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Die drei Schicfalsfrauen
Ein Beitrag zur Volfskunde

Von E. K 0 ft
6 manches Mal ist schon von Nachdentlichen und Forschern zu ergründen 

versucht worden, wer jene geheimnisvollen Namenlosen sein mögen, von denen 
das uralte Kinderliedchen in allen Verschiedenheiten deuticher ounbarten und 
Landschaften’ sagt:

Hoppe, hoppe Nöszle
3‘Stuttgart steht a Schlötzle
3‘Stuttgart steht a Guckehaus
Gucket drei alte Sungfere raus:
Die ei’ spinnt Seide
Die ander miszt d'Weite
Die dritt, die macht en rote Roc
Für mei herzige tlaane Dock.

ober:
Hofz, hof, hoß
Z'Schtuegert steht a Schloß
3‘Schtuegert steht a goldes Haus
Gucket drei schöne Sungfre raus:
Die ei’ spinnt Seide
Die ander dreht Weide
Die dritt, die mächt en rote Noc
Für unfern liewe Herragott.

Qiefe beiden Beispiele aus dem württembergisch-fränkischen Gebiet aus 
Gulzbac a. K. mögen nur einen Blic auf die Hauptformen biefer, viel abge- 
wandelten Kniereiterverje geben. Was stedt hinter diesen Berlen, Die 
Jauer ober Bäuerin mit Kind ober Enkel auf bem Knie ahnungslos Versagen? 
GS brängt sich ber Gedanke an bic aus nordischer Sage bekannten 0 T e1 
5 o r n e n auf butc bic Frauendreizahl und das Spinnen. Bei dieser Deutung 
betommt bie Bezeichnung ber brei „Sungfern" als alt- ihren besonderen ©in: 
von altem sertommen dölfischer Vorzeit. Auc ihre Bezeichnung als d tei 
KaTien braucht nicht gegen ihr hohes geschichtliches Alter zu iprecer 8m 
Gegenteil: mir missen ja, das so manches Vorchristliche später, ipscit.es jic b n 
dem Volt ans Herz gemachten zäh gehalten bat, im christlichen "itteldltet b

Fortuna Seimatgebundenheit im oberrheinischen Volfs-und

des Oberrheins., , )
2 9(5 dem Lebensalter nach „alte" grauen treten drei geheimnisvolle Spinnerinnen 

helfend auf in bem besonnten Grimmichen Märchen von den drei Spinnerinnen.
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christlichen Mantel umgehängt bekommen hat. Die dritte bei Sungfern macht 
ja auc in der häufigsten Form des Liedchens dem lieben Herrgott einen roten 
Rod. Bei dem Mönc Otfrid von Weiszenburg (9. Jahrhundert) ist cs bie 
Frauengestalt ber Karitas,? „die gleic einer heidnischen Norne bie Tunica bes 
Heilands spinnt".4

Sm Kniereiterliedchen gibt cs statt ber Wendung: „Die britt, bie spinnt en 
rote Nock, für unfern liebe Herregott" noc eine anbere: für unfern lieben 
3 o 11 e I b o c wurde ber Noc „gesponnen". Hier kommen schon neue Rätsel. 
Da ber Noc in dem Liedchen öfter als aus Stroh (Haberstroh) gesponnen 
genannt wird, wäre bie Vermutung möglich, wenn auch nicht wahrscheinlich, 
daß es sic hier um bie geheimnisvolle „Habergeisz" ober „Boc geisz" des Weih- 
nachtsbrauchtums handelt, vielleicht um einen Wachstumsgeist, ber von ber 
einen Jungfrau als Spenderin beflei bet wird. Dasz cs gerabc ein roter Noc 
ist, ben bie eine Sungfrau spinnt, hat wohl ®rünbe uralter Überlieferung. 
Note Röcke finb schon bie purpurnen Königsröcke bes Altertums; in diesen 
königlichen Purpur kleidete bie römisch-katholische Kirche ihre Kardinäle; bie 
Purpurfarbe trägt feit Jahrtausenden ben Begriff bes Heiligen unb Göttlichen 
an sich. Mit bem „roten Noc des Herregotts" sann auc der Grabrocdes 
Heilands gemeint sein (ogl. oben bie Angabe, nach ber bie Maritas bie Tunica 
bes Heilands spinnt!). Uralte vorgeschichtliche Überlieferung bis zurüc zu ben 
Rötelbestattungen ber Altsteinzeit wirft hier nac in ber Auffassung ber roten 
Farbe als Farbe bes Lebens unb ber Anheilabwehr (siehe Handwörterbuch bes 
Aberglaubens VII, 823); rote Decken unb Gewänder für Begräbnis bes Toten 
finb indogermanisch bei Griechen, Römern, Altpersern belegt. 3n Florenz be= 
nützte man noc im 15. Jahrhundert rote Bahrtücher; noc 1867 ließen sic in 
ber Schweiz alte Frauen in ihrem roten Noc begraben. Rot ist auc eine Farbe 
bes w i l b c n 8 ä g c r s an Bart ober Kleidung (siehe Mengis, Handwörter- 
buc bes Aberglaubens VII, 801) unb ber Bart unb Noc Donars, später 
des Teufels. Sollte b a m i t im Kniereitervers bie Abwandlung bes Verses 
zusammenhängen Dom Anfertigen eines roten Nockes durc bie eine ber brei 
Sungfern für unfern „lieben Herregott" zu ber oft gehörten Fassung 
dieses Verses „für unseren lieben Zottelbod"? (!) Mag man nun an eine 
Umschreibung einer uralten verdeckten Glaubensgestalt denken ober nicht, auf 
jeben Fall scheinen hier allerlei verschiedene Bestandteile in bas alte Liedchen 
hineingekommen zu fein, bie vielfach mit ben angenommenen „Schicksalsge- 
statten" etwas zu tun hoben werden. Wenn es sic bei diesen brei Sungfrauen 
um Schicsalsgestalten handelt, bie bei Geburt, Hochzeit ober Tod sic 
zeigen, so bekommt doc vielleicht jene Abwandlung noc einen anberen Sinn, 
baß bie dritte ber Frauen „Haberstroh" spinne (3. B. in Sulzbac a. K.). Sollte 
hier an bas früher allgemein übliche Strohlager bes Toten gebucht sein? 
Wenn in einer der Fassungen bes Liedchens bie andere Frau „bie Weite mißt" 
(anscheinend für ben zu spinnenden Noc), so stellt sich im Hinblick auf ben nor- 
dischen Söttcrglaubcn5 ber Gedanke an bie Nornen als bie „Messenden" ein, 

3 Mit der Caritas wirb im deutschen Mittelalter aber eine ber brei Frauengestalten 
Ainbet, Wilbet unb Warbet gleichgesetzt, Don benen hier noc bie Aebe fein soll.

