e n k m ä l e r X C I X , Bd. 1, S. 319 f. und Bd. 2, S. 462 
b i s 4 6 5 ; W I L H E L M , D e n k m ä l e r X I V , S . 4 7 f . u . 1 1 6 . 
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erwete chuorichen unde cbuozal, als ic en Swäbe herschepte hän unde in des chuniges 
riebe hän, näh Swäbe e, näh Swäbe rehte. IV. Wä ich iu erwete zoun unde geeimbere, 
unde ouzvart unde invart, näh Swäbe e, näh Swäbe rehte. V. Wä ich iu erwette stuot 
unde stuotwaide, unde swaner unde swaige, unde rehte ganswaide, unde chorter scäphe, 
näh Swäbe e. VI. Wä ich iu erwete scaz unde schillinch, unde golt unde gimme, unde 
allen den tresen, den ich hüte hän oder vurbaz gewinne, unde sebarph egge, näh Swäbe 
e. VII. Wä ich iu wette, aller der wette der ich iu getän hän widembuoche ze vrum-
menne unde diu ze geloutenne ze hove unt ze gedinge unde ze allen den steten, dä ich 
ze rehte sol, näh Swäbe rehte, so von rehte ain vri Swäb ainer vrien Swäbin sol, mir ze 
minem rehte, iu ze iwerem rehte, mit minem volwerde engegen iwerem vollen werde, 
ob ir mir den canzeläre gewinnent.< Diu wete elliu diu nimet diu frouwe unde ir 
voget. 

Nu nimet der voget, ir geborn voget, diu wete unde die jrouwen unde ain swert 
unde ain guldin vingerlin unde ainen phennich unde ain mantel unde ain huot ouf 
das swert, daz vingerlin an di heizen, unde antwurtet si den man, unde sprichet 
>Wä ich iu bevilhe mine muntadele ziweren triwon unde ze iueren gnäden, unde bit 
iueh durch die triwe, als ich si iu bevilhe, daz ir ir rehte voget sit unde ir genädich 
voget sit, unde daz ir nit palemunt ne werdent.< so enphähet er si, unde habe sime. 

Das Formular ist in zwei Teile gegliedert: in die Verlobung mit der siebenmaligen 
Pfandse tzung des Bräutigams und der Bestellung eines Witwengutes und in die Trau
ung mit der Übergabe der Braut an den Bräutigam1 1 8). Der rechtmäßige Vormund, 
in der Regel der Vater der Braut, empfängt zunächst die Pfänder  daher die Worte 
des Bräutigams ich . . . erwette11^ - und übergibt seine Bevormundete  muntadele 
< mhd. muntalde, das lang, muntoalda entspricht120)  ze triwen, dem Bräutigam. In 
beiden Fällen wird die Rechtshandlung von der Übergabe bestimmter Symbole be

118) H i e r z u und zum Folgenden auch EHRISMANN, S. 358 f. 
119) Zu erwetten >durch ein sinnbildliches P f a n d (wette) übergeben, ve rp fänden , verbürgen< 
vgl. M. LEXER, Mittelhochdeutsches H a n d w ö r t e r b u c h , Bd. 1, Leipzig 1869, Sp. 700, s. auch 
o. S. 5 7 u. A n m . 1 4 . 

120) Zu muntadele, muntalde >schutzbewaltete, bevormundete< LEXER I , Sp. 2234; zu lang. 
mundualdus vgl. je tz t auch F. VAN DER RHEE, Die germanischen Wör te r in den langobardischen 
Gesetzen, R o t t e r d a m 1970, S. 107 (mundoald). In diesem Zusammenhang sei an vergleichbare 
Formeln aus dem langobardischen u n d angelsächsischen Recht er inner t , die f ü r ein re la t iv hohes 
Alter auch der schwäbischen T r a u f o r m e l , jedenfal ls ihres Kernes, sprechen: Edictus Rotha r i 
N r . 182, 195 und die >Langobardische T r a u f o r m e h , vgl. Leges Langoba rdo rum, hrsg. von 
F . BLUHME u n d A . BORETIUS, M G H . L L . I V , S . 3 3 3 , 2 5 f . , 3 4 1 , 4 7 f . u n d 5 9 9 , 3 3 f . ; L e g e s 

L a n g o b a r d o r u m , bearb. von F. BEYERLE, mit einem Glossar von I. SCHRöBLER, Weimar 1947, 
S. 64 ff. u. 74 ff. Ferner die altenglische Formel bei: Die Gesetze der Angelsachsen, hrsg. von 
F. LIEBERMANN, Bd. 1, Hal le /Saa le 1906, S. 442 f. Vgl. auch den Abdruck dieser und anderer 
deutschsprachiger Para l le len bei WILHELM, Denkmäle r , S. 121 f. (Kölner Formel) und 122 f. 

(Graze r Formel) . 
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gleitet,  sieben Handschuhe an Stelle der Ehepfänder bei der Verlobung121*, Schwert, 
Ring, Münze, Mantel und H u t bei der Trauung1 2 2). Dieser mündlich geschlossene 
Vertrag bedarf in bezug auf das Wit tum der Ausstellung einer Urkunde , widembuoch 
>libellus dotis<I23) genannt, wobei es der Seite der Braut oblag, den Schreiber oder 
N o t a r , den canzeläre, zu stellen. 

Der erste Teil des Formulars, das Verlöbnis, ist der siebenmaligen Ubergabe des 
Handschuhs als Ehepfand entsprechend in sieben Abschnitte unterteil t , die sich durch 
einen besonders formelhaf ten Charak te r auszeichnen. Jede Formel beginnt mit einem 
wd ich iu erwette. Das einleitende wd >wo< oder >hier< ist eine Inter jekt ion, die hier 
die F u n k t i o n einer N e b e n s a t z e i n t e i l u n g hat I 24), u n d an u n d f ü r sich, ähnl ich wie das 

daz ih dir hold pin des Priestereides, einen Vordersatz sehet oder ähnlich erforderte . 
Er konnte auch hier im Blick auf die Situation, die nicht zuletzt durch die Ubergabe 
der Handschuhe völlig eindeutig war, wegfallen. Sinngemäß müßte es also heißen: 
>Seht, womit ich Euch dies oder jenes durch P f a n d zusicheren Nach Auskunf t des Tex
tes sind dies: i . der volle Rechtsschutz, 2. die Eigengüter des Bräutigams, 3. der Vieh
bestand, 4. Haus und H o f , 5. Weide, 6. Besitz an Gold und Edelsteinen, 7. alles das, 
was in der Urkunde als Witwengut festgelegt wurde12*). 

