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In compliance with the University Regulations for the degree 

of Haster of Arts I hereby present an abstract of the 

following thesis: 

DIE SPRACHE DER FRAU AVA. 

Laut-und Formenbestand, \vortschatz und Sprachstil. 

UBEimLICK. 

Diese These ist eine sprachliche Untersuchung der Dichtun-

T.,. ... -·· - -.:!- ... ..!'--""""".&. 

Nab.e des Klosters Nellt an der Donau,die als erste Dichterin in 

deutscher Sprache in die Literaturgeschichte einging. 

Das im bairischen Dialekt geschriebene Uerlc Avas fallt 

zeitlich in eine Periode,die als die frlihmittelhochdeutsche be-

zeichnet wird-namlich die Ubergangszeit vom Althochdeutschen 

zum Hittelhochdeutschen.Die Denkmaler dieses Zeitraums von der 

Mitte des 11.Jahrhunderts bis ungefahr 117o sind sprach\'lissen-

schaftlich verhaltnismaBig wenig behandelt worden,und Avas Ge-

dichte im besonderen unterlagen kaum rein sprachlichen Unter-

suchungen. 

... 
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· Das \·!erk der Ava ist uns in Form von Z\'Tei von einander un-
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abhangigen Handschriften,der alteren Vorauer aus dem 12. 

Jahrhundert und der jungeren,inzwischen verschollenen,Gor

litzer Handschrift aus dem 14. Jahrhundert uberkommen.Bei

den Handschriften liegt zweifelsohne tiber verschiedene Ab

schriften ein gemeinsamer Urtext zugrunde. 

Der Zweck meiner ist es,mit Hilfe der schon ge

leisteten Ava-Forschungen,die Sprache dieser Dichterin auf 

Grund des Laut-und Formenbestands ,des \'/ortschatzes und des 

Sprachstils als zur frilhmittelhochdeutschen ubergangsperio-
. . 

de gehorend zu belegen.Erleichtert wird diese Aufgabe durch 

einen von Friedrich Haurer herausgegebenen klaren Text,der 

beide Handschriften einbezieht und dennoch auf der alteren 

Vorauer Handschrift basiert,also dem Originaltext so nahe 

wie moglich zu kommen trachtet.Anmerkungen im Apparat von 

Haurers Text erlauben einen Einblick in den zeitlich ver-

schiedenen Sprachstand der beiden Handschriften. 

Im Verlauf der Untersuchungen war es mir moglich,aus 

dem reichen Feld der sprachlichen Formen im derk der Ava 

die Zugehorigkeit der Dichtungen zur frlihmittelhochdeut

schen ?eriode und zum bairischen Dialektgebiet zu belegen. 
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DIE SPRACHE DER FRAU AVA. 

Laut-und Formenbestand, lvortschatz und Sprachstil. 

Einleitung. 

Die Gedichte der Frau Ava fallen ihrer Sprache nach in 

eine Periode,die wissenschaftlich nur sparlich untersucht 

wurde,namlich in die Ubergangszeit vom Althochdeutschen 

zum Eittelhochdeutschen.Diese Periode wird gemeinhin als 

die frlihmittelhochdeutsche bezeichnet und umfaBt den Zeit

raum von der i•Iitte des 11.Jahrhunderts bis ungefiilir 117o. 

Die Aufgabe meiner Arbeit wird es sein,mit Hilfe der 

schon geleisteten Forscbungen auf diesem Gebiet zu versu-

chen,die Sprache der Frau Ava in Bezug auf den Laut-und 

Formenbestand,den und den Sprachstil niilier zu 

bestimmen. 
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I. E I N F tl H R U N G. 

1.) Zur Person der Ava. 

Aus dem bairisch-osterreichischen Donauraum stammen die 

Dichtungen der Frau Ava.Eine der damals noch seltenen Selbst

nennungen macht uns bier mit dem Namen einer deutschen Dich

terin bekannt.Sie ist die erste Dichterin in .deutscher Spra

che, deren Name uns iiberliefert ist, denn am SchluB ihres i·/er

kes nennt sie sich selbst namentlich.Da sie von ihren Kindern 

spricnl:i, so i.eol:ie sie wool ein.l:$1i iu uer li w.1u sich erst 

spater nach einem gottesfiirchtigen Familienleben als BiiBerin 

in die Einsamkeit zur:i.ick. \vir erfahren,da.i3 sie Hutter Z\·Jeier 

Sohne ist,von denen einer schon aus der \"Jelt scheiden mu.Bte. 

