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Erbl&riing der wichtigsten abkfirzungen.

= altbulgarisch.
!F* alien glisch.
= altfriesisch.
= allfroniosisch.
3=s angelsachsisch.
= allhochdeutsch.
= ahindiscli.
= alban esi sch.
= altpemsch.
= altnnrdiscb.
= armeniscli.
= aJtsachsisch.
= altslavisch.
= avesiisch.

awskan cl . = al tw e siskan d i navisc h.

fm il.-Is

= breiooisch.
= cyinriich.
= dSnisch.
= deminutiv.
= dialekliscb.

. p p . = finnisch-lappiscli.
s= franiosisch.
= golisch.
-= griechisch.
= hollandiscli.
= indogermanisoh.

=^ iialisch.
==! kvmrisch.

l a , ,

osifr(s).

=s liteinisch.

=• let ti sch.
= lilauisch.
= miUeldeutsch.
= miuelenglisch.

= miuelhochdemsch.
= miuelniederdeutsch.
= mittelniederlandiscli
= niederdeutscli.

= niederlandiscb.
= neuenglisch.
= rieuframosisch.
= neuniederdeutsch.
= neuniederlaniliseh.
= norlhumbrisch.

= iiorwegisch.
= oslfriesiBch.

port ,ptg.= portugiesiseh.

roma n,

sch wed

wgerm

BS preussisch.
= romanisch.
= russisch.
= Sanskrit.
= spanisch.

. = schwedisch..
= subst^uiiiv.
= verbum.
= votksdialektisth.

. ^ weatgermanisch.
= wurzel.

A, Kulturgeschicbtlicher Teil,

Das Sehiffswesen der Aiigelsachscii.

bær ic ne gehyrde butan hlimman sit,
Iscaldne wæg, hwllum ylfete song;
dyde ic me to goroene ganetes hleo]jor
and huilpan sweg fore hleahtor ivera,
mrew singende fore medodrincende.

(Seer. iS—22).

Es ist eine denkwiirdlge tatsache, daft bereits die al teste
uns iiberlieferte englisdie Iiteratur von einer lebendigen anschuuung
der see und des scelebens durchzogen wird. Schon ira Beowulf-
liede finden wir eine leiclie terminologie der nautik entwickelt,
die auf eine alte, in die urgermanische zeit zurtickreichende,
schiflstecbnik hinweist. Kinen einblick in diese epoche erhalten
wir duren die ermittelung des wortschatzes, welcher allen ger-
manischen sprachen, den skandinavischen wie den weslgermanischen,
gemeinsam ist, diirch die bodenaltertumer, welche in den altun
sitzen der germ a nise li en vulker zu tåge gekommen sind, und
endlich duren die nac li rich ten, welche uns die Romer iilier
die(zustande hinterlassen li alien, in denen «k misere voriahren
fanden.1)

') Cl". .Sch.-a-ler, Die IJeulschen 11. ,h* Mccr, p, #



figuren mit waffen in den hånden;') es w aren also kriegsschiffe.
Da es indessen schwer war, in den barten feisen eine menge
solcher Heinen menschlicbeu figuren abzubilden, begmigte man
sich gewohnlich dainit, die personen der besatzung nur durch
senkrechte striche anzudeuten.2) Mitunter ist die zahl dieser
strie he eine recht grolie, bis zu dreiliig und me br, woraus her-
vorgeht, dall die fahrzeuge se hon eine ansehnliche groiie hatten.8)

Seiche schiffe finden sich iiuch in sorglaltiger atisfuhrung
auf messern der friiheren bronzezeit, sod ali man sich eine xiemlicb
dcutliche vorstcllung von ihrer eigentiimlkhen form machen kann.
Die meisten der abgebildeten fahrzeuge sind ornamental behandelt,4)
nur wenige sind gan/, rcalistisch wiedergegeben. Einige der
letzteren zeigen uns alle charakterisiischeu linien in voller deut-
lichkeit (abb. 237 11. 238). Beide steven steigen boch auf; unter
dem hinte 1 steven ragt der kiel kurz hervor, und unter dem vurder-
steven i au ft er in einer langen spitze aufwiirts. Aiisnahmsweise
sind in dem einen der heiden bilder (abb. 238) auch span ten in
den rumpf gel eg t. Hervorzuheben ist noch, daB sich in abb.
237 eine darstellung von mast and segel n 11 det, was im allgemeinen
sellen vorkommt, und dafi hier ebenso wie in abb. 125 und 220
vorder- und achtersteven tierkopfe tragen.5)

Man hat gefunden, daft diese nordischen schiffsbilder den
attesten be kann ten fahrzeugen des klassischen alterturas genau
entsprechen. Die iibereinstimmungen sind freilich nur ganz all-
gemeine, sie gehen nie ins speziellere. Sowohl im norden wie
im siiden wtirde das schitf uiuweifelhaft liauptsJichlich durcli
ruder getiieben. Daneben komite in der mitte des schirks ein
ei nz ein er mast atifgestellt werden, der das einzige grofie segcl
trug. Die steven liefen hoch und gebogen aus und endigten
zuweilen scheinbar in tierkopfen. Doch kann tvotz dieser iiber-
einstimmungen von einer unmittelbaren nachahmung nicht die

I. Eiitnifklmi£<l('s S.liiflbaus im mirdlfchen ***** Ms tat Bm*te\va&
lSi-H-miiiiens tin nil die Aiigelsatiisen.

of. lk>ehmer, 1'rehisloric XmW AnblWCtuK. Muller, N.,rdische A I W * * * * * .

Die wiege jeder seefahrt ist die kiistenfahrt. 7,u anfang wird
alle seefahrt langs der kiiste geschehen sein. Nur wo das meer
Liefer in das land einsebnitt, kiirzte man den umwcg von einem
ufer mm a n t e s ab, Ond wo eine insel in absehbarer feme her-
iibenvinkte, wagte man die iiberfahrt. Der weite imbegrenzte
Ocean hat noch kein vnlk ten seefahrern gemacht, ein binnen-
meer alter mit eilanden und halhinseln ist wie geschaffen. den
uhergang von d«r kiisten- zur seefahrt zu vermitteln.1)

Darum 1st es begreinich, daft sich gerade an %w« steilen
unseirs kontinents, ein mal im sliden, das undere mal im norden
eine ausgedehnte schiflahrt bereits in fmher zeit entwickelte.

Ks ist klar, dafi im beieiche der Nord- und Ostsee, von
denen namcntlich die westliche Ostsee durch reiche gliederung
ihrer kiiste und durch vorgelagerte inseln als eine tibimgsschule
in der .chiffahrt geiten darf, die Germanen bereits in jener pra-
historischen periode zu seefahrern erzogen wurden, die es bald
verstanden, den schwankenden kiel sicher durch die tosenden

11 uten /.u steuern.
Als die iiltesten stummen ?-eugen einer friihen prahi-

storischen periode nordlicher schiffbatikunst lassen sich die dai-
stclUmgen in schwedischen und norwegischen felsenzeichnungen
ansehen. Unter den felsenbildern, den sogenanuten Hallristningar,
welche sich hauptsachli<-h an der kiiste von Trondhjem bis Gotland
/.eigen und nach dem urteil der zuverlasMgsten forscher dcr nor-
dischen bronzezeit angehoren/) fimlcn wbr die iilte.ten darstellungen
liochn.irdischer schiflfe. Die groiie der einzelnen bilder ist in
der regel nicht sehr bedentend; so sind die menschlichen figuren
meisens nur 40—50 cm hoch und die schiffsbilder 50— 150 cm
lang. Nur ausnahmsweise trifft man groliere bilder, mcnschliche
fliren, die bis 2,50 m hoch sind, und schilfe vcm iihnlicher

Zmveilen erblickt man auf den schiffsbildern menschliche
') Muller, Nonl. Altertumslcunde I, abb. 24S.
!) Montelius, Kulturgesch. Schwedens, fig. 219.
') cf. Monielius. KaUuigescli. Schwedens, p. 125 ff.
*) s. Malier, Nord. Altertmnsfcunde I, 4J1>. 125 0, 220.
;_i liie ulien t-rivSliiiUMi Mit. lin.len ^ich siiiiitlich in Miil!;r~ Nord.

Alterlumskunde.i') Cl" ISrcusinj;. Nimtik (ler Alio», p. I.
1 s , Mi,||,T, N-ird. ALterlimiskun<le I, p. # 6 und f'7 Wim,



rede sein, da die nordischen schiffe ein ganz besonderes charak-
teristikum zeigen : den weit vorschiefiendert kiel unter dem vorder-
steven, der bei allen klassischen modellen fehlt. Die kultur der
nnrdischen bronzezeit war eben ein teil der gesamteuropåischen
kultur, deren centrum damals in den lån dem uni das ostliche
Mittelmeer lag.1)

Die erste geschichtiiche nachricht ti ber die schiffe der nordsee-
an won ne r findet sich in Caesars erzahlung von seinem seek r i ege
gegen die gallischen Veneter ira jahre 54 v. Ch. Die stelle latitet:8)

sNamque ipsorum naves ad hunc modurn factae armataeque
erant: carinae aliquanto planiores quam nostrarura navium, i[uo
facilius vada ac decessum aestus excipere possent; prorae ad-
modum erectae at q tie item puppes, ad magnitudinem fluctuum
tempestatumque accomodatae; naves totae factae ex ro bore ad

^fuamvis vim et con: ti mel i am perferendam ; tran strå ex pedal ib ti x
in altitudinem trabibus, confixa clavis ferreis digiti pollicis crass i-
tudine i ancorae pro funibus ferreis catenis revinctae; pelles pro
velis alutaeque temiiter confectae, sive propter lini inopiam atque
ei us usus in seien dam, sive eo, quod est magis veri simile, quod
tantas te mp estates Ocean i tantosqtie impetus venlorum sustincri
ac tanta One ra navium regi velis non satis commode posse arbi-
trabantur.

Cum his navibus nostrae classi eins modi congressus erat,
ut una eel e ri tåte et puls ti remorura praestaret, reliqua pro loci
natura, pro vi tempestatum illis essent aptiora et accomraodatiora.
Neque enini iis nostrae rostro nocere pote rant (tanta in lis erat
firmitudo), neque propter altitudinem facile telum adigebatur, el
eadem de causa minus commode cop u lis con ti ne ban tur. Accede bat,
ut, cum saevire ven tus coepisset et se ven to dedissent, et tempe-
statcm ferrent facilius et in vadis consistent tut i us et ab aeslu
relictae nibil saxa et cautes timerent; q ti arum rerum omnium no-
sti is navibus casus erat extimescendiis.*

Kine ins cinzelne geliende vorstellimg urhalten wir au., d i eser
schildening nicht. Die schiffe der fcinde werden gemessen an

denen der Råtner; freilich nicht gerade zura sch ad en der ersteren.
Die von Caesar with rend seines feldzuges nach Britannien ver-
wendeten schiffe ge horte n zu den naves actuariae,') einem schiffstyp
von grotter schnelligkeit,2) etwa vergleichbar den fahrzeugen
der piraten.3) Ibre fortbewegung geschah durch ruder; dan eben
wurden bei giinstigem winde auch sege] benutzt.4) Der begriff
actuaria sch ein I iibrigens eine kollek ti vbezeichnung fiir alle mog-
lichen kleinen schiffe gewesen zu sein.s) Nach Torr Iafit sich
mit bestimmtheit annehmen, dafi sie nicht zu den last sch iffen"}
und ebensowenig zu den kriegssohiffen7) der da mal i gen zeit ?.\\
steilen sind.

Caesar beschreibt die schiffe der Veneier als »naves totae
factae ex robore«. Di ese worte sind r.n allgemein gehalten, als dafi
sie fur die bau art jener fahrzeuge nahere sch I tisse zuliefien. Doch ist
wohl anzunehmen, dafi sie iihnliclicr art gewesen sind wie diejenigen
der Nordalbinger, die etwa sechzig jahre spat er ein an de re r Romer*1)
genauer bezeichnet als «ca va turn, tit illis mos est, ex maleria.«
Ausdriicklich berichtet auch Plinius,9) dafi die germanischen see-
rauber «singulis arboribus cavatis« ihrc seefahrten machten, und
daft einige derselben drei Ri g men sch en trugen. Die germanischen

') E, Liicbeck, Das Sec we sen iler (1 Heche n ond Kiiincr. Hamburg [890.
*) Nach Nonius XIII, 9 snnviculae celeres, tlict.ie t]uod cito agi possint.-
-1) Sail, hisi., lib. II ipnucti pirattca Rtsnaria navigia».
rj Isidor Orig., XIX 1 .aciunriae naves sunt, quae velis siimil aguntur

et remisi.
s) s. Torr, Ancient Ship?, p. 105.
") tasenna: Hklor., Jib. I l l (Nonius, XIII, 8'j iQuihus omWl :iciunriiis

ail viginli an-vis, item cuinphires onerarias ineendunli.
') Caesar, De Bell. Cnll. V, 2: »Eo cum veni-i-iet, c ire limit is omnibus

hibernis singular! mililum studio in summn omnium rerum inopia circiier ses-
cenlas eius generis, cuius supra, ileinonslravimus, naves et longas duodeiriginia
invenit inslructas neque mullum abesse ab eo, qnin paucis diebus deduti

Di« worte i^upra demonslraiiiiiim hcichen sich nu( V. I; >arl oncra
ac iniiUiliidiiiein iiimeiilonim iransptirlaiidmn |i;uilo latiores, quam quibtis in
rolitjuis iilinrar maribus. Has tuniies actuarias imperat fieri, quam atl rem mulium
hmnilitas ntliuvnti.

*) Vellejiis l'alerculus, iler 11 in 5 n. Ch. untor Tiberius als prlifela der
reiierei im roinischen heere diente, Ilisloriae romance II, C. 107.

»1 Hist. nal. XVI, 203.

') Cl". Muller, Nord. AlkTluiiiskiimle 1, p. 445 f.
*} liaosiir, de Heilo (lallio.j 111, c. (ft.



sciiiffe jener zeit waren also ausgehohlte baumstamme, cinbaumc
oder 'dug-outs'. Wirldich sind soli;he einbanme, zum teil von
gewaltigen dimensjonen, im umkreise der Nordsee wiederholt ge-
funden worden, wodurch die iiberlicfoningen der Romer eine er-
wiinschtc bestritigung erfalircn.

Auf einer prim i ti ven st ti fe der schiffsbatlkiinst steht noch
das im Siiddithmarschen gcfiindene boot,') das sicb im nniseuui
zu Kiel liefindet. Ks ist ein ein lac her holztrog von 11 fuli lange,
2 fuli breite und ] fufl tiefe, welclicr aus einem einzigen eichen-
stamtne ausgehohlt ist.

Kin kleiner schrilt vonviirts ist bereits hei den in den jahren
1885—89 an der Weser in der nalie von Bremen gefundenen
sieben kanoes zn konstatieren. Sie sind angenscheinlich mit
axten aus eichenstammen ausgehauen. Noch fehft ihnen zwar
der fciel, iiber der bug schneidet bereits sdiråg nach unten ab,
und die seilenwrinde sind mit locliern /,ur aufnalinie der ruder
versehen. Von den gelundenen sieben booten wurden vier ganz-
lich aersfort; die dimensionen der iibrigen drei find: 10,5 m liingc
zu 0,75 m breite i 10 m lange zu 1,25 m breite; 8 m lange zu
i,20 m breite. Die hdhe betriigt etwa 50—70 cm.

HHcken wir welter auf die zeiten, in deneii die Germanen
anf dor ganzon front ans angegriffenen zu angreifern werden, so
erldicken wir liberal I dasselbc gescbledit verwogent^ trotziger,

Diesen ty pus re p rase n ti ere n verscbiedene f tinde, so das im
Yaaler Moor in Holstein und das bei Brigg in Lincolnshire (England)
entdeckte priihistorische sch iff.

Das Vaaler Moor-boot1) milk 12,28 in in der lange bei einer
breite von 1,30111 aa der weitesten stelle tind einer hdhe von
57 rai innen und 62 cm aitfkn. Die plankenstftrke betrftgt am
boden 5, an den bordrandern 4 cm. Das boot besafl 11 spanten,
von denen 0 erhalten sind. Unter dem doll bord stwischen den
spanten /eigen die wan de 11 ausgemeillelte Richer zur aufnabme
der ruder; vorder- und hintersleven haben scharfen zuscbriitt. Ein
kiel von 2 in lange ist vorn und hintcn aus dem boden des bootes
herausgearbeitet, wahrend der mittlere teil flach ist.

Die gleiche form weist das in Brigg in England gefundene
fahrzeng anf.!)

Das boot ist hergestellt aus dem stamme einer eiche, die
bis zu ib ren erston zweigen etwa 50 fufi geni ess en haben mufi.
K,s ist 48 full 8 zoll lang, 5 fu 6 weit und 2 fu fl 9 zoll tief. Die
weiteste stelle benndet sich am heck, wo der durehmesser 5 full
3 zoll betragt; von dort aus bis zam bug, der 4 full 4 zoll auf-
weist, konvergieren die seitenflachen allmahlich. Der gcsammt-
inlialt des kanoes belauft sich auf 700 cbfu 11. Das vorderteil ist
gcrundet und zeigt oben eine hohlung") wic zur aufnahme eines
bngspriets, fiir das man ein in der nahe gefundenes gelcriimmtes
stuck eichcnholz gehalten hat.*) Da aber ein mast oder irgend
et was, was auf fortbeweguug mittels segel denten k Onn te, fehlt,
so ist di ese annan me unhaltbar trotz der Iibcreinstimmung in der
dickc des entdeckte 11 holzstiickes und der weite der offntmg. Der
boden ist vollkommen flach; doch hat man beina aushohlen in
bes ti mm ten abstanden eine art von querholzern stehen lassen,
wekhe im rechten w in kei zu den seitenflachen verlaufen und zur
erhohung der festigkeit dienen. Vorder- und aclitersteven sind
aufierdem diirch gro Ile re dickc des holzes ausgezcichnet. Die

bcutelustiger eschenfahrer.2) Die ersten ansåtze einW specifisch
schiffstechnischen entwicklung werden sichtbar. Der kampf gegen
den anstunn der wogen des offenen meeres driickt den fahrzeugen
dieser epo< he sein charakteristisches geprage auf. Die einfachen
einbiiume mit glatten seitenwiindeii tind flachein boden waren nicht
stark genug, urn dem anprall der wasser trotz bieten zu konnen.
Man war bei holier entwickelten volkern in die sch tile gegangen
und hatte gelernt, den bordwånden durch einbauen von spanten
mehr festigkeit ?A\ verleiheiK der tiache boden wurde aufgegeben,
statt seiner begegnet zum ersten male ein — atlerdings nicht
sefcr scharf herausguarbeiteter — kiel.

) Archiv iler Schleswig-IIoktein.l.imenliiit^. (iesellsch. Hir vaterl. Gesch.,
1.(1. XXIII. 4. Mgc. — JahrUuohcr f. A. Landesliunde, M. XII. — Zs. <1.
(!*seJJaci. I'. ,1. Gosch. d. Ilcrr.ogL. Schleswig-IIolstcm-Liiuenbur!,'. bil. II 1S72.

'• Schr.iilcr, Die Dcnlschcii Hud das Mecr, p, 7.

') II. Handetoatm, 35. ISericht /lir Allertum.sklinde Scblesivig-IIuUteius,
K i d 1S7S.

f) s. Lfleratnraagabe W lii 'chmer, Xov. Arch. p . 537, anm. 4 .
3) Boehmer, Xav. Arch. fig. 26 .
4) ib. fig. 27.



nåhe ei nes kleinen fliifSchens, des Ancholme River. Manene ein-
zelheiten deuten indessen darauf hin, dafi m friiherer zeit ein wasser-
lauf von ziemlicher grofie das fluftbett einnahm, der noch in
historisclier zeit jåhrlich mebrere monate die anliegenden niede-
rungen mit sein en wasser massen iiberschwemmte.

Im jahre 1884 w urde an dieser stelle eine sehr interessante
entdeckung gemacht: eine art bretterbriicke unci nicht weit da-
von entfernt ein flofi1) von recht groCen dimensjonen, alle in der
sel ben tiefe. Das letztere weist in bszug auf seine herstellungs-
weise, vor allem die art der zimmerung, eine frappante åhnlich-
keit mit den bei Tune imd Gokstad in Norwegen gefundenen
Wikingerschiffen auf. Diese methode ist indessen nicht beschrånkt
auf die schiffskonstruktion des achten bis zehnteri jahrhunderts,
sondern begegnet axich sch on bei dem bo ote aus dem dritten
Jahrhnndert, das im Nydamer Moor in Dane mark gefunden word en
ist, und ånderen ans einer weit frit heren zeit. Die in betracht
kommenden iibereinstimm ungen sch ein en also einen gem ein samen
urspnmg vorauszuseuen.

