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1. Allgemeine Rezeptionsgeschichte des Nibelungenstoffs 

1.1. Allgemeine und einführende Darstellungen  

Abeling, Theodor: Das Nibelungenlied und seine Literatur. Eine Bibliographie und 4 
Abhandlungen. Leipzig 1907. 

Badenhausen, Rolf: Die Nibelungen: Dichtung und Wahrheit. 150 Jahre 
Nibelungenforschung neu gesehen. Münster 2005. 

Badenhausen, Rolf: Sage und Wirklichkeit über Dietrich von Bern und die Nibelungen. 
Ritter Samson ∙ König Artus. Mit einer Übersetzung des ‚Samsons saga fagra‘, Münster 
2007 (Edition Octopus) [574 S.]. 

Bauer, Oswald Georg: Aspekte der Nibelungen-Rezeption im 19. Jahrhundert. In: Blätter der 
Bayerischen Staatsoper 7/87 (1987), S. 5-12. 

Beyschlag, Siegfried: Das Nibelungenlied in gegenwärtiger Sicht. In: Wirkendes Wort 3 
(1953). 

Bohning, Elizabeth E.: The Nibelungenlied in 19th Century American periodicals. In: 
German Quarterly 28 (1955), S. 14-18. 

Bönnen, Gerold/Gallé, Volker (Hrsg.): Die Nibelungen in der Moderne. Am 17. August 
2003. Worms 2004 [198 S.]. 

Bönnen, Gerold/Gallé, Volker (Hrsg.): Ein Lied von Gestern? Wormser Symposion zur 
Rezeptionsgeschichte des Nibelungenliedes. Worms 1999. 

Brandt, Rüdiger: ‚Nibelungenlied‘. In: Arnold, Heinz Ludwig (Hrsg.): Kindlers Literatur-
Lexikon. 3., völlig neu bearbeitete Auflage, Stuttgart, Weimar 2009, S. 91-92. 

Brunner, Horst: Geschichte der deutschen Literatur des Mittelalters und der Frühen Neuzeit 
im Überblick, Stuttgart 2010 (Reclams Universalbibliothek 17680) [526 S.]. 

Bunge, Eldo Frederick: Siegfried in German Literature. In: Philological Quarterly 19 (1940), 
S. 29-65. 

Buschinger, Danielle/Spiewok, Wolfgang (Hrsg.): La chanson des Nibelungen hier et 
aujourd ‘hui. Actes du Colloque, Amiens, 12 et 13 janvier 1991. Amiens 1991. 

Buschinger, Danielle: Zur Rezeption mittelalterlicher Literatur in der DDR-Literatur: am 
Beispiel der ‚Nibelungen‘ Rezeption. In: Honsza, Norbert/Tryc, Slawomir (Hrsg.): 
Studien zur DDR-Literatur. Wroclaw 1994, S. 79-86. 

Bushati, Bora: Eine vergleichende Studie zwischen dem ‚Nibelungenlied‘ und den 
albanischen Heldenliedern. In: Dituria – Zeitschrift für germanistische Sprach- und 
Literaturwissenschaft 4 (2008), S. 35-45. 

Ehrismann, Otfrid: Das Nibelungenlied in Deutschland: Studien zur Rezeption des 
Nibelungenlieds von der Mitte des 18. Jh. bis zum 1. Weltkrieg. München 1975.  

Ehrismann, Otfrid: Nibelungenlied. Epoche – Werk – Wirkung. München 1987 (zur 
Rezeption S. 242-285 bzw. München 22002, S. 166-200). 

Ehrismann, Otfrid: Nibelungenlied 1755-1920. Regesten und Kommentare zu Forschung und 
Rezeption. Giessen 1986. 

Franz, Angelika (Hrsg.): Das Buch der Nibelungen. Eine repräsentative Sammlung vom 
mittelalterlichen Nibelungenlied bis zu Bertold Brecht. München 1988. 

Frühwald, Wolfgang: Wandlungen eines Nationalmythos. Der Weg der Nibelungen ins 19. 
Jahrhundert. In: Borchmeyer, Dieter (Hrsg.): Wege des Mythos in der Moderne. Richard 
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Wagner: ‚Der Ring des Nibelungen‘. Eine Münchener Ringvorlesung. München 1987, S. 
17-40. 

Fürbeth, Frank: Goethes Rezeption der altdeutschen Literatur zwischen Verfügbarkeit und 
eigenem Interesse. In: Fürbeth, Frank/Zegowitz, Bernd (Hrsg.): Vorausdeutungen und 
Rückblicke. Goethe und Goethe-Rezeption zwischen Klassik und Moderne. Heidelberg 
2013, S. 139-164. 

