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Gcgcnstand diesen Untcrsucbung ist dic Entwicklung den Hcldendiebtung,
wobei es von allcm mm dic Untensehiede gcht, dic zwischcn dei-en zwci litera-
nisehen Gcstaltungsweiscn, námlich dcm Heldenlied und dem Heldenepos, be-
stebcn.

Dabei wcnden dic gescbichtiicben und litenanisehen Voraussctzungen und
Vorbedingungen von den Epoeben bertícksichtigt, iii denen beide Gattungen
¿mm Erseheinen kommcn. Iii diescm Sume handclt es sich um cm doppelsciti-
ges Erkcnntnisintencssc. Eincnscits geht es um cine Frage Uber cinc
Literaturgattmng unten Bezugnahme amI dei-en Entwieklung und Umgcstaltung
und andenerscits um cinc bcstimmte Ant, diese Frage bei den Bci-deksiehtigung
von literanisehen und amiSenliteraniseben Voraussetzungcn ¿u beantwortcn.

Dic Forschungsgescbicbtc den Hcldenuiteratun gebt amI das 16. Jahnhundent
zunúek. Ailerdings bat sic ibren Gcgenstand tíber Jahrhundcrte nicht als auto-
nome sondenn mmi- im Zusammcnbang mit den genmanisehen oder deutschcn
Geschichte oder Kultmrgcscbicbte gehalten. In den Romantik nabm das
Intercssc Itín das Unsprtíngliehe und Volkssttimliebe in den Gescbicbte den
Vñlkei- mnd besondens lun dic áltcstcn dicbtcnisehen Denkmáien ‘tu. Erst in cíen
Romantik wind dic HeldemdichÉung Ms ciii autonoinen und unabhángigen
Fonscbungsgegenstand untensucbt. Es war Jakob Grimm. den mit semen
Abhandlung aus dem Jabre 1829 Die deussc/te Heldensage den modennen
Forschung den Heidenlitenatur cinen wiebtigem AnstolA gab. In diesen
Abbandlung steiltc en 230 geschiebtiiehc mmd literaniscbe Dokumente, Studicn
mmd Zcugnisse Uber das Thema zusammen. Seine Absicht war von allem, den
Urspnmng, das Wesem mmd dic Entwicklmmg den Heidensage ¿u untersuchen. Dic
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spátci-c Heidenlitenaturlorschmng sct¿te bamptsáchlich den von Grimm begon-
nenen Weg Iont. Allcndings wunden im Laule den Zcit aucb neue Konzcpte und
neme Penspcktivcn cingcftibnt, so durch dic bahnbneebenden Beitráge von
Wissensehaítlenn aus dcm ausgebenden 19. Jahnhundcnt und aus den ensten
Hálíte des 20. wie Jiniczek, Die ú’eutsc/te He/clensage, 1898; A. Heuslen, Lied
unel Epos im germanise/ter Sagendichtung, 1905; Dic oltgermanisc/te
Vichtung, 1923; L. WoiI, Dic He/c/en der VU/kerwanc/erungszeit, [928: H.
Scbneidcn Germanise/te Heldensage, 1928-34; H. Sebncidcr / Mohr
«Hcldcndicbtung»; Th. Frings Furopdische He/dendichtung, 1938; H. Kubn,
«Genmaniscbc Kuítur mmd Diebtumg», [938; E. Mudrak, «Dic dcutscbe
Heldensage», 1939: G. Bacsekc, Vor- und FriÁ/tgeschichíe des deutschen
Sclzriftums, 1940-1953; CM. Bowra, Heroic Poetrv, 1952; J. dc Vries
Beírachtungen zurn Múrchen, insbesondere iii seinem Ver/tU/mis cu¡n MW/tos
unel zur He/densage, 1954; He/den/ial unel He/o’ensage, 1961; E.R. Sehródcn,
«Mytbos und Heldensage», 1965: F. Genzmcn, «Vongeschichte umd fniibge-
schichtticbe Zeil», 1962, oder dic Arbeiten von Panzen, Wais, de Boor, Háflen,
Bet’t etc. Dic bien kunz angenissenc aben langdamenndc und umíangreiche
Fonsehnngsgeschicbte dci- Heldenlitenatur hat unzáblige und fast unúbenwind-
bane Hindcnnissc von allcm im Bencicb den Fmtstehumg und Fntwicklung des
HeLdenliedes gefunden. Fin Grund daftir war dic Knappbeit von Ubenliefenun-
gen. Dci- Hauptgrund wan aber, dalA dic ¡neisten Untersuebungen aul positivi-
stiscben umd immamenten Grundiagen benubten. Dic Forsebungsengebmisse
waren iii den Regel textgcbundcnc Enklánumgen oder Textdeutmngcn unten
Benúcksicbtigung den literanisehen Tradition, jedoch scbr selten Iitenanische
Komtextdeutungen und Iast nie gcscilscbaftlicbe, kultui-geschicbtlicbe oden ábn-
liche Betracbtumgen. Das Resultat wan cm Tcmfe[skreis, dci- kamrn tibenwundcn
wcndcm komnte.

Diesen Beitrag will cinen Forscbmng aus anderen Perspektiven Rechnung
tragen. Mcm Enkenntnisintenesse onienticrt sicb an eincm bestimmtcn
Literatunbegniífi Litenatur w¡nd bici- als cine umfangneichc, vielgestaltige We[t
bcgniffen, in den vieLfaebe Bc¿iehungen mnd Vci-flecbtungem ¿usammcnfa[Ien.
dic man beute als Litcratunsystem be’tcichmen darí. Dic Komponenten dieses
Systems konstituienen sich als ko-textuelle, inter-textucíle und kon-textuclle
Tatsacben, dic sicb im Laufe dci- Litenatungescbichte verwandelt haben. Das
heil3t, das Litcratunwcrk ist einenscits ¿u vcrsteben, als cine Tatsaehe, dic mit
andenen glciehstehenden Tatsaebcn oden Individuen ¿ustande komrnt. andenen-
sefts als cinc Wink[ichkeit, dic mebrfachen und verscbicdenantigen
Bedungungen untenwonfcm ist. hnnerbalb dieses Systems gestaltct sich das lite-
narisehe Werk mach den Grmndstnuktuncm cinen Litenatui-gattumg. Das bcdeutet.
es gesta[tet sicb nach ciner Gcni-egrammatik oder eunem Kode. den im alíge-
meinen vcnándenungsfáhig und —bedúnftig ist. Dieses kodili¿iente Litenatunwcnk
kommt ¿u cuncm bcstimmten Zcitpunk¡ als cine festge[egte Stuíe in dcm alige-
meumen Fntwieklungspnozel3 ¿mm Vonsebein, in den das traditionelle
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Gattmngsmustcn sicb cntweden bcstátigt oder im Gcgcnsatz dazu gegen dcssen
Nonmen venstoiSen bat. Dic jeweiiige Normenkonfinmation oder -vcnletzung ist
als Konsequcnz dci- Austíbung den ásthetischcn Funktion des Wcrks innerbaib
von dynamischen mmltiíaktoniaicn und wcchsclabbángigen iangdaucnndcn
Pro’tessen ¿u venstehen. Hat cine spczifische Gattungskodiíikationsíorm und
-struktur niebts Nemes meir ¿u besagen, so bcdemtct das, daiS cm VcrscbieiIS- und
AbmmtzungspnozcIS cingetreten ist mnd daiS dic spczif¡schc Kodiíikationsform
aus diesem Grund micbt mchr den nemen Ei-wantungcn entspricht, dic das litera-
risehe Systcm tiben ibre ástbctiscbc Funktion gchcgt bat. Damn kommt es von,
dalA inncrbalb des Iortdaucmdcn flonizontkonstitmienungs- mmd Honizont-
wccbselprozesses ciii nemes Gcstaítmngsmustcn entstebt. Dic Festlcgung ciner
ástbctiscbem Fmmktiom stcbt in enger und dirckter Beziehung ¿un Gcseilsehaít
oder Gcscllschaítsgrmppe, in den mmd von den dic Litenatur sich entíaltet, und
das jewciligc literarisehe Wcrk setzt sogar cine Oeseiiscbaít oden Sozialgrmppc
voraus, aul dic es semen EinfluiS ausúbt. Dic ásthetisebe Fmnktion des Wenkcs
setzt ebenso ciii ástbetiscbes BcwulAtseun voraus, duncb das dic Spannung ¿wi-
scbcm dci- litenanischcn Nonm — als Archctyp venstanden — mmd dci- nemen
Struktungestaitung geienkt oder aucb kanalisicrt wind.

Unten diesen Gnmndvonaussetzungcn wird dic vonliegende Untcnsuchung
dmrch cinc Analysc derjenigen Litenatunepochen duncbgcftibrt, in denen dic
entspnechcndcm Gattungcn cntwiekclt wondcn sud, sci es iii dci- Epoebe, wo sic
entstanden mmd sicb wcitencmtwickelt baben, sci es in dci- Epoche, wo sic sieb
vcrándcrt oder amcb ¿u bestehen auígebñnt baben. Diese Analysc scbliei3t ciii
Vcnstándmis des bistonisehen Kontcxtcs cm, in dem jene Begebenheiten zuge-
tnagem baben, dic sieb in ingendeinen Wcisc amI den Gattungscntstebungs- und
Gattmmgscmtwiekiungspnozcti ausgcwinkt baben, also auch histonischc und poli-
tisehe Begebembeiten. Sic scblicISt ebenso cm Verstándnis des Soziaikontextes
cm, in dem sicb Sondenfonmen von Mcmschenzusammcnlcben haben durchset-
‘ten kómncn mud drittcns ciii Vcnstándnis des kuituneilen Kontcxtcs, das unten
andenem auch Literatunaneignungsweiscn mmíatit. Tnotzdcm impiizicnt cinc sol-
che Analysc dci- versehiedenen gcnannten Kontcxtc kcine Ursacbc-Winkung-
Bcziehung. Das láBt sicb aus den Vonstcllung crk[árcn, daiS in jcdcm gcsebieh-
tlicben Verámdenungspno¿eiS immen wieder ncue Kráíte und Enengien auítau-
ehen, dic iii das litenanisebe und tíbenhaupt kuituneilc Leben einwinken, dic sicb
niebt vollstándig mnd zuíniedcnstcilend enklárem lasscn. Will man diese zusam-
meníallenden mnd cntgegengcsetzten Knáíte venstehen, so gewinnt das
Vcnstándnis des literaniseben Kontcxtes cinc grundiegende Bcdeutung. Dabei
sud zwci dilícrenzierte Kontcxtbcrciche ‘tu bcnúcksicbtigcn: zum cinen cm
Gegenwartsbencieh, in dcm litenarisehe Glciehzcitigkeiten ‘tu cimcm bestimm-
ten Zcitpunkt den Evolution zusammeníallcn, und ¿mm andenen cm dunch dic
Tradition dci- Heldengattumg gesebalíener Vcngangenbeitsbcneieb. Es ist so, daiS
e¡nerscits cinc bestimmte Epoche dci- Literaturgcsebichtc versehiedenartige
literarisebe Gcstaitungs- mmd Stnukturformcn cntíaltet, dic im Laule dci- Zcit
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dominant werden, und daIS sich andercrscits dic Tnaditionsknaít allgcgenwántig
auf dic behenrschcndcn Gegenwartsknáítc auswinkt. Beide Berciebe bestimmcn
und cnkláncn dic Dascinsbcncchtigung und das Wesem des Erkcnntnisobjckts.