4 ®rimm, Mythologie, S. 743.
5 Der westgermanische ist leider zu bürftig besannt.
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denen wohl im niederdeutschen Gebiet im mittelalterlich-neuzeitlichen Bolts- 
glauben die „Metten" als Spinnerinnen, ja geradezu als Nornen entsprechen.6 
Sie messen jedem bei der Geburt sein Schicksal zu! Sollte eine Erinnerung baran 
im Volt sic noc in das Liedchen gerettet haben? And wie steht cs mit jener 
Stelle, in der das Verschen sagt, daß bie andere Frau, Weide" „spinnt", „ichält", 
„dreht" ober „flicht"? Zur Erklärung sann bie Tatsache herangezogen werden, 
baff in altdeutscher unb schon in germanischer Zeit bic Weidenrute, mit ber 
heute ber Gärtner noc bic Bäume bindet, als 8 c 1 1 c l benützt worden ist. Tat- 
sächlic leitet ber Sprachkenner Schade (Althochdeutsches Wörterbuch I, 657) 
bas nordgermanische Wort „Norne" von einem altgermanischen Wort für 
„binden", „nerhan", ab. Unb hier bars ber 1. Merseburger Heilspruc 
(10. Jahrhundert) herangezogen werden, wo als westgermanische Schicksals- 
trauen bic „8 b i 1 c n" austreten7 unb Feinde fesselns („suma hapt heptidun", 
einige hefteten bic Hafte), ober Fesseln ber gefangenen Freunde des Spruch- 
fagers lösen („suma clubodun umbi cuoniowidi", einige flaubten um bic Sessel- 
banbe). 3n bem althochdeutschen Wort „cuoniowidi" steckt bas Wort für 
„Weide”. 3m Kniereitervers aber „flicht" bic eine ber grauen „Weide", eine 
Schicksalsfessel? Es ist eigenartig, daß in einem griechischen (also indogermanisch 
verwandten) Bronzebild von brei grauen bic eine bavon einen Strid trägt! 
Die anbere aber eine Nütze aus Sonnenstrahlen. 3n alemannischer unb 
schwäbischer Wendung unseres Kniereiterliedchens nun macht die brüte „das 
Sürchen auf unb läfzt bic liebe Sonn’ (heilige Sonn’) heraus". Es macht ben 
Eindruck, bafe sich an diese brei Frauengestalten, bic im Grund wohl Schicksals- 
gestalten sind, auch Züge anbercr weiblicher Gestalten vorchristlichen ober auch 
antifen Glaubens gehängt haben. Wie ftarf aber bie Schicksalsgestalten auch in 
unserem westgermanisch-süddeutschen Bereich an nordische anflingen, mag 
folgenber hessischer Kinderreim10 anbeuten:

8 Siehe barüber K. von Spiesz, Marksteine ber Volfstunst, S. 50, ferner Sigurd 
Rabe, Metten unb Spinnerinnen, ein Stüc altgermanischer Mythe, Germanien 1936, 
Maihest. — Ob bie Wendung des Liedchens in Ensheim in ber "falz (von £. Siemen, 
Altgermanische Religionsgejchichte, S. 47, mitgeteilt):

„Die brüte schneid’ ben gaben ab, 
ba sinket jemanb in bas Grab"

echt ist ober von einem „Wissenden" beeinflusst, vielleicht auch von antiker Mythologie 
(Parzen), ober ob hier tatsächlich bie nordische Norne im Kinderlieb erscheint, sei 
dahingestellt.

7 Diese 3 b i s e n erinnern an bie nordischen Walküren, von benen besannt ist, 
dafz sie durc bie Lüfte reiten unb in bie Schicksale ber Kämpfer eingreisen. Zu beachten 
ist, dasz bie im Deutschen herangezogenen Kinderliedverse gerabe Sanier ei ter Verse sinb!

8 3m deutschen Volfsglauben sönnen feindliche Leiter mit einem Knoten in ber 
Weidenrute gestellt werden, ebenso ber Dieb durc ben 3äger (Handwörterbuch 
des Aberglaubens V, 17). Die Wirkung der Weideals Sessel (Hemmung) ist 
auch im heutigen Volksglauben noch ersichtlich (in ben württembergischen Kreisen 
Crailsheim unb Öhringen) aus bem Glauben, das Kinder im ersten Lebensjahr, bie 
man mit ber Weidenrute schlägt, nicht wachsen.

• Böhme Deutsches Kinderlied unb Kinderspiel, 1897, S. 979 f.; E. Meier, Kinder- 
reime unb Kinderspiele aus Schwaben, 1851 Nr. 66, Reim aus Wurmlingen.

10 Mlitgeteilt von Ü. Haacke, Zeitschrift für deutsche Bildung 1936, S. 610.
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Mimameide steht auf der Heide,
hat ein grünes Nöckel an,
sitzen drei Sungfern dran:
die eine guckt nac vorne,
die andre in den Wind.
Das Weibsbild an dem Borne
hat viele viele Kind.

Mimameidr ist in der Edda der Mimirsbaum, die Weltesche (Siolswinnsmal 
Strophe 14).

Die Verbindung des „Weibsbilds an dem Born" mit den Kindern im Quell 
(Kindlesbrunnen!) stellt folgende Abwandlung des Kniereiterliedchens her (aus 
Kirchenkirnberg, Württembergisc Franken):

die ein spinnt Seide,
die anber wickelt Weide,
bic britt, bic sitzt am Brunnen,
hat ein Kindle g’funben.11

Die Fortsetzung zeugt vom Humor ber Dorfbewohner auf Kosten ihrer 
lieben Nächsten:

Wie soll's heiszen?
König ober Kaiser.
Wer will d'Windle wasche?
D'Kätter ober d'Lumpatasche. (Saubergäu.)

ober sonst:
Wer soll's Kindle hewe (halten) ?
V' Tochter aus ’m Löwe (Wirtschaft).