Gentry, Francis G. (Hrsg.): The Nibelungen tradition: an encyclopedia. New York 2002. 

Grosse, Siegfried/Rautenberg, Ursula: Die Rezeption mittelalterlicher deutscher Dichtung. 
Eine Bibliographie ihrer Übersetzungen und Bearbeitungen seit der Mitte des 18. 
Jahrhunderts. Tübingen 1989. 

Grosse, Siegfried: Zur Rezeption des ‚Nibelungenliedes‘ im 19. Jahrhundert. In: Gethmann-
Siefert, Annemarie/Pögeler, Otto (Hrsg.): Kunsterfahrung und Kulturpolitik im Berlin 
Hegels. Bonn 1983, S. 309-331. 

Haferland, Harald: Der auswendige Vortrag: Überlegungen zur Mündlichkeit des 
„Nibelungenliedes“. In: Lieb, Ludger / Müller Stephan (Hrsg.): Situationen des 
Erzählens. [o.O.] 2002, S. 245-282. 

Haferland, Harald: ‚Poesie‘ des Synchronismus. Historizität, Konfabulation und 
Mythisierung in der Heldendichtung. In: Keller, Johannes (Hrsg.): Heldenzeiten – 
Heldenräume; wann und wo spielen Heldendichtung und Heldensage? 9. Pöchlarner 
Heldenliedgespräch. Wien 2007, S. 9-25. 

Härd, John Evert: Das Nibelungenepos: Wertung und Wirkung von der Romantik bis zur 
Gegenwart. Aus dem Schwedischen von Christine Palm. Tübingen u.a. 1996. 

Heinzle, Joachim/Waldschmidt, Anneliese (Hrsg.): Die Nibelungen: ein deutscher Wahn, ein 
deutscher Alptraum. Studien und Dokumente zur Rezeption des Nibelungenstoffs im 19. 
und 20. Jahrhundert. Frankfurt a.M. 1991. 

Heinzle, Joachim: Die Nibelungen. Lied und Sage. Darmstadt 22012 (zur Rezeption S. 108-
131). 

Heinzle, Joachim/Klein, Klaus/Obhof, Ute (Hrsg.): Die Nibelungen: Sage – Epos – Mythos. 
Wiesbaden 2003. 

Heinzle, Joachim: Die Nibelungen. Wissen im Quadrat. Darmstadt 2010. 

Heinzle, Joachim: Konstanten der Nibelungenrezeption im Mittelalter und der Neuzeit. In: 
Zatloukal, Klaus (Hrsg.): Pöchlarner Heldenliedgespräch <3, 1995>: 3. Pöchlarner 
Heldenliedgespräch: die Rezeption des Nibelungenliedes. Wien 1995, S. 81-107. 

Heinzle, Joachim: Siegfried oder Achill? Füssli, Bodmer und die Nibelungen. In: Meyer, 
Cord (Hrsg.): vorschen, denken, wizzen. Vom Wert des Genauen in den »ungenauen 
Wissenschaften«. Festschrift für Uwe Meves zum 14. Juni 2009. Stuttgart 2009, S. 147-
163. 

Hoffmann, Werner: Das Nibelungenlied. Stuttgart 61992. 

Hoffmann, Werner: The reception of the ‚Nibelungenlied‘ in the twentieth century. In: 
McConnell, Winder (Hrsg.): A companion to the ‚Nibelungenlied‘. Columbia 1998, S. 
127-152. 

Holzbauer, Siegfried: Das Bild des mittelalterlichen Helden am Beispiel des 
‚Nibelungenlieds‘: Labyrinth des Hürnen Seyfrid. In: Kastberger, Andreas (Hrsg.): 
Heldentum. Gestern – heute – morgen, Wien 2007, S. 89-99. 

Kimpel, Harald/Werckmeister, Johanna: Leidmotive: Möglichkeiten der künstlerischen 
Nibelungen-Rezeption seit 1945. In: Heinzle, Joachim/Waldschmidt, Anneliese (Hrsg.): 
Die Nibelungen: ein deutscher Wahn, ein deutscher Alptraum; Studien und Dokumente 
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zur Rezeption des Nibelungenstoffs im 19. und 20. Jahrhundert. Frankfurt a.M. 1991, S. 
284-306.  