Beztiglich des alters lassen das boot, floli etc. sich nicht in
verbindung bringen mit der geologischen formalion, in deren un-
mittelbaren nåbe sie ihren letzten ruheplat?. gefunden haben, da
noch in historischer %eit das jetzt 9 englische meilen vom Hmnber
entfernt liegende (ilanford Brigg als fischerdorf bekannt war.
Diese orte standen damals eben nocb in engere r Verbindung mit
der offenen see; der jetzt vorgelagerte boden ist erst im laufe
der zeit durch iinschwemmungen entstanden, die naturgemåft von
so geringer harte waren, dafi die schwereren gegenstande eine
tie fere lage bekamen als dies der /.eit entspricht, in die sie ge-

Ein weiteres beispiel desselbcn typs bildet das Loch Arthur-
boot, das im jahre 1876 in Lotos Loch oder Loch Arthur etwa
sechs meilen westlich von Dumfries in Scliottland gefunden wurde.s)
Nnr der vordere teil, etwa ein dritte! des ganzen, ist uns erhalten.
Die autfallendste abweichung von den oben gen an n ten fuhrzengen
weist der bug auf, der oben in einen tierkopf auslauft.

seitenivånde bauen vollkomrnen senkrechten scbnitt; am heck sind
sie schråg eiiuviirts tiach unten zu abgehauen, so daft sie oben
iiberspringende ecken bilden.1) Das hiuterteil hat also keinen
natiirlichen abselihifi. Stått eines solchen dient ein brett, das in
eine die beiden inneren seitenHachen und den boden des fabr-
^euges durchziehende rinne hineinpalk.2) Die beiden vorschiefienden
ucken hinter diesein brett zeigen an ihrem au (ters ten ende je ein
ausgemeifteltes loch, durch welches wahrscheinlich tane oder helzer
gelegt warden, um die seitenwande gegen die kanten der ein-
gclegten holzplanke zu pressen.a]

Obgleiih spuren eines decks nicht gefunden worden sind,
ist * dodi moglich, dafi die kisten, die sich am bug und vor
dem beck befinden, als stiitzen fiir decks oder sitze von geringer
grofie dicnten.

Langs den seiten des schiffes, nahc dem oberen ende, s i l*
in bestinuntcn abstiinden h oh I ungen von elliptischer form vor-
handen, welche, da sic sich im mittleren teile des bootes befinden,
trou ihrergeringengrolie wahrs<:lieinlich fiir die ruder gedient haben.
Man hat allerdings auch vennotet, dall sie dem gleichen /.wecke
uie die oben erwahnten hohkmgen in den vorspringenden ccken
der hi nieren scitcmvånde gedient håtten, namlich /ur aufnahine
vim iiuerbandiTii zitr verhindurung einer verse hi r bung der oberen
seitenwande, oder von fulislocken fiir die ruderer. Ks ist klar,
da(5 bei einem solchen verfabren die seiten des liootes dem an-
prall der wogen viel besser VA\ widei-steben vermochten; doch
mangels irgend eines /.eichens, das nuf ibrtbewegimg des bootes
vermittdst segel sehlielkn lieiie, ist die annahrae sehr btrcchtigt,
dafi die h'ihlungen als stiitzen fiir die ruder dienten, uimsomchr,
da «lies aus den iibrigen schiffsfunden ahnlicher art mit bestimint-
hciE gescWossctt werden kann.

Was die altersbestimmung des schiffes betrifft, so sind da-
bci «MCbWoom Momente in betracht ** /iehen.

Die fundstatte des englischcn bootes liegt in iinmittclbarer

' . Ijtiebjtier, Nuv. Arch., 635. 2S.
*) ili. %. jo, 31, j i ,

') s. Eoehmer. Nav. Arch., plate LXX.
s) s. ib. plale LXXI .



Zu diesem typus gehoren aoch zahlreiche andere vertreter
auf den britisdien inseln. In und um Glasgow allein sind mehr
als zwanzig kanoes sit vcrsdiiedencn zeiten entdeckt und ausge-
graben worden.1) Sie wurden in versdiiedener tiefe geftfMen,
tingdieltet in sand, ktes und ton, was auf nieeresablagerungen
liindcutet. Musdieln und schalen sind sowohl um booto haltend,
wio audi in dcr umgfbcnden Lodeuschichi entdeckt w orden.

Fast alle diese bootc sind aus einem einzclnen eiohenslamin
gefortigt; mml von ihnen indessen ;uis planken. Von den lets-
t^ien ist oins in reclil liuilisainer weW gebaut. I his vordeitcil
gleicht dem ^dinabe! einer alten gafeere, wåhrend das hintertdl
aus einem dreieckigen stuck eichenhol/ gebildet ist. Kichenpinnc
und metallnagel sind ju» befcstigung der planken an die rijipcn
bemit/.t worden. Zuni dichten hat man in tcer getriinkte wolle
gt-braucht.

Das boot lag kieloben mit dem vorderteil dem ØUSse ZU.
Nach Hirer konstruktion m schliclien gohoren diese kiinoes

vtrschiedenen xeitperioden an: die primitivsten der steinzeit, die
etwas vollendcteren der bronzezcit und die regelrecht gebauten
dcr cisen^eit. Die tatFudie, dafi sie trotzdem alle in derselben
boden formation sick vorfanden, mull den veriirderunijen zage-
s.hriebfii warden, die lortwahrend in dem bett eiirea grofien ivasscr-
laufes infolge von ablagerimgen und for tschwem imingen vor si di
gchen.

II. Hie Sili ilfe fler germanisdii'ii Bewulmtr Britanniens in alteiiR] i seller

Cf. r.nehmor, I'rehisiuric Navai ArehitetlKre.
Milller, NOTtlisehe Alterlumskimrle.
1»«. Grdr. Ill": 4O7 ff.
Schroder, Keallexikim.

1st bislicr die gesamtheit der nord^ceanwohner beriicksiohtigt
worden, so ist es numnehr an der Keit die kreise enger zu xiehen,
und spezicll die germani=i'hen he w oh ner P.rilanniciis ins auge /.u
Tassen.

Von den clrei stammen, die in der ersten hitlfte des S.jahr-

hunderts die insel besetzten, hatten die Sachsen bereits in fruher
/ett eine gewisse iiberlegenheit in marinetechnischen dingen er-
langt. Zu beginn der christlichen iira werden sie ims als be-
wohner des landes nordlich der Elbe genannt,1) an welch em orte
sie nodi r40 n. Ch. vorgefnnden wcrden ;s) um die mitte des
3 jhs. sind sic vernuitlidi den Chauken ben ad; bart gewesen,s) in
der mitte des 4. jahrlmndcrts den Franken.4) Bald darauf scheinen
die ersten ansiedelungen der Sachsen an der nordkiiste Galliens
gegriindet worden zu sein. Fiir den anfang des 5. jahrhunderts
bezeugt Gregor von Tours") bereits feste niederlassungen der
Sachsen an der westkiiste Galliens in Anjou, besonders auf den
Loireinseln.6)

Es wird erzShlt, die kunst des segelns sei ihnen geljiufig
gewesen, und ihre primitiven schiffe, die aus rutengeflecht mit
fellen bestanden,7) seien so lei'dit gewesen, daft sie dam it we it
die flufilaufe selbst bei ungiinstigem winde hinaufgefahren waren
und die be w oh ner dcr ro mi sch en k listen erschreckt hatten.8) Trotz
ihrer beschrankten sternkunde, ohne kompafl und ohne karten,
fanden sie den weg zu den Orkney-inseln.9) Wahrend der regie-
rungszeit Diokletians und Maximians such ten die Sachsen in
iinmer zunehmendem malic die kusten Galliens und Iiritanniens
heim, so daft Maxim ian i in jahre 286 sidi veranlafit sah, Geso-

') Vellejiis Palerculus, 2, t . 107.
*) PtolemSus-Geog. lib., II, c. 2.
•) I'lbius, Hist. Nat. XVI c. 76.
' l Eutrop. Breviar. Hi si. IX, c. 21. — Aurel. Viet, in Dies. o. 32.—

Kumcniua I, c. 12. - - A mm ion us Marcel. Rer. Gestar, lib, XXVI, sec. 4 ;
lib. XXVII c. 8, sec. 5.

&) Greg. v. Tours, Hist. Krancorum 2, r8 f.
") Cf. Hoops, WBldbaume 566 ff.
') Sitlonius Apollixiflris

»Quin et aremoricus |iyralam Saxona tractns
Sperabat, ciii. pelle salum sulcare Britanmim
Ludus, et H5smo glaucum more lindere lem bo*

°) In Clnudians De laiidibus Stilich. II, v. 254 sagt Britannia: illlius
effectum curis, ne litore tuto, Pmspicerem dubiia venturmn Saxonn venris.^

*) cf. Claudian, De Cons. lion. IV, 31 : .Msiilucrunt Saxone fuso
I Ircades; in cab ml ]'ictorum sanguine Thule; Scotoruni cumulus flevit glaciolis

•j <lk lit. Rntlet «ich bei Buehmer p. 545 anm. 1.



boote das einzige woh3 erhaltene exemplar des åltesten gernianischen
seeschiffes und stiitzen ihre ansicht au f die a. a. o. p. 147 an-
gefiihrte uberliefertmg, wonach wahrend des 3. und 4. jahrhunderts
sachsische piraten wiederholt mit ihren langbooten die k listen der
damaligen romischen provinzen Gallien und Britannien beunruhigten,
d. h. in einer periode, der die in den boo ten gefundenen miinzen
angehdren. Sei dem nun, wie ihm «olle, der typus der fahr-
zeuge, mit denen die Sachsen in det ersten halfte des 5. jahr-
hunderts nach Britannien fuhren, kann nicht sehr verschieden ge-
wesen sein von dem ira Nydamer Moor gefundenen schiffe.

Bei der untersuchung des Nydamer Moores im Sundewitt
(im jahre 1863) wurden zwei ca. 80 fufl lange ruderboote zu
tage geiordert, das eine von eichen-, das andere von nchtenholz.
Die be stand teile des letzteren blieben me is tens unweit der fund-
stelle auf dem feide li egen und sind wahrend der kriegsstiirme
1864 bis auf w enige reste verschwunden.

Das boot ans eichenholz dagegen, ein 28-ruderiges fahrzeug,
wurde restauriert. Es lag zerfallen auf dem grunde des moores.
Die verbindungen hatten sich nach und nach geldst und zuletzt
war das ganze sch iff in seine teile zerfallen; doch waren alle
bestandteile noch vorhanden, so dafi es ein leichtes war, das
schone fahrzeug mit sei nen schlanken formen wieder zusammen-
z ustell en. Augenblicklich steht es im dachraum des Kieler mu-
seums fiir vateriåndische altertiimer.

Das boot, ohne deck, ist zwischen den auftersten spitzen
der hohen steven beinahe 24 m lang, in der mitte 3,30 m breit
und ziemlich tiach, an heiden enden aber ungleich hoher und zu-
gespitzt. Es ist aus 11 machtigen eichen planken gebaut, nam-
lich 5 auf jeder sei te und einer bodenplanke, aus welcher der
kiel herausgearbeitet ist. Er ist in der mitte des bootes wenig
mehr als einen zoll ticf und volle acht zoll breit; nach den steven
7A\ verliert er sich allmahlich. Diese sind mit hOlzernen nag ein
an die bodenplanke befestigt1). Die planken wurden mit grolSen
eisennågeln zusammengehalten2); die zwischenraume zwischen den

riacum oder Bononia (Boulogne) in einen kri eg sh a fen fiir die
rdmische notte umzuwandeln.') Um die mitte des 4. jahrhunderts
dauern die raubfahrten der Sachsen an den gall i sch en kiisten nach
dem bericht des Am mi anus Marcellinus ungeschwacht fort.5) Nodi
ein mal verbreiteten sie schrecken bis hinab zor Garonne u n f
Charente,s) bevor sich ihr schicksal in der ersten halfte des folgenden
j ah rh und erts mit ihrer land ung und niederlassung im siidosten
Albions erfullte.

Nach der mit vorsicht aufzunehmenden uberlieferung er-
schicnen sie auf drei schiffen,1) von denen jedes 300 mann ge-
falit haben soil; jedenfalls nicht mehr auf kanoes odcr booten
aus rutengeflecht, sondern auf fahr^eugen mit gro Rem vor- und
achlerdeck ; ein beweis bede uten den fort sch ritt s.

Vber die art des schiffbaues bei den Sachsen ist nichts
genaues bckannt, wenn wir nicht das im Nydamer Moor in
iSchleswig gefundene schiff mit se i nen boo ten als modell eines
såchsischen fahrzeuges annehmen. Es ist zwar von einigen
gelehrten den Danen zugeschrieben wurden.B) Beweis hierfiir
sei die autierordentlich geschickte und feine bau art des fahr-
zeuges, die eine gro Gere erfahrung in der sebiffstechnik voraussetze
als einem volke, das wie die Sachsen nur einen kurzen kiisten-
st rich inne hatte und erst eine verhaltnismalMg kurze xeit sirh
lnaritimen geschaften widmete, zugestanden werden konne.

33rof. Handelmann6} und admiral Werner7) erkennen in diesem

') E utrop i us, Krevjar. liislor. IX, c. St. Aiirel. Viol, in Cues, c. 32.
*} Ainmiamis Ms reell in us XXVII 8,5.
a) Sidon. Appolin. Episl. VIII, 6.
*] Nennii Histor. Kriton. (ed. Hoaaasea, Mon. (.ienn. hisi. Autl. nntiq.

13, 1898) 5 3 ' «tres ciulae. — Gildae Sapientis De excidio et gonquesiu
Briianniae (ibid.) §23 iirihus, ut lingtia ei us (Saxotuin) esprimiliir, uyuli\
no.stra lon gis navihus, secundis velis.! — lied a, Hfct. ecolesiast. geniis Angi nr.
I, c. 15 itritaa Ion gis navibns."

!) C. 'Engelhsinll, Denmtirk il) the Early Iron Age, I.oiulnn 1S66;
alieUso ISoehiner, Nav. Arch.

*) Handel mann, Das alteste germanifiche SeeschiFf: Correspondcnzblan
(1. deuiscb. Ges. f. Anlh. No. 12, Dez. 1871, p. 95.

' ) R. Werner, Das Seewesen der gerinanischen Voneit: Westernianns
illusirierte Monatshefie, Oktober (88a.

') Koehmer, bhv. Arch., fig. 47.
") ib. plate I.XXIV.



einzeluen planken waren mit wollzeug und einer teerigen, klebrigen
masse gedichtet.

Das boot ist klinkergebaut, d. li. in der art, daft die kaute
jeder hoher liegenden seitenplanke iiber die nåchst folge nde izr-
drigere iibergrift".

Bemerkenswert ist, dull die klampen aus den planken aus-
gehauen sind1), was immerhin auf eine hohe entwicklung der
håndverkskunst schliefien ladt. Sie waren mit den spanten durch
bastschniire verbunden; eine tatsache, die be! einem volke, das
mit der herstellung und verwendung des eisens vertraut war, nicht
wenig tiberrasdit. Mwglicherweise hat man durch diese eigen-
tiimliche verbindung der spanten mit den seitenplanken aber den
Irordwanden melir elastizitilt geben wollen. Solcher art gebaute
bootc erhielten dadurch jedenfalls eine geschmeidigkeit, die in
der brandling und auf hoher sec willkommen war.

Die rtiderpflocke sind separat sefertigts) und an der reling
mit bånderu befestigt, damit man we leicht umdrehcn komite,
wenn man auf einem flulS oder irgend einem schmalen «asser zu-
riickrudern muftte. Die ruder gingeu durch ruderstroppen, die
an den plicicken befestigt waren. Sie entsprechen genau den
heute gebråuchlichen und sind beinahe 3,60 m lang. Aufierhalb
des bootes lågen mehrere ruder und das Stener/) das an der seite
des bootes lose angehangt gewesen war. Es hat eine lange von
y Fuli 7 zoll. Von einem mast fand man keine spur1).

Mit der iibersiedelung der Angeln und Sachsen nach Bri-
tannien werden sie mehr als ein anderer stamn, aus der grofien
gemeinschaft der westgermanischen volker herausgerissen. In ihrem
neuen vaterlande, das von den Romern um jene zeit vollkoramen
geriiumt ist, nndeti sie keltische stamme vor, die durch den langen
konncx mit den Romern zum teil bcreits eine hohere stufe der

kultur erreicht haben. Eine fiille von anregungen haben die ein-
dringenden Germanen von dieseni volke auf den verschiedensten
gebieten empfangen; auf dem gebiete der schiffstechnik schulden
sie ihnen nichts. Denn gerade die Kelten sind das p rag nan teste
beispiel fur den satz. daft die nahe des tneeres al lein kein volk
zu seefahrern erzieht. »Jahrhunderte, jahrtausende hindurch haben
sie von ihren weitauslaufenden landtungen auf den Ocean hinaus-
gestarrt, onne sehnsucht, ohne ahnung, ohne taten.% (Wackernagel,
Kl. SchriftenI, p. 85).

So ist es erklarlich, daft sich in der gesamten uns tiber-
lieferten an gel sSch si st hen schiffsterminologie nur ein wort vorfindet,
das man mit einiger sicherheit als kei ti sch ansprechen darf: das
allerdings nur lokal auftretende atopel. Uberhaupt kann an di eser
stelle bemerkt w ei den, daft die nautische terminologie der Gcr-
manen aullerordentlich geringe fremdsprachliche bestandteile auf-
weist; sie se hop ft dure haus a.us dem born der eig en en sprache
und verråt sozusagen keine spur von beeinflussung durch and ere
volker. Demgegeniiber ist die gro Be ab han gi gk eit dos rom a nise hen
seewesens vom gerraanischen hervorzuheben, die sich in iiber-
raschender weise in dem wortschatz di eser volker wiederspicgelt.')
Die Germanen sind wahrend des ganzen mittelalters die lehrmeister
der nord eu rop ai se hen volker gewesen !

Nach der niederlassung der germanischen stamme in Bri-
tannien versiegt die quelle, die uns vorher aus den ilberlieferungen
romischer au toren in so reichem mafte genossen hat. An ilire
stelle tritt bald ein ersatz; die ei genen literarischen zeugnisse der
Angelsachsen.

Meer und schiffahrt spielen in den angelsachsischen dich-
tungen eine grolie rolle, sie at men eine fri se he seeluft. Trotzdem,
so auffållig es audi scheinen mag, ist es eine unbestreitbare tat-
sache, daC uns aus der altenglischen dichtung im gegensatz zur
griechischen keine nahere kenntnis des schiffes joner zeit erwaclisen
kann. Dies ist gewift weniger auf die unkenntnis der dichter in
bezug auf die einzelheiten des schiffes und deren fachmiillige be-
nen 11 ung, als vieluiehr auf den charaktcristischen stil der ags.

') Jioehmer, .Nav. Arch., fig. 9y.
! ; ib., (i;;. IOI.
*) ib., fig. 102.

*) "twr ilas Nydainer boot s. Muller, Nord. Akerluinskunde II 124 ff.
lind *bli. 90; Mnntdius, Kultii^e.sdi. Schivedens, ,,. 194 und ahb. 329; lioeh-
I..CT, Ml*, Arch., ,.. 572 IT. un.l flg. gjj, g^sowie pfole LXX1V ; ™nSLii;e lite-
raturangaLe ilj. p, 572 aim; j . ' ; Cf. Teil B Jieser Albeit.



dichtung zuriickzufuhren, der keine ausfiihrlichen de tail sch ild ermigen
kennt. Die grofie und schonheit eines fahrzeuges wird nicht
dadurch veranschaulicht, dafl man seine einzeJnen teile eingehend
schildert oder seine herstellung gen at, erzablt, sondern die wirkung
auf den horer wird erzielt durch mannigfache variation des einen
begriffes, durch die sog. »kenningar«, die immer nur eine all-
gemeine, besonders liervorstechende eigenschaft des betreffenden
gegenstandes beleuchten. Eine eingehende beschrei bung, wie sie
ans bereits in spatern altnordischen sagas entgeg en tritt,l) ist dem
sti] der altern englischen epik unbekanm.

Auch die ae. prosa gibt uns keine naheren auskunfle: am
meisten crzahlen uns bier noch die angelsachsischen annalen,
denen wir vor allem die verschiedenen bezeichnungen fur die
einzelnen arten der fahrzeuge verdanken. Darait ist ihre bedeu-
tung aber auch erschopft.

Es kommen als lemer faktor die glossare in betracht. In
der tat geben sie uns uber manclie teile des schiffes auskunft.
Aber auch sie sind keineswegs emwandfrei, da sie zum teiJ ziemlich
ungenau iibersetzen. Dazu kommi, dafi eine reihe von worten
inir ein einziges mal belegt ist, und dali mauche von diesen den
stempel einer falschen schreibung an der stirn Hagen.

Es gibt daher i ni aUenglischen wohl kaum eine begrifflich
zusarmnengehorige wortgruppe von annahernder wichtigkeit, bei
welcher die verhaitnisse so im argen liegen wie bier; die sedeute
selbat, die an erster stelle befahigt gewesen waren, uus uber dies
gebiet ai orientieren, hatten weder ein interesse daran, uns mit
ihrem wortschatz bekannt zu maehen, noch gehorten sie zu den
standen, die damals allein des lesens und schmbens kundig waren.

Wie sehr aber das meer den Angelsachsen seit der friihesten
zeit vertraut und stammeseigen ist, lehren uns schon die altesten
poetischen denkmaler. Mit den verschiedensten bildeni be/.eichnen
die dichter das fahrzeug, welches, wie das roB den reiter, den
schiffer durch die brandimg trågt. Das schiff scheint ihnen so-
aisagen ein lebendiges wesen gewesen zu sein, und so erklarl sich
die grolie menge der treffenden vergleiche, wekhe sich in den

•kenningar' wiederspiegelt.1) - - Die hochste form der letzten
ehren aber, welche man einem verstorbenen ftirsten erweisen
kann, ist die, daft man ihn in einem schiffe beisetzt, das man
entweder in die finten hinabgleiten Iafita) oder der kuhlen erde
anvertraut.s) Eben disser letzten art der leichenbestattung ver-
danken wir den weitaus groftten teil dessen, was wir an schiffs-
funden aus historiscber zeit besitzen. Leider sind auf englischem
boden nur zwei modelle dieser art entdeckt worden: das eine bei
Snape1) (Suffolk), das andere, ein grofkrcs kriegsschiff, welches
indessen vielleicht nicht dem oben genannten zweeke gedient hat,
in der nåhe von Botley;5) beide sind noch dazu wohl als danisch
anzusprechen. Anders verhalt es sich in Skandinavien, wo in
dieser beziehung ganz iiberraschende entdeckungen gemacht worden
sind, von denen hier als die bedeutendsten vertreler das Tuner
und das Gokstader scliiff angefuhrt sein mogen,") die beide, was
technik des baues betrifft, zu dem vollendetsten gehoren durftcn,
was die fertigkeit jener tåge auf diesem gebicte aufzuweisen ge-
habt hat. Wir werden daher nicht umhin konnen, uns in manchen
einzelheiten in den foigenden ausfuhrungen auf die fahrzeuge der
Wikinger zu beziehen. Wir konnen dies umso eher, als die be-
running der Angelsachsen mit den Skandinaviern in der spateren
altenglischen periode eine ziemlich enge war, so dafi die iiber-
iegene technik der letzteren unbedingt auf die schiffbaukunst der
Angelsachsen abfarben mufite. An einer spateren stelle wird
dies noch ein gen en der zu wtirdigen sein.

