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I. EINLEITUNG

Zweck des vorliegenden Bandes isr es, eine knappe Darstel
lung der germanischen Heldensage zu geben; das schliellr die
Darstellung der Heldendichtung aus. Es wird also von einer
Trennung von Heldendichtung und Heldensage ausgegangen,
obwohl die Sage oft nur in der Dichtung greifbar wird, sich in
ihr manifestiert, Die Berechtigung zu dieser Methode leitet sich
daraus ab, daB es "Heldensage vor und auBerhalb der Dich
tung" (Hans KUHN) gegeben hat, daB der besonders von
A. HEUSLER und H . SCHNEIDER vertretene Satz "Heldensage ist
Heldendichtung" als nicht mehr giiltig erscheint. Niche immer
liiBt sich ein Kern der Sage feststellen, von dem aus sie sich
weiterentwickelt hat; es mag mitunter sogar fraglich sein, ob es
nur einen solchen festen Ursprung jemals gegeben hat. Ebenso ist
denkbar, manchmal deutlich nachweisbar, daB historische Er
eignisse und Personen in verschiedener Weise interpretiert und
gestaltet sind.

Die Einteilung der Heldensage ist traditionell: die Sagen sind
nach der Gegend eingeteilt, in der sie entstanden sind. So wer
den etwa die nordischen Zeugnisse der Nibelungensage unter die
deutsche Heldensage eingereiht, da diese Sage im deutsdien
Raum ihren Ursprung hat. Aber dieses Prinzip wird nicht
streng durchgefiihrt; so erscheint der »Beowulf«, der gautische
Heldensage enthalt und daher eigentlich zum nordgermanischen
Kreis gehort, in dem Kapitel -Englische Heldensage- (S. 107 ff.),
weil der Stoff hier seine einzige und einzigartige Gestaltung ge
funden hat. Bei der Darstellung der einzelnen Sagenkreise
komrnt es lediglich auf sagengeschichtliche Zusarnmenhange,
nicht auf literarhistorische oder -asthetische Interpretation an.
Die Wichtigkeit der lerzteren soli damit in keiner Weise bestrit
ten werden, vielleicht komrnt ihr sogar die gr6Bere Bedeutung
zu. Diese Meinung ist in jiingerer Zeit sehr nachdriicklich ver
treten worden, einmal deshalb, weil lange Zeit der literarische
Eigenwert zu Unrecht zugunsten der rein en Sagengeschichte ver
nachlassigt worden ist und zum anderen, weil man sich oft bei
der Rekonstruktion der urspriinglichen Sage vor nicht zu iiber
windende Aporien gestellt sieht. Die iiberlieferten Literatur-



denkrnaler sind nicht als germanische, sondern jeweils als mit
telhochdeutsche, altenglische oder altnordische Epen bzw. Lieder
zu betrachten, deren literarhistorischer Stellenwert sehr unter
schiedlich ist. Dennoch sind sie indirekr Zeugnisse der altgerrna
nischen Heldendichrung, deren Darstellung sich auf das rein
Stoffliche beschranken muB. Sie erscheint daher hier durchge
fiihrt in der Form einer inhaltlichen Beschreibung eines Teiles
der altgermanischen Literatur (Heidensage, bzw. -dichtung ist
niche die einzige Literaturarr der Germanen gewesen) und, auf
grund der Verwendung der literarisdien Quellen, auch als eine
Motivgeschichte der germanischen Heldendichtungen des Mittel
alters.

Wegen des besdirankt zur VerHigung stehenden Platzes ist auf eine
vollsrandige Verzeichnung der Literatur verzichtet worden. Die Dar
stell ung der einzelnen Sagenkreise geht von den literarischen Denk
malern aus und zieht danach die nichtliterarischen Hinweise und Quel
len heran. Bei den Fragen der historischen Ableitung und bei der De u
tung sind die jeweils wichtigsten Richtungen der Forschung angedeutet.

Forschungsberichte:

B. SYMONS 1900, S. 610ff.
Th . HAARER: Geschichte der deutschen Heldensagenforschung von den

Anfangen bis Andreas Heusler. Diss . Tiibingen 1924.
H. W. ] . KROES: Opvattingen over de grondslagen der Heldensage

in de twintigste eeuw, in : Levende Talen (Groningen) , 1953, S.
256 If.

W. BETZ: Die deutsdie Heldensage, in: Dt. Phil. i. A. Bd. 2, 1956,
Sp. 1471 If.

K. v . SEE: Germanische Heldensage. Ein Forschungsbericht, In: Got
tingische Gelehrte Anzeigen 218,1966, S. 52 ff.

Bibliographie:

R. WISNIEWSKI: Bibliographie zur dr, Heldensage 1928-1960, in: H.
SCHNEIDER : GHS I, 2. Aufl . 1962, S. 458 If .
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II . ALLGEMEINES ZUR HELDENSAGE

Heldensage ist eine literarische Erscheinung aller Volker und
aller Zeiten . Die Spanne reicht vorn Gilgameschepos bis hin zu
den modernen Bylinen der Russin Marfa Kryukowa, in denen
sie Person und Taren Lenins besingt. Auch wenn man im letzten
Fall nicht ohne Einschrankungen von Heldensage sprechen
kann, stehen diese Bylinen doch ganz im traditionellen Zusam
menhang der russischen Heldendichtung.

Was ist ein Held, was zeichnet ihn aus? Eine eindeutige Defi
nition ist nidu einfach und man rut besser daran, ihn zu be
schreiben (die vergleichende Phanornenologie der Heldensage
hat Wertvolles' geleistet): der Held verfiigt iiber Eigenschaften,
die ihn dazu befah igen, sichtbar zu machen, was dem Menschen
moglich ist, Da er groBere korperliche und geistige Gaben be
sitzt, kann er Taten vollbringen, die jedem anderen verwehrt
sind. Diese Krafte hat er rnitunter, weil er gottlicher Abstarn
mung ist. Mehr als nach allem anderen strebt der Held nach
Ehre , nicht nur nach seiner person lichen, sondern auch nach der
der Familie und der Nachkommen. Deswegen erwirbt er das
Lob der nachfolgenden Generationen: den Ruhm . Der Held
endet meistens tragisch (eine Ausnahme ist z. B. Odysseus), da
ihn sein heroisches Temperament daran hindert, sich freiwillig
einer starkeren Macht zu unterwerfen. Die Tragik seines Unter
ganges (haufig noch dazu in jungen Jahren) wird durch seine
Vorbildhaftigkeir gernilderr. "Heiden sind Leitbilder mensch
lichen Ehrgeizes und streben nach der Oberwindung der nieder
driickenden Grenzen menschlicher Schwachheit und nach einem
volleren, lebendigeren Leben, nach der weitestmoglichen Ver
wirklichung einer vollkommeneren Menschennatur" (BOWRA,
S.4).

Schon seit langem hat man in den Motiven urn einen Heiden
Obereinstimmungen festgestellt und hat sogar ein festes Muster,
ein .pattern' eines Heldenlebens und eine typische ,Heldenbio
graphie' aufstellen wollen (LORD RAGLAN, de VRIES) : besondere
Zeugung und Geburt des Heiden, bedrohte Jugend, kennzeich
nendes Aufwachsen, Kampf mit dem Ungeheuer, Erringung
einer Jungfrau, Unterweltfahrt, Verbannung in der Jugend und
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siegreiche Riickkehr, besonderer Tod. Diese Konstruktion ist
zweifellos zu vage und wenigstens fiir die germanische Helden
sage nicht nachzuweisen (vgl. auch von SEE). Wesentlicher ist
eine bewundernswerte Tat oder mehrere Taren (die durchaus
unverbunden nebeneinander stehen konnen), in denen sich das
Heldenhafte manifestiert.

In der Einleitung seines bedeutenden, von der Germanistik
weitgehend iibersehenen Buches iiber den heiligen Patrick ver
sucht S. CZARNOWSKI die Beziehungen zwischen heldischem Ideal
und den es bedingenden sozialen Gegebenheiten aufzudecken.
Nach ihm liegt die Vollkommenheit des Heiden in der Ver
wirklichung einer Kraft (,valeur'); je nach den verschiedenen
Landern und Epochen kann dieser Begriff sehr variieren. Die
Ideale konnen sein : korperliche Kraft, Geschicklichkeit, Ver 
schlagenheit, standhaftes Bekenntnis zu einem rel igiosen Ideal.
Diese Ideale, die der Held verkorpert, sind Ausdruck der je
weiligen sozialen Verhaltnisse : im Heiden reprasentieren sich
die einer Gesellschaft innewohnenden, sozial bedingten Krafte,
"La valeur en question est une valeur sociale . Le heros est Ie
representant d'un groupe ou d'une chose socia Ie.« (5. 7)

Innerhalb der Heldensage lassen sich drei Hauptgruppen
(nach BOWRA) unterscheiden, die von der sozialen Struktur und
den Lebensformen der betreffenden Gesellschaft abhangig sind:
einmal die primitive Heldendichrung der primitiven Gemein
wesen mit einfacher, kaum differenzierter Sozialstrukrur (z. B.
die nomadisierenden, Viehzucht treibenden O sseten, Usbeken,
jakuten). In dieser Gesellschaft, in der das Obernatiirliche eine
groBe Rolle spielt, ist das Ideal des heldischen Menschentyps fiir
den Einzelnen noch relevant, der ihn zu realisieren versucht, Das
Weltbild ist noch nicht rein anthropozentrisch-individualistisch.
Spaltet sich diese primitive Gesellschaft im Laufe der Entwick
lung (beim Obergang von Viehzucht zum Ackerbau, bei fester
werdender Ansiedlung, bei der Entstehung und Entfaltung fester
Zentren) in eine kultivierte, gebildete Klasse und eine ungebil
dete Unterschicht auf, dann kann entstehen: die proletarische
Heldendichtung, die auf die unteren Schiditen beschrankt bleibt,
da die Oberschicht sich an fremder Buchliteratur orientiert (z. B.
die russischen Bylinen) oder die aristokratische Heldendichtung:
aufgrund einer differenzierten Lebensart entfaltet sich ein star
ker ausgebildeter Ehrenkodex ; die Oberlegenheit des Heiden
findet ihre Entsprechung in auBerl icher Prachtentfaltung. Das
Wunderbare spielt im Gegensatz zur primitiven Heldendich
tung nun kaum noch eine Rolle. Nicht immer sind diese drei
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"Arten heldischer Geisteshaltung" (BOWRA) klar voneinander
geschieden .

Die Heldensage hat immer einen historischen Ankniipfungs
punkt, ist aber am genauen chronologischen Bericht nicht inter
essiert. In schrifllosen Gesellschaften iibernimmt zweifellos die
Heldensage die Rolle der Geschichtsschreibung, behandelt aber
Figuren und Ereignisse mit grofser Freiheit; sie ist somit weniger
eine politische Geschichte als eine "erstklassige Informations
quelle fiir die Gedanken und Gefiihle der Menschen und Volker"
(BOWRA, S. 591). Stilmittel der Heldendichtung sind: angestreb
ter Realismus und Objektivitat, sorgfaltige Beschreibung der
wichtigen Gegenstande ; dazu Wiederholung konventioneller
Themen wie Festgelage, Abfahrt und Ankunfl, Waffenanlegen.
Heldendichtung lebt urspriinglich im nichtschriftlichen Bereich
und verwendet gerne sprachliche Formeln, feststehende Erzahl
motive, stereotype Auftritte, Besonders hervorgehoben hat diese
Tatsache M. PARRY (gute Ubersichr seiner Forschung bei A.
LORD), der [esrstellte, daB man nicht mit fest fixierten Helden
Iiedern rechnen diirfe, die - einmal geschaffen - auch so weiter
iiberliefert worden seien. Der Stoff sei vielmehr unter Verwen
dung der feststehenden Einheiten improvisierend von jedem
Sanger neu gestaltet worden. Mit dem Begriff der ,oral poetry'
laBt sich gut bei der Erforschung der siidslawischen Heldendich
tung arbeiten, die noch bis in die jiingste Zeit aktiv gepflegt
worden ist ; fiir die germanischen Heldenlieder ist diese Frage
stellung erst in Ansatzen nutzbar gemacht worden .

Literatur:

C. M. BOWRA : Heroic Poetry. 1952. 21961. Dr.: H eldendidirung. Eine
vergleichende Phanomenologie der heroischen Poesie aller Volker
und Zeiten . 1964.

LORD RAGLAN : The Hero: a study in tradition, myth and drama .
1936, S. 178 If.

DERS.: The Hero of Tradition, in: Folk-Lore 45, 1934, S. 212ff .
J. de VRIES 1954, S. 125r., S. 137ff .
DERS.: Heldenlied en He1densage. 1961. Dr. : Heldenlied und Helden

sage. 1961, S. 281 ff.
K. v , SEE: Gerrnanische He1densage. Steffe, Probleme, Methoden . 1971,

S. 83 f.
S. CZARNOWSKI: Le culte des heros et ses conditions sociales. Saint

Patrick , H eros national de l'Irlande. 1919.
A. LORD : The singer of Tales. 1960. Dt. : Der Sanger erzahlt, 1965.
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III. DIE GERMANISCHE HELDENSAGE

1. QUELLEN

Grob vereinfachend sind Quellen der germanischen Helden
sage (nichr nur der Dichtung) all die Zeugnisse, die W. GRIMM
in seiner »Deutsdien Heldensage« und K. MULLENHoFF in seinen
»Zeugnissen und Excursen- zusammengetragen haben.

Diese umfassen Ausziige und Hinweise bei spatantiken Histori
kern (z. B. Jordanes, Priskos), frankischen, langobardischen, sachsi
scherr, englischen, danischen Geschichtsschreibern (z . B. Gregor von
Tours, Paulus Diakonus, Widukind von Corvey, Beda Venerabilis,
Saxo Grammaticus), frtihmittelalterliche Urkunden und Briefe (Schen
kungsurkunden mit gerrnanisdiem Namenmaterial, Brief des Alkuin
an den Abt von Lindisfarne, Briefe des Domschulmeisters Meinhard),
Gesetze (z , B. Lex Burgundionum), Andeurungen in volkssprachlidier
Literatur, die keinen Heldensagenstoff zum Inhalt hat (z . B. »Parzi
val«, Liederrepertoire des Marner, einige ,kenningar' und ,heiti' der
alrnordischen Skaldendichtung), Volkslieder des spaten Mittelalters
(besonders die danischen folkeviser und die faroyismen Balladen;
Koninc Ermenriks Dot), Volksbucher (z. B. »Hiirnen Seyfried«) und
spate, erst im 18J19. jh, aufgezeidmete Sagen (z. B. die von »Way
land smith«) , Dazu kommen nom die von Grimm und Miillenhoff
kaum berdcksiditigten (teilweise damals nom nicht bekannten) bild
limen Darstellungen einzelner Motive der Heldensage aus dem Mittel
alter (z. B. Franks Casket, norwegisdie Kirchenportale, schwedische
und englische Bildsteine),

Wegen seines literarischen Wertes wichtigstes Quellencorpus
ist die dichterische Gestaltung der jeweiligen Heldensagen, also
die konkret greifbare Heldendichtung, die allerdings nicht mehr
altgermanisch ist, auch wenn man glaubt, in den altesten Liedern
des Nordens und des Siidens das altgermanische Heldenlied in
Umrissen greifen zu konnen, Die Heldendichtung verteilt sich
auf den Zeitraum vom 8. jh. (Hildebrandslied) bis zum 13._jh.
(Dietrichepen, »Pi<'5rekssaga«), umfalh also 500 Jahre. Nimmt
man die anderen, nichtliterarischen Zeugnisse noch hinzu, erwei
tert sich die Zeitspanne urn nahezu 1000 Jahre (z. B. Priskos
Mitte des 5. jhs. - Volkssage von Wayland smith 18. jh.). Hier
aus ergeben sich Schwierigkeiten in der Bewertung der einzelnen
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Zeugnisse fur die Gestalt der Sage, d. h. welchen Stellenwert im
(urspriinglichen) Sagengefilge man den verschiedenen Quellen
zuweisen kann. Sie werden dadurch erhcht, daB die Helden
dichtung so verschiedene Literaturarten umfalit wie Epos (»Beo
wulf«), Heldenroman (»Nibelungenlied«, »Kudrun«), Helden
lied (s-Hildebrandslied«, eddische Heldenlieder), Prosaroman
(Prosaauflosungen von Liedern - »Volsungasaga«, »Pi5reks
saga«) ,

Literatur:

W. GRIMM : Die deutsche Heldensage, 1829.
K. MULLENHOFF: Zeugnisse und Excurse zur Heldensage, in: ZfdA 12,

1865, S. 253ff. und ZfdA 15, 1872, S. 310ff. (letzteres von O.
Janicke herausgegeben) .

Alles zusammen in : W. GRIMM : Die deutsche Heldensage. 41957.

Bildliche Darstellungen:

S. LINDQVIST 1941
K. HAUCK 1957
E. E. PLOSS 1966

(Eine corpusahnliche Sammlung aller germanischen Bilddenkrnaler
zur Heldensage liegt nicht vor .)

2. GESCHICHTE DER ERFORSCHUNG

Irn Folgenden sollen die wichrigsten Ansatze der Forschung
kurz dargestellt werden zusammen mit den verschiedenen Defi
nitionen der germanischen Heldensage. Diese Obersicht kann
freilich kein Forschungsbericht sein, sondern nur mogliche Posi
tionen andeuten, wie sie seit der Rornantik immer wieder ver
treten worden sind. Die drei Hauptrichtungen der Forschung
haben einander nicht abgelost, sondern standen und stehen weit
gehend nebeneinander. Es darf auf keinen Fall der Eindruck
entstehen, als handelte es sich bei den folgenden drei Ansatz
punkten urn klar voneinander getrennte Positionen ; die Grenz
ziehung ist unscharf und sie ist nur aus Grunden der Darstellung
versucht worden.

Heldensage und Miirchen

Eine gewisse Obereinstimmung der Motive in Heldensage und
Marchen war AniaB fur W. WUNDT, die Sage (die er nicht in
Volks- und Heldensage differenzierte) aus dem Marchen zu er-
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klaren ; durch das Eindringen von Geschichtlichem mutiere das
Marchen zur Sage. Die Herleitung der Heldensage aus dem
Mardien verbindet sich ganz besonders mit dem Namen Fried
rich PANZERS. Er versuchte, die Beowulf- und Sigfridsagen aus
dem Marchen zu erklaren, wobei er nicht nur einzelne Motive
als Quelle annahm, sondern ganze Marchen (hierbei ist er schon
fruh auf scharfste Kritik gestoflen, z. B. von Seiten SYDOWS). Es
ist nicht zu bestreiten, sog. .Marchenrnotive' in der Helden
sage vorkommen ebenso wie in Legenden und Mythen (z. B. Be
freiung einer ]ungfrau, Aufwachsen des Helden bei Pflegeeltern,
Drachenkampf). Doch ist es kaum korrekt, dabei von .Mardien
motiven' zu sprechen: es handelt sich eher urn (volks-)literarische
Motive, die Eingang in das Marchen, in die Legende, den My
thos, die Heldensage finden konnen. Dennoch kann es Motive
geben, die der einen oder anderen Gattung gernafser sind, sodali
man mitunter von marchenhafren (z. B. Freierprobe) und my
thenhaften Motiven sprechen kann. In neuerer Zeit sind die
Unterschiede zwischen Mardien und Heldensage deutlicher her
ausgearbeitet worden: die Ereignisse der Heldensage werden fUr
wahr gehalten (hierin der Volkssage ahnlich), sind historisch
verankert, spielen in einer real en Welt und sind vorbildhafl:; das
Marchen ist fiktiv und unreal. Die Heldensage ist tragisch , das
Marchen hat einen glucklichen Ausgang; die Heldensage ist
pessimistisch, das Marchen optimistisch; die Heldensage kann
rnythische Elemente in sich aufnehmen, das Marchen lehnt sie abo
H . HONTI, der diese Unterschiede durchaus bemerkte ("Aben
teuer und Heldentat sind grundverschiedene Dinge" S. 58),
postulierte dennoch ein "Urmarchen" (das er aus Marchen und
Heldensage rekonstruieren zu konnen glaubte), das der Helden
dichter bewullt verandert und so die Heldensage geschaffen
habe; das "Urmarchen" sei die notwendig anzunehmende Vor
aussetzung jeglicher Heldensage. Trotz gemeinsamen Motiv
bestands bleibt es aber bei der grundsarzlichen Trennung: die
Heldensage ist kein weitergeflihrtes, urn einen tragischen
angereichertes Marchen; das Marchen keine gekurzte, den tragi
schen in ein gliickliches Ende verwandelten Helden
sage.

In den Heldensagen /lnden sich marchenhafte Motive (Dorn
roschenmotiv in der nordischen, Freierprobe in der deutsdien
Brynhildiiberlieferung), mythenhafre Motive (Dietrich als An
fUhrer des Wilden Heeres in deutscher, Brynhild als Schildmaid,
Sigmund und Sinfjotli als Odinskrieger in der nordischen Liie
ratur) und ganzlich freie Motive, die sowohl in der Heldensage
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als auch in Marchen, Mythen und Legenden auftreten konnen
(Drachenkarnpfe).

Literatur:

F. PANZER: Beowulf. 1909.
DERS.: Siegfried. 1912.
C. W. v . SYDOW: AfdA 35,1911 , S. 126ft
F. PANZER: Das ru ssische Brautwerberrnarchen im N ibelungenlied, in:

PBB 72, 1950, S. 463 if .
J. de VRIES 1954.
H. HONTI: Volksmardien und Heldensage. 1931. (= FFC 95)
M. LUTHI: Das europaische Volk smarchen. 31968.
DERS. : Es war einmaJ. Yom Wesen des Volksmardiens. 31968 (Kleine

Vandenhoeck-Reihe 136/37).
DERS. : Marchen . 41971 (Slg . Metzler 16).
W. WUNDT: Volkerpsychologie, Bd. II11, 1904, S. 326 if., bes. 382 if .
DERS.: Marchen, Sage und Legende als Entwicklungsforrnen des My-

rhos, in : Archiv fur ReligionswissenschaA: 11, 1908, S. 200 if .

Heldensage und Mythos

Es ist offensichtlich, daB Heldensage myrhenhafte Ziige an
sich gezogen, in sich aufgenommen hat. Das wird z. B. in der
griechischen Heldensage deutlich: hier bestehen Obereinstim
mungen zwischen Heiden und Heroen, die ihrer auBerordent
lichen Taren und besonderen Eigenschaften wegen nach ihrem
Tod kultisch verehrt werden konnen, Der deutsche Sprachge
brauch hat dahingehend differen ziert, dem .Heros' einen mythi
schen, dem ,H eiden' einen historischen Charakter zuzuweisen,
d. h. der Heros kann eine besondere Kategorie des Gottlichen
sein, der Held dagegen bleibt immer Mensch. Die Heroen sind
durchaus den christlichen Heiligen vergleichbar und daher kann
man die Legenden als christliche Heldensage begreifen.

In der Erforschung der germanischen Heldensage ist die Ver
bindung zum Mythos immer wieder gesuchr worden: Helden
sage sei die Abspiegelung von Naturmythen, die Helden seien
aus Gottern und Damonen abgeleitet (MULLENHOFF) ; halbgott
liche Heroen seien Trager der Naturrnythen und fanden ihre
Fortsetzung in den Sagenhelden (E. H . MEYER, B. SYMONS). FUr
A. HEUSLER war der Mythos nur eine von vielen Quellen, aus
denen die Heldensage genahrr wird; sie sei auf keinen Fall Fort
setzung des Mythos. Die Verbindung zum Archetypischen be
tonte J. de VRIES : Bedingung zur Entstehung von Heldensagen
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sei, daB im Held ein Archeryp erkannt wurde. In jiingster Zeit
sind besonders stark Argumente fur germanische Heroenmythen
vorgebracht worden: K. HAUCK postuliert fur die vorchristliche
Heldeniiberlieferung: "wir haben allen Grund L . .J von Heroen
mythen neben Gortermythen zu sprechen" und fordert als drin
gende Aufgabe der Heldensagenforschung, den Prozef der Ent
mythologisierung zu untersuchen. Vorchristliche bildliche Dar
stellungen der Heldensage sind fur ihn Heilsbilder wie Gorter
bilder es sind. Diese Auffassung entspricht weitgehend der Mei
nung von F. R. SCHRODER, der in der Heldensage gewisser
maBen die Profanierung des Mythos sieht .

Den scheinbar umgekehrten Weg geht O. HOFLER, der die Er
hohung eines historischen Helden ins Mythische annimmt, so
etwa bei Sigfrid, den er mit Arminius zu identifizieren sich be
miiht, und bei Dietrich, den er zur Wodanshypostase erhoht
sieht . Er steht jedoch insofern J. de Vries und K. Hauck nahe,
als sie aile drei von dem Gedanken der .repraesentatio' ausgehen,
der Wiederholung "mythischer und zugleich archetypischer Ur
ereignisse" (HAUCK: -Zur germ.-dt. Hs-, S. 444). Der Held habe
Taren wiederholt, die ein Gott am Anfang der Zeiten (ELIADE:
in illo tempore) zur Oberwindung des Chaos vollbrachr hat.
W. BETZ hat Hofler's pragnanten Satz "H eldensage ist Helden
verehrung" in "Heldensage ist Heldenrilhmung" abgemildert,
da ,H eldenverehrung' zu stark ins Kultische hineinreiche, und
eine kultische (und das bedeutet immer auch eine institutionali
sierte) Verehrung fur germanische Helden nicht nachweisbar ist.

Die Erforschung der Verbindung von Heldensage und My
rhos, wie sie hier in aller Kiirze angedeutet ist, ist auBerst an
regend . Vergleichend laBt sich sagen, daB die germanische Hel
densage zwar mythenhafte Ziige in sich aufgenommen hat, aber
weir weniger mythologische Beziige aufweist als andere Helden
sagen, z. B. die griechische.

Literatur:

K. MULLENHOFF: Frija und der halsbandmythos, in: ZfdA 30, 1886,
S. 217 If.

B. SYMONS 1900
E. H . MEYER : Mythologie der Germanen. 1903.
A. HEUSLER : Geschichtliches und Mythisches in der germanischen Hel

densage, in: SB d. Preuss. Akad. d . Wiss., phil.-hist. Kl. 1909, S.
920 If. ; wieder in: A. H .: Kleine Schriften Bd . II, 1969, S. 495 If.

]. de VRIES 1954
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O . HOFLER: Deutsche He1densage, in: Von dr, Art in Sprache und
Dichrung Bd. 2,1941, S. 73ff.; wieder in : Zur germ .-dt. HS, S. 52 If.

DERS.: 1961
DERS.: Gerrnanisches Sakralkonigturn. Bd, 1. 1952.
K. HAUCK: Heldendichtung und Heldensage als Geschichtsbewufltsein,

in : Fest. Brunner 1963, S. 118 If.
DERS.: 1957
F. R. SCHRODER: Die Sage von Hetel und Hilde, in : D'Vjs, 32, 1958,

S. 38 If.
DERS.: Sigfrids Tod , in: GRM 41,1960, S. 111 If.
K . v. SEE:Gerrnanische He1densage , 1971, S. 31 If .
DERS.: 1966

H eldensage und Geschichte

An nahezu allen germanischen Heldensagen haben historische
Personen oder Ereignisse aus der Volkerwanderungszeir einen
Anteil: dieser ist von Sagenkreis zu Sagenkreis verschieden
grofl: im Burgundenuntergang der Dichtung sind die Gescheh
nisse von 437 noch zu erkennen, in den Sagen urn Dietrich lebt
Theoderich der Groiie weiter, in der Sage von der Hunnen
schlacht sind die historischen Reminiszenzen schon schwacher
(nur noch in blossen Volks- und Ortsnamen siditbar), in der
Hildesage oder in der Wielandsage sind sie anscheinend tiber
haupt nicht vorhanden, sie werden nur kombinatorisch erschlos
sen. Aus diesem Grund ist die Frage nach dem Anteil des Histo
rischen an der Entstehung und nach dessen Bedeutung fUr die
Interpretation alles andere als eindeutig geklart.

W. GRIMM (nach ihm L. UHLAND) sah zwar das Historische,
legte jedoch das groflere Gewicht auf das Poetische; sein Bruder
Jakob betonte wiederum das Geschichtliche. Dessen Verbindung
bzw. Durchdringung mit dem Mythischen war fur ihn die Wur
zel der Heldensage (so auch K. LACHMANN). Das 19. Jh . war
weitgehend von der (natur)mythologischen Deutung bestimmt ;
noch bei A. HEUSLER, der den Einflufl des Mythischen fur ge
ring halt, ist die Geschichte nur eine von vier Quellen, und nicht
die wichtigste; wesentlich sei die aus der Umwandlung der
politischen Geschichte in menschliche Konflikte hervorgegangene
"personliche Fabel". Das Zuriicktreten des Politisch-Historischen
hinter das Menschliche sehen auch H . SCHNEIDER/W. MOHR,
gleichzeitig aber auch die Funktion der Heldensage als Ge
sdiichtsiiberlieferung, denn sie ist in der Geschichte eines Starn
mes angesiedeit und die in ihr geschilderten Ereignisse werden
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fiir wahr gehalten. Gegen die These des Romanisten J . BEDIER,
der fur die franzosische Heldensagen keine karolingischen oder
gar merowingischen Vorstufen annehmen wollte, sie vielmehr
fiir gelehrte Fiktionen hielt und die Heldenepik fiir Sdiopfun
gen des 11. und 12. Jhs . erklarte, verteidigte Th . FRINGS die
Entstehung der Heldensage aus der Geschichte und hielt an der
Kontinuitat der Stoffe fest . Nur wenig sparer warnte D. v .
KRALIK vor der Dberschatzung des Historischen, das nur sekun
dare Bedeutung habe. Skeptisch gegeniiber jedem Rekonstruk
tionsversuch aus der Geschichte betrachtete er die historische Er 
klarung als zu mechanisch. Gleichzeitig hob W. MOHR gegen das
Privat-Menschliche hervor, daB die in den Heldensagen getrof
fenen Entscheidungen offentliche und keine privaten seien. Auch
W. LANGE geht zwar von der Geschichte aus, das Entscheidende
sei aber nicht die Geschichtsschreibung, sondern die Daseins
deutung (wie W. BETZ: Heldensage beschaftigre sich mit der
Frage "nach dem Sinn all dieser Volkeruntergange", Sp. 1649).
Jegliche Form der Gestaltung allgemeiner Geschichtsideen oder
iiberpersonlicher Geschichtsschau sprechen A. WOLF und K. von
SEE der Heldensage abo Mehr als von politisch relevanten Per
sonen und Ereignissen gehe die Sagenbildung von eigentiim
lichen Geschehnissen und Taten aus, die keineswegs vorbildhaA:
gewesen seien.

Aus diesem raschen Oberblick geht hervor, wie schwankend
die Auffassung vom Anteil des H istorischen an der Heldensage
ist. An der historischen Ableitung wird nicht gezweifelt, als
fraglich jedoch erscheint, welche Ereignisse wie und warum in
die Sage eingegangen sind: pol itisch bedeutsame, die zusamrnen
gerafft und gedeuter in personliche Konflikte umgewandelt wer
den, oder irgendwelche Ereignisse, denen in der Heldendichtung
nur sekundare Bedeutung zukornmt. Das letztere mag zutreffen
fiir die erhaltenen dichterischen Gestaltungen der einzelnen Hel
densagen, die erhebliche Zeit (bis zu 800 Jahren) nach dem histo
rischen AnlaB und auch bei ganz anderen Stammen entstanden
sind (z. B. burgundische Geschichte bei Nordgermanen und
Baiern). Fiir die (allerdings rekonstruierten) Formen der ger
manischen Heldensage am Ende der Volkerwanderungszeit wird
die erste Auffassung vorgezogen. Sie wird gestiitzt durch die
vergleichende Heldensagenforschung: diese nimmt fiir Gesell
schaften, die keine Hofhistoriographie kannten, Heldensage als
Geschichtsiiberlieferung an (wobei Personen und Ereignisse frei
behandelt werden konnen: vgl. BOWRA, S. 560 ff.). Dazu stellt
sich K. HAUCKS Beobachtung, daB das friihe MA (bis ca. 1100)
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H eldenlied und -sa ge al s G eschichtsiiberlieferung betrachtet ; seit
ca . 1100 hat man die H elden sa ge fur fikti v geh a lten .

In fo lgender Weise kann sich d er Anteil de s Historischen ge
w andelt haben : am Anfang steht die Geschichtsiiberlieferung,
gefo r m t in der Darst ellung personlicher Konflikr e, Mit d em
E nd e der Volkerwanderun gszeit und dem fortschreitenden Ver
lu st h istorischer K enntnisse beginnt di e Litera r isierung: die Ab
kehr v orn rei n H istorischen , d as nur noch die stofflich e G rund
lage bildet.

Lit eratu r:

W. GRIMM : Ursprung und Forrb ildung, in : W. G. : DHS, S. 383 If .
]. G RIMM: Gedanken iiber mythos, epos und gesdiichte, in: Deutsdies

Museum (Hg. v. F. Schlegel), 1813, S. 531f.; wieder in : ]. G . : KI.
Schriften Bd. 4, 1869, S. 74 If .

K. LACHMA NN: Zu den N ibelungen und zur Klage. Anm erkungen. 1836.
L. UHLAND : Sagengesch ichte der gerrnanischen und romanism en Vol

ker, in : Uhlands Schriften zur Geschichte der Dichtung und Sage.
Bd. VIII, 1873.

A. H EUSLER: Geschichtlidies und Mythi sdies in der germanischen Hel
densage, in: KI. Sdir. Bd. II, 1969, S. 495 If .

H. SCHNEIDER-W. MOHR: Heldendichtung, in: Reallexikon der deut
schen Literaturgesdiichte, Bd. I, 2. Auf]. 1958, S. 631 If.; wi eder in:
Zur germ.-dt . H eld ensage, S. 1 If.

L. BEDIER:Les legendes epiqu es, 4 Bde ., 1926-29.
Th . FRINGS : Europaische H eld endichtun g, in : N eophilolog us 24, 1939,

S. 1 If .
D . v. KRALIK: Die geschichtlichen Ziige der deutsdien Heldendichtung.

1943 (Wie ner Wissensmaftlime Vorrrage, H eft 8).
W. MOHR: Geschiditserlebnis im altgerrnanischen Heldenl ied, in : Zeit 

schrif] fiir Deut schwissenschafl und D eutsdikunde 1943, S. 35 If .;
wieder in : Zu r germ .-dt. H eld ensage S. 82 If. (ubera rbeite t).

W. BETZ: Deutsche H eld ensage, in: Dr. Phil. i. A., 1957.
W. LANGE: Ober religiose Wurzeln des Epischen, in: Festschrifl Krause

1960, S. 80 If .
C. M. BOWRA : Heldendichtung 1964.
K. H AUCK: H eld endiduung und H eldensage als Geschiditsbewuflesein,

in: Fest . Brunner 1963, S. 118 If.

Schl ieBlich ist noch kurz d as Ye rbdltni« zwischen H elden
sage und Heldendicbtung zu beleucht en: zur Zeit der Romantik
werden Sage und Dichtung al s Produkte des Volksgeistes neben
einand er gestellt, beide als von einem (unbesrimrnt bleibenden)
dichteri schen Kollektiv geschaffe n aufgefaBt. Das ganze 19. ]h.
war di eser Richtung verpflichtet, die R eaktion gegen diese un-
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klaren Vorstellungen setzte erst mit den seinerzeit bahnbrechen
den Arbeiten A. HEUSLERS ein. Zwar schlieBt er die mehr oder
weniger ungeformte Oberlieferung noch nicht ganz aus, haupt
sachliches GefaB der Heldensage war ihm aber das Helden
lied; erst in diesem lebte die Sage. Heusler vollzieht also die
Gleichsetzung von Heldensage und Heldenlied. Eindeutiger
wird diese Anschauung von H. SCHNEIDER vertreten, der den
Begriff der selbstscandig existierenden Sage vollig fallen laBt .
Heldensage entstehe erst durch die Schaffung des Heldenliedes:
"Das Individuum schafft das Heldenlied und darnit die Helden
sage" (GHS I, S. 10). Damit war der Bruch mit der romanti
schen Forschung endgiiltig; start der Volksseele nahm man nun
einen bewuflr schaffenden, individuellen Dichter an . Heldensage
konnte zum Gegenstand der Literaturgeschichre werden (H. de
BOOR: »Heldensage ist Literaturgeschichte«). Den Begriff der
Sage aber konnte man doch nicht ganz unterdriicken, da es sich
nachweisen lieB, daB neben dem Lied auch ungeformte Prosa
uberlieferung existierte (F. GENZMER, Hans KUHN) . H. Schnei
der mulite nach lebenslanger Beschaftigung mit der Helden
dichtung schlieBlich doch das Nebeneinander von Lied und Sage
anerkennen. In einer gewissen Riickwendung zur Romantik
raumte er dem Kollektiv wieder einen Platz ein : "Nicht der
grotle Einzelne, eine Gesamtheit gab den schaffenden SchoB
ab" (>Zur germ.-dt. Heldensage-, S. 327). Ganz vom literatur
geschichtlichen Standpunkt (unter ausdriicklichem Verzicht auf
die Erhellung der Vorgeschichte) hat sich A. WOLF in zwei Ar
beiten der Heldensage genahert, Die durch diesen Neuansatz
gewonnenen Ergebnisse bediirfen jedoch noch der Oberpriifung.

Man wird an der Gleichzeitigkeit von ungeformter und ge
forrnter Oberlieferung Festhalten. Die Untersuchung der erhal
tenen poetischen Denkrnaler ist fur unsere literaturgeschicht
lichen Kenntnisse der Zeiten, aus denen sie stammen, eben so
wichtig wie der Versuch, anhand der Stoffgeschichte Einblicke
in die germanische Dichtung zu erhalten, d. h. in die Dichtung
der germanischen Stamme aus der Mitre und aus dem Ende der
Volkerwanderungszeit.

Literatur:

A. HEUSLER 1905
DERS. : Heldensage, in : Hoops II, S. 489 ft.
H. SCHNEIDER: GHS Bd. I, S. 10.
H. de BOOR : Heldensage ist Literaturgeschichte, in: Zeitschrifl fur

deutsche Bildung 5, 1929, S. 449 ft.
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F. GENZMER : Vorze itsaga und He1denlied , in: FestKluckhohn-Schnei
der 1948, S. 1 if.; wieder in : Zur germ.-dt. Heldensage, S. 102 if.

Hans KUHN: He1densage vor und auBerhalb der Dichtung. In: Edda,
Skalden, Saga . FestGenzmer 1952, S. 262 if.; wieder in : Zur germ.
dr, He1densage, S. 173 if.

H . SCHNEIDER: Einleitung zu einer Darstellung der He1densage, in:
PBB 77 (Ttlbingen) 1955, S. 71 if.; wieder in: Zur germ.-dt. He1
densage, S. 316if. und H. S.: Germanische Heldensage, Bd. 1, 2.
Aufl. 1962, S. 445 if.

A. WOLF: Zur Gestaltung und Funktion der Rede in germanischer
He1dendichtung, in: LiteraturwissenschafHiches Jahrbuch N. F. 3,
1962, S. 1 if.

DERS.: Gestaltungskerne und Gestaltungsweisen in der altgermani
schen Heldendichtung. 1965.

3. ENTSTEHUNG UND ENTWICKLUNG

Die Urspriinge der germanischen Heldensage und Helden
dichtung liegen im Dunkeln ; letztere ist aus der sakralen Poesie
hergeleiter worden (K. MULLENHOFF, F. R. SCHRODER). Es ist
aber eher vorstellbar, daB die Heldendichtung als unmittelbare
literarische Voraussetzung das Preislied (wie es noch in der alt
nordischen Skaldik gepflegt wurde; vgl. auch das ahd. »Lud 
wigslied«) und die Totenklage harte. Sie, die immer die Riih
mung des toten Herrn ausdriickt und somit dem Preislied nahe
steht , ist aus indirekten Zeugnissen gut bekannt: die Hunnen
stimmen beim Tod Attilas die Totenklage an ebenso wie die
Gefolgsleute Beowulfs bei dessen Bestattung. Wie in den Hel
denliedern werden in diesen Klagen (im Gegensatz zu den
elegischen Totenklagen der Angelsachsen) auch die Taren der
Verstorbenen gepriesen (Beowulf vv. 3174f.: "und seine Rie 
sentat bezeugten sie preisend") . Heidensage/Heidendichtung
werden immer mit der politisdi bewegtesten Epoche eines
Stammes, eines Volkes verbunden, dem "heroic age" (CHAD
WICK). Sie entsteht in einer solchen Zeit, teils urn die neuen, ein
schneidenden Ereignisse zu deuten, teils urn Normen zu setzen
und Vorbilder zu schaffen, die den (meist zum Untergang fiin
renden) Kampf iiberdauern sollen. Das "heroic age" der germ a
nischen Stamme ist die Volkerwanderung, die man, nimmt man
den Begriff sehr eng, vom Einfall der Hunnen in das Ostgoten
reich (375) bis zur Obernahme des ehemals ostgotischen Reiches
in Italien durch die Langobarden (568) ansetzt, Aus den Zeug
nissen [iir die Heldensage fallr dann Tacitus' Berichtheraus, daB
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die Germanen Lieder iiber Arminius sangen (es wird sich mog
licherweise urn ein Preislied/Totenpreisklage gehandelt haben).
Fa6t man jedoch den Begriff der Volkerwanderung etwas wei
ter , von der ersten Beriihrung germanischer Stamme (Cimbern
und Teutonen, 2. vorchristl. Jh.) mit den Romern bis zu den
Wikingerziigen und der Entdeckung und Besiedelung Islands,
dann ergibt sich ein anderes Bild . Das Zeugnis des Tacitus wiirde
sich dann sehr wohl auf die Heldensage beziehen konnen (vor
allem zusammen mit seinem Hinweis, »Germania- cap. 2, daf
die Germanen Lieder als Form der Geschichtsiiberlieferung
kannten) , Der andere Endpunkt ware rnoglicherweise in der
islandischen Saga zu sehen, die vordringlich vorn ,heroic age' der
Islander handelt : von der Besiedelung Islands (ab ca. 870) und
von den ersten hundert Jahren der islandischen Geschichte (zu
den Gemeinsamkeiten von Heldensage und Islandersaga vgl.
O. BANDLE, zu den Gemeinsamkeiten von Heldendichtung und
fornaldarsaga vgl. A. HOLTSMARK).