Knapp, Fritz-Peter: Eine unsanfte Brautnacht: oder Wie lustig waren die Nibelungen in alter 
und neuer Zeit? In: Zatloukal, Klaus (Hrsg.): Pöchlarner Heldenliedgespräch <3, 1995>: 
3. Pöchlarner Heldenliedgespräch: die Rezeption des Nibelungenliedes. Wien 1995, S. 
109-126. 

Körner, Josef : Nibelungenforschungen der deutschen Romantik. Darmstadt 1968. 

Kragl, Florian: Das Nibelungenlied im Zeitraffer. Zur Übersetzung von Uwe Johnson und 
Manfred Bierwisch. In: Johnson-Jahrbuch 22 (2015), S. 75-108. 

Kragl, Florian: Gibt es eine Heldenzeit? Vergangenheitskonzeption in hoch- und 
spätmittelalterlicher Literatur. In: Keller, Johannes (Hrsg.): Heldenzeiten – Heldenräume; 
wann und wo spielen Heldendichtung und Heldensage? 9. Pöchlarner 
Heldenliedgespräch. Wien 2007, S. 61-85. 

Kreis, Rudolf: Die Aura des Nibelungenlieds. Drei Ringe und e i n Schwert. Würzburg 2014. 

Kugler, Hartmut: Wilhelm Grimms Nibelungenkolleg. Zur Unterscheidung des Historischen 
vom Mythischen und zur Naturgeschichte der Sage. In: Hennings, Thordis (Hrsg.): 
Mittelalterliche Poetik in Theorie und Praxis. Festschrift für Fritz Peter Knapp zum 
65. Geburtstag. Berlin u.a. 2009, S. 79-96. 

Labenz, Hildegard: Zur Wirkungsgeschichte des Nibelungenliedes in der deutschen Literatur 
von 1900-’33. Halle 1979. 

Labenz, Hildegard: Zur Wirkungsgeschichte des Nibelungenliedes in der deutschen Literatur 
von 1900-1945. In: Hallesche Studien zur Wirkung von Sprache und Literatur 3 (1981). 

Lienert, Elisabeth: Perspektiven der Deutung des „Nibelungenliedes“. In: Heinzle, 
Joachim/Klein, Klaus/Obhof, Ute (Hrsg.): Die Nibelungen. Sage – Epos – Mythos. 
Wiesbaden 2003, S. 91-112. 

Lohse, Gerhart: Nachahmung und Schöpfung in der Nibelungendichtung bis zu „Gehörnten 
Siegfried“ (1726). In: Geulen, Hans/Haberkamm, Klaus/Rasch, Wolfdietrich (Hrsg.): 
Rezeption und Produktion zwischen 1570-1730. Festschrift für Günther Weydt zum 65. 
Geburtstag. Bern und München 1972, S. 499-514. 

Mackensen, Lutz: Die Nibelungen: Sage, Geschichte, ihr Lied und sein Dichter. Stuttgart 
1984. 

Martin, Bernhard R.: Nibelungen-Metamorphosen. Die Geschichte eines Mythos. München 
1992. 

Masser, Achim (Hrsg.): Hohenemser Studien zum Nibelungenlied. Dornbirn 1981. 

McConnell, Winder (Hrsg.): A companion to the ‚Nibelungenlied‘. Columbia 1998. 

Mertens, Volker: Helden im Nirgendwo. Heldendichtung und Mythos. In: Keller, Johannes 
(Hrsg.): Heldenzeiten – Heldenräume; wann und wo spielen Heldendichtung und 
Heldensage? 9. Pöchlarner Heldenliedgespräch. Wien 2007, S. 117-129. 

Metzger, Franz (Hrsg.): Die Nibelungen – Hass, Intrigen, Leidenschaft. Ein deutscher 
Mythos und seine Geschichte, Nürnberg 2007 [65 S.]. 

Miedema, Nine: Einführung in das „Nibelungenlied“. Darmstadt 2011 (zur Rezeption S. 
115-138). 

Miedema, Nine: Siegfried – ein Held der Niederlande? Über deutsch-niederländische 
Literaturbeziehungen. In: Bogner, Ralf/Leber, Manfred (Hrsg.): Neun plus eins. 
Literarische Beziehungen zwischen Deutschland und seinen Nachbarn. Saarbrücken 
2014, S. 207-226. 
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Morawietz, Kurt: Das Lied der Nibelungen. Der Germanisten Not? Immer wieder das alte 
Lied. In: Universitas 43 (1988), S. 909-912. 

