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EINLEITUNG 
Einfiihrung S. 1. - Die 1-6 zeilige Strophe S. 3. - Die siebenzeilige Strophe S. 8. 

Der Gegenstand derfolgenden Untersuchung ist einer von 
denen die erst durch die kombinierende Betrachtung zum Gegen
stand werden. Ob unser Geist souveran ist in der Ansetzung von 
historischen Objekten oder ob eine solche Annahme vemiinftiger
weise - etwa wie bei der juristischen Person - an eine bewusste 
SolidariHit der Einzelfaktoren gebunden ist, braucht hier nicht er
wogen zu werden, denn ein siebenteiliger Rhythmus ist ein hand
greiflich von der Natur gegebener. Es ist doch eigentlich blosser 
Zufall dass er bishernicht in die historischen Darstellungen auf
genommen worden ist und daher ausserhalb geschichtlichen Zu
sammenhangs zu stehen scheint, wahrend doch niemand an dem 
historischen Leben seiner beliebtesten Formen wie der Tageweise, 
der Lutherstrophe zweifeln kann. Es ist doch Willkiir dass jeder 
der ein Sonnet, eine Stanze baut sich bei einiger Aufmerksamkeit 
dessen bewusst ist dass er in ein bestehendes Ganzes tritt, aber 
nicht der, der zu einem Vierzeiler eine Terzine ftigt. An der Reali
tat des Gegenstandes llisst sich also ftiglich nicht zweifeln, und 
sollte die hier versuchte Feststellung von Siebenzeilem dazu ftih..; 
ren tiber sie hinaus den Siebenzeiler selbst zu postulieren, so wtirde 
der Gegenstand noch einen tieferen Inhalt entfalten als dieser 
erste Entwurf festzustellen wagt. 

Aus zweierlei Wurzeln ist diese Arbeit erwachsen. Einmal fiihrte 
die Beschaftigung mit dem Minnesang dazu. Denn als ich, in 
der Dberzeugung dass das Problem des Minnesangs sehr wesent
lich auch ein Formproblem ist - ich stehe der Auffassung zu
nachst welche R. M. Meyer sein ganzes Leben hindurch vom mhd., 
Strophenbau 1886 bis zu der posthumen Literaturgeschichte 1916 
entwickelt hat, und somit auch im Geiste, ja nicht aber in den 
Einzelheiten, Plenio's neuzugespitzten Formulierungen PBB 
42411ff - zuvorderst samtliche Strophenformen des deutschen Mit-

Kossmann 



2 EINLEI'IUNG 

te1alters analysierte und nebeneinander stellte, traten von selbst 
die einfachen natiirlichen Formen aus der Masse heraus und for
derten zur Zusammenstellung und ErkHirung auf. 

Dann aber stiegen hinter diesen Erscheinungen Fragen hoherer 
Art empor. Diirfen wir iiberall die eilenden Moden der Tonangeber 
als die personliche Oberlage einer stilleren langsatn wandelnden 
Allgemeinheit ansehen, so gilt dies doch gewiss auch fiir den Min
nesang. Sollte sich nun aus diesen einfachsten Formen der zu 
Grunde liegende soziale Bestand nicht in noch weiterem Umfang 
als bisher geschehen herausfinden lassen? So schob und erhob sich 
die Bearbeitung dieser Formen in jenes Gebiet, wo Wir die histori
schen Geschehnisse sich oberhalb der Individuen abspielen, die 
Individuen mehr unbewusst funktionieren sehen. Ein Kapitel der 
unpersonlichen, iiberpersonlichen Geschiehte will diese Arbeit vor 
allem sein. 