Dic Gcschicbte den gcnmaniseb-deutschen Heldenliteratun enstncckt sieb
Uben cm Jabntauscnd, námlich vom 5. bis ¿mm 16. Jahrhumdent. Das ist cm selir
langer Zeitabscbnitt dci- Litenatungcsehichtc, und dic Werkc mus den ensten
Jabnhundertcn diesen Peniode, also gerade diejenigen aus den Emtstehumgs- umd
Entíaltumgszeit den Heidenlitenatur, sind kamm bzw. nur Inagmcntanisch Ubenlie-
fert. Es ist zudcm ‘tu vcrmenken, daiS das Rckonstruinen diesen Entstehmmgs- und
Entíaitungszeit cinc scbn múbselige und Ictzten Endes kaum dmi-cbzufiihi-cnde
Arbeit wánc. Dic Gntínde dalún liegen auf den Hand. Danúben binaus gumg das
Eintretcn iii dieses Jahntausend mit cumer tiefgrcifcnden gcschiehtliehen, kultur-
gcscbicbtliebcm und micbt zulct¿t sprachgcscbichtlicbcn Zásun cunher, welche
dic Entwicklung den Heldenlitenatun sebn entscheidend beeumflmiSt bat. Diese
Tatsacben vcranlasscn dazu, dic hiesige Untensmchung in doppelten Hinsicht
cunzusehránken, und zwan cunmal im Bereicb den genmanisehen mmd cunmal im
Bereieb den dcmtscbcn Dichtmng. Im Bercieh den genmaniseben Dichtumg wcr-
den gnmndsát’tlich allein diejenigen Wcnke iii Betracht gezogen, dic in Zukunft
amI irgendemne Weise in dic deutsche Litenatur Eungang finden soliten. Im
Bercich dci- deutsehem Litenatun bciiSt das dic Beschrámkung aul das
Nibelungenlied. also das enste Heldenepos aus dem 13. Jahrbundert, das den
Ncmbeginn den Heldenuitenatur des bohen Mittclaltcns bcdcutct. Inlolgedesscn
sud praktisch nun zwci litenanisebe Erseheinungen dic Scbwerpunkte dieses
Beitnags: das I-Jildebrandslied ais Beispiel aus den ensten oden Helden-
liedpcniodc und das Nibelungenlied aus den zweiten bzw. Heldeneposperiode.

Dic Heldensagen bilden dic mdndliche oden scbniftlichc Obei-liefcnung von
Taten cines Volkcs aus den hcnoiscbem Fndbzcit. Es gebt im aligemeumen mm
Hcrichtc aus cumem sebr wicbtigen Zeitpumkt in den Geschicbte cines Volkcs, in
dcm also scbn bedeutende Vonkommnisse cintreten. Meistens gcbt es um knie-
gerisehe Vongánge, dic als Heidentaten bezcichmct wendcm. Naeb Cbadwick
bcdemtet jede Hclden’tcit cine Zcit selir groBen Ei-schlltterungen und Umwál-
¿ungen; cine Zeit, dic dmnch dic Hennscbaít cunen knicgcniscbem Ai-istoknatie
gekemnzcichnct ist.’

Diese Vorkommnisse sind den Amsgangspunkt den erzábíten Gcschichten.
Sic sud auch dic Matenialien mmd Stoffqueilen den Heldendicbtmng, dei-en
Kunstgebiide das HeLdenlied und das Heldenepos sind. Dic Heldensagen er-~
seheinen als Pensómlicbskeitskmlt, sic verkónpcnm cine idealistisebe mmd tragisehe
Weltbetnachtmng mmd zeigen cm National- oder zumindcst GruppenbewulAtsein
und cine Kniegerchrc. Dic Hauptnollentnágen den benoiseben Sagen sud

Cfr. HM. Chadwick, The HeroicAge, Camhi-idge 1912. Zil. naeh O. Zir¡k, «Heldensage».
Kímr~er Grundru3 dey germaníschen Philologie 2, 1971.8. 1-2.
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amlAcngcwóbnlicbc Pensónlicbkeiten, haben besondene physiscbc Knaít und kón-
nen sogar von Góttcm abstammcn. Sic sind dic Pcnsoniíizicnmng den Wcntvor-
stellungcn und Wtinschc des Voikes, ¿u dem sic gehónen, und sind scblieBiicb
Musterbeispicle, zm imitienen, zu loben mmd Ioiglieb auch zu besingen.

Sebwen zm lósen ist dic Frage nacb dcm Unspnung den Heldensage. Den bci-
den am meisten venbncitcten Ivlcunungen zuloige iicgt ibn Unspnung im Mytbos,
so dic cinc, oden im Máncbcn, so dic andene? Siebt man tE. den Unspnung im
Mythos, so stellt sich dic weitcrc Frage, ob dic Elemente den Gcscbichte von
oder mach dcm Mytbos iii dic Sagen cingeflosen sind. Wic den genaue Unspnung
aucb sei, so kanm man in den Heldensage Elemente aus alíen dnci Quellen enken-
mcm, námlicb dem Mytbos, dem Mánchen mnd den Gcschichte. Dabei ist dic
Gcschichte dic Hauptqueiic den genmamiscb-deutsehen Heidensagen, was my-
tbiscbe oden pbantastiscbc Elemente nicht ausschiieISt. Beispiel daltín ist sowobl
das Hildebrandslied als aucb das Nibe/ungenlied.

Aben abgcseben von dieser Frage, ist Tatsaebc, dalA dic Heldensage in euncm
miebt zm bestimmcmdcn Zeitpunkt literaniscbe Gcstaitung gewinnt. Nach Bctz
emtwickelt sicb diese Gestaltmng liben dnci Momente: vom Metaphysiscb-
Religiósen tíber das Poiitisch-Ethiscb-Soziale zum Individucll-Psycboiogiscb-
Enotiseben (von Ermanaric/t liber Hi/debrand ¿u Briin/tild~2 Sowinski dilfé-
renziert scinerseits zwisehcn lúmí venscbicdencn Stuíen: ciner Erzáhimng bisto-
nisch-politiseher oden lamiliánen oden mytbisehen Ercignissc (2.-7. Jb.) aucb iii
Pnosalorm, cunem balladenantigen Benicbt mit dialogisehen Einschtiben
(Heldenlieden im 6.-[2. Jh.), ciner Auswcitung zmm (ktínzcrcn) Epos unten
Einbczug mythologiseber wic mánchenhalter Elemente (12. Jb.), cinen
Ausgcstaltung ¿mm Grotiepos unter Hereumnalime hóíiscbcn Elemente (13. Jb.),
cimer balladcsken oder volksiiederantigcn Redmzienung mmd Umfonmung cinzel-
ner Sagen mmd Epen bzw. ibrer Teile (14.-16. Jb.)A Aus den Zeit dci- ensten mmd
zwciten Emtwicklungsphase stammcn dic geschicbtlicbcn Ercignisse, welcbe
dic Inbalte den Mcbnhcit des mns tradierten Sagennepertoines bilden. Diese
Peniode ist dic dci- grólAten Entfaitung des Heidenliedes. Nacb diesen Zcit wcn-
den kcine Heidensagen mehn gescbafíen, was sieh danaus erklárcm lálAt, dalA das
benoiscbc Zeitalter — das bcilAt, dic enste Quelie von Heldensagen — mit dem
Ende den genmamiseben Vólkenwandenung sehon abgescblossen bat.

Nach den Emtstebung cinen Heldensage kamm ibre weitcnc Entwickimng zwci
Verláuíe ncbmen. Entweden cntíaltct sic sicb iii mebncrcn vensehiedenen

Die Meinung vom Unspi-ung aus dem Mythos haben Wissenschaftlen wie Andreas Heusler,
Franz RoIf SchnÉ5den, Jan de Vries, Otto Hóflen, Karl Hauck etc. ventreten. P. Pan-ser hat sich ftir
den aus dem Manchen ausgesprochen.

Cfr. W. Betz, «Dic deutsche Heldensage», in: AíífriJ3 der denísclien Philologie 3. W.
Stamn,lcr (Hrsg.), Schn,idt, Berlin 1956, S. 1963.

Cfi B. Sowinski: «Das Heidenlied», in: O. Knói-rig (Hrsg.), Formen de,- Literatur, Krdnei-,
Suttgart 1981,S. 158.
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Fassmmgen, bis sic moeh von dcm Ende des He[den’tcitaltcrs ‘tu besteben aufhórt,
oder aben sic bcstcbt noeb weiter bis ‘tui- Endperiode den Gcschicbtc dci-
Heldenlitenatur. Sowobl im ensten wic im ¿wcitcn Falí kann es vorkommcn, dalA
dic Inhalte und Themen von vensehiedemen Sagen miteunander iii Bentíbnung
kommcm, sich vermiseben und so dic ‘tu cinen Sage gebórende Handlmng nun
¡m Rabmcn anderer Umstámdc abláult und daduneh neue Vensionen emtstebem,
dic manchmal mit den venmmtlicben Oniginallassmmg nicht rnehn ¿u identilizie-
nen sud. Daraus ergeben sieb dic vensebiedenen Sagcmkrcise, dic im Litenari-
sehen Gebilde bis ¿mm Ncucn Zeitalter fortdauenn und bci denen es sieh im
Wesentlieben mm dic ¿ehn lolgenden handelt: dic Sage núm Hunnen—
sc/t/ac/ttlied, dic Erínanariciz-Sage, dic Dietrichssage, dic Wielanc/sage, dic
Nibe/ungensage, dic Wa/íhersage, dic Guc/runsage und dic Sage von
Woljdietrich und Orlnit.