Dieser Sachverhalt wird in weitgehend parallel gebauten, einfach strukturier ten 
Sätzen ausgedrückt, die mit zahlreichen Paar fo rmeln ausgestattet sind. Sofern diese 
Formeln den Sachbereich >Haus und Hof< betreffen, sind sie von Konkretbezeichnun
gen durchsetzt, die häufig durch Alli teration verbunden sind. Fast alle Typen von 

121) Z u m S y m b o l des H a n d s c h u h s vgl . B. SCHWINEKöPER, D e r H a n d s c h u h im Recht , Ä m t e r 
wesen, Brauch u n d Volksg l auben , Berl in 1938, S. 94. 
122) Aufsch lußre ich s ind in diesem Z u s a m m e n h a n g auch die l i terar ischen P a r a l l e l e n , R u o d l i e b 
15 (14), vgl . W a l t h a r i u s , R u o d l i e b , M ä r c h e n e p e n . Lateinische E p i k des Mit t e l a l t e r s mit d e u t 
schen Versen , hrsg. v o n K . LANGOSCH, B e r l i n  D a r m s t a d t 1956, S. 192 f f . Z u r G a b e v o n R i n g 
u n d Schwer t V. 64 f f . Vgl . auch K u d r u n , hrsg . v o n K . BARTSCH, 5. A u f l . ü b e r a r b e i t e t u n d neu 
eingele i te t v o n K . STACKMANN, W i e s b a d e n 1965, S. 210 (1043) u. ö. ; H e i n r i c h W i t t e n w i l e r s 
Ring , hrsg. v o n E. WIESSNER, Leipz ig 1931, N a c h d r u c k D a r m s t a d t 1964, S. 188 f f . (V. 
5240 ff.), W e r n h e r der G a r t e n a e r e , D i e M ä r e v o m H e l m b r e c h t , hrsg. v o n FRIEDRICH PANZER, 
6. A u f l . besorg t v o n K . RUH, T ü b i n g e n i 9 6 0 , S. 56. 
123) Z u wideme, widern F. >was bei E i n g e h u n g d e r E h e der B r ä u t i g a m der B r a u t ( u r s p r ü n g 
lich als K a u f p r e i s i h r e m V a t e r ) zu Eigen gibt , B r a u t g a b e , W i t t u m , dos< u n d widembuoch 
N . A u f z e i c h n u n g des widemen< vgl . LEXER, Mit te lhochdeutsches H a n d w ö r t e r b u c h Bd. 3, Le ip 
zig 1878, Sp. 821 f . Z u r rechtsgeschichtlichen Seite R . SOHM, D a s Recht der Ehesch l ießung aus 
d e m deutschen u n d canonischen Recht geschichtlich entwicke l t , W e i m a r 1875, insb. S. 101 f. (zu 
den T r a u u n g s  o d e r V e r l o b u n g s f o r m e l n ) u n d S. 319 f. (Abdruck ) , R . SCHRöDER, Geschichte 
des ehelichen Güter rech t s in Deu t sch l and , Bd. I, Ste t t in , D a n z i g , E l b i n g 1863, S. 71/72 . Z u r 
Geste l lung der E h e p f ä n d e r auch H . BäCHTOLD, D i e G e b r ä u c h e bei V e r l o b u n g u n d H o c h z e i t 
m i t besondere r Berücksicht igung der Schweiz, Bd. 1, Basel 1914, S. 123 ff . R. SCHMIDTWIE
GAND, Hochze i t sb räuche , H R G 1, Sp. 186—197. 
1 2 4 ) M ü L L E N H O F F / SCHERER 2 , S . 4 6 2 — 4 6 5 . 

1 2 5 ) EHRISMANN, S . 3 5 9 . 
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paarigen oder mehrgliedrigen Formeln, die sich auch in der jüngeren Überlieferung 
der Rechtsbücher, U r k u n d e n und Weistümer126) finden, sind bereits hier vertreten. 
Diese Formeln sind tautologischen oder antithetischen Inhalts, d. h. ihre Glieder sind 
gleichbedeutend (nah swäbe e, näh swäbe rehte) oder bilden ein Gegensatzpaar (ouz
vart und tnvart); es sind parsprototoBezeichnungen wie chuorichen und chuo
zalIZ7) f ü r den umfassenden Begriff >Viehbestand< und Wortreihen wie scaz unde 
schillinch, golt und gimme, mit denen ein bestimmter Sachverhalt, hier der des ver

arbeiteten Edelmetalls, möglichst allseitig erfaßt werden soll. Daraus folgt, daß diese 
Wortre ihen beliebig erweitert werden können, wenn die Umstände es erfordern. Es 
sei hier nur die Wortre ihe stuot unde stuotwaide, unde swaner unde swaige, unde reh
te ganswaide, unde chorter scäphe11^ genannt, w o der an sich abstrakte Oberbe
griff der >Weide< im Blick auf die verschiedenen Arten, nämlich Pferde, Schweine, 
Rinder , Gänse und Schafe, durch ganz bestimmte Konkretbezeichnungen umschrieben 
wird . Diese Ar t und Weise des Ausdrucks ist fü r das charakteristisch, was man auch 
als Volkssprache12?) zu bezeichnen pflegt. 

Im Blick auf den Tradi t ionszusammenhang, in dem diese Formeln stehen, interes
siert nun auch die Tatsache, daß mit ihnen häufig dem Sprachgebrauch der jüngeren 
Rechtsquellen vorgegriffen wird . So ist die Formel zoun und gecimbere, in unserem 
Text mit dem Gegensatzpaar ouzvart und invart verbunden und deshalb als Ent
sprechung zu >Haus und Hof< aufzufassen, in den Rechtsbüchern^0) weit verbreitet . 
Sie begegnet z. B. im Schwabenspiegel in einem Sachzusammenhang, der dem der 
Schwäbischen Verlöbnis oder Trauformel nahesteht. Titel 18 handel t von der Mor
gengabe^1) , die ein Adliger seiner Frau zu geben hat , und er beginnt mit einem 
Impera t iv : Höret, waz eyn ielich man von ritterlicher ard zu rechte zu morgengaue 
mach gehen sime viue. des morgens an dem bette, oder so her mit ir zu tische gat, 