Wollen wir die volkstiimlichen rhythmischen Gebilde einer Ge
sellschaft aufspiiren, so konnen wir urn einen Anfang zu finden 
von nieht historischen sondem konstruktiven Tatsachen ausgehen. 
Die einfachsten VerhaItnisse, die im Denken, Gehen, Spielen, Ar
beiten sich jederzeit aussem, tragen die Gewahr einer geschiehts
losen Immervorhandenheit in sieh, und ebenso axiomatisch ergeben 
sich ihre einfachsten Knospungen wie 2 X 2 > 2 X (2 X 2) > 4 X 4 
>2x(4x4) oder 2x2+1 u. dgl. Man kann dieseeinfachsten 
Strophengebaude ansetzen und hierauf sehen wie weit sie auch 
historisch nachzuweisen sind, und man wird dabei auch zu histo
rischen Urphanomenen wie z. B. der idg. Urstrophe 4 X 4 kommen. 

Bei der Identifizierung der Rhythmen werden wir vor die 
schwere Frage nach der Beweiskraft des iiberlieferten Materials 
gestellt. Bestenfalls liegen von einem rhythmischen Gebilde Musik
noten und ein Worttext vor. Die deutschen Notentexte des Mit
telalters sind meist nur teilweise entzifferbar, es sei dass die Nota
tion selbst nur aus Andeutungen flir den Wissenden besteht (Neu
men), es sei dass wir die Schrift nieht vollig zu lesen verstehen 
(Neidharthandschrift c). Aber auch die klarste Notierung kann 
uns eine Musik nicht offenbaren wenn uns das Daraufeingestellt
sein der Zeit- oder Landesgenossen abgeht, oder wenn ihre Spriih
kraft ausserhalb des Notenk6rpers liegt (Kann je eine Nachwelt 
die Elektrizitat eines modernen Operettenschlagers empfinden, 



EINLEITUNG 3 

wenn ihr nichts als das Notenbil~iiberliefert wird?). Andrerseits 
kann auch eine unlesbare Notierung uns doch niitzliche Andeu
tungen z. B. iiber Wiederholung, Hohe und Tiefe verschaffen. Erst 
mit dem Locheimer Liederbuch treten wir in Deutschland auf 
sichern Boden. 

Dies vorausgezetzt seien hier nun zuvorderst die arithmetisch 
einfachsten Strophenformen kurz iiberblickt, sie sollen dem Sie
benzeiler seinen natiirlichen Platz anweisen helfen. 

Das e i n g lie d rig e Lied, das - abgesehen yom Gesell
schaftslied der primitiven Volker - nur als Arbeitslied und Ab
zahlvers vorkommt und durchaus auf haufiger Wiederholung der 
Phrase beruht, kann unbesprochen bleiben. Als hiibsche Mahnung 
zur Vorsicht sei nur auf das weitverbreitete Klein Anna sass auf 
einem Stein gewiesen, das sich unsern Augen im Buch einzeilig, 
unsrem Ohr im Leben aber als gewohnliche 4 X 4 Strophe darstellt 
(Bohme, Kinderlied S. 546). 