Die Heldensage lebte (in gebundener und ungebundener
Form) bis in das MA fort: in mhd . Heldenromanen (s Nibelun
genlied«, »K ud run «, Dietrichepik), in Eddaliedern, in V( lks
liedern und in Prosaversionen (z . B. »Vo lsungasaga «, »I'ii'ireks
saga«), In dieser Zeit zeigen sich schon tiefgreifende Verande
rungen gegeniiber der alten Heldendichtung : die jiingeren Edda
lieder besitzen einen elegischen Tonfall, die mhd . Heldenepik
(besonders die urn Dietrich) srellt Gestalten und Ereignisse der
Heldensage als phantastisch und irreal dar. Heldensage wird
zum literarisierten Epos , womit die Zeit der eigentlichen Hel
dendichtung vorbei ist. Die Bildung der Heldensage hort auf
beim Obergang kleinerer Starnme zu gro6eren Verbanden, bei
Ersrarken einer zentralen Macht, beim Obergang vorn Stamm
zum Staat und bei Aufkommen gro6erer Furstenhofe.
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S. 217 ff.
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J. de VRIES : Heldenlied und Heldensage. 1961, S. 321 ff.
C. M. BOWRA: Heldendichtung, 1964, S. 592 ff.
R. PETSCH : Die tragische Grundstimmung des germanischen Helden

liedes, in : FestBraune 1920, S. 36 ff.
H . SCHNEIDER-W. MOHR : Heldendichtung, in : Reallexikon der deut

schen Literaturgeschichte. 21958; wieder in : Zur germ.-dt. Helden
sage, S. 1 ff. (urnredigiert).

G. NECKEL : Beitrage zur Eddaforschung 1908, S. 495 f.

4. FUNKTION

Die germanische Heldensage, gleich in welcher Form, ist
immer an den mundlicben Vortrag gebunden (vgl. »Beowulf«,
vv. 867 ff., der vom Vortrag von Heldenliedern berichtet; die
sog. "Sangergraber" - WERNER). Sie war zur Volkerwande
rungszeit die Literatur eines bestimmten Standes, des germani
schen Adels. Seine Ethik - die sich deutlich von der bauerlichen
Ethik etwa Islands unterscheidet, wie sie sich in den »Havarnal
dokurnentiert - besteht in der Verteidigung der Ehre urn jeden
Preis, auch urn den des Lebens. Urspriinglich konnen die germa
nischen Heldensagen (wie die anderer nichtgermanischer Volker)
die Aufgabe gehabt haben, Geschichte zu iiberliefern und zu
deuten, und zwar in Zeiten, die eine eigene Geschichtsschreibung
nicht kannten. So berichtet Tacitus in seiner »Gerrnania«:
"Celebrant carminibus antiquis, quod unum apud illos memorise
et annalium genus est, Tuistonem" (cap. 2: ,Man feiert in alten
Liedern, der einzigen Art der Oberlieferung und der Geschichts
schreibung bei ihnen, Tuisto'). Direkt bezieht sich diese Stelle
auf den Gott Tuisto und es mag sich hier urn Gotterlieder han
deln , aber der Nebensatz gibr doch deutlich die Funktion von
Liedern an: historische Oberlieferung in poetischer Form.

Die erwahnte Problematik der Bewahrung der Ehre fuhrr aus
dem direkten Bereich der Geschichte heraus und hin zur Dar
stellung der Vorbildlichkeit eines Heiden, der Normen setzt.
Hierdurch wird der "heroische Nihilismus" (BETZ) ins Positive
gewendet, Heldensage erhalr "Denkmals- und Erziehungs
charakter" (LANGE, S. 83) . Die tragische Grundstimmung ist ge
mildert, es herrscht nicht die ausweglose Tragik der griechischen
Tragodie.

Die Vorbildlichkeit eines im Lied gestalteten Heldenlebens geht aus
verschiedenen Hinweisen deutlich hervor : die Goten priesen in der
Schlacht von Hadrianopolis 378 gegen die Romer die "ma jorum lau-
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dus" (Ammianus Marcellinus, »Rerum gestarum libri «, XXXI, 7, 11);
vor der Sdilacht bei Stiklastafiir 1030, in der der norwegische Konig
Olaf der H eilige fiel, wurden die alten »Bjarkamal« vorgetragen, die
den Untergang des Helden Hrolfr kraki schildern (gerade dieser Beleg
zeigr deutl ich, wie das Held enlied das Geschichtliche ilb er st eigt und
das vom H istorischen geloste Heldenideal verher rlidir : Olaf kampfl
u. a. gegen ein danisches H eer und Hrolfr kraki ist urspriinglich ein
danisdier Held, hat aber seine histori sdie Einordnung verioren 
»H eimskringla«, ed. F. Jon sson, Bd. II , cap. 208, S. 462) ; vor der
Sdilacht von H astings 1066 wurde das Rolandslied angestimmt (Wil
liam von Malmesbury III , 302; weitere Beispiele bei de VRIES, S.
228 L).

Neben der Geschichrsilberlieferung, neb en der Riihmung des
vorbildl ichen Heiden, der den Weg zu einem edleren Leben auf
weist und der nach der Verwirklichung eines gesteigerten Dasein s
strebt, ohne auf den Erfolg zu sehen, mag die Funktion der
Heldensage noch darin bestehen, im Heiden archetypische, kol
lektive Wiinsche und Sehnsiichte zu gestalten, d. h. mitunter
kann eine geschichtliche Person erst dann zur Heldensagenfigur
werden, wenn in ihr Archetypisches erblickt wird (z. B. der
H eld als Drachenkampfer),

Seit dem friihen MA hat die Heldensage gelegentlich nodi die Funk
tion gehabt, durdi die Aufn ahme von H eiden in die Herschergenea
logie Machtanspriiche zu legitimieren: durdi die Oberfiihrung der Theo
der idistarue von Ravenna nachAachen hat Karl der Grell e die gotische
und langobardi sche Konigstradition aufgenommen und seinen An
sprudi auf die italienische He rrschafl unterrnauert ; andererseits hat das
norwegisdie Konigshaus iiber Ragnar lol'5broc die Verbindung mit
Sigurd hergesrellt, dessen Tochter Aslaug mit Ragnar verheiratet war.
Hierin beriihrr sich die Funktion der Heldensage mit der des Mytho s,
wenn z. B. altenglische Konigsgenealogien von Wodan abgeleitet wer
den wie auch skandinavische Konigsgeschledit er sich als von Gottern
herstammend betrachren.
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und Herrschergenealogien, in: Seculum 6, 1955, S. 186 If.

DERS.: Heldendichtung und Heldensage als GeschichtsbewuBtsein, in :
FestBrunner 1963, S. 118 If .

H. LOEWE : Von Theoderich dem Groflen zu Karl dem Grollen , Das
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5. FORM

Heldensage hat in geformter und in ungeformter Oberliefe
rung gelebt. Uber die Form des germanischen Heldenliedes, das
in seiner urspriinglichen Gestalt nicht erhalten ist, versucht man
anhand der iiberlieferten Nachfahren Klarheit zu gewinnen.
Fiir den auBeren Umfang legr man etwa das »Hildebrandslied«,
das altengl. Finnsburh-Fragment, die altesten Edda-Lieder (z. B.
»Atlaqvijia«, »Hamjiismal«) zugrunde; fiir formale Eigenheiten
dariiber hinaus noch den altengl. »Beowulf«, die iibrigen Edda
gedichte sowie den altsachsischen »Heliand«, der zwar keine
Heldensage enthalt, aber dem »Beowulf- nahe steht (wobei diese
beiden Buchepen die Endstufe bilden, die schon wesentliche
Neuerung erfahren hat). A. HEUSLER erschlieBt einen auBeren
Umfang von "etwa zwischen 80 und einigen 200 Langzeilen"
(S. 153); diese bestehen aus jeweils zwei zweihebigen Kurz
zeilen, die miteinander durch den Stabreim gebunden werden.
Die Langzeilen bilden zugleich die syntaktische Einheit, die
erst im Laufe der Entwicklung iiber einen freieren Zeilenstil bis
hin zum Bogen- oder Hakenstil der altenglischen-alrsachsischen
Buchepik gelockert wird. Der strenge, die Verse kontinuierlich
aneinanderreihende Zeilenstil (,stichisch') wird in Ansatzen be
reits in den altesten Eddaliedern durch die Tendenz zur Stro
phenbildung aufgelost, die in den jiingsten Eddaliedern sich dann
deutlich dokumentiert. Man hat hierin den EinfluB der Ballade
vermutet (W. MOHR). ,Kenningar', Hauptschmuck skaldischer
Poesie, haben im Heldenlied keinen entscheidenden Platz; poe
tische Zier sind schmiickende Beiworter, Substantivkomposita,
Variation, Sprichworrartiges, Forrneln (Begriffs- und Gedan
kenformeln), gedrangte Ausdrucksweise. Dazu bedient sich das
Heldenlied einer besonderen Erzahltechnik: es bringt keine
kontinuierliche Abfolge der Ereignisse, sondern stellt sprunghafl:
nur die Geschehnisgipfel in mehr oder weniger unverbundenen
Szenen dar. Die Reden der Handelnden in den ,geschauten
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Szenen ' bi/den haufig den Hohepunkt. Diese Liedform, in der
epischer Bericht und Dialog wechseln, nannte Heusler "doppel
seitiges Ereignislied" im Gegensatz zum "reinen Redelied und
dem ruhenden Standortlied" (S. 154). Die Frage, inwieweit die
in der mittelalterlichen Heldendichtung (bis hin zum »Nibelun
genlied«) auftretenden Formeln auf eine mogliche gemeinsame
Vorstufe zuriickgefiihrt und in Beziehung zur miindlichen Tra
dierung alter Heldenlieder, die durch die nachfolgend en ersetzt
werden und deshalb verioren sind, gebracht werden konnen, ist
zwar seit langem gestellt (z. B. von R. M. MEYER), aber keines
wegs zufriedenstellend beantwortet. Vielleicht kann hier die
vergleichende Heldensagenforschung mit dem von ihr gepragten
Begriff der ,oral poetry' weiterfiihren. Die durchgangige Ano
nyrnitat der Heldendichtung (erst mit der spaten marchenhafren
Dietrichepik des 13. ]hs. tauchen Verfassern amen auf) liegt im
Vorrang des Steffes vor der dichterischen Leistung des Indivi
duums begriindet (0. HOFLER). Hieraus kann man ebenfalls auf
eine Kontinuitat der Heldenliedtradition schlieBen.

Fiir den Vortrag des altgermanischen H eldenliedes nimmt man rnu
sikalische Begleitung an , die man sich eher rezitativisch zu denken hat.
D ie Tatsache, daB der Wandalenkonig Gelimer urn eine Harfe bitter,
dam it er , als er von den Herulern belagert wird, ein Klagelied an
stimmen kann, wird man nicht als einen Beweis fiir das gesungene
Heldenlied heranziehen konnen. ]ORDANES berichtet jedoch, daB es
Brauch bei West- und Ostgoten gewesen sei, die Taren der Vorfahren
mit Gesang und Harfenspiel zu verhe rrlichen . Hierzu paBt auch der
Beridit des »Beowulf«, daB die Finnsage zu den Klangen des .Lust
hol zes' (= Harfe) vorgetragen wurde (VV 1063ff.). Ganz ahnl ich
auch das Zeugnis der »Vita St . Liudgeri «, die von Bernlef erzahlt,
er habe die Taten der Alten zur Harfe besungen. Auf die sog. Sanger
graber ist schon hingewiesen worden. In lareinisdien Werken des MAS
ist die Bezeichnung ,carmen' flir Heldenlieder nicht selten, ihr Vor
trag wird haufig durch .canere' markiert. Die Annahme der musika
lischen Begleitung, die auch durch die Arbeit von D. HOFMANN be
starkt wird, kann noch durch den Hinweis gestiitzt werden, daB an
dere Volker ihre Heldenlieder eben falls musikalisch untermalt haben,
wie z. B. die Siidslawen auf der Gusla oder die Finnen auf der Kan
tele . - Die Verbindung des altgermanischen Sangers von Heldenl ie
dern, den man gerne mit dem altengl. Ausdruck .Skop' benennt, mit
dem mittelalterlichen Spielmann ist ungeklart.
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IV . DIE EINZELNEN SAGEN

1. DIE KONTINENTALGERMANISCHEN HELDENSAGEN

a) Nibelungensagen

Keine andere germanische Heldensage hat die Verbreitung
und Beliebtheit gefunden wie die Sage(n) von den Nibelungen.
Die verschiedenen Sagen, die unter diesem Namen deshalb zu
sammengefaBt werden, weil sie bereits in der altesten Gestalt
mehr oder weniger fest verbunden sind, umfassen einmal die
Geschichte der Volsungen, vor allem die von Sigfrid (mhd .
Sivrit, an . Sigurjir), seiner ]ugend und seinem Tod, andererseits
die Geschichte vom Untergang der Burgunden und vom Tod
Attilas (mhd . Etzel, an. Atli). Die ganze Germania ist an diesem
Stoff beteiligt, am starksten der Norden, der auch iiber die ur
sprlinglichsten Quellen verfligt, stark das kontinentale Germa
nien, schwach nur England, das anscheinend nur die Sigmund
Gestalt kannte.

Eine der wenigen gesicherten Feststellungen, die man flir
dieses zu den divergierendsten Interpretationen herausfordernde
Sagengeflecht treffen kann, ist die, daB der Stoff vorn Kontinent
ausgehend seine verschiedenen Auspragungen im Norden und
Siiden gefunden hat. Am historischen Ursprung beider Sagen
kreise (Sigfrid und Burgundenuntergang) ist nicht zu zweifeln,
wenn auch die Forschung flir den ersten keine Ubereinstimrnung
hat erzielen konnen. Die Schwierigkeit der Trennung und der
Darstellung der beiden Kreise ergibt sich daraus, daB sie schon
in der altesten greifbaren Gestalt miteinander verbunden sind.

Der Kreis um Sigfrid

Die Volsunge Sigmund und Sinfjotli

Quellen

Fiir diesen Komplex stehen nur nordische und englische Quel
len zur Verfiigung. Die"Volsungasaga« (VS) (aus der zweiten
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Halfte des 13. jhs.), die einzige Quelle, die den ganzen Sagen
kreis behandelt und hauptsachlich eine Prosaauflosung der Hel
dengedichte der Edda ist, berichtet von Volsungr, der im dritten
Glied von Odin (an. 615inn) abstammt, und seinen Kindem, den
Zwillingen Signy und Sigmund (an . Sigmundr). Der gautische
Konig Siggeirr wirbt erfolgreich um Signy : beim Hochzeitsfest
gelingt es nur Sigmund, das von Odin in einen Baum getriebene
Schwert herauszuziehen. Weil er es dem neidischen Siggeirr nicht
uberlassen will, schwort dieser Rache und ladt die Volsunge ver
raterisch ein. Signy warnt die ankommenden Heiden vergeblich ;
Volsungr fallt in der Schlacht, ihre zehn Bruder werden gefan
gen genommen. Von ihnen kann sie nur Sigmund befreien, mit
dem sie - in verwandelter Gestalt - Sinfjotli (an . Sinfjotli)
zeugt, Nachdem Sigmund und Sinfjotli ein reckenhaftes Wald
leben gefuhrt haben, riisten sie zur Rache fur Volsungr ; sie ver
brennen Siggeirr in dessen Haus, nachdem sic von Signy noch
einmal vor dem sicher erscheinenden Tod gerettet werden. Sie
geht mit dem (ungeliebten) Mann freiwillig in den Tod, nach
dem sie von beiden Abschied genommen hat. Ihre eigenen Kin
der mit Siggeirr hatte sie, da sie ihr zur Rache an Volsungr nicht
geeignet erschienen, von Sigmund toten lassen. Sinfjotli wird
von Sigmunds Frau Borghild, seiner Stiefrnutter, vergiftet, wei!
er ihren Bruder erschlagen hat; am Strand des Meeres wird er
von Odin abgeholt. Daraufhin verstolit Sigmund sie und hei
rater Hjordis (an . Hjordls). In einer Schlacht gegen die Hun
dingssohne empfangt er die Todeswunden, doch prophezeit er
Hjordis, da6 sie den beruhmtesten Heiden gebaren wird. (Sinf
jotlis und Sigmunds Tod ahnlich auch in der Eddaprosa »Frd
daujia Sinfjotla«) Aus den Bruchstiicken des in der Schlacht am
Speer Odins zerbrochenen Schwertes wird sparer Sigurds Schwert
Gram geschmiedet. Der nachgeborene Knabe Sigurd wachst bei
Konig Hjalprek (an . Hialprecr) auf.

Der ae. »Beowulf« berichtet vom heldenhaft lebenden Sigmund, der
einen Drachen erschlug und dadurch in den Besitz eines groBen Schar
zes gelangte, Fur diese Episode wird man ein ae, Sigmundlied an
setzen. Das »Nibelungenlied- (NL) kennt Sigmund zwar noch als
Vater Sigfrids, doch bleibt er nur schemenhafte Figur. Anspielungen,
die das hohe Alter der Volsungensage beweisen, finden sich in den
»Eiriksmal« (ca . 950, Str. 5), in denen Sigmund und Sinfjotli als
Walhallbewohner dargestellt werden, und bei Bragi (»Ragnarsdrapa«
Str. 18,9. jh.), der die Kenning V9lsunga drekka (= Trank der Vol
sunge, Gift) verwendet, Die auf deutsche Quellen zuriickgehende
»Pillrekssaga« (PlIs) bringt nur konturenhafte, kaum verwertbare An
gaben .
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Entwicklung
Ocr Name Sigmundr bereitet keine Schwierigkeiten; er ist zusarn

mengesetzt aus sigr- (Sieg) und mundr (Geschenk), die in vielen PN
verwendet sind . Sinfjorli ent spricht dem ahd . .Sintarvizz.ilo' (bair. Ur
kunden des 9. und 10. jh.s) und ist rnoglicherweise eine umschrei
bende Bezeichnung fUr ,Wolf'. Der Name Signy taucht vereinzelt in
bairischen Urkunden des 9. jhs. als ,Siginiu' auf. .Volsungr' entspricht
ae. ,Wa:lsing' und dem ahd . ,Welisunc', und kann eventuell von an .
uolsi (Phallus) abgeleiter werden. Es bleibt jedoch fraglich, ob Volsi
ein Odinsname ist . Vielleichr ist die nordische Oberlieferung nicht
ganz korrekt, denn .Volsungr' isr ein patronyrnikon, mit dem auch
Sigurd und Sigmund bezeichnet werden. Die auf J. GRIMM zuriick
gehende Deutung, der Vater Sigmunds habe "'Walis (,der Echte, Er
lesene') .geheiBen, finder eine genauc Entsprcchung im ae. uielses
eafara, der Nachkomme des ,We!is' (»Beowulf« v.896) .

Die Sage von Sigmund und Sinfjotli hat man an den Burgun
den Sigimund ankniipfen wollen, dessen Sohn Sigerich (Sigiricus;
nach Gregor von Tours) auf Anstiften seiner Stiefrnutter errnor
det wurde (so GIESEBRECHT, HEUSLER, NECKEL; SCHNEIDER zwei
felt diese Identifizierung an).

Es kann hier nicht erortert werden, ob und gegebenenfalls in
welchen Liedern diese Sage gelebt hat. AuBerst spekulativ ist je
doch NECKELS These, daB es ein gautisches Sigmundlied des
6. Jhs . gegeben habe, dessen Spuren noch deutlich nachweisbar
seien und dessen Stoff die Franken den Gauten iibermittelt hat
ten, die es dann nach England brachten. Aufgrund der Namens
zeugnisse darf man schlieBen, daB die Sage auch in Oberdeutsch
land bekannt war; SCHNEIDER zweifelt nicht an der Existenz
einer frankisehen Sage. Es ist denkbar, daB der Sohn Sigurd den
Vater Sigmund in der Sagenbildung verdrangt hat, und daB Sig
munds Drachenkampf auf ihn iibertragen ist (z. B. NECKEL).
Fraglich bleibt, ob die Signy-Sage deutschen Ursprungs ist: eben
sogut kann sie nordische Neuerung sein und moglich ist auch,
daB die Sage vom Burgundenuntergang nach ihr modelliert
wurde.

Besonderheiten der Sage von den Volsungen sind: 1. bereits
friihzeitig ist die mythologische Verbindung hergestellt (Sig
mund und Sinfjotli sind Odinskrieger), 2. die Signy-Sage ist
eine Rachesage , die der vom Burgunderuntergang und von
Attilas Tod ahnlich ist. Signys erhisch-moralische Pflicht liegt in
der Bruder- und Vaterrache, die sie riicksichrslos verfolgt und
deren Preis ihr Leben ist. Einzig zum Zwecke der Rache wird
Sinfjotli gezeugt. Urspriinglich werden (mindestens) zwei Sagen
nebeneinander existi ert haben : eine von Signy, deren Hauptzug

24



die Rache war, und eine von Sigmund, deren wesentlicher Be
standteil der Drachenkampf war.

Literatur:

Vr;>lsungasaga cap. 1-8, 10-12 ; Obersetzung: Thule Bd. 21, 39-56,
60-66.

Beowulf v. 875-902. Obersetzung : Genzmer, 36 f.
Eiriksmal: Skjaldedigtning I B, 165.
Ragnarsdrapa : Skjaldedigtning I B, 4.
Gregor von Tours: MG , Script. rer . Mer . I, 1 Buch III, cap . 5, 101.
H . SCHNEIDER: GHS I, 1571f.
K. MULLENHOFF : ZE Nr. 10, 288 If. und Nr, 14, 306 f. (Namen).
A. HEUSLER : Volsungar. in: Hoops IV, 442 If .
DERs.: Sigmund. in : Hoops IV, 173.
AEW 673
G. NECKEL : Sigmunds Drachenkampf, in : (Zs) Edda 13, 1920, 1221f.;

wieder in: G. N .: Vom Germanenturrn 1944, 184 If.
A. GIESEBRECHT: Ober den Ursprung der Siegfried-Sage, in : Germania
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Sigfrids Jugendtaten

1. AUFWACHSEN

In den Berichten von der ersten ]ugend Sigfrids finden sich
zwei gelegentlich miteinander vermischte Vorstellungen: einmal
diejenige, da6 er Sigmunds Sohn ist und bei dem von Konig
Hjalprek bestellten Pflegevater Regin (an . Reginn) aufwachst
(VS); in der P(is. andererseits ist Sigurd elternlos und wird von
einer ihn nahrenden Hindin aufgezogen und kommt danach zu
den Briidern Regin (SnE : der ein Schmied ist) und Mimir (IJ5s.:
Schmied); auch das "Lied vom Hiirnen Seyfrid- (HS, Str.47)
lii6t ihn, der ein Konigssohn ist, Dienste bei einem Schmied neh
men. Zum Aufwachsen bei einer Hindin stellt sich moglicherweise
»Fafnismal- Str.2, in der er sich g9fuet dyr (srattliches Tier)
nennt (doch widerspricht dem »Fafnismal- Str.4, wo er seine
Eltern angibt; Mischung der Vorstellungen?) . Das Hindin-Motiv
hat PANZER aus dem Barensohnrnarchen, HEMPEL aus romani
schen Ubernahmen heraus erklaren wollen . In IJ5s. (cap. 168) er
fahrt Sigurd von Brynhild die Namen seiner Eltern. Dem NL
scheinen beide Vorstellungen noch gegenwartig gewesen zu sein:
zwar wachst Sigfrid bei seinen koniglichen Eltern Sigemunt und
Sigelint heran, doch wird er in der dritten aventiure aIs fahren
der Recke ohne eigenes Konigreich dargesteIlt, der Gunther Land
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und Herrschaft abkarnpfen will. In den Berichten, in denen er
bei einem Schmied weilt, tragt er .Starke-H ans'<Motive: er mifi
handelt die Gesellen (P<5s., HS Str.5, nordische Balladen, be
sonders die faringische »Regin smijiur«) und sprengt den Ambofs
(P<5s., HS, Reginsmal-Prosa) .

Zu seinen ersten jugendtaten gehorr auch die Vaterrache, die
nur der Norden kennt : Sigurd bekarnpfl und totet die Hun
dingssohne (VS cap . 17, »Reginsmal« ; der »Norna-Gests pattr«
ist keine wesentliche Bereicherung) als Rache [iir seinen Vater
Sigmund. Diese Vaterrache diirfte verhaltnismaliig jung sein
(KUHN), auf alle Falle scheider sie aus dem altesten Bestand aus
(SCHRODER). Auch die beiden eddischen Lieder von Helgi Hun
dingabani (»Helgaqvi<5a Hundingsbana- I und II) handeln von
Vaterrache : Helgi will seinen Vater Sigmund an Konig Hun
ding rachen, Sigfrid ist also der Halbbruder Helgis (geworden?),
der auch ein Volsung ist. Da Sigfrid nicht iiberall als Konigs
sohn, als Volsung bekannt ist, sondern sein elternloses Auf
wachsen moglicherweise das Urspriingliche ist, darf man mit
KUHN erwagen, ob er erst iiber das Motiv der Vaterrache (iiber
seinen Halbbruder Helgi?) zum Volsung geworden ist,

Literatur:

Sno rra Edda , 129; Obersetzung: Thule Bd. 20, 187.
Pi6rekssaga , cap . 168, Bd. I, 315-319 ; Obersetzung : Thule Bd. 22,

221-222. - cap . 165, Bd. I, 306- 308; Obersetzung: Thule Bd. 22,
218 f.

Reginsmal und Fainismal : Edda, 173-188 ; Obersetzung : Thule Bd. 1,
113-132.

Helgaqoiiia Hundingabana I und II: Edda, 130-139, 150-161 ; Uber
setzung : Thule Bd . 1,155-163,144-154.

V9lsungasaga , cap. 13, 21-23; Obersetzung : Thule Bd. 21, 66-69.
Regin smi6ur : CCF I, 1 ff. ; 34 ff.; 57 ff.; 86 ff.; 106 ff.; 140 ff.; 164 ff.;

169 ff. ; 191 ff. (versch iedene Versionen) .
Norna-Gests Pattr : Flateyjarb6k I , 1860, 346-359. Obersetzung :

Thule Bd. 21, 206-211.

H. KUHN : Das Eddastiick von Sigfrids ]ugend, in: Miscellanea Aca
demica Berolinensia, Bd. 1II1, 1950, 30ff. ; wieder in : H. K.: Kle ine
Schriften, Bd. II, 1971, 88 ff.

F. PANZER 1912
H . HEMPEL 1926
F.R.SCHRODERI9SS

26



2. DRACHENKAMPF UND HORTERwERB

Quellen

Von zwei weiteren Taren Jung-Sigfrids berichten die Sagen
vom Drachenkampf und vom Erwerb eines fluchbeladenen Hor
tes. Der eddische Zweig der Oberlieferung (vReginsmdl«, »Faf
nismal«, die spate »Gripisspa- und die VS) und Snorri (in seiner
Edda) verbinden beide Strange mit einander und zeichnen fol
gendes Bild: Regin, bei dem Sigurd aufwachst, erzahlt ihm von
einem Hort, den die Gorter Odin, Loki und Hcenir dem Hreiji
marr (dem Vater Regins und Fafnirs) fiir den Totschlag an sei
nem Sohn Otr zu bezahlen hatten. Loki harte das Gold dem
Zwerg Andvari geraubt und nachdem jener ihm auch den letz
ten Ring weggenommen harte, belegt Andvari den Schatz mit
dem Fluch, daB jeder, der ihn besitzt, den Tod erleiden soli .
Fafnir erschlagt seinen Vater Hreijimarr und versteckr den
Hort; er selbst wird zum Drachen, der auf der Heide den Hort
bewacht, Regin stiftet Sigurd an, Fafnir zu erschlagen, wozu er
bereit isr, nachdem Regin ihm aus den Bruchstiicken von Sig
munds Schwert ein neues geschmiedet hat. Sigurd erschlagt den
Drachen Fafnir, dessen Herz er flir Regin braten soll. Als er
sich am herausquellenden Saft den Finger verbrennt und ihn in
den Mund steckt, versteht er die Vogelsprache und nimmt wahr,
was die Meisen erzahlen: Regin will ihn hintergehen und er soU
ihn roten . Er befolgt den Rat der Vogel und nimmt den Hort
Fafnirs an sich, unter dern sich das Schwert Hrotti befindet.

Die deutschen Quellen ergeben kein so einheitliches Bild. Die
piSs. berichrer, Mimir habe seinen Zogling Sigurd in den Wald
geschickt, urn einen Drachen zu erlegen; insgeheim hoflt er , daB
Sigurd dabei sein Leben verliert, da er ihm lastig geworden ist.
Doch Sigurd toter den Drachen und es folgt die Vogelweissa
gung, wie im eddischen Zweig; Sigurd beschmiert sich nun mit
dem Drachenblut, worauf er hiirnen wird, nur zwischen den
Schultern nicht , Er tdtet Mimir (cap. 166-67) und reitet zu
Brynhilds Burg, in die er gewaltsam eindringt, wobei er die
Knechte erschlagt. Von ihr erhalt er das Pferd Grani, von dem
ihm Mimir berichret hatte ; nur er allein kann es zahmen (cap.
168). Von einer Gewinnung des Hortes ist in der piSs. nicht die
Rede. Doch erwahnt sparer die mit Attila verheiratete Grimhild
( = Kriemhild/Gufirun), daf Sigurd einen gewaltigen Schatz be
sessen habe, und Attila fiigt hinzu, es sei das Gold, das er dem
erschlagenen Drachen weggenommen habe (cap. 359) .

Das NL hat beide Teile getrennt: in einer kurzen Erzahlung
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erwahnt Hagen bei Sigfrids Ankunft in Worms, er, Sigfrid, habe
den Zwergen Schilbunc und Nibelunc, die sich iiber die Teilung
des Schatzes nicht einigen konnten, den Nibelungenhort abge
karnpfl. Von ihnen habe er zuvor das beriihmte Schwert Bal
munc erhalten (NL Str. 87-99). Weiter weif] Hagen zu berich
ten, da6 Sigfrid einen Drachen erschlagen und in dessen Blut ge
badet habe, worauf seine Haut hiimen geworden sei (NL Str,
100; ganz ahnlich auch HS Str. 10 und 11).

SchlieBlich findet sich Sigmunds Drachenkampf im »Beowulf«, das
mogliche Vorbild fiir Sigfrids Drachenkampf, in dem ein Drache einen
Schatz hiitet (ahnlidi auch HS II, der hier anstelle des Schatzes eine
von dem Drachen geraubte Jungfrau [= Kriemhild] setzt, die Sigfrid
befreit). Die skandinavischen Balladen (die faringische »Regin smi
<>ur«, die norwegische "Sigurd Svein«, die danisdie »Sigurd Snaren
svend«) bringen nichts wesentlich Neues .

Deutung

Bei aller Verschiedenheit der einzelnen Oberlieferungszweige
lassen sich gemeinsame Ziige feststellen : der Kampf gegen einen
Drachen, die besondere Herkunft des Hortes und der Erbtei
lungsstreit. Drachenkampf und Horterwerb miissen nicht not
wendigerweise mit einander verbunden sein, sind es auch nicht
immer. Als Grundtyp fur den letzteren darf man aufstellen:
nach dem Aufwachsen Sigfrids bei einem Schmied, der ihm ein
hervorragendes Schwert schmiedet, zieht er aus und erschlagt
zwei in einen Erbstreit verwickelte Bruder, deren Erbe er an
sich nimmt. Dieser von Sigfrid gewonnene Hort ist der rote
Faden, der den Sagenkreis urn Sigfrid mit dern vorn Burgunden
untergang verbindet.

Umstritten ist das cap. 168 der P15s. : ist es ein Bericht vorn Hort
erwerb (de BOOR) oder soli man in ihm, wie BUMKE, eine erste Be
gegnung sehen, die mit dem Hortgewinn verbunden ist oder ist es
schlieBlich ein Zeugnis fiir die Vorverlobung Sigfrids mit Brynhild
(SCHNEIDER, FROMM)? Scheidet die Vorverlobung aus, dann findet
sich in der P<>s. keine Andeutung einer friihen Bekanntschaft zwi
schen Sigfrid und Brynhild, die sonst belegt ist; hande1t es sich urn
die Vorverlobung, enthalt die !)<>s. keine direkte Schilderung der
Horterwerbung.

Nicht leicht zu deuten ist der Name der Nibelungen. Von
Str. 1526 des NL werden die Burgunden mit diesem Namen be
zeichnet (so auch »Klage«, »Parzival«, vier Eddagedichte,
»Snorra-Edda«), Bis Str. 1526 des NL werden so Schilbunc
und Nibelunc genannt (so auch HS, »Biterolf«). Der Ausdruck
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,Nibelungenhort' kornmr ausschlieBlich in Zusammenhang mit
dem Burgundenfall vor (z. B. NL 1741, 1742: bort der Nibe
lunge; Akv. 26: hodd Niflunga; Akv. 27: arfi Niflunga; P15s.
cap. 373: niflungaskatt). HEUSLER stellt den Namen zu -Nifl
heimr' (Totenwelt) und halt die Verwendung fiir die albischen
Briider [iir urspriinglich; erst nach und nach wird er auf die
Gibichungen, die burgundischen Konige, iibertragen worden sein.
SYDOW verbindet ihn mit dem brabantischen Ortsnamen Nivel
les/Nyvel und lehnr jede mythologische Deutung scharf abo
Hierzu pafst, daB die Franken gelegentlich den Beinamen
,Nebulones' tragen, wohl deshalb, weil Nivelles im Zentrum der
merowingischen Hausmacht lag . Mythologische und mythische
Niflunge gibr es nicht und die Deutung als "Nebelkinder" aus
einem "mythischen Nachtgeschlecht" (SIJMONS) ist weithin auf
gegeben (ahnlich aber noch KRoEs). Seit WILMANS hat die These
immer mehr Gehor gefunden, daB der Name von den letzten
Hortbesitzern, den Gibichungen, auf die Alben iibertragen wor
den ist . Diese These wird gestiitzt durch die Tatsache, daB der
Name Nibilings/Nibilingos seit 443 in Savoyen, dem neuen Ge
bier der Burgunden, in Ortsnamen viele Spuren hinterlassen hat
(STROHEKER).

Auch der Drachenkampf ist in verschiedener Weise interpre
tiert worden . Drachenkampfe werden in der germanischen Hel
densage sonst noch Sigmund, Frotho, Beowulf, Ragnar Lojibrok,
Wolfdietrich, Dietrich von Bern zugeschrieben. Hinzu kommt
aus der germanischen Mythologie der Kampf pors gegen die
Midgardschlange. In auBergermanischen Cotter- und Helden
sagen ist dieser Kampf haufig: erinnert sei nur an Apollos Sieg
tiber die Python-Schlange, Herakles' Sieg iiber die Hydra, den
Sieg des hI. Georg iiber den Drachen.

In einem groB angelegten Versuch, mit dem er Sigfrid mit Armi
nius zu identifizieren versucht , weist HOFLER auf diese Parallelen hin
und kommt zu dem SmluB, daB geschichtliche Ereignisse unter mythi
schem Blickpunkt symbolisch angeschaut werden konnen: der histori
sche Feind nimmt in der Oberlieferung die Form eines unheilvollen,
bedrohlidien Drachen an. In dem lintrachen sei cine symbolische Dar
stellung der Romer verborgen. Durch groBen Aufwand und mit vicI
Scharfsinn hat Hofler weiterhin zu beweisen versucht, daB die
Gnitabeibr (nach an. Quellen der Ort, an dem Sigfrid Fafnir er
schlug) mit dem Ort ,Knetterheide' (zwischen Minden und Paderborn
gelegen) identisch ist; dieser Ort am Teuroburger Wald liegt ganz in
der Nahe des Platzes, wo Arminius die Romer geschlagen hat. Eine
der Hauptsnitzen fiir diese Lokalisierung isr die Notiz, die sich in
einer Reisebeschreibung des islandischen Abres Nikulas findet: am
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Wege von Stade nach Mainz liegt die Gnitaheifir, wo Sigurd Fafnir
erschlug. Dariiber hinaus versucht Hofler, Beziehungen zwischen die
ser Sage und einem Kultspiel von der Drachentotung nachzuwei
sen. Er lehnt daher die Obernahme dieser Sage aus dem Marchen ab
(wie z. B. SYDOW 1918, der die Verbindung zum Starken-Hans-Mar
chen suchte oder wie HEUSLER, der diesen Kampf ein "heroisches Troll
abenteuer" nannte) ; er will eher dieses Motiv aus der Gottersage her
leiten, aus den "Mythen von gortlichen Drachensiegen" (120), die den
Sieg der Gorter iiber das Chaos symbolisieren.

Ganz in diesem Sinne hat auch F. R. SCHRODER argumentiert,
wobei er allerdings das Religionshistorische noch mehr betont
als Hofler: er sieht den Drachenbezwinger Sigfrid als Typ des
Gonersohnes, des Heilbringers, dessen Kampf gegen das Chaos
imBild des Drachenkampfes symbolisiert dargestellt wird. Die
sen Typ wird man kaum bestreiten konnen, soweit er sich auf
die Gottersage bezieht : es ist jedoch zu fragen, ob er auch fiir
die Heldensage zutrifft. Von einigen Forschern ist Hoflers Theo
rie abgelehnt worden (z. B. von SEE); eben durch die Tatsache,
daB jeder geschilderte Drachenkampf auf ein "Urereignis der
Oberwindung des Chaos-Ungeheuers'' (de VRIES, 160) Ietzrlich
zuriickgeht, kann eine Obernahme aus dem Marchen nicht ganz
ausgeschlossen werden.

Wichtige Einzelergebnisse zum Drachenkampf hat PLOSS in
typologischen, motivgeschichtlichen und sachkundlichen Unter
suchungen beigetragen und im ·Gegensatz zu Hofler schlieBt
er, daB die Sigfrid-Fabel nicht iiber die Zeit der Volkerwande
rung zuriickgefiihrt werden kann. Die listige Torung des Dra
chens laBt sich auch als heroische Mannesprobe betrachten, als
Kampf, durch den sich der Held Beriihrntheit verschafft (vgl.
H. BECK).

Eine langsr dahingegangen geglaubte Auffassung der Heldensage,
die in ihr die mythische Abspiegelung von Naturereignissen sehen
will, wurde noch 1956 von KROES vertreten, der Sigfrid mit einer
Nibelungenhortsage verbindet, "nach der Siegfried den Hort der Ve
getation zuriickeroberre, der in unrechte Hande gefallen war" (323 f.).
Ob Sigmunds Drachenkampf (im »Beowulf«) auf Sigfrid iibertragen
worden ist oder ob er sich direkt auf Sigfrid bezieht, in beiden Fallen
besitzt der Drache den Schatz (vgl. SYDOW 1927). J35s. (cap. 359)
steht hier unter dem EinfluB der nordischen Quellen, das NL kennt
diesen Zug nichr.
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3. ERWECKUNGSSAGE

Quellen

Hat man die eben geschilderten Sagen als einwandfrei zum
alten Bestand gehorig betrachtet, so besteht keine Gemeinsam
keit in der Einstufung der Sage von der Erweckung, die nur der
Norden gut kennt, Die eddischen »Sigrdrffornal« (Sdrn.) be
richten von Sigurd, da6 er nach dem Erwerb des Hones nach
Hindarfjall reitet, auf dessen Gipfel eine mit einer Briinne ge-
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kleidete Gestalt schlafl , Er lost die Briinne mit seinem Schwert
und stellt fest, da6 sie von einem Weib getragen wird. Die aus
dem Schlaf Erwachte nennt sich Sigrdrifa und ist eine WalkUre,
von Odin in den Schlaf versetzt, da sie sich einmal seinem Wil
len widersetzt hatte ; sie will sich nur dem zur Frau geben, der
furchtlos sei. Nach der Erzahlung ihrer Geschichte lehrt sie
Sigurd Runenweisheit; mitten in der Unterweisung bricht das
Lied ab (wegen der LUcke in der Haupthandschrift der Edda,
dem Codex Regius) . Der Name Brynhild wird nicht erwahnt,
Die VS erzahlt im Groflen dassel be, aber diese Begegnung
schliefsr mit einer durch Eide beschworenen Vorverlobung ab o
Hier tragt die Schildmaid den Namen Brynhild.

Deutung

In der Forschung stehen sich zwei kontrare Auffassungen
gegenUber: nach der einen isr diese Sage eine junge Kompilation,
die durchaus Ahnlichkeit mit dem Marchen vorn Dornroschen
Typ aufweist und die darum ohne jede sagengeschichtliche Be
deutung isr (SCHNEIDER, HEUSLER, de VRIES) . Nach der anderen
sah man in ihr einen alten Bestandteil (SCHRODER nahm sogar
ein [rankisches Erweckungslied des 6./7 . jhs, an) und hat sie
auch in Deutschland belegen zu konnen geglaubt (und zwar im
HS II - BAESECKE: "HS II ist die deutsche Sigrdrifurnal" 1917,
S.135; KROES). Von volkskundlichen Gesichtspunkten kam
Schroder zu der Annahme, da6 hier eine "Mythisierung des
Ritus" vorliege, der im Durchspringen des Mittsornmernachts
feuers fortlebe. In ahnlicher Hinsicht au6ert sich auch Kroes, der
in Sdm. die Reste eines Eruchtbarkeitsmyrhos erblickt und der
Sigurd und Brynhild fiir ein "mythisches Vegetationspaar" (1956,
S. 335) halt (so schon friiher ]IRICZEK 1898, S. 100: "heroisier
ter Ausdruck einer kultischen FrUhlingsfeier). Weiterhin wird
die These vertreten, der in der Werbungssage belegte Flammen
ritt gehore ursprUnglich in die Erweckungssage (LEHMGRUBNER);
diese sei ursprUnglicher und der Flammenritt sei von hieraus in
die Werbungssage iibernommen worden, als Sigurd mit den Bur
gunden verbunden wurde (die Werbungssage sornit sekundar),
Die letzte der hier kurz skizzierten Anschauungen ist sehr speku
lativ und die erwahnten Konstruktionen sind kaum zu recht
fertigen, da diese Sage nur im Norden und das nur ein einziges
Mal belegt ist , Die Verbindung zwischen Sigurd und Brynhild,
wie sie von Kroes hergestellt wird, ermangelt jeder Grundlage,
da der Name Brynhild in der Erweckungssage nicht vorkommt
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(die »Helreif Brynhildar« stellt eine Sagenmischung dar und
ihr Zeugnis muf als Beweis ausscheiden). Auch der im 11. ]h.
belegte Name .Iectulus Brunichilde' fur einen Berg im Taunus
bezieht sich nach PANZERS iiberzeugender Darlegung nicht auf
diese Brynhild. DerFlammenritt schlie61ich ist in der Werbungs
sage so gut belegt, da6 es schwer fallt, ihn als aus der Erwek
kungssage entlehnt zu betrachten, zumal er fur diese letztere
keineswegs sicher erschlossen ist; einziger Beweis bleibt die Prosa
vor Sdm. a fiallino sa hann lios mikit, sva sem eldr brynni (auf
dem Berg sah er ein starkes Licht, als ob es brennen wiirde) .
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Brynhildsage - Werbungssage - Sigfrids Tod

Quellen

An die Erweckungssage schlielit sich die Brynhildsage (und mit
ihr verbunden die Sage von Sigfrids Tod) an, wenn man der
Biografie Sigfrids folgt, so wie sie in »Volsungasaga«, p5s. und
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Edda gegeben wird. Die »Vols .Saga- ist fiir den nordischen
Zweig die Hauptquelle des ersten Teiles (Werbungssage), da der
Codex Regius an entsprechender Stelle eine Liicke hat. Nach der
Erweckung kommt Sigurd zu Heimir, dem Pflegevater Bryn
hilds; sie und Sigurd versprechen sich einander und bekraftigen
diese Vorverlobung durch Eide. Brynhild prophezeit Sigurd, er
werde sich mit Gudrun (an . Gu5run, entspricht der mhd. Kriem
hilt) vermahlen. Danach begibt er sich zum Hof Giukis, dem
Vater Gunnars, Hognis, Gutthorms und Gudruns. Da Grimhild,
die Mutter Gudruns, seine Liebe zu Brynhild bemerkt, gibt sie
ihm einen Zaubertrank, durch den Sigfrid die Eide vergifst,
Gudrun zur Frau nimmt und mit ihren Briidern Blutsbriider
schafl: schliefst. Gunnar will urn Brynhild werben, die sich jedoch
nur demjenigen geben will, der den ihre Schildburg umgebenden
Flammenwall zu durchreiten imstande ist. Auf seinem eigenen
Pferde gelingt es Gunnar nicht, ebensowenig auf Grani, Sigurds
Pferd. Di eser bietet seine Hilfe an , sie tauschen die Gestalt und
Sigurd durchquert den Flammenwall. Bei Brynhild nennt er sich
Gunnar, beriihrt sie jedoch nicht und legt sein blosses Schwert
zwischen sie und sich; er nimmt ihr aber einen Ring, den er spa
ter Gudrun schenkt. Nach erneutem Gestaltentausch und der
folgenden Heirat Gunnars und Brynhilds erinnert sich Sigurd
der friiheren Eide (ebenso Andeutungen in den eddischen Lie
dern »Sigurjiarqvijia in scamrna- und »Helreif Brynhildar«).