126) Vgl. die Zusammenstellung bei J. GRIMM, Deutsche Rechtsaltertümer, 4. Aufl. besorgt 
von A. HEUSLER und R. HüBNER, Nachdruck Berlin 1956, Bd. 1, S. 1 ff. (Formen), insb. 
S. 45 ff. (Formeln). 
127) Zu chuorichen <C kuoricke M. >Kuhgehege< und kuozal F. >Bestand an Kühen< vgl. LEXER, 
Bd. 1, Sp. 1787 f. 
128) Zu mhd. stuot F. >Herde von Zuchtpferden< LEXER, Bd. 3, Sp. 1273; swaner >Herde, 
Rudel< (ursprünglich von Schweinen), vgl. ahd. swanering M. >Herdeneber<, SCHüTZEICHEL, 
S. 190, LEXER Bd. 3, Sp. 1336 (hier auch zu dem bedeutungsgleichen swaige); zu chorter vgl. 
ahd. chortar N. >Herde<, SCHüTZEICHEL, S. 99. 
129) F. MAURER, Volkssprache. Gesammelte Abhandlungen (Beihefte zur Zs. Wirkendes 
Wort 9) Düsseldorf 1964. 
130) GRIMM, Deutsche Rechtsaltertümer, Bd. 1, S. 10: Zaun und Zimmer, tunede und timmer, 
zun und gezimbere. 
131) Die Wanderung der Formel mit dem Text bezeugen auch die mitteldeutschniederdeut
schen Handschriften des Schwabenspiegels, nach denen hier zitiert wurde. Vgl. Schwabenspie
gel. Kurzform. Mitteldeutschniederdeutsche Handschriften, hrsg. von R. GROSSE, MGH. Fon
tes iuris Germanici antiqui, nova series t. V, Weimar 1964, S. 56. 
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oder vf dem tische, so mach her an siner erben orloup zu morgengaüe geuen eynen 
knecht vnde eyne dernen, de zu iren jaren komen ist, vnde züne vnde zimmer of 
der erden. Mit züne vnde zimmer ist hier offenbar ein kleineres, bewegliches H o l z 
haus gemeint132). Quelle dieser Best immung ist das Landrecht des Sachsenspiegels 
(Tit. I, 20 § i ) , w o die Formel ebenfalls entha l ten istI33>. 

Ein anderes Beispiel: Der Begriff des vollen Rechtsschutzes, mit dem in der Ver
löbnisformel die A u f z ä h l u n g der Dinge, die verbürg t werden , beginnt , wird durch 
die Formel ich . . . erwette den rehten munt, den gewerten munt, den gewaltigen munt 
ausgedrückt, die durch die dreimalige Wiederho lung des Substant ivs mvmt >Schutz< 

und die Verwendung nahezu bedeutungsgleicher Adjek t ive der Aussage Gewicht und 
Nachdruck verleiht . Zwei Glieder dieser Wortre ihe , nämlich gewert u n d gewaltig, 
sind außerdem durch All i tera t ion oder Stabreim verbunden . Dies paß t zu der Beob
achtung, daß in U r k u n d e n aus dem alemannischen Sprachgebiet, insbesondere aus der 

Schweiz, die P a a r f o r m e l gewalt und gewer recht häufig vorkommt 1 3 4^. Ein Blick in 
das Deutsche Rechtswörterbuch vermag außerdem zu zeigen, daß gewert im Sinne 

von >rechtsmäßig<, das auch in der Verlöbnisformel mit dieser Bedeutung anzusetzen ist, 
sich gern mit recht zu einer P a a r f o r m e l verbindet1 3*). Die A u f z ä h l u n g den rechten 
munt, den gewerten munt, den gewaltigen munt, mit der hier der abs t rak te Begriff 

>Schutz< oder >Vormundschaft< pleonastisch umschrieben und dami t verdeutl icht wird , 
d ü r f t e also einem allgemeinen rechtssprachlichen Gebrauch entsprechen u n d damit , wie 
die anderen Formeln auch, einer weiterreichenden, mündlichen Trad i t ion e inzuordnen 
sein. 

V 

H a n d e l t e es sich bei dem Schwäbischen Verlöbnis nach dem Bruchstück einer althoch
deutschen Ubersetzung der Lex SalicaI3<5> und dem Trierer Capitulare I 37) um das 

132) Ebd., S. 292 (Glossar). 
133) Sachsenspiegel, Landrecht , hrsg. von K. A. ECKHARDT, M G H . Fontes iuris Germ, ant. , 
n. s. I, zugleich Germanenrechte N F , Abt . Land und Lehnrechtsbücher, Gött ingenBerl in
F r a n k f u r t 21955, S. 84: . . . unde tune unde timmer unde veitginge ve. 
134) R. MATZINGERPFISTER, Paar fo rme l , Synonymik und zweisprachiges W o r t p a a r . Zur 
mehrgliedrigen Ausdrucksweise der mittelalterlichen Urkundensprache (Rechtshistorische Arbei
ten, Bd. 9) Zürich 1972, S. 128. Zu gewer >Besitzrecht< u. a. m. Vgl. auch D R W B 4, Sp. 636 f f . 
135) DRV/B 4, Sp. 663. 
1 3 6 ) STEINMEYER, S p r a c h d e n k m ä l e r X , S . 5 5 — 5 7 ; BRAUNE / EBBINGHAUS, A l t h o c h d e u t s c h e s 

Lesebuch X V I I I , S. 44 f. D a z u ST. SONDEREGGER, Die althochdeutsche Lex SalicaÜbersetzung, 
in: Festgabe fü r W. JUNGANDREAS, Trier 1964, S. 113—122. 
1 3 7 ) STEINMEYER, S p r a c h d e n k m ä l e r X L , S . 3 0 5 — 3 0 7 ; B R A U N E / EBBINGHAUS, A l t h o c h d e u t 

sches Lesebuch X I X , S. 45 f. D a z u H . TIEFENBACH, Ein übersehener Textzeuge des Trierer 
Capi tulare , Rheinische Viertel jahrsblät ter 39, 1975, S. 272—310. 
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nächstälteste Beispiel juristischer Prosa in deutscher Sprache^8) , so ha t auch das fol 
gende Stück als das bisher älteste bekannte O r d a l mit deutschen Formeln139) eine 

Sonderstel lung. Die Tatsache dieser Formeln , die sich in einer Trierer Handschr i f t des 
12./13. JahrhundertsR4°) finden, spricht eindeutig d a f ü r , daß die Kesselprobe, die in 
rheinfränkischen Aufzeichnungen ohnehin e r w ä h n t wird 1 ^ ) , auch in Deutschland t a t 
sächlich zur A n w e n d u n g gekommen ist. D e n n die Verwendung der Volkssprache ist 

auch in diesem Z u s a m m e n h a n g funkt ionsbeding t . Sie gehört zu dem szenischen Vor
gang, der das Gottesur te i l in besonderer Weise zu einem »dramatischen Rechts
a k t « ^ 2 ) werden ließ. A n ihm w a r das »Volk« hörend u n d sehend beteiligt, als 