Eine z wei g lie d rig e Strophe ergibt der Reigentanz beim 
Vor- und Riickwartsschreiten, und auch rein musikallsch kann 
der einfache Auf- und Abstieg eine wenn auch sehr primitive 
Geschlossenheit bilden. So haIt denn auch Gummere (Beginnings 
S. 275. 327 a) diese Strophe fiir eine der Urformen unsrer L yrik. Auf 
dem Tanz beruhen wohl alle nordischen und englischen epischen 
Lieder dieser Form, welche dann von diesem gelOst seit Herder 
eine so grosse Rolle in der romantischen Lyrik spielen (Goethe's 
Erlkonig u.s.w.). Vermutlich auch das spat-iiberlieferte nieder
landische Halewijnslied. Der genannte musikalische Bau ist be
zeugt in Heinrich's von Laufenberg Ich wolt daz ich daheime 
wer 1430 (Geistliche Parodie? Bohme, Ad. Lbch nr. 660), in Die 
heilgen drei Konig mit irem stern (erster Beleg 1617 ibid. nr. 536) 
und wenig andern (ibid. nr. 42. 531 ? 317). 1m Minnesang ist diese 
Form nicht iiberliefert, im aIteren historischen Volkslied selten 
(Liliencron nr. 28. 220. 513 ohne Melodie), im Kirchenlied umso
mehr (Wackernagel passim. Der alte Ruf Sant Mari muoter unde 
meit ErkjBohme nr. 2030 gehOrt wohl auch hierher, wenn namlich 
die verlangten Wiederholungen nur Vor- und N achsingen 
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venneinen). Gewohnlich aber ist sie durch obligate Wiederholung 
oder Refran in Wirklichkeit ein grosseres Gebilde, 3 X 4 oder 4 X 4, 
oder sie ist nur ein Unterganzes z. B. die Mittelphrase eines Sing
tanzes, Spiels oder Rundgesangs (Freut euch des Lebens) oder gar 
der pikante Teil einer Melodie, der allein haften geblieben und nun 
selbstandig sein Wesen treibt. Als Reimspruch fiihrt sie ihr 
Leben ausserhalb der Musik. 

Die d rei z e i Ii g eSt r 0 p h e, welcher als Terzine (Ketten
reim) eine so weihevolle Rolle in der hoheren Litteratur zuge
fallen ist, tritt nicht leicht selbstandig auf. Weder der Minnesang 
noch das Volkslied kennen sie. Doch kommt sie wohl vor: reimlos 
als ungewohnliche Odenform (z. B. bei Jacob Balde resp. seinen 
Dbersetzern), einreimig als gelegentliche Spielerei; in der Reimung 
a+ W +a macht sie gewohnlich nur den Eindruck einer verkiim
merten Terzine.; so bleibt nur die Fonn a+a+ W; wobei W wohl 
auch Refran sein kann, mit einigem Anspruch auf Lebensberech
tigung. Auffallend haufig baut Klamer Schmidt selbstandige 
Dreizeiler 1) ; aus einer soeben in Holland erschienenen modernen 

') s. Leben und Werke 1826 I 343. 389. III 7. 37. 100. 126, darunter das Gedicht 
"Der Grossvatertanz. Nach allbekannter Melodie" sechs Strophen a+a+ W. Wie Kla
mer Schmidt von der Melodie her zu einem dreizeiligen Texte kam, ist ein Ratsel; so
wohl der Worttext des Grossvaterliedes, wie er aus dem 17ten Jahrhundert tiberliefert 
ist, als auch die allgemein angesetzte Melodie des langsamen Teiles sind 2 resp. 4 teilig 
(Bohme, Gesch. d. Tanzes 1184, II 214; Friedlaender, Lied II 354). Doch ist es nnvor
sichtig das Gedicht so geringschatzig bei Seite zu schieben wie Bohme tut, da wir den 
wirklichen Vorgang aus jenem alten Text und der ,allbekannten' Melodie keineswegs 
mit der Deutlichkeit erschliessen konnen als man wohl meint. Ja, Bohme selbst irrt 
gewiss, wenn er ,Kehraus' und, Grossvatertanz'identifiziert und den langsamenTeil mit 
dem folgenden Hopser fUr einen einzigen Reigen halt, den "alle Teilnehmer" zusam
men als Kehraus des Hochzeitfestes ausgeftihrt hatten. Von einem Tanz der Alten 
weiss er nicht. Aber den langsamen Satz haben eben die Alten getanzt, und der Spring
tanz wurde zwischen durch oder danach von der Jugend als eigentlicher Kehraus ge
tanzt. Was Bach in der Bauernkantate gibt ist also nicht nur Schlussatz einer Melodie 
sondern auch ein Ganzes. Rin gutes Bild von der Sache finde ich in einem anonymen 
Gedicht aus Klamer Schmidt's Zeit "Poetisch-Komische Beschreibung einer Bauern
Hochzeit" Potsdam bey O. H. Horvath 1780 (40 SS.): Nach dem Hochzeitsschmaus 
werden Tische und Sttihle weggeschoben und wird getanzt, wobei der Pfarrer mit der 
Braut den Ball eroffnet. Dann zieht der Schwarm zur Flur, wo um eine alte mit bunten 
Bandern geschmtickte Linde oder Riche getanzt wird. Die Bander geben die Bauern
dirnen ihren Tanzern. 1st der Baum geleert, so zieht man wieder dem Hochzeitshause 
zu. 