Wcmn man aueb nun obci-Iláchlicb das cinzige mms in demtsehen Spraehe
Ubenliefente 1-leldenuied anaiysient, so fallen eincm bestimmte Merkmalc sofont
auf. lm Tcxt des Hilciebrancisliecies kommcn meben gescbicbtsne[evamten
Personenmamen wie Dietrieh oden Odowakan aucb geschicbtsinnelevante wic
Hildcbrand oden Hadmbrand von. Sowohl dic cinen wie dic anderen entsprecben
amsgeprágtcn Pcrsónlichkcitcn aus den Vólkcrwamderumgs¿eit. Glciehfalls
merkt man sofont, daiS diese Mensehen cinen pnivilegierten Sozia[gruppc ange-
bónen umd dic typiscben Lcbens- und Wcntvoi-stcllmmgen cines Hcldcnzeitalters
rcpdisentierem. Sic sud eben dic Hauptnollenínágen von bedeutenden gescbicb-
tlicbcn Ercignissem gewesen, dic stámdige Amseinandensctzumgcm nnd kricgeni-
sebe Konfnontationen mit sieh bracbtcn und dic in den meisten Pillen tragisch
endeten. Ibre menseblichen Beziebungen sebeinen beim ensten Anblick dunch
dic Grundsátzc den Fbi-e und Treme mmd dmrcb das Verstándnis des Todes als cm-
‘tig móglichen Konlliktlósmng bestimmt ‘tu 5cm.

AH diese lnbalte formen cm literariscbcs Gebilde, das dmrch cine dialogi-
schc. nicht umíangreiche Ei-záhlsti-mktun gckcnn’teiehnct ist. dei-en formale
Elemente aus cinen bercits bestehenden Dichtungstnaditiom stammem. Sic beste-
ben vor allcm aus cinen stabncimendcn unregelmálSigen Vcnsifikation mnd mus
elementanen nhetonischcn Stilrnitteln. Abnliehes lál3t sich bei den Analyse des
Repertomnes den Edda-Heldenlicden bcobachten. Fine solebe werkimrnancnte
Dcutung vermag jcdoch nicbt alíe Aspekte ¿u enklárcn. Fine Analyse dci- ges-
cbichtlicbcn, politisehen, gcscllschaftlicben und lileranisehen Zusammenhánge
ftibnt ‘tu cinem mmlassemdcnen Verstándnis mnd kann ‘tmdcrn aucb nocb olfene
Fragen lósen.

Den Gcscbicbtsstoff, aus dcm dic meisten Heldenlieder gcbildet sud,
stam¡nt aus den Vóikerwandcrungszcit. Wicbtig ist, dalA es sieh um cinc
Wandenungsbewegumg bamdclt, dic nicht nun dic damalige germaniscbe Wclt,
sondenn aueb andere Naehbarvólkcn wie ¿.13. dic Hunnen, aber insbesondcnc
ebenso das Rómisebe Kaiscnreicb betrolfen bat. Dic Zcit dci- Vólkcnwanderutíg
umfal3t zwci Jabhumdcnte — vom Einzmg dci- Hunnen ini Jabre 375 bis ¿mr
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Erobcnung Nonditaiicms dmnch dic Langobanden im labre 568 —, in denen sicb
cm politiscben mmd gescllsebaítiicbcr WamdlmngspnozciS volizicht, den ¿u ciner
Syntbese amis hauptsáehlich germanisehen und rómisehen Elementen Itíhrt. Aus
dci- Vólkcnwandcrmngszeit sind zwei miteinanden zmsammenfallendc Vongánge
hervorzuheben: den Zeníalí des Rómischen Reiches mnd dic genmamisebe
Wandermng selbst, dic bei den Ostgcrmancn ibren Anfang nimmt. Inmerhalb
dieser Vorgánge sud drei konkrcte Ereignissc von besondenen Bcdcmtung: dci-
Ein¿ug den Humen, das Eindnungcm germaniseben Vóikei- wic Vandalen,
Westgotcn mnd Bungunden in das Rómisebe Reicb mit den sich anseblielSenden
Aufnabmc von viciscitigen Beziehungen unid scblieBlieb das Ende des
Wcstnómischen Reicbes. Ziebt man alí diese Vonkommnissc genamer in
Betraebt, so kommt man ‘tu folgenden ScbluBfoigenmngen: Zum cimen ist dic
Vólkcrwandcrungsbewegumg dermaISen wcitláuíig, daIS sic als eummalig im dci-
Mcmschbcitgescbiebte ¿u kemmzeichncn ist. Andenerscits bcdcmtet dic
Komtaktaulnahme mit den antiken Wcit cine Tciianeignung dei-en
Lebcnsvorstcllungcn und denen gescllscbaítlicbcn, politiseber, nel¡gióscn und
kulturelier Entwieklung. Es bcdcutet aueh, den Sieg im Kniege mit dci-
Komínomticnumg mmd zmletzt dci- Untcrwcríung cinen vid fortgescbrittcncn
Kultunentwicklung ‘tu vcneinbanen. Dic Endsynthcse beider Gegensát’te wind
das Resmltat cines nicbt sebmenzloscn Prozcsscs.

In den Vólkcnwandenungs¿cit entstamdcn bei den gcnmaniscben Vólkem
Stammesverbánde, die das Onganisationsgcftige den Gesellscbaft danstelíten.
Unspi-tinglicb wan dic soziale Gnundcinhcit cinc micbt scbr umíangreiche und
patniarchaliscb geordnctc Hamsgcmeumsehaít. Dmneb dic Eumbeziebung andenen
Blutsvcnwandten in diese Grmppc cmstand dic Sippe und aus dci- Vencinigung
mebrenen Sippcn damn aucb den Stamm. Wie man den Germania von Tacitus
entmebmen kann, wan dic Sippe dunch zwei Eigcnschaftcn ehanaktenisiei-t: Dic
Sippe bestanid aus frcien Menseben und aus blutsvcnwandten Mensehen.

Dic Zeit den Vólkerwanderung ftíhrte ¿u ciner Situation den Abhángigkeit
den Mensehen úbenbampt, unid so gcwábnlcistetc dic Sippe den Sippenam-
gebónigen micbt mmi- dic notwcndigc Umtci-stútzung, sonden amcb Mñglicb-
kciten den Fórdcrung. Damit dic ganze Gcmcinschaít imstamdc wan zmsammcn-
zmwirkcn, wundcm das Sippcntneue- und Sippenchrcmpninzip mmamsweichiieb.
Den Tncucschwmn vcrpllichtetc alíe Mitglicden, sieb nicht nun untencinanden
Hilfe ‘tu Jeisten, sonden aucb dic Beieidigmng cines Sippcnangcbónigcn an dem
Sebuldigen ¿u ráehcn.5 ini das sieh politiseh-nechtlieh abzeiehnendc Staats-
gelúge konntcn mun Stammesamgchónigc aufgcnommeí¡ wenden, und alleun dic
Walíenfáhigcm erbielten Voliberechtigmng. Unten den Sippcnangcbónigem be-
standcn immcrhin Standcsuntcrsehiedc, so dalA cm ini dnci Scbicbtcm geteiltes

Cfr. y. Kellerniann, Germanische A/tertuniskunde. Einfllhrung in das Studium emer
Ku/turgeschichte dc,- Voy- unid Frdhzeit. Schmidt, Berlin 1966,5.27-31.
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Sozialgcbilde cmstamd: dic Volifrejen, dic Mindcntncicn mmd dic Umlncien. Zun
crsten Schieht gebórten Kénigc, 1-lenzóge mmd lándliehe Gnol3bcsitzcr, ‘tui- zwei-
ten diejemigen, dic aus den Gemcinscbaft abgcsmmkcn oden von den Unírcien
aulgestiegen waren unid ¿mr dnitten diejenigen, dic recbtlich mmi- als Saebe am’tu-
saben sind. Dic Volkssouvcránitát nubte auf den Gesamtheit den waffeniíábigen.
Ircien Mánmen, dic im Tbung (concilium) Beschlússe fassen kommtcn unid un-
spi-tínglicb aucb noeb den Kónig unten den angesebemen unid aus ciner guten
Familie stammcndcm Mánmenn wáblten. Als Hecnkómig iibte den Kónig ini den
Wandcrmngszeit dic Fmnktion aus, cinen memen Kleinstaat in dem im Ausland
crobenten Tcrnitonimrn ‘tu bcgi-iinden.

