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Wie der Titel der Arbeit1 bereits angibt geht es in dieser Arbeit wn die 
Untersuchung der Figuren in Wolframs von Eschenbach "Willehahn"2

. 

Einerseits sind die zwei Pole der Konstitution und der Konstellation fur die 
Analyse der Figuren ausschlaggebend und wegweisend, dajede Figur zunachst 
einzeln, schlieBlich aber auch in ihrem ZusanWlenwirken untersucht wird. 
Andererseits erfordert die starke Verstrickung der Ereignisse im 'Wh.' eine 
strangartige Verfolgung jeder einzelnen Figur, ihrer Rede, Haltung, ihrem 
Denken und Auftreten, wn dadurch erst ein miiglichst vollstandiges Bild von 
jeder Figur geben zu kiinnen. Erst nachdem die verschiedenen Figuren auf ihre 
Funktion hin untersucht werden, kiinnen von da aus die wichtigsten Gedanken 
des Werkes abgeleitet werden. In einem darauffolgenden Schritt werden 
schlieBlich die Grundgedanken des Werkes aus der Konstitution und 
Konstellation der Figuren abgeleitet und herausgearbeitet. 

Der Forschungsiiberblick, den das erste Kapitel gewiihrt, zeigt, daB 
viele Untersuchungen zu Einzelproblemen vorliegen, die sich mit Fragen der 
Form, der Struktur, des Stils und vor allem des Vergleichs mit der Vorlage 
beschiiftigen. Es liegen zwar einige Untersuchungen Yor, die einzelne Figuren 
bearbeiten, doch fehlt eine Figurenuntersuchung, die mehrere Figuren 
ZUSanWlen ausgiebig in ihrer Konstellation und Konstitution analysiert. 
Mit der Figurenanalyse gelangen wir zum zweiten Kapitel der Arbeit, wo die 
wichtigsten Figuren des Orients und des Okzidents bearbeitet werden und das 
die Interpretation yon 13 der wichtigsten Figuren des 'Wh.'. urnfaBt 

Die niihere Analyse der Willehalm-Figur und der Exkurs zur Frage 
nach einer 'Entwicklung' hat ergeben, daB diese Gestalt als Trager yon 
bestimmten Eigenschaften, wie muot, triuwe und giiete agiert, die einer 
Selbstreflexion nicht fahig ist. Willehalrn zeigt keine Merkmale emes 
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Individuurns, das sich entwickelt. Es ist stets die Situation...des Krieges, die Not 
und die Sorge urn Gyburg, die herrschen und Willehalms Verhalten 
beherrschen und motivieren. Mal ist es selbstauferlegte Askese, mal ist es 
Rache und Zorn und zum SchluB auch tolerant-verzeihende Gesinnung, die 
selbst in Zeiten des Krieges und in der Niederlage in Willehalms Verhalten 
hindurchschimmert. Einen ganz besonderen Stellenwert im Werk erhiilt die 
Figur der Gyburg. Die Besonderheit der Figur Gyburg zeigt sich bereits in der 
Symbolik ihres Doppelnanlens: Arabele Gyburc, ein wip zwir genant (30,2If.), 
da er beide Pole, den 
Orient und den Okzident in sich vereint. Gyburg bildet den Schnittpunkt 
zwischen ihrem orientalischen Familienkreis und dem ihres Gatten Willehalm. 
Hier liegt zugleich der Konflikt des Werkes und das Leid, das anl meisten in 
Gyburg ausgetragen wird, da sie durch den Krieg, auf beide Seiten geliebte 
Verwandte verliert. Die Verbindungen zu religiosen Gedanken im 
Zusanmlenhang mit der Gyburg-Figur werden evident, wenn man bedenkt, daB 
die Problematik des Werkes eben in Gyburgs Glaubenswechsel und ihrer 
Schonungsrede VOl dem zweiten Kampf verankert ist. In dieser Rede geht es 
Gyburg vor allem urn die Heilsmoglichkeit von Ungetauften, da auch ilmen, 
wie damals Elias und Enoch, eine Rolle im SchOpfungsplan Gottes zugeteilt 
wird. Da Gott auch mit ilmen Erbarmen hat und sie nicht verstoBt, sollten auch 
die Menschen baermde zeigen. 