Nach einiger Zeit kommt es zum Zank (zur senna) der beiden
Frauen, der sich an der Vorziiglichkeit ihrer Manner entziindet:
Gudrun kann die vermeintliche Unterlegenheit Sigurds durch
den Ringbeweis widerlegen und der an Brynhild begangene Be
trug wird offenbar. Dafiir fordert Brynhild von Gunnar den
Tod Sigfrids. Aber Hogni rat unter H inweis auf die geschwo
rene Blutsbriiderschafl: davon ab (sBrot- 3, »Skarnma- 17 und
19) . Zur Untat gewinnen sie Gutthormr, der auBerhalb der Eide
steht : er erschlagt Sigurd im Bett (sBrot«: im Wald) und wird
noch vom sterbenden Sigurd getotet, Brynhild bezichtigt Gun
nar des Eidbruchs und enthiillt, daB Sigurd sie niemals beriihrt
habe. Ihr Selbstmord beschlieflt ihr Leben, zusammen mit Sigurd
wird sie verbrannt. (Der auBere Gle ichlauf der Ereignisse darf
nicht dariiber hinwegtauschen, daB »Brot- und »Skamrna- die
Akzente verschieden setzen, doch betrifft dieses Problem die
literarischen Interpretation mehr als die Sagengeschichte.)

Der deutsche Zweig der Oberlieferung (= NL) kennt Sig
frid als fahrenden Recken, der nach Worms zu den Burgunden
konigen Gunther, Gise1her und Gernot kommt, urn deren Schwe-
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srer Kriemhild zu erwerben. An ihrem Hof weiIt auch Hagen,
ein entfernter Verwandter in der Rolle des ,Waffenmeisters'.
Gunther will urn Briinhild werben, die auf der Burg Isenstein
(Island) sitzt und sich nur dem geben will , der sie in dre i Kampf
spielen besiegt . Sigfrid, der die Wege zu ihr kennt, bietet gegen
das Versprechen , Kriemhild zur Fra u zu bekommen, seine H ilfe
an . Mittels des aus dem Zwer genhort stammenden Tarnmantels
besiegt er Briinhild , wah rend Gunther nur die entsprechenden
Gebarden ausfiihrt. Bei der Doppelhochzeit ernpdrt sich Briin
hild dariiber, da6 ihr e Schwagerin Kriemhild dem Gunther
untergebenen Sigfrid gegeben wird. Sie verweigert sich Gunther
in der Brautnacht und hangr ihn gefesselt an einen Nagel. Er
neut hilft Sigfrid : in seiner Tarnkappe bezwingt er Briinh ild
und nimmt ihr Rin g und Giirtel, die er Kriemhild schenkt . Im
Zank der Koniginnen iiber den Rang ihrer Manner zerbricht
durch den Beweis des Ringes und des Giirtels ihre Freundschaft
endgiiltig. Auf die Klage Briinhilds hin plant Hagen die Errnor
dun g Sigfrids ; Giselher, der jiingste Bruder, und Gunther wider
setzen sich diesem Plan, doch la6t sich Gunther widerwillig da
zu iiberreden und Sigfrid wird auf einer Jagd von Hagen er
schlagen. Briinhilds weiteres Schicksal wird niche erwahnt,

Die I><Ss. stimmt weitgehend mit dem NL iiberein, kennt je
doch in der Werbungssage keinerlei Freierprobe (weder Durch
reiten eines Flammenwalls noch Kampfspiele), aber sie hat im
Gegensatz zum NL eine deutliche Remini szenz an die Vor ver
lobu ng. In den drei der Hoch zeit folgend en N achten fesselt
Brynhild Gunnar, der sich hilfesuchend an Sigurd wendet. Mit
Gu nnars Wissen und Einverstandnis bezwingt Sigurd sie und
nimmt ihr das Magdtum, worauf sie ihre iibermenschliche Kraft
verl iert. Di e folgenden Er eignisse weisen eine grofse Oberein
stimmung mit dem NL auf. Es besteht lediglich der Unterschied,
da6 H agen hier , wie im nordischen Zweig der Uberlieferung,
der Bruder der Konige ist, und daf ein abra tender Bruder fehlt.

Literatur:

V 9lsungasaga cap. 23-31, 40-59; Obersetzung: Thule Bd. 21, 90- 115
(= cap. 24- 33).

SigurtJarqvi tJa in scamma: Edd a, 207-21 8; Obersetzung: Thule Bd. 1,
58- 69.
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Nibelungenlied hentiure 3, 5-7, 10, 14-16.
Pil)reks Saga cap . 225-230, Bd. II, 37-43; cap. 342-348, Bd. II, 258

268. Ubers, Thule Bd. 22, 266-269; 371-377.

Deutung

Dieser zweiteilige Sagenkreis besteht aus der Brynhildsage
(Vorverlobung und Werbung) und aus der Sage von Sigfrids
Tod. Sie sind in allen Quellen unloslich mit einander verbunden;
haufig entsteht sogar der Eindruck, daB die zweite aus der ersten
sich ableitet. Man kann wie HEUSLER eine kontinentale Brynhild
fabel (5./6 . ]h.?) annehmen, die Vorverlobung und Sigfrids Tod
kannte. Das verbindende Glied ware die Vorverlobung, die in
»Vols.Saga « und »Skarnma- gut belegtist (sogar das NL, in
dessen Mittelpunkt Kriemhild steht und nicht Briinhild, weiB
noch, daB Sigfrid die Wege zu Briinhild kennt, z. B. Str .378;
auch die 1>15s. hat deutliche Hinweise) . Das Motiv der unerfiill
ten Liebe Brynhilds als Grund ihrer Rache an Sigfrid kommt
erst der »Skamrna- zu (also wohl 12. jh.), das altere »Brot
betont demgegeniiber mehr die Problematik der Eidverletzung
und das Machtmotiv.

Die Werbung hat zum altesten Bestand gehort, doch gehen
iiber ihren urspriinglichen Verlauf die Meinungcn weit ausein
ander:

Wahrend HEUSLER den Flammenritt fur alt ansieht (der in der P5s.
und im NL umgestaltet sei zu Freierprobe und Kampfspielen), erklaren
etwa SYDOW und DROEGE den Flammenritt als nordische Neuerung
(ahnlich auch SCHRODER, der ihn als aus der Erweckungssage heriiber
gekommen erklart und die Freierprobe fUr alter halt) . Von einem
volkskundlichen Standpunkt aus ist die Werbungssage aus clem russi
schen Brautwerberrnarchen abgeleitet worden (PANZER, SYDOW,
FRINGS); dem steht jedoch die Meinung Heuslers entgegen, diese russi
schen Marchen seien "plebejische Travestien deutscher Heldendich
tung" (FestBraune, S. 64). Einen neuen Weg beschritt yon SEE, der ein
urspriinglich inhaltsarmes Motiv annirnmt, das in zweifacher Weise aus
geschrniickt worden ist (einerseits Kampfspiele, andererseits Waber
lohe-Flammenritr, der moglicherweise aus den eddischen »Skirnismal«
entIehnt sci). Das alteste Motiv sei die Hilfe beim Beilager, was die
P5s. am besten bewahrt hat, wenngleich in burIesker Dbertreibung (das
NL hat es im Raub yon Ring und Gurtel auch, doch ist es hier lediglich
angcdeutet ; im NL gehr der Zank der Koniginn en ja urn den Betrug in
der Brautnacht, nicht aber urn den Betrug bei den Kampfspielen) . Von
See schalt als altestes Motiv die ProkurationseheschlieBung (Sigfr id als
Gesandter Gunthers) heraus, die zwar fur die Merowingerzeit noch
nicht belegt, aber im Mittelalter gut bezeugr ist . Die Fre icrprobe sci auf
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dem Kontinent eingefiihrt worden und im Norden nachgeahmt und
mit nordischen Ziigen ausgestattet worden. F. R. SCHRODER leiter die
Werbung um Brynhild Fiir Gunnar aus dem Marchen der Riesenbraut
(Aarne Nr. 507) ab (1921) .

Auch die Deutungen von Sigfrids Tod gehen weit ausein
ander, Anlaf hierfiir ist die Art seines Todes. 1m Gegensatz zur
iibrigen germanischen Heldensage fallr er nicht in einem heroi
schen Kampf, sondern wird meuchelmorderisch erschlagen. Das
in allen Quellen am besten und deutlichsten bezeugte Motiv ist
seine Rolle in der Werbungssage. Das NL setzt den Akzent auf
die offentliche Schande, die durch die Bekanntgabe der Ereig
nisse in der Brautnacht entsteht (mehr als auf die eigentliche
Tatsache des Betrugs), die islandische »Skamma- stellt die Eifer
sucht der verschmahten und enttauschten Liebe Brynhilds in den
Vordergrund. Neben diesen beiden Griinden fiir die Ermordung,
die aus jiingerer Zeit stammen werden (d . h. die man beiden
Dichtern wird zuschreiben miissen) , finder sich andeutungsweise
noch das Motiv der Macht: Sigfrid wird den Burgundenkonigen,
zu denen er einst als landerloser Held gekommen ist, zu mach
tig; sie wollen sich seiner entledigen und in den Besitz seines
Hortes setzen ("Brot« v. 8 und 9; auch das NL hat noch Spuren,
da Sigfrid als ,eigen man' Gunthers eine ihm ebenbiirtige Stel
lung zu erreichen scheint, z. B. Str. 993). Trifft die Identifizie
rung dieser Gestalten mit historischen Personlichkeiten der
Merowingerzeit oder mit Arminius' zu, so gewinnen diese
machtpolitischen Momente erheblich an Wahrscheinlichkeit; mit
dem fortschreitenden Erinnerungsverlust sind sie durch andere
Motive ersetzt worden (vgl. BEYSCHLAG).

Man hat sich berniiht, eine historische Vorlage zu finden, ist
hierbei aber zu den verschiedensten Ergebnissen gekommen. Seit
langer Zeit ist die Gleichung Sigfrid = Arminius versucht
worden, die in neuerer Zeit nachdriicklich wieder von O. HOF
LER vertreten wurde. Neben anderen Obereinstimmungen (vgl.
S.29) wird Sigfrid, wie Arminius, von seinen Verwandten in
jungen Jahren umgebracht, wei I er Fur sie zu machtig geworden
ist , Schwierigkeiten sieht man bei dieser These in dem groflen
zeitlichen Abstand zwischen historischem Ereignis und sagenge
schichtlichem Zeugnis.

Hugo KUHN, der aus den Sagen den "Eindruck merowingischer
Mord- und Frauenzimmer-Atmosphare" (11) gewonnen harte, be
miihte sich (altere Spuren zu vertiefen suchend) , den Nachweis zu er
bringen, die Sigfrid-Brynhild-Episode leite sich aus der merowingi
schen Geschichte in der zweiten Halfte des 6. jhs, abo Den Zeugnissen
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Gregors von Tours und des von ihm abhangigen Fredegar zufolge wird
nach beriihmter Werbung die wesrgotische Prinzessin Brunihild, die
Tochter des Athanagisl, im Jahre 566 die Frau des frankischen Konigs
Sigibert. Sie werden von Fredegund, der Kebse und spateren Frau von
Sigiberts Bruder Chilperich todlich beleidigt ; nach zehn Jahren wird
Sigibert durch Soldner der Fredegunde heimtiickisch errnordet. Wenn
auch die Ereignisse sich auffallig ahneln und eine Identifizierung beider
zu erharten scheinen, so ist doch nicht zu iibersehen, daB die Namen
grundsatzlidi verschieden sind: der wesrgotisch-frankischen Brunihild
entspricht in der Sage Gudrun/Kriemhild, der Brunhild der Sage aber
die historische Fredegunde. Diese Rollen- und Namensvertauschung
harte u. a. schon SYDOW (1927) angenommen, der auch Hjalprek mit
Chilperich gleichstellte, wobei nur der Name ilbrig geblieben sei. Die
Namensvertauschung halt de BOOR jedoch fur ganz unwahrscheinlich,
»denn aile historische Dichtung geht von der Personlichkeit aus" (NL,
IX). Da er die Verbindung von Sigfridsage und Burgundensage fur ur
sprtinglich halt, sieht er den historischen AniaB darin, daB ein mit
Namen unbekannter niederrheinischer Franke (1939: ripuarischer) zu
den burgundischen Konigen kam, deren Schwester zur Frau erhielt und
schlieBlich wegen seines Machtzuwachses ermordet wurde, Rolle und
Personen der Brynhild sind flir ihn Erfindungen eines Dichters des
7. Jhs ., dem der Streit der merowingischen Koniginnen Fredegunde
und Brunihild noch bekannt war.

In einer ganz anderen Gegend der Germania hat man seit GRIMM
und UHLAND diese Geschichte ansiede1n wollen: PROKOP berichtet in
seiner Geschichte der Gotenkriege von dem Weib des Uraja, des Nef
fen des ostgotischen Konigs Witigis, das die Frau des gewahlten Konigs
Ildabad offentlidi beleidigr, Diese wiederum treibt ihren Mann zum
Meuche1mord an Uraja. Diese Paralle1e, die besonders M. LINTZEL
eingehend zu bekraftigen versuchte, hat nicht diese1be Ahnlichkeit wie
die mit den Geschehnissen der Merowingerzeit.

Andere historische Ankniipfungen seien hier nur kurz erwahnr: sie
lassen sich kaum wahrscheinlich machen: Sigfrid = Alboin (v. d. LEYEN;
er stlitzt sich hierbei auf die Darstellung des Todes von Alboin bei Pau
lus Diaconus), Sigfrid = Sigibert I (GOTTsCHEID), Sigfrid = Gogo,
dem Berater Sigiberts II (SINGER).

Es diirfte feststehen, daf ein historischer Kern, d. h. Erinne
rungen an historische Personen Ausgangspunkt der Sage sind,
und wenn sich konkrete historische Ankniipfungspunkte auch
nicht mit letzter Sicherheit beweisen lassen, so atrnet diese Sage
doch »merowingische Luft« (SCHNEIDER) weit mehr als Friihger
manische.

Auch diese Sage hat in einer langen Tradition mythologische
Deutungen erfahren, die hier kurz gestreift werden sollen . Das
Ende des 19. Jhs. war die Bliitezeit der naturmythologischen
Betrachtungsweise und man sah in der Sage von Brynhild und
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Sigfrid einen Tagesmyrhos : Sigfrid, der junge Tag, reitet durch
den Flammenwall ( = die Morgenrote) zu Brynhild (= die
Sonne), die schlieBlich von dunklen Machten ins Nebelreich ge
fiihrt wird und den jungen Tag vergehen (z. B. WILMANS,
SIjMONS). Oder man glaubte einen Mythos der jahreszeiten zu
erkennen: die Erweckung der Erde durch einen Lichtheros: beide
fallen dann den Machten der Finsternis anheim (F. VOGT, F.
DETTER) . W. MULLER sah in Sigfrid schlieBlich einen Blitzgott
und versuchte, tiber das Indogermanische eine Verbindung mit
Achill herzustellen. F. v. d. LEYEN ahnte Ahnlichkeiten mit Bal
der , SCHUCK-WARBURG leiten Hagens Mord an Sigfrid aus
einem alten rituellen Schwerttanz ab, den als chthonische Wesen
verkleidete Manner ausfiihrten. F. R. SCHROOERS Argumente
zielen cbcnfalls in dicse Richtung. In Hagen, den er von Anfang
an als zum Sigfrid-Kreis gehorig empfindet, sieht er einen Todes
damon oder eincn Gott in Tiergestalt, der als Morder des
Wachstumgottes fungiert . Aulierdem sei Sigfrid nach der arche
typischen Vorstellung des Gottersohnes geforrnt. Die Verbin
dung zum Gottlichen hat auch O . HOFLER gesucht, besonders filr
den Drachenkampf. Fiir Sigfrids Tod verweist er auf die im
Umkreis von Sigfrid haufig auftretende Hirsch-Motivik (die er
wiederum mit den Cheruskern verbindet) und versucht, einen
Zusammenhang zwischen Hirsch-]agd-Tier-Syrnbolik und kul
tischen ]agd-Spielen herzustellen. W. BETZ postuliert einen drei
fachcn Ursprung dieser Sage: den archetypisch-mythischen vom
friihsrerbenden Gorrersohn, die Ermordung Sigiberts durch
Fredegunde (und vorher die Ermordung des Arminius) und die
dichtungsgeschichtliche Anleihe beim altesten Burgundenlicd.

Man wird resumierend an einem historischen Kern festhalten,
sci er merowingisch oder frtihgermanisch. Eine religions-histo
rische Motivik sich nichr abweisen, doch ist sie cher allge
mein-symbolisch zu fassen denn als konkrete Darstellung einer
bestimmten My the . Auf Verbindungen und Gemeinsamkeiten
zwischen Sigfrid-Sage und keltischcr Heldensage hat J. de VRIES
hingewiesen.
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Burgundenuntergang und Attilas Tad

Quellen

Die eddische »Atlaqvijia«, das alteste erhaltene dichterische
Zeugnis des Burgundenunterganges, erzahlt, daB Atli (mhd.
Etzel; mit Gudrun/Kriemhild, der Schwester der Burgunden
konige, verheiratet) Gunnar und Hogni einladt in der Absicht,
sie des Hortes zu berauben. Gudrun versucht, ihre Bruder zu
warnen, doch Gunnar setzt sich dariiber hinweg. Bei der An
kunft am Hofe Atlis rnacht Gudrun den Verrat bekannt, aber es
gibt kein Zuriick und Gunnar und Hogni werden gefangen ge
nommen. Atlis Frage nach dem Aufenthaltsort des Hortes be
antwortet Gunnar damit, daB er erst nach dem Tod Hognis, also
erst dann, wenn kein anderer Burgundenkonig mehr am Leben
sei, diese Frage beantworten konne, Nachdem man ihm das
Herz Hognis gezeigt hat, ist er zur Auskunft bereit: der Schatz
ist im Rhein verborgen und Atli wird ihn niemals erhalten.
Gunnar wird daraufhin in die Schlangengrube geworfen, wo er
Harfe spielend den Tod erwartet, Gudrun racht ihre Bruder, in
dem sie Atli die gemeinsamen Kinder zum Mahl vorsetzt, ihn
im Bett ersticht und die Halle in Brand setzt.

Die jungen »Arlarnal « berichten im GroBen dasselbe, nur zwei Ab
weichungen sind zu bemerken : es fehlt die Horterfragung und damit
auch die groBe Szene der Hortverweigerung, Hauptszenen der heroi
schen Bewahrung. Gudrun totet Atli zusammen mit Hniflungr, dem
Sohn Hognis, Die Vols.Saga bieret eine Zusammenfassung beider Lie
der und hat nur in kleinen Einzelziigen dariiberhinausgehendes.

Das NL kennt den Tod Etzels nicht, nur den Fall der Burgun
den. Etzels Untergang - im Norden als Rachetat fUr die Bruder
begriindet - paBt absolut nicht in die Darstellung des NL, das
die Rache Kriemhilds fiir ihren Mann an ihren Briidem zum
Hauptrnotiv erhebt, Nach Sigfrids Tod bleibt Kriemhild in
Worms und versohnt sich mit Gunther, aber nicht mit Hagen.
GroBzUgig geht sie mit dem inzwischen nach Worms verbrach
ten Hort urn. Hagen, der eine Gefahr darin erblickt, daB Kriem
hild sich hierdurch viele Heiden verpflichtet, laBt den Hort ent
fuhren und ihn in den Rhein versenken. Etzel wirbt (nach dem
Tod seiner ersten Frau Helche) urn Kriemhild und schickt RUdi
ger von Bechlaren als Werber. Hagen warnt zwar von dieser
Verbindung, abcr Gunther ist nicht abgeneigt und Kriemhild wil
ligt ein . Nach einiger Zeit setzt sie bei Etzel eine Einladung an
die Briider durch. Wiederum rat Hagen von der Annahme ab;
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dennoch nimmt man sie an. Die Reise nach Etze1nburg ist von
vie1en bosen Vorzeichen iiberschattet; bald nach der Ankunfl: am
Etze1hof brechen die Karnpfe aus. Aile Burgunden fallen bis
auf Gunther und Hagen, die von Dietrich iiberwunden und ge
fesselt werden . Kriemhild stellt die Frage nach dern Hort zuerst
an Hagen, der gelobt hat, sie erst zu beantworren, wenn keiner
der Burgundenkonige mehr am Leben ist. Kriemhild laBt Gun
ther enthaupten und schlagr Hagen, nachdem er zum zweiten
Mal die Antwort verweigert hat, seiber das Haupt aboDietrichs
Waffenmeister Hildebrand enthauptet daraufhin Kriemhild.

Eine eigentiimliche Stellung zwischen nordischer und deut 
scher Version nimmt die ptis. ein: Atli heiratet Grimhild und
sie erzahlt ihm zwar vom Nibelungenschatz, der dann aber
spater keine entscheidende Rolle mehr spielt; es fehlen Horter
fragung und Hortverweigerung. Hogni widersetzt sich auch hier
der Einladung, die dann doch angenommen wird. Grimhild
treibt zum Kampf gegen die Briider , in dem Gunnar gefangen
und in die Schlangengrube gesetzt wird. Hogni wird von
pidrek uberwunden, der auch Grimhild toter. Der stark ver
wundete Hogni zeugt in seiner letzten Nacht den Sohn Aldrian
und ubergibt dessen Mutter die Schliissel zum Nibelungenschatz.
Aldrian racht seinen Vater, indem er Attila den in einem Berg
versteckten Schatz zeigt, ihn dort einschliefst und umkommen
laBt.

Die skandinavischen Balladen zu diesem Therna, der Faringische
»H ogna-rattur- und die danische »Grimhilds Heevn«, sind sekundare
Quellen; sie weichen vom obigen Handlungsgerlist nicht ab, nur in
dem einen oder anderen Einzelzug mogen sie Ursprungliches bewahrt
haben , das in keiner anderen Quelle vorkomrnt. Strittig ist die Frage ,
woher sie sich ableiten : aus den Eddaliedern/sVolsungasaga- oder aus
der .PlSs. oder schlieBlich aus einer in Niederdeutschland beheimateten
Schicht von Liedern, die auch die Grundlage fur die :P5s. gebildet
haben .
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Geschichtliches

Es ist fraglich , ob der Fall der Burgunden und der Tod Attilas,
der in deutschen Quellen nicht belegt ist (NL; die pISs. steht hier
moglicherweise unter nordischem Einflufs), ursprunglich zusam
mengehorr haben. Die historischen Anlasse lassen sich gut grei
fen : die Burgunden unter Konig Gundaharius (urn Worms) wer
den 437 von den Hunnen entscheidend besiegt (nachdem sie
435/36 bei dem Versuch, nach Nordwesten - Gallien, Belgien 
Zll dringen, schon von Aetius geschlagen worden waren). Der
Konig fallt mit dem groBten Teil (ca. 20000 Tote) seines Volkes
(Hydatius, Prosper Aquitanus) ; der Rest des Stammes wird in
Savoyen-Burgund angesiedelt. Die dort vor 516 entstandene
»Lex Burgundionum« nennt unter den friiheren burgundischen
Kon igen auch Gundahari, Gislahari, Godomar und Gibica.
Diese Namen entsprechen recht genau denen der iiberlieferten
Sage : Gunnar/Gunther dem Gundaharius, Giselher (kommt im
Norden nicht vor) dem Gislahari, Gutthormr moglicherweise
dem Godomar (kommt im Deutschen nicht vor), Gjuki dem
Gibica (nur im Norden iiberlieferr, von ihm auch die Bezeich
nung ,Gjukungar' abgeleiter) . Festzuhalten ist, daf Attila an
der entscheidenden Schlacht nicht teilgenommen hat. Erst bei
PAULUS Drxxoxus wird berichtet , daf Attila selbst die Burgun
den umgebracht habe. Die nordische und die deutsche Form der
Sage gehen weiter auseinander als in der Sigfrid-Sage: der Nor
den stellt Gudrun als Radierin der Bruder dar ; Kriemhild aber
racht ihren Mann an ihren Brudern (die Sage von Attilas Tod
hat im NL keinen Platz). Gudrun/Kriemhild ist in der Ge
schichte vom Burgundenuntergang die Gestalt, die die Einheit
gewahrleistet. Man darf mit Recht sagen, daB diese Sage fur die
Volkerwanderungszeit typisch ist ; genauso wie im »Hunnen
schlachrlied« z. B. wird die Frage nach dem Sinn der Volker
untergange gestellt . Sie wird mit einem "heroischen Nihilismus"
(BETZ) beantwortet, mit der Selbstbewahrung der Personlichkeit
angesichts des Todes .

Im Gegensatz zu den meisten anderen Heldensagen hat diese
in den Namen noch deutliche historische Reminiszenzen, wah
rend etwa die Dietrich-Sage die Verkniipfung mit den Goten,
die Wolf-Dietrich-Sage die mit den Franken verloren hat. Hort
forderungs- und Hortverweigerungsszene, die zu den Hohe
punkten der germanischen Sage gehoren, haben cine Parallele in
einer irischen Sage; ihr gegenseitiges Verhaltnis ist aber nicht ge
klart, Ein neuer Versuch (Ers), beide Sagen aus der Laurentius-
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Legende abzuleiten, erscheinr reeht kuhn. Die Szene mit dem in
der Sehlangengrube Harfe spielenden Gunnar diirfre nach
BUGGES anspreehendem Nachweis eine Erinnerung an den Tod
des Vandalenkonigs Gelimer sein .

Auch die zweite Sage, der Tod Attilas, hat einen historisehen
Ursprung: jORDANES berichrer, unter Berufung auf PRISKOS, dafi
Attila 453 in der Hochzeitsnacht (mit seiner germanischen Neben
frau Ildico = Hildieo, Verkleinerungsform des germ. Namen
Hild, also ,H ildchen' ) einem Blutsturz erlegen-sei, MARCELLI NUS
COMES, ein illyrischer Schriftsteller in byzantinisehen Diensten,
erzahlt 70 jahre sparer, dafi Hildieo ihn getotet habe. 400 jahre
sparer fugt der POETA SAXO hinzu, sie habe den Mord aus Vater
rache begangen. In der Sage wurde also der historisch so uninter
essante Tod Attilas zur Verwandtenrache umgestaltet. E ine Erin
nerung an Ildiko hat sich rnoglicherweise in Kriemhild (Grim
hild) erhalten, der Name Gudrun ware dann eine nordisehe
Neuerung. Ihre im Norden belegte Racherat der Kinderschlaeh
tung wird eine Reminiszenz des antiken Atreusmahls sein .
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Deutung der Namen

Die Namen der burgundischen Konige bereiten keine Schwie
rigkeiten: Gutthormr wird gehorsrnafiig aus Gundomar =
Godomar entstellt sein. Zu Gernot des NL (J>l'is. Gernoz), dem
,Speergenossen', bemerkte E. SCHRODER, er sei in Deutschland
fur Gutthorm (Sigurds Marder in der nordisehen Uberlieferung)
eingetreten, wei! auf dem Kontinent Hagen der Marder war; er
ist hier eine Figur ohne eigentliehe Rolle. Zu diesen Burgunden
namen pafit auch der Name Gudrun, dessen erster Bestandteil
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eher zu an. gunnr , gu5r (,Kampf') als zu an . gu5 (,Gott') gehorr:
das zwei te Element ist an. run (,Geheimn is' , ,Rune') und kommt
in germanischen Person ennamen haufi g vo r.

Wenn auch der Name Kriemhild an Il d ico er innern mag,
darf doch nicht iibersehen werden , dafi an . -bildr (,K ampf') sehr
oft in Personennamen vo rkommt , besonders haufig als zweites
Glied in Frauennamen. Bedenkenswert ist die Oberl egung
BAESECKES, dafi in der ba iri schen Dichtung die Person der
Racherin ve randert und fiir die neue Rolle ein neuer Name ein
gesetzt ist , Der erste Bestandteil ist niche vo n mhd. k rimm en
(,ergreifen') abgeleitet, wie MULLENHOFF meinte, sondern eher
von mhd. grimmen (,wiiten'). Er kann auch von einem nieder
deutschen-nordischen .Grim-hildr' nach Gehor iibernommen und
nach der ob erdeutschen Lautung umg emodelt sein (vg l. Gudrun
Kudrun). Grimhild ist in der p5s. und in der »Vols.Saga- die
Mutter der burgundischen Konige und deren Schw ester Gudrun
(in eddischer Oberlieferung wird keine Mutter erwahnt), Irn NL
ist Vote die Mutter; E. SCHRODER hat in ihr eine Anspielung auf
Oda (806-913), die Stammutter der Liudolfinger und des sachsi
schen Kaiserhauses, gesehen. Der Name Brynhildr/Priinhilt (im
Nordischen, der Tendenz zur Sagenverkniipfung fol gend, die
Schwester Atlis) hat im ersten Teil an . brynja (ahd. brunja,
brunna - ,Briinne' ), eventuell eine Anspielung auf ihre R oll e als
Schildmaid im Sigfr id-Teil.

Schwi er igk eit en bereit et der N ame Hogni/Hagen, D er feh
lende St abreim zu den burgundischen K onigsnamen wei st ihn
als Vasall, a ls Di enstm ann der Konige aus, wie ihn da s NL noch
kennt, wahrend er im Nordischen zu ihrem Bruder geworden
ist. Er wird urspriinglich ehe r die Funktion eines Beraters, eines
Waffenmeister s gehabt haben wie sie sonst in der H eldensage
nicht unbekannt ist (vgl. Hildebrand bei Dietrich, Wate bei den
Hegelingen). Mythologische Deutungen gab es auch hier die
Fiille: W. M ULLER sah in ihm einen st ierforrnigen Gott der
Franken, W. SCHERER erblickte in ihm den Winter, C. M EYER
die Nacht ; F. R. SCHRODER verband ihn einma l (195 8) mit ahd.
hagebart (ahd. Glossen 3,412,36), ein ander M al (1960) w ill er
ihn auf germ. "baganaz (,Zuchtstier') zuriickfiihren und in ihm
einen eber gestaltigen D amon/Gore a ls Feind des Wachstums
gottes Sigfrid erkennen. Eine neuere D eutung (SONNENFELD)
gehr von dem runenschriftlich bez eugten hagustaldaR , hauk
staldaR aus, wohl "der un verheiratete Gefolgschaftsmann, der
zum oder Kreis des Fiirsten gehorte" (AEW 214), sodaB
er urspriinglich nur eine Funktion bez eichnet habe und erst spa-
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ter als Name aufgefafst worden sei. Irn »Waltharius« wird
Hagen noch ausdriicklich als Vasall Gunthers bezeichnet. Unge
lost ble ibt auch sein Beiname: NL (und andere mhd. Epen) nen
nen ihn von Tronege (von Tronje), der »Waltharius« aber "de
germine Troia:" (V. 27 f.) und die piSs. af Troia. Die Ankniip
fung an das elsassische Tronje-Kirchheim ist niche iiberzeugend
(vgl. HOFLER 1961, 70f. mit vie! Lit.}; wahrscheinlicher ist die
Verbindung mit der colonia Traiana, von Kaiser Trajan nord
lich von Xanten am Niederrhein ange!egt, die dann mit der
Sage von der Herkunfl: der Franken aus Troia vermischt wurde.
Diese Oberlegung wird vor allem damit begriindet, daB im NL
Sigfrid in Xanten (mhd. Santen) beheirnatet ist . F. PANZER hielt
diese Lokalisierung fiir einen Gewaltstreich des NL und glaubte
an keine iiber das 11. ]h. zuriickgehende Verbindung mit Xan
ten. Das hat zur Folge, daB Hagen urspriinglich mit Sigfrid ver
bunden ist, und erst spater in die Burgundensage gekommen ist.

Das erste Element des Namens Sigurjir ist im ganzen ger
manischen Sprachgebiet aulserordentlich haufig verwendet
worden. An. Sigurjir « ::'SigvpriSr, < ::'Sigi-wariSuR) wird die
urspriingliche Form gewesen sein (mhd. Sigwart). Das mhd.
Sifrit ist eine abgeschliffene Form von Sigfrid, dieser Name ist
wahrend der mhd. Zeit in der Lautung Sifridus, Slorit gut be
legt und BEHAGEL hat die Vermutung geaufserr, es sei anstelle
des urspriinglichen ':'Sigi-wart5uR die allgemein iibliche Narnens
form Sifridus eingetreten. Fiir eine historische Ankniipfung Ialh
sich nichts gewinnen ; TACITUS iiberliefert Segimundus fiir die
Cherusker (was von HOFLER fiir seine Theorie. .Sigfrid-Armi
nius' ausgebaut wird), aber auch fiir die Merowinger sind Na
men mit dem Glied Sigi- typisch.

Die an. Borgundar/mhd. Burgonden entsprechen ganz dem
Volkernamen Burgundiones. Nahezu aile Handschriften des NL
haben die sprachhistorisch nicht .richtige' Form Burgonden
(start Burgunden); diese Form, von der E. SCHRODER glaubte,
sie habe etwas "Exotisches" an sich gehabt, ist in jedem Fall
eine literarische Obernahme, entweder aus dem niederrheini
schen oder aus dern romanischen Gebiet.
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Entwicklung beider Sagen

Die Nibelungensagen zerfallen deutlich in zwei Gruppen : die
urn Sigfrid und die urn den BurgundenfalI. Schwer zu beant
worten ist die Frage, ob beide von Anfang an mit einander ver
bunden waren oder ob diese Verbindung erst allrnahlich ent
standen ist ; in allen literarischen Zeugnissen ist sie dadurch voll
zogen , da6 Sigfrid der Schwager der Burgundenkonige ist. Sehr
lose ist die Beziehung in den eddischen Liedern, fester im NL.
Versucht man, friihere Dichtungen bzw. Fassungen zu erschlie
6en, wird man sich an dem (freilich noch zu differenzierenden)
Stammbaum HEUSLERS orientieren, der in seiner Einfachheit
sehr iibersichtlich, aber doch zu schematisch ist . Fiir den ersten
Teil nimmt Heusler als Urstufe ein Frankisches Briinhildenlied
des 5./6. ]hs. an, in dem die Gibichungen schon vorkommen und
Briinhild eine gro6ere Rolle spielr als Kriemhild/Gudrun. Es
enthalt Sigfrids Aufnahme, die Werbung, die Heirat, die Er
mordung. Diese Sage kam im 9. ]h. nach Skandinavien, wo sie
weiter ausgestaltet wurde ; dabei sind die mythischen Einschlage
verstarkt worden : die erweckte ]ungfrau wird zur Walkiire,
Sigmund und Sinfjotli werden zu Odinsheiden. In »Brot- spielt
die Verietzung der Ehre, das Machtrnotiv noch die gro6ere
Rolle, in »Skarnma- aber wird die Eifersucht, die verIetzte
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Liebe zum Hauptthema. Daneben hat es jung-Sigfrid-Lieder
(Drachenkampf, Hortgewinnung) und Sigmundlieder (Sigmund s
Rache, Sinfjotlis Tod) gegeben; die Sigmundsagen sind in
Deutschland schon friih ausgestorben. Von dieser ersten Stufe
der Briinhildsage sind die Sigurdlieder der Edda abgeleiret .

Als zweite Stufe nimmt Heusler dann ein jiingeres Briinhild
lied des ausgehenden 12. ]hs. an, das Vorlage des ersten Tcils
des NLs und der entsprechenden Teile der 1>5s. ist. Die wichtig
sten Neuerungen sind: Verlagerung des Akzents von Briinhild
auf Kriemhild, Sigfrid raubr Briinhilds Magdtum, Brynhild be
geht keinen heroischen Selbstmord, Gutthorrnr wird durch
Gernot ersetzt. Von dieser Stufe sei das faringische Brynhild
lied abgeleitet.

Fiir den zweiten Teil der Sagen nirnrnt Heusler ein franki
sches Lied vom Burgundenuntergang und Attilas Tod an (5./6.
]h.) an, das er wesentlich nach »Atlaqvijia« zu rekonstruieren
sucht. Hier sei nur eine Angleichung der beiden Sagen festzustel 
len, noch keine Fortsetzung und von dieser Stufe seien die
Atlilieder der Edda abgezweigt. Zweite Stufe war ein bairisches,
donaulandisches Burgunden-/Kriemhildlied, dessen wichtigste
Neuerung die Umgestaltung der Rache sei (Gattenrache-Briider
rache) und die Hereinnahme von Dietrich (aus derDietrichepik).
Die Umgesraltung geht auch aus einem Bericht des SAXO GRAM
MATICUS hervor : ein sachsisdier Sanger habe den Herzog Knud
Lavard vor einem drohenden Verrat gewarnt, und zwar durch
ein "speciosissimum carmen" iiber die "notissimam Grimildz
erga Fratres perfidiam". Dieses Kriemhildlied wurde urn 1160 im
Donaulandischen zum Leseepos, einem .alteren Burgundenepos'
(der von Heusler sogenannten »Alteren Not«), das die Vorlage
des zweiten Teils des NLs ist. Es gelangt auch zu den Sachsen,
bei denen es umgedichtet wurde und in Soest lokalisiert ist.
Diese Umdichtung ist in die 1>5s. eingegangen. Ebenso leiten sich
von ihr ab die faringisdie Ballade »Hogna-tattur« und die
danische folkevise »Grirnhilds Hevn«,

N euerungen der zweiten Stufe sind: Vergroflerung des auge
ren Aufwandes, Ausweitung einzelner Szenen, Einfiihrung der
Riidigergestalt (des Heifers und Beraters Dietrichs; METELLUS
VON TEGERNSEE berichtet von einem "carmine Teutonibus cele
bri I inclita Rogerii comitis robore I seu Tetrici veteris").

Die Kritik an diesem Heuslerschem Schema bezog sich vor
allem darauf, dag er zu wenige Stufen in der Entwicklung be
riicksichtigte. Man wird mit wesentlich mehr Liedern und auch
mit ungebundenem Stoff (Prosaversionen) rechnen miissen; zum
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zweiten setzte Heusler keine niederdeutsche/niederrheinische
Zwischenstufe an (die doch durch P(is. und Saxos Zeugnis greif
bar erscheint), Der niederdeutsche Raum als Gebiet der Pflege
dieser Sage wird starker beriicksichtigr werden miissen . Die P(is.
wird nicht aus einer Quelle ubertragen sein, sondern aus einem
weir verstreuten Quellenmaterial stammen ; hierbei kommt auch
die Moglichkeit von Parallelliedern in Betracht. Es ist kaum
vorstellbar, dag sich Einigkeit iiber einen Stammbaum erzielen
lassen wird, zumal in vielen Denkrnalern die Quellenmischung
iiberaus grog ist , Bei aller norwendigen Kritik an Heusler hat
sein Stammbaum aber den Vorteil, dag er in etwa die Stationen
(wenn auch nicht die genauen Fassungen) der Entwicklung deut
lich festhalt ,

Einen ganzlich neuen, allerdings wesentlich komplizierteren Stamm
baum hat K. WAIS aufgestellr, der von literarhistorisch-vergleichender
Sicht einen synchronen Oberblick iiber aile Nibelungendichtungen des
Mittelalters gibt . Diese Arbeit geht mehr auf das Literarische als auf
das Sagengeschichtliche ein; trotz aller neuartigen und anregenden Ge
danken bringt sein Stammbaum keine wesentliche Klarheir.

Die Verbindung der burgundischen Gunther-Sage und der Franki
schen Sigfrid-Sage stellt man sich im [rankischen Burgund der Mero
wingerzeit vor, nachdem 538 das zweite burgundische Reich von den
Franken zerstort worden war. Man hat auch in diesem Untergang den
Vorwurf der Burgundensage sehen wollen (GIESEBRECHT, VORETZSCH),
doch ist cs wahrschcinlicher, daB die Katastrophe von 436 der AniaB
gewesen ist. Hagen, der in der Geschichte nicht auftaucht und sich
historisch nicht erklaren laBt (gegen SCHUTTES Meinung, er sei eine
epische Summe aus Aetius und Hilperik, dem Fiirst von Tournay und
dem Morder Sigiberts II.) wird anfanglich zur Sigfrid-Sage gehort
haben und erst sparer zum Dienstmann/Bruder der Burgundenkonige
geworden scin.

Bildliche Darstellungen beider Sagenkreise finden sich in reicher Zahl
in ganz Nordeuropa, von der Isle of Man bis nach Schweden, vom
8. jh, bis ins 12. jh. Die beriihmtesten Darstellungen sind der schwe
dische Ramsundstein und die norwegischen Kirchenportale von Hylle
stad und Austad (gute Abb. bei PLOSS), beliebte Motive iiber nahezu
ein halbes ]ahrtausend.
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b) Dietricbsagen

Die Gestalt des G stgot enkonigs Th eoderich ist in der mittel
alterlichen Literatur so verschieden und Facettenreich wie keine
andere germanische Heldensagengestalt (wenn man von Attila
absiehr, der jedoch niemal s Haupdigur einer Heldensage ist),
Seine Beliebtheit, im germanischen Siiden ebenso grog wie die
Sigfrids im germanischen Norden, ist Ursache vielfacher Umge
staltung ; auch wurde seine Person durch Hinzufiigung verschie
denster Motive synkretist isch angereichert. Man hat sich an-
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gewohnt, die mit Dietrich verbundenen Sagen in zwei Grup
pen einzuteilen: in die historischen und in die marchen
haften Dietrichdichtungen. Die ersten gehen in ihrem Kern
auf Ereignisse des 5./6. ]hs. zuriick und berichten vom Kampf
gegen politische Gegner, in den letzteren kampfl Dietrich gegen
iibernatiirliche Wesen (Riesen, Zwerge, Drachen); beide stellen
sie ein buntes Gemisch dar aus Heldensagen-, Volkssagen- und
Marchenmotiven. Hauptsachliches Verbreitungsgebiet der Diet
richdichtungen war Oberdeutschland; aus England kennt man
nur vereinzelte Hinweise. Skandinavien war die Gestalt ur
spriinglich fremd, erst mit dem in der »pi15rekssaga« (2. Halfte
13. ]h.) manifestierten Sagenimport aus Niederdeutschland
wurde sie auch dem Norden bekannt.