Humor stect auc barin, dafz dieser Vers ja beginnt: Hoppe, hoppe, 
Reitersmann. Aber doc liegt im Grund Geburt unb Schicksal hinter diesen 
Versen! Im Zusammenhang mit bem erwähnten Windelwaschen fei dazu eine 
oberbayerische Sage ermähnt12 aus ber Gegend von Ludenhausen, nac ber bic 
brei weiszen Fräulein dort am Fus ihres Schlosses an ben Quellen ihre Wäsche 
gewaschen haben. Dazu vergleiche man bas Schloß bes Kniereiterliedchens unb 
bas obenangeführte Windelwaschen. Auc in Oberrot (bei Gaildorf) kommen 
brei Schloszfräulein geisternd unb zum Waschen zum Wasser herab, unb in 
Neubronn brei Wasserfräulein vom Wasser (Bühlertal) zum Schloß Hohen- 
stein herauf.

Die Gedankenverbindungen führen hier zu jenem anberen volkstümlichen 
6a gen fr cis v o n ben brei singenden Huellnizen, bie auc

11 Dieses Zusammenbringen der einen ber brei Sungfern mit einem Kind könnte 
bie Verbindung mit ber Nuttervorstellung herbeigeführt haben unb damit bas Spinnen 
biefer „Mutter" auf einen Noc für bas Kind bezogen haben. Man vergleiche oben: 
„einen roten Nock, für mei herzige klaane Doc" ober: „für unfern lieben derregott" 
(Christuskind?). Marienvorstellung im Urmuttertum?

12 Schöll, Die brei Ewigen, S. 138. Von ber Stelle des Hügels bes sagenhaften 
Schlosses bei Ludenhausen berichtet Schöll, dasz man Anfang vorigen Sahrhunderts 
beim Graben in bem Hügel bort einen eisernen Dreifuß ein Tier mit brei Fügen dar- 
stellend, gefunden habe. Schöll vermutet ein kultisches Gerät.
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Abb. 1. Der OreinymphensteinvonUnterheimbach bei Öhringen, 
eine römische Bildhauerarbeit unseres heimatlichen Bodens mit angeschlvsener 
Voltsüberlieferung germanischer Art von diesen drei „Nixen als Spinnerinnen.

als Spinnerinnen auftreten und die als mit dem Urbbrunnen und damit 
mit dem G c ic 1 a [ verbundene Gestalten auc bie Jufunft 
Vorhersagen sönnen. Erinnert sei aus vielen Beispielen nur an b i e 
b r c i 93 a ff e r f r a u e n im Nibelungenlied (II. Teil, Hagen-Episode an der 
Donau). Zu ihnen sann auc bic heutige deutsche Volkssage zahlreiche Beispiele 
beibringen. Hier tauchen im Erzählgut unseres Landvolkes solche Wafserfrauen 
ober Nixen auf, welche noch vor nicht allzu langer Zeit zu den Wohnungen der 
Menschen tarnen unb bort in ber Spinnstube mitgesponnen haben, bis ihre 
nächtliche Zeit um war. Diese Sage geht in Württembergisc grauten an zahl- 
reichen Orten mit Brunnen ober Quellen, so in Hessental, Nauenbreßingen, 
Bronnolzheim, Dimbach, Sindeldorf, Oberohrn, Eschelbach, Hrpshirichbac, 
Lichtel-Münster, auch in her Weinsberger, Gerabronner und.Necarjulmer 
Gegend. Im ohringischen bei Anterheimbac zeigt ein schönes Sandsteinrelief 
aus römischer Zeit drei Nixen (Nymphen; siehe Abb. 1)- an diese bier 
bilblic dargestellte Wasserfrauengruppe knüpft sic dort die Bolfsjage, daß 
diese Nixen auch bis in neueste Zeit zu den Menschen ber Gegend getommen 
seien unb gern mit ben Mägden gesponnen hätten. .

Weitere Sagen solcher Frauen beziehen sie auf B ä u m c statt auf Quellen. 
Sier liegt es nahe, an bas Dasein ber nordischen Bornen am Fuß des Zelt- 
eschenbaumes zu denken unb an bas hessische ermähnte Kinderlieb. Wir missen, 
dasz Quellen mie auch Bäume als von Frauen beseelt im germanischen Kult- 
benfen eine Bolle gespielt haben.

Die {Interheimbacher, in römischer Art in Stein dargestellte dallerirauen- 
Dreiheit führt den Gedanken zu einer anberen Frauendreiheit römischer 
Zeit in Ober- unb Biebergermanien, ben sogenannten drei
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Matronen.13 Sie sind neuerdings von der Forschung als häufig zu einem Baum 
gehörig und mit dem Waldfult verbunden ersannt worden.14 Diese grauen er- 
scheinen nac den in ihren Händen ober in ihrem Schoß bargebotenen Gaben, 
Früchten, Blumen ober Zweigen, als Sruchtbarkeits- unb Segens- 
gottheiten. Von ihren Steindarstellungen, wie sie im römisc besetzten 
Gebiet im Rheinland unb in Franfreic gefunden worden sind, finb für uns 
Deutsche beachtenswert diejenigen von germanischem Boden, wo sie als bic 
begabenden (Gabiae, Alagabiae) auftreten,15 unb in ber gorm ber „Matres" 
auc als germanische Stammesmütter (Natres Frisavae, Matres Suebae, 
Matres Treverae, Matres Marsae).16 Das die Matronen auc mit ben Schick- 
salsgöttinnen, den römischen Parcae („Parzen") gleichgesetzt worden sind, be- 
meist eine britannische Snschrift.17 Sm germanischen Norden treten diese Schick- 
salsgestalten als Nornen auf. Dies ist 3. B. ber Fall in ber Geschichte des 
Königs Fridlev (Sago Buc III), ber auf Grund ber Sitte nac ber Geburt 
feines Sohnes bic „oracula parcarum" erfunben will. Diese brei weisen 
grauen, als „nymphae" hier bezeichnet, merben vom König auf Stühlen sitzend 
angetroffen. Die zwei ersten verhiefzen bem Kinde Reichtum unb Glück, bic 
dritte ber Schwestern aber Geiz. Aus deutscher Volfsfage bieten sic 
zahlreiche übereinstimmende Geschichten an.18 Eine zeitliche Brücke zwischen ber 
altgermanischen Zeit unb dem deutschen Mittelalter sonnte bic Stelle fein, mo 
Bischof Burchard von Worms ums Sahr 1000 bic „parcas" nennt.