Nun geht es tibern Brauttanz [1. Brautkranz?] her,
Doch vorher tanz'n, froh, plump und schwer 
Die Rltern yom verbundnen Paar 
Wie's Sitt und Brauch stets war: 
Ais der Grossvater die Grossmutter nahm 
Da war der Grossvater ein Brautigam! 
Schon schielt der Brautigam 
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Blumenlese notiere ich Liliencron Zwei Meilen Trab, Otto 
Ernst Nis Randers, Stefan George Erinnerung, Richard Dehmel 
Erntelied. 

Das Gebaude von vie r m a I vie r H e bun g e n ist die 
Hauptform unsres rhythmischen Fiihlens, die bis in unser Unter
bewusstsein gedrungen ist. Sie herrscht in der europaischen 
Instrumentalmusik nicht weniger als im Lied, und ich wiisste 
auch im Schlaf nicht anders zu trommeln als vier mal vier. Die 
Herrschaft dieser Strophe in Zeit und Raum ist so allgemein 
(Gummere, Beginnings S. 282. 213. 405) dasssie mehr derNatur:... 
geschichte des Menschen angehort als seinen Litteraturen. Aber 
mehr als einmal tritt sie mit Macht an die Oberflache der 
Kunst, wenn Individuen zu grossen sozialen Zwecken die ganze 
Gesellschaft in teilnehmende Bewegung versetzen wollen. So wenn 
Ambrosius den christlichen Hymnus schuf urn mit seiner ganzen 
Gemeinde aus tiefer Not zu Gott zu schreien (Ebert, Allg. Gesch. 
d. Litt. des MA 12 176 ff), und dann eine ganze Liederwelt ertonte 
in dem Formkorper des 

Veni red emptor gentium, 
Ostende partum virginis, 
Miretur omne saeculum: 
Talis decet partus deum. 

Oder wenn die Politik der Karolinger zur Popularisierung des 
Christentums auch die Dichtkunst zur Mitarbeit aufrief und nun 
der Sachse sein Christuslied in der Form der verbreiteten Helden
lieder, der Siidfranke aber in der Heldenlied und Kirchengesang 
zugleich umfassenden Form bildete. 

In der althochdeutschen P~riode, als diese Strophe durch den 
Inhalt noch Hohenkunst darstellen konnte, erscheint sie manches 
Mal und zwar als Gefass von allerlei Inhalt dem Pergament 
anvertraut .ImS. Galler'Spottvers als improvisierterSprechvers, im 

VoU Eifersuch t, 
D e m neidisch grinsend an, 
Ders wagen kann 
Zu greifen nach dem Cranz, 
Und flucht 
Ob einen solchen toUen Tanz! 
Man dreht - und wendt sich - und lauscht, -
Zu haschen die niedliche Cron; u. s. w. 

