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Over het boek Hunnen und Hunen, Burgunder und Nibelungen (een resultaat van betrokkenen bij het 

Dietrich von Bern-Forum) zijn vele opmerkingen maken, omdat dit thema binnen de SEM-redactie al 

vele jaren van nabij gevolgd wordt. Maar we geven er hier de voorkeur aan om goed te laten zien waar 

dit boek over gaat. Op dit punt faalt de redactie van dit boek namelijk. De inhoudsopgave staat 

verspreid in de omvangrijke tekst (van 369 bladzijden) en daardoor is ze niet inzichtelijk. 

Waarschijnlijk daardoor is er niet gewerkt met een decimaal nummeringssysteem, wat tegenwoordig 

toch algemeen gebruikelijk is. Op dit vlak is het boek niet goed geredigeerd, terwijl  voor de 

inhoudelijke redactie van het boek zeker complimenten gerechtvaardigd zijn. Het aantal fouten is klein 

en dat is een grote verdienste gezien de vele bronnen die gehanteerd zijn. 

Hieronder volgt een algehele inhoudsopgave (van wat een bronnenboek en een ideeëncatalogus 

genoemd kan worden), waarmee de actieve SEM-betrokkenen mogelijk gemotiveerd kunnen worden 

tot verder onderzoek. Wellicht is het ook mogelijk om door deze publicatie het werk van Albert 

Delahaye, wat betreft bepaalde visies, beter op hun waarde te kunnen schatten (SEM-symposium 

2016).  Tijd dus voor discussie die ter zake is en beter dan ooit gedocumenteerd. 
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Vorwort zu diesem Band der Forschungen zur Thidrekssaga (p.1-3) 

Karl Weinand 

 

Zur Einleitung dieses Bandes der Forschungen zur Thidrekssaga (p.3-8) 

Karl Weinand 

 

I. Zur Thirekssaga 

II. Hand- und Druckschriften 

III. Völker der Thidrekssaga 

 

Hunnenbezüge in Historien und Chroniken (p.8-36) 

Ulrich Steffens 

 

Vorbemerkung  

I. Überblick zu den klassischen Historien 

A. Die Römische Geschichte des Ammianus 

B. Reisebericht des Priskos von Panion 

C. Die Gotengeschichte des Jordanes 

D. Die Frankengeschichte des Gregor von Tours 

E. Die Altenglische Geschichte des Beda Venearabilis 

Vermerk zu Attila, Blaedla und Aëtius 

‘Hunnen’ als Nachbarn der Friesen und Brukterer 

F. Die Langobarden-geschichte des Paulus Diaconus 

 

II. Sächsischer Chroniken des 10./11. Jh. 

G. Die Sachsengeschichte des Widukind v. Corvey 

H. Die Weltchronik des Quedlinburger Annalen 

 

III. Geoffreys Brittaniengeschichte – 1136 

 

IV. Regensburger Kaiserchronik – 1150 
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I. Etzel und der ‘alte Dieterich’ von Mêrân 

J. Der ‘junge Dieterich’ und die Rabenschlacht 

K. Verschriftlichung gegen mündliche Tradition 

 

V. Dänengeschichte des Saxo Gramamaticus 

 

VI. Jakob Twingers ‘Teutsche Chronicke’ 

L. Von den Gothen und Hunen 

M. Aufteilung des hunnischen Machtbereichs 

N. De ‘Geschichte’ des Dieterich von Berne 

O. Vermerk zur Legende von der hl. Ursula 

 

VII. Die Baßler Bistumschronik – 1580 

P. Bericht über Attilas Kriegszug nach Gallien 

Q. Baßler Bezüge zur S. Ursula-Legende 

R. Die Kölner Version zur S. Ursula-Legende 

 

VIII. Geschichts-Literatuur im 18./19.Jh. 

 

Hunnen und Hunen, Burgunder und Nibelungen (p.36-260) 

Karl Weinand 

 