Die s c h r i f t l i c h e n i i b e r l i e f e r n n g c n und die fun de
sind also die zeugen, die uns ein bild von der schiffs technik dieser
zeit geben konnen.

') Die sog. kenningar, die nalurlich ausschlieGlich der dichterischen
rede angehoren, sind im anhang dieser arbeil kurt zusanimengestellt.

*) Cf. Beowulf v. 26—52.

') Cf. auch Schroder, Han deluges chichte und Warenkunde I, Jenn 1886.
*) von lloehiner, N.iv. Arch., p. 603 behanilelt.
*) s. niihercs hei lioehmer, [>. 630 IT.
°; Ober die sdiiffe von Tune uuil Cokstiul han del I lloehiucr p. OigK.

und 618 IT, woseibst sich auch die zngeWige literatur Tindet.

' ; Kiinig OJaf TrygvasoiiH Saga, Heimskringla lext, c. XCV.



poesie flir ein und dasselbc labrzeug bald seip, bald mua oder bat
geschrieben.

Als handels- und transportschiffe, nicht als kriegsfahrzeuge,
sind wohl die folgenden guttungen anzusehen.

Ein grOfieres schiff bezeichnete der terminus ceol Wenig-
stens diirfte dies aus einer nachricht hervorgehen, nach der die
Angelsachsen 'on prim ttetum' nach Britannien kamen.'J Auch
die fahrzeuge, mit denen die kaiserin Helena die seereise nach
Palastina macbte, und ebeoso dasjenige, das Beowulf iibers meer
nach Heorot trug, heiden ctol?) In den geseizen des konigs
Aedelred wird bestimmt, daft von einem kleinen schiffe % von
emem grofieren, mit einem segel versehenen, i pfennig als zoll
erhoben wird; einem ceol aber soll eine abgabe von 4 pfennig
auferlegt werden.3) Diese beispiele beweisen jedenfalls, da(S wir
unter ceol ein fahrzeug von immerhin betrachlichen dimensjonen
zu verstehen haben.

Mit ceol in der zollbehandlung gleichgestdlt wird in den
Ietztgenannten gesetzen eine andere schiffssirt: **- die daher eben-
falls wohl als grofieres last- oder transport schiff anzusprechen ist
eine bedeutung, die ganz der des grch. E W t mlat. hekal,
aus dem es ja entlehnt ist, entspricht, und die auch fur das me
die ausschlieflhche ist. DaK es in einem altenglischen glossar
einraal gleich lat. Ulmma «leichtes, schnellsegelndes schiff« Se-
setzt wird, mufi dann wohl der unkenntnis des glossators zuge-
schrieben werden.

Seit dem ende des 8. jahrhunderts beginnen skandinavische
W.kmgerziige nach den britischen inseln und seit 855 fassen
Nordlente auf englischem boden ftul Sie werden bis zur zeit
Alfreds des Grofien herren von ganz England nordlich der Themse.
Der energie und ausdaaer des groKten angelsåcbsischen kdnigs
gelmgt es, sie auf einen teil des landes, das sog. .Denelag* (den
osten) zu beschranken. Spater ( 1 0 , 3 - 4 : ) mufite England nnter

i. D ie S c h i f f e .

Obgleich das wort seip fur alle fahrzeuge ohne riicksicht
auf ihre form oder grSfte gebraucht werden konnte, se heint es
doch im engeren sinne nur fur groftere schiffe angewendet worden
z\\ sein. Dies erhellt einmal aus den verbin dungen, in denen das
wort in der ultenglischen literatur gebraucht wird: so erh&t es
z. b. B. 302 und 191; das epitheton sid-fæfime, Au. 240 wid-
fispntf, wahrend Gen. 1302 die arche Noahs scip genannt und
durch mere-kiis mice/ variiert wird. Das beweist ferner ein ver:

gleich mit der bedeutung desselben wortes in den iibrigen ger-
manischen dialekten. Im altnordischen bezeichnete s/uj> namlich
ein fahrzeug, das durch ruder von banken oder kurzen sitzen1)
aus fortbewegt wurde. Banke oder sitze aber wurden nach den
åkeren Gula-gesetzen nicht auf schiffen gebraucht, die wenigeT
als 13 ruder auf jeder seite hatten.

Im allgemeinen teilte man alle schiffe nach ihrer grdfie
in zwei klassen, namlich boote (dat, naca) und schiffe (sap).
Die letztere klasse wtirde wieder nach der seetiichtigkeit der ein-
zelnen schiffe als kiistenfahrzetige und als seeschiffe (fiot-scip) unter-
schieden und aufierdem nach ihrer anwendung als kriegsschiffe
(fyrd-scip) und ah handelsschiffe (ceap-sap), obgleich eine scharfe
trennung zwischen diesen sich nicht durchliihren lafit, indem alle
handelsschiffe und die meisten schiffe uberhaupt zugleich als kriegs-
schiffe benutzt werden konnten. Unter den kriegsschiffen waren
die bekanntesten die sog. langschiffe (lang-stip), die naves longae
der Rømer. Zu diesen gehorten die kleineren schnellsegelnden
fahrtschiffe, die snacca (sog. snare). Von fremden kriegsschiffen
werden in den alten schriften ferner dulmun und æse erwåhnt,
welch letzteres wort nur zur bezeichnung der Wikinger-schiffe
diente. Von englischen fahrzeugen werden diese namen nie ge-
braucht.

Die bedeutung *** und båt geht mm den entsprechenden
deutschen worten hervor. Beide ausdriicke scheinen vorzugsweise
der gehobenen, dichterischen sprache anzugehorcn, da sie, aufier
in glossen, in der prosa nie belegt sind. Ubrigens wird in der

') Ags. Chr. E, 449. Vg]. auch oben (,,.
ennius und Gildas,

') El. 250; 15. zjN, 1806.
') Ueselie, IV Air. a.

anm. i) .lie steilen bei

') Flnteyarbok I,



Eine art von kriegsschiffen bild eten die bartenschiffe (barda,
barf). Sie hatten untertialb des vorderstevens einen scharf hervor-
stehenden rand, den man barte (an. barf) nannte; sie bildete eine
fortsetzung des kiels. Die barte war mit eisernen platten be-
kleidet utid mit eisemen stacheln versehen. Mit diesem sporn
wurden die fahrzeuge der feinde im anprall durchbohrt.

Cnéar (an. knorr) bezeichnete ein groftercs schiff, das offen-
bar sehr haufig kriegszwecken diente. Im grofiten teile der nor-
dischen sagazeit waren die kntrrir die gewohnlichsten handels-
fahrzeuge. Die grofiten dieser gattung waren die sog. ostfahrt-
schiffe (an. austrfararkno/r, auslrfarnrskip), mit denen gewohnlich
handelsreisen nach Rufiland und den Ostseeprovinzen nnternoramen
wurden.

Die boote (bai, naca) konnen nach ihrer form tind iibrigen
beschaffenheit in verschiedene klassen geteilt werden. Zu den
allereinfachsten gehorte das kanoe (trog), was wohl ursprunglich
einen ausgehohlten baumstamm bezeichnete, der als boot bemitzt
wurde. Von åhnlicher beschaffenheit war die ponte (punt), ein
boot mit flachem boden. Dagegen scheinen cræft, rewet(l), fumic
und cuopd die gewohnliche schiffsform mit kiel und spitzen steven
gehabt zu haben. Wahrscheinlich kommt i linen eine att mittel-
sfellung zwischen boot und schiff zu.

Ziemlich vage ausdriicke sind fær, flota, fleot, flyte, lid und
lid (s= an. lid), die als gana allgemeine bezeichnungen aufzufassen
sind und fast ausschlieWich der gehobeneo, dichterisclien sprache
ange ho ren.

2. D i e S c h i f f s t e i l e .

a. Der Rumpf.
Der schiffsrumpf bestand gewohnlich ans eichenholz tind

setzte sich zu sammen ans dem kiel, den beiden steven, den spanten
und den planken.

Den grundbalken des schiffes bildete der kiel (botm, bytmr),
ein der lange des fahrzenges entsprechendes vierkantiges stiick
hok; an seinen vom und hinten et w as aufwiirts ge bo gen en enden
und von gleicher starke mit ihm wurden schrag aufwarts gerichtete
und et was nach au Ren gekriimmte pfosten befestigt, die beiden
steven (sg. stefn). Der vorsteven hieR foip-, frum-stefn, der achter-
steven steor-stefn. Der verbindimgsstelle wmde in der regel durch

den dånischen kon i gen einem be senders machtigen einfluft von
seilen des skandinavischen nord ens ausgesetzt sein.1)

Die En gl an der fiihlten sich an fan gl i ch in s char (em gegensatz
zu den Nord!enten, die noch heiden waren. Darum ist das alt-
nordische element im ae., wenigstens soweit es in die schriftsprache
eingedrungen ist, ziemlich gering.

Natiirlich zeigte sich der altnordische einflufi vorziiglich auf
denjenigen gebieten des taglkhen lebens, auf denen die Skandi-
navier bere its eine (ibe ri egene kultur aufzuweisen hatten, so vor
allem in der schifFstechnik. Hier tralen den Angelsachsen teil-
weise ganz unbekannte dinge entgegen und selbstverstandlich
w urde mit der neueti sache auch das wort dafilr eingefiihrt. Worte,
wie barda »rostrata naviss, barp ds., incar *krJegsschiff« scegd
»groteres schiff*, u. a. m., die sich im me. nicht vorfinden,
sind aus dem skand. entlehnt zur bezeichnung von dingen, die
mit dem leben und den einrichtungen der eindringlinge aufs engste
verbunden waren. Die einfuhrung solcher worte ist von dem sel ben
charakter wie heutzutage die ubertragung technischer ausdriicke
von einer sprache in die andere.:)

Scegd (aus an. skeid) bezeichnet ganz offenbar ein schiff
von bedeutender grotte, nicht ein kleines, leichtes boot, wie
manche wbb. angeben. Die einzige im ae. naher bezeichnete
hat 64 ruder8); Alfreds langscipu hatten 60 ruder und mehr.4)
In der Chr. Ms. F heiflt es zum j . 1008: un am mag nam navem,
quae Anglice nominatur scegd und in W W. :8i'% 289'* glos-
siert scegd das lat. irieris. Fern er Andet sich W W. 165*0 die
gleichung: scaplta rd frieris = Utel seip odde steigd, wobei Utel seip

offenbar lat. scapha, dagegen sceigd lat. trkris glossiert.5) Das an.
skeid wurde einem groflen schnellen segler beigelegt: einer der
grofiten ist der des Erling Skjålgsson, der 64 ruder hatte und
240 mann aufnahm.11)

') Klttge, liesch. d. engl. Sprache, Pauls Gr.! I, 926 fi".
°) Iljorkinan, Loanwords p. % (.
') s. Will of Alfwokl, gedmckl in K. S>. Ch. p. 23 I.
J) s. Chr. 897.
5) Cf. N. S. Ch, p. 1*8,
") Olnf Trj'Rv^on Saga, cap. C V ; St. Olaf Saga, cap. C L X X X t V ;

Ueinlsliniiyla, eil. Unger pp . 231, 414.



an die spanten geheftet sind, wsthrertd aus den Qbrigen spanten
klampen ausgehauen sind, die man roit den ersteren durch bast-
schniire verbunden hat. Wahrscheinlkh wollte man, wie bereits
a. a. o. bemerkt wurde, hierdurch eine abergrofie slarrheit der
fahrzeuge vermeiden. Zum diclitmachen zwischen tien einzelnen
planken tagen benutzte man kuhhaar, aufgezupftes tauwerk und
dergleichen.

Mit ausnahme einzelner kleinerer fahrzeuge waren alle schiffe
an beiden enden mehr oder weniger spitz, sowohl der vorder-
wie der hintersteven. Der oberste freistehende teil der sleven
war ziemlich hoch und end ete gleiclisaro in einer art von spitze,
die beim vorsteven das geschnitzte oder gemalte abzeichen oder
wahrzeichen des schiffes (rug, meist einen tierkopf.

Alle fahrzeuge waren entweder vollståndig oder teilweise
often. Ein glattes deck, auf dem die planken von vorn nach
hinten in einer ebene fortliefen, ånden wir nicht. In den booten
waren zwiscben den spanten nur dielen oder lose bretterstucke
(pd(l)) angebracht, itm darauf zu gehen. In groCeren schiffen
hatte roan dagegen eine art verdeck {flår, scylfe, bord), ein halb-
deck am hintersteven und ein vorstevendeck (plihf) am vorder-
steven. Mehrfach ist in den literarischen denkmalern von einem
schiffsgang {boka) die rede. Das wort boka glossicrt lat. Jorus.
Doch scheint es B. 231 und An. 602 die beim landen ans uler
gelegte schiffsplanke zu bezeichnen, wShrend An. 305 wahrscheinlich.
der vom achter- zum vorderdeck fuhrende schiffsgang gemeint ist.
Der eigentliche lastraum in der mitte war gewohnlich offen.

Der innere hohlraum des schiffes, den wir kurzweg den
raum oder das hohl nennen, hieli wrang oder wran^a. Der
raum iiber dem kiel, wo das eingedrungene wasser sich sammelt,
der Hel raum, wurde als leepa oder funne bezeichnet. Jedes
grofiere schiff war auflerdem noch in melirere raume geteilt, uber
die wir aber bei der unvollkonimenheit der iiberlieferung wenig
wissen. Das vorderteil des fahrzeuges wurde ancor-seli, das hinter-
teil stfor-sdl genannt.

b. Die Ausriistung des Schiffes.
Die ausriistung eines fahrzeuges hielS sdp-getawn. Zu ihr

gehorte zunåchst das rudergeschirr (gercfint).
Bei ruhigem wetter wurden die schiffe durch ruder (sg. år)

einschaltung eincs gekriimmten holzstUckes grOfSerer halt verliehen.
Im Nydamer boot ist die verbindung mittels holzerner pflocke
hergestellt,1) im Tuner schiff durch ein enges gelenk;8) im Gok-
stader schiff ist dagegen ein besonderes stuck holz eingeschaltet,
<b* '"'f zwei rcihen någel an den kiel geztmmert ist.

Der kiel fagte bei vielen fahrzeugen uber den vordersteven
hinaus und lief so in einen sporn (ark) atis,s) der mit metall-
platten beschlagen war und zum rammen feindlicher schiffe diente.

Wenn der kiel ge w iss erm alien das ruckgrat des schiffes bildet,
so lassen mlch die spanten als die rippen bezeichncn. Sie sind
in fast alien uns bekannten fahrzeugen nicht aus einem stUcke,
sondern aus drei fest zu sa m menge ftigten partieen gefertigt,4) die
durch holzeme oder eiserne nagel mit einander verbanden sind,
wobei das mittlere stuck nach beiden seiten vorschiefit. Diese
anordnung weist sowohl das Tuner als auch das Gokstader schiff
auf, wiihrend beim Nydamer boot die spanten, die dem fahrzeug
seine gestalt verleihen, eine von natur gekrummte, unregelmaflige
form haben.

Die spanten warden nicht mit nSgeln an den kiel befestigt,
sondem lagen frei auf ihm. In der mitte unterhalb hatten sie
einen einschnitt, mit dem sie den oberen teil des kiels umfafiten,
und der ihre seitlichc verschiebung hinderte. Damit auch eine
verschiebung nach vom und hinter, unmoglich ware, legte man
einen auf sie eingeschmttenen balken dariiber.

Die spanten wurden aufien mit planken (fid) verkleidet,
welche so gelegt wurden, daC jede hoher liegende planke uber
die kante der zunachst darunter liegenden hinausging.6) Alle
UBS erhaltenen schiffe sind in dieser art gefertigt, d. h. sie sind
klinkcrgebaut. Die planken wurden mit einander mittels hindurch-
gehender ciscrner nagel verbunden. Ai.ffallend ist, da(i bei den
meisten scliiffen, so beim Nydamer boot und ebenso beim Tuner
und Gokstader schiff, die kiel- und die relingsplanke mit nageln

') Jioehmer, Mav. Arch. fig. 97.
*) ib. flg. 129.
s) ib. plaie LXXV f,; Jlonielius, Kult. Sohwedens fi2. 330.
") ISoehmer, Nav. Arch. 6g. 130.
s) iioehmer, Nav. Arch. fi^r. i 3 g .
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war nach oben und unten etwas verjiingt imd hatte in der hohe
des decks, wo er der gefahr des brechens am meisten ausgesetzt
war, seine grdfite dtcke. Der mastfuft stand in einer hohhmg
(S"«*k6# In dnem Khweren holibbck (%*0, der « b e n plab
iiber den mittelsten spanten im schirfe hatte. Diese hohlung er-
streckte sich mit derselben breite ein wenig nach hinten, um das
aufrtchten und niederlegen des mastes m erleichtern. Dieser
selbst war von m#%er hohe. Er wurde bei jeder gelegenheit,
wo die umstånde den gebrauch der segei nicht gestatteten oder
unnotig machten, gesenkt. Wcnn der mast aufgerichtet war, wurde
er mk Mnchbdenen Guam (** , * « * , * , * * * , ^ dW%v**)
gestutzt. Soll der mast nach allen sei ten gestutzt werden, so ge-
hdren dazu wenigstens drei taue. Sie wurden um die mastspiue
befestigt.

Den obersten teil des mastes bildete die spindel, die mit
ihm aus einero stack, aber vor, geringerem durchmesser war, so
dafi der sie umgebende mastkopf auf dem scbarf hervortreten'den
rande des mastes ruhte. Dieser mastkopf Chun), ein wohl aus
mehreren stucken msammengesetrter hokklotz, trug atrf groføren
schiffen eir, brettergeriist. In diesem falle hatte das ganze ahn-
Hchkeit mit dem, was wir einen mastkort) nennen.

Die tåkelune, die sehr einfach war, wurde imter dem nåmen
scgl-geriede zusammengefafit.

Die rahe (stgl-giera', stgl-red) war ein rundes stuck holz; in
der mitte, wo sie am maste lag, war sie am dicksten, nach1 den
seiten m verjiingte sie sich. Um die rahe %u heiBen und zu
streichen, diente das fall * * * * # , ein in der mute der rahe
angebmchtes tau, das im mastkopf uber eine in einer ofFnung
desselben (!wn-pyrel) angebrachte rolle (mæst-lon $ lief. Bei kleineren
schiffen diente das fall zugleich als stutztau Pir den mast. Um
die rahe, wenn sie aufgeheiflt war, sowie auch wenn das scgel
vom windc gesclnvellt wurde, dicht am maste festzuhalten, ge-
brauchte man das rack (racca), wahrscheinlich ein taurack, d. h.
eine schlinge, die von hinten nach vorn um .den mast laufend
JU beiden seiten von oben nach unten um die rahe gelegt und
hinter dem maste wieder verbunden wurde.

An der rahe war das segel (segl) befestigt. Es war wohl
meist aus leinwand gefertigt; doch scheint man in der fruhesten

') llnehmer, Nf lv. Arcli. lig. 741.

*} Xicokvscn, Langskihrt fra Cokste,! ,,. 38
*} Kn^lh,r .h. O m m A in the R.rly Iron ~A^, ,,_ 3JJ.



Germanen be nach barten Kelten berichtet bereits Caesar, dafS sie
die kunst des segelns verstanden hatten.1) Rechnet man hinzu,
dafi auf den fniber envahnten bildern hochnordischer schiffe8)
aus der jtingeren bronzczeit sich bereits deutlicbe spuren von
mast lind segel, wenn auch nur vereinzelt, finden, so ergtbt sich
mit bestiumuhdt, dafi der gebrauch der segel in al tgerm anisen er
zeit bekannt gewesen ist. Trotzdem mag ihre verwendung damals
nur in begrenztem inafle stattgefunden haben, weil ihr nutzen in
den kiippenreichen gewassern erst allmåhlich verstanden wurde.

Diese ergebnisse erfahren eine erwiinschte beståtigung durch
die sprachgeschichte: mast und segel sind gemeingermanische aus-
drucke.

Zur regelung des kurses wåhrend der fahrt diente das steuer-
nider (steor, steorrådor, rodor).

Wåhrend des ganzen altertums sowohl wie im mittelalter
wurden die schiffe durch ruder gesteuert, die von den gewohn-
lichen nur durch ihre grdfiere lange und durch die breite des
Kattes verschieden waren. Mitten am steuermder war ein loch,
durch das ein tau ging, mit dessen hulfe das steuemider an die
rechte schiffsseite befestigt wurde, weshalb in allen germanischen
sprachen diese als »steuerbord« bezeichnet wird, wåhrend die im
riicken des das ruder lenkenden steuermannes liegende sei te
»backbord« (ags. steerbord-bædord) heifit. Das steuerruder war
oben mit einem knopf versenen, unter dem sich eine viereckige
eSnung in dem ruderhals befand, wo hinein die ruderpinne (hd-
ma, steor-nægt) gesteckt wurde.