Wenn Klamer Schmidt seinen Text etwa wirklich fiir ein Hochzeitsfest geschrieben 
hat, so wissen wir also welchen Teil des Tanzes derselbe akkompagnieren sollte; aber 
in welcher Variante die ,aIlbekannte' Melodie ihm als dreizeilige Strophe vorschweben 
konnte bleibt ratselhaft. 
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Ludwigslied geistlich-volkstiimlich, in Otfrid und den verwandten 
kleinen Stiicken volkstiimlich-geistlich, alles Speciroina eines 
grossen Wirkungskreises. Als dann eine modische Kunst die Vers
strophe zum Gegenstand ihres Gestaltens machte, musste sie -
das Urgebilde- natiirlich hier schweigen, und so kommt sie denn 
in unsern grossen Liederhandschriften ABC J in der Tat kaum vor. 
Aber wo immer der Schall vom singenden Yolk in Kirche, Dorf und 
Feld zu uns dringt, gewahren wir sie auch in dieser Zeit nicht 
weniger a1s vor- und nachher: Tanztexte mit und ohne Verfasser
namen (Carro. bur. 129a. 104. 104a, Neidhart L6 • 431), Verse beim 
Kranzsingen, Winteraustreiben, Anspruchverse; historische Volks
lieder seit dem Beginn unsrer Dberlieferung (1345 Jacob von Ar
tevelde); unter den iibrigen epischen Volksliedern die allerver
breitetsten wie Ulinger, Tanhauser, Het daghet in den Oosten; beim 
Gottesdienst des Volkes, mit dem Kyrieleis verHingert, seit dem 
Petruslied des neunten J ahrhunderts iiberall das Alteste und 
Allgemeinste, das alte Osterlied Christ ist erstanden, das alte 
Pfingstlied N u bitten wir den heilgen Geist; und so weiter auf allen 
Gebieten. Eine gute Probe fiir den Bestand zu Ende dieser Periode 
ist Luthers geistliches Lied, das ja aufs Neue zu dem im Volke 
Lebendigen zuriickgreift; etwa ein Drittel der Lieder zeigt diese 
Form. 

Wie dies Gebilde, als zwei Langzeilen empfunden, wieder mit 
sich selbst verbunden zur Doppeleinheit auswachsen kann, und wir 
dennin derStrophevon vie r Lan g z e i len inderTatschon 
seit altersher eine Urstrophe besitzen ist altbekannt (s. Kogel, 
Litg. I 103, II 132, Plenio PBB42430). Die Scheidung der beiden 
ist von jeher schwankend. Aus friiher Zeit ist an die bekannten 
Partien in Otfrids Werk zu erinnern. Moderne Dichter driicken 
ihr schwankendes Gefiihl haufig wenigstens insofern aus, dass 
sie durch Einriicken der geraden Verse ein gewisses Langzeilenge
fiihl eingestehen, weiterhin aber dem Leser iiberlassen herauszu
horen ob rhythmische Gebaude von zwei oder von vier Langzeilen 
vorhanden sind. Wie unzulanglich das Schriftbild ist kann uns 
Heine's Lorelei lehren. Unserm Auge ist sie ebenso vertraut als 
Strophe von vier Kurzzeilen wie unserm Ohr als Strophe von vier 
Langzeilen. Heine schrieb das eine, Silcher sang das andre. Dnd so 
wird das neunte Lied Jan's von Brabant von dem Schreiber der 
hs. C als eine Strophe, von dem modernen Herausgeber als zwei 
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Strophen angesetzt. Man priife einmal Goethe's ,Auf dem See' 
oder Schillers ,Eleusisches Fest' nacho 

Der grosse Vierzeiler ist im Mittelalter wohlbelegt. Vor allem a1s 
Form des epischen Volksliedes, als Kiirenberg-Nibelungenstrophe 
mit allen Variationen bis zum jiingeren Hildebrandslied, dessen 
Melodie erhalten ist; dann weiterhin als Bruder Veitton, Benze
nauerton, Pavierweise und in vielen andem historischen Volkslie
dem der folgenden Zeit. Doch auch in den grossen Liederhand
schriften erscheint sie, da wo die Kunstschicht diinn genug ist urn 
den volkstiimlichen Grund durchscheinen zu lassen. So bei Diet
mar von Eist, bei dem Form und Inhalt noch bodenstandig sind, 
oder bei dem Kiirenberger und Heinrich von Veldeke, wo das ein
geimpfte Reis zuerst auf dem heimischen Gewachs schiesst. Wenn 
wir des Veldekers Lieder ihres modischen Wortinhaltsentledigen 
und als blosse Rhythmen wirken lassen, so horen wir in ihnen das 
deutsche Lied jener Zeit. Gerade in diesen Strophen (MF 6513 679 ?) 
beriihrt er sich mit dem ortlich so femen Dietmar von Eist (MF 
3315 3516) und einem Liede der Carm. burana (123 vgl. Martin 
ZfdA 2064). Von den alteren Dichtem hat sie noch Heinrich von 
Rugge (MF 1033, vgl. Burggraf von Rietenburg MF 181•17), 