Quellen

Die beiden mhd . Epen »Dietrichs Flucht« (in den Hss. als
"das buoch von bern" bezeichnet) und »Rabensdilacht- - hs.
immer zusammen iiberliefert, weshalb man gelegentlich auch
vom "Doppelepos" spricht, obwohl es nicht wahrscheinlich ist,
daB beide Epen vom selben Verfasser stammen - berichten von
zwei verschiedenen Ereignissen in Dietrichs Leben. In »Dietricbs
Flucht» ist Errnenrich, der auf Anstiften seines bosen Ratgebers
Sibeche zuerst seinen eigenen Sohn und dann auch seine Neffen,
die Harlunge, hat haugen lassen, Dietrichs Gegner und will ihn
ebenfalls in einen Hinterhalt locken. In der Schlacht bei Bern
(Verona) besiegr Dietrich Ermenrich, dem es jedoch gelingt zu
fliehen; auf der Flucht fallen ihm sieben Heiden Dietrichs in
die Hande. Er will sie nur unter der Bedingung wieder auslie
fern, daB Dietrich alles herausgibt, was er erobert hat. Aus
Treue gegeniiber seinen Mannen lOst dieser sie durch den gefor
derten Verzicht aus und ziehr ins Exil; bei dem Hunnenkonig
Etzel finder er Zuflucht. Zwei weitere, mit hunnischer Hilfe er
fochtene Siege iiber Ermenrich kann Dietrich ebensowenig aus
nutzen ; trotz seiner Siege kehrt er jedesmal wieder zu den Hun
nen zuriick.

Die »Rabenschlacbt« bildet in gewisserWeise die Fortsetzung:
Dietrich erhalt von Etzel ein Heer, urn sein italienisches Reich
zuriickzuerobern. Scharphe und Orte, die Sohne Etzels und seiner
Frau Helche, ziehen mit . Dietrich vertraut sie und seinen jiinge
ren Bruder Diether seinem Gefolgsmann Elsan an, der mit sei
nem Leben fur sie haften muB. Wahrend der Schlacht gegen
Errnenrich verliert dieser im Nebel die drei aus den Augen, sie
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werden von Witege erschlagen. Nach dem Sieg iiber Ermenrich
kehrt Dietrich heim und torec Elsan bei der Nachricht vom Tod
der Knaben. Er verfolgt Witege, der sich ihm nicht zum Kampf
stellen will ; Witege wird am Meer von seiner Ahnfrau Wachild
vor Dietrich gerettet und in ihr Reich aufgenommen. Dietrich
erobert nun Raben (Ravenna), Ermenrich flieht erneut, Den
noch kann Dietrich seinen Sieg nicht ausnutzen und das Land
nicht behaupten. Er kehrt an den Hunnenhof zuriick, wo er auf
Fiirbitte He1ches wieder aufgenommen wird.

Die auf niederdeutsche Quellen zuriickgehende ),Pi fJ rekssaga« weicht
in der Erzahlung von Dietrichs Flucht vom mhd. Epos ab: es fehlt die
Schlacht bei Bern und die Gefangennahme und Auslosung der Dietrich
heiden. Dietrich zieht, von Widga und He imer, seinem ehemaligen Ge
fahrten, vor JErmenrics Planen gewarnt zu Arli . Den Inhalt der
»Rabenschlacht« gibt die »I>il5 rekssaga« in groBen Ziigen wie das mhd .
Epos wide r. Diel-Iunnensohne heiBen hier Erpr und Ortvin (ihre
Mutter Erka, der Bruder Pether) und sind vollbiirtige Kampfer, wes
halb die besondere Sorge, wie Diet rich in der Rabenschlacht sie ihnen
angede ihen laBt, unmoriviert isr. Die danisdien Dietrichballaden (DgF
7 und 8) gehen auf die »I> il5rekssaga « zuriick (LIEST0L) und bringen
daher keine wesendichen Zusatze,

Ein Zeichen fiir die iiberaus groBe Verbreitung, Kenntnis und Be
liebtheit des Sroffes sind die vielen Anspielungen in der gesarnten mhd.
Literatur bis in das 16. ]h. hinein (vgl, W. GRIMM : DHS, Register s. v .
Dietrich). Sie erbringen fiir die Sagengeschichte aber kaum neue Ge
sichtspunkte.

Wie aus der »1> l5s.« (11,328 f.) und aus der »Klage« (4114 ff .) hervor
gehr, ist Dietrich nach dem Burgundenuntergang, mit dem er im NL
durch die Oberwindung Gunthers und Hagens verkniipft wird, und
nach dem Tod Ermanarichs erneut ausgezogen, urn sein Reich an sich
zu nehmen ; er besiege Sibeche/Sifka und herrscht als Konig in Italien.
Es ist bei diesem Zug fraglich , ob er Gegenstand einer eigenen in sich
geschlossenen Sage gewesen ist,

Die beiden Sagen von Dietrichs Flucht und von der Raben
schlacht sind nur oberflachlidi mit einander verbunden. A. Hsus
LER, H . de BOOR, W. HAUPT gehen daher von einer Zwei-Epen/
Zwei-Lieder-Theorie aus, d. h. sie nehmen zwei voneinander
getrennte Fabeln an . H . SCHNEIDER jedoch setzt nur eine Lied
fabel an, deren Hauprbesrandteil die Totung des Bruders und
der Etzelsohne ist : er betont den Zusammenhang der beiden
Epen, Dietrichs Flucht sei nicht Gegenstand, sondern Voraus
setzung der Sagenbildung. Dennoch wird man an der Zweiheit
festhalten miissen: die beiden Epen sind zu verschieden vonein
ander; die ".I>(')s. « kennt beide Fabeln, doch erscheinen sie hier
nicht in unmittelbarem Zusammenhang ; das Heldenbuch kennt
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nur die Fluchtdichtung und nicht die Rabenschlacht . Der in der
Fluchrdichrung auftretende Konflikt ist typisch germanisch
(Preis der Konigstreue), worauf besonders W. MOHR hingewie
sen hat.
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Nebenquellen

Einige aufierdeutsche Zeugnisse sind nom zu erwahnen: die alteng
lisdie »D eors Klage« (v . 18 f .) weiB von Dietrich, daB er 30 Jahre iiber
die Ma:ringa herrschte (»Deodric ahte [J ritig wintra M:eringa burg"),
und in einer Insdirifl auf dem schwedischen Runenstein von Rok wird
Dietrich als »skati marika" (= Meeringa) , als "Furst der Meeringe" be
zeichner (von Aa . KABELL allerdings bezweifelr, daB es sich hier urn
Dietrich handelt). Diese .Mseringe' sind sonst niche bekannt und belegt,
ihr Name hangr rnoglicherweise mit got. mers, ahd. mdri, altnord.
m.err = .beriihmt' zusammen und bedeutet "die beriihmten Goren"
(H. SCHNEIDER) . Hans KUHN hat die .Meringe' mit den Ostgoten ver
bun den und "Mreringa burg" mit Verona identifiziert. Der alteng
lische »Widsith" (v . 124 if.) nennt die Dietrichhelden Wudga und Hama
(die den mhd. Witege und Heime entsprechen), ohne allerdings weiter
gehende Kenntnis zu be1egen.
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Historische Ankniipfung

Es herrscht weitgehend Obereinstimmung dariiber, daG es sich
bei Dietrich urn den Ostgotenkonig Theoderich (455-526) han
delt , Doch ist in die Sagen urn ihn historisches Gut aus sehr ver
schiedenen Zeiten eingeflossen.

Theoderich wird 455 als Sohn des Gotenfiirsten Theodemer ge
boren , dessen Bruder Walamer die Konigswiirde innehat. Nach dessen
Tod 478 geht der Titel an Theodemer tiber. Die Ostgoten schlieBen
463 einen KonfOrderationsvertrag mit dem byzantinischen Kaiser Leo;
als Unterpfand der Vertragstreue zieht der achtjahrige Theoderich
nach Byzanz, wo er bis zu seinem 18. Lebensjahr bleibt. Nach dem
Tod seines Vaters wird er Konig und zieht mit seinem Volk zwanzig
Jahre auf dem Balkan umher, urn neue Wohnsitze zu finden . Kaiser
Zeno, dem das unruhige Umherziehen seiner Verbiindeten leid gewor
den, weist Theoderich Italien zu, das der germanische Volkskonig
Odoaker usurpiert hat . Theoderich vertreibt ihn zuerst aus Verona
und erringt dann nach dreijahriger Belagerung Ravennas den endgul
tigen Sieg; zwar sichert er Odoaker die Mitherrschaft zu, ermordet ihn
jedoch kurze Zeit sparer mit eigener Hand. Bis zu seinem Tod (526)
herrscht er als Friedensfiirst tiber sein Reich.

Von den historischen Ereignissen ist in die Heldensage einge
gangen: Dietrichs dreitligjahriges Exil (vom Beginn seines Auf
enthaltes in Byzanz bis zum endgiiltigen Sieg bei Raben/Ra
venna) - eigentiimlicherweise hat die italienische Friedensherr
schaft kaum Spuren hinterlassen (eine Ausnahme kann das Zeug
nis aus »Deors Klage-s sein), moglicherweise ist sie aber der Hin
tergrund fUr die mhd. Gestaltung Dietrichs als eines mit allen
Herrschertugenden ausgestatteten Konigs; weiterhin Dietrichs
Kampf und Sieg bei Verona (mhd. Bern) und Ravenna (mhd.
Raben) . Allerdings sind in der Sagenbildung bedeutende Knde
rungen gegeniiber der Geschichte eingetreten: wahrend geschicht
liche Quellen keinen Zweifel daran lassen, daG die Ermordung
Odoakers eine Neidungstat war (die Ermordung des Boethius,
des Symmachus' und die Gefangennahme des Papstes Johannes 1.
werden iiberhaupt nicht erwahnt), so findet sich schon in der
Hofhistoriographie die Umgestaltung zur Verwandtenrache (zu
erst bei Ennodius in seinem Panegyricus auf Theoderich von
507, dann bei Johannes von Antiochien) oder zur Vereitelung
eines von Odoaker geplanten Mordanschlages (Anonymus Vale
sii 526). Dem Hildebrandslied des 8. ]hs. ist noch Odoaker
(= Otacher) der Gegner; die Quedlinburger Chronik (urn 1000)
macht zum erstenmal die Verbindung mit Ermanarich deutlich,
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wenn sie berichtet, da6 Theoderich auf Anraten Odoakers von
seinem Onkel (sic!) Ermanarich aus Verona vertrieben zu Attila
ins hunnische Exil gezogen sei. Hiermit ist die Wandlung in
einen Familienkonflikt vollzogen, wie sie in der germanischen
Heldensage haufig vorkommt, In der mhd . Zeit wird dann
Odoaker, der nicht mehr so bekannt war, ganzlich durch Erma
narich, den schon aus der Harlungensage bekannten und grau
samen Konig, ersetzt.

Zwar haben Attila, Ermanarich und Theoderich nicht gleich
zeitig gelebt (worauf schon Ekkehard von Aura am Anfang des
12. ]hs. hingewiesen hat), aber germanische Heldensage verbin
det oft bedeutende Personen aus Geschichte und Sage mitein 
ander, ohne hierbei die Chronologie zu beachten.

Andere Ziige der mit Dietrich verbundenen Sagen (Totung
der Etzelsohne, Gestalt des Witege, Verbindung mit den Hun
nen, Nichtausnutzen seines Sieges bei Raben) mussen aus Ereig
nissen einer Zeit erklart werden, die vor Dietrichs Geburt liegen.

Die Goren standen in der ersten Halfte des 5. jhs. in einem ertrag
lichen Verhaltnis zu den Hunnen, sie lebten teilweise unter ihrer Ober
hoheit, und es bestanden durchaus freundschafHiche Beziehungen (als
deren Nachklang wird man in der mhd . Ep ik das gute Verhaltnis zwi
schen dem Goren Dietrich und dem Hunnen Etzel betrachten kdnnen),
Theoderichs Vater Theodemer (mhd . Dietmar) hat an der Schlacht auf
den Katalaunischen Feldern auf Seiten der Hunnen mitgekampfl. Ein
Jahr nach dem Tod Erzels 453 erhoben sich die Germanen gegen die
Hunnenherrschafl:, die von den Etzelsohnen ausgeiibt wurde; es ist
jedoch nicht sicher, wer den Aufstand gefUhrt hat, der Ostgote Wala
mer, Theoderichs Onkcl, oder der Gepide Ardarich. Es ist ungeklart,
ob in der entscheidenden Schlacht am Nedao 454, in der u. a. die
beiden Artilasohne Ernac und El1ac fielen, der Ostgotenkonig Theode
mer teilgenommen hat.

Wahrend man al1gemein angenommen hat, daB die Ostgoten auf ger
manischer Seite gekarnpfl haben (wobei al1erdings viele Ziige in der
Dietrichsage schwer zu erklaren sind), hat H . ROSENFELD wahrschein
lich zu machen versucht, daB der Gepide Ardarich den Aufstand ange
fiihrt habe und daB die Ostgoten auf Seiten der Hunnen gefochten
hatten, Die Vorwiirfe, die die Etzelsohne in der »Rabensdilacht« dem
Witege machen (daB er ein Verrater sei), hatten dann eine historische
Paralel1e in Ardarich, der zuerst Attila ergeben war und an dessen Be
ratungen teilgenommcn hatte. So postulierr Rosenfeld ein »Lied von
Frau Helchen Sohne ", nach dem in der Schlacht am Nedao die Hunnen
sohne durch den Verrater Ardarich fielen, wobei der Ostgotenkdnig
nicht unschuldig war; zu den Hunnen heimkehrend wird ihm die Ver
zeihung der Konigin Helche zuteil. Diese Episode sei sparer auf den
beriihmteren Theoderich iibertragen worden.
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Seine Rekonstruktion kann den Inhalt del' »Rabensdilacht
weitgehend erhel1en: die Niederlage bei Raben (zwar ein
Sieg, abel' eigentlimlicherweise kann Dietrich ihn nicht aus
nutzen), del' Verlust del' Etzelsohne und die Riickkehr an den
Hunnenhof hatten eine historische Anknlipfung: in del' Schlacht
bei Raben, wie sie das mhd. Epos schildert, mischen sich die Er
innerung an die Niederlage del' Ostgoten am Nedao und an den
geschichtlich bezeugten Sieg Theodoerichs libel' Odoaker bei
Ravenna. Die Paral1ele zur Schlacht am Nedao ist jedoch nidu
von allen Forschern akzeptierr worden: BLEYER [iihrt die Nie
derlage Dietrichs auf die Auseinandersetzungen zwischen Hun
nen und Goten zuriick ; D . v. KRALIK, del' mit historischen An
knlipfungen iiberhaupt vorsichtiger ist, lehnt die Gleichung
ganz ab; A. H . KRAPPE wil1 den Tod del' beiden Etzelsohne auf
eine oberitalienische Heiligenlegende von Amicus und Amelius
zuriickfiihren.

Kann man eine ungefahre historische Erklarung del' Raben
schlachtfabel geben (und die historische Ableitung hat viel fiir
sich), so ist dies flir die Fabel von »Dietrichs Flucht- nicht rnog
lich. Nul' VOl' dem al1gemeinen Hintergrund del' Dietrichsage
kann man versuchen , diese Fabel zu erklaren, denn weder liefert
del' Oberfal1 des Sabinianus auf eine goti scheNachhut in IlIyrien
479 noch del' Abfal1 des gotischen Feldherrn Tufa von Theo
der ich 489/90 ausreichende Paral1e1en (so jedoch BAESECKE,
MOHR).

Del' in diesem Teil del' Dietrichsage ausgedrudcre Preis del'
Konigstreue mag typisch germanisch sein, doch fehlt diesem
Stoff etwas, was viele germanischen Heldensagen auszeichnet:
die Tragik. Im Zwiespalt von Siegaufgabe und Auslosung del'
Heiden ist kaum ein tragischer Konflikt zu sehen.

Ebenfal1s verschiedene Ziige brechen sich in del' Gestalt des
anscheinend seit alters mit Dietrich verbundenen Heiden Witege.
Jordanes berichtet von einem in Liedern besungenen gotischen
Heiden Vidigoja, del' sich urn 330 in Karnpfen gegen die die Go
ten bedrohenden Sarmaten ausgezeichnet hat. Die Bemerkung des
Jordanes (dessen Gotengeschichte ein Kompendium del' Goten
geschichte Cassiodors, des Geheimsekretars Theoderichs, ist), daB
es Lieder libel' Vidigoja, auch solche libel' Ermanarich und
Gensimund gegeben habe, ist insofern interessant, als er nichts
Enrsprechendes libel' Theoderich berichtet, vermutlich wohl des
halb, weil sich Sagen erst nach dem Tod del' betreffenden Ge
stalt bilden. Diesel' gotische Held wird noch in einigen Anspie
lungen del' mhd. Dichtung greifbar, wenn davon berichtet wird,
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daB Witege und Dietrich einst zusammen waren und daB Witege
ihm einmal vor den Riesen das Leben gerettet hat (z. B.
»Alpharts Tod- Str . 252 if .). Sonst wird er im Mhd . als Ver
rater bezeichnet, was dreifach erklart werden kann: sein Verrat
kann den Verrat Tufas widerspiegeln, der - ein Feldherr Odoa
kers - zu Theoderich iibergetreten, sparer aber wieder von ihm
abgefallen ist (JIRICZEK). Witege kann aber auch eine Erinne
rung an den letzten Konig der Ostgoten in Italien, Witeges, sein,
der den letzten Arnalerkonig Theodahad umbringen lieB, und
der nach seiner Kapitulation nach Konstantinopel iiberfiihrt
wurde. Somit war er der Rache der Sippe Theodahads entzogen,
wie auch Witege im mhd. Epos der Rache Dietrichs entzogen ist
(H. ROSENFELD) . SchlieBlich kann der Gepidenkonig Ardarich
auf die Gestaltung der Verraterfigur Witege Einfluf genommen
haben .
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Dietrichs Ende

Eine besondere Rolle spielt in der Dietrichsage das Ende des
Heiden: der Kirche galt der Arianer Theoderich, der noch dazu
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kein Romer war, natiirlich als Ketzer, und der Prozef seiner
Verketzung beginnt bereits im Jahrhundert seines Todes. Gregor
der GroGe (t 604) berichtet in seinen Dialogen, daG die Geister
von Johannes und Symmachus, den Opfern Theoderichs, ihn ge
fesselt und in einen feuerspeienden Vulkan geworfen hatten.
Diese Anschauung vom Tode Theoderichs als einer gerechten
Gottesstrafe halt sich in einer langen Tradition durch das ganze
Mittelalter. Otto von Freising, der unter Berufung auf Gregor
dieselbe Geschichte mitteilt, weif] dariiber hinaus noch Anderes
zu berichten: nach der Volksmeinung sei Dietrich lebend zur
Holle geritten.

Mit diesem Zeugnis hat man ein Relief am Portal der Basilica S.
Zenon e in Verona (1. Halfte des 12. jhs.) verbunden, das Dietrich auf
der Jagd nach einem Hirschen zeigt; eine ganz ahnliche bildliche Dar
stellung dieser Hirschjagd findet man auf der Kirchentiir von Rogslosa
und auf den Truhen von Rydaholm und Voxtorp (Abb. bei H ofler, S.
273 if., TaL VI L). Dieses Motiv hat auch eine literarische Parallele:
Die »1>55.« (II , S. 392-394) erzahlr, daB l>i5recr im Bade sitzt, als
ihm von einem prachtvollen Hirschen berichtet wird; er befiehlr sein
Pferd zu satteln ; da ihm dies aber zu lange dauert, schwingt er sich
auf ein plotzlich dastehendes, fremdes schwarzes Pferd, das mit ihm
davonstiebt und ihn hinwegfiihrt. Im Volksglauben vom Wilden Heer
wird Dietrich gelegentlich als der Anfiihrer genannt. Erwahnenswert
ist weiterhin die Schilderung einer Theoderich-Erscheinung, in der im
Jahre 1197 Wanderer an der Mosel Theoderich auf einem schwarzen
Pferd erblickt hatten, Schliefilich ist noch von grofser Bedeutung die sog.
I>i5rek-Strophe des schwedischen Runensteins von Rok (nach allgemein
iiblicher Lesung): "R eilJ Pj6lJr£kr I hinn porm6lJi II stilli {lotna I stran
du HreilJmarar II sitir nu garuar I Ii Gota slnum II skjaldi ub /atladr I
skati M.eringa" (Es ritt I>j65dkr I der kiihne II der Herr der Manner II
am Strand von Hrei5meer II er sitzt nun Fertig I auf seinem Pferd II
mit einem Schild geriistet I der Furst der Meringe) . Bei dem .skati
Ma::ringa' wird es sich urn die gleiche Person handeln, die auch in »Deors
Klage« erwahnt wird. Von K. MALONE und L. JACOBSEN ist sie als
Frankenkonig Theoderich identifiziert worden. Aa. KABELL liest start
Piorfkr "jaurfkr" (der Pferdereiche) und besrreiter das Vorkommen
des Namens Theoderich iiberhaupt, Die meisten Forscher haben jedoch
eine Verbindung zum Ostgotenkonig Theoderich gesucht, wobei die
altere Anschauung dahin ging, die Strophe auf ein Reit erstandbild zu
beziehen, das Karl der Grofie 801 von Verona nach Aachen bringen
lieB und in dem man Theoderich dargestellt sah. 829 hat Walahfrid
Strabo ein Gedicht auf diese Statue verfaBt (Versus in Aquisgrani
Palatio editi anno Hludovici Imperatoris XVI de imagine Tetrici).
Das findet seine Stiitze in dem Prasens ,sitir mi' des Rok -Steines .

Dieser Deutung hat 1952 O. HOFLER seine Theorie gegen
ubergestellt: durch weitlaufige Vergleiche und kiihne Hypo-
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thesen gelangt er dazu, in dem ostgotischen Theoderich einen
rnythisch entriickten Heros, eine Odinshypostase und somit auch
einen Herren des Totenheeres, bzw. des Wilden Heeres zu sehen
(in spateren Zeugnissen taucht er durchaus in dieser Funktion
auf). Dieser Theorie von der Mythisierung des Heiden hat sich
J. de VRIES voll angeschlossen, doch gehr er wohl zuweit, wenn
er auch in dem bosen Ratgeber Sibiehe den "rankischen Gott"
(GRM 42, 5.330) erblickt, Die kirehlich ausgepragte Vorstel
lung vom Abgeholtwerden dureh ein Teufelsrof (Otto von Frei
sing, "p il5rekssaga«) sei umgebogen aus der germanischen Vor
stellung, daf ein Held auf einem Pferd ins jenseits, nach Wal
hall reitet, wie sie durch schwedische Bildsteine zu belegen ist ,
W. HAUG hat dureh weitgehende Motivvergleiche eine "Stutze
fur die These einer vorkirehlichen, also ostgotischen Theoderieh
apotheose" (5. 115) beizubringen sich bernuht. Hoflers Deutung
der Rok-Inschrifl hat aber auch starken Widersprueh erfah
ren , besonders von E. WESSEN, und man wird resignierend
Hans KUHN zustimrnen: "Wir wissen zuwenig, urn mit dieser
Inschrift Ferrig zu werden, das ist nun einmal so" (5. 355) .

Es ist also fraglich, ob mit zwei verschiedenen Vorstel
lungen von Dietrich zu reehnen ist, der ostgotisch-gerrnani
schen vom Jenseitsritt und der Apotheose Dietrichs einerseits
und der (moglicherweise daraus abgcleiteten) christlieh gedeute
ten Hollenfahrt andererseits. Man muf fur diesen Komplex
nicht zwingend Lieder als Uberlieferungstrager annehrnen, son
dern eher ungeformte Tradierung.
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Spropsagen

Schon friihzeitig scheinen sich zur eigentlichen Dietrichsage
(der Sage oder den Sagen, die Dietrich als Haupdigur be
handeln) SproBsagen angesetzt zu haben, deren bekannteste und
widitigsre die Hildebrandssage ist. Das ahd. »Hildebrandslied«
(Anfang 9. jh., SchiuB fehlt) erzahlt: nach dreifsigjahrigem Exil
will Dietrich in sein Reich zuriickkehren ; vor der entscheiden
den Schlacht gegen Otacher (= Odoaker) treffen Hildebrand,
Dietrichs getreuer Gefolgsmann, und Hadubrand, sein Sohn und
Streiter auf Odoakers Seite, unerkannt aufeinander. Hildebrand
erkennt seinen Sohn, doch dieser sieht in den Versohnungsver
suchen des Vaters (den er tot glaubt) eine hunnische List und es
kommt zum Kampf. Hier bricht das »H ildebrandslied « ab,
doch laBt sich der SchiuB der altislandisdien »Asmundar Saga
kappabana« entnehmen: der Vater totet im Kampf den Sohn .
Der tragische Konflikt zwischen Kriegerehre und Sippentreue ist
zentrales Thema der Sage. Die Tragik besteht hier, wie auch in
der »Rabenschlacht« und im »H unnenschlacht lied «, nicht im
Untergang des Heiden, sondern in seinem Sieg: der Sieger ist
der vom Schicksal Besiegte.

In Hildebrand hat man die historische Figur des Ostgoten Gensi
mund sehen wollen, der durch seine Treue gegen die unmiindigen
Amalerbriider Walamer, Widimer, Theodemer ihre Herrschafl: be
wahrte (z. B. MULLENHOFF, de BOOR, JIRICZEK). Doch sind die Ober
einstimmungen zu oberflachlich, urn einen Zusammenhang annehmen zu
konnen (SCHNEIDER). Das Motiv des tragischen Vater-Sohn-Kampfes
in weitverbreitet im Indogermanischen (Schneider spricht von einem
"Welmovellenmotiv") und im Germanischen ist es in den Bereich der
Heldensage iiberfiihrt worden. Das Lied ist bei den Langobarden ent
standen (vgl. HEUSLER). doch ist fraglich, ob die Ausbildung der Sage
auf die ostgotisdie Zeit zuriickgeht. Den Kampf zwischen Vater und
Sohn hat man mythisch zu deuten versuchr, ihn auf einen ]ahreszeiten-
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rnythos zuriickgefiihrt (JIRICZEK) od er man hat die Verbindung mit
Initiationsriten und einem entsprechenden Mythos her gestellt und in
H ild ebr and eine »deutsche Wodanshy postase" (J. de VRIES) sehen
wollen . Unent schieden bleibr , ob diese Fa bel zum gemeinsa men idg.
Bestand gehort oder ob sie an einem bestimrnten art ent standen
ist und sich von hier auf literarischem Weg ver breitet hat. G . BAESECKE
denkt an Entstehung in Persien (so auch M. A. van der LEE). Un
wa hrscheinl ich ist dagegen die An sicht von B. BUSSE, der an eine
unabhangige Entstehung der Sage bei Germanen, P ersern , Ru ssen
und Iren dadi te, D as 13. Jh. kannte den Stoff, hat aber den tr agischen
Ausgan g gemildert: nach der Versohnung von Vat er und Sohn ziehen
beide gemeinsam ve rgniigt heim (D as »jiingere H ildebrandslied «,
"P il5rekssaga« II, S. 347 if.) .

Li teratur:

Hildebrandslied: W. BRAUNE/K. HELM (edd.) : Ahd. Lesebuch, 131958,
S. 81 if.

Das jiingere Hildebrandslied : K. MiiLLENHOFF/W. SCHERER: Denk
maier dt. Poesie und Prosa, Bd. 2, 1892, S. 26 if .

A smundar Saga kappabana: F. DETTER (ed.): Zwei Fornaldarsogur,
1891.

K. MiiLLENHOFF: ZE Nr. II.
H . de BOOR : Die nordische und dt, Hildebrandsage, in : ZfdPh 49,

1923, S. 149if. und ZfdPh 50,1924, S. 175 if.; wieder in : H . d. B.:
Kle ine Schriften, Bd. II , 1966, S. 58 if.

O . JIRICZEK 1898, S. 119 if .
J. de VRIES: Das Motiv des Vater-Sohn-Kampfes im Hildebrands

lied, in: GRM 34, 1953, S. 257if. und O gam 9, 1957, S. 122 if .;
wiede r in : Zur germ.-dt . HS , S. 248 if. (<< Mit einer Nachschrift des
Verfassers«),

G. BAESECKE: Die idg. Verwandtschaft des Hildebrandliedes. 1940
(GGN, Fachgruppe IV, N . F. Bd. 3, Nr. 5, S. 129 if.).

M. A. va n der LEE: Zum lit . Motiv der Vatersuche. 1957.
B. BUSSE: Sagengeschichtliches zum Hildebrandslied, in: PBB 26, 1901,

S. 1if.
A. H EUSLER : Das alte und das junge Hildebrandslied , in : Preuss. Jbb.

208, 1927, S. 143if. ; wieder in: A. H. : Kleine Schriften, Bd. I,
1943, S. 1 if .

H . ROSENFELD : D as Hildebrandslied, die idg. Varer-Sohn-Karnpf
dichtungen u. das Problem ihrer Verwandtschaft, in: DVjs 26, 1952,
S. 413 if.

W. SCHRODER : Hadubrands tr agische Blindheit und der SchiuB des
H ild ebrandsliedes, in : D Vjs 37, 1963, S. 481 if .

Die mardienhaften D ietrichdichtungen, wie sie in mhd. Epen vom
Ende des 13. jhs. an vorliegen und wie sie z, T. auch in die "P il5reks-
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saga - eingedrungen sind, enthalten keinen echten Heldensagenstoff:
sie bleiben hier unberiicksichtigt, zumal der mhd. Dietrichcpik ein
eigener Band der -Sammlung Metzler- gewidmet wird.

Entwicklung

Auffallend ist bei einer zusammenfassender Betrachtung del'
Dietrichsage, daf ihr eine einheitliche Gestaltung, wie sie del'
Nibelungenstoff etwa im "NL« erfahren hat, fehlt . Die ,'-p(')s .«
als eine grof angelegte Dietrichbiographie kann libel' die Tat
sache nicht hinwegtauschen, da6 sie ein Kompendium bekannter
Heldensagen ist, abel' keine dichrerisch-gesraltere Heldensage.
Akzeptiert man die aufgefiihrten historischen Parallelen, dann
liegt hier wieder ein Beispiel VOl' flir die Umdeurung historisdier
Ereignisse in personliche Konflikte. Die frlih einsetzende Sagen
bildung verklart die Geschichte in einer hunnenfreundlichen
germanischen Sicht. Kern del' altescen Sage urn Dietrich mag
"eine Tragodie vom verlorenen Konigsgluck" (MOHR, S. 133)
gewesen sein. An del' Ausbildung del' Sage kann die Hofhistorio
graphie del' Ostgoten in Italien (BETZ) rnitgewirkt haben, eben
so wie germanisch religiose Vorstellungen daran beteiligt ge
wesen sein konnen ; im Laufe del' Zeit hat sich Marchen- und
anderes literarisches Gut angesetzt. Die bald nach Dietrichs Tod
beginnende Verketzung durch die Kirche hat sein Bild verfin
stert, und so lebt die Gestalt des Osrgorenkonigs weit mehr als
etwa die Sigfrids in subliterarischen, von del' Schriftkultur nicht
erfafsten Bereichen. Von den Ostgoten ist del' Stoff zu den Lan
gobarden (Hildebrandslied) gekommen, von wo aus er nach
Oberdeutschland gelangt ist.

H . SCHNEIDER hat vier Perioden del' Dietrichdichtung sehen
wollen, eine Einteilung, die sich verwenden la6t, wenn man von
seinem starren Liedbegriff abweicht und wenn man sie lediglich
als weirerfiihrende Stufen, als Entwicklungsstadien betrachtet,
in denen diese Sagen sich entscheidend verandert haben: .

- erste Periode: 6.-10. ]h. (Heldenlied; die Bliitezeit des
germanischen Heldenliedes etwa vom Typ des Hildebrandslied) ;

- zweite Periode: 10.-12. ]h. (Spielmannslied; es ist niche
sicher, ob es Spielmannslieder mit diesem Stoff gegeben hat, neu
ist abel' die Verbindung mit Ermanarich und del' Zug von Diet
richs Damonennatur und seiner Hdllenfahrt):

- dritte Periode: 1180-1250 (Heldenepos; verlorenes grofses
Dietrichepos urn ca. 1180, dessen Spuren man in del' Epik del'
klassischen mhd. Zeit zu finden glaubt);
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- oierte Periode: 1250-1300 (Ritterepos; die erhaltenen Diet
richepen aus der 2. Halfte des 13. jhs., der verritterlichte Diet
rich als Held des hofischen Abenteuerromans).

Es ist schlieBlich noch darauf hinzuweisen, daB Attila in der
mhd . Dichtung andere Ziige als in der altnordischen tragt: dem
NL und der Dietrichepik ist er der milde, giitige Herrscher,
wahrend ihn die Edda als grausamen, verschlagenen und hab
gierigen Hunnen zeichnet. Die erste Vorstellung wird von den
Ostgoten in Italien geschaffen sein, die zweite steht in Zusam
menhang mit Attilas Tod als einer Rachetat ; sie kann iiber den
ostlichen Weg dem Norden verrnittelt worden sein.

Literatur:

H . SCHNEIDER: GHS I, S. 397ff.
H. de BOOR: Das Attilabild in Geschichte , Legende und heroischer

Dichtung, in: Neujahrsblatt der Literar. Gesellsdtaft Bern, N. F.
9. Heft, 1932; Nachdruck 1963.

c) Ermanarichsagen

An den ostgotischen Konig, "fiir die friihesten Helden
sagenzeugnisse die interessanteste altgerrnanische Konigsfigur"
(SCHNEIDER, S. 252), haben sich hauptsachlich zwei Sagen ge
kniip£t: die Svanhildsage und die Harlungensage. In der Diet
richsage spielt er keine genuine Rolle, er ist hier erst sparer auf
genom men worden.

Svanhildsage

Quellen

Dichterische Zeugnisse fiir die Svanhildsage sind nur im ger
manischen Norden erhalten: die wichtigsten sind die im Kern
alten »H amfiismal- (= Hm.) und die jiingere »Gu<5runarhvQt «
(= Ghv.) der Edda, sowie vier Strophen der »Ragnarsdrapa
(Str. 3-6) von Bragi (9. jh.). Gu<5run fordert ihre Sohne Harnjiir
und Sorli auf, ihre Schwester Svanhildr zu rachen, die auf Be
fehl ihres Mannes jcrrnunrekkr von Pferden zu Tode getram
pelt worden ist (ihr beider Sohn Randver ist ebenfalls hinge
richtet worden). Auf ihrem Rachezug begegnen die beiden Brii
der ihrem Halbbruder Erpr, den sie nach einem Wortwechsel er
schlagen. Irn Kampf gegen jormunrekkr schlagen ihm die Brli
der Hande und FiiBe abo Er erkennt, daB sie gegen Eisen gefeit
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sind und sie werden auf seinen Befehl zu Tode gestemigt. In
der »Ragnarsdrapa- ist der Zwist als Familienstreit dargestellt,
die Hm. dagegen legen den Hauptakzent auf die Pflicht zur
Rache. In beiden EHlen ist jormunrekkr der nur blaB gezeich
nete Gegenspieler.

Die anderen nordischen Quellen stimmen mit den genannten
Hauptquellen in groBen Ziigen iiberein , bringen dazu noch mehr
an Stoff. Aus der Prosa vor Ghv., aus der »Volsungasaga- und
aus Snorris Edda ergibt sich, daB Sorli, Harnjiir und Erpr
Gul5runs Sdhne aus ihrer dritten Ehe mit J6nakr sind . Bei ihnen
wachst auch Svanhildr, ihre und Sigurl5s Tochter auf. Sie wird
dem machtigen Konig jormunrekkr verheiratet, dessen bdser
Ratgeber Bicci sie und den Konigssohn Randver verleumdet.
Hier klingt das weltweit bekannte Motiv der Liebe zwischen
Stiefmutter und Stiefsohn an .

Uber die anderen Quellen hinaus hat die »Volsungasaga« noch die
folgenden Einzelziige: einmal daB die Pferde Svanhildr nicht zertre
ten konnen, als sie die Augen aufschlagt, worauf ihr , wiederum auf
Anraten Biccis, ein Sack iiber den Kopf gezogen wird; und zum
zweiten, daB nicht jormunrekkr, sondern Odin den Rat zur Steini
gung der Briider gibt (so auch Saxo) . Eine eigene Ausgestaltung der
Sage findet man auch bei Saxo Grammaticus (8. Budi), sie bringt
nichts Neues .

Die Ermordung des Sohnes Randver ist fiir den Kern dieser Sage
nicht wesentlich, zentrales Thema ist der heldenhafte Kampf der Brii
der gegen jormunrekkr. Die Totung des Sohnes scheint eher zum zwei
ten Sagenkreis urn Ermanarich zu gehoren .

Literatur:

Edda: Prosa S. 263; Ghv. S. 264ft; Hm . S. 268ff. Dbersetzung:
Thule Bd. 1; Ghv. S. 100 If .; Hm. S. 53 If .

Ragnarsdrapa : Skjaldedigtning Bd. I B, S. 1 If.
Snorra Edda: S. 132 If. - Dbersetzung : Thule Bd. 20, S. 191 If.
V91sungasaga: S. 73 If . - Dbersetzung: Thule Bd. 21, S. 131 If .
Saxo S. 275 If . - Dbersetzung: Herrmann I, S. 368 If.

H. SCHNEIDER: GHS I, S. 238 If.
W. BETZ : GHS, Sp.14841f.
B. SYMONS 1900, S. 682 If.
O. L. ]IRICZEK 1898, S. 55 If .

Abhangigkeiten

Die moglidien Abhangigkeiten der skandinavischen Quellen unter
einander sind noch nicht hinreichend geklart, doch steht fest, daB
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Ragnarsdrapa und Hm, auf zwei verschiedene Quellen zuriickgehen .
Ob sich aus der Volsungasaga und anderen Zeugnissen ein jungeres
Hamfiirlied erschlieBen BiBt, wie U. HENNING dies versucht hat,
scheint fraglich ; das Vorkommen Odins in der Volsungasaga kann
man niche einfach als einen alten, bereits in den Hm , vorkommenden
Zug erklaren, wie C. BRADY es getan hat. Im allgemeinen werden
die Hm. der alresten Schicht der Edda zugerechnet, und ihre Ent
stehung wird in das 9. ]h. gelegt, Siidgermanische Spuren lassen sich
feststcllen (einige Worter deutscher Herkunfl sowie die Tatsachc , daB
Hm. 6,4 und Ghv. 4,4 Hagen als der Morder Sigurfis bezeichnet
wird, was der deutschen Sagentradition entspricht, start Gutthormr
in der nordischen , weisen auf die Wege der Sagentradierung hin ; H.
KUHN). K. von SEE, der diese Tatsache anders bewerter, hat verschie
dene Schichten in den Hm . voneinander abzuheben versucht . Ober den
Quellenwert Saxos ist ebenfalls kein endgiiltiges Resultat erzielt wor
den. Es diirften bei ihm niederdeursdi-danische und altwestnordische
Berichte zusammengeflossen sein, die nicht immer auseinander zu hal 
ten sind. Fur Saxo ist diese Frage fUr jeden einzelnen Zug neu zu
stellen. Fest stehr, daB diese Sage im Norden unter dem Eindruck
der Sage vorn Burgundenuntergang ausgestaltet worden ist: Gu(lrun,
eine der Hauptgestalten der Nibelungensage, ist die Mutter der Hei
den. Diese Verbindung ist schon fiir das alteste skandinavische Zeug
nis, Bragis Ragnarsdrapa, belegt; es ist somit ein weiterer Beweis fiir
die Tendenz, die einzelnen Sagenkreise miteinander zu verbinden.

Literatur:

U. HENNING: Gab es ein jiingeres Hamt5irlied?, in : PBB 82 (Tub .),
1960, S. 44ff.

C. BRADY : Ot5inn and the Nores ]Qrmunrekkr-Legend, in: PLMA 55,
1940, S. 910 ff.

H . KUHN : HS vor und auBerhalb der Dichtung.
DERS.: Briinhilds und Siegfrieds Tod, in : ZfdA 82, 1948/50, S. 191 ff.,

bes. S. 194£.; wieder in: H . K.: Kleine Schriften, Bd. II . 1971, S.
80ff.

K. von SEE: Die Sage von Hamfiir und Sorli, in : FestWeber 1967, S.
47ff.

Entwicklung

Gerade an dieser Sage von Hamjiir und Sorli JiiBt sich die
SagenbiJdung und -entwickJung gut beobachten und beschreiben.
Ermanarich, nach der altesten historischen QueUe, den »Rerurn
gestarum libri - des AMMIANUS MARCELLINUS (geschrieben vor
392/93), der Konig der Ostgoten am Schwarzen Meer, habe sidi
beim EinfaU der Hunnen das Leben genommen. Dieser unheldi
sche Tod eines germanischen Konigs war weder der Uberliefe-
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rung noch der Sagenbildung wert, und daher setzte die Umgestal
tung ein, die sich schon gut 150 Jahre sparer bei JORDANES zeigt
("De origine actibusque Gerarum- von 551, die auf Cassiodors
Gotengeschichte zuriickgeht): Ermanarich sei von dem Stamm
der Rosomonen, einem sonst nicht weiter bekannten Volks
stamm, getauschr worden, woraufhin er die Frau eines Entflohe
nen dieses Stamrnes, die den Namen Sonilda trug, ergreifen und
von Pferden zertrampeln lieB. Doch ihre beiden Bruder Sarus
und Ammius rachen sie, sie verwunden Ermanarich schwer . An
diesen Wunden und am Schmerz iiber den Einfall der Hunnen
(». . . quam et iam incursiones Hunnorum non ferens . . .") stirbt
der Konig der Ostgoten. Das politische Ereignis, das den Tod
Ermanarichs bewirkt hat (namlidi der Einfall der Hunnen), ist
noch niche ganz aus der Erinnerung geschwunden. Svanhildr/
Sonilda ist auch noch nichr Ermanarichs Frau, die wegen (ver
meintlicher) Untreue hingerichter wird. DaB die Sage auch in
Deutschland bekannt war, scheint aus einer St. Gallener Schen
kungsurkunde aus dem Jahre 786 hervorzugehen. Diese Ur
kunde bringt den Namen »H eimo et filia ejus Suanailta" und
»Saraleoz er Egihart". Das Vorkommen dieser Namen laBt sich
wohl nur durch die Kenntnis der Sage erklaren, Die -Quedlin
burger Annalen- aus dem 10./11. jh, kennen zwar das urspriing
liche Motiv fur die Ermordung Ermanarichs nicht mehr, aber
wenigstens das Sagenmotiv, daB er von drei Briidern ermordet
worden ist (»a fratribus Hernido et Serila et Adaocaro ...
amputatis manibus et pedibus") . Ob hier mit dem dritten Bruder
eine Anspielung auf den dritten Bruder der Hm. vorliegt oder
ob er durch den Namen Odoaker hereingekommen isr, bleibt
dahingestellt, wenn auch letzteres wahrscheinlicher ist. Wichtig
bleibt die Erwahnung der beiden Bruder Hemidus und Serila
und des Abschlagens von Handen und FuBen. Die von diesen
Annalen abhangige »Wurzburger Chronik« (Anfang 11. Jh .)
wiederholt bei einigen unbedeutenden Namensanderungen das
Vorhergehende. ECKEHARDT VON AURA(CH) (Anfang 12. jh),
der sich in seiner ,Weltchronik< auf Jordanes beruft, ber ichtet,
daB Hermenricus von den zwei Briidern »Sarus et Ammius" ge
toter worden sei ; das ist nach Jordanes zwar nichts Neues, be
deutsam aber ist der folgende Satz : »quos conjicimus eos fuisse,
qui vulgariter Sarelo et Hamidiecus dicuntur". Bei SAXO ist
dann wie in der altwestnordischen Ragnarsdrapa Swanhilda zur
Frau jormunrekks geworden, die wegen Ehebruchs hingerichter
wird. Dabei ist nicht klar, ob Saxo fur diesen Zug aus nieder
deutschen oder spaten westnordischen Quellen schopfl,
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Literatur:

Ammianus MarceUinus : GRIMM: DHS, S. 9, Nr 2.
Jordanes : GRIMM : DHS, S. 2, Nr 1.
St . Gallener Urkunde : MULLENHOFF ZE, S. 302.
Quedlinburger Annalen: GRIMM: DHS, S. 36, Nr 18.
Wiirzburger Chronik: MG, SS VI, S. 23.
Eckehardt von Aura : GRIMM : DHS, S. 41, Nr 23.