Zuschauer u n d beinahe als Mitspieler, den Augenblick miter lebend, in dem sich alles 

entschied. Die Gottesurtei le , unter denen Zweikampf und Wasserprobe am häufigsten 
waren , gehörten zu den prozessualen Beweismitteln und waren dem Eide ver
w a n d t ^ ) ; Wie der Eid eine bedingte Selbstverfluchung enthielt und das Unglück, 

das den Schwörenden später t ra f , ihn in den Verdacht des Meineids oder der Schuld 
brachte, so galt auch im Gottesur te i l die Schuld des erfolglosen Beweisführers als 

erwiesen. D e r eigentlichen Probe ging deshalb auch in der Regel eine eidliche W a h r 
hei tsbeteuerung voraus . In diese Situat ion f ü h r t das fo lgende Stück, w o nach der 
feierlichen Messe und der Segnung des W a s s e r s ^ ) der Priester den sunnestab1^ 
ergreif t und an den Kläger wie den Beklagten heran t r i t t , dami t diese die Wahrhe i t 
ihrer Behaup tung mit fo lgenden Worten1**6) bekrä f t igen : 

Cunrad oder svi so du heizzet ich spriche dir zu umbe min ros daz mir uerstolen 
wart, ich zihe dich daz du daz stallst, un bite dich durch got un durch dez recht daz 

1 3 8 ) W I L H E L M , D e n k m ä l e r , S. 1 2 3 . 

139) Ebd. X X X V I I I , S. 109 f. und S. 200—202; vgl. auch Formulae, hrsg. von. K. ZEUMER 
( M G H . LL V) H a n n o v e r 1886, S. 628 f. 
140) Codex Trevirensis N r . 1917, Bl. 50v, 12./13. Jh. Die Frage der H e r k u n f t (Oberdeutsch
land, bairisch?) bedürf te der Nachprüfung . Nächs tverwandt ist das Orda l von St. Florian 
bei A. FRANZ, Die kirchlichen Benediktionen im Mittelalter , Bd. 2, Freiburg 1909, S. 369 f.; 
Das lateinische Ritual der Trierer Formel ist abgekürzt und in bezug auf die Zitate aus der 
Bibel ungenau, vgl. WILHELM, S. 201 f. 
141) Hier sind die Anf rage Erzbischofs Liudbert von Mainz, um 887, das Hofrecht Bischof 
Burchards von Worms (c. 31.32), das Speyerer und das Wormser Judenprivi leg von 1090 bzw. 
1157 zu nennen. Vgl. H . NOTTARP, Gottesurteilstudien (Bamberger Abhandlungen und For
schungen, Bd. 2) München 1956, S. 208 ff. 
142) H . FEHR, Dichtung im Recht, Bern 1936, S. 13, 75, 141, 310; zustimmend NOTTARP, 
Gottesurtei lstudien, S. 237. 
143) A. ERLER, Gottesurteil , in: H R G 1, Sp. 1169—1173. 
144) Zum Verlauf vgl. auch NOTTARP, Gottesurteilstudien, S. 243 ff. 
145) Zu sunnestab < suonestab >Gerichtsstab< (baculum qui dicitur sunnestab) vgl. ahd. suona 
F. >Sühne, Versöhnung, Urteil , Entscheidung, Gericht< mhd. suonliute >Schiedsleute<, suonman 
> S c h i e d s m a n n < u s w . S C H ü T Z E I C H E L , A h d . W b . , S . 1 8 9 , LEXER, B d . 2, S p . 1 3 2 2 f . 

1 4 6 ) W I L H E L M , D e n k m ä l e r , S . 1 1 0 . 
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du mir wider gebest, un zihestu mich darubere daz ich minen mutwillen andich 
uordere, da bäte ich tir umbe minen uoreit. 

Respondeat accusatus. 
Den uoreit den wil ich uerchisen durch got. daz er mir deste gnadiger si zu diseme 

mineme rechte. 
et addet her uerba. 
Also mich rudolf der hie gagenwartic stat ane gesprochen hat umbe sin ros. daz 

ich ime daz stale. des nehan ich niwet getan, un bute ime dar ein recht logen zisiner 
gagenwarte zedisme gesegenoten wage ob er ez geloben un geloben wil. 

Respondet accusator. 
Ich gelobe un gelobe un sezze indine hant. mir also zeleistenne also du mir hie 

gewettet hast. 
Die Erklärungen des Klägers und des Angeklagten enthalten das übliche Vokabu

lar der Eides oder Versprechensleistung mit Bezeichnungen wie voreit, anesprechen, 
zihen, verkiesen, vordem, wetten und leisten1^. Dieser Sprachgebrauch, wie der 
fingierte Fall, der Diebstahl eines Pferdes1*8), und die fiktiven N a m e n Rudolf und 
Konrad, die zu den häufigsten der damaligen Zeit g e h ö r e n d ) , kommen der Rechts
wirklichkeit zweifellos recht nahe. Aber an Paar fo rmeln ist dieses Formular ausge
sprochen arm. Immerhin steht die einzige dreigliedrige Formel ich gelobe und geloube 
und sezze in dine hant an entscheidender Stelle, nämlich in der A n t w o r t des Klägers, 
mit dem dieser das Angebot des Angeklagten, sich der Heißwasserprobe zu unterzie
hen, annimmt. 

Bei dem Wortpaa r geloben und gelouben, das sich als selbständige Paar formel auch 
in der Zurückweisung der Anklage durch den Beklagten findet, sind geloben, das 
einerseits >feierlich versprechen< und andererseits >beipflichtend versprechen< bedeuten 
kann1*0), und gelouben im Sinne von >beipflichten, z u s t i m m e n ^ 1 ) nahezu bedeu
tungsgleich, so daß man auch von einer synonymen oder tautologischen Formel1 *2) 
sprechen kann, durch die ähnlich wie mit dem angedeuteten Gestus (ich sezze in dine 
hant) der Zust immung zum Vollzug des Gottesurteils Nachdruck verliehen wird. Die 
Formel geloben und gelouben konnte außerhalb dieses Denkmals bisher nicht nachge
wiesen werden. Doch sind Paar fo rmeln mit gelobenT^\ gerade auch in den Beteue

147) S. o. S. 56 u. Anm. 5 bis 9. 
148) Z. B. im Zusammenhang mit dem Anefangsve r f ah ren , w o der Diebs tahl eines Pferdes ein 
häufig angeführ tes Beispiel ist, vgl. GRIMM, Rechtsal ter tümer Bd. 2, S. 126 ff. 
149) E. SCHWARZ, Deutsche Namenforschung , I : R u f  und Famil iennamen, Göt t ingen 1949, 
S. 36 u. 45. 
150) D R W B 4, Sp. 1 3  1 9 . 
1 5 1 ) E b d . 4 , S p . 9 1 7 , v g l . a u c h S C H ü T Z E I C H E L , A h d . W b . , S. 1 1 7 . 