in diesen Zcit beganin lar das politiseb-so¿iale Gefúge cinc alímábhiebe mnd
tiefgncifcmdc Peniode den Umwandlmmg, dic sieb am demtlichsten iii den
Entstchmng des mittelalterlicbcm Adels widcrspiegelte. Diesen Vongang láiSt sicb
nun danin angcmcssen eimschát’ten, wenn man seime Auswinkilngen auf das
ganze spatei-e Mittelalrcn in Betnacht ¿ieht. Das Wont Adel stammt aus detn ger-
nIaniseben oc/al, das, nach Gcbbardt, aml3en den Bedemtung von «Besit’t» amch
nioeh diejemige von «Hausgemcimscbaft», «Sippc» unid sogan «Souveránitiits>
enitbált. Diesen sieb langsam benausbildende lándliche Adel wan lctztlicb cine
Elite, cinc Mumderhcit von ccbtcn Encien, wclche dic politische Fúbi-mnig im
gesamten Mittelaiter inmehaben solíte. Aufgrund ihnen anistokratiscbcn Pi-águng
soilten sic auiSerdem dic monarchisebe Staatstrmktun als cinzige mógliche
I-Icnnsehaftsfoi-m anseben.6 Vm sich sclbst wchi-cn unid ihnc politiseben
mnitcresscn venteidigen ‘tu kómncn, gntundcten dic Sippen und Stámmc das soge-
naninte Gelolge. Zmm Gefolge (urgerm./abd. drmhti¿) Idas beil3t. Knicgszug oder
Selian auf Kniegs’tug cines Gcfolgshcnnn (w’genn./ahd. druhtun)1 gebóntcn junge
Stamdcsgcnossem. dic unspi-Unglich Sóbne des Gcfolgsliermni waren. Dic
Zugcbónigkeit ¿u cumcm Gelolge war den ebrenvoile Wcg ¿un Waflen- mnd
Volibiirtigkcit. Das Vcnbáltnis zwisebcn Gefolgsbennn unid Gcíolgsmánncnn wan
áhnlieb besebafíen wic das, das zwisehcni den Sippenangebói-igcm bestanid; den
Untensebied war jcdoch, daiS dic durch Vcntnag abgeschlossenc Bindung lcieb-
ten aml’tmlóscn wan. Aul diese Weisc cntstand cine Ebrcnetbik, an den sieb
gnundsátzhicb das 1-landeun beider Vertnagspartncn onientiente. Ahlendungs mvar
das Vcnbáltnis beider Seiten ¿meinanden noeb kcin Lchnsvcrháltnis tnot’t begin-
nenden Gaben- mmd Landvcrtcilung.

Es wundc oben sebon danamf bingcwicsen. daiS dic Heldensagen Encigmisse
aus den Vólkerwandcnungszeit ¿mm Gegenstaná haben umd amch danaul, dalA
diese Fpoche dic typisehen Menkxnalc cines bcnoischem Zcitaltei-s aufwcist. Aus
diesen Grúnden lál3t sieb auch venstehen, dalA das Heidenlied cinc schr bedcu-
tende Entwieklmng erlebí.

Cfr. ni. Gcrhardl, Handbuch dey deutsche,, Geschichte. Baud 1: Frñhzcit unid Mitíela/ter.

la Vet-b¡ndung mii mehrcren Autoren, hrsg. von H. Grundmann, Unio Verlag, Stuttgart 1954. 5.
594.
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Aus dcm Beniebt des Tacitus (55-115) in den Germania kann man
scbliciSen, dalA es sebon im dnittem Jahrhundci-t von Cbnistus unten den
Germanen stabncimende Dicbtung gab. Beispicí bierítin ist das Mcnkgedicbt
liben den Unspnumg den Germamen Die Abstammung der Germanen. Eme alí-
gemeine Dichtungstradition láiSt sicb auch den Anales emtnebmen, wo tíben
dic Tradition benicbtet wind, den Armmnius ¿u besingen. In den Germania wird
cunmal Uben den Bramcb bcnichtet, amcb Hcrkmles ‘tu besingen, wcnn dic
Knicgcr iii dic Scblaebt ziehen wollcn, femen Uber Lieden, dic als Banditus
vongetragen wmrden. Dic Res gestae von Ammianus Marceilinus (um 330-
395) und dic Iragmentanisebe Byzantinisc/te Gesc/tic/tte: Gesc/te/tnisse aus
cien Ja/tren 441-4 72 des Pniskos (mm 415-472), cines Gesandtcn ini Atilas Hol,
entbaltcn ebenlalis Inlonmationen liben diese litenarisebe Tradition. In den
Gorengesc/tic/tte (um 550) von Jordanes (mm 550/555-560) wird das gotisehe
Mcrkgcdicbt tíbcnlicíert, das dic Gotisc/te Wanc/ersage entbáit. lii alíen diesen
Qucilen lassen sich lolgende Gattungcn nacbweisen: Denk- oden Menkvensc.
Preislieden, Chorgesánge, Marseblieden, Tanzlieden, Zaubenspnúcbe,
Hocbzcitslicdcn, Totcnklagcn, Elegien, episehe Lieden und seibstvcrstándlieb
aueb Heldenlieden t

Nacb Meimung den meisten Speziaiistem bat das Heldenlied bci den Goten
cinc bohe Bliite genossen. Das Hcldeniicderrcpcntoinc, das man aus den
Bcnichtcn den Gesehicbtssebreiben mmd andenen tradienten Sebnilten rckon-
stnmiercn kann, umfal3t dic áltei-em Heldenuieden aus dem 5. Jabnhundcrt, wic
¡Srmanarichs Tod (Aníang des 5. Jhs.; cmdgúltige Fassmnig ini den Fc/da als
Hamdierlied), das Hunnensc/t/ac/tt/ied (aus den Mittc des 5. Jhs.; cm Teil ist ini
den 1-lervararsaga erbalten), des wciteren dic Lieden aus den letzten iabnen des
5. umd den ensten Háilte des 6. Jabnbmndents, wie das (irlied des
Burgundenuntergangs (Altes At/i/ied aus den ¡Sc/da) mnd wabnscbcinlich amch
dic Ursago cies jhngeren Sicgfrid, scblieiSlieh dic Lieden aus den zweitcn Háilte
des 6. und aus dcm 7. und 8. Jabnbumdert, wie A/win (6. Jb.), Siegfrids Tod (6.
oder 7. Jh. = Alíes Sigurd/ied aus den Fc/da), das Urlied von der Rabensc/t/ac/tt
(Amfamg des 7. Jbs.), das Rosimundlied (aus den Mittc des 7. Jhs.),
C/t/oíarchar/ied (Anfang des 8. Jhs), das Iringlied (Anfang des 8. Jbs.) das
Hildehrands/ied (Ende 8. Jhs.) etc. Aus den Vielzahí den Lieden wind dcmtiieb,
daiS das Heldenuied Uben cinen lángeren Zeitnaum das gcsamte litenarisehe Bild
bcbcnnscht bat. Den Gnmnd licgt danin, dalA sicb dic Menseben dieses Zeitaltcns
dazm bcwcgt lúbíten, dic Gcschichtc mnd Schicksaic von henausnagenden
Gestalten des cigenen Stammcs ms Gedácbtnis zmntickzui-ulem unid ¿u loben
oder auch dic von andenen Stámmcm kcnncn’tuicmcn und ‘tu besingen. In die-
sen Gescbicbtem spiegeln sich ibr cigenes Scbicksal, ibre Wci-tvonstellungcni
und ibre Wúnscbe. Dic Menschcn identifizienen sicb mit den iii den Liedenn dar-

Weilercs bei F. Gcnmcr, «Vorgcschichtliche‘>nd frúhgeschichtlichc Zeit», in: HO. Burger
(Hi-sgj, Anna/en dey dcutscheni Lite,-atuy. 1. Liefcr’>ng, Melzier, Stuttgart 1962,5. 1-36.
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gestelíten Tnagik den hcroiscben Mcnscbem, da sic gicicbzeitig auch dic Tnagik
des cigenen Stammcs beispiclbaít nepnoduzicnt seben.

Man kann bebaupten, dalA sicb das im Stamm berrsebemdc Geltíhí cinen
gemeinsamen Geschiebte umd gemeinsamen Enlabrungen auch im kmltuncllen
Leben áuiSert umd iii den Heldcmuiedern dangestellt und sogar bcstátigt wird. Dic
Skaldem und «scopfe» als Bcamtc den dichteniscbcn Tátigkeit wancn beauítnagt,
beides duncbzmítíhrenA

Um dic Onganisation des knicgeniscbcn Adels benum cntstand cinc cigene
Lcbcnsftibnung. Sowobi in Fniedens- wie aueh iii Kricgszciten bildete sich
ailmáblieb cine verbáltnismáISig wcitmasebigc Ámtcrbienarcbie, ‘tu den amcb dic
Dichten gezáhlt werdcn kémncn.~ Den byzantiniscbe Gesandtc Pniskos z.B.
bcnicbtet úben Holsángen an Attilas Hol, dic Ms Banbarcm be¿eichnct wendem
unid welchc dic kniegci-iscbcn Tugenden, Siege und Taten des l-Iunncníiii-stem
besingen. Nacb Halbach konnte ibre diebtenisehe Ubumg dem des spáterem gen-
maniseben Etinstempreis gleichkommcm, dciii «den Skop ist clii anistoknatiscb
vollwcrtigcs, stolz sclbstbcwuiStes Mitglicd den Fúrsten-Gefolgsehaft».” Gcnz-
men vcrtnitt dic Meummng, dalA sich dic vensebiedenen Bevólkei-umgsgi-uppen an
den cinzelnen Gattmngen, von allem an den cunfaeben Volkssagcn unid an
seblichtcn Versen bctciligt baben. Das Heldenuied aben wird insbcsomdcne im
Kncisc den Máchtigcn mnd ibren Geíolgsebaften gepllcgt.” In den Bltitczcit den
gcrmanischcm Literatun unid des Heldeniliedes stammt den Diebtcr aus dcm
Adclsstand, ist am Hof tátig, mmd bci semen Tátigkeit spiclt en aucb dic Hanle
und wind «skop>~ gcnaumt.