Ava muB ihren Angaben zufolge ihre Dichtungen in hoherem Le

bensalter,also etwa 112o-1125 verfaBt haben und zwar mit der 

Hilfe ihrer Sohne.Sie "sageten ir disen sin",erklarten ihr den 

Inhalt der Bibel und andere von ihr benutzte Quellen,waren al

so wohl Geistliche (Verfasserlexikon,S.15o).Ein inniges Ver

haltnis mu.J Nutter und Sohne verbunden haben nach den eigenen 

Worten der Dicbterin. 

Da der Harne Ava im 12.Jahrhundert haufiger auftrat,\'Jar 

es eine Zeitlang unbestimmt,welche Ava unsere Dichterin sein 

konnte.Seit Joseph Diemer (Deutsche Gedichte des 11.und 12. 
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Jhs. Einltg. ,S.XIV-XXXVI) halt man sie ge\'rohnlich fur die In

clusa (eine in einer Zinzelzelle nach stranger Regel lebende 

Klausnerin) ,deren Tod Annalen und :Nekrologe von l•Ielk und ande

ren Donawclostern fur das Jahr 1127 verzeichnen.Solch eine Er

wa.hnung setzt eine gewisse Bedeutung voraus.DaE die hier genann

te Frau eine bekannte Personlichkeit gewesen sein muE,ist nicht 

zu bezweifeln.Es ist wahrscheinlich,daB diese Inclusa mit 

unserer Dichterin identisch ist. 

In der Einleitung von Diemers Gedichten des 11.und 12.Jahr

hunderts (S.XIVf) sind die Namen von sieben Chroniken und Nekro

logen genannt,die alle zum Jahre 1127 die Notiz enthalten: "Ava 

inclusa obiit". Einige fugen noch das Datum VII (VIII)'Idus .Fe

bruarii' hinzu.Eine weitere Frase,aus welcher Gegend Osterreichs 

die Dichterin stamme, ist verschieden beant\•rortet \·Iorden. Joseph 

Diemer hat auf Grund der in der :Notiz genannten Sohne und \'lei

terhin mit Hilfe einer Notiz aus der Vita .Altmanni Gottv1eih als 

Aufenthaltsort der Inclusa vermutet,\.,rlihrend ';Jilhelm Scherer 

(Quellen und Forschungen 7,S.76f) geltend machte,daB sich unter 

jenen Klostern,die der Inclusa Ava Erwab.nung tun,Helk, Kloster

neuburg, Garst en, Z\·Jete und Lambrecht ,nur Helk als Schaffensort 

der Dichterin in Frage kame,da die Annales Mellicenses zum Jah-

re 1127 auBer der l:·iachricht =•Ava inclusa obiit :' n'.)ch die fur 

Melker Gepflogenheiten ungewohnliche Erwahnung des Todesdatums 

aufweisen,v.ras durcll das Nekrologium mit den \·/orten VII. (VIII·) 

Idus Februarii bestatigt ist.Die Lambacher und Kremsmlinsterer 

Handschriften der ii.nnales Hellicenses lassen j edoch das Datum 

fort.Scherer vermutete Nelk als Aufenthaltsort unserer Dichterin, 

.. -.... 
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was bis auf den heutigen Tag noch nicht widerlegt worden ist. 

Diemer ging sogar soweit,Avas Sohne mit historischen Eerson

lichkeiten zu identifizieren:er sah in ihnen nicbt nur 

sondern vermutete in dem einen,Hartmann,den Prior von St.Bla

sien,den spateren· Pralaten von St.Lambrecht und Abt von Gott

weih und im anderen:Heinrich,den bekannten memento .mori-Mabner 

und Asketen Heinrich von Nelk.Beide,laut Diemer,dich"Ceten mit 

ihrar Hutter und formten die erste Dichterfamilie,der eine un

gemein umfangreiche poetische Tatigkeit zugeschrieben werden muE, 

was sich aber nach genauer Prlifung der Gedichte durch berufene 

Kritiker als TrugschluB erwiesen hat. 