Gyburgs unbekannter orientalischer Bruder, Rennewart, ist eine 
iilm1ich interessante und fur die EntwickJung der Ereignisse im Werk 
entscheidende Figur, die -seiner Schwester iilm1ich- ebenfalls beide Pole in 
sich verbindet: Als heide lebt er am Hofe des Konigs Ludwig und verliebt sich 
in dessen Tochter Alyze, will aber die Taufe, die ihm der Konig aufzwingen 
will, nicht und muB darum niedrige Kiichenarbeit verrichten. Mit Hilfe seiner 
Riesenkriifte verschafft Rennewart den Truppen des Markgrafen WilIehalm, 
Alyzes Onkel, den eigentlichen Sieg. Die Frage nach der Heilsmoglichkeit des 
heiden Rennewart wird meiner Meinung nach im Werk beantwortet und hang( · 
mit dem AbschluB der Dichtung ZUSanmlen. Statt nach einer Schuld 
Rennewarts in seinem VerwandtenhaB und in der Totung seines Bruders 
Kan1iun im Kanlpf zu suchen und als Loslosung von dieser Schuld, ein 
"Happy-End" zu erwarten, das sich in der Taufe und der Heirat mit Alyze 
gestalte, verleiht gerade Rennewarts Verschwinden dem 'Wh.' einen viel 
tieferen Sinn. Es geht nicht urn Rennewarts Verstrickung in Siinde und Schuld, 
sondern urn dessen Erwahlung, die als gottlicher Gnadenerweis zu verstehen 
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ist. Die irn Rahmen des gottlichen Heilplanes ibm, Rennewart, zugewiesene 
Aufgabe, irn Kampf den Christen zum Sieg zu verhelfen, bewahrt ibn vor 
Siinde und Verderben. Dies ist zugleich der Inhalt der Worte Gyburgs vor der 
zweiten Schlacht, die sich in der Rennewart-Handlung exemplarisch gestalten. 
Indem Rennewart die Taufe verweigert, wird gezeigt, daB auch einem heiden 
eine Erlosungs- und Heilsmoglichkeit offensteht. Von daber war das 
Festhalten Rennewarts an der Ablehnung der Taufe und der heidnischen 
Abstarnmung notwendige Vorraussetzung. 

Zu Willehalms Farnilie gehOrt auch sein Neffe Vivianz, von dessen 
Martyrertod gleich zu Beginn des Werkes berichtet wird. Die Wirkung seines 
Todes auf das kommende Geschehen ist fur das Verstiindnis der kontextualen 
Ereignisse irn Werk von groBer Bedeutung. Zusatzlich sind die wichtigsten 
Figuren aus Willehalms Farnilie in die Betrachtung miteinbezogen: Seine 
Eltern, Heimrich und Irmschart, seine Schwester die Konigin, ihr Mann, 
Konig Ludwig, und Alyze, die Konigstochter. Untersucht werden auch 
Gyburgs AngehOrige aus dem Orient, zu denen ihr Vater Terramer, ihr erster 
Ehemann Tybalt und ihr Sohn Ehmereiz gehOren. Tesereiz, Gyburgs 
Minneritter, wird wegen seiner auffallenden Parallelitat zu Vivianz, ebenfalls 
beriicksichtigt. 

Die heidnischen Figuren liegen den Figuren auf christIicher Seite in 
bezug auf ihre ritterlichen Tugenden und ihrer hOfischen Gesinnung in 
vielfacher Weise nabe. So wird die Pracht ihrer Ausriistung und ihr unsagbarer 
Reichtum ausfuhrlich geschildert. Des Ofteren zeigt der Erzahler auch Respekt 
vor dem Minnedienst der heiden, der aufrichtig ausgefuhrt wird. SchlieBlich 
stirbt der heidnische Tesereiz als Minnemartyrer und es ereignet sich bei 
seinem Tod ein Duftwunder, das nur beirn Tode des christIichen Martyrers 
Vivianz aufgetreten ist. Die positive Eigenschaft der Freigebigkeit, der milte, 
hat Gyburg auBerdem von ihrem Onkel Arofel geerbt. Selbst Willehalm lobt 
diesen zusarnmen mit Tesereiz und bedauert deren Tod als Verlust fur die 
minne . 

Die Untersuchung der Konstitution und Konstellation der Figuren hat 
das Herauskristallisieren von vier Hauptaspekten ermoglicht, die als 
thematische Horizonte irn dritten Kapitel der Arbeit erortert werden. Die 
minne und ihre verscbiedenen Arten irn 'Wh.', die religiOse Thematik, die 
Kampfe und das Hofische werden bier als wichtigste Gedanken des 'Wh.' 
durch die Figurenanalyse ennittelt und behandelt. 
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Die minne urnschlieBt im 'Wh. ' als Oberbegriff vier verschiedene 
Arten von minne. · Die liebes vriundes minne bezieht sich auf die Liebe 
zwischen Mann und Frau, die in der Ehe ihre seelische wie · korperliche 
Erfiillung findet. Diese Art von minne wird in der Beziehung Willehalrn und 
Gyburg dargestellt. Die minne als Minnedienst erfolgt oft als' Motivation, in 
den Kampf zu ziehen und iiufiert sich als dienst um der wibe Ion (17,1). Fiir die 
christlichen Kampfer bedeutet die minne ein ritterlich-hOfisches Ideal, das 
hohen milot, Ion und pris integriert. Fiir die heidnischen Kampfer existiert die 
minne ebenfalls mit den Werten muot, Ion und pris, aufgewertet wird sie aber 
durch ihre Betrachtung als Gottlichkeit. So fuhrt N oupatris ein heidnischer 