152) Zur Eintei lung der Formeln je tz t auch KRAUSE, Mittelal terl iche Anschauungen im Lidit 
der Formel, S. 8 ff. 
153) D R W B 4, Sp. 13 f. 
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rungsformeln am Schluß der Urkunden , häufig. Dies zeigen Beispiele wie gelobt und 
geschworen, versprochen und gelobt, redin und geloben, gelobt und gesichert. Die 
Tendenz, geloben über den Zusatz mit triuwe oder in guoten triuwen hinaus durch 
eine synonyme Bezeichnung zu verstärken, ist in der freilich jüngeren Urkunden
sprache offenbar weit verbreitet gewesen. Einen f rühen Beleg fü r diese Tendenz hat 
man in der Wendung ich gelobe und geloube und sezze in dine hant vor sich. 

V I 

Wie die A n t w o r t des Angeklagten beim Gottesurteil mit der Zurückweisung der An
schuldigung beginnt  also mich Rudolf hie angesprochen hat, des nehan ich niwet 
getan  , so setzt auch der Erfur t e r Judeneid mit den Worten ein: Des dich dirre 
sculdegit, des bistur unschuldic. Sein voller Wort lau t is t1^): 

Des dich dirre sculdegit, des bistur unschuldic, so dir got helfe, der got der himel 
unde erdin gescüf, loub, blümen unde gras des da vore nine was. Unde ob du 
unrechte sweris, daz dich di erde virslinde, di Datan unde Abiron virslant. Unde 
ob du unrechte sveris, daz dich di muselsucht biste di Naamannen Hz unde Iezi 
bestünt. Unde ob du unrechte sweris, daz dich di e virtilige di got Moysy gab in 
dem berge Synäy, di got selbe screib mit sinen vingeren an der steinir tabelen. Unde 
ob du unrechte sweris, daz dich vellin alle di scrift di gescriben sint an den vunf 
buchen Moisy. 

Dit ist der Juden eit den di biscof Cuonrät dirre stat gegebin hat. 
Die Abfassung des Textes in der zweiten Person zeigt, daß dieses Formular fü r 

den Vorsprecher oder Hel fe r bestimmt gewesen ist, der in dem Verfahren die Stelle 
des Eidstabers einnahm. Dies bedeutete, daß der Schwörende den Wort lau t in die 
erste Person umsetzen mußte. An die Zurückweisung des Vorwurfs schließen die An
ru fung Gottes und seine Charakter is ierung als Schöpfer Himmels und der Erden; fer
ner vier Fluchformeln, die alle mit den Worten unde obe du unrechte sweris beginnen 
und die sich auf Ereignisse aus dem Alten Testament, die Geschichten von D a t a n und 
Abiram, von N a a m a n und Jezi, auf das Gesetzgebungswerk Gottes am Berge Sinai 
und auf die Fünf Bücher Mose, beziehen. Der Eid ist von hier aus  ähnlich wie 
bei dem Schwäbischen Verlöbnis  straff gegliedert, wenn auch nicht so reich mit 
Paar fo rme ln und mehrgliedrigen Wortre ihen ausgestattet wie dieses. Mit den Schluß
wor ten Dit ist der Juden eit den di biscof Cuonrät dirre stat gegebin hat ist Erz

154) Originalurkunde Staatsarchiv Magdeburg, Sign. Erfurt A. XLVII Nr. 1, 12. Jh.; C. 
BEYER, Urkundenbuch der Stadt Erfurt, Bd. 1, 1889, Nr. 51, S. 23; Corpus der altdeutschen 
Originalurkunden bis zum Jahre 1300, Bd. 1, hrsg. von F. WILHELM, Lahr 1932, Nr. 1, S. 1; 
MüLLENHOFF / SCHERER, Denkmäler C, Bd. 1, S. 320 f., Bd. 2, S. 465—774; WILHELM, Denk
mäler XXXVI, S. 108 u. 198200. 
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bischof K o n r a d von Wittelsbach gemeint, der zweimal, nämlich 1161 bis 1165 und 
1183 bis 1200, den Mainzer Erzstuhl innehatte. Das Formular des Erfur t e r Judeneids 
dür f te eher in die zweite als in die erste Periode seiner Amtszeit gehören1»). 

Es ist nicht zu übersehen, daß die Prosa dieses Eides eine gewisse Stilhöhe besitzt, 
die ihn von Stücken wie den Formeln des GottesurteilsRituals unterscheidet. Nicht 
nur die bereits zitierte Schlußformel des Erfu r t e r Judeneids ist mit Endreim 1 *6) aus
gestattet, sondern auch die Formel, mit der Got t als Schöpfer charakterisiert wird . Es 
heißt zunächst der got der himel unde erdin gescüf, dann aber gereimt loub, blümen 
unde gras, des da vore nine was. Diese so poetisch anmutende Formel scheint auf 
den ersten Blick die These Jacob Grimms zu bestätigen, daß Poesie und Recht einen 
gemeinsamen Ursprung haben1*?), denn bluomen und gras gehören zu den Leitbil
dern des Minnesangs1*8). Allein der Nachsatz der Formel in unserem Text, mit dem 
unterstrichen wird, daß Himmel und Erde mit allem, was sie enthalten, aus dem völ
ligen Nichts heraus geschaffen worden sind, zeigt, daß auch diese Formel von der 
Theologie des Alten Testaments her gesehen werden muß. So heißt es denn auch in 
der Schöpfungsgeschichte1*?), daß Got t am zweiten Tage auf der Erde das Gras auf
gehen ließ. Mit seinem Wachstum wird in der Bibel wiederholt der Ablauf des Lebens 
verglichen: Das Gras und seine Blume sind Sinnbild seines Werdens und Verge
hens160). 