Den Dicbtcn ci-Itiiit cine amtlicbe Aulgabe, sei es aus gcsellscbaítlicbcm oden
aus politiseben Intcncsscn cimen Gnuppc. oden auch, weii dic Gcmeinischalt ihn
iii Anspnueh nimmt, nacbdem sic sicb als cinbeitliebe Gnmppc sebon
cumigenmaISen stabilisicnt bat. Dic Funktion des Heldenliedes bcstcht danin, den
Zmbóncnm einie ástbetisebc Freude ¿u benciten, indem Heldentaten von
Mcnschcn aus dcm cigenen Stamm vorgetragen werden, dei-cm Schicksale in
den Regel uniglticklieh mmd sogan tnagisch wancn. Dadunch. dalA diese
Heldenlieder amch in andenen Stámmcn oden Vñlkenn vorgetragen werden, sieb
also Uben den Rahmcn humaus ausbreiten, iii dem sich entstanden sind, wind ihr
Inhalt anígrunid den Úbcrtragumg vcnánidcrt und sogar cntstcllt. Dabei vollziebt
den Dichtcn cinc Ampassung an dic ibm selbst ‘tmgcwicseme Fmnktion mnd
gleichzcitig an dic des Wcnkcs mmd den Gattung. Diese Fmnktion ist im Pninzip
dieselbe, dic Hóflen iii bezmg amI dic gniechisebe Heldenlitenatur feststcllte,
mámlieh dic dic Taten den Mánnen ‘tu i-úbmcn. Nacb Grimm bandelt es sieh

Beiz venn’>tct a’>eh cine Pniesíerfunktion dieser Dichíer ‘>nd ihne Zu.gehdi-igkcit -su eincm
bcstimmtcn Stand, Cfi-. W. Betz. op. cit., 8. 1878-1879. l964~I965,

Cfr. W. Kellenmann, op. ci!., 8. 29.
K.H. [-lalbach,«Epik des Mittelalters>’, É: Deutsche Philo/ogie ¡ni Aufy;j3, 5. 403-404.
Cfr. op. cii,, 8. 13.
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darum, den Ruhm den Helden so zu besingen, wic en im Voik weiterlcbt. Den
Gegenstand den Hcldendichtumg ist ini diesen Hunsicbt etwas Uberpensénliehes
mmd Gememnisames. Dic Hcldcndicbtung kann demnach — laut Hófler — ais
Vei-kórpci-unig des Verganigenheitsbildes den Gememniscbaít venstanden wenden,
dureh das das Geschichtswissen und das SclbstbewuBtsein des Volkcs gebildct
wird. 2

Das ist sichcnlieh cinc wahnc, aher aucb unvolístándige Ansiebt. Dic
Heidcnvcrehrung entspi-icbt zweiícllos zumcist cinen Ubenlebenisnotwenidigkcit.
Das Volk benótigt cine Sichenheit von dci- Zerstórmng unid dem Tode. Es bnaucht
cinc Erklárung dcsscn, was gcschieht. Ini diesem Sume sorgt das Heldenuied
daltir, fui- das cigeme Leben cinc Interpnetation ‘tu gewábrleisten. Es ist nicht
ausgeseblossen, dalA es auch cine den Geíolgschaítsorganisation mmncwobnende
politisebe Notwendigkeit darsteilt. Um dic dcm Heldenliede zugcwicscnc
Fmnktion ¿u enltílien, bcdient sich den Dicbten den literaniscben Formen, dic ibm
¿mr Verfúgung stehen unid dic en ini den Tradition fxndet. En bat nun cinien
besebi-ánktem Kode ‘tun Vcnítígung, den sicb sebr ianigsam enwickclt bat, mm ‘tu
den spcziíiscbcn Ausgcstaltung ¿u gelangen, wie sic sich iii den knappcn uns
tradienten Uberliefenungen zeigt. Von cincm indogermamiseben Unspnung mis-
gebenid bildct sich den Kodc naeb den Eigenscbaítcn dengenmaniseben Spracbe,
das beiiSt eher naeb den Wortbetonung ais nacb dem Versmal3 oder den
Mmsikalitát. Das Ergebnis sud symmctniscbc mnd gieicbmálAige Vensíonmen,
dic mindestcns bis ‘tum 2. Jahnhmndert n. Chn. gcpflcgt wenden, z.B. den
Havamal den ¡Sdda; das Gótterlied Hynd/o/j&,, auch aus den Edda; den 2.
Merseburger Zauberspruch etc., oder spátere poetisebe Formen, bci denen, wie
im Hi/debrands/iec/, dic Vensifikatiom strophcnínei ist unid bci den dic Langzeiie
dic mctnisch lángste Eunhcit ist, oder dic unregelmálAige Stropbcnbildung den
Heldenlieden den ¡Sc/da.

Dic fortscbncitcndc Entwicklung des Kodes bringt cine Anneicbcnung den
stilistiscben Mittel mil sich: alímábliche Amígabe von pnimitiven Elementen
wic dcm Parallelismus; Henvontreten den Abwandlmnig (Variation), des Kcnniing
und des schmúckcnden Bciwontcs (¿.13. im Hamdier/ied: altisí. vargtre = mhd.
Wolísbaum = Galge etc.); Beibcbaltmng des scbmtickenden Bciwontes und
Aulnahme den Symboiisienung. Im Heldeniuied sud die Hauptpcnsoncn Helden
oden Rcckcn ciner Gefolgschaft, deren Gnundcigcnschaft dic Sippen- und
Gefolgstrcuc ist. Dic Heiden sud iii cm tragiscbes Sebicksal venwickelt, das
sicb niclit nur ais dmnkle mmd mnkontnoilicnbane Maeht den Nonne vensteben lálAt,
sonden aucb ais Symbol den Unterwcrfung unten dic Ubenindividuelle unid
gemcinscbaítlicbe Maebt den Sippcn. Das aber bcdcutet nicbt, daIS den Heid des
Heldenliedes den Mácbtc bcwulAt ist, denen en ausgcsetzt ist. En bat ganz im

12 Cfn. O. Hófler, «Deutsche Heldensage», ¡u: K. Hauck (Hnsg.) Zur gerznanisch-deutschen

He/densage. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darnistadí 1965, 8. 61-62.
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Gegenteil keine Einsicht in das, was eigcntlich ablámfl, aucb wcnn en das
Geseheben ohnc wcitcnes ak¿eptiert. In dicsem Sinne ist das 1-leldenilied dic
gelungene poctiscbe Gcstaltmng des Kodes den Lcbcnsvorstellmngen den
Menseben in den Vólkcrwandcnumgszeit unid ibres Vcnstándnisses voin
Gcscllschaftlieben mnd sogan vom Politiscbcn.

Das Hi/c/ebrands/iec/ ist das lct’tte mms tnadici-tc 1-leldenuied aus den
Emdpeniodc den genmanisehen Litenatur Litenaturwissensehaftícr wie Halbacb
sud den Meinmng, daiS dic Gattung in den drei [cuten Jahnliundenten des
Fntibmittelaitci-s weiten gcpflcgt, aben niun míindlicb úbenlieíent worden sei.
Aber abgcschcn vom Heldenepos Wa/tharius vom Fnde des 9. oden auch Anlang
des 10. Jahnhunidei-ts, ist bis ‘tmm 12. kcumc Heldenlitenatur mehn scbniftlich ti-a-
diert wondcn. Enst iii diesen] Jabnhundent entstcbcn dic Kaiserchrúnik (1135-55),
KÓnig Rol/ter (1150-7<)) und Herzog ¡Srnsí (um 1180). drci Werke. dic als hel-
diseh ‘tu be¿cichncndc Elemente cnthalten. Am Ende des Jahrhundents babel]
sueb dic Vonausset’tmngen den deutscben mittelalterlicben Litenat’>nklassik erIUllt.
‘tu dei-cm wichtigstcn Neucrungen das heldenepisehe Ni/te/un gen/iec/ gehónt.

Bcim ensten Anblick dieses Wenkes fallen Merkínale auf. dic cinen deutli-
cbcn Untensebied ¿um Hi/c/ebranc/siied amfwcisen. Es bandelt sich enstenis un]
cm im Ganzen scbniftlieb tradientes Dicbtmngswenk. ¿wcitcns bat es cinen vid
gnól3cnen Umíang als let¿tcncs, dnittens, weist es cine pninzipicll nicbt germa-
ntscbe Vei-sifikation amI, vicntens entháll es cine Danstellung von Lebensvon-
stellungen des mittelaltcrlicbcn Feudaladeis, lonfteas enthált es zwan im Prinzip
dic gleichen Elemente den poetischcn Spannmng wie Fbi-e, Treme, Rache, aben
aucb andene wic dic hntnige. den Betnug, das Grotcske etc. unid sechstcns sind
weibliche Cbanaktcne als nicht umbedeutende Handlungsíniiger ¿u linden.

Das Wiedcnauftauehen den Heldenlitenatur cnfolgt ¿u einetn Zeitpunkt den
Geschicbte. ini dem cm anhaltenden ProzeiS abgescblossen isí, dcsscn Aníang
mebrere Jafinhundente ‘turúckliegt. In dicsem Pro’tefA hat sich dic Synthese
zweier vensehiedenen gescbichtlicbcn mnd kultureller Wellen voll¿ogen und
mnfolgcdessem cine gan¿ neme Gcsellscbaft gebildel. Beide Vorgánge sind not-
wendigc Voraussct’tmngcm, mm dic cntspnechendcl] Veránderungen in den
Heldenlitenatun des 13. Jahrhumderts angemesscn crklánen ¿u kónnen. Den
Chnistiamisienungspi-o’teB den genmamiseben Vólken bcgann verbáltnisrnáiSig
frúh (Wmlt’ila 1310-382/83B. Trot¿dcm beganin sich jeme Synthese im (inunde
genommen, crst im 5. Jahi-hmmdent mit den Bildmng des Fnankenrcichs ‘tu festi-
gen. lii den Zeit Karl des Gi-ol3cn sct’ttc sic sich weiten dmnch mmd kam ¿rin
Vollemdumg. Politisch bedeutete das dic Wiedengewinnung cien Macbtvon-
stcllung Uber dic Vólkcr Emnopas, verbunden mit deni antiken umd kmrehlichen
Romgedankem.1’ Dmrch den Vcntrag von Verdun (843) md den von Ribemont

Cfr. op. cd.. 8. 420.
Cf. Ccnhamch. op. ¿it.. 8. 609.
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(880) beganin dic autonome Gesehicbte den Deutschcn. Seit den Kaiscrrciebs-
gntmnidmng konsolidiente sieh dic politisebe und geseiiscbaítliche Stnmktur des
Lchnswesens. Den anfangs grundsátzlieh von 1-lerzógen gebildete Dienstadel
vcnstand sich als Ventreter den kaiseniichcm Intencsscn iii den von ibnen vcrwal-
teten Ternitonien, dic im Laule der ZejÉ teilweise auch ¿mm Leibenbesitz oden
Lebnbcsitz wunden. Eben dadureb wunde diesen Adel ‘tum Erbadel. In den
Kanolingcn’teit baute sich cine aul «Lebnmimistcnien» begniindcte
Staatsvcnwaltmng amI, deren wichtigstc Ámtcn Lcbnslcutcn zugcwicscm wurdcn,
nacbdcm sic cimen Tremecid gcicistet battcn. Diese Lcbnámten konimteni sogan
vcrerbbar werdcn, so dalA dadurcb dic Adclsbcni-sehaft entstand.