von den spateren Ulrich von Singenberg, sehr deutlich als Tanz
lied Burkhart von Hohenfels und Brunwart von Oukheim (HMS 
48nr.14, 38nr.15, 87nrA). Es ist hier nur die Rede vonso1chen 
achtzeiligen Strophen, die als Verdoppelung der 4 X 4 Strophe 
empfunden werden, andre kommen sowohl in den grossen Lieder
handschriften als unter den historischen Liedem genug vor. 

Auch eine volkstiimliche f ii n ft e i Ii g eSt r 0 p heist 
deutlich unterhalb der Kunstdichtung zu erkennen, und zwar in 
beiden Moglichkeiten der rhythmischen Gruppierung, 3+2und 
2+3, und in beiden Funktionen, als Tanzlied und epischem Lied. 
- Das Gebaude 3+2 ist das beliebteste. A1s Reigen ist es iiber
liefert Carm. bur. 108a, 137a, Neidhart 322, Gotfrid v. Neifen, 
Haupt 5225 ; a1s epische Strophe im Salomon und Markolf (Morolt
strophe) und in sehr vielen historischen Volksliedem, besonders 
beliebt a1s Lindenschmied-Stortebeker-Wissbecke-ton oder als 
Es geht ein !rischer Sommer daher; auch andre weltliche und 
geistliche Lieder zeigen diese Form (Bohme Ad. Lb. S. 807). 
Melodien sind seit Anfang des 15ten J ahrhunderts erhalten. - Das 
Gebaude 2+3 zeigt Gotfrid v. Neifen in seinem langberiihmten 
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Ez /uor ein battenaere; aber in den erhaltenen Volksliedem 
begegnet man ihm ziemlieh selten, wahrend es spater gerade a1s 
volkstiimlieh haufiger vorkommt (Schillers Graf Eberhard, 
Uhlands' Guter Kamerad und Goldschmieds Tochterlein). Freilich 
kann man, wo keine Melodie iiberliefert ist, die Gliederung der 
Strophe nicht immer sieher erkennen; so im vierten Liede Geltar's 
wo die 2te und die Ste Strophe sieh widersprechen. Riickert hat in 
Des /remden K indes Weihnachten diese Strophe gebaut mit 
geflissentlicher Verwischung jeder Gliederung. - Wiederholungen 
in der Melodie ergeben haufige Beriihrungen mit der 6 und 7 zeili
gen Strophe. 

In wieweit die sec h s z e iii g enS t r 0 p hen des Minne
sangs Volkstiimliches enthalten bedarf einer besondem Unter
suchung. Es· sind wohl sehr einfache Gebilde darunter, ausgespro
chene Tanzlieder, entschieden altertiimliehe oder volkstiimliche 
Lieder mit und ohne StoHenform. Auch fehlt es in der Folge nieht 
an historischen und andem Volksliedem, die sechszeilig sind, aber 
die Abgtenzung ist schwierig. 