Die fi.ir das erste Viertel des 12.Jahrhunderts angestzten 

Dichtungen der Frau Ava sind erst in spaterer Zeit,als sich die 

Forschung mit ihnen zu beschaftigen begann, unterteilt und ih

rem Inhalt gemaB mit Titeln versehen worden.Die Dichterin selbst 

hatte,auBer bestimmten Redewendungen im Text,Gedankeneinschnit

te durch Ini tialen bezeichnet. Sonst \tar das ganze \'ierk fort

laufend niedergeschrieben.Der Inhalt der Gedichte umfaEt das 

Leben und Christi von seiner Geburt bis zu den ange-

nommenen letzten Dingen dieser 'vlelt.Hach Paul .Pipers Eintei-

lung (Zfd?h. B Gedichte der Ava,S.129-196 u.s. 

275-318) handelt es sich um das "Leben Jesu",den "Antichrist" 

und das "Ji.ingste Gericht",das das bekannte SchluEwort der Ava 

enthalt.Die Gorlitzer Handschrift,von der noch spater die Re-
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de sein wird,weist noch vor dem"Leben Jesu" den selbstandi

gen und in sich abgeschlossenen Teil von "Johannes dem Tau

fer" auf. "Die sieben Gaben des heiligen Geistes",ein flinfter 

Teil,der oft zum"Leben Jesu" gerechnet \oJird,rechtfertigt die

se durch seine inhaltliche Folgerichtigkeit aus des

sen SchluEpartie.Im allgemeinen nehmen wir heute die folgen-

de Reihenfolge an: "Johannes","Leben Jesu" mit den "Sieben 

Gaben des heiligen Geistes", "Antichrist" und 11 Jlingstes Ge-

Avas Gedichte sind als Lekttire fur interessierte,ge

bildete Laien oder Geistliche gedacht.Sie sind in schlich

ter,meist ruhiger manchmal auch belebter Sprache ge-

d9r 

Dichtung entsprechend ist der biblische Stoff nicht nur 

nacherzahlt,sondern in dogmatisch erlauternder oder begrtin

dender \'Ieise erweitert \'lorden.Frau Ava mag ihren Stoff aus 

eigenem Uissen,lateinisch-theologischer Lekture und deutscher 

geistlicher Dichtung der damaligen Zeit sowohl durch Ubermitt

lung ihrer Sohne als auch aus Unterhaltungen mit besuchenden 

Geistlichen der nachbarlichen Kloster zusammengestellt haben. 

Die letztere Quelle und auch die Lektlire deutscher Geistli chen

dichtung mag fur den mannigfaltigen EinfluB auf Avas bairischen 

Dialekt in Bezug auf den 'vlortschatz angesehen \'lerd.en. Die l a

teinischen theologischen Quellen waren zweifelsobne die Evan

gelien, aie "Offenbarung Johannes" ,die 11Apostelgeschichte', viel

leicht die Hariendichtungen und die gebrauchli chen .Kommentare 

zu den einzelnen Evangelien.Die deutschen Queilen sind i n dem 

,, 
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aus ";.villiran1s Paraphrase des Hoben Liedes" schopfenden"St. 

Trudperter Hoben Lied" zu sehen,aus dem Ava mehrere zusam

menhangende Stellen entnommen bat,sowie im "Ezzolied", der 

"Summa Tbeologiae",den "BiichernHosis", 11Himmel und "Holle" 

und vielleicht dem "Melker Harienlied",mit all denen Avas Ge

dichte mebrere Verse gemein haben. 

Frau Ava hat sich jedoch von den scholastisch-mystischen 

Deutungen der"Vorauer Genesis" ferngehalten,aus der sie weit

gehend schopfte.Ihre Sohne,hochstwahrscheinlich Geistliche, 

huldigten vielleicht der schola=tisch-mystischen Richtung 

nicht oder unterlie.Ben es,ihrer Nutter theologische Deutun

gen zu libermi tteln .. ( vgl. Nagl-Zeidler-Castle, Deutsch-osterr. 

und Leipzig 1898). 

3.) Die Uberlieferung(die beideu Handschriften und deren 

Stammbaum.) 