Erst im 13-pi, ist unser festes steuerruder am achtersteven
des schiffes eingefiihrt worden. Bei dem einen der altgerma-
nischen im Nydamer Moor aufgefimdenen fahrzetige ist diese ål-
teste steuervorrichtung noch gut erhalten. Sie besteht aus nichts
als einem groCen keulenartigen ruder an der rechten hintern
schiffsseite, das auch zahlreiche abbiidungen,3) sowie das bekannte

from «Am de, * * * * * * **d#, die a**, Kdkn, m n l m
d * * ± o * m ( * . w w j w ) bdardgt, Am* U D t M t n d e m a , / *
rap nannte. Die schoten dienen dazu, beim aufheiften des segels
das schlagen und flattern desselben zu verhindern und das im
winde gesch^ellte segel festzuhalten und nach einer bestimmten
richtung anzustraffen.

Lange zeit, bis weit ins mittelaher hinein, hat sich die
nordhche schiffahrt mit einem mast und einem rahesegel begnugt
Noch die auf den teppichen von Bayeux dargestellten schiffe 2)
m.t denen Wilhelm der Eroberer nach England fuhr, zeigen diese
e.nfache anordnung, die sich sogar noch auf mehreren englischen
stadtsiegeln aus dem 13. jh.s) findet.

Es ist eine schwierige aufgabe, den zeitpunkt zu bestimmen
wo ,der kuhnere mann zuerst am maste segel erhob * Alle
fniher genannten, in wirklichkeit aufgefundenen vorgeschichtlichen
Mrncngc, mnchnocb dwNydkmer boot, w**u kdne * d * m
spur von mast und segel auf. Der gebrauch der segel lafit sich
mt volliger bestimmtheit erst bei den Wikingerschiffen nachweisen
z- b. be. dem Gokstader schiffe. Hier.u pafi t, was Tacitus, Germ'
c 44 von dem seetiichrtgen volke der Suionen, den heutigen
Schweden, sagt: .Forma navium eo differt, quod utrimq^e prora
paratam semper appulsui frontem agit. Nee velis ministrant nee
remos m ordinem lateribus adi.mgunt, solutum, ut in quibusdam
flummum, et mutabile, ut res poscit, hine vel illinc remigium.,

Im allgemeinen reden aber die zeugnisse der iiberlieferung
anders. Aus der zeit des Bataveraufstandes im jahre 70 n Ch
unter Claudius Civilis erfahren wir, dafi die fahrzeuge der Barbaren
die den Roman, ir, der Maasmiindung entgegentraten «sagdis
ver,,color,buS haud indecore iuvabamur,**) dafi die Germanen
also ihre wollenen kriegsmantel zu segein zusammengenaht hatten
deren gebrauch man da rum wohl kennen mufite. Von den den

') Cf. den emgangs ckierlen bericht uber die schiffe d e r gallischen
Veneier (Caesar, De Bdlo Gallico, Iir, 13).

*) Boehmer, Nat. Arch. fig-. 115.
!) Schult2, Hiif. Leben II, f,g. 9 7 ) 9gp I D l p , o 6

') Tacitus. Hfet. V, 23.

') s. a. a. o, p. 4.

') Von den bereits p. 26 erwahnten 4 englischen stadtsiegeln au« dem
13- jh. zeigt nur eins, das der stadi Pools, die neue sfeuerung am hintersteven,
wShrend die drei ilbrigen die seilliche steuervomchlung aufweisen.



«AHTfonGokaw, mnheiam. In m y * Ahr.w«m Wf m.,

% ^ ^ mm Wd «n md= . , tmld . . . w.bmdk de.

Wenn man ein schiff auf flottem w a s s e r festlegen will s o

kmn d,« no, , ,; , u t <»«, « A m ( * * ) * * * * « . a , **,-
ankkm dcelbm « r nthcr Im pmiripdWdbe dk noch be,.
hg= t,g*. V<* der bewmnon, der ein*In<m toil* d* anken,
be, den AngelSachsen w i s s e n w i r n i c h t s . D i e a n k e r t a u e h | e f i e i i

«mrr* , W*V, **T6.. cH, heiden kanen mart* bwrneidmen dier-
* W g . n : d l a * o * w * ™ aw,fe*le**neme, «AWem. I t» n M .
hche humpa lemle die verwendung des anker, durch die Romer
kmnen. N*A Chamr bwtn «Aon dwg*Ubcb« V<meter ,«»
come pro Amjba, aueoi. reWnctme..») Anf pm«n#db«n boden
*™de ein euenm .nier bei den . . . . o. enrgbnmn book, in,
.Nydamer Moor rn Jiitland gel linden.3)

B. Sprachlicher Teil.

I. Die Nåmen der Scliiffe.

F o r m : scip, -es; n.

Belege: nom. ace. sg. scaphum: seip W W. 46 s; navis vel
faselus: 00 ib. 165"; ratis: ^ ib. 18116; scalpus: ^ vel seigl
il). 1S1" ; navis: 00 ib. , 8 , " ; id. Aeif. Gr. Gl. 7513, 5 6 " ; barca:
~ W W. 535s; ib. 360'°; carinam: « ib. 377'=; caraba: «, it).
37919; puppis: w odde steorsetl Aeif. Gr. Gl. 5610. For famig
scip I and c nihta under roderum Gen. 1417; ne hie scip fered,
naca nægledbord Ra. 59*; ongyn pe scip wyrcan Gen. 1302; pa
he pæt scip beleac Gen. 1391; seomode on sale sid-febmed scip
K. 302; sælde to sande sid-fæpme seip ib. 1917; sydpan he on
warude wid-fæpme scip modig gemette An. 240; scip sceal ge-
nægled Gn. Ex. 94; dol bid se de gæd on deop wæter, se de
sund nafad ne gesegled scip Sal. 225; an scip Chr. A. 1031; in
scip Chr. 1135; swa eode he on scyp Bd. IV, i*18 scyp astigan
Lchdm. III 184'*; ascendo navem : ic astige min scyp W W. 93 s ' .

gen. sg. carina: scipes botm W W. ,66*; nauclerus: ^
hlaford ib. i66R; cimba vel carina: scipesbotm ib. 1 8 1 " ; Bori:
scipesflor ib. 18141; flori, i tabulata navium: ^ flor ib. 288*;
carinae: «^ ib. 376s3; on scipes bosme Gen. 1306; pa fandode
fordweard scipes, hwæder sincende sæflod pa gyt wære under
wolenum Gen. 1436; on bearm scipes E.\od. 3 7 3 ; B. 35; ib. 896;
scipes heafod Chr. D. 1063.

') Cf. Tacitus, Germ. c. 44.
') Caesar, De Bello Gallico III, 13.
a) Cf. Monteiius, Kulturgesch. RcWedens, p. ,g6.



d . L ,g . to adpe B. 1895; Jui 6 , 3 , k, «.ype ^ _ ^
56; on .cype AelC Tod. 19; on Kipe Chr. K. 633; to KJpe lb
1069; da wende he on scype agen Lk. Skt. VIII, 3 7 ; hig bic-
nodon hyra geferan de on odrum scipe wæron ib. V, 7.

i s s t r . sg. ba be sæ secead, mid scipe lidaci Ps. 106".
nom. * c c pl. « t e . : ^ |pa w w . 1*5", c k m s : ^ , i b . 3 6 4 *

ofer dæne mægene oft røpa «endende scrinde fieotad Ps ,„,»*.
Kipu mid sceakum Wai. 3 I ; gchydad heahstefn sci,n, ib i3-
on b» dagum cuomon «rest III scipu Chr. 7 8 7 ; man sceulde
ofer eall Angelcynn scipu feastliue wircean Chr. E. 1008 • hie ne
mehtoo pa«dpn atbmngmoChr.A. 896; M " d p o Chr. E. 1009.
ba metton hie XVI scipu wicenga Chr. A. 885, and IX scipu
gdkogon Chr. A. 8 5 , ; be p^mh t w wpu Lt. Skt V , - « .
W o n b a t = p . K i p n i b . V. 7 ; o < k « K y p n c o m o c I n . a L ' v ; ^

gen . pi. Aulixes mid h.md scipa lædde ofer lagustream
Met. .6 ; and py ilean geare cuom feorde healfhund sdpa Chr
851; da bugon to pan, cyninge of pan. here XLV scipa Chr
1012; fela scipe Chr. E. 1070; himdeahtatig scipa ib. .009.

dat. pl. carinis: scypum W W. , „ " , to scypon B. t,S4-
M « d e K her, ,0 hiera wpum Chr. 885, her k r Coot cynJ
of tnglalande mid fiftig scipum to Norwegum Chr. E. ioz8- to
dmm odmm .dpoo Chr. E. 1009; to .cipao fb.; to «ypoo Chr
D. ,050; «Aer dam Kypmn I k ; p w « «n Wade Klpmn m-
der sceakum . . . brecad ofer bædweg An. 512.

C o m p o , l t a : I. * * ak %,«te, glled von compodlfm.
Srend-stip [ærende: nuntium, mandatum, ne-
gotium] navis.

i i e l e g e : Kapha: ærendscip W VV. I 6 3 " (eit. nach B-T
Suppl).

ceap-sdp navis mercatoria: handelsschiff
B e 1 e g e T ælc ceapscip frid hæbbe Ges. II Atr. 2 ; hi wkingas

wurdon and sona * , anum cirre a Q C and «ahtatig ceapscipa
gefengon On. Swt. 1164.

fierd-uip, fyrd-stip bellica navis: kriegsschiff
B e l e g e : gyf hwa folces fyrdscip awyrde Ges. VI Atr 3 4 -

P»t man mgh^lco gearo wma «Aer eaAmo fynl*jp* ^arwlge
Ges. VI Atr. 33.

fioHcip barca, cefox: seeschiff.
B e l e g e : barca: flotscip W W. i 8<" ; celox: ^ W W. 1813»;

barca: ^ ib. 287s9; libtirnas: flotscipu ib. 430s16.

for-sctp prora : vorderteil des schifFes.
B e l e g e : prora: ancersetl vel forscip W W. , 66" .

hlæst-sdp oneraria: lastscbiff.
B e l e g e : honeraria: hlæstscip W W. 2541.

/wm-scip navis rostrata.

B e l e g e : pæt du us gebrohte brånte ceole, hea hornscipe
ofer hwæles edel on pære mægde An. 274.

hyd-Hip seeråuberschiff.
B e l e g e : myoparo: hidscip W W. 1812 8 ; myoparo: hydscip

lang-srip navis longa: kriegsschiff.
B e l e g e : pa het Aelfred cyng timbran langscipu ongen da

æscas Chr. A. 897. (cf. isl. lang-skip).
pkg-scip kleines schiff, yacht.

B e l e g e : parunculus: plegscip W W. I 8 I 4 U .

swift-stip schnellsegelndes schiff.
B e l e g e : archiromacus: swiftscip W W. 181s5.

trog-srip eine art boot.
B e l e g e : littoraria: trochscip W W. 28917; id. W W. 1664;

littoraria vel tonsill a: trohscip ib. i 8 i ' \
unfrid-scip 1. feindliches schiff.

B e l e g e : pam cynge com word pæt unfrid-scipa (unnfrid scipa
Kri.) lægen be westan and hergodon Chr. E. 1046.

2. ein zu emem feindlichen lande
gehoriges schiff.

B e l e g e : ælc ceap-scip frid hæbbe, de binaan mudan cuman,
deh hit unfridscyp sy, gyf hit imdrifen bid Ges. II Atr. 2.

2. seip als erstes glied von compositis.
scip-bime, -an; f. schiffstrompete.

B e l e g e : elassieam tubam: scipbyman Germ. 39i4K.

scip-broc, -es; n. strapazen, miihen der seereise.
B e l e g e : s. Blickl. Homl. 1736.

scip-brueol adj. schiffbruch verursachend.
såp-bryce, -es; m. schiffbruch.

B e l e g e : s. Dip. Angi. Th. 42133.
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sup-here-lie adj. eine flotte betreffend.
stip-hl&da; -r; f. schiffsleiter, die die verbin-
dung zwischen land und schiff herstellte.

B e l e g e : ponsis: sciphlædder W W. iSs1 1 ; pons: ~ ib.

stip-hlåfvrd, -(S; m. n aude ras: schiffsherr.
B e l e g e : s. W W, 181*1.

sdp-here, -es; m. i. classis: flotte.
Bol eg e : ,, W W. , » , " ; ib, j i i " , 364", ,3,*»; ( la i n ,

Atr. . - Deut. XXVIII*»; Bd. I, t«*M; Chr. A. S85; ib. 875 ; Bd.
I, I2™i Chr. A. 894; Chr. rooi ; Bl. 3 4

2 ; Ore. Sivt. ***.

2. esercitusna\alis: schifis-

B e l e g e : s. B. 243; Met. VIII»'; Chr. A. 88, .
sap-hhest, -es; m. r. gesamthdt der (streit-

baren) licsatzung dues
schiffes.

B e l e g e : s. Ors. SwL 17S"; Chr. A. K. 8S2 ; ib. 833: ,b.
837 ; ib. 840; ib. 875.

2. lastschiff.
B e l e g e : honeraria: sciplæst W W. : 8 y \ id.: scyphlæst II,.

scip-incrf, -a; n. navicuk: kleines schiiT.
B e l e g e : car al. 11 s : scipincd W W. 166s; ib. 2 Si,'"; naucula ;

sdppincel W W. 1S1 ls.

$ap4åd, -c; f. reisen m s.:hiff, schiffahrl.
B e l e g e : s. Bd. Ill, i5

1M".

srip-hc adj. eine ilutte lietretfend.
sap-lulaid, -es; m. seclkhrcr.

B e l e g e : s. Shrn. 85, 30—86s; Bd. V, <./'"'.
sap-hdaidi- adj. zu schiff fahrend.
sdp-ma'r(h s. unter ma-rch.
scip-maim, v t ; in. nauta, n;ivarc:hus: seemann,
kapiian.

B « l e g e : s, Hyuin. Surt. 6ie: W W. 4 5 6 ! l i .
i. einer von der >d]iifsljL^atzung.



sdp-rap, .«,• m. rudens: schiffstau
" e l e g , : ^ WW. ,67"; %. , 8 , " ; 0 * S « . ,8": ^ „ "

« M * , , * . , m. nukMf:»Kmsu,o.
Btlego: & SL And. 38-. (^m. 389".

«&e*,*,.n. diodar bu* fUr Ac rodm,

«W*», f," f. die pmueg=icbt,butdt aber
eine gruppe von 300.

B e J e g c : ii ja#%&f.

*4*4MK*4?; pbb Ar ein #cht%
fe l ege r o n scipsteal Cart. Sax. B. Ill 3 i6 l B .

«awbw, -ff", * , , m. gob,****, pron*.;
steuermann, lotse.

B e I ege : i f t i * , " , a * , g*. ; , , .
* * W * * , *, , . m. der PoLumem.

i ' e lege : s. l,chdm. III , , „ *
4HWWhv, -fan,, .**,, . * , , * „ - „ , ^

sclp-tolt, -es; va. schifFszoll
B e l e g e : s. W W. 18213.

* * « * , / , , . gen. immk, m. «Q dimer, de*m
dienst mit scliiffen verbunden i,t

Bel e g e : s. Cod. Dip. KmWe Ul 4501»

^ f l e g e : s. An. 297.

* * ^ " » < v , ; n. die bauwDgei»», «MRs.

B e l e g c : s. W W. 4 5 1 " .

scip-whe, -an; f. die bauart, gestalt, form eines
schiftes.

B e l e g e : s. Ex. Hy- Nar. n a o .

scip-wyrhta, -an; ni. schIfFbauer, schiffszimnier-

B el e g e : s. W W. i t s 5 .

E t y m o l o g i c : Das wort ist gemeingernianisch: ae. sap
(me. sr/iJp, ship, ne. ship)\ an. as. ufr. skip (dan. skih, sch wed.
skep$\\ got. skip-, mol. scldp (sdiep); holl. schip; aid. saf, serf;
mhd. schif. Ein abgeleitetes- vb. ist ae. scipian 'ein sefeiff ausriistcn,
bemannen, sich einscbiffen'= an. skipa 'ein schiff ausriisten', norw.
vdial. skipa 'bemannen, einschiffen'. A us dem deutsclien ist das
wort ins roman, gednmgen und znut geben it. schifo, KJKU>. port.
esq/tife, liv., esg&if 'Loot' voin ahd. ;ms, \v:i!ircnd a!V/. aqiupcr
(Hfra. éqmp,;r) ndd. lautstand zeigt. Ans dem an. siaminl das
finn.-lapp. lehnwort skipa, skippa (Thorasen, p. 170).

Die etjmologie dos wortes ist noch ganz unsither. (;raC-
manu, K Zs. XII: io3 nimmt b^rifflidie und laudirhe Qliereitj-
stimimmg von gr. 0%«g,-^. oxéif-oq. ømt <j-to- r. azuyCc*}
in den bedeuttmgen •schaff (hollies gefttli), schilf, scbiffclicn1 so-
wohl mit as. skap, an. skap-r, ahd. saif 'srhaff1, als auch mil ags.
etc. scip an, indem er fiir die Ict/ie uppe an die cntwicklung
eines sekundåren i glaubt. Die gleicl^ ansicht Andet si,:li auch
bei Fick, Et. W b . s i l : 267 und]Ii: 3 5 6 , der indessen — ebenso
wie Lottner, K Zs. XI: 202 — anch lat. .uvrf,/ %u *U-ap steilt,
wahrend Graftmann einen zusammenhang dieser wOrter leug net.

Es ist jedoch vielmehr davon ausKugehen, daii die germ,
formen de* wortes mit c jtingere, sekundare nebenformen sind,
und dad wir es mit ursprunglichem / /.u tun haben (cf. Paul
P B B . VI: 83), so dafl also weder zu schaff noch zn den an-
gefuhrten gr. wortern ein ablaulsverha"ltnis besteht. Darum setzl
Uhtenbeck, P B B . XXVII: 13. und nach ihm Falk-Torp, Et.
Wb. I I : 176 eine zu dem oben erwahnten *skah, *skabh synonyme

') Zu <s x <": ,t • i w von der <Xi. ts/.vn- ills dcren gruiid beds til ung 'aus-
hohlen' auzuseizen ist.



m. **&$£*) •hanen, aushauen, schneiden' an (vgl. fett. schkibiht
'hauen, schneiden'), deren ab lei tungen eine entsprechende be-
den lun gsent wick I ung zeigen, so daft sduff eigentlich das ausgehohlte.
ein ausgehohlter baumstamm ist (cf. båt).

Kluge, Et. Wb.r 323, Frank, E t Wb.: 850 f., Grimm, D.
Wb. IX, 53; Heyne: 349 halten uralte entlehnung ans einer
fremden, nicht bekanntcn sprache fiir moglich.

* s n , u c , ! )
F o r m : snacc, -c; f (?)

B e d e u t u n g : klemes schnellsegelndes kriegsschiff.
B e l e g e : gen. pi. pa let Eadward cyng scypian XL snacca

Chr. C. D. 1052.

dat. pl. he for to Scotlande mid XII snaccum Chr. D. E. 1066.
E t y m o l o g i c : A p . ' jmw'kncgmAifr, d x ! , * * * , , , * ^

•eine art schiff, navis rostrata liburna1, md. a # & (Schade, Ad.
Wfa.s: 836). Verwandt sind an. snekfya 'eine art fahrzetig';'d3n
snekke, schwed. måcka (veraltet, aber wkdor aufgenommen zur
bezeichnung der fahrzeuge der alten Nordleute); mnd. nnd. snicke-
holl. snii- 'kleines boot'; mhd. mecke. '

Die grundbedeutung des work, ergibt sich aus ostfrs. mikke
snik 'ein leichtes, lauges und spik zulaufendes fahrboot fur binnen-
kanale' (ten Dornkaat). — Davou afrx. tsncjue, esneclu 'geschna-
beltes schifF (s. Dien, Et. Wb.a: 575).

Lautlicher zusammenhang mit ahd. suahlum 'gleiten, schliefen
schleichen, schlupfen, kriechen' ist nicht mit unrecht' vcrmutet
worden. Das gleichbedeutende ae. mm,n i.st hingegen Gennmhaken.

d ulm fin.
F o r m : dulmitn m.; gen. pi. didmuna.
B e d e u t u n g : navis longa: kricgsschin*'.
B e l e g e : ace. %%. XT he (Ercol) ongan mid Creaca scypum

de mon dulmun(usj hæt, de man segjj dæt an seip mæge an
pusend manna, Ors. Swt. I, 10.

gen. pi. He (Xerxis) hfcfde icipa dæra mycclena dulmuaa
an M and II hund, Ors. Swt. II, 5.

E t y m o l o g i c : Das wort ist oflenbar ein lehnwort. Lat.
dromo, -onis (wahrscheinlich aus gr. S^ofion-) ist ein terminus fur navis
longa und bezeichnet gen aue r ein schnellruderndes sch iff (cf. auch
Du Cangelll: 196). Andere vermuten, freilich wohl mit unrecht,
ableitung des ags. wortes ans dem is!, drfimi/iidr, das von Vigfusson,
Icel. Engl. Diet, zu den oben genannten lat. u. gr. bezeichnungen,
sowie zu ahd. drahemond gestellt wird. Pogatscher, Lautl. weist
das wort nicht auf.

F o r m : æse, -«,- m.
B e d e u t u n g : 1. navis, navigium, dromo (zur bezeichnung

der Wikingerfahrzeuge gebraucht).
Be l ege : dromo: æse W W. 287"; id.: ^ vel baret ib. 18 r£n;

cercilus: <M W W. II 103™ (eit. nach B.-T. Suppl.]; cercylus: -o

dat. pl. da Deniscan leode on Nord hy mb ra lande gelendon
mid æscum Homl. Skt. 3Z31.

acc. pl. ba het Aelfred cyng timbran langscipu ongen da
æscas Chr. 897.