Auch eine s i e ben t e iii g eSt r 0 p h e kann, rein arith
metisch betrachtet, noch zu den elementaren Gebilden gerechnet 
werden, die fiir soziales Rhythmusgefiihl in Betracht kommen. Es 
sei dass ein Sechszeiler sich durch Einschub oder Zusatz urn ein 
Mass erweitert, es sei dass einem Fiinfzeiler sich ein Verspaar zu
geseHt, es sei dass ein Vierzeiler statt sieh zu verdoppeln sieh eine 
Terzine angliedert und so ein neuer inkommensurabler Rhythmus 
entsteht - immer bleibt das Neue eine natiirliehe Entfaltung 
des Bestehenden oberhalb der Willkiir des Einzelnen. Diese Frei
heit womit siebenzeilige Strophen jederzeit selbstandig auftreten 
konnen schliesst natiirlich ebenso wenig wie bei den andern 
elementaren Strophen aus, dass bestimmte willkiirliche Formen 
derselben bewusste Gebilde haben werden konnen, welche der 
Tradition verfielen und also eine sichtbarlicheGeschichte haben. In 
der folgenden ZusammensteHung wird der Versuch gemacht den 
Werdegang einiger solchen Siebenzeiler aufzudecken und zu 
verfolgen. 

Da gegenwartige Untersuchung vor aHem den iiberpersonlichen 
absichtslosen Siebenzeiler aufdecken will, musste sie - urn sich 
nicht zu weit zu verlieren - mehrere an sich sehr beachtenswerte 
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FaIle mit einer blossen Andeutung auf die Seite schieben. So die 
Geschichte der sapphischen Strophe in der Hymnenpoesie. Paulus 
Diaconus' Hymnus auf Johannes den Ta.ufer war noch als unver
anderte sapphische Strophe gedacht (Wack. Kl. I nr. 127): 

Ut queunt laxis resonare fibris 
mira gestorum famuli tuorum, 
solve polluti labii reatum, 

Sancte Johannes. 

Als Guido von Arezzo c. 1040 diese Strophe zur Bezeichnung 
der Tone der Tonleiter benutzte waren ihm die Langzeilen in der 
Casur schon in Kurzzeilen zerfallen und so eine siebenzeilige 
Strophe entstanden: 

Ut queunt laxis resonare fibris 
mira gestorum famuli tuorum, 
solve polluti labii reatum, 

Sancte Johannes. 

Zu deutsch gereimt in der Dbersetzung des Monches von Salz-
burg c. 1400 (Mondseehs. nr. 75. Wack. Kl. II nr. 559): 

Das hell auf klymmen deiner diener stymmen, 
Czerklengken sunder deine werch, deine wunder 
Vermailet lebsen salb aus genaden kebsen, 

Sande Johannes. 

Stellt man nun hierzu das sg. Melker Marienlied (XI/XII Jh. 
MSD 39). 

Jii in erde leite Aaron eine gerte: 
Die gebar niizze, mandalon also edile. 
Die siiezze hastdii fiire braht, muoter ane mannes rat, 

Sancta Maria. 

so wird man doch was den Strophenbau betrifft schwer umhin
konnen nicht Zusammenhang mit der angedeuteten Entwick
lungsreihe anzunehmen 1). 

Manches andere mag im kirchlichen Gesang hinzugekommen 
sein. So wurden mehrere Strophen aus einem sechszeiligen Hym
nus des Prudentius als Weihnachtslied Carde natus ex parentis 
gesungen und zwar auf eine siebenzeilige Melodie. Diese ist schon 
seit dem XI/XII ]h. iiberliefert und muss lange beliebt gewesen 
sein, denn aile deutschen Dbersetzungen des XV/XVI ]h., von 
H. v. Loufenberg, ]oh. Zwick, Wizel u.a. zeigen die siebenzeilige 

') Mone Lat. Hymnen I 20; J. Schreiber, Die Vaganten-Strophe, Strassburg 1894 
S. 177 0; Liliencron, Die Horazischen Metren in deutschen Kompositionen des XVI 
Jh. 1887 S. 15 o. 
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Strophe I :4av +4b:14Wv+4c+4c (s. Wack. Kl. I 38, II 761. 
1354, III 679, Baumker I nr. 35). 