Die frlihmittelhochdeutsche Literatur ist zum gro.Bten 

Teil in Sammelwerken zusammengefa.Bt worden.Die Dichtungen 

der Frau Ava sind uns in zwei verschiedenen Handschriften 

in bairischem Dialekt liberliefert worden,was bei so friihen 

Werken noch selten vorkam.Sie sind einmal in der groBen Vo

rauer Handschrift (V) Nr.XI bzw. nach jlingster Bezeichnung 

Nr.2?6 aus dem letzten Viertel des 12.Jahrhunderts erhalten 

und Z\'lar das "Leben Jesu" ,der ".Antichrist 11 und das 11 Jlingste 

Gericht". Eine zweite Handschrift aus dem 14.Jahrhundert,die 

sogenannte Gorlitzer Handschrift (G) aus der Bibliothek der 
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Oberlausitzischen Gesellschaft der VJissenschaften l'lr. 1o,die 

leider in den Kriegswirren verloren ging,enthielt ebenfalls Frau 

Avas Gedichte und einen weiteren Teil,den "Johannes 11 .Beide Hand

schriften enthalten nicht das gesamte :.-Jerk Frau Avas : in V 

fehlt au.Ber dem 11 Johannes" auch ein Blatt im 11Leben Jesu",und 

in G fehlen die Schlu.Bverse des 11 Jiingsten Gerichts".Beide Hand

schriften gehen wohl unabhangig von einander durch i'li ttelglieder 

auf das Original zuriick.Die Vorauer Handschrift steht dabei im 

allgemeinen inhaltlich und sprachlich dem hypothetischen Origi

nal naber als die Gorlitzer Handschrift,deren Schreiber manche 

Stellen schon selbstandig auf Grund zeitgemaBer Forderungen nach 

sprachlichen Korrekturen zu verbessern suchte. 

a) Die Vorauer Handschrift. 

Die aus dem letzten Viertel des 12.Jahrhunderts stammende 

Vorauer Handschrift (V) Nr. 276 wurde von dem Sprachforscher Jo

seph Diemer Hitte des vorigen Jahrhunderts l1841) im Chorherren

stift Vorau in der Steiermark,das eine sehr wertvolle Bibliothek 

besitzt,aufgefunden.3s handelt sich um ein kostbares Dokument in 

gro.Bem Format (46o mal 33o mm) in Initialmalerei.Es besteht aus 

183 Pergamentbliittern mit einem aus dem 15.Jahrhundert stammen

den Einband.Die Handschrift ist in zvrei Hauptteile geordnet,de

ren erster bis zu Blatt 135 au£er der weltlichen 11Kaiserchronik 11 

die deutschen geistlichen Gedichte des friihen r-Iittelalters ent

halt,zu denen auch die der Frau Ava gehoren.Der Teil der 

geistlichen Gedichte setzt sich zusammen aus der Schopfungsge

schichte der "Vorauer Bucher Hosis 11 und Einzelstlicken aus dem 

·: .. ·-·· · . ··-· .. .• :--- ·=·· ' . ....... ···- .. .. ·····-· · ··-·· ·······-· -·-· --· - Mo- • ••• • • • ' " ' • :' _ __ _ _ , ,_.;_:-·· -•••- - O·W-oo o 

. .1 : 
• .. • 
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Alten Testament (die "Schopfung","Lob Salomos","Geschichte der 

Judith" nach jlingerer Bearbeitung).Das vlirken Christi auf 

Grund des lifeuen Testaments \vird dann, beginnend mit dem 11Le-

·i 

ben Jesu" der Frau Ava,dargestellt( "Leben Jesu'', "Antichrist" • 

und "Jlingstes Gericht", die "Vier Evangelien","Vom himmlischen 

Jerusalem"). DaZ\'iischen sind kleinere hymnische Stucke eingela

gert,bestehend aus einem Loblied auf Maria,einem auf den hei-

ligen Geist,und den deutschen Teil der Handschrift beschlieBend, 

die"Gebete einer Frau" un<l eine "Sequentia de sancta Haria",die 

nach Diemer auch der Ava zuzuschreiben sei.Das \'ieltliche ''Alexan

derlied'' ist genau nach der ersten der geistlichen Gedich-

te eingeschoben worden.Die Handschrift selbst schlieBt mit den 

weltlichen lateinischen "Gesta Friderici" Ottos von l!'reising. 