N u n ist in der Formel des Erfu r t e r Judeneids das Wor tpaa r Humen und gras 

155) Zur Eino rdnung in die Geschichte des Judeneids G. KISCH, Forschungen zur Rechts und 
Sozialgeschichte der J u d e n in Deutschland w ä h r e n d des Mittelal ters , Zürich 1955, S. 137—165; 
ders., The Jews in Medieva l G e r m a n y : A Study of Thei r Legal and Social Status, Chicago 
1949, S. 275 ff . ; je tz t auch V. ZIMMERMANN, Die Entwicklung des Judeneids . Untersuchungen 
und Texte zur rechtlichen und sozialen Stellung der J u d e n im Mitte la l ter , Bern und F r a n k 
f u r t 1973, S. 48—51. Für den Hinweis auf diesen Titel ist Pro f . D r . R. SCHNEIDER (Marburg) zu 
danken . 
156) Judeneide und Endre imges ta l tung sind häufiger . Es sei hier nur auf den Judene id der 
O x f o r d e r Handsch r i f t Cod. Laud . misc. 237, 13. Jh. , verwiesen, der dem E r f u r t e r Judene id 
besonders nahes teh t ; KISCH, Forschungen, S. 169, ZIMMERMANN, S. 52 f . ; vgl. auch A n m . 161. 
: 5 7 ) J GRIMM, Von der Poesie im Recht, Zs. f. geschichtliche Rechtswissenschaft 2, 1816, 
Fleft 1, S. 2599, Wiederabdruck in : ders., Kleinere Schriften, Bd. 6, Berlin 1882, S. 152 bis 
161; kritisch dazu ST. SONDEREGGER, Die Sprache des Rechts im Germanischen, Schweizer M o 
natshef te , Jg. 42, 1962, H e f t 3. 
158) Es sei nur an Wal the r von der Vogelweide 45, 37: So die bluomen üz dem grase drin-
gent . . . erinnert , vgl. Die Gedichte Walthers von der Vogelweide, hrsg. von K. LACHMANN, 
13. Auf l . neu hrsg. von H . KUHN, Berlin 1965, S. 63. Vgl. auch M. von LIERES und WILKAU, 
Sprachformeln in der mittelhochdeutschen Lyr ik bis zu Wal the r von der Vogelweide, S. 36 
(bluomen-gras). 
159) 1. Mos. 11: Et ait: Germinet terra herbam vir entern . . . 
160) Z . B . Jes. 4 0 , 6 . 7 : Omnis caro foenum, et omnis gloria eius quasi flos agri. Exsiccatum 
est foenum, et cecidit flos, quia Spiritus Domini sufflavit in eo . . . 
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durch eine drit te Bezeichnung, nämlich loup, erweitert . Ja, die jüngere Überlieferung 
hat meist überhaupt nur loup und grasl6l\ Für diese Paar formel gibt es bei Walther 
von der Vogelweide und von ihm abhängigen Dichtern102), ja auch im Volkslied1^) 
Entsprechungen. Hier sei nur ein Alterslied Walthers (122, 24)L64) zitiert, wo es 
heißt : 

Ein meister las troum unde Spiegelglas 

daz si zem winde bi der sttete sin gezalt. 

loup unde gras, daz ie min fröide was, 

swiez nü erwinde, (i)z dunket mich also gestalt, 

dar zuo die bluomen mannicvalt . . . 

»Ein Meister dichtete, daß Traum und Spiegelbild in ihrer Beständigkeit dem 
Winde gleichen. Laub und Gras, die immer meine Freude gewesen sind, wie immer ich 
mein Leben beschließen werde, sie scheinen mir von gleicher Art zu sein. Dazu die 
bunten Blumen . . .« l6s). Auch diese Paar fo rmel ist aus der Bibel abzuleiten. Denn 
man wird sagen können, daß die Formeln loup, blümen und gras oder loup und gras 

auf einem einfachen Übersetzungsproblem beruhen. Die Vulgata unterscheidet zwi
schen herba als dem sprießenden, grünen Gras und foenum als dem geschnittenen oder 
dürrenden Gras, das auch als H e u verwendet wird1 6 6). Beide Begriffe konnten zu
nächst durch dt. gras abgedeckt werdenL67). Eine genauere Bestimmung des grünen
den, jungen Grases, um das es in der Schöpfungsgeschichte geht, auf die der Judeneid 
anspielt, war durch die Att r ibute loup und blümen fü r das Blat tgrün und die Blü
ten168) möglich.  Wie gelangte nun diese Formel, deren biblischer Ursprung nicht 
zu bezweifeln sein dürf te , in den Judeneid und welche Funkt ion hat te sie dort? 

Im Zusammenhang mit dieser Frage sind die lateinischen Formeln des Judeneids 
aus karolingischer Zeit aufschlußreich16?). Der ältere von ihnen lautet : 

161) Z. B. der J u d e n e i d der O x f o r d e r H a n d s c h r i f t (s. o. A n m . 156): 50 dir helfi de god de di 
erde gescup unt den himel üf hup, de giscüph laub unde gras, des da e nit in was..., 
ZIMMERMANN, S . 5 2 . 

1 6 2 ) Z u s a m m e n s t e l l u n g b e i M . v o n LIERES u n d W I L K A U , S. 3 7 ff. 

163) E b d . S. 39: . . . solt vns den bäum thun pflantzen I der also lang verdorret was: itzt tregt 
er widder laub und gras . . . 
1 6 4 ) L A C H M A N N ( w i e A n m . 1 5 8 ) , S. 1 6 8 f . 

165) Zu T e x t u n d U b e r s e t z u n g vgl . auch W a l t h e r v o n der Vogelweide . Die Lieder . Mit te l 
hochdeutsch u n d in neuhochdeutscher P r o s a mit einer E i n f ü h r u n g in die Liedkuns t Wal the r s , 
hrsg. u n d ü b e r t r a g e n v o n F. MAURER, München 1972, S. 278 ff . 

166) U m n u r wenige Beispiele zu n e n n e n : Jes. 40,6 (foenum), aber 44,4 u. 66,14 (herba); 

2. K ö n . 19,26; Ps. 37,2. 
167) Vgl. G. KöBLER, Lateinischal thochdeutsches W ö r t e r b u c h S. 75: fenum — gras, heuue, 
bluomo; S. 87: herba — gras, (feld)chrut, gras. 
168) G. KöBLER, Althochdeutsch la te inisches Wör te rbuch , S. 116: loub — jolium, frons; S. 19: 
bluomo — flos, serta. 
169) M G H . C a p i t . I I , S. 258. 
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De sacramento Iudeorum contra Christianos lutte reumice bis a capite in circuitu 
pedum eius; ibi debet stare quando iurat sacramentum, et habere debet in dextro bra-
chio quinque libros Moysi secundum suam legem, et si habere non potest secundum 
hebreum, tarnen habeat latinitatem. Si me deus adiuvit, ille deus qui dedit Moysi in 
monte Synai, et si lepra Neaman Siri super me non veniat sicut super illum venit, et 
si (Hs. sie) terra me non deglutiat sicut deglutivit Dathan et Abiron; de ista causa 
contra te malum non merui. 