Daß bic brei grauen (Matronen) in römischer Zeit auf germanisiern 
unb keltischem Volksboden als zum Teil auc in BerbindungmitWald 
unb Baum (Heiligtümern?) stehend ersannt morben finb, ist schon oben 
gesagt morben. Es liegt nahe, im deutschen Volksglauben des Mittelalters unb 
ber Neuzeit Entsprechungen zu suchen. Auc hier treten „Waldfrauen" 
auf (vgl. oben bie sylvanae), bic helfend unb schenkend bem Menschen gegen- 
übertreten. Als dreiweiszeSungfrauenaus dem Wald treten sie öfter 
auf.19 Kennzeichnend ist eine Sage aus Buttstädt in Thüringen,20 nac ber bort 
im „Loh" brei schöne weisze 3ungfrauen an golbenem Tisc anzutreffen finb, 

13 Im römijc besetzt gewesenen Württembergisc Franken finb zu erwähnen die 
Matronensteine von Bödingen, Haug-Sirt, 373 und 375.

14 Lothar Sahl, Zur Matronenverehrung in Niedergermanien. Mit Abbildungs- 
nachweijen. Germania 1937, S. 253—267. — K. von Spieß, Marksteine ber Bolts- 
fünft, S. 62, wo brei solche römisch-pannonische Matronen ben Waldfrauen (Silvande) 
gleichgesetzt merben.

15 Siehe San be Vries, Altgermanische Religivnsgeschichte I, S. 192.
18 Jan be Vries, a. a. 0., S. 192, ferner K. von Spiesz, Marksteine ber Volfs- 

tunst I, G. 46. — Erwähnt fei ferner ber Matronenstein von Meß, auf dem bie brei 
grauen 9 a i a e genannt merben (siehe Noscher, Mythologisches Lerikon 2,2241, unb 

auly-Wissowa 14,534); es ist möglich, daß gerade im Rheinland bie Benennung als 
brei Marien zum Teil bamit zusammenhängt, bie noc im 18.Sahrhundert gebraucht 
morben ist. Sm Kniereiterliedchen treten bie brei Marien ebenfalls auf (siebe ©. 27).

17 San be Vries, a. a. D. I, S. 194.
18 Siehe W. Golther, Germanische Mythologie, 1895, S. 105.
19 Man vergleiche 3. B. bie „Sammelfrauen" von Winzenweiler im Limpurger 

Wald in Württembergisc Franken, E. Kost in ber „Hutzeltruhe", Heimat-Beiblatt zum 
„Kocherboten" Gaildorf, 1935 Nr. 9/10. Auc kommen solche Waldjungfrauen nac 
württembergisch-fräntischen Sagen öfter singend zum Spinnen (vgl. oben S. 31).

20 Abgedruct bei Schöll, Die brei Ewigen, S. 143.
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auf dem köstliche Speisen (Gaben!) stehen. Diesen drei,ohiungfer n"21 
habe das Loh früher einmal gehört. Bei ihrem Tode hätten sie es den Armen 
von Buttstädt vermacht. Hier finden wir ihre schenkende Eigenschaft, die ganz 
erinnert an die oben besprochenen begabenden Matronen. Auc im Bayerischen, 
in Westerhofen bei Ingolstadt, befassen bie „Lohjungfern" Wälder, Wiesen und 
gicker.22 Auffallend oft, in vielen Dutzend Fällen, besonders im bayerischen 
Gebiet nachgewiesen,23 wird Gemeindewaldbesit (Allmend!) den drei 
Jungfern als frühere Schenkung an die Gemeinde zugeschrieben. Diesem untt 
ist Aufmerksamkeit zuzuwenden! Hier an alte, tiefere Beziehungen der ®e = 
m c i n b c bevölkerung zu den drei Waldschenkerinnen zu beuten unb zu bem 
oon ihnen geschenkten örtlichen Landstück, liegt nahe! Der Verdacht aller 
kultischer Beziehungen zu ben brei grauen unb ihrem 
Waldgebiet erhebt sich. Er wird verstärkt durc bas mehrfache Auf- 
treten des Waldnamens „2 o h" im Zusammenhang mit ben brei Sungfern ober 
grauen (siehe oben). ‘Verantwortungsbewußte, sachkundige Forschung ist 
neuestens zu der Überzeugung gekommen,"* daß bas althochdeutsche Wort 
I a o b, I o h, bas eine lichte Stelle („Lute") im Wald bezeichnet, mit altem 
Kultort zusammenhängt, um so mehr als auch das stammverwandte lateinische 
„lucus" „heiliger W alb" bedeutet! Zu den von mir auf Grund obiger 
Ausführungen vermuteten Kultortsbeziehungen ist man auch von anderer Seite 
mit andersartigen Belegen unb auch zum Teil wohl zu weit gehenden Begrün- 
dungsversuchen gefommen.25 Wie im Nymphen-Matronenfult der römischen 
Zeit auf germanischem Boden ein Baum vielfach in kultischer Beziehung zu 
ben brei grauen steht, so erinnern an diese Tatsache auch wieder Musterungen 
des mittelalterlichen unb heutigen deutichen Bolts- 
glaubens. 3n Langenaltheim (Bayern) fanben bie drei Sungfrauen einen 
mit Früchten beladenen wilden Birnbaum an einer Quelle. Hier möge bie Ber- 
bindung von fruchtspendendem Baum, Quelle unb Sungfrau beachtet werden 
(vgl. bie Ausführungen Geite 31). Dort wurde bann nach der Boltsjage eine

21 ßobjungfern werden auc zum Teil die sonst als niedere Gestalten des Volks- 
glaubens erscheinenden Waldweiblein ober Holzfrauen genannt Ganbwörterbuc Des 
Aberglaubens IV, 277).