Joseph Diemer hat diese Handschrift zum erst en mit 

einer Einleitung versehen in drei Teilen herausgegeben;es han-

delt sich um "Die Kaiserchronik nach der altesten Handschrift 

des Stiftes Vorau" zu 1849,die "Deutschen Gedichte des 11. 

und 12. Jahrhunderts,aufgefunden.· zu Vorau" zu 1849 und 

als letztes die "Geschichte Josephs in ilgypten nach der Vorau

er Handschrift",in den Sitzungsberichten der philosophisch

historischen .i.\:lasse der kaiserlichen .iLl{ademie, :Od. 47,Jhg. 1864 

zu Wien.Diemer hat dabei die Orthographie der Vorauer Handschrift 

genau wieder6egeben,jedoch die stellenweise nach Hof fmanns "Fund

gruben" (Heinrich Hoffma.nn,"Fundgruben fur Geschichte deutscher 

Sprache und 183o,I.,S. 13o-2o4; 1837,II 8)und 

na.ch dem eigenen Ermessen selbstverstandlich erscheinenden Ver

besserungen in einem kritischen Apparat angegeben. Er hat aber die 
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in der Handschrift (V) fehlenden Verse noch nicht aus der 

jtingeren Handschrift erganzt. 

Eine Photokopie der gesamten Vorauer Handschrift aus 

dem Jahre 1958 befindet sich in der osterreichischen Na

tionalbibliothek in Wien.Des weiteren existiert eine vom 

Chorherrenstift Vorau unter Nitwirkung von Karl Konrad 

Polheim,Graz 1958 herausgegebene Faksimile.Diese Ausgaben 

ermoglichen ein Einsehen in die wertvolle Handschrift,de

ren Original nur im Stift Vorau selbst zuganglich ist. 

p) Die Gorlitzer Handschrift. 

Dfe gut erhal ten ge\·tesene Gorli tzer Handschrift (G) 

aus dem 14.Jahrhundert,die sich zuletzt in der Bibliothek 

der Oberlausi tzischen Gesellschaft der in 

Gorlitz als Nr. 1o befand,enthielt ebenfalls die Gedichte 

Avas.Die Dichtungen selbst waren in derselben Reihenfolge 

wie in der Vorauer Handschrift angeordnet,nur daB dem 11Le

ben Jesu 11 noch das in der Vorauer Handschrift fehlende Ge

dicht von "Johannes dem i'aufer11 voranging,jedoch das so be

Nachwort der Dichterin fehlte,da es vtohl nicht in 

der Vorlage zur Gorlitzer Handschrift gestanden hat.Teile 

dieser verschollenen :nandschrift (G) und zwar der "Johannes" 

sowie das "Leben Jesu" bis zu Vers 1462 \'iurden bereits zwi

schen 1763 und in 9 Heften zu je 36 Blattern von Georg 

Andreas bekanntgemacht ,der das :1·!erk aus dem privaten 

---- -- ------ •• ···• •- • '''' • ,.,,.w·- • ' • •• - · . --- . -- - --·-

.. , 
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NachlaE des Altdorfer Philologieprofessors Christian Gottlieb 

Schwarz erworben haben mu.Btvgl. Friedrich l'1aurer,Die Dichtun

gen der Frau 2 'Beschreibung eines alten dt. 

evang. Codex in Al tdo rf ' 176 3ff) • \"lie die Handschrift danach in 

die seit 1779 bestehende Bibliothek der Oberlausitzischen Ge-

sellschaft der kam, laBt sich nicht mehr nachwei

sen.Heinrich Hoffmann hat sie zum ersten Nale 183o in seinen 
11Fundgruben" .. im Band I unter dem Ti tel "Vom Leben und Le:i,den 

Jesu,vom iwtichrist und vom Jlingsten Gericht,ein Gedicht aus 

dem 12. Jahrhundert" (183o,S.127-1o4) vollstandig veroffent

licht.Karl Helm gab 1899 seine "Untersuchungen tiber Heinrich 

von Heslers 'Evangelium Nicodemi' heraus (Bibl.d.Lit.Ver.Bd. 

224,S.VIII f).Paul Piper verfaBte 1887 eine Gesamtedition auf 

Grund beider Handschrii'ten (V und G) als "Gedichte der Ava" in 

der Zeitung fur deutsche Philologie,Band 19, 1887 (S. 129-196 

und 275-318),in der die Vorauer Handschrift (V) zur Basis ge

legt und deren Lucken durch die Gorlitzer Handschrii't (G) er-

ganzt wurden.Piper hatte den Text jAdoch noch nicht dem Sprach

gebrauch der klassisch mittelhochdeutschen Zeit angepaBt,was 

fur Sprachuntersuchungen der Dichtungen nur von Vorteil sein 

konnte.Die Gorlitzer Handschrift selbst war nach der Beschrei-

bung Heinrich Hoffmanns und Paul Pipers eine Pergamenthand

schrift in ziemlich kleinem Folioi'ormat und bestand aus 56 gut 

erhaltenen Blattern,von denen 24 den Gedichten der Ava ein

schlieElich 29 Bildern und der Rest dem "Evangelium Hicodemi" 