Diese Formel, die im Gericht von Juden gegen Christen beim Reinigungseid ver
wendet werden konnte, enthäl t zunächst Angaben über das Zeremoniell1?0): Der 
Schwörende streut Sauerampfer über sein H a u p t und hält die Fünf Bücher Mose im 
Arm, auf die er den Schwur ablegt. Der Hinweis auf die Sprache, Hebräisch oder 
Latein, zeigt, daß hier noch eine lateinische Fassung des hebräischen Originaltextes der 
Torah verwendet werden konnte,  ein Zugeständnis, das später in Wegfal l kam. 
Die Schwurformel selbst ist äußerst knapp, dabei aber klar aufgebaut . Sie enthält be
reits alle wesentlichen Bestandteile der jüngeren Judeneide, als da sind 1. die Wesens
bestimmung Gottes, 2. die bedingte Selbstverfluchung im Falle des Meineids (hier be
schränkt auf die Beispiele Naeman , D a t a n und Abiram) und 3. die Unschuldsbeteue
rung de ista causa contra te malum non merui »in dieser Angelegenheit gegen Dich 
habe ich ein Übel nicht verdient«, die in diesem Formular wirkungsvoll an den 
Schluß des Eides gerückt ist. Blickt man von diesem Text aus zurück auf den Erfur te r 
Judeneid, so wird deutlich, welchem Wandel gerade auch die scheinbar festgelegten, 
formelhaf ten Elemente unterworfen gewesen sind. So wurde die Zurückweisung der 
Anschuldigung, offenbar der Praxis der Gerichte entsprechend, an den Anfang der 
Formel gezogen und dafü r das Gesetzgebungswerk Gottes auf dem Berge Sinai aus 
der Charakterisierung seiner Person herausgelöst und assoziativ der Erwähnung der 
Fünf Bücher Mose vorangestellt . Diese Verschiebung der Formeln machte nun aber 
eine neue Wesensbestimmung Gottes notwendig, der als die Macht, bei der der Eid 
geleistet wurde, eindeutig und unverwechselbar festgelegt sein mußte1?1). Gott wurde 
nun als Schöpfer Himmels und der Erden aus dem Nichts charakterisiert, und in die
sem Zusammenhang gelangte offenbar auch die Formel loup und gras, beziehungsweise 
loub, blumen unde gras in den Text . Die breite Überl ieferung dieser Formel in der 
religiösen, dichterischen und volksmäßigen Überl ieferung zeigt, daß sie offenbar Be
standteil einer mündlichen Tradi t ion gewesen ist, die möglicherweise aus der Gebets
praxis der Juden kam. Denn daß auch diese auf die Form des Judeneids eingewirkt 
hat, zeigen die Formeln, die als den N a m e n Gottes Adonay führen oder die Got t als 

170) KISCH, S. 146 f. Zur problematischen V e r w e n d u n g des Sauerampfers (rumice zu erset
zen durch eine W e n d u n g mit rubus >Dornen<?) ZIMMERMANN, S. 31 ff. 
1 7 1 ) K I S C H , S. 1 6 8 ; ZIMMERMANN, S . 3 1 . 
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den G o t t Abrahams, Isaaks u n d Jakobs bezeichnen^2) . Beides k o m m t aus der jüdi
schen Gebetspraxis . Das Beispiel der Judene ide mit ihren verschiedenen Fassungen 
zeigt also, wie die mündliche Trad i t ion , hier die Sprache der Religion, auf den Text 
des Eides l au fend e inzuwi rken vermochte, u n d dies nicht zule tz t auf dem Weg über 
die Formel . Die P a a r f o r m e l loup und gras oder die dreigliedrige Formel loup, blü-
men unde gras ist in keinem der äl teren Formula re en tha l t en : Ih re Über l ie ferung be
ginnt mit den deutschen Judeneiden . W e n n erst gesagt wurde , daß diese Formel in der 
mittelhochdeutschen Dichtung häufig begegnet, so m u ß nun ergänzt werden, daß sie 
in späterer Zeit u n d außerha lb des Minnesangs vor allem zur Charakter i s ie rung des 
jüdischen Gottes u n d der Angehör igen des jüdischen Glaubens benutz t w i r d ^ ) . So 
laute t in einem Spruch Barthel Regenbogens :74) die A n t w o r t auf die Frage nach dem 
G o t t der J u d e n : daz ist der loup und gras hat wol erschaffen. O d e r u m ein anderes 
Beispiel zu nennen, in der >Kindheit Jesu< K o n r a d s von FussesbrunnenT75) heißt es 
(V. 2095 ff .) : 

Josep danne cherte. 
die lantliute er lerte 
die rehten e und ir gebot 
und gelouben an den einen got, 
der loup geschuof unde gras 
und ie an anegenge was 
und iemer ist an ende . . . 

I m Alsfelder Passionsspiel^6) u n d im Redent iner O s t e r s p i e l ^ ) begegnet die 
Formel in entsprechendem Zusammenhang , bezogen auf G o t t als Schöpfer. M a n 
glaubt , daß in allen diesen Fällen mit der Formel loup und gras ganz konkre t auf den 
Judene id angespielt werde . Wie m a n sich hierzu auch stellen mag, die Beispiele zeigen 
auf jeden Fal l die Wirksamke i t einer Formel , die durch ihre Funk t ion im Rechtsleben 
von der dichterischen Formel u n d ihrer vor allem poetischen W i r k u n g deutlich unter 
schieden ist. 

172) ZIMMERMANN S. 33. Vgl. z .B . den Görl i tzer Judeneid, dazu C. BORCHLING, Das Alter 
des Görl i tzer Judeneids, Neues Lausitzisches Magazin 86, 1910, S. 245—255; KISCH, S. 142. 
1 7 3 ) V g l . M ü L L E N H O F F / S C H E R E R 2 , S . 4 7 3 f . 

174) Minnesinger. Deutsche Liederdichter des 12., 13. und 14. Jahrhunder ts , hrsg. von F. H . 
VON DER HAGEN, Bd. 3, Leipzig 1838, Regenboge V, 2, S. 351: Nu sag' an, Jud', Wer ist 
din got? — »daz ist der got, der loup, gras hat beschaffen.« 
175) K o n r a d von Fussesbrunnen, Die Kindhei t Jesu, kritische Ausgabe von H . FROMM und 
K. GRUBMüLLER, Ber l inNew York 1973, S. 147. 
176) Alsfelder Passionsspiel, hrsg. von R. FRONING, Das D r a m a des Mittelalters. Die lateini
schen Osterfe iern und ihre Entwicklung in Deutschland. Stut tgar t 1891/92, Nachdruck 1964, 
S. 740. (V. 4759 ff.). Vgl. auch R. BERGMANN, Studien zur Entstehung und Geschichte der 
deutschen Passionsspiele des 13. und 14. Jahrhunder ts , München 1972. 
177) Redent iner Osterspiel, hrsg. von FRONING (wie Anm. 176), S. 125 (V. 46 ff.). 
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V I I 