In den Ottonien-, Salier- umd Staulcrzeit sct’tte cinc auffallende Evolution
cm, dic mIs Bcstátigmngsprogramm des politiseben Lebnwcscnis zu venstehen ist.
Tnot’tdcm gcniet das Feudaikaisenneicb in den Saiier’tcit ini cine Knise, dic
grumdsát¿licb als motwcndige Folge den Staats- mnd Kinchcnkoppelumg, des
lnvestitui-stneits. den Sekmlanisationswunschc den Ftírstcn und tibenhampt des
ganzen Adels mnd Rittertums mod den Entstebung den GroiSvasallen mmd den
entsprccbenden Fórdenungen ini den Fúnstiiehkcitslonm mit cigenen Somvci-ánitát
umd Tennitonialautonomie ‘tu betracbtcn ist. Iii den daramifolgeniden Stauícnzcit
wmrde cine «nemovatio impcnii» (Ermcucnmng des Reiches) aus dem nómiseben
Gedamkcn cines Weltkaiscrreicbs mit Bcibehaltung den ebnistiichen
Komponente vensueht. Daduncb wmndc cinc Bcstátigung den Impcniumssa-
knalisicnung vongenommcn, allendings ausgehenid von den Umtenweríumg des
Papsttmms unten den kaiscrliehcn Politik.

Das Ei-gebnis dieses Pnozcsscs war dic Bcstátigunig des 1-loebadeis. Dcssem
Konlnontiei-ung mit dcm Kaiscrtum soilte duneb das Emtstcben mnd dic
Konsolidicnung des Reicbsítinstcnstands ¿u cigenen Gunsten ausgehen. Dic
Tcrritorialisienung des Reicbes bedeutete auISendem dic Umtcnwenlung des
Kleinadcls unten dic Ternitonialgewalt den Fúnstiichkeit, das heitit des
Hochadels. Den Gcdankc den «nenovatio impenii» sebeiterte nicbt ‘tulctzt dmncb
dic WcIíen- und Stamt’enstrcitigkeiten im 13. Jahrhundcrt. Dic Folgen von alle-
dein IUi- den Klcinadcl. sowobl Edn dic Ministenialen mis aucb lun das Rittcrtum
úberbaupt, sud von grolAer Bedcutmng, ¿mm Vcnstándmis den I-Icidenlitcnaiur
dieses Jabnbumderts mnd von allcm des Nibe/unge/iedes.

Traditioncil bat man dic Feudalgcscllseiiaft mis cinc aus di-ej Stándcn beste-
hende Gcscllsehaft venstanden. Dic bierarchisebe Struktun, wclcbc dic
Lebnwescnspynamide pi-ágtc, bcrmhtc amI ciner scbr breiten Basis von
Landbevóikcnung. AmE den náehsten Stufe stand den aus Rittcnm und
Ministenialen bestehenden niedere Adel und amI den bócbstcn den Hoebadel,
darunten aucb dic Fúnsten und den Kaiser. Dic Pnionen, Abtc, Gralen,
Píalzgralcn mnd Herzóge bildeten dic mit Sondcnícmdalneebten ausgcstattete
Rcichsltírstemkatcgonic. Wie gerade ausgefúbnt, warcn Rittentum und
Ministcnialitát dic niednigstc Adelsstufc. Eme Grenze zwiscbcn diesen beiden
gescllscbaltlicbcn Grmppen ist nieht ieiebt ‘tu ziehen. Man kann jcdoch beo-
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bacbtem, dalA dic meisten Stneitigkeiten im Fcmdalsystem militánisch vom
Rittentum ausgetragen wmndc. AmI jeden FaIJ ist ¿u venzcichmen, dalA das von
beiden sozialen Gnuppcm gcfhhrte Leben sieh kaum von dem des alten
Hochadeis untersebied umd dcm den Kauflcute in den Stádten vengieiebban wan.
Iii den Zeit des Nibe/ungenliedes wanem sieh beide ibrer pnivilegienten sozialen
Stcllung bcwmISt. Dcmentspreebcmd Etihiten sich alíe Adelsstulcm den breiten
Bevólkerungsmassen gegemúber abgckapsclt, was sieb ini ciner besondenen
Lcbensltibi-umg widcnspicgeltc, dic sic mit alíen ihncn ‘tun Vci-ftigung stchcnden
Mittel beizubehalten vensuchten. Den Hol wundc fún alíe diese Adelsgi-mppen
zum wichtigsten Lcbcnszentnmm. Ini Hof wobntcn ml]d Iebtcm aulAen dcm Kaiser
mit semen Familiemangehórigen aueb den Hofklenus mit niebí allein neligiósen,
sonden auch erziebnisclien Aulgaben sowie l-Ioíancbitektcn, Hofánzte, Kanzlcr.
Notare, Sebreiber msw. Im Bol hatte auch dic von Mimistenialen ausgetibtc
Holverwaltung ibren Sitz. bei denen amch ibre miebsten Verwamdten lebtcn.
Dort landen sich táglicb amiSendem adlige Giste, Gesandscbaftcn, Boten timé
ganze Sebanen von Bittstcllenn mud Umtci-haJtungsktmnistlcnm ciii -den bcniimteste
untei- ihuen wan Walthcn von den Vogelweidc.15

Sowobl in den Residenzen als auch amI den Smi-gen, in den gcistiicbcn wic
ni den wclt!ieben Maebtzentnen wind den Rol Kei-npmnkt cinen nemen
Gcscllsebaít. dei-en konstituiencndc Cesellscbaltsgrmppen dic gícichen
Lebcnsvonstellmmgcn und Lcbenisweisem teilen, dic als «hóliseh» cbanaktenisient
wendcn. In mnmittelbane¡n Zusan]menhanig mit del]] Begnilí des Hólisclíen ste-
ben dic Begnilfe des Rittcns und des Rittcnlicben, dic von so groiSen Relevan’t
lun dic Literatun den Zeit sud. Den Rittcrbegnifl cntbált zwci umtcrsehiedliebc
Bedeutungen, námlicb ¿mm cinen cinc sozialgescbicbtlicbc unid ‘tmm andenen
cinc etbische. Den Ritien ist pninzipielí cm Reiten. dem Dienstaulgaben amlenlegt
wcndcn. Dmreb dic Kreuzztigc erhielt seine Fmnktion aueh cinen neligiósen
Charaktcn So wundc den Rittcn ¿um Gottesdicnen in den Stnuktur den «ondo mili-
tanis». Dic Ritterbczeichnmng wmndc im 12. Jahrbmndent ebenlalis gcbnaucbt,
mm dic Ministenialen als micdnigste Sehieht des Adelstands ¿u besebreiben.

Andcrcrseits konmte sicb den Rittcnbcgnilf aucb auf den Benin unid Etinsten
beziehen, so dalA dic dnei Begnifle Ritter, Herr mmd Fil rst amstausebban ¿u sein
scbienem. Das bciiSt. dalA den Begnilí cinc meue Bedcmtunig crbiclt, dic sich ini
12. Jabnhundcnt duncbgcset’tt bat, wobei sich ritterlich aueh von den urspi-úngli-
cbcn militániscbcm Bedcutmng loslóst mnd den Sinn von sta/tlich, scluin, prac/t-
tig crhált’6 Den RUten wird dadureb mil den Eigenschafteni cc/ele, gun!, wert,
gernetí cisw. in den Tcxtscbniftcm aligemein und aueb im Nibe/ungenlied aus-
gestattet.

» Cfr. Y. Bunikc, Hbfische Ku/tur Litera!,,,- unid Gese/lschaJt i,n hohen Mittela/íer. Bd. 1..
Múnchen 1986,8.51.

Cli Il. Bu,nkc, op. ci!., 8. 67-69.
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Das Nibelungenlied enseheint imncrbalb den litenariseben Pnoduktion mm
1200 als cinc Ranitát. Seine dichteniseben Eigenscbaíten beben es dcutlieh von
Wenken um dic Jabnbundcrtwcndc, wic dcm Parzival oden Wigalois, Dei.
armen Heinric/t oden Lonze/el, den Minne/iedern Wolfram von Eschenbachs
oder den Liedern gegen Reimar den A/ten von Waltbens von den Vogelweide ab.
Im Vergleieb ¿u den Prodmktiom aus dcm vonhengehenden Jahnzcbnt sicbt es
miebwi andcrs aus. In diesen Jabren sebneibt Heimnicb von Vcldcke den Eneit unid
Hantman von Ame den Erec unid den Gregorius. Fniednieb von Hausen, Heinnich
von Monungen mmd Reiman den Alte vcrlasscn ihre klassiscb ausgepnágtcn
Minnelieder unid Hartman von Ame dic Lieder den ebenen Minne. Abnlieh siebt
es nacb 1200 aus. Es ist dic Zcit von Tristant und Isolt von Gottfnied von
Stnal3bui-g. von Wil/e/talm unu Titurel von Wolfram von Esebenbacb, dic Zeit
den Lieder von Ncidhart von Remental oden den Kulturkritisc/ten Gec/ichte von
Waltber von den Vogelweidc.

Das Nibelungenlied enscbcint iii den Blútezeit den hóliseben Dichtmng. Es ist
cine Zeit, ini den diese Litenatun cine Wemdung und ncuc Móglicbkcitcn cníábnt.
Ini den Inúbenen Jabren den hóliseben Litenaturpeniode vcnsucbte dic nittcnliehc
Gesclisebaít, cine diebtenisehe Danstellmng ihrcr idealisierten Wclt zu scbaííen.
In dicscm Sume tibennimmt dic Litenatur cinc spcziíiscbc Fmmktion. Als /tornme
de court Iumdct den Ritten ini lranzósischen Litenaturquellen unid -mustcnn cinc
angcmcsscne Selbstdanstellung. Naeb franzósiseben Mustenn cntstebt unten
amdenem das A/exander/ied (mm 1140-1150) des Píalfen Lampneebt, den
Strajiburger A/exander (mm 1170), das Ro/ancislied des Píafíen Komnad (eben-
laus mm 1170), den Enagmentarisehe Graf Rudolf (mm 1170-1180), Tristant(um
1170) von Filbart von Obcng oden das Fragmcmt Rein/tarí Fuc/ts (mm 1170-
lISO). Dagegen sucht den Ritter seine Verbaltensweisen ais Kricgci- ini den cige-

mcm germamiseben Vergangenibcit; en vcnsueht, seime Ideale iii den volkstúmli-
cbem litenaniseben Tradition zm finden. Vorbilden Iimdet en in den in cinem anide-
ren Zusammembamg sebon auígeítihntcn Epen Kñnig Rot/ter umd Herzog Ernst
aus dcm Jabnzcbnit von 1160 bis 1170.