angehorten.Paul Piper hat in seiner Veroffentlichu:ng "Die 

geistliche Dichtung des Mittelalters,1. Teil:Die biblischen 

..... 
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und Hariendichtungen" 2o dieser gotischen Federzeichnune;en 

wiedergegeben.Jedes der vier Teilgedichte der Ava wurde mit 

einem kunstvoll Initial eingefuhrt. 

Die Gorlitzer Handschrift ist eine modernisierende Be-

arbeitung des alten Textes.Der Schreiber versuchte Reime und 

Versinneres dieser Handschrift dem schon jungeren Sprach-und 

Kunstempfinden seiner Zeit anzugleichen.Die Reime wurden rei:-

ner gestaltet und den fur das 14. Jahrhundert schon verfei

nerten Regeln angepaBt.Auch das VersmaB,zu lange oder zu kur

ze Verse,bemuhte sich der Schreiber einer Glattung zu unter

ziehen.Durch Umstellung der vorhandenen "Jorte,durch H.inzu

dichten oder durch auslassungen versuchte er,die gev1unschte 

zu erzielen. 

\•lie die Vorauer so hat auch die Gorli tzer Handschrift 

oberdeutschen oder bairisch-osterreichischen Charakter.Ob-

wohl sie bis Al tdorf in i1ordbayern zurlickverfolgt \'/erden 

kann,bleibt der genaue Ort ihrer Herkunft unbekannt.A.Lang

guth hat in seinen "Untersuchungen liber die Gedichte der 

Ava",Budapest 138o,s. 181 Karnten als Zntstehungsland von G 

wegen ihrer Beziehung zur altdeutschen 'Genesis1 angenommen. 

c) Der Stammbaum. 

Die beiden Handschriften,die Vorauer und die Gorlitzer, 

konnen auf keinan Fall im Verhaltnis von Vorlage und Abschrift 

stehen.Die Handschrift G also dabei nicht etwa direkt aus 

i . . ,. 

. . 
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der Handschrift V geschopft oder sie tiberarbeitet.Die Verse, 

die G gegentiber V mehr aufzuweisen hat und die auf Grund ih

rer Stilverwandtschaft mit dem Rest der Handschrift nicht dem 

Uberarbeiter als Eigenschopfung anzurechnen sind,formen den Be

\'reis fUr diese Annahme(A.Langguth in 11 Untersuchungen tiber die 

Gedichte der Ava 11 ,S.9).Diese in G und nicht in V vorhandenen 

Verse standen sicher schon in der Vorlage des Schreibers der 

Gorlitzer Handschrift.Denn auch die Vorauer Handschrift hat 

einige Verse mehr als die Gorlitzer aufzuweisen,ganz abzusehen 

von dem in der Handschrift G ganzlich fehlende·n der 

Dichterin im 11 Jtingsten Gericht 11 .Dazu sich der 3chrei

ber der Handschrift G bemtihte,alle noch in der Vorauer nand

schrift vorhandenen lateinischen iiorter oder Phrasen zu tiber-

setzen. 

In der Handschrift G liegt uns also ein jungerer und ruo

dernisierter Text vor,der nicht auf die Vorauer Handschrift 

direkt zurlickgeht,sondern auf eine altere Vorlage,die viel

leicht mit der Vorauer auf das gleiche Original zuruckgeht. 

Richard L(ienast hat in seinen "Ava-Studien"I und II 

(Zfdll. 74,1937,S.1-36 und 3.277-3o8) und "Ava-Studien"III 

(ZfdA 77,194o,S.85-1o4-) unter anderen \'lichtigen Punkten auch 

das Handschriftenverhaltnis von V zu G zu klaren versucht in 

der Zusammenfassung,daB a) beide Handschriften ei ner bereits 

interpolierten und zum Teil verderbten Bearbeitung des ur

sprunglichen Textes angehoren, b) beide aus 

derselben Vorlage abgeschrie ben \-torden arbei

tete ahnliche Ergebnisse heraus in seiner Arbeit:"Zur Her-












































































































































































































































