Mit dem Erfur te r Judeneid, mit dem Friedrich Wilhelm die Ausgabe der altdeutschen 
Originalurkunden eröffnet hat, ist der Anschluß an die breite Uberl ieferung deutsch
sprachiger Rechtstexte, an die Urkunden , Rechtsbücher und Stadtrechte, erreicht. Der 
Erfur te r Judeneid wurde teils unveränder t in andere Stadtrechte übernommen oder 
bei der Abfassung weiterer Judeneide benützt . Diese Entwicklung kann nicht mehr 
Gegenstand dieser Ausführungen sein. Wir kehren vielmehr zum Ausgangspunkt zu
rück und f ragen: Was ist geschehen, wenn Gelöbnis oder Eid, die auf Mündlichkeit 
gegründet sind, eine schriftliche Form erhielten? Was können wir, ausgehend von den 
wenigen uns erhaltenen Denkmälern in deutscher Sprache, die zwischen dem 9. und 12. 
Jahrhunder t aufgezeichnet worden sind, sagen? Ich möchte das Ergebnis in drei Punk
te zusammenfassen: 
1. Auch in der schriftlichen Form des Gelöbnisses oder Eides bleibt die enge Bindung 
an die Situation, hier die Schwurhandlung, bestehen. Dies wirk t sich bis in die ein
fachsten Gegebenheiten des Textes aus, der z. B. im Blick auf den Vorsprecher (Juden
eid) abgefaßt sein kann oder die begleitende Geste (Verfahren beim Gottesurteil) 
beziehungsweise die Ubergabe der Symbole (Verlöbnisformel) ganz selbstverständlich 
in den Text mit einbezieht oder voraussetzt . So können z. B. einleitende Sätze wie 
>ich gelobe< oder >seht< for t fa l len, wenn durch den Gestus (das Handerheben) oder 
ein bestimmtes Symbol (den Handschuh als Ehepfand) die Situation eindeutig ist. 
Diese Situationsgebundenheit des Textes bedingt einen parallelen Bau der Sätze (Ver
löbnis, Judeneid), eine Ausstat tung des Textes mit möglichst gängigen Rechtswörtern 
(Eid des Heeres, Gottesurteilsverfahren) und die Verwendung klanglicher Mittel wie 
Alliteration, Endreim, Wortwiederholung. Ja, die Situation des mehr oder weniger 
freien Sprechens kann sich auch umgestaltend auf den Aufbau auswirken, indem 
Wichtiges wie die Zurückweisung der Anschuldigung vorgezogen wird, Zusammenge
höriges wie das Gesetzgebungswerk Gottes auf dem Berge Sinai und die Erwähnung 
der Fünf Bücher Mose nachträglich assoziativ zusammengestellt wird . Die wesentlichen 
Strukturelemente freilich, wie die Zurückweisung der Anschuldigung, die A n r u f u n g 
Gottes und die bedingte Selbstverfluchung, bleiben in ihrem Bestand erhalten. 

Daraus ergibt sich bereits, daß 
2. die Auffü l lung dieser Muster verschieden ausfallen konnte. Dies wird nicht zuletzt 
an dem Formelgut sichtbar, mit dem alle Gelöbnisse und Eide mehr oder weniger 
reich ausgestattet sind: mischsprachliche Formeln, mit denen ein Begriff der heimi
schen Rechtssprache in einen lateinischen Text eingeführt wird (trustem et fidelitatem), 
volkssprachliche Formeln, durch die ein entlehnter Begriff oder ein Begriffspaar dem 
Rechtstext verbunden wird (in godes minna enti thes christanes jolches gehaltnissi), 
alliterierende Formeln, mit denen ein rechtlicher Sachverhalt vorgestellt wird (kabo-
rich enti kabengig), die als antithetisches Wor tpaa r oder summierend einen Tatbestand 
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möglichst umfassend beschreiben (zun und gezimbere, üzvart und invart) oder die 
als parspro to toFormel (churiche und chuozal) einen Begriff konkretisieren, die durch 
die Reihung synonymer oder s tammverwandte r Wörter (ewa und recht, geloben und 
gelouben) einer Aussage Nachdruck verleihen. Die Formeln haben mithin eine recht
liche Funkt ion, von der die Wirksamkei t des Eides betroffen sein kann (der got der 
himel und erdin gescüf, loub, blümen unde gras). Dies unterscheidet die Formeln in 
Eid und Gelöbnis von verwandten , ja gleichlautenden Formeln der Dichtung und an
derer Quellen. 
3. Die Frage nach der H e r k u n f t dieser Formeln ist of t nicht eindeutig zu beantwor
ten, jedenfalls bei den f rühen Zeugnissen, mit denen wir es hier zu tun hatten, zumal 
sie auf das engste mit der Frage nach der Kont inu i tä t der vermittel ten Inhal te ver
bunden ist. Hier wurde zunächst nur zu klären versucht, ob die Formel einem Schreib
oder Sprachgebrauch, schriftlicher Überl ieferung oder mündlicher Tradi t ion ent
stammt, was dann gewisse Rückschlüsse auf ihr Alter zuläßt . H e r k u n f t aus schriftli
cher Tradi t ion wird man voraussetzen können, wenn mit der Formel neue Inhal te 
vermit tel t werden, ein Glied Lehnbildung oder Träger einer Lehnbedeutung ist. U m 
gekehrt wird man mit H e r k u n f t aus der mündlichen Tradi t ion rechnen können, wenn 
ein Glied frei von Fremdeinflüssen ist, ein Glied der Paar fo rmel in vielen Verbindun
gen verwand te r Art anzutreffen ist (geloben) oder später eine reiche oder breiterere 
Bezeugung hat (zun und gezimbere). Diese Formeln können dann auch Träger alter 

Vorstellungen sein (triuwa, huldi). In Eid und Gelöbnisformeln kommen so verschie
dene Tradi t ionsstränge zusammen. Ihr Wort lau t ist of t mehreren Sprachschichten ver
pflichtet: der Rechts und der Kanzleisprache (Straßburger Eide), der Sprache des 
Pvechts und der Kirche (Priestereid), der Rechtssprache und der Volkssprache (Verlöb
nisformel), der Rechtssprache und der Sprache der Liturgie (Gottesurteilsverfahren), 

der Sprache des Rechts und der Sprache der Religion (Er fur te r Judeneid). Die N ä h e 
zum gesprochenen Wort , die in der Schrif t form immer wieder zum Durchbruch 
kommt , bewirkte, daß Eid und Gelöbnis als Umschlagplatz verschiedener Komponen
ten die Entwicklung der Rechtssprache nachhaltig beeinflußt haben und daß umge
kehrt dort , w o Eid und Gelöbnis Schri f t form erhielten, die Möglichkeit besteht, Ein
zelheiten dieser Entwicklung zu erkennen. 