Namen

Die Namen geben keine groBen Probleme auf : HamtJir und Sorli
lassen sich auf die bei Jordanes belegten Sarus und Ammius zuriick
fiihren, der bei Eckehardt vorkommende Sarelo tragt dieselbe Dimi
nutivsiIbe wie Sorli. Abgesehen von der St . Gallener Urkunde (Sara
leoz) kommt der Name auch in dem Reichenauer Nekrolog als Sorli
vor. Beide Namen stellen sich zu got. saruia und hama . Es ist hierbei
gleichgiiltig, ob man sprechende Namen annehmen will oder nichr,
denn Bezeichnungen fiir Kampf und Walfen kommen auch in ande
ren germanischen Personennamen vor; dazu ist Sarius als Name goti
scher Fiihrer gut belegt . Svanhildr ist eine leicht zu zerlegende Bil
dung aus altnord. svanr und hildr, dem got. Sonilda bei Jordanes und
ahd. Suanailta enrsprichr. Die Deutung als "Siihnehild" (vorgeschla
gen von ROEDIGER und SIJMONS und sogar noch bei BAESECKE vor
kommend) ist schon von PANZER, dann auch von HEUSLER abgelehnt
worden und diirfte heme endgiiltig aufgegeben sein. Der Begrilf der
Siihne, auch Versohnung, Friede palh schlecht, denn Ermanarich will
keine Versohnung, er will Rache. Die Rosomonorum gens des Jordanes
hat man zu Rosmojioll (»Adakvil'ia« 17) zu stellen versucht, doch
ohne rechte Oberzeugungskrafl:. Dieser Name ist ungeklart, zumal
man iiber diese gens keine weiteren Nachridiren besitzt. Erpr, der
Name des dritten Bruders, der von Haml'iir und Sorli erschlagen
wird, ist der Name einer der beiden Sohne von Gul'irun und Adi (der
andere heiBt Eitill, z. B. -Arlakvifia « 37) . Dieser Erpr kann hier nicht
gemeinr sein. Jordanes kennt den dritten Bruder noch nicht; seine Ein
fiihrung diirfte erst nordische Neuerung sein. Seine Funktion in den
Hm. erfiillt er darin, daB wie im Marchen der dritte, der jiingste Bru
der die Sache zu einem guten Ende harte fiihren konnen. Aber hier
liegt kein Marchen vor, sondern es handelt sich urn einen "heroisch
tragischen Schicksalsbegrilf" (de BOOR, 193). Diese Deutung wiirde
nicht widerIegt, wenn die Erpr-Szene der Hm. ein jiingerer Zusatz
ware (vgI. von SEE). Sehr fraglich ist, ob sich in Erpr noch eine Erinne
rung daran erhalten hat, daB Ermanarich historisch durch die Hunnen
zu Fall gekommen ist.

Literatur:

M. ROEDIGER : Die Sage von Ermenrich und Schwanhild, in : Ztschr. d.
Vereins f. Volkskde. I, 1891, S. 241 If .
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B. SIJMONS 1900, S. 683.
F. PANZER : Deutsche He1densage im Breisgau. 1904. (Neujahrsblatrer

der Bad ischen Histor. Kommission, N . F. 7.)
A. HEUSLER : Ermenrich, in: Hoops I, S. 627 if.
G. BAESECKE 1940, S. 185.
H . de BOOR : Die nordische Svanhilddichtung, in: FestHe1m, 1951,

S. 47 if.; wied er in : H. d. B.: Kleine Schriften, Bd II. 1966, S. 184 if.
K. von SEE: Die Sage von Hamjiir und Sorli, in : FestWeber, 1967,

S.47if.

Wanderung und Deutung

Aufgrund der Tatsache, daB sich Spuren der Svanhild-Erma
narichsage in Deutschland nachweisen lassen, ja daB es in
Deutschland eine Tradition von Hamjiir und Sorli gegeben zu
haben scheint (vgl. Eckehardt von Aura), wird der Weg der
Sagenwanderung folgender gewesen sein: aus dem siidosteuro
paischen Raum kam der Stoff nach Deutschland, von wo aus er
nach Norden wanderte. Die Ansicht, der Stoff sei dem Norden
direkt ohne deutsche Zwischenstufe, d. h. iiber die osteuropa
ischen Handels- und Kulturwege, vermittelt worden (vgl. BOER,

ZINK), wird sich schwer erharren lassen. Dagegen ist denkbar,
daB die mit Ermanarich verbundenen Sagen nicht bei den Ost
goren, deren Konig er war, entstanden sind; dazu spielt er eine
allzu negative Rolle, wie iiberhaupt nicht er, sondern die beiden
Bruder die zentralen Figuren sind. So wird man auch den Be
richt des Jordanes interpretieren konnen : er wird sich auf eine
(Iiedmafliger) Tradition berufen haben, die nicht von den Ost
goren stammte, sondern eher von einem von Ermanarich unter
driickten Stamm (vielleicht jene nebulose ,gens Rosomonorum') .
Fur ihn ist Ermanarich ein groBer Konig, der "nobilissimus
Amalorum". Sollte sein Berichr allerdings auf ein gotisches Hel
denlied zurilckgehen, wird Ermanarich hierin eine po Iitisch
tragische Rolle gespielt haben ; politisdi, da er den Abfall be
straft, tragisch, da er der Rache fur das in seinen Augen richtige
politische Handeln anheimfallt.

Die Entwicklung der Svanhildsage laBt sich folgendermaBen
rekonstruieren: bald nach dem unheroischen Tod Ermanarichs
(Ammianus) entsteht eine Sage (Lied?) mit noch deutlich politi
schem Hintergrund, die aber auch den zentralen Punkt der
Rache der beiden Bruder fur Sonilda an Ermanarich bringt
(Jordanes). Der Sagenstoff gelangt durch deutsche Vermittlung
in den Norden, wo die Geschichte der Ostgoten nicht mehr
recht bekannt ist. Dafiir entstehen hier neue Ziige, deren wich-
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tigster die Urndeutung ins Personliche ist : Svanhildr wird zur
Frau jormunrekks (unklar in Hrn.) , die wegen ihres (verrneint
lichen) Ehebruchs mit ihrem Stiefsohn getotet wird. Gleichzeitig
wird die Verbindung mit der Nibelungensage hergestellt, indem
Svanhild hier Tochter GulSruns und Sigurjis ist. Entscheidend
zum Anrihelden geworden, zum Bosewicht par excellence, sein
ihr heldenhaftes Bestehen in einem fiir sie aussichtslosen Kampf.
Die Schicksalsauffassung ist der des Hunnenschlachtliedes ganz
ahnlich : qveld lifir ma5r ecci / eptir qv i5 noma (Hm, 30: »nie
mand sieht den Abend / wenn die Norne sprach") ; der Mensch
wird als Objekt der Geschichte gesehen. Seine Bewahrung be
steht darin, sich seinem Schicksal, auch wenn es schwer ist, nicht
zu entziehen, sondern es eben ,heroisch' auf sich zu nehmen .

Neu ist im Norden auch die Einfilhrung des dritten Bruders.
Das Bild Ermanarichs verschlechtert sich im Laufe der Sagen
iiberlieferung immer mehr, wobei es im deutschen Raum in dem
anschlieliend zu behandelnden Sagenkreis der Harlunge kulmi
niert. Zu diesern Bild pa6t dann auch der von von SEE beob
achtete Zug, da6 Ermanarich nicht mehr durch das Schwert
(Jordanes) umkommt, sondern daf er mit einer schandlidien
Strafe belegt wird, wie sie nur fiir Diebe und Verrater ublich
war: dem Abschlagen der Hande und FU6e. Fraglich erscheint
jedoch, ob der Dichter der Hm , »der alten heroischen Fabel be
reits mit kritischer Distanz" gegeniibersteht, die ihm ein »Exem
pel frevelhaften Eigensinns und vermessenen Heldenmutes" sei
(von SEE, S. 73/4).

Literatur:

R. C. BOER: Die Sagen von Ermanarich und Dietrich von Bern. 1910.
(Germanist. HandbibI. X .)

G. ZINK : Les Legendes heroiques de Dietrich et d'Ermrich dans les
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Ermanarich der Verwandtenfeind

Quellen

Der zweite Sagenkreis, oben schon als die Sage von den Har
lungen bezeichnet, sollte wohl allgemeiner ,Sagenkreis urn Er
manarich den Verwandtenfeind' heillen, denn er toter nicht
nur die Harlunge, seine Neffen, sondern ist auch schuldig am
Tode seines Sohnes. Dieser Sagenkreis lebt hauptsadilich im
mhd. und ae. Gebiet; in den Norden ist er nicht gelangt, sieht
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man von der "Pi5rekssaga« abo Ermanarich ist in diesem Kreis
zum Anrihelden geworden, zum Bosewichr par excellence, sein
Bild ist ganzlidt verdiistert. Eigene, in sich geschlossene litera
rische Denkrnaler, die zentral und ausschlieBlich dieses Thema
behandeln, sind nicht uberl ieferr : man findet nur Hinweise und
Einschiibe in den literarischen Zeugnissen, die die Sagen urn
Dietrich von Bern behande1n .

Eine der Hauptquellen ist zweifellos die ".Pi5rekssaga« : der
machtige Konig Ermanric hat Odilia, die Frau seines Ratgebers
Sifka, wahrend dessen Abwesenheit entehrt. Hierfiir will Sifka,
der bislang treue Ratgeber, sich rachen und von nun an der
ungetreue Sifka heiBen; auf seine Verleumdungen hin werden
Ermanriks drei Sohne Fribrekr, Reginbald und Samson getotet.
Odilia verleumdet ihrerseirs bei Ermanrik seine Neffen Aki und
Egar5 aus dem Orlungenland. Er will sie biiBen lassen, doch ver
sucht ihr Pflegevater Fritila sie zu warnen. In dem folgenden
Kampf werden sie gefangen und gehangt, Sifka wiegelt schlieB
lich noch Ermanrik gegen .Pi5rekr auf.

Im mhd . Bereich gibr es nur einzelne Hinweise : nach »Diet
richs Flucht « (DFI.) und nach der »Rabenschlacht « hat Ermen
rich seine Neffen zu einer Unterredung einge1aden, nimmt sie
hierbei gefangen, laBt sie hangen und nimmt danach ihr Land
und ihre Schatz e an sich (so etwa DFI. 2543-2564; vgl. auch
etwa: E.hat der Harlunge galt DFI. 7857). Auch hier stiftet der
bose Ratgeber Sibeche Ermenrich dazu an, Dietrich zu vertrei
ben. Sehr haufig wird in der mhd. Literatur Errnenrich als der
ungetriuwe bezeichnet ; in DFI. wird auch berichtet, daB er den
Tod seines Sohnes Friderich verschuldet hat (z. B. 2457-2466).
Die Harlunge werden nach Zahl und Namen nicht benannt,
aber aus dem Kontext geht hervor, daB damit die drei
Sohne von Ermanarichs Bruder (= Dietrichs Onkel) Diether
gemeint sind (2467-2472) . Von einem Beschiitzer, wie in
der ».Pi5rekssaga« oder in den gleich zu nennenden Quellen,
ist nicht ausdriicklich die Rede . Eckehardt, das ist sein Name,
wird in DFI. in diesem Zusammenhang nur einmal erwahnt und
noch dazu recht verschwommen mit den Harlungen in Verbin
dung gebracht : Eckehardt der Harlunge man (4682) . Ein ande
res, spates Dietrichepos, »Biterolf und Dietleib«, gedenkt haufi
ger der Harlunge, die die Namen Frite1e und Imbrecke tragen;
Eckehardt ist ihr Pfleger . Haufig wird er der getreue genannt
(Belege bei PANZER, S. 71, Anm. 18).

Eine gute , allerdings recht spate Quelle ist die Vorrede zum
-Srrafsburger Heldenbudi-, das 1477 in Strafsburg gedruckt
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wurde und dessen handschriftliche Vorlage verloren ist (die hau
fige Bezeichnung "Anhang zum HB" riihrt daher, da6 die spa
teren Drucke des HB's diese Vorrede nachgestellt haben). In ihr
wird von dem getreuen Eckart von Brisach berichtet, dem 
selbst aus dem Geschlecht der Harlunge stammend - die jungen
Harlunge zur Pflege iibergeben werden. Der Kaiser Ermenrich
habe sie aufhangen lassen; Eckart stehe bis zum jiingsten Tag
vor dem Berg der Frau Venus (5. 3). Etwas sparer wird die Ge
schichte ausfiihrlicher wiederholt mit der Einleitung vom unge
treuen Sibiche, ganz so wie sie die l>i<5rekssaga auch bringt, Auf
sein Ansriften iiberfallt Ermenrich die zwei Sohne seines Bruders
Harlinge in ihren Landern, das was das lant in dem preussgawe
ond vmb brisach. Er la6t sie haugen. Der zuchtmeister der Bru
der, gesessen auff einer burg nidwendig brisach, ist der getreue
Eckart, der wegen seiner Abwesenheit diesen Oberfall nicht
harte verhindern konnen (5.8) . Die Vorrede schliellt mit der
Bemerkung iiber Eckart, da6 er sey nach var frau fenus berg
vnd salauch da beleiben biss an den jiingsten tag. vnd warnet
aile die in den berg gen wollent (5. 11).

Eine weitere, allerdings nicht unumstrittene Quelle ist das nieder
deutsche Lied »Koninc Errnenrikes Dot« (im Hildebrandston gedich
ret), das in einem Druck aus dem 16. jh. erhalten ist: Dietrich racht
den Tod der Harlunge an Ermenrik (in mhd. Quellen wird, jedoch
recht unterschiedlich, berichtet, daB die Harlunge durch den getreuen
Eckart gerachr werden) . Umstritten ist dieses Zeugnis deshalb, weiI es
sich nicht genau einordnen laBt: hangr es mit der Svanhildsage (und
somit mit den Hm .) zusammen (Dietrich und Eckart an Stelle der
beiden Bruder Haml'Sir und Sorli, die Harlunge an Stelle von Svan
hildr) oder hangt es mit der Harlungensage zusammen. Es konnte
keine Einigkeit ilber das Alter dieses Gedichtes erzielt werden (vgl.
etwa SCHNEIDER: urn 1200 in seiner ersten Gestalt; de BOOR: kaum
alter als 15. jh. ). De Boor will es iibrigens aus einer danischen Diet
richballade ableiten (vgl. DgF 7 und 8), womit fur ihn der Quellen
wert erheblich sinkt, wahrend z: B. Schneider in KED eine Schwester
fassung zu den Hm . sieht.

Volkstiimliche Berichte seit dem 15. jh. verbinden Eckehart mit der
Tannhausersage und den Vorstellungen Yom Wilden Heer, in dem er
rnitreitet (vgl. PANZER, S. 48 If.). Saxo berichtet trotz einiger Ab
weichungen im GroBen dasselbe.

Doch nicht nur deutsche Quellen kennen diesen Sagenkre is; auch
das Altenglische weiB davon , wenn es auch nur schattenhafte Berichte
bringt : »Deors Klage- erwahnt lediglich den grimmigen Konig mit
dem wolfischen Sinn (Eormanrices uryljenne gepoht, 21 L); »Beo
wulf« kennt den machtigen Konig Eormenrik als den Herren des
Brisingenhortes (v. 1198 If .); »Widsith« nennt ihn einen bosen Treue-
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brecher (v. 8 f. : Eormanriees, wrapes uierlogan, vgl, ed. Malone,
21962, S. 29f£., und hierzu K. v . SEE, AfdA 74, 1963, S. 99). Er kennt
dariiber hinaus auch die Harlunge (v , 111 If .: Herelingas, Emerean
s6hte ie and Frit5lan), Ermanarichs Sohn Freoperic und den bosen Rat
Becca. Keine feste Fabel, keine eigentliche Handlung wird greifbar,
doch darf man annehmen, daB dieser Sagenkreis in England schon im
8. ]h. bekannt war .

Auch in historischen Zeugnissen gibt es Hinweise auf die
Harlungensage : so berichtet die -Quedlinburger Chronik- (Ende
10. jh.), Ermanarich habe nach dem von ihm verursachten Tod
seines Sohnes Fridericus seine Neffen Embrica und Frida han
gen lassen (so auch die von ihr abhangige ,Wlirzburger Chro
nik-). Hier ist der bose Rat, auf dessen Ansriften Ermanarich die
Untaten begeht, nicht erwahnt. Flodoard verbindet in seiner
Kirchengeschichte von Reims (urn 900) den Hinweis, daB ein
Konig Hermenricus seine ganze Nachkommenschaft ausgerottet
habe, mit der Bemerkung: "impiis consiliis cujusquam consiliarii
sui" . Wichtig ist an diesem Zeugnis dariiber hinaus noch, daB er
"libri teutonici" erwahnt, daB es also feste literarische Gebilde
in der Volkssprache gegeben hat.
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Deutung

Der Kern der Harlungensage ist folgender : Ermanarich toter
seinen Sohn Friedrich (in allen Quellen gut belegt) und laBt
seine Neffen, die Harlunge Embrecke und Fritele haugen (die
J>il5rekssaga hat die Namen verwechselt, indem sie Fritila zum
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Beschiirzer macht, Egarfi, unter dem sich Eckart verbirgt, zum
Harlungen selhst ; Aki finder keine Parallele) . Ihr Gut nimmt er
an sich. Aile Untaten begehr er auf Anstiften seines ungetreuen
Ratgebers, der sich auf diese Weise fur began genes Unrecht
rachen will. Dieser ganze Stoff Ia/h jedoch keine geschlossene
Heldenfahel erkennen.

Besonderes Kopfzerbrechen haben seit jeher die Harlunge be
reitet : J. GRIMM stellte die Gleichung Harlunge = Heruler auf;
K. MULLENHOFF sah in dieser Sage den Mythos eines griechischen
Dioskurenpaares dargestellr , F. PANZER hat vom volkskund
lichen Standpunkt aus wahrscheinlich zu machen versucht, daB
die Harlunge die Angehorigen des Wilden Heeres seien; W.
BETZ hat sich dieser Meinung angeschlossen und meint, der
Name sei von einem alten Odinsnamen ,Harilo' abgeleitet, der
allerdings nicht belegt ist. Auch wenn man sagen darf, "daB die
Forschung bis heute keiner Heldenfabel so ratlos gegeniiber
steht wie dieser" (SCHNEIDER, S. 243) , so erscheint doch die letz
tere Deutung aIs die wahrscheinlichste, namlich: daB Ermanarich
erst sparer, als die Sage schon ausgebildet war, moglicherweise
in dem Augenblick, als das Mythische auf Kosten des Histori
schen zuruckgedrangc wurde, mit dieser Fabel verbunden wor
den ist, Dasselbe gilt auch fur seinen Ratgeber. Allerdings haben
schon die friihesten Zeugnisse die Verbindung mit Ermanarich.
R. BOER hat ein politisches Motiv sehen wollen und erkennt als
Grundmotiv die Besiegung zweier Fiirsten durch Ermanarich ;
der Grund zu diesem Kampf sei nidit der (vermeintliche) Ehe
hruch gewesen. K. MULLENHOFF hat das im »Beowulf« erwahnte
,Br6singamene' mit dem an. ,Bd singamen' identifizieren wollen,
doch laBt sich diese Theorie kaum halten. F. PANZER hat mit
groBem Aufwand versucht, die Sage im oberrheinischen Gebiet
zu lokalisieren (Eckardherg, Harlungenberge, Brisach), wogegen
H . ROSENFELD Einspruch erhoben hat. Fraglich ist auch, wann
und woher der ungetreue Ratgeber in diese Sage aufgenommen
worden ist. War er einst der Mann der Svanhildr, der sich nach
deren Tod am Konig rachen will und, da im Deutschen die
Svanhildsage verdunkelt isr, hier zum bosen Ratgeber umge
mode It worden isr (SI]MONS)? In etwa diese Richtung konnen
die und das Vorwort zum HB weisen, beide aller
dings nur noch undeutlich, und auch Saxo, der berichtet, Jar
mericus habe dessen Bruder getoret. Ob das negative Bild von
Ermanarich in den deutschen und in den mit ihnen iiberein
stimrnenden altenglischen und nordischen Quellen von den
Herulern stammt, die besonders unter der Herrschafl Ermana-
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richs gelitten haben, wie G. ZINK meinte, bleibt ebenfalls frag
lich. Wie dem auch immer sei, die Schwierigkeiten bei der Lo
sung dieser Frage sind so grofl, da6 das "Harlungenratsel wohl
immer ungelost bleiben wird" (SCHNEIDER, S. 243).
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Betrachtet man abschliefsend beide Ermanarich zugeordnete
Sagenkreise gemeinsam, so scheint es, da6 beide urspriinglich
kaum etwas miteinander gemeinsam hatten, Man wird eine
vom Gotischen ausgehende, nur im Nordgermanischen erhaltene
Sage politisch-historischen Ursprungs annehmen, die dann ins
Personlich-Familiare umgedeutet worden ist (= Svanhildsage)
und eine anfanglich nicht mit Ermanarich zusarnmenhangende
Sage, die ihrem Wesen nach eher in die Religionsgeschichte/
Volkskunde als in die Heldensage gehort (= Harlungensage).
Ein Ansatz zu einer .echren: Heldensage liegt zweifellos in den
Versuchen Eckarts, den Tod der Schiitzlinge zu rachen, wodurch
er eine gewisse Khnlichkeit mit dem ersten Stoff erhalt,

H. SCHNEIDER hat noch fesrgestellt, daB sich die Svanhildsage
unter dem EinfluB des zweiten Sagenkreises geandert hat, bzw. daB
beide Sagenkreise sich vermischt haben. Svanhild wird zur Frau
jorrnunrekks. Ihr Tod wird durch den bosen Ratgeber herbeigefUhrt
(Volsungasaga , wo die Rolle des Ratgebers nicht so motiviert ist wie
in P il'irekssaga, und Vorwort zum HB); dem Rachezug fur Svanhildr
entspricht der Rachezug fiir die Harlungen, den Briidern Haml'iir und
S9r1i entsprechen Eckart und Dietrich (KED). Vielleicht darf man die
Tatsache, daB dieser zweite Sagenkre is keine heldensagenmailige, ge
schweige liedhafte Verdichtung gefunden hat (die "Iibri teutonici" des
Flodoard miissen nicht, wie SCHNEIDER [So242] annahm , unbedingt eine
Liedersammlung bedeuten) damit erklaren, daB dieser Stoff noch zu
sehr im Mythischen wurzelte und sich daher nicht in die Gattung des
Heldenliedes einfiigen liefl.
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d) Hunnenschlachtlied

Hauptquellen

Die altnordische »Hervarar Saga ok Heijireks konungs
(oder auch »Saga Heijireks konungs ins Vitra«), eine Saga wohl
aus der zweiten Halfte des 13. jhs., berichtet (hierin etwa der
Volsungasaga ahnlich) in Prosaauflosungen, allerdings mit ein
gestreuten Versen, alte und junge Heldensagen, die nur lose mit
einander verkniipfl sind . Immer wiederkehrendes Motiv ist hier
der Verwandtenmord; durch das von Zwergen herstammende
Schwert Tyrfing wird die Handlung lose zusammengehalten.
Die Saga enthalt an eddischen Gedichten das »Hervorlied- und
»Hjalmars Sterbelied« sowie »Heijireks gatur«; ftir die Helden
sage am bedeutendsten aber ist die Erzahlung (gegen SchluB der
Saga) von der Hunnenschlacht, aus Prosa und Versen zusarn
mengesetzt, wobei den Versen ein weitaus hoheres Alter als der
Saga zukommt. Die Verse sind Bruchstiicke eines alten Helden
liedes, viele von ihnen nur trtimmerhafl: iiberliefert. Konig
Heijirek ist Vater zweier Sohne, des erstgeborenen Angantyr
und Hl<;>t5', der aus einer Verbindung mit der von Heijirek ge
raubten Tochter (Sifka) des Hunnenkonigs Humli hervorge
gangen ist. Hl<;>t5 wachsr bei seinem GroBvater auf. Nach dem
Tode Heil'ireks veranstalter Angantyr das Erbgelage, zu dem
auch Hl<;>1'i kommt, urn die Halfte des Erbes zu fordern, Angan
tyr lehnt die Halbierung des ererbten Stammlandes ab, bietet
ihm dafiir reichliche Geschenke. Gizurr, der Gefolgsmann
Angantyrs, schimpfl: Hl<;>t5 einen Bastard. Emport und beleidigt
zieht dieser wieder zu Humli, der wahrend des Winters ein
Heer ausriistet. Im Frtihling bricht das Heer auf, kommt zum
myrkvio, der das Reich der Goren und Hunnen trennt und er
reicht die Grenzburg, die Hervor, Schwester des Angantyr und
des HIOt5, und ihr Erzieher Ormarr verteidigen. In dem ausbre
chenden Kampf fallt Hervor, Ormarr flieht zu Angantyr und
meldet ihm das Herannahen des hunnischen Heeres. Durch
Gizurr laBt Angantyr das Heer auf die Dunheide zum Kampf
entbieten, Im folgenden Kampf siegen die Goren tiber die ihnen
zahlenmafsig iiberlegenen Hunnen. Angantyr erschlagt dabei
seinen Halbbruder mit Tyrfing und beklagt das grausame
Schicksal.

Literatur:

Heruarar Saga: ed. J.HELGASON. 1924. (Samfund til udgivelse af
gammel nordisk lirteratur, 48.); ed. C. TOLKIEN. 1960.
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Hl9fjskvifja (Hunnenschlachtlied) : Eddica Minora. S. 1 If. - Edda,
S. 302 If. - Ubersetzung: Thule Bd 1, S. 24 If .

Nebenquellen

Neben diesem wichtigsten Zeugnis gibt es noch einen Nachklang
der Sage bei SAXO GRAMMATICUS, dessen Beridn auf eine islandische
Vorlage zuriickgeht und bei dem noch wortliche Anklange an das Ori
ginal durchschimmern. Allerdings hat er die Sage weitgehend umge
staltet; er weiB nidus von einem Bruderkonflikt, hat sie aus dem
gotischen Bereich gelost und sie in den Zusammenhang urn den Danen
konig Frotho (der seine Frau, die Toditer des Hunnenkonigs, verjagt
hat) gestellt, der hier die Stelle des Angantyr einnimmt . Geschildert
wird ein Kampf zu Wasser und zu Lande zwischen Danen und den
mit den Russen verbiindeten, ihnen an Zahl weit iiberlegenen Hunnen,
deren Anfiihrer Hun (= Humli), Vater der von Frotho verstoBenen
Tochter, fallt . Ob die »Asmundarsaga kappabana- aus der Hunnen
schlachtfabel geschdpfl hat, wie SCHNEIDER annahm, oder ob sie auf
eine altere Stufe zuriickgeht, wie SCHUCK und de BOOR meinten , sei
dahingestellr.

Ein fur die Geschichte des Steffes wichtiges Zeugnis findet
man im ags . "Widsith«, der v . 116 die folgenden Namen bringt:
Heaporic and Sijecan / Hlibe and lncgenpeou: und noch v. 119
Wyrmhere; dabei entspricht Heaporic (leichr umgedeutet) Hei(j
rek, Incgenbeou: lath sich mit Angantyr, Hlipe mit Hlp(j und
Sifeca mit Sifka zusammensteIIen. Fraglich ist, ob Wyrmhere,
der in einem anderen Zusammenhang steht, mit Ormarr gleich
zusetzen ist, ob also die Ormarr-Episode alt oder erst nordische
Neuerung ist, Bei dem Namen Sifeca ist dem altenglischen Dich
ter ein Miliverstandnis unterlaufen; Sifeca ist hier ein Manner
name, wahrend er in der Saga der Name der hunnischen Prin
zessin ist . Dennoch deutet die ZusammensteIIung eben dieser
Namen auf die Kenntnis der Sage in England im 8. ]h.

Literatur:

Saxo: ed. HOLDER. S. 1541f. Ubersetzung: HERRMANN I, S.2061f.
A.OLRIK: Kilderne til Sakses Oldhistorie, II. TeiI. 1894, S.52.
P. HERRMANN II, S. 65 If ., 348 If., 356 f.

Entwicklung

Die Hlojiskvijia gehdrt zur altesten Schicht der eddischen
Heldenlieder. "UnregelmaBigkeiten" (im Sinne einer strengen
Metrik) wei sen darauf ebenso hin wie einige Worter, deren hier
relevante Bedeutung nur aus siidgermanischem EinfluB zu er-

76



klaren ist, da diese Warter im sonstigen Altnordischen eine an
dere Bedeutung haben. Derartige Warter findet man auch in
anderen Eddaliedern siidgermanischen Ursprungs.

Zu ihnen gehoren skattr hier »Schatz, Konigsschatz" (gewohnlich
"Abgabe"), skdlkr hier »Diener" (sonst »Schlingel") und skar]» hier
»Miinze" (sonst »Vogel") . Dazu weisen einige Ortsnamen auf das
Gotenreich in SiidruBland: Danpr diirfte dem Dnjepr,
den Karpathen gleichzusetzen sein. Andere Orstnamen sind iiber
haupt nicht deutbar oder haben keine iibereinstimmende Erklarung ge
funden , weil sich nicht entscheiden liiBt, ob hier (nicht mehr erkenn
bare) reale oder symbolische One vorliegen. Die deutliche Rerni
niszenz an den Krieg zwischen Goren und Hunnen weist schlieBlich
noch die Zeit und Raum des Gotenreiches in SiidruBland. Den in der
Saga vorkommenden Schwennamen Tyrfingr (der im Lied »Land"
bedeutet, was aus dem Satz enn ec Tyrfing I ; tvau deila - »bevor
ich Tyrfing teile" hervorgehr) und den Beinamen Gizurs Grytingalibi
hat man mit den alten Bezeichnungen fiir West- (= Terwingi) und
Ostgoten (= Greutungi) zusammengebracht.

Ober den historischen AnlaB des Liedes gingen die Meinungen
weit auseinander: die alte Forschung sah in ihm einen Reflex
der Schlacht auf den katalaunischen Feldern (G. SCHUTTE, R.
HEINZEL, A. HEUSLER, G. BAESECKE). Gegen diese Hypothese
sprechen die deutbaren Namen und die historischen Tatsachen.
H. SCHUCK, R. MUCH (der meinte, das Lied beziehe sich auf
einen Kampf zwischen Langobarden und Hunnen) H . de BOOR
und H. ROSENFELD suchten den Schauplatz im Osten. Abwegig
erscheint die Meinung F. ALTHEIMS, in dem Lied sei eine Er
innerung an die Gotensiege iiber ihre iranischen Nachbarn zu
erkennen. Wenn auch die Lokalisierung nach SiidruBland weir
gehend anerkannt ist, so ist es doch nicht moglich, die Ent
stehung dieses Liedes an eine feste historische Tatsache zu kniip
fen, obwohl dies gelegentlich versucht wurde. (Auf diese Proble
matik hat besonders C. TOLKIEN hingewiesen.) H . SCHUCK und
G. NECKEL haben die mageren Angaben bei Jordanes ausge
beutet ; G. NECKEL und A. HEUSLER versuchen, Gizurr an Gei
sericus, den Vandalenkonig, zu kniipfen, doch karnpfl im Lied
Gizurr auf gotischer Seite. N. LUKMAN hat Berichte des Ammia
nus Marcellinus benutzt, urn die Handlung auf das Jahr 386
festzulegen; damals versuchte ein Schwarm der Greutungen die
Donau zu iiberschreiten, wurde von den Romern jedoch in cine
Faile gelockt und kam klaglich urn. H. ROSENFELD wollte das
Lied mit den Abwehrkarnpfen des Goten Walamer gegen die
nach dem Tode Attilas wieder angreifenden Hunnen verbinden,
doch hat er auch darauf hingewiesen, daB es sich urn eine
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visionare Zusammenfassung der Hunnenvorstofle von 375-456
handeln konne (so auch SCHNEIDER, S. 114: »nicht mehr dichte
rische Formung eines geschichtlichen Ereignisses, sondern einer
geschichtlichen Zusrandlichkeit").

Es kann ein gotisches Lied angenommen werden, das die Urn
setzung in ein beispielhaftes Einzelschicksal schon vorgenommen
harte: dieses kam dann zu den Siidgermanen und wurde hier
aus dem Norden (zusammen mit anderen Stoffen der Helden
sage) verrnittelt. Gleichzeitig verbreitet sich die Sage nach Eng 
land. Die von BAESECKE aufgestellte Theorie einer langobardi
schen Zwischenfassung und der durch die Schlacht auf den kata
launischen Feldern angeregten frankischen Neufassung ist nicht
zwingend. SCHUCK, HEINZEL und de BOOR nahmen als Wander
weg die direkte Vermittlung von den Ostgoten in den Norden
an, also auf dem ostlichen Weg, wobei SCHUCK und HEINZEL
noch (kaum wahrnehmbare) waragische Zwischenstufen ver
muteten,

Die an . Fassung des Liedes wird in die Mitte des 9. jhs, ge
setzr, vor die Entstehung der Atlakvijia, die aus ihr geschopfl
hat, und ist dann Mitte des 13. jhs. lose in die Hervararsaga
eingefiihrt worden. Die These von B. NERMAN, der aufgrund
archaologischer Befunde die Entstehung in das 6. Jh. verlegen
will, laBt sich kaum halten.

Als Kern der Sage bleibt der groBe Kampf zwischen Goren
und Hunnen ; sie bringt somit ein Stiick Volkerwanderungsge
schichte, die mit dem Briiderkonflikt und dem Familienzwist
verbunden ist und erst hierdurch ihre tragische Dimension
erhalt,
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Deutung

Die Sage von der Hunnenschlacht ist auf verschiedene Weise
gedeutet worden: H. SCHNEIDER sieht in ihr nur den Rachezug
der Hunnen flir die unwiirdige Behandlung von Humlis Mutter,
die von Heijirek geraubr worden war, nimmt also einen indivi
dueU-menschlichen Inhalt an, keine Obertragung eines Volker
kampfes : "Die altgermanische Poesie [...J weiB nichts vom
Sinnbild" (GHS II, 2, S. 103) . Diese Meinung hat sich niche
durchsetzen konnen, denn die national-politischen Motive lassen
sich nicht iibersehen. Deutlich hat H . ROSENFELD die entgegen
gesetzte Position vertreten: die Heldenlieder haben "histo risches
Geschehen ganzer Zeitepochen, befreit von den Einzelheiten, zu
symboltrachrigen Gesamtbildern von ungeheurer Eindringlich
keit" (S.247) zusammengefaBt. Die abschlieBende Klage Angan
tyrs, illr er d6mr noma (moglicherweise spaterer Zusatz) - "Un
heil schuf die Nome", Formulierr die schicksalsmaflige Tragik,
"das Unbegreifliche sollte wenigstens wenn nicht gebannt so
doch genannt werden" (BETZ, DHS, 1483). Allgemein-Politi
sches wird ins Individuell-Sippenhafte umgeformt, die Tragik
der Geschichte im Bild des Verwandtenstreites gedeutet. In weni
gen anderen Heldensagen ist so deutlich wie hier der geschicht
liche, der politische und der nationale Hintergrund noch greif
bar. Hier, wie etwa im »H ildebrandslied- oder in der »Raben
schlachr«, Iiegt die Tragik nicht im Untergang des Heiden, son
dern in seinem Sieg.
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e) Wieland

Quellen

Die wichtigsten literarischen Zeugnisse fiir die Geschichte von
Wieland sind das eddische Wielandlied (»Vc;>lundarqvi15a« =
Vqv.) und ein Abschnitt aus der "P i15rekssaga«.

Dem Lied geht im ,Codex Regius' (Haupthandschrill: der
Edda) eine Prosaeinleitung vorauf: drei Bruder Slagfi15r, Egill
und Volundr, Sohne des Lappenkonigs, finden beim Wolfssee
drei WalkUren, die ihre Flughemden abgelegt haben. Diese leben
sieben Jahre mit den Briidern, ehe sie wieder fortfliegen. Zwei
Briider machen sich auf die Suche, allein Volundr bleibt zuriick.
Hier setzt das Lied ein : der zuriickbleibende Volundr schmiedet
das rote Gold und wahrend er schlafl, dringt Konig Ni15u15r von
Schweden bei ihm ein und liiBt ihn gefesselt in seine Halle brin
gen. Auf Anraten der Kcnigin werden ihm die FuBsehnen durch
geschnitten , dann wird er auf einen Holm gebracht, wo er dem
Konig Kostbarkeiten schmieden soil. Neben Schmuck verfertigt
er insgeheim ein Fluggewand. Die beiden Sohne des Konigs
suchen Volundr auf, urn die Schatze zu betrachten; er tdtet sie,
als sie in die Truhe blicken. Ihre Leichen verbirgt er unter dem
AmboB, aus ihren Gehirnschalen fertigr er Schalen fiir den
Konig, aus den Augen Edelsteine fiir die Kon igin und aus den
Zahnen einen Brustschmuck fiir beider Tochter Bc;>15vildr. Diese
kommt mit einem zerbrochenen Ring zu Volundr, und er ver
spricht, ihn zu richten, macht sie sich aber mit Bier gefiigig und
sdiwangert sie. Danach erhebt er sich in die Lull: und dem her
beikommenden Ni15u15r erzahlt er die Geschichte seiner Rache,
den Verbleib der Sohne und die Schandung der Tochter, Der
Diener Pakkni15r bringt sie herbei und Bc;>15vildr kann nur be
statigen, daB sie Volundr niche wehren konnte.

Der Stoff dieses Liedes kommt aus dem Siiden, besonders die
Namen weisen auf siidliche Herkunfl,

Slag-fitJr: der erste Bestandteil kommt in nordisehen Namen sonst
nieht vor, man vergle ieht ihn mit ahd . slagi-jedera. Nifjufjr ('fNlti
hqtir) : kein anderer N ame ist im altnord, mit nitJ zusammengesetzt, da
gegen viele deutsdie Namen : Nidbald, N idolf, Nidhilt, Nidhad (=
Nitiutir). V91undr: im Nordisehen sehr selten belegt, haufiger im Deut
sehen als Weiand. Pakkrafjr: komrnt sonst im Altnord. nieht vor, aueh
nicht die Vorsilbe Pakk-, haufiger ist der Name dagegen im Eng!.
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(Pancred) und im Deutschen (Dankrat), Qlrun (eine der drei Walkii
ren) : im Altnord. sonst nicht belegt, eventuell eine Ubertragung aus dt.
Alaraun. Klarr (Vater der Qlrun): kommt zwar auch in anderen Tex
ten vor, weist aber in seiner Bedeutung (,Kaiser') direkt auf den Suden
hin. Hl9f)ver (Vater der beiden anderen Walkliren) entspricht einem
frankischen Chlodoweh.

Daneben gibt es noch sprachliche Indizien, die auf eine Ober
nahme aus dem Siiden hinweisen (Hans KUHN), ebenso wie die
von Kuhn nachgewiesenen metrischen Eigentlimlichkeiten (eine
englische Vorlage bleibt fraglich) . 1st die Obernahme aus dem
Siiden durch sprachliche und metrische Indizien wahrscheinlich
gemacht, so hat man auch einen (allerdings) vagen terminus ante
quem: der norwegische Skald pj6Mlfr 6r Hvini verwendet in
seinem Gedicht »Haustlong- die Kenning "grj6t-Nil5ul5r", wo
mit man auf die zweite Halfte des 9. ]hs. kommt. Die Vqv . wird
allgemein der altesten Eddaschicht zugerechnet, doch darf man
hierbei nicht iibersehen, da6 Einleitung (Schwanenjungfrauen)
und Schlufs (Rede der Bc;X5vildr) jiingere Ausschmlickungen sind.
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Die I>l5s. stellt die Wielandsage in einen gro6eren genealogi
schen Zusammenhang; Velent, der Sohn des Riesen Val5i, kommt
zu Zwergen nach Kallova (so die Haupths. Mb, die Hss . A und
B haben Ballova), urn dort die Schmiedekunst zu erlernen. Nach
dieser Lehre baut er sich aus einem ausgehohlten Baumstamm
ein Boot, auf dem er sich die Visara (i. e. Weser; Hs .A: Etissa,
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i. e. Etsch; Hs.B : Edilla) hinab und aufs Meer treiben laBt. Von
Gefolgsleuten des Konigs Nijiungr von JUtland wird er an
Land gezogen. Er dient dem Konig und verfertigt ihm die her
vorragendsten Schmiedesachen, nach ihm wird ein guter Schmied
ein "Volund an Geschicklichkeit" benannt. Als er in einem Streit
den Truchsess erschlagt, muB er den Hof verlassen. Da er unge
recht behandelt wurde (der Truchsess wollte ihn betriigen), will
er sich an der Tochter rachen, aber der Anschlag wird entdeckt
und es werden ihm die Sehnen der FuBe durchschnitten . In der
selben Weise wie im Lied racht er sich an den Sohnen und an der
Tochter, Velent laBt seinen Bruder Egil kommen, einen Meister
schiitzen, den der Konig durch einen ApfelschuB auf das Haupt
seines Kindes erprobt. Ihn fordert Velent auf, Federn zu sam
meln, aus denen er ein Federgewand herstellt und sich in die Luft
erhebt. Von einem Turm herab erzahlt er Nijiungr die Rache;
auf dessenBefehl schieBtEgill auf seinen Bruder, jedoch, wie vor
her mit ihm verabredet, unter den linken Arm, wo er eine mit
dem Blur der Konigssohne angefiillte Blase befestigt hat. Der
Konig glaubt, Velent sei tot; dieser fliegr jedoch in seine Heimat
nach Seeland zurUck. Nach dem Tode Nifiungs heiratet er die
Tochter, ihr beider Sohn ist Vitiga (mhd. Witege), ein beriihm
ter Held.