. Konig den Arnor im Banner und Tesereiz hat das Gebot der minne, niimlich 
der Schutz seiner Minnedame, Gyburg, in den Kampf geschickt. Die sippe
minne laBt sich von den bisherigen minne - Artek unterscheiden. Darunter ist 
vor allem die Sippenzugehorigkeit und -treue zu verstehen, die auch durch 
finanzielle Unterstiitzung ausgedriickt werden kann. Es wurde festgestellt, daB 
sich bei den heiden sofortige Einsatzbereitschaft in Notfallen einstellt, 
wiihrend beim Konig Ludwig und der Konigin in dieser Hinsicht vorerst ein 
Mangel und ein Zogem bei der Hilfszusage festzustellen ist. 

Mit der vierten und letzten Art von minne, der minne zur hoehsten hant, 
wird zugleich der zweite groBe Aspekt, die religiose Thematik, eingeleitet. 
Dazu gehOrt die Problematik, wie trotz der Glaubensunterschiede ein 
Zusarnmenleben moglich 
werden kann. Ein Beispiel fUr eine friedliche Koexistenz ist mit der 
Rennewart-Gestalt gegeben. Solange man ihn zur Taufe am Hofe Ludwigs 
zwingen wollte, zeigte er nur Revolte. Willehalrn und Gyburg aber unterlieBen 
dies, und gewannen darum Rennewart zum vriunt und Siegeserstatter. Die 
Rede Gyburgs und Willehalrns 
versohnliche Geste gegen Ende des Werkes liefem einen Fingerzeig auf eine 
Moglichkeit zur friedlichen Koexistenz von Christen und heiden. 1m Umgang 
mit den Andersgliiubigen bewiihren sich gziete und erbarmen, wie sich am 
Beispiel Rennewarts zeigen laBt, als beste Mittel zum friedlichen 
Zusarnmenleben. 
Die Darstellung des Glaubens der heiden, hat ergeben, daB die im 'Wh.' 
vertretene mittelalterliche Auffassung oder Vorstellung vom Glauben der 
Sarazenen bzw. Araber nicht mit ihrem tatsiichlichen Glauben iibereinstirnmt. 
Es ist also von h6chster Wichtigkeit bei der Bearbeitung des 'Wh.' strengstens 
zwischen den heiden und den Muslimen zu trennell, urn eine falsche 
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Bezugnahrne zu venneiden. Der heidnische Glaube -wie er im 'Wh.' 
dargestellt wird--~aJ3t eine Vielgotterei, die die Gotter Mahomet, Apollo, 
Tervigant und Arnor einschlie13en. Bekanntlich ist der Islam nun kein 
Gotzendienst und deswegen ist eine strenge Unterscheidung von seitens der 
Forscher unbedingt notwendig, wn keine falschen Assoziationen zu erwecken 
oder ein falsches Bild vom Islam zu vermitteln. Es ist also nicht sinnvoll und 
nicht korrekt, das mittelhochdeutsche Wort Ileide mit 'Muslime' 
gleichzusetzen. Der Dienst an Gotter wie Apollo, Tervagant, Mahomet und 
Arnor, zeigt deutliche Spuren aus den antiken Gotzenbildern, die nichts mit 
dem Islam gemeinsam haben. Wie Stein richtig feststellt, so besaJ3 Wolfram -
wie viele andere zeitgenossische Dichter- keine genauen Kenntnisse vom 
Orient und vom Islam, darwn sollten seine Angaben auch nicht verbindlich 
sein. Auch wenn Wolfram die Araber meinte, so ist der im Werk dargestellte 
Glaube, letzendlich der entscheidende Faktor. Der dargestellte Glaube ist kein 
Islam und von daher ist es auch nicht sinnvoll, einige Stellen, wie z.B. die 
Strafen fur Gyburgs Ehebruch, nach den islarnischen Rechtslinien beurteilen 
zu wollen.3 