Iii den Vonbeneitungszeit den hófiseh-nittcnlicbem Literatur lasscn sich vicie
Verániderungen cnkemncn, dic denen Eigenart ‘tu cniáutenm venmógen. Enstens ist
¿u beobachtcn, daiS das Lateiniscbe mieht mcbr dic Litcnatunspnacbe ist. Den
Gnumd bicrltir liegt in den Amígabe aussehlielAiiehcn Religions- unid
Cbnonikinhaltc. Zwcitens gebónen ¿u den Litcnatmnpnoduktionszemti-en nun
Kanzlcien, Hóle umd neucndungs amch dic Stádtc. Diese Enweitcnmng den
Prodmktiomsstáttcn kann amI dic Intcressem den Adelsgcscllsehaít, micbt zuietzt
aulibre Machtimtencssen bezogen werden. Den Adel wind mámlicb Auítnaggebcn
von litenaniseben Untennehmcni und iibennimmt ini vicien Fálien sogan cine
Mázenatcmnolle.’7 Dic Edelleute — iii ibren Mebnbeit Amalpbabcten — beginnen,

Bcispiclswcise der Bischofvon Passau als Fórder des Nibe/ungen/iedcs.
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sich schn hin das Kmltunicbcn ¿u imtercssiercn mmd sich den urspntingiicb dcm
Klcrus vorbehaltenen Beneicb des Sebnifttums anzuzichen. Das seblieiSt nicht
aus, daIS Kleniken noch cinc Ubennagende Dichteríuniktion ameb an den Hófel]
wahnncbmen. Dnittens verándcnt sieb dic Art den Venmittlung. Wáhncnd sich bis
dahin dic Vermittlumgsart — scbniltlieb oder miindiich — niaeh dem jeweiiigeni
Inbalt nicbtetc, ist nun cine Misebmng von Miumdlicbkeit unid Scbniítiicbkcit,
unabhángig von den Ant des Inbalts kemn’teichncnd. Das hntcncsse von
Anialpbabctcn am Kmltunleben, das gcscilscbaítlichc unid Machtmnitercssc des
Adels unid seine Notwcndigkeit den Sclbstbcstátigung fúbren dazu, daiS dic
sebniftlicbc Litenatun neme Mittel bcnótigt, was unten andenem dunch dic Ptlcge
den Hcldcnepik enftullt wird.

Obwobl man mchr mnilonmation Uben dic Identitát des demtseben als dic des
germanisehen Diebtcrs besitzt, weilA man docb nicbt vid mebr von ibm. Man
kann jedocb bebaupten, daiS den Diebten, Spielmanin, Jongleur oden wie man ibm
auch immcr bc’teiehnen mag, wcnn nieht iii -allen Filien, so doeb ini den mci-
sten seine Amonymitát vcnliert. Es sud bauptsáchiich Lyniken, sowohl
Minnesángen als ameh Spruchdiehten, aben amch Epiken, dic jet¿t mit Namen en-
sebeinen. Den (ii-unid des I-Icraustretcns aus den Anonymitát ist danin ¿u sueben,
daiS dic Litenatun cumen Funktionswcehscl eníáhrt. Sic ist jet’tt mámlieb
gnundsát’tlicb gesellscbaítlieh onicntient. Das litcnanischc Reziticren des
Diehtens von cumen Abenidgcseliscbalt aul dem l-Iof wird zum Amsdnmcks- und
Dai-stellmngsmittei den bófiscben Ideale. Dabci werden dic tágliehen Probleme
des Adeis weitgchcnd ausgeklamment. Den Hofdichten ist sicb desseni bcwuISt.
daiS en pninzipicíl micbt mcI-ir und nicht weniger als den Venmiltíen den bóíiscb-
nittcnlichen Gi-undgedanken und Vonstellungen ist. Dazm ist en bcauftnagt won-
den, mmd daflin wird en aueb be’tahlt. Da seine Aulgabe gesellscbaftlieh angese-
henen gcwondcn ist und seune Lcistmng dmncb Entgelt ancnkannit wind, JáiSt sicb
wobl vensteben, dalA en auch das Bekanntwendcn semen Pci-son sucht.
Andcncrseits gibt es aucb jene anonymeni gebildeten Autonen, dic sicb ini cine
populáre volksspraehlicbe Litenatuntradition eunondncn lasscn und dic iii den
bólisehen Literaturpeniode ameb Dichtcnanbcitem Íibenncbmen, dic liben diese
Traditió¿ñ bunWmsgéhcñ. S1é&igñ&nXidh dás&chteibeñ ak Pnoduktiomsweisc an
unid vcnlassen ibre vorangehende Vcnlasscr- unid Vermitticrlunktion. Sic haiten
amch dic neme bólisebe Literatun lun angesehemen, mnd aus dicsem Grund geben
sic tren Namen nicbt bckannt. Nach Schneiden/Mobn ist ti-e Anbeit nieht des
Adeis wíirdig, unid deswcgeni zieben sic es von, ini den Anomymitát ¿u bleiben.
Eincn den wobl bckamntestcn Pille ist den Dichter des Nibe/ungenliedes.

Den vom Nibelungenlied cingesehiagene Iitcnanische Weg wind enst etwa
di-eil3ig Jabnc spátcn Iortgcsct¿t. cinc weitcnc Bestátigung dcssen schom ei-wábm-
tcm einmaligcm Chanaktcn. Neben diescm besondenen Gi-mndmerkí]ul enthált
das Werk nocb vicie andene Aspekte, dic sich aus den Grundíagen den hófiscb-
nittcrliebeni Litenatur erkláncm Iassen. Das Nibelungenlied neprodmziert cine
genuine FbI- und Rittci-schaftsatmospbái-e. lii den ensten Aventiure wendcn
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bcreits dic Hóle den Stádtc Wonms unid Xamteni umd dic dort venanstalteten
Feste, Tomnniienc msw. in allen Einzclheitcn dangestellt. Da wind das Leben cimen
Gescllschalt besehnicbcn, dic den Liebe bzw. Mmmc huldigt. Gtuntbci- winbt um
Bntinbild, Siegfnied scincnseits um Kniembild. Kciner den beiden Mámnen hat je
dic mmwonbene Fnau gesehen; sic baben nur von ibren béfisehen Eigcnschafteni
gehórt. Siegínied ist mit den ethiscbem mmd pbysisebem Attributen ausgcstattet,
dic das Modelí des hóíischen Rittcns prágen: en ist gut erzogen unid hált jeden-
‘tcit alíe Verbaltenslonmen cm, dic das Gcsellscbaítsleben des Adelsstandes
kcnnzeichncn: en ist ciii ausgesproehen cchtcn Vasalí, das bciISt, ciii /e/tnsmann
am Hol den BungumdenkÉSnigc. Mit hófisehen Eigcnscbaíteni ist im grolAen und
ganzen dic Mehrhcit den Heiden dises Epos ausgestattct. Aben abgesehen
davon, ob es den Pnin’tipien den hóliseben Ethik mnd Litenatun eigcmtiicb cnt~
spniebt, mimmt man aucb cimige Elemente wabr, dic sieh nicht vollstámdig aus
den Pnunzipien den hófisch-nittenliehen Literatur erklárcn lassen. Das merkt man
zunáchsi von alicm an den fonmalen Elementen. So stcht zum Beispiel bien dic
Lamgzcile in stnopbiscbcn Gcstaltung im Gegenisatz zm den Paanvenscn als
Grmndelemcnt den Vcrsilikatiom ini den bólisch-nittei-Iichen Litenatur. Den
Wortscbat¿ zeigt alígemein ancbaisehene Ziige als iii den bófiseb-nittcrliebcn
Epik. Den Enzáhistil ist eunschicbtig. das bedcutet, es wind nur cine áuiSei-c
Handlung cntwiekeit, anstatt ciner ául3crcm unid imnenen Hanidlmng, wie es in den
hófisehen Epik den Fafl ist. Das Nibelungenhed mimmt dic Rctandienungs- und
Antizipationstecbnik, sowic Amsdnueksmittel wie dic Vaniation mmd mamchmal
aueh den Stabneim amI unid ncigt aucb zur Hypenbolik. Das Material ist wedcn
antik moeb Ii-an’tósiscb oden kcltiseb, sondcnm stammt aus den alten germanii-
seben Tradition. Das Nibe/ungenlied ist cm anoniym Ubenlielertes Wenk. Uber
dic Hcrkunft des Autons sud vicie I-Iypotbescn auígestclit worden.

Abgcseheni von diesen Frage ist es jedoeh wabrscbcinlich, daIS es sieh bcim
Ni/te/ungenlied mm cinc Fortsetzung den mtundlicbcn Litenatun handeit mmd dalA
es síeb dcmentspnccbend aus den Tradition den germaniscben Heldenlitenatun
umd denen Entstebmngs- und Venmittlumgswcge enklái-eni lálAt. Aus diesen
Pcrspektivc ist dic Rolle des Venfasscns dieses Werkcs pninzipielí genauso wic
dic des germanilsehen Diehtcns aus den Vólkerwandcrungszeit unid desscn
Naeblolgen ¿u vensteben, das bciiSt, micbt als eigenitlichen Venlassen cmnien
Dicbtung, sondenn ehen als Tráger mmd Venmittlcr cinien langjáhnigen
Sagentraditmon. Ini diese Tradition gchónt sowohl den enste Vcns des
Hildebrancisliedes wie amch den enste des Ni/te/ungenliecies, unid in dicsem
Bczugsnabmm damacb lasscn sicb beide Verse enkláncn. Dic Anomymitát des
Ni/te/ungen/iec/es ist ebenlalís aus diesen Tradition zu vensteben und ist folglich
im BewuiStscmni des Amtors von den Mindenwertigkcit den volksttímlicbcni
Litenatur bcgÑnidet.