22 Deutsche Gaue, Kaufbeuren, 13, S. 24.
23 Deutsche Gaue 13, S. 19—31 unb öfter.
24

25

Zan de Vries, Altgermanische Religionsgeschichte I, S. 265 f.
- GdbBl Die brei Ewigen, S. 63 f. Der Verfasser denkt an heilige Berge, wo 

Kapellen der brei grauen stehen, ober an alten Höhlenkult. Dieser letztere, von Scbl 
als unterirbifcher G r a b f u I1 vermutete Kult führt freilich zunächst von 
meinen Ausführungen unb Wahricbeinlichteiten ab. Für Aufenthalt der Walbirouen 
ober Fräulein in Höhlen gibt freilich bie Bolfssage auch in Württembergiic gr anten 
allerhand Anhaltspunkte, so bie Gage von der Waldjungfer von Weiler bei Rittel- fifebaeb, ferner von ben „gräle" (brei graulem) in den graleslochcrn in Sandstein- 
elfen bei Brettac, unb öfter. - Ein K u 11 o r t b e r b r e i g r a ue n mag sic im 

ehemaliger{Seaientäle”, einem laichen bei Tuttlingen, befunden haben. Dort lebten 
(nach Jirlinger, Jolfstümliches aus Schwaben 1,1) einst nac ber Volkssage „zwei ober 
brei seidinnen, bie Zauberei verstanden. Gie hatten drei © c i mim e Le bjeweber adern noch ziehen bürsten. Die Leute holten hier Heilsames für trautes Zieh, sie 
muhten vorher ben Rosen kultische Ehre erweisen.’ Dazu vergleiche man bas am 
Beginn unserer Untersuchung über Waltüren unb Zdisen als durc bie Lust r e 11 e n b c
grauen Gesagte.

3 Württembergisc Franken
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Kirche erbaut, unter deren Altar die brei Sungfrauen ruhen.26 Thnliche Bei- 
spiele gibt es noc mehr.27 Besonders wichtig erscheint bic Angabe ber Volks- 
Überlieferung von Meransen (bei Briren, Südtirol), wo in ber Mitte bcs steilen 
Weges von Mühlbac nac Meransen an ber „Sungfraurast" (Gebetsstätte!) 
ein Kirschbaum auf bas Gebet ber brei Jungfrauen unb eine Quelle entsprungen 
sein soll.28 Dieses Meransen ist insofern für bic Erforschung bcs Sachverhalts 
mit ben brei Sungfrauen besonders bedeutsam, als hier in ber Kirche eine Votiv- 
täfel zu finben ist, auf ber zwischen zwei knienden 3ungfrauen, bic mit St. Aubet 
unb St. Cubet beschriftet finb, eine gefesselt zwischen Bäumen an diesen mit ben 
Händen aufgehängte nackte brittc zu sehen ist. Sie trägt bie Namensbezeichnung 
St. Quere.29 Am Sägerbrünnl bei Drosendorf (Geras, Niederösterreich) finb 
andenBäumen die Bilder ber brei heiligen Frauen Katharina, Marga- 
retha unb Barbara angcbrad)t.30

Mit ben Namensnennungen von Meransen, Aubet, Cubet unb 
Quere, treten bic viel angeführten Gestalten ber brei Heilrätinnen 
A i n b e t, W i (b e t unb Warbet (Barbara) in ben Kreis unserer Be- 
traebtung.31 On Starnberg (Oberbayern) ist eine Kapelle sogar unmittelbar 
nach ber einen ber grauen „Einbet I" genannt; nac bem Volksglauben 
haben sich bic brei Sungfrauen Ainpet, Gberpett unb Fürpett bort, gegen- 
über bem Petersbronnen (Pet-ersbrunnen?) eine Heine Wohnung gebaut, unb 
diesem Brunnen wird Krankenheilung unb Pflege noch in neuerer Zeit zuge- 
schrieben.32 Die Kapelle „auf ’m Bergle" bei Gengenbac in Baden zeigt im 
Innern zwischen ber heiligen Perpetua (erpet = u. a. Borbet, Worbet!) unb 
Felicitas (gilbet, Wilfet, gürbet) bic „Sancta Einbetta" abgebildet, nach der 
bas Kirchlein bis vor kurzem Einbettentapelle geheißen hat.33 Auc auf 
bem Heiligenberg bei Sugenheim waren neben ber heiligen Anna (Ain-pet) bic 
heilige Perpetua unb bic heilige Felicitas als Patroninnen genannt.33

Ob ein Weg von ber göttlichen Mutter, ber heiligen Anna, besonders 
ber heiligen Anna Selbdritt (!), zu ben göttlichen Müttern ber Germanen 
(Nerthus, grea, grigg) zurückführt, ist erst nach gründlicheren Forschungen zu 
sagen. Jedenfalls finb auc bic im bayerischen, fränkischen unb alemannischen 
Gebiet besonders zahlreich auftretenben jungfräulichen mütterlichen Volks-

26 Deutsche Gaue 13, G. 30.
27 Deutsche Gaue 22, 6. 103, von Langenaltheim bei Pappenheim (Mittelfranken).
28 Fr. Panzer, Bayerische (Sagen und Bräuche, München 1866,1, S. 7.
29 Abbildung bei K. von Spiesz, Marksteine ber Volkskunst I, Tafel 3, unb im 

Wörterbuch ber deutschen Volkskunde von Erich-Beitl, S. 137.
30 F. X. Kieszling, Die Brünnlein von Drosendorf unb Umgebung, 1899, S. 10—12.
31 Schöll, Die brei Ewigen, widmet ihnen ben grössten Teil feines Buches unb führt 

zahlreiches Schrifttum an. Besprechung des Schöllschen Buches siehe Seite 190.
32 Fr. Panzer, Bayerische Sagen unb Bräuche, München 1855,11, S. 437.
33 Diese beiden Beispiele aus Schöll, Die brei Ewigen, S. 106. Man vergleiche 

bort Seite 107 auc bas Beispiel von Andechs mit bem Hilfsgürtel ber Maria für gute 
Entbindung Schwangerer unb ben 1572 verzeichnetenhaylthumb von Sant Ainbeten". 
— Durc Volksdenken, bas sich naiv an bie sinnfällige Ausgestaltung einer vorbanbenen 
(Sprachform wie „E i n b c t" macht, mag durc bas Anklingen des Wortes an „ein 
Bett" bie Frauendreiheit angeschlosien worden fein an bie Legende von ben brei Sung- 
frauen, bie zusammen in einem Bett liegen, auf einem Altarbild aus ber Komburg 
bei Schwab. Sall (um 1480, jetzt im Schloszmuseum Stuttgart). Es finb ber Legende 
nach bie keuschen Töchter eines verarmten Edelmanns, benen ber heilige Nikolaus ben 
Fruchtapfel unb bamit Reichtum unb fruchtbares Nuttertum bringt (siehe Abb. 2).
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Qbb 2. Drei Jungfrauen als keusche Töchter eines verarmten 
Edelmanns empfangen nac der frühmittelalterlichen Legende zum Lohn, vom 
heiligen Nikolaus den reichtum-, glück- und fruchtbarkeitbringenden Apfel. Apre 
ist in der durch die Sür gestreckten Hand des Heiligen schwach sichtbar.) Durch,, 
mäszige Gedankenverbindung im Anschlusz an die drei Sungfrauen Einb et, Allbet 
unb Narbet finb die brci Tochter des Edelmanns in ihrem € in b ett.phne inneren 
Zusammenhang an die Frauendreiheit angeschlossen worden. — Unsere Abbilbung gir 
AnAtardemälbeaus DerKomburg bei Schwäb. Hall wieder aus der Bei um 
1480, jest iMEelossmujeum in Stuttgart; Aufnahme der Eandesbildstelle Württemberg.