Auch hier ist die sudliche Herkunft erwiesen, denn die I>tis.
setzt sich aus niederdt. Quellen zusammen. Die Unterschiede
zum alten Lied sind deutlich : dazugekommen sind spielmanni
scher EinfluB, Burleskes, Einfliisse des hofischen Romans und des
Marchens und der versohnliche SchluB, der die Wucht der Rache
milder . Der Ortsname Ballova ist als das westfalische Balve
(friiher Ballova) und die Balver Hohlen identifiziert worden,
sodaB sich hieraus und aus dem FluBnamen Visara ein deutliches
Herkunftsgebiet ergibt . DaB dem norwegischen Schreiber der
I>tis. auch eine einheimische Fassung bekannt gewesen ist, geht
aus der Bemerkung hervor: ,,[ ...] velent hin ageti smitir er
vreringiar kalla volond." (cap. 111: "Velent, der beriihmte
Schmied, den die Waringer Volond nennen").
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PtJs. cap . 84-136, Bd. I, S. 73 ff. Obersetzung : Thule Bd. 22, S. 121 ff.
H . SCHNEIDER: GHS 11,2, S. 80ff.
G. BAESECKE 1940, S. 292 ff.
J. de VRIES : Betrachtungen zum Wielandabschnitt in der N\s. in :

ANF 65, 1950, S. 63 if.
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F. HOLTHAUSEN : Studien zur P{ls., in: PBB 9, 1894, S. 451 ff., bes.
489f.

H. de BOOR : Die nordischen, englischen und deutschen Darstellungen
des ApfelschuBmotives. in: Quellenwerk zur Entstehung der
Schweizerischen Eidgenossenschaft, hrg. von der Allgemeinen Ge
schichtsforschenden GesellschaA: der Schweiz, Abc III, Bd. 1, III.
Anhang, 1947. wieder in: H . d. B.: Kleine Schriften Bd. II , 1966,
S. 117 If .

E. PLOSS : Wielands Schwert Mimung und die alte Srahlhartung in:
PBB 79, 1957, S. 110 If. (behandelt die Herstellung eines Schwertes
unter Aspekten der Fachprosa).

Neben diesen Zeugnissen gibt es in der mittelalterlichen Literatur
weitere Spuren der Wielandsage: In der mhd. Verserzahlung "Fried
rich von Schwaben« nennt sich der Held Wieland, als er auf der Suche
nach seiner Geliebten Angelburc ist. Er gewinnt sie, indem er ihr das
Gewand einer Taube wegnimmt, das sie beim Baden ablegt, Wenn
dieses Epos auf ein deutsches Lied zuriickgeht, dann geht daraus her
vor, daB die Verbindung mit dem Motiv der Schwanenjungfrauen, wie
es die Vqv, verwendet, recht alt ist, Im "Waltharius« (v. 965/66) wird
ein besonders guter Panzer als "Welandia fabrica" bezeichnet. Irn
»Biterolf und Dietleib- (vv . 156 If .) und in anderen mhd. Epen ist
Wieland als beriihmter Walfenschmied bekannt, ebenso als Vater des
Heiden Witege (Anhang des Heldenbuches - GRIMM, DHS Nr.86) .
Noch im vorigen ]ahrhundert wurde in Niederdeutschland eine Sage
vom Schmied Meland aufgezeichnet, dem die Augen ausgestochen wer
den und der gezwungen wird, bei dem Konig weiterzuarbeiten.

Dazu kommen Zeugnisse aus England : der ags. "Waldere« (v. 1)
spricht von "Welandes wore" ebenso wie der Beowulf (v, 455) mit
"Welandes geweorc" eine Riistung bezeichnet. In der Obersetzung von
Boethius' "De consolatione philosophiae« durch Alfred den GroBen
(9. ]h.) wird der Name Fabricius mit"Weland, der Goldschmied, der
einst der beriihmteste war" wiedergegeben (GRIMM, DHS Nr. 14).
Diese Obersetzung lag nahe, da Fabricius lat. faber enthalt. Erwah
nung findet Wieland und das von ihm geschmiedete Schwert Mimung
auch in einer Romanze aus dem 14. ]h. (DHS Nr. 106). Eine im An
fang des 18. jhs. aufgezeichnete Volkssage aus Berkshire erzahlt von
einem unsichtbaren Schmied mit dem Namen Wayland-smith (DHS
Nr, 170). Einen ausfiihrlicheren Hinweis auf die Kenntnis der Wie
landsage in England bringr »Deors Klage« (v. 1 If. 8. ]h.) : der von
Konig Nidhad gefangene und verstiimrnelte Weiand hat dessen Sohne
getotet und dessen Tochter Beadohild geschander,

Neben Vqv. und Nls. gibt es in Skandinavien noch einige Anspie
lungen auf die Wielandsage: Labyrinth wird als "v9Iundarhus"
("Stj6rn«, Alfra:5i Islenzk) iibersetzr, was als "kunstvoll, hinterlisrig
angelegtes Haus" zu verstehen ist. Der Name .Volundr' ist auch als
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sprechender Name aufgefaBt worden: z. B. »vc;>lundr at hagleik, bretii
at tre ok jarni" = .ein Volund (also ein Meisterschmied) an Geschick
lichkeit, in Bezug auf Holz und Eisen ', und sogar im Plural »spakir
volundar" = ,kluge Volunde'. In danisdien folkevisern taudit Wie
land als Vat er Widerichs (= Vitiga, Witega) in der Namensform
Werlandt, Veland auf, und auch Vidgas Mutter erscheinr als Buodell
(= Bc;>tivildr) . Die Norwegen, Schweden und Danernark bekannten
Sagen weichen nur geringfiigig von der ptis. abo
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45; und bei J . FRITZNER : Ordbog over det gamle norske Sprog, s. v ,
volundr,

dan . folkev iser : DgF Bd. I, Nr. 7 (vKong Diderik og hans Kjemper«,
B, Str, 15) und Nr. 10 (»Ulv van Jrern «, C, Str. 15)

K. LIEST0L : Dei nordiske Segnene urn Verland og Vidrik Verlandsson.
in: Maal og Minne 1924, S. 65 If.

Bildliche Darstellungen

Der gotlandisdie Bildstein von Ardre V/Il zeigt neben anderen
Darstellungen (Thorsmythen) auch eine Szene aus der Wielandsage:
eine Schmiede mit zwei Hammern und zwei Zangen und rechts davon
zwei Kerper ohne Kopf, Die Gruppe der Bildsteine, der dieser Stein
zugehdrt, laBt sich nur schwer datieren (sehr gute Abb. bei HAUCK),
gehort aber wohl in das 9.110. Jh . Eine weitere wichtige Darstellung
ist das Frank's Casket (auch Runenkastchen von Clermont oder Auzon
genannr) aus dem Ende des 7.1Anfang des 8. jhs.: neben den drei Wei
sen aus dem Osten, der Eroberung Jerusalems zeigt es einen Schmied
vor einem AmboB, unter dem ein kopfloser Rumpf liegt . Eine vor ihm
stehende Frauengestalt iibergibr ihm einen Gegenstand (Bc;>tivild
Wieland den Ring?) . Eine andere Szene stellt einen (fliegenden?) Mann
dar und einen Schiitzen mit gespanntem Bogen. Dieser ist durch die
dariiber geschriebenen Runen als ftgili bezeichnet (der Zusarnmen
hang mit der Wielandsage ist bestr itten worden, doch kaum mit
zureichenden Grunden). Hier ist schon die Verbindung des Meister-
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schiitzen Egill mit Wieland vo llzog en, wre sie a uch die l>15s. kennt,
nicht aber die Vqv .
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K. HAUCK 1957 Abb. Ta f. V, Fig. 10.
Frank 's Casket bei: S. PFEILSTUCKER : Spa ta ntikes und gerrnanisdies

Kunstgut in der friihangelsadisischen Kunst. Diss. Bonn 1936, Ta
felanhang Abb.I -3; bei H. ARNTZ : H andbuch der Runenkunde.
21943, Taf. 11; und bei K. DUWEL : Runenkunde, 1968, Abb. 10 u.
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H. ELLIS DAVIDSSON: The Smith and the Goddess. Two Figures on the
Franks Casket from Auzo n, in : Friihmittelalter!. Studien 3, 1969,
S. 216 ff.

A. WOLF: Fr anks Casket in Iirera rh isror ischer Sichr, in: ebd a, S. 227ff.
K . H AUCK: Vorberidit iiber das Kasrdi en von Auzon. in: Friihmittel

alterl, Studien 2, 1968, S. 415 ff.
DERS.: Da s Kastchen von Auzon. 1970 (Mlinstersche Mittelalterschrif

ten, Bd. 5)

Kern der Sage

Ein Schmied wird von einem Konig gefangengenommen und
versriimmelt; er racht sich durch die Ermordung der Konigs
sohne, aus deren Gehirnschalen er Trinkgefafse verfertigt, und
durch die Schandung der Konigstochter. Ob Wielands Flucht mit
einem Fluggewand zur ursprUnglichen Sage gehort, ist bezwei
felt worden (BOUMAN). Wie in vielen germanischen Sagen ist
auch hier die Rache der Hohepunkt. Der Name Veland, Volundr
ist mit Sicherh eit nicht zu erklaren, fast iibereinstimmend wird
er als Partizipialstamm zu altnord, vel = ,Betrug, List, Kunst
werk' aufgefaBt (wie heilant, wigand), was wenig wahrschein
lich ist (vgI. BUGGE, de VRIES). Eine andere Erklarung ver
suchten KLUGE, BRATE und HEUSLER, die den Namen als
"wel-h andus ,Kunsthand' auffaBten. Brate ging sogar soweit,
den N amen fiir die Obersetzung eines griech. EUXEl(l ,mit gu
ter H and' zu halten (welches Sophokles einmal von D adalus
gebraucht): Vermittler war en die Goren gewesen . In jiingerer
Zeit hat sich H. ROSENFELD mit dem N amen beschaftigt und ihn
als der "KUhne im Kampf" gedeutet,

Literatur:

A. C. BOUMAN: Volundr as an aviator. in : ANF 55, 1940, S. 27ff.
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] . de VRIES: AEW
F. KLUGE : Miszellen zur Namenskunde. in: Zs. f. dt . Wortforschg.

VIII, 190617, S. 143.
E. BRATE : Der Name Wieland. in: Zs. f. dt . Wortforschg. X, 1908,

S.173ff.
A. HEUSLER: 1910, S.546f.
DERS.: Wieland, in : Hoops IV, S. 528ff.
H . ROSENFELD: Der Name Wieland, in: BzN.N. F. 4, 1969, S.53ff.

Ein{lusse

Zwei in der Wielandsage vorkommende Motive haben Paral
lelen in der antiken Dichtung : die Lahmheit des Schmiedes und
die Vergewaltigung der Konigstochter erinnern an Hephaistos
(bzw. Vulcanus), der, ebenfalls gelahmt, Athene zu schanden
versucht , als sie ihn bittet, ihr Waffen zu schmieden. Dieser
(z. B. bei Apollodorus berichtete) Vorgang endet allerdings an
ders als in der Wielandsage. Eine weitere Motivahnlichkeit be
steht zwischen Wieland und Dadalus, der sich durch einen Flug
apparat von Konig Minos entfernt, der ihn gefangenhalr ; aller
dings ist das Flugmotiv in der Dadalus-Sage zentral, in der
Wielandsage nur sekundar. Die Theorie, daB dieses Motiv eine
direkte Obernahme aus der griechischen Dadalus-Sage sei, wurde
zuerst von DEPPING aufgestellt und dann von GOLTHER weiter
gefiihrt, hat aber seit SCHUCK kaum mehr Anhanger ; es ist iiber
haupt bestritten worden (BOUMAN), daB der Flugapparat zur
urspriinglichen Sage dazugehort. Urn so sicherer gilt die Uber
nahme des erstgenannten Motives aus der Anrike, Ober einen
spatanriken Mytho graphen (6. jh.) sei der Vergil-Kommentar
des Servius (5. jh.), der den Namen des hinkenden Vo/canus mit
uolare erklart (zu Vergil, »Aeneis- 8, 44: "Vulcanus quasi
Volicanus, quod per aerem volat") und bei dieser Gelegenheit
die versuchte (und miBgliickte) Vergewaltigung der Minerva er
wahnt, zu einem germanischen Dichter gekommen.

Aber auch anderen als antiken Quellen darf man EinfluB auf
die Ausformung der Wielandsage einraumen. Die»Vita Seve
rini« (verf. von Abt Eugippus im Jahre 511) berichtet (ca. 480),
daB die Rugierkonigin Giso zwei germanische Goldschmiede ge
fangenhielt, die ihr Schmuck anfertigen muflten. Urn ihre Frei
heit zu erlangen, bedrohen sie den Konigssohn Friedrich mit
dem Leben, worauf sie die Freiheit erhalten. Diese Geschichte ist
weit bekannt gewesen, denn iiber 50 Hss. sind von dieser vita
nachgewiesen. Das Abschlagen des Kopfes mit einem Truhen
deckel ist nach Gregor von Tours eine beliebte Art zur Errnor-
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dung miBliebiger Personen bei den Merowingern gewesen,
kommt aber auch in einem Marchen (Machande1boom) vor. Zu
diesen Que llen kommen noch viele Schmiedesagen, die beson
ders in Niederdeutschland weit verbreitet waren.
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S. THOMPSON: Subject-Index of Folk- Lite ra tu re. 1932, Bd III, S.87

(Zwerge-Schmiede) , Bd. III, S.39 (Met aIIur gische Feen).

Deutung

Wahrend in allen and eren germanischen He1densagen der
Konig oder der Gefolgsmann he1dische Taten ausfiihren, steht
hier der rank evolle, listige Schmied im Zentrum. Aus diesem
Grund ist die Sage verschieden interpretiert worden : fiir Hans
KUHN ist die Vqv. nur dem Schein nach ein Heldenlied, da das
"Untermenschliche der Albensage" (Rache an den unschuldigen
Kindem) geblieben isr, und F. R. SCHRODER hat in der Sage
einen Goctermyrhos erkennen wollen. J.de VRIES und H . ROSEN
FELD haben demgegeniiber die bedeutsame Ausgestaltung der
Rache (am besten in der Vqv. erhalten) hervorgehoben, Haupt-
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motiv wie in vielen anderen Heldensagen. Rosenfeld hat noch
auf die Bedeutung der geistigen Krafte des Schmiedes hinge
wiesen, die tiber die rohe Gewalt siegen und exemplarische Be
deutung annehmen. Er sieht die Sage unter dem Aspekt der Ge
folgschaftstreue, ftir die ein negatives Beispiel gegeben werde:
den ungetreuen, gewalttatigen Gefolgschaftsherren trifft die
Rache. Die Hinrerlistigkeir, Falschheit und Arglist des Schmie
des erklart de Vries psychologisierend mit dem Minderwertig
keitsgefuhl des Verkriippelten, aus dem sie resultieren. Eine
Zwischenstellung nimmt K. HAUCK ein, der urn eine Neuorien
tierung der Heldensage berniiht ist: er sieht in der vorchrist
lichen Heldensage Heroenmythen (Heiden seien wie Heroen
verehrt worden).

Fur die rneisren Forscher sind die Schmiedesagen ein Nachklang
jenes bedeutsamen Dberganges vom Neolithikum zur Bronzezeit, als
die neuen Gerate mit einem groBen Geheimnis umgeben, aber auch
heiB begehrt waren (so z. B. SIJMONS, BETZ, de VRIES) . Der Schmied,
der allein diese neuen Gerate zu verfertigen imstande war, wurde
eben falls mit einem Mysterium umgeben. Die besondere Stellung des
Schmiedes behandelt unter religionsgeschichtlichen Aspekten M. EUA
DE, die Verbindung zur Tiefenpsychologie hat C. G. ]UNG hergestellt,
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f) Walthersage

Quellen

Diese Sage liegt vollstandig nur in einem einzigen Denkmal
vor, dem lat. Epos "Waltharius« (10. Jh .); Bruchstucke finden
sich im altenglischen "Waldere«, im Mhd. und im Altnordischen
(» I>i15rekssaga«).
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Das wahrseheinlieh von Ekkehard 1. von St. Gallen in An
lehnung an Vergil verfafste Epos »Waltharius« (in Hexametern)
erzahlt: Hagen (lat. Hagano), der Gefolgsmann des Franken
konigs Gibieho, wird Attila, der die Franken bedrangt, als Gei
sel iibergeben. Danaeh wendet sieh Attila gegen die Burgunden
und deren Konig Hererieh muf seine Tochter Hiltgunt eben
falls dem Hunnenkonig als Geisel iibergeben. Ebenso ergeht es
Alphere von Aquitanien, der seinen Sohn Waltharius (mit
Hiltgunt verlobt) als Unterpfand des Friedens Attila mit in das
Hunnenreich gibt. Die drei erhalten bei dem gtitig gezeiehneten
Attila eine ihrer ftirstlichen Stellung angemessene Behandlung,
Walther und Hagen steigen sogar in den Rang hunniseher Heer
fuhrer auf. Nach dem Tode Gibiehos hebe Gunther (lat. Gunt
harius), sein Sohn und Naehfolger, den Vertrag mit den Hunnen
auf und weigert sieh, weiterhin die festgelegten Abgaben zu ent
richten, Daraufhin flieht Hagen zuriick zu den Burgunden, auch
Walther bereitet seine Flucht vor. Er vertraut Hiltgunt an, daB
er mit ihr fliehen will, was beiden auch gelingt: einen Teil des
Hunnenschatzes fiihren sie mit sich. Nach vierzig Tagen kom
men sie an den Rhein in der Gegend von Worms, Gunthers Sitz,
Gunther will ihm seinen Schatz abjagen, wovon Hagen abrat.
Er setzt sich jedoch dariiber hinweg, und schickt zwolf Ritter
aus , darunter auch Hagen, dem wegen der Lehenspflieht keine
andere Wahl bleibr, Walther und Hiltgunt kommen zum Was
genwalt, wo sie in einer engen Schlucht Halt machen. Gunther
schickt einen Boten mit der Forderung, den Schatz und auch
Hiltgunt auszuliefern, was Walther ablehnr, Seinen Vermin
lungsvorschlag, den Hagen befiirworter, meint Gunther seiner
seits niche akzeptieren zu konnen. So kommt es zum Kampf, an
dem Hagen nicht teilnehrnen will , urn nidit gegen seinen jugend
freund kampfen zu miissen, Da Walther den giinsrigsten Platz
einnimmt (es kann immer nur einer gegen ihn antreten), er
schlagt er elf Ritter, unter ihnen auch Patavrid, den Neffen
Hagens. Hagen zieht sich mit Gunther zuriick, urn Walther
in einen Hinterhalt zu locken: dieser Fuhlt sich sicher und
verliiBt am nachsten Morgen seinen Platz, worauf es zum
Kampf zwischen Gunther und Walther kommt, in dem Gunther
ein Bein abgeschlagen wird. Als Walther den Todesstreich fuh
ren will, greift Hagen ein , fangt den Hieb mit seinem Helm auf
und schlagt ihm die rechte Hand ab o Mit der unversehrt ge
bliebenen Linken schneidet Walther Hagen ein Auge und sechs
Backenzahne heraus. Darauf endet der Kampf, Hiltgunt schenkt
den Wein und verbindet die Verwundeten. Man scherzt iiber die
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empfangenen Wunden, Walther und Hagen erneuern ihren
Freundschaflsbund. Die Franken ziehen nach Worms, Walther
mit Hiltgunt nach Aquitannien, wo sie ihre Hochzeit feiern.

Die altenglischen Walderebruchstiicke (wahrscheinlich aus dem
9. jh.) enthalten Reste zweier Redeszenen, deren erste den HeI
den Waldere als Vorkarnpfer Attilas, deren zweite Gu(Shere
(= Gunther) im Kampf mit Waldere zeigt. Die mhd . Frag
mente zeigen einmal Walther, Hildegund und Hagen im Ge
spradi, und dann die Riickkehr der Fliichtlinge. Das mhd . Epos
»Birerolf und Dietleib- hat den Stoff seiner ersten fiinf .1ven
tiuren moglicherweise aus einem verlorenen Walthergedicht ge
schopfl. Auch das NL kannte den Stoff (Str.2344; 1756: ab
weichend vom »Waltharius«: Hagen zieht mit Etzels Erlaubnis
heim).

Die P(5s. kennt die folgende Version : Walther entfiihrt Hildegund,
worauf Hagen ihm auf Befehl Atlis mit elf Rittern nachsetzt, die
Walther alle erschlagt . Er wird sparer von Hagen iiberfaUen, wehrt
ihn jedoch ab und schlagt ihm ein Auge aus.

Polnische Walthererzahlungen sind Reflexe der deutschen Dichtung
ebenso wie der Bericht des »Chronicon Novaliciense« aus der 1. Half
te des 11. ]hs.
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CIPOLLA (Fonti per la storia d'Italia. Scrirtori, Secoli VIII-IX, Vol.
II, Rom 1901, cap. VII-XII, S. 135-156). - MG, SS, Bd 7, S. 73 ff.

Deutung

Entstehungsorr und -zeit des »Waltharius« sind umstritten.
Die Losung dieser Frage kann allerdings nur von der mittel
lateinischen Philologie her kommen. Die Mehrheit der Forscher
schreibt das Epos dem St. Gallener Ekkehard I. (gest. 973) zu:
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gegen diese einigermaflen fest verwurzelte Meinung erhob A.
WOLF Einwande und versuchte, den "Waltharius« in die karo
lingische Zeit zuriickzuverlegen (K. STRECKER ist ihm hierin
gefolgt). Die Geraldus-Theorie, nach der der Verfasser des Pro
logs - ein gewisser Geraldus - auch das ganze Epos verfaf3t
haben soli, gilt als wenig wahrscheinlich. K. HAUCK verlegte das
Epos nach Eichstatt, wo es zwischen 882 und 890 entstanden sein
solI.

Es ist eigentUmlich, daf3 sich diese Sage nur im lateinischen
Gewande erhalten hat und sich gerade in dieser Gestalt groller
Beliebtheit erfreute, wie die recht grolie Anzahl von Hand
schriften und Fragmenten beweist. Es bleibt ein eigenes Problem,
warum sich daneben die mhd . Fassung nur in jenen sparlichen
Fragmenten gehalten hat.

Wahrend allgemein angenommen wird, der "Waltharius«
gehe auf eine altere volkssprachliche Vorlage zuriick, hat F.
PANZER darzulegen sich bemiiht, daf3 das lat. Epos das Urlied
sei, von dem aile anderen Fassungen abhangen. Der Dichter
habe den Inhalt Statius' »Thebais« und Ovids Metarnorphosen
entlehnt, lediglich die Namen seien germanisches Gut. Dem hat
sich kaum ein Forscher anschlieflen wollen (aufler etwa O. SCHU
MANN) und das mit gutem Grund: E. SCHRODER hat schon 1933
aufgrund differenzierter Untersuchungen des Namenmaterials
feststellen konnen, daf3 es eine deutsche Vorlage des Epos
gegeben haben mull. Sodann hat K. STACKMANN nachgewiesen,
daf3 der Walthariusdichter sich an die antiken Dichter nicht
im Kern der Handlung, sondern im sprachlichen Ausdruck
angelehnt habe. W. BETZ hat schlielllich darauf hingewiesen,
daf im "Waltharius« zwei einander entgegengesetzte Schilde
rungen von Gunther mit einander konkurrieren (einmal hab
gierig, hochmUtig, verblendet, andererseits tapfer, heldenhaft);
diese ,Doppelzeichnung' lasse auf eine deutsche Vorlage schlie
f3en. Ebenso wie PANZERS gilt auch L. L. SCHi.icKINGS These als
widerlegt, daf3 der altenglische »Waldere« jUnger als der "Walt
harius« und diesem nachgedichtet sei.

Wenn es fUr die Walthersage eine Vorstufe gegeben hat, so
herrsdit jedoch keine Einigkeit dariiber, wie sie ausgesehen
haben mag und wann und wo sie entstanden ist. Der Kern dieser
Sage ist Hagens WahlenmUssen zwischen der Freundestreue zu
Walther und der Rachepflicht fiir den gefallenen Verwandten
(seinen Neffen), bzw . zwischen der Freundestreue und der
Lehenspflicht gegenUber Gunther. Allgemein hat man einen ver
sohnl ichen Schluf3 auch fUr die Vorstufe angenommen (A. HEUs-
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LER meinte, es fehle "tiberhaupt das Fatum der personlichen
Fehde" - Hoops IV, 476) , vielleicht nicht in der burlesken
Form des »Waltharius«, sondern etwa dergestalt, daf Hagen
sein Heldentum bewiesen hat, indem er seinen Konig sdiiitzte
und seinem Freund die Treue bewahrte. Hans KUHN hat aber
ftir diese Sage einen tragischen Schluf wahrscheinlich zu machen
versucht und verwies u. a. auf eine interessante Parallele in der
»Laxdoela Saga«, die in einer ganz ahnlichen Situation den
tragischen Ausgang berichtet. Er geht davon aus, daf es sich bei
dieser Sage urn eine Rachesage handelt; von einer mifilungenen,
d. h. nicht voll ausgefiihrten Rache kennt die germanische Hel
densage sonst kein Beispiel. Einzig moglicher Ausgang sei, da6
Walther urspriinglich durch Hagen fallt, Die Torung Hagens
durch Walther sei nicht denkbar, da der Tod Hagens und Gun
thers (beide Gestalten aus der Nibelungensage entlehnr) zu fest
mit dem Burgundenuntergang verbunden war. Eine Ableitung
der Walthersage aus der Hildesage (z: B. SIJMONS und EHRIS
MANN) ist abzulehnen, denn es handelt sich im Kern nicht urn
eine Entfiihrung mit nachfolgendem Kampf ; die die die
Walthersage mit einer Entfiihrung verbindet, steht hier wohl
unter dem Einfluf anderer Entfiihrungsgeschichten, die Verbin
dung ist sekundar, Die beiden Sagen sind zu verschieden, urn ein
Abhangigkeitsverhaltnis ansetzen zu dtirfen.

Ein geschichtlicher Ursprung dieser Sage ist nicht erkennbar,
trotz HEINZELS Versuch, Hagen mit Aetius zu identifizieren
und die Sage aus der Geschichte des 5. ]hs. zu erklaren. Man
wird auch den Oberlegungen von KROES nicht zustimmen
konnen, der in der Flucht der Geiseln den Abfall eines Volkes
von den Hunnen sehen will. Kaum zu losen ist die Frage
nach der Entstehungszeit, da es keine tiber den »Waldere«, das
alteste Denkmal, zuriickreichende Andeutungen oder Hinweise
gibt. 1. WOLFF etwa nahm ein Walthari-Lied des 8. ]hs. an
(ebenso G . BAESECKE), A. HEUSLER datierte die Entstehung auf
"urn 600" und R. HEINZEL verlegte die Sagenbildung bereits in
das 5. ]h. Walther starnmt, nach dem "Waltharius«, aus Aqui
tanien, das ahd. Uuasconolant (Ahd. Glossen III, 610) hief
(= Baskenland, Land an der Gascogne) . 1m Mhd. fiel dieses
,Wasctino(land)' mit ,(mons) Vosegus' (= Vogesen) zusammen.
Daher la6t sich der Entstehungsort der Sage nicht festlegen; ein
historischer Walther aus Aquitanien ist eben falls nicht nachge
WIesen.
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g) Hilde

Quellen

Das mhd. Epos »Kudrun - (13. jh.), nur im sog. Ambraser
Heldenbudi aus dem Anfang des 16. jhs. iiberliefert, besteht

93



neben einer Vorgeschichte iiber die Jugend Hagens aus zwei Tei
len, dem Hilde- und dem Kudrunteil. Bei letzterem handelt es
sich nicht urn eine germanische Heldensage, er bleibt deshalb
von der Betrachtung ausgeschlossen. Der Hildeteil (aventiuren
V-VIII) schildert die Entfiihrung Hildes, der Tochter Hagens,
durch Gefolgsleute des Konigs Hetel von Hegelingen. Dieser
will urn Hilde werben, doch da Hagen alle Werber haugen laBt,
gilt es fiir Hetels Mannen (Fruote von Danemark, Horand und
Wate), eine List anzuwenden, urn sie zu entfiihren. Der Entfiih
rungsplan gelingt, aber Hagen setzt den Entfiihrern nach; im
Land der Hegelinge komrnr es zu einem heftigen Kampf, in dem
H agen Hetel und Wate Hagen verwundet, Hilde versohnt sich
mit ihrem Vater, der nun mit der Verbindung einverstanden
ist.

Dies ist die einzige dichterische Gestaltung des Stoffes auf
deutschem Boden. Der skandinavische Norden hat weitere Dar
stellungen: Bragi , der alteste bekannte Skalde (9. jh.) hat in
seiner »Ragnarsdrapa- in vier Strophen nur die Schlacht zwi 
schen Hel'iinn und Hogni erwahnt, bei der Hildr eine dunkle
Rolle spielt; sie treibt zum Kampf an und wird als [liapa
/ardiepa (,Untaterin, Hexe unter den Frauen') bezeichner,
Snorri Sturluson bringt in seiner »Edda« ("Skaldskaparmal«
cap. 50) zur Erklarung der kenningar Hiat5ninga vet5r epa vel
(,Wetter oder Sturm der Hjajiningar') und Hiat5ninga eldr epa
vendir (,Feuer oder Stabe der Hjabningar') den folgenden Be
richt: Hejiinn, der Sohn des Hjarrandi, hat Hildr, die Tochter
des Konigs Hogni, wahrend dessen Abwesenheit geraubt: Hogni
verfolgt ihn bis zur Orkadeninsel Haey, Hildr bietet dem Vater
Versohnung (die er ablehnt), sagt aber gleichzeitig, daB Hejiinn
zum Kampf geriistet sei. Hejiins Angebot zur Versohnung wird
von Hogni ebenfalls abgewiesen . Die Schlacht beginnt, aber sie
wird niemals enden, denn Hildr weckt nachts die am Tag in der
Schlacht gefallenen Helden wieder auf, und so wird der sich
taglidi erneuernde Kampf bis zum Ragnarok andauern.

In den Grundziigen stirnrnt der Bericht des »Sorla Pattr« (eine in
eine Fassung der Saga von Olafr Tr yggvason eingeflochtene Erzah
lung) mit Snorri iiberein. Auch hier ist Hel'5in der Sohn Hjarrandis.
Er schlieBt mit dem machtigen Konig Hogn i Blutsbriiderschaft; auf
grund eines Vergessenheitstrankes verletzt er die engen Bande und
raubt Hognis Tochter Hildr. Bei der ewig wahrenden Schlacht ist
Hildr nur Zuschauerin .

Eine ausfiihrliche Darstellung gibt Saxo Grammaticus im 5.
Buch seiner »Gesta Danorum«: der norwegische Stammeskonig
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Hithinus erblickt bei Frotho, dem Danenkonig, des jiirischen
Konigs Hoginus' sdione Tochter Hilda, die ihm verlobt wird.
Hoginus schenkt Verleumdungen Glauben, nach denen Hithinus
Hilda schon vorher beriihrt haben soli, und forderr seine Toch
ter zuriick. Irn Zweikampf verwundet er Hithinus schwer,
schenkt ihm aber das Leben. Nach sieben Jahren erneuern sie
den Kampf bei der Insel Hithinso und toten sich gegenseitig,
doch weckt Hilda die Gefallenen durch Zauberlieder immer
wieder auf.

Anspielungen in altnordischer Dichtung (etwa »H elgaqvifia Hun
dingsbana « II, str. 29) und in skandinavischen folkevisern bringen
keine wesentliche Differenzierung.

Literatur:

Kudrun: ed . BARTSCWSTACKMANN, 51965 (Deutsche Klassiker des Mit
relalrers) ,

Bragi: Skjaldedigtning Bd. I, S. 2 ff., str.8-11.
Snorri : Snorra Edda cap. 50, S. 153ff. Ubersetzung: Thule Bd. 20,

S.219ff.
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Hjadningekampen og Hallfreds Arvedraapa over Olav Tryggvason
1925; wieder in : M. 0.: Norrene studier, 1938, S. 213 ff.

Zwei Zeugnisse sind noch zu erwahnen, die fur die Geschichte
der Sage von Bedeutung sein konnen . Das aus dem 8. jh, stam
mende altengl. Gedicht »Deor- erwahnt Heorrenda (v. 39),
einen Sanger bei dem Yolk der Heodeningas, dem der Sanger
Deor Platz machen mufste, Die beiden ersten Namen entspre
chen den altnord. Hjarrandi und Hjajiningar. Es besteht zwi
schen Heorrenda und Hjarrandi eine genaue lautliche Uber
einstimmung, aber Heorrendas Funktion paBt entschieden bes
ser zu Horant im mhd. Epos, in dem dieser als Sanger besonders
hervortritt und in dem seine Kunst als Mittel zur Werbung/Ent
Fiihrung eine Rolle spielt . Moglicherweise ist Horant volksery
mologisch zu mhd. ,horen' gestellt (SCHNEIDER).

Das zweite, bedeutendere Zeugnis bietet das altengl. Katalog
gedicht »Widsith« (urn 700): Hagena [weold] Holmrygum ond
Heoden (verbessert aus hs. Henden) Glommum [ ...] Wada
Hiiilsingum (v. 21 f.: ,Hagena herrschte iiber die Holm-Ryger,
Heoden iiber die Glommen ... Wad a iiber die Halsungen'), Die
Holm-Rugier (oder Insel-Rugier, altnord. holm-rygir) sind aus
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dem norwegischen Rogaland nach Nordostdeutschland einge
wandert und haben auch Riigen in ihren Besitz genommen. Die
Glommen lassen sich schwer nachweisen ebenso wie die Halsun
gen, doch zeigen verschiedene Ortsnamen (etwa Helsingor,
Halsingborg), daB letztere ein Volksstamm des Ostseeraums
waren. Dennoch laBt sich nicht eindeutig klaren, ob Wada (der
dem mhd. Witege enrspricht), urspriinglich zu diesem Sagenkreis
gehort hat, denn im »Witsith« ist zwischen ihm und Hagena/
Heoden ein niche bekannter Witta eingeschoben, so daB an der
Namenstrias Zweifel geaufsert worden sind (bes. FRINGS, NOR
MAN) . NORMAN hat sich bemiiht zu zeigen, daB Wate (der mit
dem in der l>15s. als Vater Wielands bezeugten Va15i identisch
sein diirfte) erst auf der englischen Stufe in die Hildesage her
eingekommen ist ; auch PANZER hatte schon angenommen, daB
Wate nicht urspriinglich dazu gehorte.

Die bei Saxo auft retende Hithinso (und, wenn man die Verbin
dung der Helgisaga mit der Hildesage anzunehmen geneigt ist, auch
das Hel'iinsey der Helgisage) entsp richt dem heutigen Hiddensee in der
Nahe von Riigen . D ie Verlagerung der Sage in den Nordseeraum, wo
fiir die »Kudrun« deutliche Beweise abgibt, ist bedingt durch den
Gleichklang von Hel'iinsey mit Hiddenze, einem heut e verschwundenen,
schriftlich aber gut belegten Wasserarm auf oder bei der Insel Wiilpen
in der Scheldemiindung. So ist die Schlacht zwischen Hefiin/Hetel und
Hogni/Hagen auf die Insel Wiilpen verlegt worden, wofiir eine
Stelle in Lamprechts »Alexander« (v. 1321 f., Mitre 12. Jh.) zeugt,
in der auf den Kampf zwischen Hagen und Wat e angespielt wird, der
auf dem ,Wolfenwerder' (nach der StraBburger Fassung ,Wulpinwert')
stattgefunden habe. Von hier aus, d. h. mit der Wanderung der Sage
ist dann der suidpensant , -werder in die »Kudrun- eingedrungen (al
lerd ings kommt dieser Name nicht im Hilden-, sondern im Kudrun
teil vor) .

Die altnord. Hja15ningar entsprechen den mhd. Hegelingen
von der Funktion her (anders BAESECKE). Moglieherweise ist das
g in Hegelinge auf eine Verwechslung mit Hagen zuriickzufiih
ren (STACKMANN, S. LXVII, Anm .121), oder es handelt sich
urspriinglich urn die Leute Hagens, deren Namen sparer auf die
Hetels iibertragen worden ist (R. MUCH, E. SCHRODER; abge
lehnt von H. SCHRODER, der Lautsubstitution annimrnt). Diese
Sage kann in Oberdeutschland bereits im 8./9. ]h. bekannt ge
wesen sein, da die Namen Hetan, Herin, Hetel in dieser Zeit
urkundlich erwahnt sind (SYMONS, Einleitung S. XXX).

Eine Erklarung fiir die Verlegung des Kampfes von der Ost
seekiiste auf die Orkadeninsel Haey (= Snorri, »Sorla pattr«)
hat W. ]UNGANDREAS gesucht: er schlieBt Haey an Arkona an,
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das almord, "O rkn- gelautet haben miisse; die umliegenden
Inseln hatten dann Orkneyjar geheiBen. Der Gleichklang habe
die neue Lokalisierung veranlallt.
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Entwicklung

Es weisen einige Ortsnamen in den Raum der Ostsee und seit
langer Zeit hat man dieses Gebiet als Heimat der Sage ange
nommen, sie zugleich als Zeugnis fiir das Vorhandensein einer
ostgermanischen He1densage in Anspruch genommen (die Mei
nung von L. BEER, daB in der Hildesage iiberhaupt keine echte
Heldensage vorliege, sondern der Stoff nach Art der Spiel
mannspoesie zusammengestohlen sei, steht allein). Die Sage
miiBte in die Zeit zuriickgehen, in der die Rugier die Ostsee
kiiste (Riigen , Weichse1miindung) noch nicht verlassen hatten
(Anfang 4. jh.). Wenn Lokalisierung und Zeitbestimmung zu
treffen soliten, liegt hier die alteste greifbare germanische Hel
densage vor. Gotlandische Bildsteine, aus der Zeit von ca. 700,
lassen sich (mit S. LINDQVIST) auf die Hildesage beziehen (eine
Frau steht zwischen zwei mit Bewaffneten besetzten Schiffen
und halt in der Hand einen Gegenstand [Schmuckstiick?] ; diese
Szene konnte dem Versohnungsversuch entsprechen). Aufgrund
der Namen (der Name Hild fehlt im »Widsith«) und des Bild
materials wird eine ostgermanische Heldensage schemenhaft
greifbar, die dann zu den festlandischen Ange1n gekommen sein
kann. Vor deren Migration nach England ist sie den Nordger
rnanen bekannt geworden. Erst in England ist moglicherweise
Wate (Wada) hinzugekommen; von hier aus gelangte der Stoff
an die Scheldemiindung, von wo aus er rheinaufwarts (Lamp
recht) und dann donauabwarts wanderte und im bairisdi-osrer
reichischen Raum seine letzte Gestaltung in der »Kudrun- fand.
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Diese Sage ist das einzige Beispiel einer Nord-Sud-Wanderung
einer germanischen Heldensage. Dieser AufriB zeigt nur die
groben ZUge an, wie die Sage gewandert sein kann , denn "die
tatsachlichen Verhaltnisse hat man sich verwickelter zu denken,
als daB man sie in dem einfachen Bild eines Stammbaumes dar
stellen konnre" (STACKMANN, S. LXXII).

FRINGS hielt die Anzeichen fiir das Vorhandensein einer ost
germanischen Heldensage fUr nicht aussagekraftig genug und
bestritt, daB die Hildesage auf die Volkerwanderungszeir zu
rUckgehe. Er setzt die Entstehung eines Hildeliedes in die dani
sche Wikingerzeit, "das von Danen im 9. jh. den Norwegern
und den Franken an der ScheldemUndung zugetragen worden
ist" (PBB 54, S. 394) . Dieser Stoff ist dann im Norden und im
Siiden in verschiedener Weise weitergeformt worden; der Nor
den hat rnythologisches Gut hereingebracht (Hilde als Toten
weckerin), im Siiden hat ein (rheinischer) Spielmann den tragi
schen Schluf abgebaut und durch versohnliche, teils heitere Ziige
ersetzt. HEUSLERS Theorie, daB zwei Sagen - eine Entfiihrungs
geschichte urn Hild und eine Sage vom ewigen Kampf mit der
Walkure Hild als Erweckerin der Toten - aufgrund der Narnen
gleichheit verschmolzen seien, hat nur wenig Wahrscheinlichkeit
fur sich.

Problematisch sind sowohl die Gestalt von Wate wie die von
Hjarrandi/Horanr, die beide im Mhd. als Werber auftreten
(eine Funktion, die im Altnord. niche bekannt ist und die im Dt.
durch spielmannische Umgestaltung zustandegekommen sein
diirfte, moglidierweise schon in England, da Heorrenda wie im
Dt. als Sanger bezeichnet ist). Irn Norden bleibt Hjarrandi als
Vater Hejiins recht farblos. FRINGS (und vor ihm schon PANZER)
nahm an, Hjarrandi sei ursprUnglich nur Hejiins/Hetels Bei
name gewesen; eine eigene Rolle habe er erst dann erhalten, als
in der spielmannischen Bearbeitung die Werber neu eingefuhrt
worden sind . Auf den EinfluB verschiedener Erzahlschemata auf
den Hildeteil hat eindringlich FRINGS aufmerksam gemacht : ge
maB seiner Anschauung von der Einheir von Diditung und Le
ben halt er das Motiv des Brautraubes fUr germanisch, das Motiv
der Brautwerbung und -entfuhrung durch List als aus der "Welt
des Mittelmeeres" stammend. Letzteres Motiv ist besonders stark
in die spielmannische Bearbeitung eingedrungen und eben darin
besteht der entscheidende Unterschied zu den iibrigen germani
schen Fassungen.

Im Dt, sind die engen Bande zwischen den Akteuren gelockert
(dem Norden sind He15in und Hogni Blutsbriider - "S9r1a
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pattr,(, Saxo) , eine Veranderung, die in einem betrachtlichen
"Verlust an innerer Spannung" (STACKMANN, S. LXI) resultiert.
Die urspriingliche Tragik ist weitgehend verblaBt.
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Deutung

F. PANZER hat versucht, Deutung und Entstehung der Hilde
sage aus dem Goldener-Marchen abzuleiten; trotz aller Beden
ken, die hiergegen vorgetragen werden konnen, kann kein Zwei
fel bestehen, daB die Sage sich einige Marchenmotive bedient
hat, worauf auch Th. FRINGS hingewiesen hat (S. 37).