2. esche (ursprungliche bedeutung).
3. speer mit esebenem schaft.
4. die rune æ.

B e l e g e zu 2, 3 und 4 stehe B.-T., Suppl. und Grein,
Sprachschatz I: 58.

C o m p o s i t e :
cp.se als erstes glied von compositis.
æsc-berend m. hastifer.

B e l e g e : s. An. 47; ib. 1076; ib. 1537; Gen. 2041.
eesc-hrre m. exercitus hastifer.

B e l e g e : E. By. 230; B. 330.
<?$c-man, -mann, -es; m. nauta., pi rata.

B e l e g e ; s. Chr. A. 9 2 , ; Cod. Dip. Kmble Vt ioo 7 ; W W.

asc-pkga, -an; m. pugna hastarum.

B e l e g e : s. Jud. 217.

tese-tvf adj. st rc n un s pugnae hastarum,
(TSf-sUde m. schlachtfeld.

B e l e g e : s. Mod. 17.
!) nom. mrbdegt.



* * * " m- gloria belli.
B e l e g e : s. Gen. zi53.

B j * * * * " »• Wlator hastifer.

F o r m : *#«, - ( W ; ra.

A c d e a t u n g : o.yk. « n c = k : ^ f . boot

C o m p o s i l a : mm» als zweites glied von compositis.
hring-nam navis rostro annuliformi instructs:
beringtes schiff.

Be l e g e : sceal liring-naca ofer heafu bringan lac ond luf-
tacn B. 1862.

(vgl. hriiigedi>tefha B. 32; il>. 1898 und 1132, sowie an.
hringhorni).

sæ-naca navis.
B e l e g e : onsite sæ-nacan Bo. 26.
E t y m o l o g i c : Ae. asm (im s pateren en gl. ausgestorben)

— an. nokkvi, as. nako, ahd. nahho, nhd. nachcn, ndl. imak1) geht
zuriick — nach der gewShnlichenannahme — auf ein urgerra. *Ttaqan-

Nach einer sehr verbreiteten ansicht ivÉtre germ. *naqan- aus
*navan- entstanden und lage in der reihe skrt. nåv-, altp. nåvijå
'flotille', navåza- 'schiffer', arm. nav (was aber aiich aus dem
pers. entlehnt sein kann),3) gr. vave, lat. navis, ir. nåi, an. nor
und namt 'schifFsschuppen' (cf. auch got. nota 'schiffshinterteil).

Die grandbedeutung fafit man gewohnlich als 'das schwim-
mende, fliefiende' (zu lat. nare 'schwimmen'). Wahrscheinlich ist
wohl, dafl nåv-, nåvo- urspriinglich nichts an deres als 'baum, batim-
stamm' bezeichnele oder vielleicht eine besttinmte baumart. Die
sprachlicben zeugnisse davon lassen sich hSufen.4) Tatsachltch
scheint diese' grundbedeutung 'ausgehohlter bautnslamm' sich noch
in norwes- dial. n6, nri vorznfinden; (cf. Noreen, Urgerm. Laut-
!ehre).5)

') Ober nhd, dial. * * * , ntvll. «nk, aak (woven fn. ecconj s. Grimm,

D. Wb. V: 33, Kluge, El. Wh. unier vxachar:.

*) Es wechselten eiust q und k; vgl. aM. ymM, nahhut neben ^air,

itaMvl. Cf. Braime, Ahd. Crnm.' g 96a. 2, 145a. 6 ; Zupilsa, Die germ.

(lua.: 92 .
s) Hubschmann, Armen.-Sludicn T: 4 5 ; Annen.-Gram. I : 17, 2 0 1 .

*) s. z. b . Schrader, Sprachvergleichunij und Urgeschichte ' , p . 403 f. Siehe

auch unter bat, as,:
[ ) s. ?.\\m ganien : Schrader, Rea.llex. 7 1 1 : 1 ,idén, Studien: 34 und 3 1 ;

W a l d e : 4 0 6 ; (irimin, Kl . Schriften 111: 1 2 4 ; D . Wh . V I I : 44 ff.; Kluge, D .

Wl , . : 2 6 6 ; Fick, W b . I 4 : 9 4 , 4 9 9 , I I " ; 189. I l l 1 : [ 5 7 ; Bugge, I ' B B . X I I I :

5 1 5 ; Noreen, I r g e r m . I .amlehre : 167 f.; I . Schmidt, Voc. 11: 2S7, K Zs."» . "=t "kXn: ,7': *„*.,%;%. XXXIV.
: 3 * S1QW.



Ififii
ilipps

1- 0 r Bi c n : /,„/, -c; f. - -es • m

y n . "g- <m hat^ . . . ik,. 5: on 1 ^ , Wm An. 444
«at sg. lomhulo: Ute Cerm. ,S9<)4M.

• ec. i p imhm. wWkm, i. mm*: bat W f , , j 4 « .

•ih-ir-l'at m. n^vicula: seelxmt.
" * ' * * * : oa mm>-I>atL- An. 246.

.*<••-/>,// s e c b u o t

"^'cKc: ir .,„ h,̂ m p^.h, ^ b . t p « . & 633; * t *

gehleod . . . Wætses eafera B. 895; on sæ-bate An. 438; ib.

•wudii-bat in. navicula lignea.
Bel e g e : on wudu-bate An. 907.

2. hai als erstes glied von cornpositis.
båt-swan, -rø; m. scaphiarius, proreta: boots-

knecht {bat und swan 'knecht, diener').
båt-wcard, -es; m. naviculae custos: boot wart.

B e l e g e : pam bat-wearde B. 1900.

E t y m o l o g i e : Aus der alleren zeit haben wir nur ags.
hat (me. boot, ne. boat) und an. båtr (dån. baad, schwed. bat),
das aus Jem engl. entlehnt ist. Die echt an., mit ags. båt
tdentische form des wortes, ist beit 'schiff1. Anf fruher entlehming
aus dem ags. beruhen ferner: it. batto, dem. battello, frz. bateau,
span, baiel, sowie cymr. bad. Mnd. bål n. auch m., mnl. boot f.
Iconnen ihres vocales wegen erst aus dem me. tibernommen sein.')

Falk-Torp, Et. Wb. fiihrt den vorausKUsetzenden germ, stamm
*^//a- = idg. *bhoido- ziiriick auf die wz. *b/>id 'spalten', die re-
prasentiert wird durch die gruppe : lat. findo 'spalte', skrt bhi-
Mdmi, an. Mta = got. * * * ags. as. Mian, ahd. btzan (nhd. brifien),
so dafi also das boot urspriinglich etwas atisgehauenes, aus einem
baumstamm ausgehShltes, einen einbaum bezeichnet.

Auf die wz. *bkid 'findere' geht auch Lidén, Stud. z. ai.
und vglch. Sprachgesch.; 34 sowie auch Kern, Tijdschrft. v. ned.
taal-en letterk. XVII: 237 zuriick, die aber die enge verwandt-
schaft zwischen ae. bat, an. bat einer- und an. biti 'balken', arm.
p'hait 'baumholz' andererseits besonders betonen. Nach dieser
ansicbt wiirde also der gegenstaod weniger seiner herstellungs-
weise und seiner form, als vielmehr dem material, aus dem er
gefertigt wurde, semen nåmen verdauken.

*) Franck, El. Wb.: 131 ist freilich anderer ansicht: das holl. foot
'fahrzeug1 beruhe wahrscheinlich nicht auf entiehnung BUS dem me., sondern
sei vielmehr zu idenlificieren mit mnl. boot f. 'tonne' aus afrz. bøtte, iote, hovtc
t. Diese annahme hat, da wir fiir das eng verwandte ndd. imbedingt ent-
lehnung annebmen mtissen, wemg wahrscheinlichkeit. Viel eher fet, falls das
ebenfalls bdegte ae. bat f. auf falscher iiberlieferung beruhen mllie, geschlechts-
wechsel des ous dem me. entlehmen wortes im holl. unter dem eiiiflusse de; gleich-
lautenden und gewissermaGen bedeutungsi-erivsndten boot f. 'tonne' anzunehmen.



F o r m e n ; ceol, ciol, -es; m,

B e d e u t u n g : celox, navis: (schnellsegelndes) schiff.

B e l e g e : norn. a c c . s g. celox: ceol W W. 363 s 7 ; celox
vel cilion, i. species navis, i. ceol vel stempingisern ib. 20331; si
adveniat ceol vel hulcus Ges. IV, Atr. 2; celox: ceol W W. , , * ;
ib. 276s;ciula: ceol ib. 205s; ceol up geprang B. 1912; bid his
ceol cumen Gn. Ex. 97 ; be brontne ceol ofer lagu-stræte ted.an
cwomon B. 238; scealtu æninga mid rerdæge emne to morgene
æt meres ende ceol gestigan An. 222; in ceol ib. 349; æfre ic
ne hyrde bon cymlicor ceol gehladenne heahgestreonum ib. 361;
senig . . . båra be mid Andreas . . . ceol gesohte ib. 380; on
ceol ib. 899.

gen. sg. ofer ceoles bord Cri. 8 6 , ; wolde feor panon turna
collenferhd ceoles neosan B. 1806; An. 310.

dal . sg. in ceole Seef. 5; on ceole An. 450; of ceole An.
555; in pam ceole ib. 854; in sidum ceole Gn. Ex. 186; bær
bid ceole wen sli bre sæcce bæt he scyle rice birofenweor-
ban, feore bifohten fæmig ridan yba hrycgum Ra. 4

SS; on ceole
Ra. 194; from ceole ib. 34 s; on ceole M. 256.

inst. sg.: bæt du us gebrohte brånte ceole . . . ofer hwæles
edel An. 273; hk, ricsode on bæm iglonde, be Aulixes cyning
dracia com ane to ceole lictan Met. XXVI80.

nom. acc. pl. ceolas st on dad bi stab e Wal. 17; ceolas leton
. . . on brime bidan El. 250; | l e let him behindan hyrnde ciolas
Met. XXVIs3.

da t . pl. on brim ceolurn Chr. E. 449; forpæm bæt is sic
an rest eallra geswinca, hyhtlicu hyd" heaura ceolum modes usses,
meresmylta wic Met. XXI11.

i n s t . pl. hie on flodes fæ.lni ofer feorne weg, on cald wæter
ceoium lacad An. 253; hwanon comon ge ceolum lidan ib. 256;
we on laguflode ofer cald wæter ceolum lidan Cri. 852.

C o m p o s i t a :

Ceol als erstes glied eines compositums.
ceøl-pdu, -e; f. [oder pel n ? (Grein)] tabulatum

navis, navis: schiffsdeck, schiff.

B e l e g e : eom nu her cumen on ceol-pele Bo. 8.

E t y m o l o g i c : Ags. ceol; as. kiol; mnd. kil; an. kjåll; ahd.
kiol, keol; mhd. ktel gehen ziiriick auf altgerm. keula-})

Zu grunde liegt die wz. f » * * .krummen, biegen«, wozu
gr. yvalov 'wolbung', awsk. kula 'geschwulst', ndd. ksle Hm-
gehohltes', arm. kur 'boot, becken' u. a. (s. Boisacq, Diet. et.
unter ^ « W ; Lidén, Arm. Stud.: 117 u, 119). Das von vielen
angezogene gr. yavlés 'melkeimer, schopfeimer; krug, bienenkorb',
yavlos (od. ravX6c) 'kauffahrteischiff kann, wenn es iiberhaupt
eia echtes gr. wort ist,*) seines vocalismus wegen nicht hierher-
gestellt werden.8]

Cf. noch Schade, Ad. Wb. sI : 490; Fick I4 : 36, 4ofi •
Prellwitz, Et. Wb.: 5 7 ; Kluge , Et. Wb. : ; , , ; Zupitza, Die germ.
Gutt : 145; P B B . IV: 322.

In ganz Niederdeutschland ' wird seit dem 16. jh. die ur-
sprQngliche bedeutung 'schirT aufgegeben, an deren stelle die
noch heute herrschende 'schiffskiel' tritt. Diese verschiebung ist
wahrscheinlich nordischem emflusse zu verdanken.

Ebenso ist auch der palatale verschluClaut in ne. ked wohl
auf rechnnng des an. zu seUen, da ae. ceol regelrecht ne. *chetl
hatte ergeben mussen (cf. N E D).

F o r m : hule, -es; m. (?) .

B e d e u t u n g : oneraria navis : last-transport schiff.
B e l e g e : sg. nom. Hburna: hule W W. 1 8 1 " ; id.: ^ ib.

287 s"; si adveniat ceol vel hulcus Ges. IV Atr. 2.
E t y m o l o g i c : Das wort war bereits in friiher zeit den

seevolkern des westlichen Europas gelaufig, wie die reihe ae. huk
(me. Wk,*) oe. W l ) ; mnL Adk f.,- nmd. W k f., # * , w * m.,
ahd. hekho m. zeigt. Den ursprung dieser wortfamilie sucht man
m m b L A d * , , W « , *,6*w (p . P l * , c ) ' W * ± l i r ( d w gnog*,
ivurde)'. s. Du Cange IV: 213, 261.

2 M * te, «fe I M U KBB. XXItt: 227f- awhwta, lOwMItt
') Nach Lewy, Semit. Fremd*finer in, Grieeh. : ;of. is, e s phonikischen

urspTUngs.
s) Eine susammensiellung der verschiedenen rarianlen vcrsuchl Wood

M L N , XIX: i f.

') dem alrz. / « , / ^ . /,,,/^. jerque, tmtgUt, huvqut f. eQL.prech«nd
IGodefroy IV: 532).



tur da. ,p«i. ptg. «r» bm Dl», KL Wb.': 495 TerMnJt-
schaft nm lat. orm 'sturmfisch, tonne' fiir wahrscheinlich.

In der aiteren zeit wurde das wort stets in seiner urspriinglichen
W w k n g 'ooermrb mm," *ebmud , t ( i t ^ o . p. , , ) . & *
m der neueren mil erscheint es a!s bezeichnung eines alten fiir
semen .week nicht mebr gebrauchten schiffes, das als kaserne,
werkstatt oder zu imterrichtszivecken dient.

Formen: * # ^ p ( wr̂ f, &«% &ar -«,- m.: ^ r.
B e d e i u u n g : (grofies) schiff.
B e l e g e : oom. mcc. ,g. MW,: K g g d W W . , 8 g " ; K « p h .

vel tnerisr litel seip vel sceigd ib. , 6 5
4 1 ; trieris: sceif, ib. i8 , ' B -

l.bumam (gl. navim): scehd Hpt. Gl. 4 0 6 " ; her bebead se cyng
bæt mansceolde ofer eali Angelcynn scipu feastlice wircean- bat
ia fonne [ofj prym hund hidum and of X hidon ænne scegd
Chr. C. 1008 (scægd Ms. D.) ; ænne scegd AJfw.

gen. kg. icgean min re scæde for min re sawle into Hramesege
healfe dam abbode and bealfe bam hirede Dip. Angl. Th. 5 9 8 n

dmt. #g. .yddmn be to hode cymf,, dom* fork* be 6et
K?p ,um*hn; for J«n him ^ « p 96%», d«t be mæge e d
butan faran donne mid. Eadre me f>incp deah myd scedbe on
lande to farande, dorme me bynce mid dam eagum butan dære
gesreadwisnesse ænignc craft to geleornianne Shrn. i7S**-W.

nom. ace. pi. curaanas (?): scethas W W. 2i63S.
C o m p o s i t a : Sceg,f als erstes glied von compositis.

* * * * , , # , ^,,. m. mitglMd d » bemnmng
einer $&$4, ein seerauber, Dane.

B e l e g e : nom. ace. sg. pirata vei piraticus vel cilix: wicing
TdKegdm^, WW. , 1 , " : pb,t&: , I d D g o d d « , c * & ™ ( . c e W -
« . ( d - , K . » Adfc. Gr. Gl. , 4 ' ; «Ml Mt « q p , « , «%idm.D
Ges. IIAtr. 1 7 ; bæt w » I.eofwine æt Trome and Aegeisig be
Reada and Winsig Scægdman Dip. Angl. Th. 337".

E (y m o 1 o , i e : Ae. ^ g / , icf(%/,') w / ' ( ky4 / , * * j g ^ ^

'ein schiff von betråchtlicher grol>e'T nicht 'ein kleines leichtes
boot', wie gewohnlich angenommen wird (cf. N S Ch. p. 128), be-
ruht auf entlehnung aus dem an.: vgl. awsk. skeid 'schifF. Das
wort begegnet bereits ende des 10. jhs. und ist im ae. håufiger
belegt. Trotzdem Andet es sich im me. nicht, was vi el leie ht da ran f
beruht, daft es vorziiglich zur bezeichnung der Wikingerschiffe
diente, s. Bjorkman, Dial. Prov., p. 9 fufinote 4. S. zum ganzen:
Bjorkra., Skand. Loanw.: 5, 38, 123, 165, 283.

F o r m : barp, -es, ni.
B e d e u t u n g : schnelles ruder- oder segelschiff.
B e l e g e : dromo : æse vel barb W W. 1818D.

E t y m o l o g i e r Ae. barp 'leichtes schifT vermutlich ans
awskand. bard n. 'bart, schiffssteven'. Dasselbe wort ist ags.
heard (ne. beard), ahd. bart etc. Die germ, grtindlbrm ist *barda —
= idg. *bhørzdho —, woher askv. brazda 'furche', lit. barzda 'bart',
lat. barba (von *bharzdhå). Das aslav. brada 'bart' ist aus dem
germ. entlehnt. Vgl. noch Pedersen, I F . V: 72 f.; Walde K Zs.
XXXIV: 505.

Die griindbedemurig des wortes ist 'kante' zur idg. wz.
*i>hers 'strotzen' (cf. bord). Das wort hat im engl. nur fur kurze
zeit kurswert gebabt; im me. findet es sich schon ni-;ht mehr.

b a r d a , b a r b a .
Fo rm: barda, barpa, -a?i; m. ro strata navis: ein mit cinem

schnabel, haken oder einer krummen spitze versenenes schifi".
B e l e g e : rostrata navis: barda W W. 289'"; barpa Angi.

Etymologle : Ae. barda, barpa 'rostrata navis' beruht auf
einem awskand. worte bardi, das in keinem andero germ. dialekte
eine entsprechung aufweist. Es bezeichnet eine besondere art
von schiffen und ist unzweifelhaft abgeleitet von an. barp 'bart,
vordersteven eines schiffes' (s. d.), einem worte, das wuhl ur-

vocals gechwunden ist (cf. Sievers, Ags. Gram.8 §214,3}. Denn da das er-
gebnis der oslskand. monophtongierung ein geschlosseiies e wsr, 50 ist es hochst
iinwahrscheinlith, dalJ ae. scad auf dieser ostskand. riionopliiongierung beruhen
konnie, Daiu kommi, elafi die badeutung des oilskand. ivortes nichl der des
ae. emspi-icht, cf. Bjorkm. Dial. Prov. p. 9, fuBnoie 4.



-Formen: tn£ar(r), -es, m.

B e d e ii t un g : navis; septentrionalium naves: schiff; besonders
m h a a c b n m * der&hrMoged«rNofdkakg«bmmcht

C o m p o . i t . : «/«r ^ , oMd^, g ^ ^ ^ , compoduim&

nagkd-cncar navis clavata: mit niigeln beschla-
genes schiff.

B e l e g e : i n . L pL g^rlta, him &. Nordmenn «akd-cn*
arrum Aedelst. 53.

E t y m o l o g i c ; vie. *&%*, triegmchHr geht mtkk .nf
.*&. *w,r, «%,. A * r '«dear'; , . * „ , * Bjatm., 3uwd
JxMo,.: , , 5 dem mnSmw der * . ortbogfqpbb fuamdWOhm.

t rog .
F o r m : * * <,; * . 1. «an trogmrdg* ding, «in boot
Be l*ge : h, . * , Wd&mk . * , lyUe. m** , d * ho mcht=

his feorh generian Ors. Swt. 8415.

2. alveus, genus vasis: trog, gefaft (ei-
gentliche bedeutung).

B e l e g e : s. B.—T.

C o m p o . i t i : I. * * "A, m A * glwd «in* compodtumt
win-trog, weinpiesse.

Be l e g e : s. Mt. Skt. 2133.

2. tn>,K d , erstes glied von compositis.
trog./uycg hiigel, auf dem ein trog rait wasser

B e l e g e : s. Cod. Dip. Kmbie III, 7 9 " .
trog-stip, -es- n, eine art boot.

%el e g e : s. unter srip.

Ktymologic: A * * * , / * * , . * * . * * t *« * * ,ne . * * *A
«qpncht dd.. mbd. ,n*W, . , . &*, * * , * * , « * ^ . * - * '
WL * * , m«L * * t , , . , vm,,, , , , , , ,^, , ̂  ^_

wdkhem <kc dppe mn h. * * * , 'u**' ;**&*, i * (Db: E*

Wb.: 40S), beruht auf idg. *drukå-}) das man mit recht aus dem idg.
stamme dm (djvu, deru) 'baum, holz', skrt. dåm (dru) in gleicher
bedeutung, gr. 66(,v, nhd. teer etc. ableitet (cf. Uhlenbeck, Ai.
Wb.: 124).

In grammat. wecbsel zu der obigen sippe stebt ahd. tmha
'tnihe, kiste'. Verwandt ist ferner ahd. trucka (nhd. dial, trvcke)
'kiste' und ndd. triigge 'trog' (Falk-Torp I I : 382).

Uber das verhSltnis von ae. trig, ne. tray zu trog handeln
Holthausen, I F . XVII: 294; Lidén, ebenda XVIII: 413.

