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fobur) als ben alles überwaltenben, Sieg verleihenben Gott;
seine Gemahlin Frigg (Fria, auch Hulba) als bie Göttin ber
Ehe. Seine Beiben Söhne waren: Thor (Donar), ber Donner¬
gott, unb Tyr (Zin, auch Tuisko), ber Kriegsgott. Hochver¬
ehrt würbe bie Mutter Hertha (Erbe). Ein böses, Verberben
brmgenbes Wesen war Loki (Lohe, Feuer) unb seine Tochter
Hellia, welche bie Seelen ber abgeschiebenen Menschen in betn
Totenreiche (Niflheim, Nebelheim) festhält. Die Seelen ber im
Kampfe gefallenen Helben jeboch werben von ben jungfräulichen
Walküren ^ in bie Walhalla, Wobans Himmelsbnrg, ge¬
leitet. — Eine Art Mittelwesen zwischen Göttern unb Menschen
waren bie Naturgeister: Riesen, Zwerge, Kobolbe, Wichte,
Nixen unb Elfen.

Der Gottesbienst würbe nicht in Tempeln, sonbern in
heiligen Hainen, auf Anhöhen ober an Quellen gefeiert. Neben
Trank- unb Tieropfern kamen auch Menschenopfer vor. Die
Priester bilbeten keinen besonberen Stanb, sonbern ber Vater
übte für bas Haus, ber Eble für bas Geschlecht unb ben Gau
priesterliche Dienste. Den göttlichen Willen verkünbeten weise
Frauen (z. B. bie Seherin Beleba bei ben Batavern).

6*. Seit ber Völkerwanbernng traten vielfache Anhö¬
rungen in ben Sitten unb Gebräuchen ber germanischen Völker
ein. _ Die alte Ganverfassnng würbe nur im eigentlichen Ger¬
manien beibehalten; in ben bnrch Eroberung gegrünbeten ger¬
manischen Reichen, besonbers im Frankenreiche (§ 54), bilbete
sich bie Lehnsverfassung ober bas Feubalwesen ans. Bon
bem eroberten Lanbe erhielt ber König bie Staatsgüter (Do¬
mänen) ; einen Teil besselben verlieh er seinen Vasallen als
Lehen (beneficium). Den Vasallen übertrug ber König auch
bie_ Ämter unb bie Hofbienste. So trat an bie Stelle bes
freien Abels ein Dienst- ober Hofabel; ber Stanb ber alten
Freien schwanb immer mehr. Auch bie Volksversammlungen
traten in ben Hintergrund ber König beriet bie öffentlichen
Angelegenheiten mit ben Vasallen, ben Hofbeamten unb ben
Bischöfen. In ben neuen Reichen entstauben im Anschluß an
bas herkömmliche Gerichtsverfahren geschriebene Gesetze, bie
meist in lateinischer Sprache versaßt waren.

Durch Vermischung ber beutschen Sprache mit ber lateini¬
schen unb ben Sprachen ber ursprünglichen Bewohner ber er¬
oberten Länber bilbeten sich bie sogenannten romanischen
Sprachen (italienisch, spanisch, portugiesisch, französisch).

7*. Die Erinnerung an bie Völkerwanbernng unb bie bamit
verbunbenen Kampfe übte einen namhaften Einfluß auf bie
Entwicklung ber beutschen Helbensage unb Dichtung. Der