Moser, Dietz-Rüdiger: Vom Untergang der Nibelungen. In: Literatur in Bayern 30 (1992), S. 
2-19. 

Mueller, Werner: The Nibelungenlied today. Its substance, essence and significance. Chapel 
Hill 1962. 

Müller, Jan-Dirk: Memoriales Erzählen. Gleichzeitigkeit und memoria. In: Köbele, 
Susanne/Rippl, Coralie (Hrsg.): Gleichzeitigkeit. Narrative Synchronisierungsmodelle in 
der Literatur des Mittelalters und der Frühen Neuzeit. Würzburg 2015, S. 255-280. 

Müller, Ulrich: Das Nibelungenlied – ein gesungenes Heldenepos. Überlegungen zur 
mittelalterlichen Melodie und einem modernen Aufführungsversuch. In: Wagnerspectrum 
5 (2009), S. 169-182. 

Müller, Ulrich: Die Auferstehung der Nibelungen: Beobachtungen zur Rezeption des 
Nibelungen-Mythos in den 80er Jahren. In: Heimann, Sabine (Hrsg.): Soziokulturelle 
Kontexte der Sprach- und Literaturentwicklung. Festschrift für Rudolf Große zum 65. 
Geburtstag. Stuttgart 1989, S. 495-506. 

Müller, Ulrich: Die Nibelungen. Literatur, Musik und Film im 19. und 20. Jahrhundert: ein 
Überblick. In: Heinzle, Joachim/Klein, Klaus/Obhof, Ute (Hrsg.): Die Nibelungen. Sage 
– Epos – Mythos. Wiesbaden 2003, S. 407-444. 

Müller, Ulrich: Siegfried, Parzifal, Kriemhilde, Roland und andere. Heldenbilder aus dem 
europäischen Mittelalter. In: Kairoer germanistische Studien 18 (2009), S. 261-276. 

Müller, Ulrich; Wunderlich, Werner (Hrsg.): Burgen – Länder – Orte, Konstanz 2008. 

Münkler, Herfried: Die Deutschen und ihre Mythen. Berlin 2009. 

Muzelle, Alain: La redécouverte de la Chanson des Nibelungen par les frères Schlegel. In: 
Krauss, Charlotte/Mohnike, Thomas: Auf der Suche nach dem verlorenen Epos. Ein 
populäres Genre des 19. Jahrhunderts. Berlin 2011, S. 39-48. 

Oergel, Maike: The return of King Arthur and the Nibelungen. National Myth in ninetieth-
century English and German literature. Berlin u.a. 1998. 

Reichert, Hermann: Nibelungen auf Island. In: Keller, Johannes/Kragl, Florian/Müller, 
Stephan (Hrsg.): Spuren der Heldensage: Texte – Bilder – Realien. 12. Pöchlarner 
Heldenliedgespräch. Wien 2015, S. 197-219. 

Schiewer, Hans-Jochen: Modernisierungen und Popularisierungen. Der Nibelungenstoff vom 
12. bis zum 21. Jahrhundert. In: Mitteilungen des Deutschen Germanistenverbandes 56 
(2009), S. 437-460. 

Schmidt, Joël: Les Nibelungen. Cadeilhan 2001. 

Schröder, Werner: Das ‚Nibelungenlied‘ in unserer Zeit. In: Masser, Achim (Hrsg.): 
Hohenemser Studien zum Nibelungenlied. Dornbirn 1981, S. 9-18. 

Schulze, Ursula: Das Nibelungenlied. Stuttgart 1997 (zur Rezeption S. 265-298). 

Schulze, Ursula: Die alten mæren in neuer Zeit: Historisierung mythischer Elemente im 
‚Nibelungenlied‘. In: Keller, Johannes (Hrsg.): Heldenzeiten – Heldenräume; wann und 
wo spielen Heldendichtung und Heldensage? 9. Pöchlarner Heldenliedgespräch. Wien 
2007, S. 159-176. 

Siller, Max: Neues zur Stoffgeschichte des ‚Nibelungenliedes‘. In: Gallé, Volker (Hrsg.): 
Die Burgunder. Ethnogenese und Assimilation eines Volkes. Worms 2008, S. 347-354. 

Sonnenfeld, Marion Wilma H.: The figure of Hagen in Germanic Heroic Poetry and in 
Modern German Literature. Yale 1956. 
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Staatliche Bibliothek Passau (Hrsg.): Das Nibelungenlied. In den Augen der Künstler vom 
Mittelalter bis zur Gegenwart. Passau 1986.  