Das wort bezeichnet ursprunglich ein aus einem baumstamm
gehauenes holzgefaA, das verschiedenen zwecken dieme. Wegen
der åhnlichkeit mit den wasserfahrzeugen der alteren zeit, sowohl
in der form als auch in der herstellung, wiirde der name 'trog'
in der nautik auf diese ubertragen.

F o r m : punt.
B e d e u t u n g : trabaria: kleines, flaches boot.
B e l e g e : pontonium: punt W W. 166s; cand ex: ess ib. 181 s 1 ;

trabaria, i. caudex: po, i. pontonium ib. 287s3.
E t y m o l o g i e : Punt ans lat. pontø beruht auf alter volks-

tiimlicher entlehnung. Diese muli bald nach der einwanderung
in Britannien erfolgt sein, da durchaus keine wahrscheinlichkeit
fiir bereits wgerm. ubernarime des wortes vorliegt. Eine be-
stimmte datierung ist indessen nicht moglich.

Betreffs des iiberganges von o zu u im ae. s. Biilbring, Ae.
Elementarbuch § 125 und anm.; Sievers, Ags. Gram. § 7 0 ;
Pogatscher §§ 163, 166—7.

F o r m : cræft, -es; m.

B e d e u t u n g : 1. navis qualiscun'iue : irgend eine art schiff.
B e l e g e : da t . sg. gif massere gepeah dæt he ferde prige

ofer wid-sat be his agen um cræfte, se wæs donne syddan fiegen-
rihtes weorpe Ges. Gcpyncdo 6.

ace. sg. ic æfre ne geseah ofer ydlafe on sæleodan syllicran
cræft An. 500.

') cf, Osihoff, El. Parerga, p. 155.
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2. vis, robur, potentia.

3- ars, peritia, artificium, occupatio, opus.

4- astuiia, machinatio, scientia, facultas, virtus.

• • f
F o r m : rlwet(t), ^ ; „,. n . ^

f. navigiumi schiff, kahn.

2. navigium : das rudern

at*,, yb. * * , w*, pa*. % d Z Z l L Z Z U ^
,c d» wu-kn /W**mm«, (Cf. s,m=, A*t Gr. $ „ * , , ) .

purriic.
Form: purruc.

i. naviculo: kleines schiff.

B e l e g e : cumba veJ caiipolus : purruc W W. ,8i3 3 .
2- d e r kielraum eines schiffes, bilge?

Kcipesflor: tabular navium W W. 2881-4 ' .

K t y in o I o g i e : Ags. j t o w entsprichi mnd. fark 'kiclrauin,
in dem sich dk unreinlichkeiten samineln' fholl. dark, alter tkrrick).
Am dem ndcl. stammen d;in. dork 'kleinc-s ijuerfecfc im schiff,
tilt. dan. fork, schwt-d. durk.

Fnlk-Torp, F,t. \\h. steilt dus wort zu got. pairkd, indesscn
wohl t s mirecht. Got. * * # , w<«u /„/,-/, 'durch' und mit
abkut ags. ////-/., /,r//, as. Owil, afr. rf™,/;.. ahd. dnrh etc. iti
dersdhen bedeuiung weiscn ;,uf einc idg. ,vz. ^ , . m / . Yicl dKT
aber schcint ags. j t e m aul" die **. /«(v- V.usann.K-nla^s^n, hflufen'
/nriicUugel.en, worn aiu.h lat. * w * tarm, m hk#, palast', A w
'verstopfen-, gr. * % , & T (W, ? (l'rollwit^) etc, gohorun. Lbcr
do. gebict der wz. *fr . *. Woldc Re \Vb. nnter /*mé, 4 % , ^ ,

c u o | j c l .

K o r i n : citoprl, gen. cucpk; t (%,

B o d e u t u n g : navicula: kleines s<:liili".
B c l e g e : d a t . sg. in lytlum scipe \el in tuopk- Mt. Skt.

VIII, 23 (in naviculam).

K t y r a o l o g i e : Das wort findet sich im engl., lai. und
kelt. : ags. (altnorlh.) cmfd, nc. tVMc, lat. aztjføjw, -///«,'- wfkrh
^ ^ / . aubol Tahrbuot, Irihrc, lei,:liter, skiff1, feet ,VWA//. Wo
das «ur t sdnc hcimat hat, ist sirittig. Trotz Holder. Spru.hsrh.
I; S69 mag es sehr wuhl im kelt. beheimatet sein und die TO,
* * c""~ 'h'ihlcn' cnthalten. Von l]i,-r aus wild es ins lat. und
ao. entk-hnt sein,

I>io allnorth. U.vm. ,vcnn kon-ckl, ist ni, hl d w d W j , \ir-
«vandtr & , i^utigen (W/fj, Vgl. im iibn>n das N K |) . s.

F o r m e n : / r r . ,*cn. / r / m , ,W. />,?,. p]. * „ „ . n , ^ , / ; , ^

gen. / a m , dal. /'/'///,/,' n: y»y. gen. dal. aw. firm pi, iioin. gen.
a.-i-. /ffft?, dat. jWmM; f. (•).

1. \ehiculuin, na\is: lahiKeug.

brevis, .jua,- aha a l , , ,^la ,™n e Uiciim- P, , - ; m l . , a , , , , | r l , | ,, , , r . ^ ^
-ulus), \. ;uich DM Cjaige [I: 250.



2. Her, cxpedilio liellica.
* * * + * * ' h B.-T. må (WL-W, Sprachseh. 1: a 7 ,
l ' o m p o , i t a : / f r d , M^fiM ^ p d ^ compoaik.

„ . " " > ' " i t e r " # ^ &M, * # Mm schdterhaufen
fieU-ge: s. B. 3010.

ge-fier profectio, cxpeditio: fahrt, liecr.
H e l e g e : s. Ph. 4 , 6 ; K | . 68.

/'/-/<•/- ingressus : eintritt, omgang
H e l c g e : s. Genes. O I ^ ; Hoinl. Th. 1 ,?S* ,g»_

<>fcr-f,cr transmigrate.
B * ] * $ o : s. Mi. Skt

l1' o r m : emfar.

B e d e i i t u n g : kleines schiff.

B e l c g . : circilo, i. nancol.: mfdemAw Aid. bad. Hrg. 669

itpli
!• o r m : r-v/ (;),

l i e d e u t u n g : Hater, boot.

Form: / ^ . „ m. ( 8 , ^ " % ^ Am, KEU. win, dag

(& d.e belege bei Mft!zDer, Ae. Worterbucli K).
B e d e u t u n g : ratis, navis.

Hr.iv''^" " " ' '"' *" *"**** ^ .^ "="' ̂  "" ^^^
Etymologi,: A » . / w - aA./A, ^ ^ ^ ^

mhd. , * , , ^ . ^ V e n b ^ k n d - W Tom rmemwaammc Uc

Itf»*: Weitere ankmipfungen béi WiWl, ^ W b ! ' M j f "

F o r m : flyte, -«• n .

B e d e u t u n g : pontoniura: boot.
Belege: flyte: pontonuim W W". 1 8 1 " ; ib. 287s2

F o r m : flvta, -an • m.

1. navis, classis: schiff, flotto.
Belege: ,10m. sg. dastsjis: fiota * * . , ,M, j d . .

P ^ Eb. 364", «ota Rm,:.kW, «. . ,« ; ,ow J L ' 0 , ' ^ m l '
= ,o; ao t . , d ,kbdB. , , , , , «ou,KW«WUn.^u6:MNlT
Dow mxlne «UDor com M fe l)«,«m a»ta w S«,d»ic Uhr F

<:om Swegcn ,vning ,ni,i bfe flote to s T - U T OtTl ^ ^



ace. >«. 9o«u cuweroe B. 2 9 4 ; flotan l l s c r n e A n

a * t pi. mid fJam flotan pe on TrøeSe wæron Chr. K. , o , 3 .

a. nauta, pirata: schiffer, seerauber

icg-flota nnvis.

" el e g e : hwgnoa r o m o n g e ^ l u m Hdw, m ^ m e M ^ ,«.„„
Ofl merebissan ane ægflotan An. 358.

gt-flotø sociiiK natans.
Helege: s. Wai. 7.

hieni-flDia nav is.
I s l e g e r se hærn-tlota Gu. 130;.

s it-flota navis.

JU-lege: hwa Mm utDatu sund wisode An. 3S1.
sap-Jfuta nauta.

BelHge: S. Aedelst. 11.
K'leg-fiotu navis.

f''onn: //,/, -«p- „_

lieiJeulung: navigjuin.

^ " H r R « : ace. . , . k t nu pkTLm ^utan iwcrn,, ,,d ,(, k ^ ,

dat. Rg. ,eo ,rt ne ,-om „, | [ , | , , |^ , ,^ , , ( ; c n . , 4 7 1 ,

.iv/-//,/ navigiurn, n:ivis.
l l C l W " l lU"' im" «PP«««J Of M m * hosn.e un !>ates fødm

egtsa uler yd]Id (Ms.= -lid) An. 445; eft him andswarode æde-
Hnga helm of ydlide An. 278.

2. Ud ids erstes glied von compositis.
lid-man(n), -rs; in. secfahrer.

H e h g c : s. By. qq; ill. 164; H. 1623; Met. XXVI«S (lid-).
fCf. bl, Ih/s-mattr.)

M-wiard, • « ; m. navigii custos ve! dominus.
R e l e g e : s. An. 244.

//W-K'M^ adj. miidc von der seefahrt.

K ty in o l u g i e : hg$. lid entKpricht dem poet. an. IM.

has wort 1st abzuleiu-n von dem Btvb. 1 ///&// 'geben' mil gram mat.
wechsel im pkir. priit. mid part, pviit. (s. Sievers, Ags. GRUB. 3 ;
232 c; 2 3 4 b ; 380: 382 a. i ,b).

Das an. lid scheint verdnzelt auch ins ae. uliemommen
zu scin, daher die formen mit spir^ns.

II. Die Samen iler SHiiffsteilc

i. D e r S c h i f f s v u m p f.

F o r m : butm, -ts; in.

1. carina : kiel.

B e l e g e ; : carina: scipesbotm W W. 166r>; ciinlia vel carina:
scipesliotrii ib. 1 S 1 " .

2. fundus: l.ioden (ursprimgliche bedeimmg).
B e l e g e : s. B.-T. und Suppl.
C o m p o s i t a : Mm als /weites glied von compositis.

byden-bot?}/ der boden eines geEfies.
B e l e g e : s. W'W. 1234.

tinine-botm boden einer tonne.
B e l e g e : s. WW, 123"'. (Cf. dan. té,-idt--lu,»d:\

E t y m o l o g i c : Ags. fa'lm; me. botym, botiim, Imtiiii, bottome,

am h bvthom; Be, bntlitin lcbt in alien venvundten dialekten fort:
as. */Wcw (our dat. sg. bodi/ie beJegtl); mill. nnl. bodem; ahd.
bi'i/om, podiim, podiini, bodan; mild, h&dett, boddn. lin nord germ,
hat das wort 11 im auslatit: an. botn, dan. bund (fiir budn): sthwe-d.
bottc/i. Anffallend isl der auslautcndi: konsonant der w/.., der
bald auf germ. ,/. bald aiif / und bald auf t hinweist. Ahd.
l-mhvn weist a tit" got. *bi,f>fii<!-. *fii/d/M- (Khigo, El. Wh : 47 f).



mm

-' mpss' tmwsw: stam,,,, bmmmomm.

3, stirps, gens: volksstamm.
B e l e g e ?,u 2 und 3 S. B.-T. und Grein, Sprachschatz II: 479.
C o m p o s i t a : stefn als ziveites glied von compo-iitis.

liraiid-støfii adj. prora spuma fulgentein habeiis
(li.-T.); pro ram pcrtica instnictara liabcns (Grein).

B e l e g e : s. An. 504.
heah-stæfn, -strfn adj. altam proram habens.

B e l e g e : s. An. 266; Wai. 13.
forp-stcfn prora: v orders teven.

B e l e g e : forp-stefn Lye.
fnim-sk-mii idem.

] ! e l c g e : prora: frum-stemn W W. 6y'".

steor-stefn puppis: achtcrstever..
B e l e g e : puppi: steorstelh W W. 482'"'.

Icoii-stefn stirps, gens.
B e l e g e : s. Ps. 827.

pcod-stifn idem.
B e l e g e : s. Ps. S3'".

E t y m o l o g i c : Ags. stefn, stemn 'banmstarnm, volksstamm,
grundmaner, schiffssteven'; me. stam (wahrsclieinlich durcli an.
cinfluli): ne. stem = an. slafii 'steven, vorderstcven, giebel', dan.
s/ttm 'suhiffssteven', schwed. stem in !>aksi<wi, framstam;y) afr.
stevene 'vorderstcven'; as. støæm 'st&vm' (nur dut. sg. stamm bcl.),
mnd. sttim(_me) und Steven 'baumsfamm, volksstamm', mnl. steven
und staven^), holl. steven, ahd. mhd. stiim(m), nhd. stamm.

Urspriinglich ist also steven identisch mit stamm fbaumstamm),
indem man aus/.ugehen hat von dem gebmuuli des wortes fur
den balken im steven cines sdiiffe*. Das vorauszusetzende them a
*stafnar) gehort in da^ wuitverbreitete gebict der idg. wz. sta

] ' "orm: stefna, -an; m.

B e d e n t u n g : prora navis: scliiftsstevxn.

') Haneben dSn. sf ;vn •schifTisieven' und gelwetl. 'til/ in der gieH,
he, lem ung, beide mil ndtl. lnutfonn.

*) Kluge, Ei. Wl).: 35S lehm — W * « * uohl mit iinrecht — Jiese
annabmc ah.



HiemachMd*,*: . ank (ia unmffmglkhenbedentmTg^wd,
(hr herkunA iwch „ w . * * * , ^ ^ ^ Wt^pu* „ der

bedeutmig schiffsschnabel liegt auf der hand.

]%, YidMrbnatac uWcht. « c h der me. w * unprOngHH,
idcnt.sch sein soll mit an. tø/,-, fe* vollkummen hmfSllig

Anm. Do, w , * * , i a *%%, ^ « , * & ***, ^ ^bd
holl. krel zi, verbinden; es stammt vielmchr wahrscheinlich ans
den, an. WypA, von dem . * * die u x k n . gen,,. dWekt* 1*4,,
tiiiRc sind.') s. unter ccol.

Auffallend W MX* das finn. lehnwort kn.la 'steven' (Thomsen
M3 f.), das allerding, nach l.-iebich, PBU. XXIII- 2 2 8 eine
amsr» JaubWe de. germ. .&*i , . (&. * , * , **,) * * «il , eime
tnawUTDMt a . Indernes we*an der ba tonm* nkht pm, nnhedmk-

Kor in: bord, -es; m.

I l c d t n t u n g : : . WW.tum. htmm n.iit, ,&*, ( m * , , .
schiftsbord, -deck. '

B e l e g e : non,. Sg. bord oft onfetig o |er cargeblond vda

swengas El. 238.

dat. sg. drugatt his ar on borde Cn. Kx. iSK.

aec . sg. læd under « r r c bord eaforan \,\nv. (;en , . , y

under earce bord ib. 1357; onder bord ib. , 3 6 9 ; buton @*% earéo

bord 'b, , 403 : (der ocgled bord it». ,433; onder « l « d ,*md

ib. 1481 ; ofer cedes bord Cn. 8 6 , : ofer bord Hral. Th. I 246=.
dat. pl. ba beutan beod earce bordum Gen. 1354.

2. tiibuhi: brett.
H e l e s e : s. H.-T., Snppl. i,nd Crein, S|»ra( hsrh. 1: 13 , , , 3 , .

3. clypeus: schild.

K e l e g e : s. Keller, Anglo-Sax. Weapon Names, p. 224.

C o m p o s i t a . I . bOrd a | s zweites glied von compositis.
bar-boni n. navigii simstra pars: backbord

(-;u hec 'riicken').

1 linne!icri i,U
*»f MT|llk,-I,||,,,, , , „ , „ - " ^Z^ - ' ^ ') Vgl. dw N E Hict. V: 65 7 »0n. ^ - is „„, p a r a , | d i e i t h e r in * *

« fcn, W* W 0. K. W p « ) #W, which ,n ,he w » M gkmuk, m i a
I., restrain 'beak'.
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Bekge: he kt him j * . i d * on d*t bwbord o^_ ^M
17 ,- ; ib. i 9 « , » » . on bæcbord him w æ s Langaland ib. r ? »

M v - W tabula colornta, in qua proelia latro-
num ludunttir (Ettm.).

Belegfi : s. Wy. 71.

famig-bord adj lakra spumosa liabcns.
Belege: & Met. XXVIs*.

&Møré clipeos bellicus: kampfsctiiW
B e l « g e : a. CJH. EX. a o j ; Gen. Z 6 9 3 .

liihk-bord s. gud-hvrd.
B e l e g e : s. I!. y n • ih, 3%n_

hlco-bord schiitzendes brctt, hu!ll)rett (IHIUIILT-
deckel).

Jiclege; s. Ra. : ; " .

nætfcd-bord adj- ktem clavata habens.
s. Cirein, Sprachschntz U, p, 275,

clavata'.

steor-bord navigii d^tra pars: steuerbord; ne.
sta r-board.

Helcgc : he kt him e t l n e * * d*t , * * , i ^d on dat **»_
bota and dm w,dsæ on aset bæcbonl Ors. Swt- , , ' " , s*

pnf-l'ord scutum validum: schild.
Helege: s. El. 151.

wil-g-bord latera iiavis, navis.
Selege: under wæg-bord Gen. 1340.

'u--:g-lx»-d kampfschild.
Is leger s. B, 2339; Rx. 466.

yd-bord s. wiég-bord.

Vgl. bord oft onfeng yda swengas El. 238.

3*. Ay/wk mndhs giied von uowp<*itb.
bord-dap, -cs- rø, tischtuch.

Belege; a, O E T . 56--.

*»»,*|rf* n. cilpearaiu impugnatio: walfe
Bclege: s. Cri. 769.

bord-htebbemie m. scutifer: krieger.

B e l e g e : s. B. ,gpg.

bord-haga m. clipeorum sepimentum, testudo,
phalanx.

B e l e g e : s. El. 652.
bmd-hreoda (-f,r?da) m. dipeus, tesmdo: schild-

iiberzug, schild (Holthausen).
B e l e g e : s. B. 2203; An. 1,8; Exod. 236; ib. 320; ib. 159;

bord-nind m. scuti inargo, clipeus: schildrand,

bord-rima, -an; m. kante eines brettes.
J i t i l ege : s. I.cid. 39s1.

bord-ripigizm wasserlauf, dessen bett aus brettern
kiinstlich angefertigt ist (:).

B e l e g e : s. Cod. Dip. Kmble III Sz-\

bords/æ/ n. [pl. nom. -stadi,] litus: gestade.
B e l e g e : s. An. 442.

bord-paca, féaca, -an; m. schilddach.
B e l e g e : s. Ep. Erf. 997; Corp. 1999.

bprd-wiall m. 1. latera navis : schiffsbord.
B e l e g e : Wiht (ein eisberg) cwom æfter wæge liclan . . .

burd-weallas grof Rå. 34".

2. scutorum agger, testudo, cli-

B e l e g e : s. By. 277; Aedelst. 5 ; B. 2980.

bord-ioudu m. clipei lignum: schildhok, sch i Id.
B e l e g e : s. B. 1243.

E t y m o l o g i c : Ags. bord, ne. board; an. burd, dan. bord,
KhMd. Am/; mi AnT, n%u. Aw% bau. tw^, . . ^ d . Aw, nbd.
«wrf(aua dem ndd.); got. -ba,ird in fitn-baitrd •fufischemer ist
ein gemeingerm. wort, das zwei ursprunglich ganz verschiedene
substantive in sich schliellt:

1. bord ^ [lrgerm. Horda- 'brett, latte', venvandt mit air.
bnndén f. 'hof, palast' (von Hrodhm^) stcht im ablautsverhaltnis
zti ags. bred, ahd. bret.

') cf. Stokes, K Zb. XXXV- 151.



2. bord aus urgen,). ****&. Timd, kante' mit &r neben-
førm *&WA^1) sowie den ablauts form en Harzda- und * J n » 6
zu dma, up . i/yr/, &r*f, , *** / in. 'rwd', ahd. AnwY "nud'
kante, vurdersteven1 m steilen sind. Die (dg. »•*. & 4 * M
***"* '^rotzen, # , sein. hervur.id.en'. Wahrschcinlich gc-
horen aucK asbv. k*m*; rus,. 4m&# 'furche' hwrht-r fø ' Utilen-
ha±, Ai. Wb.: 205).

Kmnrk, KL. Wl,.: , 1 O sjiaul.t Hir AW 5 ein befriedigcndes
etymon in viner xartizipialen nebenform von der \y/, Hfor 'er-
licben, cmporhehei,' /.„ fmden, die im idg. 4U%#, 'erboben
iUisiiestorWn, chird, sterhe,i herausgebracht' gdautct lx, ben
wiirde.

Ha die læiden worler -bereits im ae. lautlich vollstandig
/usammengefallen w:lrcn, bestand ein unterschied nur no, I, in
der verschicdenhdt dcs gentis, indem W / mit der bedeutung
'l.rett, planke, schild, lisch fff „., / w v / , Vand, kante, seite'
jedoch m. war. Oic folge war, daB sehr l,uld verwirmng ointrat
dafi da, neutrum au,;h die bedeutungen des maskulinu.ns miter sid,
vere.mf-te. Die bedeutung 'bord, M M S M f in der nautischen
terminologie ist urspriinglicli wohl auf hord 2 srariicfcznfiihren. Als
pars pro tuto gebrau,:l,t btzcfchnA es niclu sellen das gan/o
sdufl. Iw.sonders in der lveiidung ' ,* borde .

l»as wj.. bord 2 «-urde in alle roman, spruelien auf^noiiuiK-n:
mlat. bord»*, it., span., |1Ortg. bordo, fr/,, hor,/, (cf. Di, Cange I •
728 ff., Die/, Et. Wb. p. 5,,), Cymr. inordd und air. bord ent-
staramen dem ags.