heiligen, Sie Brei Rothelferinnen, die Hilfreichen, Heilenden, Warnenden und 
Schenkenden, auc in Geburtsnöten und in bezug auf Kinderlegen, om 
Nordischen finb ja bic „Nornen" auc die Nothelferinnen bei bcr Geburt, so 
paß hier bcr Gedanke an bic brci „Nornen" des Kniereiterliedchens wieder auf 
taucht. Nicht von bcr Sand zu weisen ist bei Ainbet der Zusammenhang mit 
Anna, bcr graften Mutter, um so mehr als die grosze Mutter bei ben Bornern 
bic Anna Gerenna genannt worden ist, unb vielleicht bars bei bcr engen 3e- 
rührung von Römern, Germanen unb Kelten etwa im Rheinland oder im 
Detumdtland auch bas keltische Wort „ana" für Erde für diese Erdmutter bei- 
gezogen werden.35 Die mütterliche Sülle bcr Erscheinung wie auch bic gulle

34 Go im 1 Selqilies. Auc die wohl mit den althochdeutschen 8 b i 1c n (vgl. oben 
ben 1. Merseburger Heilspruch) in Beziehung zu bringenden nordischen Pilen 
P Citeerinen. Sebuftrunen lerne, wenn bu schwangere Frauen / Von der Evtbesrbustsbser ytusk’ztus Sande unb Sliebbinbcn male bie veilzeichen / Unb ben 
Beistand der isen erbitte." (Edda, Sigrdrifumal, Bers 9.)

35 Wie Gchöll dies in feinem Buch, S. 30/31, tut.

3*
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fruchtbaren Schenkensss mag im Germanischen zur Abspaltung der Gestalt der 
nordischen Sulla oder der althochdeutschen Volla Don der Göttinmutter ge- 
führt haben. Wenigstens erscheint diese althochdeutsche Volla als Göttin und 
Schwester der Frija im 2. Merseburger Heilspruch, neben der gleichfalls 
mütterlichen Sunna dort.27 Bei den christlichen Heiligen, die zum Teil die 
drei Jungfrauen Ainbet, Worbetas und Wilbet weitergeführt haben, tritt für 
die Warbet die Babett (Barbara) ein, welche die Sonne auf der Brust trogt.39 
Bei der Barbarakapelle Don Dörzbac (Kreis Künzelsau, Württembergisc 
Franken) erscheint auc die „wveisze Dame", die in jener Segenb als „Sullefraa" 
bezeichnet wird, bic Frau Holle, die oft auc der Percht entspri cht.40 Diese 
Hollefrau tritt ebenfalls auf als bic Hilfreiche, Gebende, Holde (Hulda); einem 
Prinzen verhilft sie in Marktheidenfeld (Bayern) wieder zu Besitz.41 Als Frau 

Holda wird sie schon im 13. Jahrhundert erwähnt in Bruder Rudolfs Bericht: 
„3n der Nacht ber Geburt Christi beden sie ben Tisc für bie Königin des 
Himmels, bic bas Volf Frau $ o I b a nennt, bamit sie ihnen hilft."42 Dafz 
diese Gestalt mit ber Bercht gleichbedeutend ist, besagt bic Bufzandrohung 
des 15. Sahrhunderts gegen biejenigen, welche ben Tisc für die Vorholde 
(= SrauHoldealiasBerchte beeten.43 Dafz es sic hier um Gleich- 
niszauber zur Beschwörung ber Fruchtbarkeit handelt, zeigt ber bis in bic 
neueste Zeit bauernbe Kärntner Volksbrauch, in ber Perchtennac t44 
(6. Sanuar) Brot unb gefüllte Nudeln auf ben Küchentisc zu stellen für bic 
verchtel"; wenn diese davon genieszt, wird ein gutes Zahr!45 Bei ben weih- 
nächtlichen erchtenumzügen bes deutschen Alpengebiets kommen in dieser 
Terchtennacht zum Teil b r e i M ä b c e n a I s P c r c t c I n zum Heischgang 
in ber Steiermarf in bie Käufer.46 Ein bayerisches Poenitentiale bes 15. Jahr- 
hunderts bringt bic 25 ersten Kapitel bes 9. Buches unb bas ganze 18. Buc 
Burchards Don Worms wieder. Darin ist zu entnehmen, dasz bie drei 
Schwestern, bic Burchard auc „Parcas" nennt, Perchten genannt 
iDurben.47 Diese drei Schwestern sind nac dieses Bischofs Beichtfrage (um 
1000 n. 3tr.) non manchen Weibern zu bestimmten Zeiten im Haus an einem

38 3n Frankreic wäre zu vergleichen als Führerin ber bonae mulieres, bonnes 
dames bie Abundia.

37 Man vergleiche Seite 29 bas Kinderliedchen mit ber Sonne.
38 Warbet ober Bor-bet (Dgl. keltisch bor = strahlend, ferner germanisch per-achta, 

Zerhta, bie Strahlende) will Schöll, Die brei Ewigen, S. 40, in bort nachzusehenden 
Wortableitungen als bie „mütterliche Sonne" beweisen.

39 Schöll, a. a. 0., S. 42 unb 122.
40 er-achta = bie Leuchtende.
41 Deutsche Gaue 13, S. 26.
42 Klapper, Schlesien (nac Handwörterbuch bes Aberglaubens II, 1772), G. 219.
43 A. a. 0., S. 219. Man vergleiche dazu bie brei Jungfern mit bem gedeckten 

Tisc im Hrabhügel Don Buttstädt, siehe oben, unb halte baneben bie Tatsache, daß 
Frau Hvlle oft als Toten(Seelen)führerin unb -bewahrerin in Hügeln unb Berq- 
höhlen auftritt.