Jcdoch bleiben immcr noch Aspekte dieses Wenkcs, dic wcden naeb den
Grumdpnimzipien den bóíisch-nittenliehen Literatur noch niacb denen den
Hcldencpik enkíánt wendcn kónncni. Da ist zum Beispiel dic phamtastiscbc
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Episode von Siegínied mit dem Drachen oden dic schwen zu bestimmcndc ge-
scbichtiiche I-Ienkunít den Siegfniedfigur sclbst oder den Betrug mmd dic Intnige
als báufige Handlungsstimmli, dic wcden in dic Etbik den alten Hcidcncpik niocb
in diejemige den hófiseben Litenatun bincunpassen. Lctztcres zeigt, daiS den
Treme- und Vertnaucnsbegniíí áltenci- Zeiten stank ¿u wamkcn sehcint. Siegíried
dient als Lehus- und Dienstmanm scincm Lehnihennm Gunthen, amch wenm ini sel-
men Absicbt pninzipicíl kcumc cigentímehe Dicnstbencitsehaít liegt. Dabinten ven-
steckt sicb aueb das lnitcrcssc lun dcssem Scbwestcn Knicmbild. AulAcrdem ist
Hagems Mord an Siegínied, bci dem mocb Ti-emcvoi-stellumgcn aus alten germa-
miseben Zeiten weitcrzulebeni scbcmncm, im Grunde gcmommen ciii Betnug. Eme
Enklánunig ah diesen Fragen ist aus den Tradition jemes vorbófiseben
Litenatmrbetnicbs den Vaganten ‘tu bolen. dic letzteni Endes in dic spátcnc
Spielmannsdichtung úbengeht. Háufigc EJemente diesen Litenatur sud denWitz.
dic Phantasic, dic Byperbolik unid cm mánchenhalter Stofí- unid 1-Iandlungs-
amfbam. Das wánc amderenseits auch cm Bcweis lun dic andersartige Enitwicklmmg
den Litcnatunfumktion, wic sic sicb in den Pnodmktiom unid Rezeption des 12.
Jahnbmnderts maniíestiert.

Aus den bien dunchgcííibi-ten Úbenlegmngeni lasscm sieb folgende
SebJulAfoigerungen zichen: Das Heidenlied ist cinc literanisehe Form, dic aif-
grunid den Heldenvongánge aus dci- Vólkenwamdermmgs’tcit mnd den glcicb’tcitig
stattfimdcnden Synthesc den genmamiseben unid rómiscbcni Wclt cmtstebt. Das
Heldenuied vcrstcbt sicb aus dem gcseilsebaltlichcn mmd kniegeniscbcm germa-
misehen Gefuge. Sowobl dic gcscllsebaftlicbe Orgamisation in Sippeni-, Stamm-
b’tw. Stammvcnbiimdem wic aueh dic knicgenische im Gcfolgscbaftswesem
bcrmbcn amI den Gnundbegnilíem Ereibeit, Ti-eme mmd Ebre. Das Heldenuied ist ini
dicsern Simm den litcnaniscbe Kode cines gcfolgscbaftsmáiSig unid sti-cng ongani-
sierten kniegcniscbcn Adeis, dcsscn Grundíagen und Lebcnsvonsteliungen es
verkórpert ¡uid das Scbiksal Ms Nome, das beitit tnagisch, vensteht und ak¿ep-
tici-t. Es ist gi-umdsátzlieb cm genmaniseh gearteten Kodc, aucb wenini dabci cmi-
ge ebnistliehe Elemente zum Vorsebein kommem. En ist cx negativo dadureb
gckcnm¿eichnct, daiS sicb dic nómiseh-gei-maniscbe kmltmnellc Synitbcse bci ibm
niocb nicbt voilzogen bat.

Von diesen Grunidiagen ben gestaltct sicb das Heldenhied als Ancbctyp, den
sicb im Laule cumen lángenen Zcit hei-amsgcbildet bat, cinc Ei-’táhlstrmktui- als
Gnmndzug tíbenmommem unid das Gcsamtbild den genmaniseben Litenatun bis ‘tu
ibren Emdpbasc bebci-nsebt bat. Das Heldenlied ist gnundsátzlieb unid last
ausschhicISlicb miiindlicbc Literatun, dic von allcm in den Macbtzemtnen pnodu-
zient mmd nezipient wind. Ibre Dicbter sud Sippeni- bzw. Stammesamgehónigc,
umd man vcnmutct bei ihnen cinen Bcamtcmstatus. Dic Rezeptionsonte siud in
Fnicdens’tciten dic Hóle umd ini Kniegs¿eitcn dic Feldiagen oden dic Burgen.

Das Heldeniuied bat dic ásthetiseb-poctischc Funktiom, dic Zubónen dureh
Benicbtc von benoiseben Gesebcbnissen von Stammcsmitgliedcnn ‘tu unterbal-
ten, dabci dic Heldentaten ‘tu loben mnd nicht zuletzt die betrelíenden Helden
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‘tu venebren. Seine soziale Funktion cntspnicbt den tYbcnlcbcmsnotwendigkeit
den Stammesmitglieden und des Stammes sclbst in schr schwienigcn Situationen
umd wahrscbcinlieh auch den politiseben Absichten den Macbtbabcn.

Den daraus resultienende litenanisehe Ancbetyp ist pninzipiclí dmreb dic indo-
genmanisehe Vcnsiíikationi gekennzcichnct, dic durch daucnndcn VensebleilA
typiseb gcnmanischc Ztíge ausgcbildet bat. Im Laufe den Zeit gibt diesen aucb
anidene urspntiniglicb vonhandene Elemente wie den Gicieblaul unid dic
Wicdcnboimmg aul umd Ubcnnimmt stattdcsscm kompliziertcne Ausdnueksmittel
wic dic Vaniation, den Kenning, das schmúckenide Bciwort unid cine
Symbolisicnungsteebnik.

Das Heldenepos dagegen gcstaltet sieh als litenanisebes Rcsmltat ciner
Syntbcsc von Wcltkmltuncn. Diese Symthese venkónpcnt sich gcsellsehaítlicb umd
politiscb im Amsbau unid in den Belcstigung des Lchniswesems, das vom Adel
nicht obne bámfige Stneitigkcitcn imncnhalb semen versehiedenen Scbichtcn
praktizient wind. Als Bcstandteil des Adels gcwinnt im 12. Jabnhmndcnt das
Rittei-tum cinen privilegienten Status, den es dmnch weltamschaulicbe mnd ethi-
schc Bcgniffe ‘tu rcehtíei-tigen mmd ¿u bewahrcn vensuchen wind. Wie den Adel
iii semen Gcsamthcit enlebt aueb das Rittcrtmm cinen ProzelA den sozialen
Abkapselung am Hol unid im weitcnen Hofbcncich; dabei ftihrt es cinen
Lebcnsstil amI den Basis jemen vóllig idealisienten ctbiseheni Gi-undwente. Das
Heldenepos setzt mm 1200 im Zusammcnhang mit euncm vom Hófiseben mnd
Rittcniiehen behcrrschtem litenariseben Lcbens ciii, iii dem jedoclí amcb dic
Spielmanmsdicbtmng nicht obnc Bclang ist. Das Heldeniepos cntsteht ‘tu cxnem
Zcitpunkt, wo dic litenanisehe Produktion und Rezeption bamptsáchlicb ini den
geistlichen oder wcltlichcn Holstáttcn cnfoigt, wobei das Wcitcrbestehcm den
autonomen Volksdiebten aben niicht auszueblicsseni ist.

Das Heldenepos bamt cinen Jitenaniseben Anebetyp in den Tradition den
Heldendichtung aus. dic in den vorangegangemen Jaibnbumdcrtcn cinc dunkle
Existenz enlebt hattc. Semne Matenialien stammcm aus den Heidensagen den
Vólkcnwandenmngszcit und wcndcn naeb dnci Grmndvonamssctzungcm gcstaitct:
enstenis nacb den Grundíagen den bófisch-nittenlicbcn Dichtung, zwcitcms mach
den miindliehcn Tradition den Heldenliteratun mnd dnittcns naeh phantastiseben
Elementen den Spielmamnsdichtung.

Das Heldemepos ist dic Heldcndichtung den Fcudalgescllsehaít mmd spicgclt
denen Widcnspnúcbe. Es ei-IúlIt dic Fmnktion den hófiseben Literatun, dic den
Rittcr als Hofmann mmd Kriegen vcrstcbt. Dic Iitcnanischcn Muster entstammen
eher den genmanisehen Ubcrliefcrung, jedoeb mit cmnien cbnistlicbeni Lósumg. Dic
ámiSenen Umstánide unid dic Hamdlmng des 1-leldenepos cntspneehem gnundsátz-
lich dern ModeIl den bóliscb-nittcnlicheni Litenatur, unid seine Chanaktcne sud
n]it wenigcn Ausnahmen n]it den uneigenen Tugenden den Helden diesen
Litenatun amsgcstattct. Trotz den Fentigkeiten den hóíiseh-rittenlicbem Etbik wie
amch denjenigen den germanisehen Tradition finden sicb im Heldemepos auch
andene, modernere Venbaltensweiscn, da námiich dic List, den Bctnug etc. von



74 Luis A. A costa

grolAer Bcdcutung sud. Das Rcsmitat den literarisehen Gestaltmng diesen
Elemente grcmzt sogan ans Gnotcskc.

Dic Stnopbe des Heldenepos ist das grundíegende Vcnsifikatiomsgcfúge. Dic
Sprachvenwcndung umd den Stil sind anchaiseb, was sieh am dcmtiicbsten am
Bau ciner einschicbtigen Bandlung unid im Gebnaucb von Stilclcmenteni wie den
[-lanidlumgsnctandicnmng,den Vaniation und sogar dcm Stabreim zcigt.