Von mythologischen Deutungen konnen manche kaum Be
achtung finden (wie etwa die, den Hjadningenkampf als Reflex
des Nordlichtes zu erklaren !). F. R. SCHRODER stellt die Hjaji
ningar zu dem germanischen Appellativum ::'heoanaz , altnord.
heoinn (,der in Fell Gekleidete'), der Personenname Hejiinn sei
erst sekundar daraus abstrahiert ; "damit haben wir einen kulti
schen kriegerischen Mannerbund theriomorphen Geprages als
Keimzelle der Sagenbildung erschlossen" (S. 46). Er nimmt die
Hildesage als eine Widerspiegelung eines alten Brauches des
Brautraubes, Hagen erklarr er als "Todesdamon" und glaubt
alte kultische Spiele annehmen zu konnen, "in deren Mittel
punkt die Sage von Herels Kampf mit Hagen urn H ild gestan
den hat" (S. 60). SchlieBlich verschrnelzen sich ihm Hjarrandil
Horant und Wate in eine Person, hinter der Odin ebenso zu
finden sei wie hinter Hagen. O. HOFLER leitet die Hjajiningar
direkt von Hejiinn ab, in dem er einen "Verkorperer der Toren
schar" in einem kultischen Geheimbund sieht, Gemeinsam fiir
Schroder und Hofler ist der Versuch, die Sage aus dem Mythos
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und aus dem Kult (bzw. aus kultischen Spielen) durch "Heroi
sierung" des Mythos abzuleiten.

Naher liegt eine historische Able itung (Ostseeraum, 4. ]h.),
auch wenn genaue Anhaltspunkte nicht in dem gleichen MaBe
greifbar sind wie bei anderen germanischen Heldensagen. Die
Tragik dieser Sage beruht auf dem Gegensatz zwischen der
Sippenehre und dem Liebesverlangen: die Auffassung der Liebe
als einer die Familienbande sprengenden Krafl finder sich auch
in der Heigisage (die mit der Hildesage gewisse 1\hnlichkeiten
aufweist). Ob diese Auffassung lediglich der Wikingerzeit ange
hort hat (REuscHEL), bleibt zweifelhafl, Sollte dies jedoch der
Fall sein, gewinnt FRINGS Vermutung an Gewicht, daB eine Ent
fiihrungsgeschichte der Wikingerzeit an die Namen Hagen und
Hedin angehangt worden sei. Doch bleibt dann wiederum die
Frage offen, warum sie gerade an diese beiden Namen geknuptl
worden ist.
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h) OffalUffo

Von dieser Heidensage ist kein Lied erhalten; der Inhalt der
Sage liiBt sich jedoch durch Berichte bei den danischen Geschichts
schreibern Sven Aggeson und Saxo Grammaticus sowie durch
altenglische Zeugnisse wenigstens annahernd erschlieBen.

Sven Aggeson (12. ]h.) in den ersten beiden Kapiteln seiner
»Historia Danie- und Saxo Grammaticus im 4. Buch seiner
»Gesta Danorum- berichten in weitgehender Ubereinstimmung
von dem Danenkonig Wermundus und dessen Sohn Uffo, der bis
zu seinem 30. Lebensjahr stumrn ist (verbreitetes Motiv des
Aschenliegers) . Der deutsche Kaiser (so Sven Aggeson, Saxo: der
Konig der Sachsen) fordert, als er erfahrt, daB Wermundus im
Alter erblindet ist, von ihm die Unterwerfung oder einen Zwei
kampf zwischen den besten Kampfern beider Reiche. Uffo lost
sich aus seiner Stumpfheit , erklart sich zu diesem Kampf
bereit und wird mit einem kosrbaren Schwert gertistet. In dem
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Kampf, der auf einer Insel in der Eider (Saxo: dort, wo das
spatere Rendsburg liege) srattfindet, totet Uffo zuerst den
Kampfer, dann auch den Sohn des deutschen Kaisers und
herrscht nun in Frieden iiber sein Reich.

Man kann mit H. SCHNEIDER eine gemeinsame Iiedhafte Quel
Ie annehmen (was ungeformte Uberlieferung nicht ausschlieflt),
ein Uffolied des 12. jhs, mit drei wesentlichen Szenen: Auftritt
der Gesandten und Uffos Erwachen, Schwertprobe, Zweikampf.
Dieses Lied geht moglicherweise in das 10. Jh . zuriick, die Sage
ist aber weitaus alter, was aus den englischen Zeugnissen her
vorgeht: das ae. Epos »Beowulf- erwahnt einen jugendlich
strahlenden Heiden namens Offa . Die "Vita Offa:« (eine im
13. jh, entstandene Lebensbeschreibung des mercischen Konigs
Offa, 757-796) berichter von einem seiner Vorfahren, der eben
falls den Namen Offa (= Offanus) tragt; dieser ist der Sohn
eines Warmundus, des Konigs der oselichen Angeln . Ais eine
Verschworung gegen Warmundus bekannt wird, berufl: sich Offa
auf sein Thronfolgerecht, entschlieBt sich zum Kampf und be
siegt die Rebellen . Die Obere instimmung mit dem danisdien
Bericht ist deutlich: Offa rettet in jungen Jahren das Reich vor
den Anspriichen Fremder.

Der "Widsith« kennt auch den jungen Offa, den Herrscher
der Angeln , der die Grenze zwischen Angeln und Myrgingen am
Fifeldor (= Eider) mit dem Schwert festgelegt hat. Dieses Zeug
nis weist auf die Zeit vor der Auswanderung der Angeln nach
England (5. jh.) hin . Die Myrginge, die nur im "Widsith« auf 
tauchen - da allerdings an mehreren Stellen (v. 4, 23, 42, 84,
96) - diirfren zu den Nordsachsen gehorr haben und ihren
Wohnsitz siidlich der Angeln gehabt haben. In der Sage sind die
Myrginge nach ihrem Verschwinden im Laufe der Zeit durch die
machtigen Nachbarn der Danen im Siiden, die Sachsen, bzw .
die Deutsdien des 9./10. Jhs . ersetzt worden.

Aufgrund der Tatsache, daf Offa in der mercischen Uber
lieferung einen so festen Platz hat, ist geschlossen worden, daB
die Sage in England entstanden und von den Danen sparer ent
lehnt worden sei. Diese These hat ebensowenig Anklang finden
konnen wie die (besonders von A.OLRIK widerlegte) Meinung
K. MiiLLENHOFFS, daB die Angeln den Stoff aus ihrer alten Hei
mat mitgenommen und ihn sparer wieder an die Danen vermit
telt hatten. Der Kern der Sage muB in der Zeit vor der Aus
wanderung der Angeln entstanden sein und sich in verschiedener
und unabhangiger Weise in England und in Danemark ent
wickeIt haben (ahnlich konnte die Hilde-Sage gewandert sein,

101



einmal nach Norden, einmal nach Westen) . Wahrend der Stoff
in England keine besondere Aktualitat erlangte, wurde er in
Danemark (seit dem 10. ]h.?) .politisiert', d. h. er wurde durch
Ziige aus der politischen Auseinandersetzung zwischen Dane
mark und seinem siidlichen Nachbarn Sachsen/Deutschland
aktualisiert.

Saxo verbindet die Vorgeschichte, die bei ihm langer ist als
bei Sven Aggeson, mit einer Fehde zwischen dem Danenkonig
und dem Schwedenkonig Athils (aus altwestnordischen Quellen
gut als Atiils belegt). Da dieser Zusammenhang nicht sehr ein
leuchtend erscheint, hat SCHNEIDER vermutet, daG es sich bei die
sem Athils um den im "Widsith« belegten Myrgingenfiirsten
Eadgils handelt. Die Umgestalrung des Myrgingenfiirsten in den
Schwedenkcnig sei im 10. ]h. erfolgt, als man in Danernark die
historischen Zustande und Ereignisse der Volkerwanderungs
zeit nicht mehr verstand. Schneider nimmt eine urspriingliche
Rachefabel an: Uffo hat an dem Sohn des Myrgingenfiirsten
Eadgils die Schande geracht, die dieser iiber die Angeln gebracht
hat.

Irn Westnordischen linden sich keine Zeugnisse fiir diese Sage, doch
sind einzelne Motive auch dort bekannt, wie etwa Uffo als .kolbltr'
(= Aschenlieger) oder die Schwertprobe vor dem entscheidenden
Kampf.
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i) Wal/dietrich - Ortnit

Bei diesem Sagenkreis steht nicht eindeutig fest, ob es sich
urn eine althergebrachte Heldensage handelt, oder ob nur ver
schiedene Motive zusammengeflossen sind, die den "Wildwest
film des Mittelalters" (H. de BOOR, Gesch. d. dr. Lit. , Bd. 2,
51962, S. 210) ausmachten. Problemat isch ist weiterhin die Ver
bindung von » Wolfdietrich" und »O r t nit«; inhaltlich gehoren
sie zusammen, so wie sie im 13. ]h. im mhd . Doppelepos gestal
tet sind (die Ortnitgeschichte ist das Vorspiel der Wolfdietrich
geschichte). Urspriinglich konnen sie aber sehr wohl ihr eigenes,
von einander unabhangiges Leben gefiihrr haben.

Wal /dietrich

Aus der Mitre des 13. ]hs. stammen vier Fassun gen der Wolf
dietrichsage (A, B, C, D), von den en D eine Kompilation aus
A-C ist. Dietrich, der Sohn Konig Hugdietrichs aus Konstanti
nopel (so A; B: der voreheliche Sohn) hat zwei Briider. Er wird
von Sabene bei seinem Vater als Teufelssohn verleumdet und
von Berhtunc, der ihn toren 5011, im Walde ausgesetzt. Als die
ser sieht, da6 das Kind von Wolfen unbehelligt bleibt, nennt er
ihn Wolfdietrich und la6t ihn aufziehen (A ; B: von Wolfen
geraubt, woher er seinen Namen hat ; C: lebt als Kind unter
Wolfen). N achdem Sabene wegen seiner erwiesenen falschen
Anschuld igun g aus dem Land gewi esen ist , wird Wolfdietrich
an den Hof gebrachr und von Berhtunc erzogen (A ; B: er wird
aus der Wolfshohle befr eit ; C: kommt an den Hof) . Nach
Hugdietrichs Tod stachelt der zuriick gekehne Sabene Wolf
dietrichs Briider gegen ihn auf. Sie belagern ihn in der Burg
Berhtuncs, von wo aus er ausbricht, urn Hilfe bei Konig Ortnit
zu hol en (A, das hier abbricht ; B: Kampf mit den Briidern).
Dieser wird sein Freund und Wolfdietrich erschlagr sparer den
Drachen, der Ortnit getdtet hat ; hierdurch gewinnt er dessen
Gemahlin (B und C).

Neben diesen rein literarischen Quellen gibt es kaum nodi verwert
bare Zeugnisse: der bringr zwar v. 24: peadric w eald
Froncum und v . 115: Seajola (= Sabene) and peadric, aber die beiden
Srellen liegen zuweit auseinander, als daB man sie verbinden konnte.
Moglidierweise hat eine danisdie folkevise (DgF 29) ein Stiick der
Wolfdietrich- Or tnit-Fabel aufgenommen (BUGGE, H EUSLER).

Die historischen Ankniipfungspunkte sind unklar, von SCHE
LUDKO iiberhaupt geleugnet worden. Er halt die Fabel , die er in
der Nachfolge Panzers auf folkloristische Motive untersucht, fur
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eine Erfindung des 13. ]hs. Die »Quedlinburger Chronik« nennt
den frankischen Theuderich, den Sohn Chlodwigs, "Hugo Theo
dericus" ("H. Th. iste dicitur, id est Francus, quia olim omnes
Franci Hugones vocabuntur a suo quodam duce Hugone"). MUL
LENHOFF (im AnschluB an Lachmann) stellte daher die Gleichung
auf: Hugdietrich der Sage; Theuderich I. (t 534), Hugdietrichs
Sohn Wolfdietrich;Theuderichs Sohn Theudebert (t 548) und sah
in diesem austrasischen Konig den Held der Sage. Theudebert
war nach Gregor von Tours (III, 23) unehelicher Geburt, wie sein
Vater, der deswegen mit seinen Briidern zu kampfen harte. Die
Taren des Vaters seien auf den Sohn Ubertragen worden (so
auch SYMONS). K. VORETZSCH und H . SCHNEIDER identifizieren
Theuderich mit Wolfdietrich, den HEUSLER wiederum als eine
Verschmelzung von Theuderich und Theudebert auffaBt. Mit
dem Merowinger Gundovald verbinden G. SARRAZIN und L.
BAECKER den Helden. Seit W. MULLER und S. BUGGE hat man
aber auch versucht , Wolfdietrich mit dem Ostgoten Theoderich
gleichzusetzen (so auch N. LUKMAN, der allerdings in seinen Pa
rallelen zu weit geht), Wichtigste Argumente hierfUr sind der
Name Sabene, in dem der historische Gegner Theoderichs, der
byzantinische Feldherr Sabinianus weiterlebte, und der Name
Meran (,Berhtunc von Meran'), das noch im MA Bezeichnung
fUr Dalmatien-Illyrien war (voriibergehende Wohnsitze der
Ostgoten). Mit besonderem Nachdruck hat sich ]. de VRIES fUr
diese Theorie eingesetzt; im Namen Wolfdietrich und dem sei
ner Mannen, den WUlfingen (NL: z. B. Wolfhart, Wolfwin),
sieht er Reste alter Initiationsbrauche, die mit dem Wodankult
ill Verbindung stehen . Hugdietrich sei in der negativen Zeich
flung, die im Mhd . noch zu erkennen sei, eine Darstellung des
Prankenkonigs Chlodwig aus ostgotischer Sichr. Ziel der Sage sei
gewesen, den legitimen Anspruch Theoderichs auf sein italieni
sches Reich zu unterrnauern, denn Ortnit sei eingesetzt worden
fUr Odoaker, den Theoderich meucherisch totete und den man
bald vergessen wollte. Dennoch lassen sich die frankischen Ziige
nicht iibersehen: Berhtunc hat Ahnlichkeit mit dem frankischen
majordomus, der Name Hugdietrich bleibt bei ostgotischerTheo
rie unerklart ; so kann man, wenn man iiberhaupt eine vor dem
13. ]h. selbstandig existierende Sage annehmen will, (mit W.
BETZ) von einer Verschrnelzung eines ostgotischen Liedes von
Theoderichs ]ugend (Waldleben und Drachenkampf sind auch
Bestandteile von Sigfrids ]ugend) und eines frankischen Liedes
von Hugdietrich ausgehen (wobei Hugdietrich zum Vater des
Helden wurde).
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den Nibelungen. in: PBB 35, 1909, S. 240 If ., bes. 267 If .
N . LUKMAN : Der historische Wolfdietrich. in: Classica et Medirevalia

3,1940, S. 253 If . und 4,1941, S. 1 If .
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E. SEEMAN: Wolfdietrichepos und Volksballade:Ein Beitrag .zur mit

telalterlichen Balladendichtung. in : Archiv f. Literatur und Volks
dichtung I, 1949, S. 119 If.

Ortnit

1m ersten Teil des Doppe1epos werden Abenteuer und Ende
des Konigs Ortnit von Lamparten geschildert. Er hat die Todi
ter eines Heidenkonigs entfiihrt, der ihm aus Rache zwei Dra
cheneier ins Land bringen la/k Die heranwachsenden Drachen
verheeren sein Reich und Ortnit zieht aus, sie zu bekampfen,
wird jedoch von ihnen verschlungen (von Wolfdietrich geracht;
diese Tat wird in der pISs. nicht Wolfdietrich, der hier unbe
kannt ist, sondern Dietrich zugeschrieben). Eine zusammenge
raffte Darstellung finder sich in »Dietrichs Flucht« (v. 2093 ff).
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Wenn der Name Ortnit einem niederdt. Hartnit/Hertnit ent
spricht, dann gewinnt der Bericht der p5s. an Bedeutung: Ko
nig Hertnif von Wilzenland (Enkel des gleichnamigen Konigs)
fallt im Kampf gegen einen Drachen und wird von pi5rekr ge
racht, der dadurch dessen Frau Isolde gewinnt,

Der Name Hertnif kann auf ein urgerm. "Hazdingaz zuriick
gehen. Trifft dies zu, kann die Sage einen letzten Reflex des
Mythos von den dioskurischen Briidern, den Hasdingen (alt
nord. Haddingjar) widerspiegeln: das Konigsgeschlecht des wan
dalischen Volkerstammes der Nahanarvalen, bei denen nach
Tacitus (»Germania« cap . 43) Dioskuren verehrt wurden (die
Tacitus Castor und Pollux gleichsetzt) , trug den Namen Has
dingi (Jordanes cap . 22: latinisierte Form Asdingi , vgl. SCHON
FELD). Da ihre Priester durch weibliche Tracht (,muliebri orna
tu') gekennzeichnet waren, hat man ihre Namen mit got.
altnordisch haddr (,Frauenhaar') in Verbindug gebradit, Die
dioskurischen Briider, die mit einer Fruchtbarkeitsreligion,
einem wanischen Kult zusammenhangen (DUMEZIL), sind auch
aus dem Norden bekannt (Belege bei HALVORSEN). Die Reflexe
dieses Mythos' im Ortnit und in der p5s. sind auBerst schwach
und daher ist diese Theorie, die auf K. MULLENHOFF zuriick
geht (dem sich SYMONS und MUCH angeschlossen haben), auch
angegriffen worden. HEUSLER steht ihr skeptisch gegeniiber (er
leitet den Namen Hartnit von hard, .hart' , ab); SCHNEIDER halt
die "These Miillenhoffs von dem Hazdingenmythos" fiir "ganz
veraltet" (5.356). Schlieislich lehnt L. BAECKER eine alte Ortnit
Fabel ganz ab ; sie sei erst aus der Wolfdietrichgeschichte heraus
gewachsen mit der Funktion, die Nachfolge Wolfdietrichs in Lam
parten zu begriinden. Dies laBt sich dadurch stiitzen, daB
der »Ortnit« den Radier voraussetzt (Ortnit bittet seine Frau,
als er zum Kampf auszieht, gegebenenfalls seinen Racher zu
heiraten), ihn aber nicht mehr zeigt, Hier kniipfl: dann der
»Wolfdietrich« an.
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Ortnit: A. AMELUNG (ed.): Deutsches Heldenbuch Bd. III, 1871 (Nach
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pi(jreks Saga: cap. 422 If., Bd. II, 5.359 If . Obersetzung : Thule Bd.
22, 5.436 If .

W. BETZ: DHS, Sp, 1533 If .

106
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M. SCHONFELD 1911, S. 129.
G. DUMEzIL : La saga de Hadingus. 1953 (Bibliorheque de l'Ecole des

H autes Etudes, Section des Sciences re1igieuses 66); wieder: G. D. :
Du mythe au roman. 1970 (urn einige lat. Textanhange erweitert).

E. F. HALVORSEN : Haddingjar. in : KLFNM VI, 1961, Sp.40f.
K. MULLENHOFF in : GRIMM, DHS, S. 632 If .
B. SYMONS 1900, S. 677 If .
R. MUCH : Der germanische Osten in der He1densage. in: ZfdA 57,

1920, S. 145 If ., bes. S. 148 und 164 f.
A. HEUSLER: Ortnit. in: Hoops III, S.3821f.
G. BINz: Zeugnisse fur die germanische Sage in England. in: PBB 20,

1895, S. 141 If . (S. 201 : Vorkommen der Hartunge in England).

2. DIE ENGLISCHEN HELDENSAGEN

Als direkte Beweise altenglischer Heldendichtung liegen nur
der »Beowulf- und der Kampf in der Finnsburh vor; beide
stellen keine originar englische Erfindung dar. Der »Beowulf
geht auf skandinavische Quellen zuriick, das Finnsburhfragment
enthalt Fesrlandischen Stoff. »Widsith« und »Deor- aber geben
einen guten Dberblick dariiber, was an Heldensagenstoffen in
England bekannt gewesen ist und man wird es dem Zufall
zuschreiben miissen, daB nur diese beiden dichterischen Zeugnisse
uberliefert sind. Interessant ist, daB sie zwei verschiedene Gat
tungen reprasentieren : der -Beowulf- das christlich beeinflufste
Leseepos (3174 Langzeilen) und das Finnsburhfragment das ty
piseh germanisehe Kurzlied. An eigener Heldensage harte Eng
land nur den -Kampf von Malden- (auch -Tod des Byrhtnoth
oder einfach -Byrhtnoth- genannt) beizusteuern, wenn man es
iiberhaupt zur Heldensage rechnen will; es handelt sich hierbei
eher urn ein Zeitgedicht, das allerdings vom Heldenlied beein
fluBt ist. England ist bedeutender in der Gestaltung als in der
Erfindung von Heldensagen.

a) Beowulf

Quellen

Das Epos (in der Hs. ohne Titel; dieser erst seit dem friihen
19. ]h. eingeburgert) beginnt mit der Erwahnung des Konig
Scyld, des heros eponymos der danischen Seyldinge. Einer
seiner Naehfolger ist Konig Hrojigar, der die herrliche Halle
Heorot erbauen 11iBt. Das im nahe gelegenen Moor hausende
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Ungeheuer Grendel ergrirnmt iiber die Freude der Manner in der
Halle und schleppt nachtens dreiBig Danenkrieger davon, wor
auf die Halle 12 Jahre lang leer stehen bleibt, Dies hort Beo
wulf, der Neffe des Hygelac, des Konigs der Geaten, und er
beschlieBt, Konig Hrobgar zu helfen. In einem gewaltigen
Kampf in der Halle verwundet er Grendel rodlich, Doch Gren
dels Mutter will ihren Sohn an den sich in Sicherheit wahnenden
Danen rachen , wird jedoch von Beowulf in einem furchtbaren
Kampf in ihrer unter Wasser liegenden Hohle getotet. Reich be
schenkt und hochgepriesen kehrt er zu den Geaten zuriick und
wird nach Hygelacs Tod ihr Konig. Nach fuofzigjahriger Herr
schafl sucht ein Feuerdrache, dem ein Skiave ein Stiick seines
Hones gestohlen harte, das Land heim. Von Todesahnungen
iiberschattet gedenkt Beowulf noch einmal der jugendtaten und
zieht dann in den Kampf. Aile seine Gefolgsleute fliichten vor
dem Drachen, allein der getreue Wiglaf bleibt bei ihm. Zwar ge
lingt es beiden, den Drachen zu toten und das Land vor gro
Bern Unheil zu bewahren, doch ist Beowulf selbst todlich ver
wundet. Schwere Zeiten werden fiir die Geaten kommen, da
viele Feinde auf seinen Tod gewartet haben. In einer prachtigen
Totenfeier wird Beowulf verbrannt, seine Reste werden in
einem weithin sichtbaren Hiigel beigesetzt. Die Klage iiber den
Tod des Konigs und die Lobpreisung des Heiden beschlieBen
das Epos .

Literatur:

F. KLAEBER (ed.): Beowulf and The Fight at Finnsburg. 1922, 41950
(mit ausfiihrlicher Einleitung, Anmerkungen, Glossar und Biblio
graphie).

] . Hoops: Kommentar zum Beowulf. 1932.
Ubersetzung : F. GENZMER: Beowulf und das Finnsburg-Bruchstiick.

1953 (Reclams).
Bibliographie: R. W. CHAMBERS : Beowulf. An Introduct ion to the

Study of the Poem. 1921. 31959 (with a Supplement by C. L.
WRENN), S.555-65 , 584-87, 598-600. - F. KLAEBER (ed.) S. 125
135.

E. B. IRVING : A Reading of Beowulf. 1968.

Datierung:

Das Epos ist in westsachsischem Dialekt geschrieben, weist
aber auch kentisdie, anglische, northumbrische und mercische
Merkmale auf. Aufgrund sprachlicher Eigentiimlichkeiten und
des Vergleichs mit anderen genauer datierbaren altenglischen
Dichtungen wird die Abfassung in die erste Halfte des 8. Jhs .
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gesetzt (Hs. aus dem 10. ]h.). Ober den art der Enstehung ist
keine Einigkeit erzielt worden ; man hat an Northumberland
ebenso gedacht wie an das grofse Reich Offas. Von der allgemein
anerkannten Datierung ist nur L. L. SCHUCKING abgewichen, der
sich das Epos urn 900 am Hofe eines christlichen skandinavi
schen Konigs in England entstanden denkt.

In gewisser Weise bedeursarn ftir d ie Datierung wurde die Ent
deckung des Kenotaphs von Sutton Hoo (1939), eines prachtvoll aus
gestatteten Grabmals, das sich auf 650-670 datieren lalk Zwischen
den hier gefundenen Helmen und den im »Beowulf- beschriebenen
bestehen genaue Obereinstimmungen; anderes im Epos Erwahnte lin 
der keine genaue Parallele in den archaologischen Zeugnissen, wider
spricht ihnen aber auch nicht . Bei der Beschreibung der beiden prachti
gen Bestattungen von Scyld (v. 26-52) und Beowulf (v. 3156-68) kann
sich der Dichter noch an ein derartiges Leichenbegangnis wie etwa das
von Sutton Hoo erinnert haben. Die drei im »Beowulf- vorkommen
den Banner (v. 47/8; 1020/22 ; 2767/69) haben grofle Xhnlichkeit mit
der in Sutton Hoo gefundenen Standarte und sind von K. HAUCK als
"Herrschaftszeichen eines Wodanistischen Konigtums" aufgefaBt wor
den . Auch d ie v. 89/90 erwahnte Harfe, die den Vortrag des Sangers
begleitet, hat eine Entsprechung in der kleinen (aus Ahorn verferrig
ten) Harfe aus Sutton Hoo. Die Datierung darf daher nicht allzu weit
von der Zeit dieser Bestattung weggeriickt werden . Wie im »Beow ulf
linden sich auch im Grab von Sutton Hoo christliche und heidnische
Elemente vermischt.

Wenn auch diese Funde nur indirekt zur Datierung beitragen, so
liege dariiber hinaus ihr besonderer Wert darin, eine genauere, plasti
schere Vorstellung der Gegenstande zu geben, die im »Beowulf« be
schrieben werden. R. CRAMP nahm sogar an, die Kenntnis des hervor
ragenden Kunsthandwerkes (wofiir die Grabbeigaben in Sutton Hoo
ein schones Beispiel sind) konne die Wahl der schmiickenden Bei
worter erklaren.
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Festlimstberger (Jahrbuch fiir Frankische Landesforschung Nr. 14)
1954, S. 9 If .

R. CRAMP: Beowulf and Archeology, in: Med ieval Archeology I,
1957, S. 57 If ..; wieder in D. K. FRy (ed.) : The Beowulf Poet, 1968,
S. 114 If.

C. L. WRENN: Sutton Hoo and Beowulf, in : Memo ires de Lingu istique
ec de Philologie (F. Mosse in Memoriam). 1959, S. 495 If .; wieder
in : L. NICHOLSON (ed.) : An Anthology of Beowulf-Criticism.
1963, S. 311 If .

S. PFEILSTUCKER: Spatantikes und germ anisches Kunstgut in der friih
angelsachs ischen Kunst. 1936, S. 42 If . (iibersichtliche Zusammen
stellung der Rekonstruktionsversuche von Heorot).
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H istorische Ankniipfungen

Die Beowulfsage spielt in Skandinavien, englische Stamme
und Lokalitaren werden nicht erwahnr. Hieraus darf man auf
ein recht hohes Alter schlieBen. Es kommen vor: die Geaten, ein
Vdlkerstamm, der im heutigen schwedischen Gotaland lebte, mit
seinen beruhmten Heiden Beowulf und Hygelac (die Meinung
von BUGGE, OLRIK, SCHUTTE und KJER, die Geaten seien den
juten gleichzusetzen, hat wenig fur sich); deren Gegner, die Ssoeon,
im heutigen MitteIschweden beheimatet (nordlich des Vanner
und Vattersees) ; und die Dene im heutigen Danernark mit ihrer
vonKonig Hrojigar erbauten Halle Heorot, die nach nordischer
Tradition der Konigshalle von Hlei<5ra mit ihrem Konig Hr6lfr
kraki entspricht.

Den einzigen historischen Ankniipfungspunkt bringt der gea
tische Konig HygeIac. Er wird bei Gregor von Tours beschrie
ben, als er (Cochilaicus = HygeIac) mit seinem Heer den Franki
schen Stamm der Hetware (= Chattuarii) in Gallien angreift,
nach anfanglidiern Sieg aber von dem machtigen Heer unter
Theudebert, dem Sohn des frankisehen Konigs Theuderich, ge
schlagen wird und sein Leben verliert. Dieses Ereignis wird urn
521 statrgefunden haben .

Die im »Beowulf - haufig erwahnten oder angedeutetcn kriegeri
schen Auseinandersetzungen zwischen Geaten und Sweon lassen sich
historisch nicht einwandfrei nachweisen, werden aber wohl auf wirk
liche Verhaltnisse des 6. ]hs. zuriickgehen, denn diese Gegensatze
werden in der nordischen Tradition lange iiberliefert (vYnglingasaga«,
»Hrolfssaga «, »Skaldskaparmal«). Allerdings sind nach dem Unter
gang der Geaten in der Uberlieferung diese durch die Danen ersetzt
worden.
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Die im "Beowulf" prophezeite Unterwerfung der Geaten un
ter die Schweden ist tatsachlich eingetreren. Beide Stamrne ver
schmolzen zu einem Reich, das sich dann im Gegensatz zu den
Darien sah. Einen schonen Beweis fur die Historizitar der fru
hen schwedischen Konige sind die bei Uppsala und Vendel ge
fundenen Grabhiigel aus dem 6. ]h. Die archaologische Datie
rung stimmt mit der literarischen so genau wie nur irgend rnog
lich iiberein. Andere geschichtliche Ereignisse sind nur schemen
haft sichtbar ; einige der Personennamen sind auch in der nordi
schen Dberlieferung bekannr, doch gewinnen sie kaum feste
Konturen. Der Held Beowulf, so wie er im Epos auftritt, ist
eine erfundene Figur, wofiir hauptsachlich zwei Argumente spre
chen: entgegen jeder germanischen Tradition stabt sein Name
nicht mit denen der geatischen Konige (deren Namen jeweils mit
einem H beginnen) noch mit dem seines Vaters Ecgpeow, was
noch schwerer wiegt.

Der Name Beowulf ist auf die vielfalrigsre Art gedeutet worden.
Man hat versucht, in ihm eine Verbindung einer geatischen histori
schen Person, namens Beowulf, mit dem Beaw (Bj6r) zu sehen, der in
einigen angelsachsisdien und altnordischen Genealogien unter den Vor
fahren von Wodan/015inn erscheint, Durch Kontamination sei aus
einer urspriinglich bei den Angeisachsen verehrten myrhischen Gestalt
der sterbliche Held eines Epos geworden . Hieran schlossen sich dann die
narurmyrhologischen Inrerpretationen an . W. GRIMM deutete Beowulf
als "Bienen-Wolf" = "Specht"; andere sahen in dieser ,kenning' die
Umschreibung fiir "Bar" ; dam it ware die Verbindung (wenn auch nicht
etymologisch gesicherr) hergesrellr zum Bjarki der »Hrolfssaga«, des
sen Name eine Dirninutivform zu .bjorn' = Bar ist (vgl. die iibersichr
liche Zusammenstellung der verschiedenen Etymologien bei KLAEBER,
-Introduction-, S. XXIII If .).

Beowulf, Konig der Geaten, ist keine einstrangige Gestalt: in
ihr fallen Motive vom rohen Kraftmeier, vorn starken Hans
mit Vorstellungen vorn germanischen Helden (dessen Vorziige
Tapferkeit, Edelmut, Todesbereitschaft sind) und eventuell mit
Vorstellungen vom hofischen Konig (und vielleicht sogar, nach
SCHUCKlNG, vorn ,rex iustus ') zusammen, als dessen Eigenschaf
ten beherrschtes, kluges und weises Verhalten geriihmt werden.

Parallelen

Der historisch greifbare Inhalt weist nach Skandinavien und es
sind noch kurz die nordischen Parallelen zu erwahnen. Die Ahn
lichkeiten bestehen aber lediglich in gewissen abenteuerlichen
Ziigen. Beowulfs Kampf gegen Grendel und dessen Mutter
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entspricht dem in der »Grettissaga«, in der der starke Grettir
einen Riesen (nach einem ersten Kampf) in einer unter dem
Wasser gelegenen Hohle totet. Besonders auffallig ist hier die
Verwendung des Wortes .heptisax', einer im Altnord. nur selten
auftretenden Bezeichnung fur .Schwert', die aber dem altengl.
.hzfl-mece' (v. 1458) sprachlich und auch nach der jeweils ge
schilderten Funktion entspridu. Andere altnord. Quellen, sowie
schwedische und faroisdie Balladen beriditen Khnliches .

Eine wichtige Parallele bringt die »Hrolfsaga kraka«, in der
berichtet wird, daB ein Bc;>15varr-Bjarki zu Konig Hr61fr nach
Hleijira kommt, dessen prachtige Halle von einem Ungeheuer
heimgesucht wird. Bjarki wird des Konigs Tischgenosse und
toter das Ungeheuer.

Uber den Zusammenhang der angelsachsischen und nordischen
Zeugnisse herrscht keine Einigkeit. OLRIK, HEUSLER, SYDOW

etwa sahen iiberhaupt keine Verbindung zwischen Beowulf und
Bjarki und erklarten die Episode der »Grettisaga« durch direk
ten EinfluB aus dem »Beowulf«, SYDOW wies auf keltische Ein
fliisse und auf einen im ags. vorkommenden Wassertroll namens
Grendel hin, der der Sage den Namen gegeben habe . PANZER sah
die Ahnlichkeir zum Barensohnmarchen, ging aber doch zu weit
mit der Meinung, der Grendelkampf sei "das durch die Kunst
des Skop zur Heldensage gewandelte Marchen vorn Barensohn"
(5.254). Die neuere Forschung neigt eher der Gleichsetzung von
Beowulf und Bjarki zu und nimmt eine gemeinsame skandina
vische Quelle an; in England konnen keltische Einfliisse dazuge
kommen sein.

Beowulfs Kampf gegen den Drachen hat weitverb reitete Ent
sprechungen im MA und eine Vorlage laBt sich nicht ausfindig
machen. Erinnert sei in diesem Zusammenhang nur an die beiden
beriihmtesten Drachenkampfe der germanischen Literarur : an
Sigurds Drachenkampf und an den Kampf Thors gegen die
Midgardschlange. E. SIEVERS hat auf den bei Saxo erwahnten
Drachenkampf Frothos verwiesen und hier eine direkte Paral
lele zum Drachenkampf Beowulfs sehen wollen , doch sind die
Ubereinstimrnungen zu gering, worauf schon A. OLRIK hinge
wiesen hat. Neben Beowulfs letztern Kampf werden zwei wei
tere Drachenkampfe berichtet : Sigmunds Kampf gegen den
Schatzdrachen (v. 884 ff.) und der Sieg des jungen Beowulf iiber
den .sz -draca' (v. 1425 If.). Deutlich ist im Epos die Steigerung
vom Grendelkampf mit seinen marchenhaften Ziigen bis zum
groBen Kampf gegen den Drachen. Der Dichter des »Beowulf«
hat drei Quellen und Vorstellungen miteinander verschmolzen:
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die auf Skandinavien zuruckgehende Grendelepisode, die syrn
bolische archetypische Vorstellung vorn Drachenkampf und histo
rische Kenntnisse von skandinavischen Verhaltnissen des 6. ]hs.
Man braucht sich diese Strange nicht als Liedgut vorzustellen j

greifbare Vorstufen des -Beowulf« lassen sich nicht recht er
schlieBen. Durch die Kunst des Dichters ist Beowulf ganz zum
englischen Heiden geworden, dem Norden dagegen blieb er
fremd.

Literatur:

hist . Elemente:
KLAEBER, S. 39 If.
CHAMBERS S. 1-40, 401 If., 537 If .

nord. Parallelen:
CHAMBERS S. 129 If., 490 If., 538 f.
G. N. GARMONSWAY/J. SIMPSON: Beowulf and its Analogues. 1968
F. PANZER: Studien zur germanischen Sagengeschichte. 1.Beowulf 1910.
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C. W. v. SYDOW : Grendel i anglosaxiska ortnamn. in: Namn och Bygd,

2,1914/15, S. 1601f.
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W. BERENDSOHN: Zur Vorgeschichte des Beowulf. 1935.
R. BOER: Die altenglische Heldendichtung. 1.Beowulf. 1912.
A. OLRIK: Danmarks Heltedigming I, 134 If .

Ent stehung

Friihere Forscher (etwa BERENDSOHN, BOER) hatten sich
zum Ziel gesetzt, verschiedene Schichten freizulegen und ein
zelne Lieder zu rekonstruieren, die im Sinne der Liedertheorie
sparer zum Epos zusammengesetzt wurden (MuLLENHOFF, SAR
RAZIN, ten BRINK, MOLLER). Als einer der ersten hat R0NNING
dagegen protestiert. Heute gilt diese Liedertheorie als iiberholt
und seit TOLKIENS beriihmtern Aufsatz (1936) steht die literari
sche Geschlossenheit und Einheit im Blickfeld. Das Epos gilt als
ausgemachtes Zeugnis der Schriftkultur und literarische Kriterien
werden angewandt. Dem Nachweis bewullter Formung und der
Gesamrkomposition gelten viele und umfangreiche Arbeiten.
Das Epos spiegelt nicht genau die historischen Gegebenheiten
urn 500 in Skandinavien wider, sondern ist das literarische Pro
dukt eines ags. Dichters aus der erst en Halfte des 8. ]hs.

Diese fest gefiigte Meinung von der literarischen Komposition des
Werkes findet ihren scheinbaren Widerspruch durch die Anwendung der
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Ergebnisse von M. PARRY und A. LORD auf die ags. Epik, wie es in
dem bedeutenden Auf satz von MAGOUN versucht worden ist. Im
»Beowulf« narnlich wie in anderen ags. Gedichten gibt es eine grofle
Anzahl fest gefiigter Formeln, die immer bei der Darstellung der
selben Tatbestande oder Ideen verwendet werden. Sie gehen , nach
Magoun, auf miindliche Formeln zuriick, die dann im »Beowulf« und
in anderer ags. Dichtung ihren Niederschlag gefunden haben. Die
Wahl sdimiickender Beiworter ist niche von individuellen Gegeben
heiren abhangig, sondern von vorgeferrigten Forrneln. Ob man jedoch
so weir gehen kann, wie Magoun anzunehmen, daB Formelhaftigkeit
eindeutiger Beweis fur Mlindlichkeit sei und Schriftl ichkeit ausschlieBe,
ble ibr fraglich.

Es scheint niche unmoglich, beide Meinungen miteinander zu
verbinden. Die bewuflte Komposition des Ganzen wie sie z. B.
TOLKIEN, BONJOUR, BRODEUR postuliert wird, schlieBt nicht aus,
daB der Dichter in der Tradition jener miindlichen Formeln ste
hend diese in das Epos aufnahm. Das braucht der kiinstlerischen
Einheit nicht zu widersprechen, da es nur formelhafte Versatz
stiicke sind, die die Gesamrkomposition nicht beeintrachtigen
miissen.
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Der Dichter wird (entgegen der alteren Forschungsmeinung)
Christ gewesen sein (man hat den EinfluB der Patristik und der
Psalmen untersucht - M. GOLDSMITH; SCHUCKING erkannte
augustinische Ideen des ,rex iustus'), der unter dem EinfluB der
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neuen Lehre alte Heldendichtung schreibr und sich der gerrnani
schen Dichtersprache bedient. Bedeutsam ist, daB im 8. Jh. welt
liche und heroische Stoffe zum (Lese-)Epos werden konnten.
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Deutung

Die altere Forschung sah in dem Epos eher eine Ansammlung
historischer, philologischer, sagengeschichtlicher und mythischer
Eigentiimlichkeiten, die es zu erklaren galt. Aufdecken und Ab
heben verschiedener Schichten, Entstehung und Herkunft der
einzelnen Bestandteile standen im Vordergrund der Bemiihun
gen. Ganz im Sinne der Auffassung des 19. jhs., germanische
Epen und Lieder seien ebenso wie die My then Widerspiegelun
gen naturmythischer Vorgange, deutete K. MiiLLENHOFF den
Helden Beowulf als einen Lichrheros, der das Unwetter, die
Sturmflut (= Grendel) besiegt und dadurch dem Lande Fruchr
barkeit schenkt. Der Drachenkampf, so fiihrte SYMONS diesen
Gedanken weiter, sei das herbstliche Gegenstiick zum Grendel
kampf im Friihling. Dieser naturmythologischen Deutung haben
sich - mehr oder weniger modifiziert - viele Forscher angeschlos
sen (vgI. CHAMBERS S. 46 f.). Nachdem sich nur wenige kritische
Stimmen dagegen (vgI. CHAMBERS S.451) gewandt hatten, be-
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deutete PANZERS Werk von 1910 eine grofle Wende, da er die
Handlung des Epos mit der des Barensohnmarchens identifi
zierte. Den nachsten und bisher bedeutendsten Meilenstein in
der Interpretation setzte ]. R. R. TOLKIEN, .der das Epos als
Einheit sah und in ihm kein geschichtliches Gemalde der Zeit urn
500 erblickte. Er meinte vie1mehr , in dem Gedicht die Verbin
dun g von germanisch-heidnischen und christlichen Vorstellungen
beobachten zu konnen ; es sei die Beschreibung zweier bedeut
samer Ere ignisse im Leben eines vorbildhaften, tragischen HeI
den , beginnend mit einem strahlenden Sieg und endend mit
dem unausweichlichen Tod. Dem Denkmal komme daher mehr
die Qualitar eines heroisch-elegischen Gedichtes zu als die eines
Epos. Der Held sei die Verkorperung der Ideale einer heroi
schen Gesellschaft, er lege ein Bekenntnis flir unnachgiebigen
Willen zum Kampf gegen das wachsende Unheil ab o

TOLKIEN haben sich weitere Forscher angeschlossen (etwa
BONJOUR, WRIGHT; MITCHELL: Beowulf sei ein Lied der Freude,
des Vertrauens in das Leben ; "the heroism displayed by
man") . Dagegen hat sich besonders T. M. GANG (und nichr so
scharf, vorsichtiger urteilend auch VAN MEURS) gewendet, der
eventuell noch in Grendel, dem Abkornmling Kains, die Ver
korperung des Bosen zu sehen glaubt, den Drachen aber flir
einen in der germanischen Dichtung haufiger vorkommenden
einfachen Schatzdrachen halt, dem keine symbolische Funktion
zukomme. Die Auffassung L. E. NICHOLSONS, der das Epos
unter rein christlichem Aspekt betrachtet, der Dichter habe alte
heidnische Traditionen nur insofern benutzt, als er auch in der
heidnischen Zeit die Manifestation von Gottes Willen sah, ist
urnstritten . Seine Feststellung "Th e Beowulf, then, is a glorifi
cation of Germania, but onl y insofar as Germania is in turn a
glorification of the City of God", iiberstrapaziert die christ
lichen Einfliisse und Motivationen. Die symbolische Deutung des
Gedichtes und der in ihm geschilderten Drachenkarnpfe bleibt
die bisher plausibelste Losung, da sie zum einen die kiinsrlerische
Einheit bestatigr und zum zweiten die Verbindung herstellt zu
anderen germanischen Heldensagen, deren wesentliche Momente
ebenfalls heroische Haltung und symbolische Darstellung sind.
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b) Der Kampf in der Finn sburh

Der Wachter der Finnsburh sieht Feinde kornmen. der junge
Konig mahnt seine Krieger zum bevorstehenden Kampf; Sige
Ferth, der FUrst der Secgen, bewacht die TUr. Der die Feinde
anfiihrende Garulf falh im Kampf. Der machtige Kampf tobt
flinf Tage lang, ohn e daB eine der beiden Seiten wankt, wobei
besond ers die Mannen von Hna:f in ihr er Tapferkeit hervorge
hoben werden.