[•'orm: /5,7. .,-,,,- n. ; » ^ f)

1. plaiica: [schtffs)]danke.
H e l e g e : planra: mé (1. pelt' hele: die stelle heiik: Corpus

virgineum natat CM pluna r.-iriiu Aid., De laud. virg. rg9) W W
II 1242 (rir. nadi B.-T.J.

2. tabiihuum, asser: brettenvtrk, stange, latte.

— 6, —

B e l a g t : s. bci E.-T.
Com p o s i t a: 1. pel als zweites gli ed von compositis.

benc-pel scamnorum tiibulatmn: bankdiele,
B e l e g e : s. B. 486; ib. 1239.

ceol-pdu f. (oder -pel n?) s. unte r ceoL
wæg-pd n. tabulatum marinum, navis.

B e l e g e : act . sg. him ba Noe gewat . . . under earee bord
eaforan Iredan, weras on wæg-bel Gen. 1358.

dat. sg. on (of) wæg-pele Gen. 1446, 1496; An. 1713.
2. pel als erstes glied von compositis.
!>d(i)-fæstei:(n), -es; a. munimentum e. tabulatis
compactum, navis, Arche.

B e l e g e : dat. sg. on pell-fæstenné Gen. 1482.
Pd-bty(g, -e; f. eine aus bretter» gefcrtigte
briicke.

B e l e g e : S. Cod. Dip. Kmble VI Go*1.
pel-treow n. arbor;

B e l e g e : s. Hy. 114.

K t y m o 1 o g i e : s. Keller, Anglo-Saxon Weapon Names:
242. Vgl. dazu aber Holthausen, Beibl. XVIII, 68.

ink, -&; m,
Belege: rostrum: bile W VV. 77^; ylpes bile vel wrot ib. 224a.
B e d e u t u n g : rostrum, proboscis: schnabel, russel, vorderteil

eines schiffes.

K t y m o l o g i e : Vorauszusetzen ist ein urgermanisdies */>///-,
das aber kaum, wie lihlenbeck, 1' B B. XXVI: 568 glaubt, mit
ae. bil 'schwert' verwandt ist. Eher lassen sich ir. M, bihr 'rand',
cymr. byl ås., mild. bilar, Mer 'zahnfleiscli' vergleichen, vgl.
I,eh mann, Zs. f. celt. Philologie VI: 438.

F o n n e n : scilfc, uylfe, -an; f.
B e d e n t u n g : tabulatum, con tabula tio: brctterversthlag, deck.
Belege: ace. pi. gescype scylfan on seipes bosme (len. 1306.

K t y m o l o g i e : Ae. sdlfc; me. sdulfe, shdfe, pi. -I/us; nc.
sketf saellt sich zu an. skjol/ f. in ii/id-sÅyo/fsiv/. Odins im himmel,
von wo er /ur erde nieilersdiaut' (Kdda), auch als ortsnamt; ge-

^ % . *«r , - ,^ . , .,ir. /,,,/ ^ ^ c f H c k i v- l . W[> V - .H [lier
hor gCh,Vcn :1SS. /„•„„, . , t ; l ,h t . | . , , h t l d ( | u s | , i (7Ci k d m ; a h u htvrl ' k a m o

u.or, m*m*mf, w, /,,,/,/, .Htm,,, Mr f , mWhh, W* von - m k k \



•
F o r m e n : får, -?; f. l m d .cs; m_

K e d c u t u n g e n : i. fon; schiffsgaiiff.

%. pavimentum, area, solara.
B d e g e : ^ B.-T. und Gmk, Sp^dmchmb I ; 306
l o m p o . i t . ; 1 . / » d . ^ k = gKed ^ cocpomd^

lh-re-fior tennc.
Belfige: s. h.-T,

] J e ] c I'dh-Jfor: Md=m vel pavimenimn gcknnw.

fincc-fldr tenne.
H e l c g e : s. Genes. So l n ,

tyrsc-el-, jkrsaslør iden..
B * l * * « : s. Mt. Skt. Illlrf.

iip-flor, -e.; -flore, -an; f.: -cs; in. hoher ge-

I egene r flur, oberes zirnmer.
R e l e g e : s. Homl. Skt. I io 6 S ,M , 8 1 ; ib. I iSS 4 1 ; jb. II

: ? " , " ; Chr. 978.
2. flor als erstes gli ed eines compositums.
flor-stSn; -es; m. tessera pavimento sternendo

designata.
E t y m o l o g i c : s. Falk-Torp, Kt. Wb. I: 172 (flår IIf);

Kluge, Kt. Wb.: 144; Franck, Et. Wb.: 1096; N E Diet. IV: 341:
Weigand, I). Wb. unter fliir m.

F o r m : boka, -an; m.
B e d e u t u n g : forus navis: schiffsgang.
B e l e g c : foros: boka W W. 4042; foras (?): bdlean ib, sa**.
<lat. sg. he on bolcan sæt An. 305.
a c c. s g. gcseah weard be ran ofer bok an beorhtc rand as

B. 231; beorn ofer bolcan beald rcordade An. 602.
E t y m o l o g i e: Ags. boka (ne. ausgestorben) weist keine

direkte emspTechung in den ubrigen germ. dialekten auf. Eine
an dere ablautstufe zeigt ae. bcaka (ne. balk) 'balken', as. bal/to
(holl. balk), ahd. baike in gl ei cb er be den tung; eine dritte an.
bjdlki (dan. bjelke, sch wed. bjiilAé) 'balken'. — Die verschiedenen
stitmmc entsprechen einer altgerm. ablautsreihe: *bolkon-, *balkon-.
vbe!kon-. Verwandte aulierhalb des germ. sind gr. ipdlayt {-ayyog)
'runder balken, wagestange, schlachtordnung', lit. balzam 'lang-
lialken an der egge', lett. baheens 'stiiUe am pflug', russ. bolozno
'dickes brett' (cf. Bernekcr, p. 70). — Die såg. »& ist *$kefo$.
(s. noch Bezzenberger, B B. 1; 256).

Il ber die von einigen gelehrten angenomraene verwandt-
schaft mit lat. suffliimen 'radschuh, sperrkette' (^^subflagmen oder
*-fiangmm 'unter das rad gelegter balken') s. Walde, Et. Wb.:
608; NE] ) . I : 636; Krant:k, Et. Wb.: 4.) ff.; liemeker. Slav.
etym. Wb., p. 70 f.

Formen: wrung, mrmga-
R e d c 11111 n g : cavernae navigii: schiffsraum, hohl des schiffes.
l i c I e g e : onvernamen : pranga [wranga] W W. i S 2 I J ; id.:

wrung ib. 201 ;l:\



m s t r . pl særofe arum l.rogdod yJUonh neuh Cræ. 5 7 .
C o m p o s i t a : ar als erstes g&d von coinpositiK.

«r-blæd, •«• n . palmula remi: rudorbJatt
B e l c g e : palmula: arblæd W W. , * , ' ; id.: ;irl)led. ib. »«*,

(//--/or, -«,- ii. ruderloch.1)
Be l e g e : columbaria: arlocu W W. z88r\

ar-whhk, -an; f. (?) stnippw; mlmtroppe.
ISe lege : stru|>piis: strop vel anvklde W W. iSr12.

K t y m o l o g i e : A p . ^ ; mc. ,,/y, nWL ^.- ^ . *,r W
« « cnbpmchm* m on. ^ . d k . * , ,? , ^h ,«d . ^ u , x l ^ num
«W. «<»: G e m m-sprang liogi vor f. tinn. « ^ ];,,,p. „,„,,
wtim. ^ . «Um. * r . ^ « ' ( T h o r n s : 5 , . ,,„)= j * , ^ ^ ^ ]
n^mc de«db«i. moch Ar ka . ^>A, ^ uix, IlL ^ 7 ^ , ^ ^
(mit vorgeschlagenem r) nbbt unljt'Striiten.2)

Uber den ursprLmg dos «-or.es fet noch kcine vOllig, klarheit
ernHL n.c vom dm « « » Turistene «mcht, noch (kr u ™ *
« ^ «W ^ ™*ckp*t, wdch k m « « f«m ,^imdw,.h.f t

md,t aLpmek .sgcoommm,, dm «ne dcmrtip cpcnthc* ^ . ^
I^kn, Smd. r. ^ . nnd vgL Spmchgc^h, 65 jm genmm. nkht
ex.sttert und lautlich nicht -m hegriinden ht.

an nm der urspmn^lichor, WWOPg 's.ange- der stamm W
W «n ,dg. . ^ «,r vom«Kt%ang. Kon . l*r winl li,, f*
K.l*ld*chKl, ,WchKl am 6 0 ^ * 0 ^ auf * ^ .urOck^mhrt
mt d«m «benAunmc * # ^ , . , m mch^cWer g<*al, *„., , ] — u
^ n g = : unmktellmr geht d . ^ ^ h k k &w d. , . ^ - , mlWWr
n. **r, remer da. mt grun<l des finn.-inord,, erschbssene imtt
' # ,* . -dachK,', cndltb gr. ^ . ^ ^nd ^ f . ^ ttoofm,,ier- -
he b«Wtong -d«ch«,' W * j . mxl 1 ^ ^ , . , dk I * , * * , , .
steuerruder odor 'ruder' gr., germ. u,id balt.-slav

) .-i. l i f e , Slud. s, , i . H. vgl. S|.rn«hgC!ith. : 65.



» orm en: M(V, -«,- m.
B e d e u t u n g : scalmus: ruderdolle

hamele.
Gormen: tnmr^ j * * ^ ^ _ . (.

Bedeutung: md*-, rojeklLpe.

- 67 —

F o r m e n : kd, ham (r)
B e d e u t u n g : dolle, ruderpflock.

B e l e g e : . «1 ^ « ^ d e fm n n i b ^rmog *yM. f** m«, hit
m a d e acorn, p * t , n M V I U m*rc «t h . C h r . C 1040 ( * * , —
'pro mann').

dat- pl. butan pam ha non (r) AJfw. 23s.
C o m p o s i t e : IK, als erstes glied eine, compositurns.

/ar-sæfa, -an; m. ruderer.

Be l e g e : and sceolde man setton odre eorlas and odre ha-
sæton to pam scipum Chr. E. 1052.

E t y m o l o g i c : iul ist entlehnt aus dem skand.; vd awsk
' k r 'ddk, nxkfp&xk', wchMd. ^ Kh»cd. dW *a. Dk gnind-
fbrm &«*» dand. * * * , * "Apk- (-<;"&,,,*,,. ^ d * Uddn
Up-lm^DdKT. p. 8 , f.; Norwn, Urgcrm. I^ntkhre, p. , 5 : Znplt^
D. gmm. C t L . p. , 3 , ; Bk«mn,p, D a o e ^ , p. .60 f.; ly&tMm.
Skand- Loan w., pp. 5, 9 9 , l 8 l j 3 O J

Die fbim / « , ^ A w (d&L), dk dch hei Nap. u. Stev
An«d. O«m. M*L .nd Mod. Smk, VU i g , ; , p. , , g«kt nnd
doMKlW p. : ,8 f . bevockn Wt, Kheint «. demdben ^ ^ t f
zu gehoren, obgleich sie noch nicht befriedigend erklårt ist.

Form: strop(p).

B e d e u t u n g : struppus: ruderstroppe.
B e l e g e : struppus: strop vel anvulde W\V. 18142.

E t y m o J o g i e : Da, wort beruht auf lat. Un.p^m, das
jedoch nicht vor der zwiter, halfte des 5. jl,s. entlehnt ist wie
der abergmn, Ton 1 ^ , « , bewowt. Cf. Popoch» , Lautbhre
55:5*, '5*&

Form: ml dl, -es; n.
B e d e u t u n g : 1. ruderstroppe.

B e l e g e : strupkr: midla W W. 1 8 : * , id.: midlu ib. a88S i .

2. das eiserne mittelstiick des zaiimes, die
gebilikette.

B e l e g e : s . Hpt. Gl. 4 o 6 « , ib. 4 5 8 ' ; Kl. , 1 7 6 - Corp. Gl
'77O (WW. 44-1"); Kl. IKJ3.

C o m p o s i t u rn : mnti-hrii)S, -es; m. ring am gebiii.



BeJege: s. W W. 35611

Wurmen: A ^ p ) , ^ / ^ . . ^ f
B*d* , S U * Iranstmm: ruderbank.

l'' o r m : nwkr, roder.

B e d e t i f n a g ; W # (i. e. steuerruder).

C o m p o s i t a : /%/«- als zweites glied von com posit is.
stip-rditcr schifFsruder.

B e l e g e : navalia: sciprodor W W. 455".
steer-rihier [-nr, -er] sten err ud er.

K e l e g e : nom. sg. pahrmla: steorrodor Corp. Gl. i 5 2 O ,
item WW. 3 8 4 ; rcmus: steorroder ib. 166"; palmula: stoorroder
ib. 468" : gubernaculum: steorropur ib. z S 8 ' \ he [God] is arm
stadolføst wealdend and stiora and steorroder and helma Et. 97" .

dat. sg. God æghwæs weak raid [>æm helman and raid pæm
stiorrodre his goodnessc Bt. , 8 ' ; dætte God wiolde eallra his
gesceafta mid diem stiorrodre his goodnesse Bt. TOO-1.

A b l c i t u n g e n : ge-rifirti pi. n. steucmider, ruder.
Be lege : nom. ace. nauta: gerepru (gerepra?) W W. i8 i s u ;

aplustre: ^ vel scipgetawu ib. ,8:**; aplustra: ^ ib. 288" ; id.:
gcrebro ib. 3 5 7 " . ^ g e r e p r u S h r n ^ i ,

dat. on anum bate butan ækum geredrum Chr. A. 891.
tri-rcdre a.å]. mit drei riiderbSnken; sb. trireme,

nom. sg. da næfde he na ma scipa f>on an; dæt wæs deah
brerepre Bt. 11 5a i.

E t y m o l o g i e : Das wort gehort zu den wenigen ausdriicken
der nautik, die sich bereits urzeitlich nachweisen lassen. Die
Scrm. be^eichnung ftir diesen begriff ergibt sich aus der reihe ae.
/Nkr; me. m6y, mekaen, ndr/-; « . n d * / v &hd. ™Wbr,. mnd.
rMr, ror (mit schwund des inlautenden <1), holl. roer; afr. roder,
'<vr. An. rodr bezeichnet 'dam rudern', xvogegen rodi 'das werk-
/eug mm rudern' mit anderer ableitung gebildet ist.

In germ. *ropra- ist -fra- nar ableitendes instnimentales suffix
= idg. -tro-. Uie eigentliche m. ist *W); sle steckt audi in
dem vb. ae. roivan (ne. lo nnu) = an. r,1a, miil. rock,,, mnd.
/yen, mlid. riicjen und erstheint in den iibrigen idg. sprachen
ni der gkichen bedeutiing: skrt. ar/fra- und an!™- 'ruder' (mit
ZweisUb, wz.% gr. åøftf; 'ruderer' ( « ai. arihtr-), ̂ c^c, -v 'ruder',
lat. n-nws (entlehnt in ahi.1. rhmø, nhd. rkmen), air. råm in derselb.
bedet,tung. T.it. h-ii,, }/•// 'nubm\ trklas 'mdcr' leiten sich ab
von idg. *rto-, einer ablautsform von *r,<tro-. Prellwit^3 j ^ * * *

gen. sg. primula: rodres blæd W W. ,67 '
') cf. Kick I 4 : 11.



^ ^ I ^ ^ O^ i l o i ^ ^1^07 ^^I l8 ^ l o i ^ l ^ ^ ^^ ^ ^ ^ 1

steor-stefn, -es; m. hintersteven.
B e l e g e : puppi: steorstefn W W. 482^.

A b l e i t u n g e n : steorere, -«,• m. steuermarra.
siitran, steoran swvb. I steuern.

E t y m o l o g i c ; Ein urgerm. aiisdruck aus der bereits auf
den wanderungen der Germanen ausgebildeten schiffstechnik: ae.
**""' ™e- stare (Chauc), jetzt veraltet; an. styre, dån. styre, sch wed.
styre; ni ni. stiire, holl. staur, as. *slitiri. mnd. sliire; spitt-mhd.
stiure, nhd. Stener, såmtlich n.; dafiir ahd. sliurra f., afr. stiltre f.

Dasselbe wort ist ahd- sihira 'stiitze, unterstiitzimg, hilfe,
beitrag, abgabe, steuer', mnd. stiire f. in der letzten bedeutung.

Zu grunde liegt die bedeutung 'steif sein oder roachen':
v-gl. ahd. sthri 'slark', mnd. stur 'steif, sowie an. stmtrr, gr.
oxavQoq 'pfabr.') Ein germ. "W@P* 'was sich steuern lafit1 wird
vorausgesetzt durch got. mstmrei f. •ztigellosigkeit' (Uhlenbeck,
Got. Wb.: 162).

Die eigentliche bedeutung des wortes ist sonach 'stiitze';
in der schiffahrt 'stiilze, hilfsruder, ura die bewegung, den kurs
des fahrzeuges in der gewiinschten richtung zu halten'.3)

Fin zu dem sb. gehOnges vb. ist .ags. stimin, styran, an.
styra, afr. stlurx, stwra; mnd. stiltren 'lenken, leiten, stiitzen'.
got. sthtrjati 'festsetzen'. Hierzu steilt sich wieder das sb. .ifr.
stitmie, sliånte 'steuerruder', an. stjorn 'das steuern, regierung,
stcuerruder' {entlehnt in ne. stem 'schiffshinterteir).

h e i m a.
F o r m : helma, -an; m.

B e d e u t u n g : griff am steuer, (ruder->pinne, steuerruder.
B e l e g e : [clavis: helma W W. j 4 ] ; clavus: ™ ib. , 8 , \ item

W W. a g g " .

') Fick III"; 342 sein eine gemcin^me j;erm. vi?.. *st,, Mehen' (ver-
dumWt Au, sla -slehcn') an. Auch Wnklc. Ei. Wb.: 523 fflhrl diese w»rte

«ber Mg. "st(h)eu^(o)., *stO0x<-><>; "sKhji,.,-^). auf eine form der **,
•sf(bJU- 'sleheiV j-uruck. Vg\. staur, styre, l,ei Falk-Torp; (le^gl. sture, stor eie.

*) in tier HHeren ieit unil noch im miiielflller wurden die schiffe miltels
eines breiten ruders or. der rethien seile iles hinterschiffes gesleuert (s. Teil I,



- ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - - - ^ 3- Die Takehing.

Form: mest, -es; m.

B e d e u t u n g : malus/ artcmo: mastWum, mast.

R o l e g e : n o w . sg, # # * vel artemo: mæst W W ;*,*-

~ M ' b . , : , ' ; mMthllfkk o k r H r o d g M . b^gcanmonm B
189»; m a * « a d m * d b *%d*yrd*omitn &f. , 5 *

d*L , g . b# mwto B. j g ; fb. 1905; Aa. 465.
a c e . sg. dono mæst Bt, 144s0.

Sen. p i antennnrum: segelgyrdena, ma-sta Hpc. 01. 5 3 9 "
da t . pl. mails: mæstum W W. 4 4 6 ] s ; item 535s.
C o m p o g l t z : « « f *h m k . g}kd ^ , compodtim.

mæsi-ast, -e; {. modius: die hohlung, in der

der Diastbaum steht.

B e l e g e : modius: mæstcyst W W. .88'*; item W W . 4 ; t J « .
ma-st-ltwl-) seilscheiben am top des m.-istes.

B c l e g e : cmrcerk *mt In cmcomW «bori, tioclimc. unul
Hictena, per quas flines trahuntur: mæstlon W W. igp»

mæst-rap « ; m . rudens mali: masttau.

B e l e g e : swa p* mæst-rapas men ne cudon ne da seglrode
Scseon meabton eordbuende Exod. 82.

* * * * * -w; m. stag, tau %ur imterstiitzung
des mastes.

W w V w ' ' P * ^ ^ « : m«*.hH« W W. 18,'; id.: * * * * ,

E t y m o l o g i e r AgS. nuest; me. ne. mast ^ mnl. holl mast
An. ^ ^ . ; dh,. K h ^ d . « * * ond mbd. mbd. * « , benzben «d"
ikhcr entkhmmg.') Au, dem gem. Awnmeo ptg. * « * . «.d
**#, span. MbHtf; prov. m,,sf, fa, mat (\)\ZY., Kt. Wb.\ 207)- russ
macta, lit. mashn. I.autlich uid begriffiich entspricht dem germ
woM Iml. W&, Ar +WA* < 'mM^.") (cf. Kloge, E z , %%y.

« « W U É , , F,lk-T,,rp, Ki. W b . , .

Sz=zæs%^5=
8) Vg]. ?,,r kutlichen en^icklung lat. miks -5ol.lflf: %&. ,,,hd5 ^ ^ f



h' o r m : * ,*

B e d e u t u n g : mustkopf; mastkorb.
Das simplex ist rø ae. niche belegt

Zor enWcklung Ton n«. ^ * / ,. dw NED. V: 4 , , .

Formen: * , / , j%p/, . ^ . g,. n.

iåmm

da t . s g. nefne he under segle yrne Gn. Ex. 186; snel under
segle An. 505.

ace. sg. gif du dines scipes segl ongean done wind tobrædest
Bt. 1629; fealdan dæt segl ib. 144s0.

nom. pl. vela: seglu W W. 288s"; hæc carbasa: das seglu
Aelfc. Gr. Gl. 86 s ; eowre seglas sen don geseted Shrn. 60".