I. Hunnen 

A. Zum Hunnenproblem 

B. Hunnen in altägyptischen Quellen? 

1. Györg Fejér 

2. Jean-Francois Champollion / Ipollito Rosselini 

3. Christian C.J. Bunsen 

4. Karl Freiherr v. Czoernig 

5. Felix Fahn 

6. Max Müller 

7. Henry Breasted 

8. RIK (Reliefs and Inscriptions at Karnak Temple) 

9. Asia 

10. Fazit zu Unum-Hunnen 

C. Zur Sesostris-Sage 

D. Europäische bzw. Nicht-asiatische Hunnen 

1. Plinius der Ältere (23-79 n. Chr) 

2. Dionysius Periegetes 

3. Kritik durch Otto Maenchen-Helfen 

4. Ptolemaeus 

5. Marcian 

6. Chioniten 

7. Warchoniten 

8. Zonares 

9. Claudian 

10. Fazit 

E. (Asiatische) Hunnen 

1. Hunnen 

2. Könige der Hunnen 

3. Zu Atilla 

4. Plünderung  von hunnischen Königsgräbern? 

F. Attila und die Hunnen in Gallien 451 n. Chr. 

1. Attila auf dem Vormarsch 

2. Zur Völkerschlacht auf den Katalaunischen Feldern 



3. Zur Völkerschlacht im Einzelnen 

G. Makrokephalie – Turm – bzw.  Langschädel 

H. Hunnen am Mittelrhein 

1. Wege der Hunnen an den Rhein 

2. Wege im Westerwald 

3. Fazit 

 

II. Hunen 

A. Zum Hunenproblem 

1. Zur Einführung 

2. Hunnen in reichsrömischen Diensten – was für Hunnen? 

B. Hunen in Westfalen 

1. Ältester historischer Nachweis im frühen Mittelalter bei Beda Venerabilis 

2. Adam von Bremen 

3. Hunnen/Hunen in Sebastian Münsters Cosmografei 

4. Ein Kuriosum zu diesem Thema 

5. Kyneten 

C. Hunen bei Sidonius Appolinaris? 

D. Aus den Hennegauischen Annalen – Hunnen in der Belgica? 

E. Hunen in Sagen 

1. Soest 

2. Origo gentis Suevorum and Attila der Hun(n)könig 

3. Widsith, Cynewulf 

4. Edda und nordische überlieferungen 

F. Friesen und Friesland 

1. Petrus Suffridus 

2. Hunesgau in Friesland 

3. Das Friesenfeld am Harz 

4. Geographus Bavarus (Bairischer Geograph) 

5. Eine Alternative 

6. Rückblick 

G. Gudrun in Soest – ein Königsmonogramm atano 

 

III. Burgunder 

A. Burgunder – wo eigentlich? 

1. Zur Problemstellung 

2. Probleme der Lokalisation 

B. Historische Quellen zur Geschichte der Burgunder bis zum Ende des ersten 

Burgunderreiches am Rhein 

1. Vorbemerkung 

2. Die Quellen im Einzelnen 

a. Plinius Secundus Maior (der Ältere) ca. 77 n. Chr.) 

b. Ptolemaeus ca. Mitte 2. Jh. n. Chr. 

c. Zosimus zum Jahre ca. 278 n. Chr. 

d. Panegyrici (Claudii Mamertini) zu den Jahren 286 /291 n. Chr. 

e. Laterculus Veronensis zum Jahr ca. 297 n. Chr. 

f. Ammianus Marcellinus zum Jahr 359 n. Chr. 

g. Paulus Orosius zum Jahr 364 n. Chr. 

h. Ammianus Marcellinus zum Jahr 370/72 n. Chr. 

i. Hieronymus zum Jahr 373 n. Chr. 

j. Grabstein des Hariulfus E. 4. Jh. n. Chr. 

k. Prosper Tiro zum jahr 406/07 n. Chr. 

l. Salvianus van Massalia zu den Jahren 407 n. Chr. – 409 n. Chr.| 

m. Renatus Profuturus Frigeridus / Gregor van Tours zum Jahr 407 n. Chr. – 

409 n. Chr. 



n. Chronica Gallica zum Jahr 408 n. Chr. 

o. Hieronymus zum Jahr 408/09 n. Chr.| 

p. Olympiodorus zum Jahr 411 n. Chr. 

q. Renatus Profuturus Frigeridus / Gregor von Tours zum Jahr 411 

r. Prosper Tiro zum Jahr 413 n. Chr. 