Thorp , Mary: The Study of the Nibelungenlied. Being the history of the study of the epic 
and legend from 1755 to 1937. Oxford 1940. 

Toepfer, Regina: „Am Horizont der Dichtkunst, Brunehild“. Zu Goethes Rezeption des 
Nibelungenlieds. In: Fürbeth, Frank/Zegowitz, Bernd (Hrsg.): Vorausdeutungen und 
Rückblicke. Goethe und Goethe-Rezeption zwischen Klassik und Moderne. Heidelberg 
2013, S. 165-184. 

Tonnelat, Ernest: La légende des Nibelungen en Allemagne au XIXe siécle. Paris 1952. 

Wernhöner, Karin: Neue literarische Verarbeitungen des Nibelungen-Mythos. In: Tepe 
Peter/Thorsten Bachmann/zur Nieden, Birgit/Wemhöner, Karin (Hrsg.): Mythen in der 
Kunst. Würzburg 2004, S. 319-323. 

Wolf, Alois: Bechelaren contra Gnîtaheide. Zur Nibelungenrezeption in nordischen Liedern 
und im österreichischen Epos. In: Heizmann, Wilhelm (Hrsg.): Analecta septentrionalia. 
Beiträge zur nordgermanischen Kultur- und Literaturgeschichte. Berlin u.a. 2009, S. 328-
363. 

Wunderlich, Werner: „Total krasse Helden“. Literaturhistorische und literaturkritische 
Anmerkungen zur neueren Nibelungenrezeption. In: Buschinger, Danielle (Hrsg.): 
Sammlung, Deutung, Wertung. Ergebnisse, Probleme, Tendenzen und Perspektiven 
philologischer Arbeit. Amiens 1988, S. 369-383. 

Wunderlich, Werner (Hrsg.): „Waz sider da geschah“. American-German Studies on the 
Nibelungenlied. Text and reception. With bibliography 1980-1990/91. Göppingen 1992. 

Wyss, Ulrich: Zum letzten Mal: Die teutsche Ilias. In: Buhr, Christian/Müller, Diana/Ott, 
Michael/Schuhmann, Martin (Hrsg.): Geschichte der Germanistik. Gesammelte Aufsätze. 
Heidelberg 2015, S. 153-171. 

Wyss, Ulrich: Nibelungische Irritationen. Das Heldenepos in der Literaturgeschichte. In: 
Buhr, Christian/Müller, Diana/Ott, Michael/Schuhmann, Martin (Hrsg.): Geschichte der 
Germanistik. Gesammelte Aufsätze. Heidelberg 2015, S. 263-271. 

Zatloukal, Klaus (Hrsg.): Pöchlaner Heldenliedgespräch <3, 1995>: 3. Pöchlaner 
Heldenliedgespräch: die Rezeption des Nibelungenliedes. Wien 1995. 

1.2. Nationale, politische und pädagogische Rezeption 

Anderson, Theodore: Proto-Nationalismus in germanischer Epik. In: Iwasaki, E./Schichiji, 
Y. (Hrsg.): IVG. Begegnung mit dem „Fremden“. Grenzen – Traditionen – Vergleiche. 
Akten des VIII. Internationalen Germanisten-Kongresses Tokyo 1990. Bd 1. München 
1991, S. 76-86. 

Beck, Hartmut: Nibelungenliedrezeption zwischen Nationalepos und Parodie. Formen der 
Aneignung und Distanzierung als Modell für den Literaturunterricht der gymnasialen 
Oberstufe. In: Texte der Vormoderne im Deutschunterricht. Baltmannsweiler 2013, S. 
241-262. 

Bender, Ellen: Rezeption des ‚Nibelungenliedes‘ in Worms. In: Hörner, Petra/Wisniewski, 
Roswitha (Hrsg.): Begegnung mit Literaturen. Fs. für Carola L. Gottzmann zum 65. 
Geburtstag, Berlin 2008, S. 275-286. 

Brackert, Helmut: Heldische Treue, heldische Tapferkeit, heldisches Schicksal. Die 
Rezeptionsgeschichte des Nibelungenliedes im Deutschunterricht. In: Brackert, Helmut 
u.a. (Hrsg.): Mittelalterliche Texte im Deutschunterricht. Band 1. München 1973, S. 71-
111. 



 

 

 

6

Brackert, Helmut: Nibelungenlied und Nationalgedanke. Zur Geschichte einer deutschen 
Ideologie. In: Hennig, Ursula/Kolb, Herbert (Hrsg.): Mediaevalia litteraria. Festschrift für 
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