Es laBt sich eine spira1formige Steigerung und Entwicklung der Klimpfe und 
ihrer Motive feststellen. Yom Streit wn Gyburg wird ein Glaubenskrieg, der 
schlieBlich im Reichskrieg gipfelt. In gewisser Weise ist Gyburgs Ehe mit 
Willehalm bereits mit dem Glaubenswechsel verbunden und von ihm 
abhiingig. Genauso ist der Kampf wn Gyburg und ihre Verteidigung mit der 
Verteidigung des Glaubens verkniipft. Dies verleiht auf christlicher Seite den 
religiosen Aspekt, der durch Vivianz' Martyrertod und der Kreuznahrne 
schlieJ31ich Ankliinge an die Kreuzzugsideologie bekommt. Verstarkt werden 
sie auf heidnischer Seite durch Terramers Worte iiber den Kampf seines 
Vorfahrens Baligan mit Karl, wodurch die Ankniipfung an die Kreuzziige 
nochmals betont wird. Die Ankliinge an die Kreuzziige sind jedoch im 'Wh.' 
nicht mit einem tatsachlichen Kreuzzug gleichzusetzen, denn der Krieg im 
'Wh.' wird nicht als gewollter Missionskrieg gestaltet, der die heiden vor die 
Alternative "Bekehrung oder Vernichtung" stellt, sondern dient ausschlieBlich 
der Verteidigung. Die Kampfe Willehalms und seiner Farnilie haben eher 
defensiven Charakter, wahrend "Bekehrung oder Vernichtung" in Bezug auf 
Gyburg, rum Ziel der heiden wird, die letzten Endes den Angriffbeginnen. 

3 Dies tut z.B. SchrOder, W. : deSlvar ich liez ollch minne dart. Arabel-Gyburgs 

Ehebnlch. In: Spuren und Werke. Teill , S. 472-485, hier: S.479. 
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Mit der Erwiihnung BaIigans kommt Terramer schlieBlich auf sein angebliches 
'Erbrecht' auf das Romische Reich zu sprechen und dadurch wird der Krieg zu 
einem Reichskrieg ausgeweitet.. 

Als letzter Aspekt der thematischen Horizonte wurde das Hiifische untersucht 
und dabei festgestellt, daB irn 'Wh.' insgesamt zwei groBe Hofszenen auf 
christlicher Seite dargestellt werden. Bei den heiden wird zwar keine einzige 
lokale Hofszene dargestellt, doch lassen sich trotzdem viele hiifische 
Tugenden auch bei den Konigen des Orients feststellen. Die vorwiegend 
positive Darstellung der heidnischen Konige und Figuren liillt oft die Tendenz 
des Dichters erkennen, den Andersglaubigen in bezug auf seine ritterlichen 
Verhaltensweisen und Tugenden dem Christen nahezustellen. Manchmal 
erscheinen die heiden sogar hiihergestellt als die Christen, insbesondere dann, 
wenn es urn sofortige Einsatzbereitschaft und solidarisches Sippengefuhl und 
triuwe geht. Dies hat die nicht sofort geleistete Hilfe am Hofe Ludwigs 
gezeigt. Die Schwester Willehalms hat einen Mangel an (Sippenbewufitsein) 
sippe und an trimve erkennen lassen. Doch auch der Streit in Munleun, wie 
die Storung der Festrnanier durch Rennewart in Orange lassen sich durch 
Verzeihen vergessen und konnen iiberwunden werden. Man mull nur 
Bereitschaft zur Versohnung zeigen. Dazu hat Alyze in Munleun geholfen. In 
Orange ist es Gyburg. Diese Perspektive konnte erweitert auch auf die heiden
Problematik bezogen werden. Dafiir kann wiederurn Rennewart als Beispiel 
dienen. Nicht mit Gewalt ist er zur Taufe oder gar fur die Christen zu 
gewinnen. Allein durch die guete, die ibm von Alyze, Willehalm und Gyburg 
erwiesen wird, konnte der Rennewart, ein heide, zum Siegeserstatter und zum 
vriunt der Christen gewonnen werden. Indem der Weg zum Gesprach geebnet 
ist, statt Gewalttaten, konnte eine Losung des Konfliktes erreicht werden. Die 
Hauptsache ist die Bereitschaft der Partner zur Versohnung. Eine Moglichkeit 
friedlichen Zusammenlebens wird mit Willehalms Friedensangebot gegen 
Ende des Werkes geaufiert, dem auch Matribleiz dankbar entgegenkommt. 
Dieses friedliche Zusammenleben aller Volker der Welt ist auch heutzutage 
gefragt und wird jederzeit das Ziel und der Wunsch der Menschen bleiben. 
Moge diese Arbeit diesem Wunsch Ausdruck verleihen! 

Dina Salama 
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