Anhand dieses Fragmentes all ein lieBe sich tiber die Sage
kaum etwas aussagen , doch gibt es im -Beowulf« (vv. 1068 If.)
eine geschlossene Darstellung (als bei dem praditigen Fest zu
Ehren Beowulfs nach seinem Sieg iiber Gr endel der Sanger vom
Finnsburhkampf singt) : Hildeburh, die Schwester von Hnsef ,
des Prinz en der Healf-Dene (,Halb-Danen') , ist mit Finn, dem
Konig der Friesen, verheiratet . Es komrnt zum Kampf zwischen
Finn und Hnzf (der bei Finn weilt) , wobei er von Finn oder
dessen Leut en erschlagen wird. Nach seinem Tod iibernimmt
Hengest die Fiihrung der Darien , der Frieden wird vertraglich
festgeset zt . Hengest bleibr den Winter iiber bei Finn. 1m tragi
schen Konflikt vor die Wahl gesrellt , seinen Herrn zu rachen
und die geschworenen Eide zu brechen oder den Vertrag zu
respekt ieren und Hna f ungeracht zu lassen, entscheidet er sich
fUr das Erste. Die Danen iiberfallen Finn , erschlagen ihn, pliin
dern sein Land und nehmen Hildeburh mit in ihr Land zuriick .

Die Frage, in welchem Verhaltnis das Fragment zur Beowulf
Episode steht , wird heute dahingehend beantwortet, daB der
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im Fragment geschilderte Kampf der erste sei, iiber den hinaus
im »Beowulf« weitererzahlt wird. Eine der gro6ten Schwierig
keiten bei der Klarung des Zusammenhangs ist die sog. ]iiten
frage: die Eotan (= ]iiten), deren Treulosigkeit Hildeburh be
klagt, konnen nicht die Danen sein (wie MOLLER annahm),
denn sie stehen aufseiten Finns und sind die Gegner Hnrefs;
doch sind sie wohl auch keine synonyme Bezeichnung fiir die
Friesen (wie BUGGE meinte), sie werden aber als mit den Friesen
zusammengehorend aufgefaflt. CHAMBERS hat das Problem fol
gendermalsen zu losen versucht: unter Finns HerrschaA: befinden
sich auch einige jiitische Starnrne, von den en der Angriff auf die
Danen und die Ermordung Hnzfs (aus unbekannten Griinden)
ausgegangen ist . Dies wird dadurch gestiitzt, da6 weder im
Fragment noch im »Beowulf- irgendein Vorwurf gegen Finn er
hoben wird; nicht ihm, sondern den ]iiten wird Treuelosigkeit
vorgeworfen. Doch wenn auch Finn hieran nicht beteiligt ge
wesen ist, tragt er die letzte Verantwortung fiir das Tun seiner
Untergebenen.

Einige der auftretenden Personen werden historische Personlich
keiten gewesen sein, wenn von ihnen auch nicht mehr als ihre Namen
iiberliefert sind. Hneef taucht in danischen Quellen nicht auf, wird
aber im »Widsith« erwahnt (v. 29: Hne] (weold) Hocingum, was gut
zum »Beowulf« paBt, wo er Hoc's Sohn genannt wird), ebenso
Sigferfi, der Fiirst der Secgan (v. 31: S£fertJ (weold) Sycgum) . Die
Danen Guplaf und Ordlaf und Hunlafing kommen in der Konigs 
reihe der »Skjoldungasaga- (Geschichte des altesten danischen Konigs
hauses) des Arngrfmur J6nsson (islandischer Gelehrter des 17. jhs.)
vor als Gunnleifus, Oddleifus und Hunleifus, aber auch im Fragment
wird ein Friese (oder Jiite) Gu15laf genannt (v, 33); entweder handelt
es sich hier urn zwei verschiedene Gu15laf oder urn eine Verschreibung.
DaB es sich urn einen tragischen Vater-Sohn-Konflikt (der angreifeiide
Garulf wird Gu15lafs Sohn genannt) handelt, dafiir gibt es kaum An
haltspunkte.

Der »Widsith« erwahnt auch Finn: Finn Folcwalding (weold)
Fresna cynne (v. 27). In einem alemannischen Stammbaum heiBt es:
"Godefridus genuit Huochingum, Huochingus genuit Nebi [...[".
Die Gleichsetzung von Huochingus/Hoc und Nebi/Hneef macht
keine Schwierigkeiten, doch ist es ein schwacher Beweis fiir die An
nahme, daB die Sage im 8. jh. im alemannischen Raum gelebt habe.
Der Stand- und Gesichtspunkt des Fragmentes ist rein danisch; nur
den Danen kommen direkte Reden zu, die der Friesen
werden indirekt widergegeben. Wenn diese Sage Festlandischen Ur
sprungs ist, wofiir vieles spricht (besonders das Vorkommen der Frie
sen), dann ist sie nach der Wanderung bei den Darien in England
patriotisch umgestaltet worden .
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H. MOLLER (der verschiedene Urlieder zu rekonstruieren ver
suchte) sah im Finnsburhkampf eine Khnlichkeit mit der Hilde
sage: Hildeburh sei von Finn geraubt worden, nach vielen Jah
ren jedoch von ihren Briidern Hengest und Hna:f befreit wor
den . Der z. B. von UHLAND und BOER postulierte Zusammen
hang mit der Nibelungensage ist ebensowenig wahrscheinlich
wie der mit dem Untergang Hr61fs kraki in der »H rolfssaga 
(cap. 31 fl .), wie BUGGE annahm. Die Vergleichsmomente (ahn
lich komplizierte Verwandtschaftsverhaltnisse; Nachtwache wie
die von Volker und Hagen; Kampf in der Halle ; Aufwecken
der Heiden und die Ermahnung zur Tapferkeit) sind eher
typologische Gemeinsamkeiten, die zum gestalterischen Inventar
der Heldendichtung gehoren, als Beweise fiir einen genetischen
Zusammenhang.

Folgt man dem Rekonstruktionsversuch von CHAMBERS, so
ergibt sich folgender Sagenkern : in Finnsburg, einer auBerhalb
Frieslands gelegenen Burg Finns, sind versammelt die Friesen
und die mit ihnen verbiindeten Jiiten einerseits und die Danen
unter Fiihrung von Finns Schwager Hna:f andererseits. Auf
grund einer alten Feindschaft erschlagen die Jiiten, ohne Finns
Mitwirken, Hnsef . Hengest wird der neue Anfiihrer der Danen,
der seinen Herrn racht und Finn toter. Tragische Gestalten sind
Hengest, Finn (der trotz seines Unbeteiligrseins fiir die Verlet
zung der Gastfreundschaft verantwortlich ist) und Hildeburh, die
Mann, Bruder und Sohn verl iert. Wenn Hengest sich am Totschlag
Finns nicht beteiligt hat, wie etwa MALONE zu zeigen versuchte,
verliert er an tragischer Dimension. Er kann zur Tat jemanden
gefunden haben, der auEerhalb der Eide stand (vgl. etwa
Guttormr in der nordischen Sigurd-Uberlieferung).

Fraglich isr noch, ob der hier vorkommende Hen gest mit jenem
Hen gest identisch ist, der nach dem Myrhos zusammen mit seinem
Bruder Horsa die ]liten nach England gefiihrt hat. J. TURVILLE-PETRE

hat sich fdr die Obertragung jenes rnythische Hengest auf den des
Finnsburhkampfes ausgesprochen.

Auch wenn es kriegerische Auseinandersetzungen zwischen
den Danen und den Friesen gegeben hat, laBt sich fiir die vor
liegende Sage kein konkreter historischer Ankniipfungspunkt
finden , Geht sie dennoch auf einen bestimmten AniaE zuriick, so
ware hier wieder ein Beispiel fiir die Umgestaltung des Politisdi
Historischen in das Individuelle gegeben . Das tragische Lied
vorn Kampf in der Finnsburh (neben dem Hildebrandslied der
einzige westgermanische Vertreter des kurzen, zum Vortrag be
stimrnten Heldenliedes) ist, nach dem erhaltenen Fragment zu
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urteilen, vom Christentum kaum beriihrt und deshalb zeitlich
vor den »Beowulf« zu setzen.
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3. DIE NORDGERMANISCHE HELDENSAGE

Neben der durchaus eigenstandigen Gestaltung kontinental
germanischer Sagenstoffe hat der skandinavische Norden auch
selbststandige Heldensagen geschaffen. Doch wahrend die siid
lichen Heldensagen nahezu ausnahmslos auf die Zeit der Vol
kerwanderung zuriickgehen, ist dies bei den skandinavischen
nicht der Fall; ihre historische Ankniipfung ist iiberhaupt schwie
riger und unsicherer. Problematisch isr auch, was zur nordger
manischen Heldensage gerechnet werden solI: konnen die .for
naldarsogur' dazu gestellt werden, konnen die von Saxo er
zahlten Berichte iiber Amlethus (= Hamlet) oder iiber Hagbard
und Signe mitgezahlt werden , ist schlieBlich die -Brdvalla
schlacht< (die Geschichte von Haraldr hilditonn) eine Helden
sage oder eine bis auf idg. Wurzeln zuriickreichende rein mytho
logische Erzahlung? Die folgenden drei Sagenkreise stehen nur
beispielhaft fiir die skandinavische Heldensage, die im deut
schen germanistischen Unterricht einen nachgeordneten Platz
einnimrnt.
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a) Hr6lfr kraki

Die bekannteste Sage urn Hr6lfr kraki, den beriihmtesten
Konig aus dem Skjoldungengeschlecht (dem altesten danischen
Konigshaus), ist die Geschichte seines Untergangs. Die wichtig
sten Quellen hierfiir sind die altislandischen »Bjarkamal«, die
nur in Bruchstiicken erhalten sind, und ein aus knapp 300 latei
nischen Hexametern bestehendes Gedicht bei Saxo Grammaticus:
es ist nicht sicher,ob das lareinischeGedicht auf das altislandische
zuriickgeht. Dazu kommt noch die sparaltislandisdie »Hrolfs
saga kraka« (14. jh.) in ihrem Schlullteil. Konig Hr6lfr in
Hleijira (dern heutigen Lejre auf See/and) herrschte lange iiber
Danernark. Er wird von seinem Statthalter Hjorvarjir uner
wartet iiberfallen: in einem heldenhaften Kampf, in dem sich
besonders seine Mannen auszeichnen, fallen Hr6lfr und seine
Gefolgsleute.

Dense/ben Ablauf der Ereignisse berichten (teils nur andeutungs
weise) Sven Aggeson, die .Lejrechronik- und die -Annales Ryenses
sowie der lateinische Auszug des islandisdien Gelehrten Arngrlmur
]6nsson (1568-1648) aus einer heute veriorenen -Skjoldungasaga-.

Auch der altenglischen Diduung sind die Skjoldunge bekannt und
sie weiB noch von einem Kampf gegen die Heajiobarden (z, B.
»Widsith« v.45££.; »Beowulf« v. 1164££., v.2042££.). Das bedeutet,
daB die historischen Ereignisse spatestens der 1. Halfte des 6. ]hs.
entstarnmen, also vor dem endgiiltigen Abwandern der Angeln (der
»Widsith« gilt allgemein als recht zuverlassige Quelle fiir die ger
manische Geschichte im Ostseeraum). Eine genauere historische Be
stimmung von Hr6lfr, seinem Kampf gegen die Heafiobarden und
von seinem Ende laBt sich jedoch nicht erreichen; es ist gleichgiiltig, ob
man die Heafiobarden mit den Herulern oder mit den Langobarden
gleichsetzt, denn nidits wird dadurch deutlicher.

Wesentlicher Inhalt der »Bjarkarnal« ist, soweit man erschlie
Ben kann, nicht die Tragik des Haupthe/den, nicht sein schick
salhafter Tod, sondern die Riihmung der absoluten Gefolg
schaftstreue. Dies muB es auch gewesen sein, was den norwegi
schen Konig Olafr den Heiligen veranlallt hat, vor der ent
scheidenden Schlacht bei Stiklastajiir (1030), in der er sein Leben
lieB, seinen Skalden Porm6iSr Kolbninarskald zu bitten, das
alte Lied von Hr6lfr und seinen Mannen vorzutragen (wie bei
Snorri iiberliefert ist).
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b) Starkad

Hauptquelle fUr die Sagen urn Starkad (altnord. Starkajir,
lat. Starkatherus) ist Saxo . Starkad gehort zur jUngeren Skjol
dungenreihe, deren Namengeber der danische Vorzeirkonig
Dan isr, Starkad, bei Saxo die Verkorperung alter danisdier
Tugend, ist der Gefolgsmann mehrerer danischer Konige, Ein
mal stachelt er Ingjald (lat. Ingellus), Sohn und Nachfolger des
im Kampf gegen die Sachsen gefallenen Frotho, in einem Lied
(bei Saxo in sapphischen Strophen) zur Vaterrache auf an den
Sohnen des Sverting, des Morders Frothos. Durch die wieder
holte Aufreizung (die hvpt) angetrieben, fiihrt Ingjald sie aus
und wird danach als rechtrnalliger Konig Danemarks in einem
Lied (bei Saxo in Hexametern) von Starkad gefeiert. Das
Islandische kannte diese Sage nur oberflachlich, wie aus der latei
nischen Ubersetzung der Skjoldungensaga durch Arngrimur
J6nsson hervorgeht.

Der Bericht bei Saxo (Prosa und Lieder) weist deutlich auf ein
Ingjald-Starkad-Lied zuriick. AufschluBreich eine Stelle im
»Beowulf«, der von einer Aufreizung des Headubarden Ingjald
durch einen namenlosen »eald rescwige" (»alter Eschenkampe")
berichtet, den Mord der Danen an seinem Vater nicht ungeracht
zu lassen. Ingjald vollzieht seine Rachepflicht. Auch der "Wid
sith- kennt einen Ingeld, der gegen die Darien Hrojigar und
Hrojiulf zieht. Aus all dem ergibt sich, daB die Sage sich ge-
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wandelt hat ; die hadubardischen Heiden sind zu danischen Hei
den geworden, die Sachsen traten als neue Gegner an die Stelle
der alten Feinde, also an die Stelle der Darien. Die Hadubarden
lassen sich nicht geschichtlich ausmachen ; es ist daher auch schwie
rig , fur die 10kale und zeitliche Fixierung der Sagenentstehung
Anhaltspunkte zu gewinnen.

S. BUGGE hat in dem Namen .Starkajir' noch eine Erinnerung an
die Hadubarden gespiirt und ilbersetzt *Stark-hl)t5r = ,der starke
Hadubarde' ; dies ist kaum wahrscheinlich, der Name ist als ,der
starke Krieger' zu deuten. Aufgrund der altengI. Zeugnisse steht fest,
daB die Sage wenigstens im 7.18 . jh, bekannt war . Fur die Kenntnis
und Beliebrheir der Ingjaldsage in England spricht ein Brief des eng
lischen Gelehrten Alkuin (t 801) mit seiner Frage "Quid Hinieldus
cum Chri sto" (,Was hat Ingjald mit Chrisms zu tun') , die wohl so zu
verstehen ist, daB bei den Geistlichen die Heldendichtung in hohem
Ansehen stand . Der Kern der Sage ist eine Rachefabel, wie er in der
germanischen Helden sage haufiger vorkornrnr; der Akzent hat sich
freilich vorn Radienden auf den Gefolgsmann, der zur Rache antreibt,
verlegt .

Ein zweiter Sagenkreis schildert Starkad in anderem Licht;
er ist nicht mehr der getreue Gefolgsmann, sondern wird zum
Morder an seinem Herrn. Einmal toter er, durch 120 Pfund be
stochen, seinen Konig 010 hinterhaltig im Bad (Saxo 8. Buch,
-Skjoldungasaga . des Arngrfrnur, Snorris -Ynglingasaga-). Ein
anderes Mal tdtet er seinen Konig Vikarr, dem er lange Zeit
treu gefolgt ist: er soil ihn Odin symbolisch opfern. Doch aus
der symbolischen Handlung wird eine reale: eine zum Schein urn
Vfkars Hals gelegte Schlinge ziehr sich fest zu und der als
harmloser Rohrstengel erscheinende Speer, den Odin Starkad
gibr, bringt Vikarr den Tod (so »G autrekssaga« mit dem einge
schobenen »Vikarsbalkr«, dem einzigen erhaltenen altnordischen
Srarkadgedichr: Saxo 6. Buch).

Bei dieser Sage iiberwiegen die religiosen Ziige die heldensagen
maBigen und ihre Interpretation kommt daher eher der Religionsge
schichte als der Heldensage zu. O. HOFLER deutet sie als "damonische
Kult sage [. . .J die sich aus einem Scheintotungsritual entwickelt hat"
(5. 237). I. BECK hat sie in die im Norden gut belegte Erscheinung
des Menschenopfers eingereiht, das mit Hangen und Stechen verbun
den isr. Die Erklarung Saxos, Vfkarr (lat. Wicarus) habe sein Leben
wegen der Treuelosigkeit Starkads lassen miissen, ist seine rationa
listische Erklarung eines religiosen Phanornens, dem er unglaubig und
ratios gegeniiberstand. Vielleicht ist sie auch durch die Starkad-Olo
Geschichte beeinfluflt.

Andere bei Saxo verstreute Nachrichten iiber Starkad zeigen diesen
noch aIs Schlachtenheld und Dichter. Dazu kommt eine eigenartige
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Szene von Starkads Tod: der lebensmiide Greis sucht sich einen Mor
der, da er nichr den Tod im Bett srerben will. Dies muB mit dem Wal
hallglauben in Verbindung gebracht werden, wonach der jenige, der
nicht den Tod durch die Walfe finder, niche zu Odin nach Walhall
gelangen kann.

Deutlich ist an der Starkadsage zu erkennen , wie verschiedene
Zeiten an ihr gewirkt haben: neben der Heldenzeit (Ingjaldge
schichte) stehen Elemente der Wikingerzeit (Starkad als Wikin 
ger) und des 12. ]hs. (Saxos Reproduktion zeirgenossischer Ver
haltnisse auf eine altere Sage).

Literatur:

lngjald : Saxo S. 182 If . Obersetzung: HERRMANN I, S. 244 If . - »Beo
wulf« v . 2024 If. - "Widsith« v , 45 If .

010 : Saxo S. 265 f. Ob ersetzung : HERRMANN I, S. 354 f. - Arngdmur
J6nsson : Re rum daniearum fragmenta cap. IX, (Bibliotheea Arna
magneeana Bd 9, 1950, S. 340). - Snorri: Ynglingasaga cap. 25, in:
Heimskringla, ed . F. JONSSON, Bd I, S.46. Obersetzung: Thule
Bd 14, S. 52.

V£kar r: Gautrekssaga ed. W. RANISCH, 1900 (= Palaestra XI). 
Vikarsbalkr r Eddiea Minora Nr.5. Obersetzung : Thule Bd 1,
S. 192 If. - Saxo S. 184, Obersetzung : HERRMANN I, S. 246 f.

Starkads Tad : Saxo S. 268 If . Obersetzung : HERRMANN I, S. 359 If.
H . SCHNEIDER: GHS II11, S. 127 If .
A. OLRIK : Danmarks Heltedigtning. Anden Del : Starkad den gamle

og den yngre Skjoldungenra:kke . 1910.
A. HEUSLER : Starkad, in : HOOPS IV, S.2761f.
DERS.: Skjoldunge, in: HOOPS IV, S. 1871f.
DERS.: Zur Skjoldungedichtung, in : ZfdA 48, 1904, S. 571f. ; wieder

in: A. H .: Kleine Schriften Bd II, 1969, S.3141f.
DERS. : Bespr . von Olrik, in : AfdA 35, 1912, S.1691f., bes. S. 181.
P. HERRMANN II, S. 417-467 und 552-568.
A. JANZEN 1947, S. 98.
S. BUGGE : The Home of the Eddie Poems, S. 165 If.
O. HOFLER: Kultische Geheimbiinde der Germanen, Bd I, 1934.
1.BECK : Studien zur Erscheinungsform des heidnischen Opfers nach

altnordischen Quellen. Diss. Miinchen 1967, S. 134 If .

c) Helgi

Zwei Lieder der Edda handeln von Helgi dem Hundings
toter (Hundingsbani). 1m ersten (»HelgaqvitJa Hundingsbana«
I) wird berichtet, daB Helgi, nachdem er den Tod seines Vaters
an Hunding geracht hat, der Walkiire Signin begegnet, die aller
dings dem Konig HQl'ibroddr verbunden ist. Helgi zieht in den
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Kampf gegen seinen Nebenbuhler, Sigrun beschUtzt ihn von
oben; Helgi erschlagt HQ15broddr und gewinnt dadurch die
WalkUre Signin.

Das zweite Lied vorn Hundingstoter Helgi (»Helgaq vit>a
Hundingsbana« II) erzahlt yom Zusammentreffen Helgis mit
der WalkUre Sigrun, die HQ15brodd versprochen ist, gegen den
Helgi nun kampfl, Am Kampf beteiligen sich auch Signins
Vater Hogni und ihre Bruder Bragi und Dagr. Er toter alle mit
Ausnahme Dags, der (nach der Heirat Helgis mit Sigrun) ihn
nach einem Odinsopfer mit einem Speer im Fesselhain toter.
Helgi wird von Odin nach Walhall gebracht. Noch einmal
trifft die trauernde Signin den toten Helgi im GrabhUgel ; er
kann keine Ruhe finden , solange sie weint.

Ein drittes Lied handelt von Helgi H jorvarjisson (»Helga
qvit>a Hjprvarzsonar«). Der junge Helgi wird von der WalkUre
Svava ausgewahlt. Sie verloben sich, aber sein Bruder Hejiinn
legt das Geliibde ab, Svava fiir sich zu gewinnen, doch voller
Reue berichtet er seinem Bruder davon. Bald darauf fallt Helgi
im Kampf; er bitter Svava aber vorher noch, Hejiinn zu hei
raten, der allerdings nicht eher zuriickkehren will, bis er seinen
Bruder geracht hat.

Am Ende von HHj. heiBt es, Svava sei wiedergeboren, was sich
auf HHu II beziehr, wo erwahnt wird, daB Sigrun die wiedergeborene
Svava sei. Nach dem Bericht von HHu I (SchluB) isr Helgi als Helgi
H addingjaskati und Sigrun als Kara wiedergeboren. Die hier erwahn
ten »Karalj65 . sind verloren; nur der SchiuB dieses Liedes ist in der
»H rornundar Saga Greipssonar - erhalten, die aber auch nicht mehr in
ihrer ursprtinglichen Form , sondern nur in einer spaten Fassung er
halten ist. Helgi ist, nach dieser spaten Quelle, der Kampe zweier
schwedischer Kdnige, der Haddingjar . Seine Geliebte, die Walktire
Kara, fliegt in der Schlacht gegen Hr6mundr tiber Hel gi, besdiiitzr ihn
und lahmt durch ihren Zauberges ang die Feinde . Durch seine er
hobene Waffe trennt Hel gi ihr den FuB ab, sie fallr tot zu Boden; nun
ist es mit seinem Gliick vorbei und Helgi fallt vor Hr6mundr. Einen
Hinweis auf die Helgi sage brin gt auch Saxo (2. Buch).

Aus dieser Sage sind die danischen folkeviser »Rigbold« (DgF 82),
»H ildebrand « (DgF Nr.83), »H r. Hjelrner« (DgF Nr.415) »Earl
Brand. (Child Nr.7) geflossen; der Abstand zu den Eddaliedern ist
jedoch sehr groB.

Diese eigentUmliche, nur triimmerhaf!: iiberlieferte Helden
sage gibt viele Ratsel auf. Die einzelnen Lieder haben verschie
denes Gut in sich aufgenommen, das urspriinglich nicht zum
Kern der Sage gehort (Balladenmotive, Trollmarchenhaftes).
Ihn kann man sich mit SCHNEIDER ungefahr folgendermaBen
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vorstellen : Helgi toter einen Konig , in dessen Tochter er sich
verliebt hat. Dem Sohn des Kdnigs, dem Bruder der Geliebten,
kommt die Rache zu, er toter Helgi. Dieser Rekonstruktion des
Kerns stehr ein Wiederherstellungsversuch gegeniiber, der eine
Stelle in HHu II mit einer Stelle bei Tacitus zusammenstellt
und in den Helgiliedern die letzte Abspiegelung eines religiosen
Rituals zu erkennen vermeint. In HHu II wird Helgi von Dagr
nach einem Odinsopfer im Fesselhain (Fjoturlundr) getotet.
Tacitus beriditet (cap . 39 der »Germania«), dag bei dem Haupt
starnm der Sueben, den Semnonen, der folgende Opferbrauch
geherrscht habe: Menschenopfer finden in einem Hain start, den
man nur mit Fesseln ("nemo nisi vinculo ligatus") betreten darf.
Diese Verbindung wurde schon von UHLAND gesehen, dem sich
MULLENHOFF ansdiloll (DA IV, S. 459 ; ZfdA 33, S. 139 ff.).
R. MUCH verfolgte diese Idee; O. HOFLER hat sich in einem sehr
scharfsinnigen, allerdings recht spekulativen Aufsatz erneut dem
Problem gewidmet und das Vorhandensein eines religions
historischen Typus' bejaht. Nach seiner Konstruktion sind die
,Walkiiren' Frauen aus edlem Geschlecht der Semnonen ge
wesen, die als Priesterinnen hohere Machte reprasentiert hatten,
Sie erwahlten einen Heiden, erhoben ihn zum Geweihten, der
nach einiger Zeit im Fesselhain geopfert wurde. Helgis Totung
ist fiir Hofler keine Sippenrache mehr, sondern ein sakraler Vor
gang, ein Opfer. Was diese These zu stiitzen scheint, sind die
Namen, die deutlich in das Gebiet Vorpommern weisen, dem
ehemaligen Sitz der Semnonen (Qrvasund = Stralsund; Svarins
haugr = Schwerin ; kann Hiddensee entsprechen, vgl.
MUCH, ZfdA 57, S. 157ff.). Daneben gibt es aber eine zweite
Namensschicht, die nach Schweden zu weisen scheint (vgl.
HEDERSTROM) und es hat auch nicht an Versuchen gefehit, die
Namen in Norwegen zu lokalisieren (vgl. STEINNES). Neben
diesen realen Namen kommen noch fiktive Namen wie ,Gemiits
berg', ,Sinnheim', ,Wolfstein' vor. Doch gibr es noch einen
Punkt, der nachNorddeutschland weist: die Hundinge waren die
Nachbarn der Swrefen (= Sueben) (.»Widsith« v. 22 f.) und viel
leicht gab es kriegerische Auseinandersetzungen zwischen diesen
beiden Stammen. Einige Personennamen kdnnen auch als Gat
tungsnamen eher denn als individuelle Namen verstanden wer
den : Helgi ("urg. hailaga) ware dann der "Heilige", Svava
ware die "Suebin", Hg5broddr der "Hadubarde", Hundingr der
"Hunding".

Der Helgisage, so wie sie iiberliefert ist, fehit die echteTragik:
in HHj wird sie durch den umgebogenen Bruderkonflikt gemil-
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dert, in HHu II mit dem Leonorenmotiv verbunden (von dem
F. R. SCHRODER glaubte, daB es aus dem Griechischen in die
Helgi-Sage gedrungen sei); nur in den Resten der Geschichte von
Helgi Haddingjaskati und Kara ist ein letzter Rest von Tragik
zu sehen . Wenn es richtig ist, daB es sich bei diesem Komplex urn
eine zusamrnenhangende Sage handelt (was dadurch nahegelegt
wird, daB der eine als Wiedergeburt des anderen gilt), dann ist
bemerkenswert, daB die Fabel mit jeweils neuen Personen aus
gefiillt wird, daB also ihr Grundrif feststeht, wahrend die iibri
gen Heldensagen an feste Personen gebunden sind.

Es ist auch die Verbindung mit der Sigurd-Sage hergestellt: Helgi
gilt als der Halbbruder Sigurds, Sinfjotli ist einer seiner Krieger,
Sigriin Hognis Tochter; daneben finden sich deutliche Verbindungen
zu »Reginsmal- und-Fafnismal -.

Ober den Enrstehungsort dieser Heldensage gehen die Ansichten
weir auseinander: G. VIGFUSSON, S. BUGGE und in neuerer Zeit Hans
KUHN schreiben die Ausbildung der Sage den Nordleuten auf den
Britisdien Inseln zu; R. MUCH, O. HOFLER verlegen sie in den Ostsee
raum, Bj. M. OLSEN und E. WESSEN nach Island.
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V. "VERLORENE"HELDENSAGE

Unter diesem nicht ganz korrekten Begriff faBt man die Hel
densagen zusammen, die nicht in dichterischer Gestalt iiberlie
fert sind, die in anderen Epen oder Liedern nicht erwahnt wer
den, sondern lediglich aus Prosaberichten mitte1alterlicher Histo
riker zu erschlieBen sind. Korrekt ist der Begriff deshalb nicht,
weil man die Heldensagen aufgrund der (sekundaren) Quellen
zu kennen glaubr; der Begriff orientiert sich an der (heute ver
lassenen) Lehrmeinung, He1densage existiere nur im Lied, und
da in diesen Fallen kein Lied erhalten ist, seien diese Helden
sagen eben"verloren" . Die Rekonstruktion dieser Fabe1n ist mit
Schwierigkeiten verbunden, da eine genaue Trennung zwischen
Sage und historischem Bericht (die Fiir die rneisten Historio
graphen des MA identisch sind) nicht immer leicht ist, zumal
hier das Korrekriv der dichterischen Gestalrung fehlt. Man
sucht bei der Herauslosung des Sagenstoffes nach Motivparalle
len zu anderen He1densagen, urn so einen sicheren Boden zu ge
winnen.

Die Bernerkung Tac itus' (»Annalen« II , 88), daB die Gerrnanen
noch Lieder iiber den Romerbezwinger Arrninius sangen , wird ge
wohnl ich dahingehend gedeut et, daB es sich hierbei eher urn Preis 
lieder als urn Heldenlieder handle.

Man glaubt, mit wenigstens drei "verlorenen" He1densagen
rechnen zu miissen: zwei langobardischen (die sich urn dieselbe
Person gruppieren) und einer thiiringischen,

Beide Starnme sind sonst in der Heldensage ebensowenig vertreten
wie etwa die Baiern und auch andere Stamrne, woran sich die interes
sante , allerdings noch kaurn aufgeworfene Frage kniipft, welche ger
rnanischen Starnme weshalb keine Heldensage erschaffen haben , bzw .
keine iiberliefert haben . AufschluBreich ist, daB Stamme, die iiber
keine eigene Heldensage verfiigten, Heldensagen anderer Starnme
gepflegt haben (z. B. die Tradierung des »Beowulf« in England, die
Pflege der Nibelungensage in Baiern, der Hr6lfr kraki-Sage in Nor
wegen/Island).

In der »Historia Langobardorum« des langobardischen Ge
schichtsschreibers Paulus Diakonus (725-795) meint man Prosa-
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auflosungen zweier Heldenlieder finden zu konnen, deren
Hauptgestalt der Langobardenkonig Alboin (gest. 572) ist.

Alboin und Thurisind: Des Langobardenkonigs Audoin Sohn
(und spaterer Nachfolger) Alboin hat im Kampf gegen die
Gepiden Thurismod, den Sohn des Gepidenkonigs Thurisinds,
getotet. Als ebenburtiger Tischgenosse Audoins soll er erst
dann gelten, wenn er von einem fremden Konig Waffen er
halten und sich so ausgezeichnet hat. Alboin bricht zu Thurisind
auf, urn sich von ihm auszeichnen zu lassen und wird von diesem
als Gast aufgenommen. Kunimund, Bruder des erschlagenen
Thurismod, versucht zur Rache zu hetzen, doch Thurisind wahrt
die Gastpflicht; er verleihr Alboin die Waffen seines Sohnes und
l1iBt ihn in Frieden ziehen. jedermann, so beschlieBt Paulus
Diakonus den Bericht, lobt die Tapferkeit und die Treue Thuri
sinds.

Zweifellos ist dieser Bericht die Wiedergabe einer Heldensage;
einige Szenen treten plastisch hervor und haben Parallelen in anderen
Heldensagen, z, B. Kunimunds Aufreizung zur Rache. Doch gibt es
auch Unterschiede zu anderen, alteren Heldensagen : die Stimmung
ist weicher, der Ausgang gemilderter ; geschildert wird mehr ein
Seelenkonfl ikt Thurisinds denn eine Sippenfehde (HEUSLER) . Mog
licherweise ist die Sage schon "christlich angekrankelr" (SCHNEIDER
S. 143), denn die Beachtung des Gastrechts ist in der Heldensage sel
tener als die Verletzung (z. B. Burgundensage, Ingeldsage). F. v. d.
LEYEN nahm darum an, daB es sich urspriinglich urn ein Pre islied auf
Thurisind gehandelt habe .

Alboins Tad: Alboin ist mit Rosamund, der Tochter des von
diesem erschlagenen letzten Konigs der Gepiden, Kunimund,
verheiratet. Alboin forderr sie auf, aus dem aus den Hirnschalen
ihres Vaters verfertigten Trinkgefaf zu trinken. Zur Rache ge
winnt sie den Diener Perdeo durdi eine List; zum Gelingen
tragt sie se1bst noch dadurch bei, daB sie Alboins Schwert an
seinem Bett festbindet. Alboin wird durch den gedungenen Mor
der im Bett erschlagen (die weitere Erzahlung vorn Schicksal der
Rosamunde bei Paulus Diakonus, dem auch dieser Bericht ent
nommen ist, bleibt hier unberiicksichtigr, er hat kaum helden
sagenhafte Zuge).

Auch diese Fabel besitzt manche Dbereinstimmungen mit an
deren Heldensagen, allem voran den Zug der unnachsichtig ver
folgten Rache Rosamundes, hierin der Signj' und der Gu15run/
Kriemhild ganz ahnlich. Das aus Hirnschalen gefertigte GefaB
ist aus der Wielandsage und der nordischen Atlisage bekannt;
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das Motiv der Ermordung im Bett taucht in der nordischen
Version der Siegfriedsage auf; die Ermordung des Herrn durch
einen Diener/Gefolgsmann ist Thema der Iring- und Starkad
sage. Die Fabel stellr sich in ihrem Kern zu den Sippenkonflik
ten, wie sie aus anderen Sagen bekannt sind. Auch hier ist die
Umwandlung politischer Ereignisse in personliche Konflikte
wahrscheinlich: 567 besiegen die Langobarden die Gepiden ent
scheidend, ihr Konig Kunimund fallt, seine Tochter Rosamunde
wird gefangengenommen. Die Entwicklung und Bildung der
Sage laBt sich gut erkennen: die friihesten Historiker kennen
die Fabel, wie sie Paulus schildert, noch nicht. Bei Marius von
Aventicum (gest. 594) finder sich nur der Hinweis, Alboin sei
mit Zustimmung seiner Frau getotet worden; Gregor von Tours,
der ebenfalls kurze Zeit nach dem Ereignis schreibr, weiB, daB
Alboin den Vater seiner Frau getotet hat, wofiir sie Rache sucht
und ihn vergiftet (so auch der hier von Gregor abhangige Frede
gar). Die -origo gentis langobardorum- (7. jh.) erwahnt eben
falls die Ermordung durch Hilmidus und Rosamunde auf An
raten des Peritheo, aber niche durch Gift. Agnellus von Ravenna
kennt die Trinkszene, bei Paulus kulminiert dann die Entwick
lung in der genau geplanten Ermordung durch das Schwert; die
langobardische Oberlieferung hat hierdurch den unheldischen
Tod (durch Vergiften) ersetzt (ganz ahnlich die Entwicklung in
der Ermanarichsage). In Deutschland und Skandinavien war der
Stoff unbekannt; die danische Ballade -Utro Fzsteme vii forgive
sin fa:stemand< (DgF Nr. 345) ist spaterer Import aus den roma
nischen Landern, in welchen sich (besonders in Oberitalien)
Volksballaden in der Nachfolge der Heldendichtung diese Stoffe
angeeignet haben. Allerdings scheint das alte England diese Sage
gekannt zu haben, wofiir die Verse 70-74 des»Widsith« mog
licherweise Zeugnis ablegen konnen: der ,Weitfahrer' riihrnt den
Langobardenkonig iElfwine (= Alboin) als sehr freigebig.
Doch ist dieses Zeugnis zu vereinzelt, urn die Kenntnis der
Alboinsage (beider oder nur einer, gegebenenfalls welcher?) flir
England zu erweisen. Den Versuch F. GENZMERS, ein altnordi
sches Rosimundlied zu rekonstruieren, darf man als gescheitert
betrachten.

Iring: Eine thuringische Heldensage nimmt man flir den Be
richt des Widukind von Corvey an, der in seiner Sachsenge
schichte erzahlt: der Thiiringerkonig Irminfried ist mit Amala
berga, der Toditer des frankischen Konigs Hugo (= Chlodwig)
verheiratet. Sein getreuester Gefolgsmann ist Iring. Theuderich,
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der Kebsensohn Chlodwigs, bemiiht sich nach dem Tod seines
Vaters urn die Freundschaft der Thiiringer, wird jedoch von
Irminfried, der von Amalaberga dazu getrieben wird, wegen
seiner Herkunfl geschmaht, Theuderich bewegt Iring durch Geld
dazu, seinen Herrn zu toten , was dieser vor den Augen des
Frankenkonigs rut . Von Theuderich wegen dieser Schand
tat verachtet, totet Iring nun auch diesen und racht so seinen
Herrn, dessen Leiche er auf die Theuderichs legt. Mit einem
Schwert bahnt er sich den Weg hinaus. Diese Geschichte, so
Widukind, ist so bekannt, daB die MilchstraBe heute noch Iring
stralie heiBt.

Eine Neidungstat wie diese ist auch aus der Starkadsage be
kannt, in der Starkad seinen Konig Ole (Ali) toter: OLRIK hat
sogar gerneint, die Iringsage sei das Vorbild gewesen. Bei beiden
Sagen sind Erklarung und Deutung nicht leicht, Es bietet sich
eine mythisdie Deutung an und beide Taten mogen auf einen
mythischen Ursprung zuriickgehen: Odin verlangr gelegentlich
eine derartige Tat, ganz so wie er auch, als Bruno verkleidet,
Konig Harald Kampfzahn anfanglidi unterstiitzt, ihn sparer je
doch, unmittelbar vor dem Sieg, mit eigener Hand toret, In bei
den Sagen ist der mythische Ursprung nicht mehr erkennbar.

Auch hier ist der Volkerkampf ins Personlidie umgedeutet
worden unter nationalern thiiringischem Gesichtspunkt . Die
Thiiringer wurden ea. 530 von den Franken besiege, ihr Konig
Irrninfried hinterhaltig von dem Frankenkonig Theuderich ge
totet (so Gregor von Tours); in der Sage aber wird noch der
Sieger vom Besiegten geracht. Wenn Theuderich mit dem fran
kischen Sagenheld Wolfdietrich identisch isr, dann laBt sich hier
beobachten, wie historische Personen in der Sage verschiede
ner Starnme gesehen wurden, einen wie groBen Reflex also die
Geschiehte in der Sage hinterlassen hat. Die historische Amala
berga ist keine Frankin wie in der Sage, sondern die Nichte
Theoderichs des GroBen, der 510 einen gegen die Franken ge
richteten Pakt mit den Thiiringern schloB. Aufseiten der Fran
ken hatten auch die Sachsen gekarnpfl, denen das nordliche Thil
ringen als Beute zufiel; von hier aus ist die Sage in Widukinds
Sachsengeschichte eingedrungen . Die Namen Irminfried und
Iring, der historisch ebensowenig wie Starkad nachweisbar ist,
sind dem »Nibelungenlied- noch als Irnfrit von Diiringen und
trine von Tenemarken bekannt, werden allerdings nicht mehr
als zusamrnengehorig empfunden.

AniaE zu unterschiedlicher Deutung gab der Iringsweg als Bezeich
nung fur die Milchstralle (Widukinds Bericht ist wortlich von Ekke-

132



hard von Aura iibernommen). Diese Bezeiclmung raucht auch in angel
sadisisdien Glossen auf, sonst ist in England kein weiteres Zeugnis fiir
die Sage bekannt, Die P<5s. lokalisiert den Burgundenuntergang in
Soest und den [ilr Iring todlichen Kampf mit Hagen (den das NL in
aventiure 35 sdiildert) legt sie entweder an eine Stein wand (stein
veggr) , die nodi Irungs Wand (!rungs veggr) heiBt (so die jiingeren
Papierhss.) oder auf einen Steinweg (steinvegr), der vielfach Irungs
Weg (lrungs vegr) heiBt (so die norwegische Pergamenths.). Schon
J. GRIMM hat den Iring der Sage mit der MilchstraBe in Verbindung
gebradir und sah in ihm eine mythische Gestalt, einen Lichrgort, der
vermenschlicht, enrmythologisiert in die thiiringische Heldensage Ein
gang fand (so auch K. MULLENHOFF). Der Kampf Irings gegen Hagen
habe, so K. DROEGE, einst gar keine Verbindung zum Burgundenunter
gang gehabt, es sei vielmehr ein Kampf zwischen dem Licht (Iring
eine "Lichtgottheit oder [ein] Liditheld") und dem Dunkel, zwi
schen Sommer und Winter gewesen, der erst sparer in jenen Sagenkreis
eingefiihrt worden ware . R. MEISSNER hat wahrscheinlich gemacht, daB
die verschiedenen Bezeichnungen fiir die MilchstraBe auf Namen
fiir weite Gebiete durchziehende StraBen zuriickgehen (neben Irungs
weg kommen auch andere Bezeichnungen vor wie etwa St . jakobs
straBe), und er nahm an , daB schon vor dem Eindringen der
Burgundensage nach Niederdeutschland/Soest es dort einen I rungs
weg gegeben habe, nach dem die Milchsrrafse benannt wurde. Die
Frage nach dem urspriinglichen Irung laBt sich nicht beantworten.
Mogl icherweise hat diese Bezeichnung in den Wegen, auf denen sakrale
Konigsumztige durchgefiihrt wurden, ihren Ursprung.
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