2. bildlich von der wolkensaule gebraucht.
B e l e g e : s. Exod. 105; ib. 81, ib. 89.

3. vorhang.
B e l e g e : s. Cri. 1139.

4- flagge, banner.
B e l e g e : s. W W. 4 3 5 " ; ib. 476" .

C o m p o s i t a : I. segl als zweites gli ed eines compositums.
ofer-segl artemon: ein iiber dem marssegel

angebrachtes kleine res seg el, bram se gel.
B e l e g e : artemon; obersegl W W. 74.

2. *̂ sf als erstes gli ed von corapositis.
segl-bosm, -m; va. tumor vell, velum : das (im

winde) geschwellte segel, das segel.

B e l e g e : sg. carbasus: segl-bosm W W. n 4 ? ; carbasus, tu-
mor veli: =" ib. 199-2; carbasus: "* ib. 363" .

p 1. carbasa : segl-bosmas W W. 515' ; car basa, vela navium :
« lb. 199".

segl-gerade, « ; n. take lage.

B e l e g e : he beewæd his laford his beste seip and ba segl-
geræda parto Dip. Angi. Th. 54g1B.

Cf. isl. segl-reidi 'takelage'.
segl-gird [syrd], -es; tn.: -e; f.

i. antenna: se gel stange, rahe.

B e l e g e : norn. sg. antemna: segel• gyrd.Aelfc. Gr. Gl. 30313;
antem[p]na: w W W. 3,2*- antenna vel tenio: ^ ib. i82 a ; an-
temna: *» ib. 2881U; antemna: segl-gærd ib. 6'.

gen. sg. corn ti a: ba twegen en das bære segl-gyrde W W.
1823; id.: segel-gyrde endas ib. 167s.

ace . pi. antemnas : segel-gyrdas W W. 535s.
gen. pi. antemnarnm : segel-gyrda W W. 3471; antemnanim:

<*> ib. 515s.



ausdruck. Die andern (vgl.. Str.ichan, Compensatory lengthening
in Irish: 26] verbinden das wort mit der gemeinkelt. benennung
des segels: ir. sedl,1) kymr. Imyl, die Stokes, BIS. XXIII: 62
indessen anf ein urspriingliches *$Jttlå: gr. fi/iyr, skrt. syu/nnn-
'hautchen. r! em en' zuriickfuhrt und gestiitzt auf eine nachricht
Casars,. De bell. Gall. Ill : 13s) als segel ans fellen deuten nioohte.

Anders wieder (Much, Zs. fda. XXXVI: 50) luliren $saa.*STg/a
auf vorgerm. ^sa/lom zuriick und nehmen urverwancitsthaft mit gr.
v7i).or aus soi/lam an. ZnXor, das ta gr. ijrnfiai- 'begleite, folge', lat.
seijuor, air. sir/i-na 'folge, be folge', (got. snihw-n 'selie', eigentlich
'folge mit den angen'?) gehOrt,bcdeuiet urspriinglich 'das, was man
mit sich fiihrt und KLI handen hat, die ansriistung', dann be senders
'die kriegeristhe ausriistung, die waffe', aber anch 'schiffsriistzeug,
takel werk'.

Nach Fick, Vgl. Wb. I J: 560 gehort die germ. sippe zti
##W 'aushalten', auf das skrt. sah, såhatc (Uhlenbeck, Ai. Wb.:
333)- gr. l'i<ji, %Gyi3> und das deutsche sieg zuriiekgehen.

Neuerdings hat I.idén, Stud. z. ai. 11. vgl. Sprachgesch.: 24
dem germ. segla- die ursprlingliche bcdeutnng 'abgerissenes, %u-
gesclinittenes stuck zetig' zugesrhrieben, einebedeutiingseutwicklung,
die viele parallelen hat: *segla- ans idg. *sgkfå wiirde hiernach
Kur vi/.. *uå 'schneiden', an. stgi, sig/; usdiwed. sug/ti 'abge-
sthnittenes sttick, bissen' (urgerm. %^#» *st/gtii/-), an. sogr *los-
gerissenes sifick, streifen' (urgerm. sogi-) etc. geheiren. Wz. ist
*sr£-, lat. sce.ire; r,m seitenwz. *scg- liefie sic;h dann vohl lat.
sa^/tui, saxiihim 'vicreckiges stiick groben zeugs, decke (kriegs-
mantel)' mit einiger wahrscheinlichkeit steilen:*]

2. gekrøme stunge, sa der ei,, banner WcWlgt
^ (-».«%/ 4).

Belege: s. w w. 4 9 3 «
« # . . * ; ^ W p;,ri. sej-elgcgiirtet (r).

Helege: s. On. c. Sg,

A%^, * % ^ / , f, r. itcr rc, vi» Ydi: %^
Belege: 5, H. „ * ,

_ , s^c/'' «W*«< •'•.• f- antenna: segelstange

tf. ahd. srgrtl-niotd 'antenna'

WÉMm ' j Cf. I-lehn, a. a. o.; J78, 186, der fiir air. &M, ,r<W unmrclrilckLen
galUUSfcO iiilaul aniiiiiimt.

') Caesar ^ g t hier bci der schilderung der Venelerschille: . . . 'jicllei
pro veils alutae.|ue tenuiier tonTeolae' . . . Cf. ouch !>i<> Ca^s. XXXIX ; 4_r
11 lid Slrabo IV: 195.

") Palk-Torp, die diese nnsichl iui wfocnilicheii accefitieren, jiiehcn OW
vergleich 110th air. ttehe 'haut', «u. 1%' 'h.irte hauU an mid hatten eine ah n lie he
tjniiidbedeiiiuny tiir da* germ, wort nicht flir au-geschloMien. Tnlsacblich sliid, wie
:L. a. o. geæeiglt, i" der Sllesien ?.cii htiuie als segel gebraiichl wordon. 1 cf.
Et. Wb. II: 150). — VJTI. n n ynnien StWrader, Keallexik.in.



Aus dem germ. stammen afrz, escok, span, escoia, it. scotta
(Diez, Et. Wb.5: 288).

Fo rm: jdf% -es; n.
B e d e u t u n g : stag, stiitztau eines mastes. (das wort begegnet

in einer liste nautischer ausdriicke).
E e l e g e : safo: stasg W W. 28838.

E t y m o l o g i e: Altes nordgerm. wort: ags. stag, ne. stay;
an. stag, dån. schwed. stag; ndd. slag; holl. d*f (erst jiinger).
Aus dem germ. stammen frz. étai, span, estay, die Diez, Et. Wb.s:
578 irrtumlich auf mnl. stede = ags. stede, ahd. stain zuriickfuhrt.

Die vorauszusetzende germ, form *$tago- gehort zu einer
skrt.-wz. s/ak 'widerstehen', eigentlich 'steif sein' und ist zweifellos
m lit. stokas 'pfahl' zu steilen. Eine seitenwz. ist i:s/ag in ags.
staka, ne. stakt 'pfahl'.

Skeat, Et. Wb. rtimmt zu sam men hang von stag mit ae.
stæ^r, ne. stair zur germ. wz. *stig 'steigen, schreiten' an, wahrend
Heyne: 396 das wort unter die wz. *sta 'stehen' (lat stiire, got.
standati, stop, slaps; lit. stbju stbti etc. 'stehen') bringt. Beide an-
sichten stnd nicht statthaft.

Form ; støp{}),
B e d e u t u n g : stag, stiitztau fur den mast. (Das wort be-

gegnet ebenso wie sttsg in einer liste nautischer ausdriicke).
B e l e g e : safon: steep W W. 182s7.

E t y m o l o g i c : Das wort ist nur einmal belegt. Falls es
nicht etwa verschrieben ist fur stag, lafit es sich wohl am ein-
fachsten unter die idg. wz. *stM 'stehen', germ, "'sta ds. bringen,
wobei •/ als ableitendes suffix zu betrachteh ware. Von simp
abgeleitet ist wohl das ae. vb. stæddan 'feststehend. machen, be-
fesligen', mit dem wieder das in der gleichen bedeutung wie sUep
gebrauchte sleding-ime (cf. stede) zusammen zu bringen ware (s. d.).

s t e d i n g - l i n e .
F o r m : stedin^-l'me, -an; f.
B e d e u t u n g : stutztau eines mastes.
B e l e g e : opisfera: stedingline W W. z 8 8 ; 7 ; id.: s[t]edingline

E t y m o 1 o g i e : s. unter shep.

Form : sceatu, -an; m

2. angulus vorspringende ecke.
3. sinus, gremium: schooC des gewandes und

des leibes.
4- kleid, tuch.

l i e lege m 2, 3 und 4 s. bei B.-T.

C o m p o . i t o m : ^ 4 6 * , , ^ , f. d « mn der m,te«n **d.
ecke befestigte tau, die schote.

B e l e g e : pmpe,: « e ^ D e WW. , 8 8 " . i ^ K « d ^ [b
i8zSB (c fur t).

E t y m o l o g i e ; Das wort ist allen germ, sprachen gemein-
mm: w « M , , * * / ' ; (oe. 1*^ , ; ^,d. a*. W^, «*M^; mbd

got , 6 * * . mn]. «W/; boll. *L*,- mnd. nod. «W/; .& , * '
AuBerhalb des germ, steilt Zupitza, Die germ. Gutt - .53

nocb Imr. « * 6 (M. * » A / ) 'Kh«m%, Kb^df^ ^ ^ ^ ,
K h « t Uate', r t w ^ , lit. 16,6*, hKhgrT bimkr.

Dw then» gem,. , d«dr . geh&t «,m p^t. &» , b w

n r gem ^ ^ w Wuegen, vomoOen, berronpHngen' (c& Fkk
T ' 3 3 7 ) - L S b e z e i c h l l e t also zunachst einen vorsprung oder
«m enw fonrispmd», « . , ,or^«nge«k ecke. ^ » « d«m
die bedeubmg von ^ t « , dpfel, ^md, «mn' ho ,«g»g D,
der seemarmssprache erfuhr das wort dann noch weitere begnffliche
«MDgUDg, md«m * dk bewiclmnD, Or die moSemt, etk. de.
" V h hefete. Nmerding, ^ i d d « «mlmck .of dk WKeUeine
«,go,»dt, die «, der ecke de, K p j . «n^bncht ^«md hn=e
nchtiger sceal-line genannt wird

l ^ ^ : : ^ ^ r z L % -
aha vergLeieht sich « W , (Grimm, D. Wl,.: .583)

s) doeh vgl, dagegen Walcfe, Kl. Wb,; 106. "



4- l->as A n k e r g e s c h i r r .

a n c o r ; a n e r a.
F o r m e n : ancor, muer, oncer, gen. ancrcs, mem i m.: ancra,

B e d e u t u n g : ancora: anker.

B e l e g e : n o m . a c e . sg. anchora: ancer W W. 3 1 2 ' ; an-
chora vel saburra: ancra il,. 167 7 ; anchora: uncra Aelfc. Gr.
Gl. 3 0 2 " ; din ancor is git on eordan fæst Bt. 23".

d a t . sg, on anere fæst B. 3 0 3 ; sæ-gciiga on ancre rad ib.

n o m . a c e . pi. pa ongunnon Jjn mdlingas and pa scypmen

pa m a * itpieon Bd. Ill , i s 1 7 " ; pa an eras Ht. 23 1" : pa oncras

i n s t r . pl.hwær we sælan sc.eoion sundhengesttis, ealde yd-
mearas ancrum tæste Cri. 864; ceolas Icton . . . aid ydholu on-
ertnn tæste on br i me bidan Kl. 252.

C o m p o s i t a : ancvr als crstcr bestandteil von compositis.

ancor-, ancer-man, -mann, -es; m. proreta:
der mann, der den anker bedient.

B e l e g e : proreta: ancerman W W. 182%; ib. 3 i i l s
: proi-eta:

ankerman ib. 5 3 9 " ; id.: aiicormaii ib. i 66 7 ; [>rora: per pe anker-
mon sit W W. 5 3 9 " .

<mcor-bend m. funis anchorarius.

B e l e g e : sælde lo samle sid-faebme seip oncur-bendum fæ^i

ancor-, aiK?r-rap,-c$; 111. funis ancliorarius.
B e l e g e : ponne gehydad heahstefn scipu to j)am unlonde

oncyrrupum, setlap sæmearas sande.s æt ende Wal. 14.

ancor-, ancer-setl, -w; 11. der pLttx fiir den anker,
der bug des schiffes.

B e l e g e : prora: ancersetl vel forscip W W. 16614; id.: ancer-
setl ib. 182 s 1 : ib. 2801".

ancor-, aiicer-sfrcng, -es; m. ancorarius funis:
ankertau.

B e l e g e : scipes ancerstreng Solil. 22*; be dam ancerstrengne
(l.-strenge!) ib. 2S'7 .

E t y m o l o g i c : Das gtt, won uyy.vqcc ('der gekriimmte' :
uyzwr 'bug') hat sich «uaacomen mil der saclie durch gaitu Kuropu

formen: w^^t j^ t , , ,

b e l e g e : .intemno: wæde W \\\ 5 «

2. kleid, gewand, stoff

* " ' „ : '.B.-T. .nd ^ . s ^ «

(Vgl. ahd. wat-raf rLidens). '

K o r n i - '-acca, -ai,; m .

b e l e g e : anguina: racca W W , g g -

- "i:::1;;-;;-;,: . ; : .- '••••--•••.».

mmm



miérek-rap, -ra; in. s. wæreh.

Be l e g e : pronesium ; inærclsrap "W W. 1823".

E t y t o o J o g i e : Ae. morris 1st onne- zweifel ableitung von
einem iin au. mVlit W«gtea vi,. * * * * * (cf. Kluge, Stammbildung-
§ <)S\ das eine eritsprechuni; hut in inni. ma-m. Itoll. «my/
•vennooren, venauen, lestlegvii" jein scHfi), HUS urgerm. *mairjan

einer p.irallelform KU ***, /#**. ' ) Zti der k-tzteren gehoren ne,
' " r t " (friiline. w/-/i aux ae. *w,;/v>/// (sw. II.) und mnl. wAr//.
ht-idf in der gleirben bedeutwng me bull. /nam.

Uas vl>. hat aeineo nrepning in einom si,., <];is im inni. als
w,vr 'gren/.«-ii;ht-n, grena©; pfalil, ura ftuas duran føUuhinden'
ersrheinr. Kine læsondcre l,edeutung ist '{jfeliT, ura schiffe damn
lestznlcgcn'. Zweifellos gehort dies 11!. sb. aula engste %u ags,
vcw<f/r, wwv n. 'gren?.!;, geLiot', aarh in compositis wie m&Wg

'grenzweg' vorkommcnd; da/.u fon-unera Mer auBerbaH> der
gren /vn leid'; engl. w,vv 'rain, grenzc, grcnzstein' (&, «,-/•«•
•begren/.cn, grenden ziehii'). lin an. ist dasselbe jo-neittr. nur
im eumposilum landd-:n,cn 'grenzland, l.indesgrcnxe' bexeugt.
AidJerhiilb des germ. steht dieser wortsippe am nachsten 1st
i/ii/n/s, altlat. muims 'maner' (cf. Franck, K / . s . XXXVH: isoiT ;
Walde, Kl. WI,., untor munis, n/wr/hi, mi/11/n).

b æ l i n g.

F o r m e n : facti/ii;, !#&ng, -f: f.

1'. e d c 111 un g : Tuniss: schiffslau.

l ie l e g e : a c c Bg. hast FeaMan Jjast segl and ea<- Imiltmi
Iwgan |:une naffist, and laiian fwt l.ætingc I'.t. 1443 ' ,

F, ty ni i> l o g i c : Kine parti ei |,i ale ableitung y.u dem swvli,
ags. Ihrtun s±a an. ÆaMr, ah<l. /'/&'/, (Msstii), flas seincr^eils wieder
hiklitivinn %u ags. Ankf, alid. A&m* ist and urspriinglifh 'lieil^en
liiachen', dann 'das gebifi, die /iigel (den pfenlen| anlegen, sle
:'.ui/;iuincii' bedeutet. In div nautik libertr.ig'cn bc/.eiclinet es
ciamt 'ein sehir)' (mit einen) tau) iieiestigen'"). l)ax vun htehiH

') Cf. wEgCTsrfcter •!.,|>i.flljil'.![mSeiiCriiiiiii, G F , I": S7S; Wil l inanm. II.

' i r . II : 63 num. .1. f>; nara. ; S^huliU, Dir R a j r ø g der sohw^rhrii Vorba iin

Ac-.. Kiri I'roj.
-; \ich^ K. 1,. in. u , - " .
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norn. acc . s g. hi brim-hengest hringed to lande Run. 16;
se brim heng est bridles ne gymed ib. ai .

i n s t r . pl. we on sæladc . . . brecad ofer bædweg brim-
hengestum An. 513.

[Cf. an. 1'rimdyr).

far o b - h e n g e s t.
forop, fcarøf-hengest, -«• m. marinus equus, navis: meerhengst,

norn. pl. fearod-hengestas ymb geofenes stred gearwe sto don

m e r e - h e n g e s t .
mere-hengest, -cs; m. s. farof-hmgest.

nom. sg. mere-hengest fered ofer flodas frætwum heorhtne

gen. pl. mere-hengesta Met. ad".

s æ - h e n g e s l .
sie-limgtst, -es; m. s. farod-hengesl.

da t . sg. hu du wægflotan . . . sæ-hengeste sund wisige
An. 488.

s u n d - h e n g e s t .
stmd-Iungest, -es; 111. s. farod-hengest.

acc . pl. hwær wc sælan sceolon suiid-hengcstas Cri. 863.

wæg-h e n g e s t .
wieg-hatgest, -t-s; s. farod-tungest.

acc . sg. he bat gestag, wæg-hengest wræc Gu. 1303.
acc . pl. gehlodon hildesercura, bordum ond ordum . . . ivæg-

hengestas El. 236.

[Cf. isl. våg-marr navis].

y d - h e n g e s t .
sd-hciigest, -cs; ra. wogenhengst i. e. schiff.
acc . i>l. bær he wiste his yd-hengestas Chr. K. 1003.

[Cf. aisl. wimrr-hestr}.

yp-hof, •« ; n. domus marina, navis: wogenhof, schifl".
acc . sg. ongan ofostlice |yd-]hof wyrcan, micle merecieste

Gen. 1316.

11 cc. pl. ceoks leton æt sæfearode . . ., aid yd-hofu oncrum
fasste on brime bidan beorna gebinges EI. 252.

Anhang-.

I'oefiselie AllStlf^eke (-kemiin-ar ,-Lr.)

</<", tec, gen. -r; f. tjuercus; robor.

% J % ' , **' *™*"K ^ * ' "™I*T w h*'"* *!**- U*mo

l>"sm m. sinus navis.

A*,^," ,* ' ™ ̂  *"") "*™ ^ '3°*' '33'" ""»=

/«•din, m. s. liosm.

dat . , g . OD bates fædm An. 444.

Cf. 4,l.nedmcd ^ p H. 30 , o. «dd-AxW mcip B. ,9.7!.

^,f/f. W , u,. prum rmvl, (nnr in compu=liis\

/«mig-ln-nh adj. spumosus in collo.

••••<»:d''«-!>«'k adj. torta ,,,-om habcn.s.

[Cf, W. åå&i prora navis].

b r i m • h c n g e s t.



mere-hrægel

B. , % ' ' ' * * " * ""' ™ * ™*-hn*kw,m. «*, * , , ^

go» Ton-I, fl 9i

JfS/kwkf, -« , n. donn, marina, aavå,.
g e n . p | . fjcofor-husn mæst Cm. 1321.

i n e r e - h iis
" " t x * « n. domu» .nannm, n a r b (arra N,*? ,
«co- • * Seip, mere-hti* mlcet (i?,-,. r.^o.J.
Ken- s j ; . i i i e rehn^ mu,l Gen. 1364. '

yd-lida, -<„,; m . w<^e,1Sanger, .chiff.

" c c 4*. W him yd-lidan godne **yrwnn & , 4 8 .

1 a Ku-111 e a r b .

" r - * ^ «. ^,uu, m.ri.« i. .. n.^,. ^,^g , ^ ^

^;\=:c^tLZ^-
v p-m t-arh.

vfi-mrar/i m. C(|uus maritius, nåris,

tf««? navis (vSl. -usi. ̂ ^ / j

- S7 —

b r im - p y s s a.

å&Z «% on l>r.'m-f);sfs]an An. 1699.

a c r . <g. bnm^k{,)mn *t wa &m|* Kcan wohk As 165,

y c p l kton M 6kr =%!«% &mg, Kixlan, bronk bdm-
l3is[slan El. 238.

m e r e - b y s s a .

" r ø M •«". m. meerdLirchrauscher, schiff.
^lat. Sg. o n «lere-fmsan An. 2 5 7 ; o n mere-lmsun ib, 446.

w æ t e r - p y s s a .
^ ' • • / J 1 » " , -<in; m. wasierdurchrauscher.

1. navis.

norn. sg. wæter-|,is[4i for snei imder sorgum Gu. 1303
2- W u a a s. Wal. 50.

br im-wudu.
brim-ioudu; m. lignum marinum i. e . navis.

nom. « € . sg. brim-wL,du scynde leoht lade fus Gu 1305-

t * r me^,k gedm,, « j ^ ^d behwld, brec» ofér L a d w ,
iTimwudi] snyrgan under swelliagum El. 244.

sie-wittfi, m. lignum maritimmn i. e. navis.

a t c . * . Wedr. kode on ^ m g mlgon, «c^ idn mldon

sund-wudn.
sitihfaviidi, m . K_ hrim-wttdu.

" " ' " ' a C C s«- s u m ™*g fromlice ofer «rultne sæ suncl-wudn
dufta Cri. 677 ; XVna wm sund-wudu Sohte K. 208; simd-wudi,
luinede ib. 1906.
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