44 Schon um 1300 heifzt ber 6. Januar Berchtlistag, Berchtentag.
45 Weinhold, Weihnacht, Zeitschrift für deutsche Mythologie 25, S. 300.

18 K. Don Spiefz, Marksteine ber Volkskunst I, S. 51/52.
47 „Tres illae sorores, quas antiqua illa posteritas et antiqua stultitia 

perchtas vocavit." Schmeller, Bayerisches Wörterbuc I, S. 270.
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Abb 3 DieGrauendreiheit auf einem gotischen Schlußstein bei 
Stadt irche in Murrhardt Die Drehung ber Gestalten im geschlossenen 

Ring ist Sinnbild ber Ewigkeit.

mit Speise und Trant und drei Messern gerüsteten Tisc empfangen worden. 
Im 15. Jahrhundert wurde im deutschen Bolksbereic zu Weihnachten unter 
den für I e r c t a mit Speise und Trant besetzten Tisc eine ’flugichar gelegt, 
damit erchta den Pflug segne.48 Der Sinn des Bewirtens wird mit all diesen 
Belegen klar: es wird auf Fruchtbarkeit abgezielt burd) die ’ercht ober die 
(brei) Perchten! Dabei sind die Beschwörungen zeitgebunden, unb bie Spende 
ber brei Frauen erinnert an bie alten, von uns nun mehrfach schon begegneten 
Schicsalsfrauen, bie ja auc Zeitgestalten sind. Selbst bas Spinnen tritt noch 
auf burd) bie 9 Spindeln, bie jede ber brei Sungfern vom Daghof (Oberbayern) 
mit sic trägt.49 Als sic im Zeitengang ewig drehende Dreifaltigkeit treten uns 
solche brei Frauengestalten entgegen auf einem gotischen Schlußstein ber Kirche 
in Murrhardt (siehe Abb. 3), ganz ähnlic wie auf einem solchen ber nicht 
weit davon gelegenen Kirche von “lüderhausen50 (beide in Nordwürttemberg)-

Als Zeitabschnitt des Sahres bedeutsam war bie germanisch bei den Angel- 
sachsen belegte 9 ü 11 c r n a d) t an Weihnachten, zu ber sich auc im Sran eine 
indogermanische parallele finbet.51 Hier handelt es sic um ein jahrbeginnendes 
Mittwinterfest, das geheimnisvolle Beziehungen auch zu den Soten unb 

48 Handwörterbuc bes Aberglaubens VI, 1720.
49 Deren Sinn als Zeitgestalten mit ber Zahl 27 + 3 siehe K. von Spieß, aark- 

steine ber Voltstuns I.
50 Schöll, Die brei Ewigen, Abb. 14.
51 K. von Spiefz, Marksteine ber Volkskunst I, S. 65.
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zur Fruchtbarkeit hat. Dabei führt auc Bercht-Holde das Deer her unge- 
borenen ober ungetauft verstorbenen Kinderseelen durc die Lüfte. Sn Schwaben 
wird vom Volf statt von „Muotes Heer" auc von „Mouter (Mutter) Heer" 
gesprochen!

Daß die Schicksalsgestalt der Frau Holle (ercht) in Teichen unb Höhlen 
bei ben Seelen Abgeschiedener weilt unb aus diesen Gewässern bie neuen 
Seelen der Geborenwerdenden holt ober bringt, ist besannt. Wir erinnern uns 
an bie fruchtschenkenden brei Sungfern ober Frauen an ben Quellen. Der Name 
ber Holle hängt sicherlich mit „hohl", „Höhle", „hehlen" zusammen unb tonn 
zeichnet sic als Toten- unb Geburtsgöttin (Beziehung zur Höhle des Mutter- 
leibes). 3n Berghöhlen wohnen ja auc bie toten Seelen. Die anbere Namens- 
form für Holle, „Holda", aber zeigt bie anbere, strahlende Seite (berht 
strahlend, glänzend) ber Berchta.52

Dafz bie brei „° e r c t e n", von benen schon bie Rede war, ben brei 
Sungfrauen Ainbet, Warbet unb gilbet ihre Seamen gegeben haben, ist mög- 
lich, so baft sic ber zweite Bestandteil „b et" jedes bicser Namen wohl aus ab- 
geschliffenem „percht" über „bert" erklären sonnte.53 Aber vielleicht darf schon 
ein germanischer frühgeschichtlicher Beleg von britannischem Boden beigezogen 
werden. Der von bort stammenbe Weihestein friesischer Germanen an ben 
germanischen Kriegs- ober Rechtsgott ist zugleic zwei göttlichen Frauen, 
Alai siagen, namens Bede unb Fimmilene, errichtet worden.54 Diese Schutz- 
göttinnen sinb zweifellos in bie Reihe ber germanischen Matronen (Mütter) zu 
stellen, ba zwei entsprechende benannt sinb auf einem anberen britannischen 
Weihestein mit ben Namen Baudihillie unb Friagabi (bie huldreic Gebende!). 
Der Name „Bede" ber einen erinnert doc auffallcnb an unsere deutschen 
„Beten", ohne bafe hier ein Zusammenhang bestehen musz.

Einbet, Warbet unb gilbet sinb jedenfalls vorchristliche Bezeichnungen. 
Dafz Warbet auch St. Quere, Gwer, Gewerbet geheißen ist, hoben mir schon 
erwähnt. Eigenartig ist nun das Vorkommen von brei Sungfern Gewehra, 
Widifuna unb Wi nterbring als Kammerjungfern ber frommen Stilla in 
Abenberg in Nittelfranf cn.55 Der Vergleich bes Namens „Widifuna" mit bem 
Dingwort „kuniowidi” (gotisc kunaweda = Fessel!) bes ersten Merseburger 
Jauberspruches ist zu sonderbar, als bass ein besonderer Schluß baraus gezogen 
werden soll, aber wir erinnern uns ber gefesselten St. Quere auf bem

52 Vergleiche die Doppelnatur der Holda-Venus im Mittelalter in jenem Stand- 
bild, das auf ber Vorderseite glänzend schön, auf ber anberen Seite zerfressen unb der- 
wes ist. Abbildung bei K. von Spies, Marksteine ber Volkskunst I, Tafel 9.