s. Paulus Orosius zum Jahr ca 417 n. chr. 

t. Sokrates scholastikos zum Jahr 429/430 n. Chr. 

u. Gaius Sollius Apollinarius Sidonis zim Jahr 430-435 n. Chr. 

v. Prosper Tiro zum Jahr 435 n. Chr. 

w. Chronica Gallica zum jahr 436/437 n. Chr. 

x. Hydatius zum Jahr 435 en 437 n. Chr. 

y. Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus zu den Jahren 435 – 437 n. Chr. 

z. Senatus Romanorum (der Römische Senat) zu den Jahren 435 n. Chr. – 437 

n. chr. 

aa. Chronica Gallica zum Jahr 443 n. Chr. 

C. Zur Frage der Hunnen bezüglich des Burgunderuntergangs 436/437 n. Chr. 

D. Exkursion: An der oberen Donau 

1. Noricum am Ende des Weströmischen Reiches 

2. Auszüge aus der vita Severini 

E. Zurück zum Rhein 

1. Louis Laquille und die ‘Burgunder im Elsass’ 

2. Einfälle von Barbaren der Jahre 350 n. Chr. – 353 n. Chr. und 406 n. Chr. – 413 

n. Chr. 

3. Hieronymus und der Dukat Mogontiacensis 

4. De finale Krise des Weströmischen Reiches 

F. Spätrömischer Verteidigung am Rhein 

1. Die Kastelorte am und nahe der Rhein 

2. Kastelle des Mainzer Dukats von Selz (nördlich von Straßburg) bis nach 

Andernach 

G. Das Spätrömische Staatshandbuch Notitia Dignitatum (ND) 

1. Allgemeine Vorbemerkung 

2. Grenzverteidigungs-kommandos (Dukate) in der NDOc  

3. Spätrömische Provinz-Organisation in der ND 

H. Zur Burgunderfrage 

1. Provinz Sequanica 

2. Die Burgunderfrage 

I. Zur Koexistenz der verschiedenen Bevölkerungsgruppen in spätrömischer Zeit 

1. Allgemeine Anmerkungen 

2. Koexistenz und Aufgabenteilung 

J. Archäologie 

1. Kastell Alzey 

2. Lampertheim 

3. Burgundische Gürtelschnallen 

K. Literaturhinweise 

 

IV. Nibelungen 

A. Aus dem Nibelungenlied 

B. Niflungen in der Thidrekssaga 

C. Worms – Warum Worms? 

1. Paulus Diaconus 

2. Waltharius 

D. Es geht auch anders! 

1. Worms, die wonnige Burg 

2. Verniza 

3. Virnich 



4. Vernich 

5. Irnich 

6. Worms / Vernizza 

E. Nibelungen in Deutschland 

1. Die Heimat der Niflungen am Niederrhein 

2. Nibelungen in deutschen Landschaften 

3. Nibelungen in Burgund? 

4. Nibelung als Personsname 

5. Fazit 

 

V. Namensprobleme 

A. Problemstellung 

B. Der Name der Hunen 

C. Personennamen 

1. Germanische Name bei Hunnenherrschern 

2. Namen im Einzelnen 

Attila/Etzel/Attala 

Vater / Vorfahren von Atilla 

Nachkommen van Atilla/Attala/Etzel/Atli 

Blada/Blödelin 

Hauptfrau von Attilla 

Letzte Frau von Atilla, (H)ILdico 

D. Giselher 

E. Dankrat / Dankwart 

F. Gibich 

1. Überblick 

2. Gjuki in der Edda 

3. Gibich im ‘Rosengarten zu Worms’ 

4. Gybich im Lied vom Hürnernen Seyfrid 

5. Gibich im Waltharius 

6. Gibich in der “Handschrift k’ des Nibelungenliedes 

7. Giffica und andere in der altenglischen Überlieferung 

G. Gunther und Hagen, Mütter und Väter 

1. Wessen Mutter, wessen Vater? 

2. Übersicht zu den Müttern und Vätern 

H. Lösungsversuch 

I. Rückblick 

J. Burgundische Namenstradition 

1. Einleitung 

2. Ursprung des burgundischen Königsgeschlechts bei Gregor von Tours und 

Pseudofredegar (Fredegar) 