53 Eine anbere Erlärungsmöglicht eit ist „bet" aus althochdeutsch „badu" = Kampf 
in Sinn und Geist germanischer Frauennamen. Warbede tonnte von, warjan"=ichüßen 
hergeleitet werden, für Wilbede tonnte ber gotische Mannesname Badwila (Sotita) 
beigezogen werden. Damit kämen bie brei grauen wieder in bie Nähe ber germanischen 
Walküren ober Sdisen, für beren Hereinspielen sic auch Professor Dr. Ernst Kriec 
(Heidelberg) in einer kurzen Besprechung von Schölls Buc („Die brei grauen", Ober- 
deutsche Zeitschrift für Volkskunde 1936, S. 136 f.) einsetzt. Kriec meist u. a. auch auf 
manche Abwandlungen des Kinderliedchens hin, bie mit bem Wunsch: „Bewahr uns 
vor ...!" schlieszen unb damit bie Art eines altgermanischen Heilspruchs anklingen (affen 
(vgl. ben schon ermähnten 1. Merseburger Heilspruch).

54 Siehe Tert unb Erörterung bei San be Vries, Altgermanische Religionsge- 
schichte I, S. 171 unb 201/202.

55 gr. Panzer, Bayerische Sagen unb Bräuche, 1848,1, S. 161.
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Meranser Votivbild! Der Name Widituna sann sic erklären aus althoc- 
deutsch chuena, quena, das „Frau" bedeutet, und vielleicht (?) aus wida in 
der althochdeutschen Bedeutung Von Weide und Fessel, oder althochdeutsch witu 
in der Bedeutung von Wald, Holz. Gefesselt kommen auc die neun (= drei mal 
drei) Schwestern des Volksglaubens vor (nac Srimm, Mythologie 2,1107). 
Eine der Frauen des Meranser Votivbildes trägt übrigens auf ihren Bilddar- 
stellungen öfter eine Kette (meist wohl Schmuckkette) in der Hand.56

Die drei ursprünglichen Schicksalsschwestern waren vermutlich namenlos. 
Der nordische Name Bornen scheint auf deutschem Boden nicht bestanden zu 
haben, es sei denn, bah die gelegentliche mittelalterliche Bezeichnung Nonnen 
für die brei Sungfern eine mundartliche Entstellung unb Verchristlichung des 
Nornen-namens darstellte, was fraglich ist. Als die drei Nonnen werden sie 
aud) in Gegenssprüchen gerufen, zum Teil bis in bie neueste Zeit (u. a. in 
Württembergisc Franken). Für biefe nicht nur auf ben Namen der „Nonnen" 
laufenden „9 r e i f r a u c n 1 e g e n" hat bie Forschung festgestellt, daß ihr 
ältestes bekanntes Vorkommen auf französischen Boden (Bordeaux) um 
400 n. Ztr. fällt,57 was für ihren Ursprung aber nichts zu beweisen braucht. Sn 
manchen ihrer Fassungen ist bas Winden von menschlichem Gedärm beachtens- 
wert, auc nordische Abwandlungen der Segensformel zu beachten, wo bie brei 
Frauen bie Gebärmutter ober ähnliches binben (unb winden, auc spinnen!).58 
Dafz auch unmittelbare Beziehungen des Dreifrauensegens zu ben brei Spinne- 
rinnen bestehen, zeigt ein Heilspruc aus Pramhof in Deutsc-Güdböhmen 
gegen bie „Garnwinde" (Hemmung beim Urinlassen):

„Es sitzen brei Sungfrauen auf einem Marmorstein;
Die eine spinnt grob, bie anbere fein, 
Die dritte spinnt ein Snwindel fürs Garnwindel.
Es helfe Gott Vater usw."

Unsere Betrachtungen haben aus ber Sülle bes zu ermittelnden Stoffes nur 
einzelnes Beispielhaftes unb einige Hauptgrundzüge bringen tonnen. Auf- 
fallend ist bie weltweite Verbreitung ber 8 raucnbreihcit. 
Ihre vielen seitlich unb örtlic verschiedenen Erscheinungsformen brauchen nicht 
einmal in unmittelbaren Zusammenhängen und Beeinflussungen zu stehen. Der 
alte, indogermanische unb vielleicht sogar noch weiter verbreitete Glaube ist 
offenbar immer wieder, nac Zeit und Raum wie Auffassung verschieden, neu 
verkörpert, ob es sic nun um bie chinesischen brei Sungfrauen unter bem Apfel- 
baum, bie slawischen Swetice, Nucka unb Keltna, bie keltischen tria fata, bie 
griechischen Moiren, Parzen, bie englischen weird sisters ober endlich um bie 
Nornen handelt.59 Aber auf europäischem unb deutschem Boden bürsten bie 
meisten {hnlichteiten doc mittelbar ober unmittelbar auf gemeinsame Ur-Über
lieferung zurückgehen, weniger auf spätere Entlehnung. Wie alt bie Schidials- 
frauen-Oreiheit schon fein mag, sann vielleicht aus ben Forschungen bes Bolts- 
tundlers Karl von Spieß hervorgehen;60 dieser beutet bie brei Gestalten auf ber 

58 Belege siehe Schöll, Die drei Ewigen, S. 22.
57 Handwörterbuch des Aberglaubens II, 438.
58 Handwörterbuch des Aberglaubens 11,443.
59 Schwarz im Handwörterbuch des Aberglaubens VI, 1133.
60 K. von Spiefz, Marksteine ber Volfstuns I.
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germanischen Gesichtsurne von Srabau (Westpreuszen, um 600 v. Ztr.) und auf 
derjenigen von EIsenau (Kreis Schlochau)61 auf die Schicksalsfrauen. Manche 
Nebenfiguren mögen sic mit diesen im Laufe langer Zeit vermischt und über- 
kreuzt haben aus volkseigener ober sogar fremder Überlieferung, aber bic 
Grundgestalten sinb auc bei Namens- unb Jeitwechsel in christlicher Zeit 
geblieben in ber Grundebene des erbgebunbenen Volkes, in ber Jahrhunderte 
unb Sahrtausende nur ein Tag sind.

Abb. 4. Die Frauendreiheit als heiliges „ r e i g e 1 i c t" im Tür- 
bogenfeld der Kirche in Forchtenberg am Kocher, Kreis Ohringen (Württembergs 

Franken). Aufnahme W. Weber, Shringen.

61 A. a. O., S. 57—59.


	Unbenannt