3. Genealogische Aspekte des burgundischen Königshauses 

4. Lex Burgundionum 

5. Quelle zum Text der Lex Burgundionum 

 

VI. Rückblick 

 

Otto Klaus Schmich und das Hunenproblem (p.260-289) 

Wilhelm Bleicher 

 

I. Die Forschungen van Otto Klas Schmich 

II. Ist das Hunaland der Thidrekssaga wirklich das spätere Sachsengebiet? 

III. Bildteil 

IV. Literatur 

 



Das doppelte Hunaland (p.289-293) 

Wilhelm Bleicher 

 

Die Hunnensaga von Walther und Hildegund (p.293-344) 

Ulrich Steffens 

 

I. Historische und literarische Bezüge  

A. Hunnen, Awaren und Ungarn in Pannonien  

B. Fürstliche Geiseln am Hunnenhof Attilas  

C. Bezüge im Nibelungenlied zum Waltharius  

D. Bezüge in der Thidrekssaga zum Waltharius  

II. Die Walther-Hildegund-Sagen  

A. Waltharius - Walther von Aquitanien 

1. Hagen, Walther und Hildegrund als Geiseln bei Attila 

2. Inszenierung der Flucht Walthers mit Hildegrund 

3. Kampf Walthers gegen 11 Krieger Gunthers 

4. 4.Walthers Endkampf gegen Gunther und Hagen 

5. Versöhnung der Freunde Walther und Hagen 

6. Hagen, Gens Troiae, der Sigambrer 

7. Undefiniertes Ende des Waltharius 

8. Interpretation der ‘Franci nebulonses’ 

9. Symbolik und Geographie des Waltharius 

B. Waldere - Fragment einer altenglischen Version 

1. Fragment A: Hildegrunds ‘Walkürenrede’ 

2. Fragment b: Wittichs Schwert Mimung bei Watlther 

C. Walter von Waskastein - in der Thidrekssaga 

1. 1.Walther und Hildegrund als Geiseln bei Attala 

2. Walthers Kampf mit Hagen und den Hunnen 

3. Übereinstimmungen und Abweichungen 

4. Prinzipielle Unterschiede zum Waltharius 

D. Walgierz Wdalym - eine polnische Legend 

1. Inhaltsangabe der Polnischen Version – Teil 1 

2. Inhaltsangabe der Polnischen Version  - Teil 2 

3. Geographie Schlesiens und Wislaniens 

 

III. Motive der Walther-Hildegund-Sage  

A. Historische und geographische Bezüge 

B. Verknüpfungen und allgemeine Sagenbezüge 

C. Bestrafungen für eheliche Untreue 

1. Ehebruch und Bestrafungen in der Thidrekssaga 

2. Ehebruch und Bestrafungen in den Edda-Liedern 

D. Waskenstein und ein Bezug zum Rolandlied 

E. Wittichs Schwert Mimung bei Walther 

1. Die besondere Bedeutung des Schwertes 

2. Waffenbezeichnungen im Waltharius und im Waldere 

3. Besondere Helme und Wittichs Schwert Mimung 

F. Einordnung in die Dietrich-Chronologie  

G. Der Rheinübergang 406 n. Chr.  

1. Der Germanische Rheinübergang 

2. Germanenreiche am Rhein, in Aquitanien und Spanien 

3. Personifizierter Rheinübergang 

 

IV. Das Hunnenbild der Walthersagen 

 

 



Archäologische Aspekte im Kontext der Hunnen und der Hunen (p.344-366) 

Wilhelm Bleicher 

 

I. Getrennte Bereiche – Welt der Hunnen und Welt der Hunen 

II. Ausgewählte Details zur Geschichte der Hunnen im Mongolischen Bereich 

III. Hunnen in Europa 

IV. Zur Archäologie der Hunnen 

V. Zur Archäologie Westfalens in der Kaiserzeit wie im frühen Mittelalter 

VI. Bildteil 

VII. Literatur 

 

Nachwort (p.366) 

Karl Weinand 

 

Anhang (p.367-369)) 

 