Auch bei dem auf 4+3 beruhenden Siebenzeiler, von welchem 
als dem eigentlichen sozialen Urgebilde hier hauptsachlich die 
Rede sein wird, musste gleich zu Anfang eine Frage ausgeschaltet 
werden. Selbverstandlich kann sich im Minnesang gesellschaftli
cher Urbesitz mit bewusster Entlehnung von Textschemen oder 
Me10dien gemischt haben, und in der Tat wird man gerade da, wo 
fiinfhebige Verse und Durchreimting romanischen Einfluss nahe
legen, auffallige Anhaufungen von Beispielen finden (s. S. 30). 
Hierauf einzugehen, ohne die Geschichte des Siebenzeilers in 
jenem Gebiet genau zu ubersehen, schien mir unvorsichtig, und die 
Aufgabe zu weitschichtig um in Kurze abgemacht zu werden. 
Wenn solche Entlehnungen, wie ich annehme, weniger die deutsche 
Urform des Siebenzeilers als die ausgesprochenen Variationen 
derselben betreffen, so ist das hier entworfene Bild im Ganzen 
doch richtig; und sollten die einfachsten romanischen Gebilde 
doch mit den deutschen sich verwandt erweisen, so scheint mir 
noch immer wahrscheinlicher dass jene Urform beiden Landem 
gemeinschaftlich zugehort als dass eines sie vom andem entlehnt 
batte. 

Abgesehen von solchen Lucken ist noch zu bedenken dass eine 
absolut reinliche Abgrenzung des Gebietes durch einige Umstande 
unmoglich gemacht wird. Schon rein textlich: ein kurzer Refran 
wie ,0 je!' wird fur unser Empfinden einen Sechszeiler nicht zum 
Siebenzeiler machen, ein mit den ubrigen Versen ubereinstimmen
der dagegen wohl; oder: will man einen Funfzeiler mit zweizeiligem 
Refran, wie Goethe's Heidenroslein, einen Siebenzeiler nennen 
oder nicht? Noch einschneidender ist im gesungenen Lied die 
Diskrepanz zwischen Worttext und Musiktext, die - nicht im 
Minnesang, wo unsre Hands~hriften ein angstliches Zusammen
gehen ausdriicken - schon fruh auf weitem Gebiet dem Worttext 
alle Gewahr entzieht. Man erinnere sich bei dem neueren volks
tumlichen Liede, das ja allein noch obligat gesungen ist, wie 
verschiedenartig die Wiederholungen sind. Neben solchen die 
durchaus Lebensnerv derStrophe sind, andere die nur fur den Text 
der ersten Strophe passen und in den folgenden sogar Vedegenheit 
bringen. So werden zahllose 6 und 7 zeilige Worttexte nur mit 
Vorbehalt hier einzureihen sein. Nicht bindend werden dagegen 
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die Tongebilde moderner Komponisten sein, we1che die mehr 
deklamatorisch empfundenen Rhythmen der - etwa seit der 
Renaissance aufgekommenen - Leselyrik auch noch zum musi
kalischen Ausdruck bringen. 

Die verschiedenen Gliederungen, in we1chen Siebenzeiler auf
treten, werden im allgemeinen durch die Gliederung des Satzbaus 
und durch den Reim angedeutet. Es ist schrlller Widerspruch 
wo die beiden sich nicht stiitzen wollen. Dass der Satzbau auch in 
unsrer Reimstrophe zur Not ohne den Reim die Gliederung aus
driicken kann zeigen im Minnesang die siebenzeiligen Vokalspiele 
(WvdV 7525, 48 Singenberg 29, Marner ZfdA22255 ; auch 123 
Rudolf der Schreiber 1 mehr als v. d. Hagens Interpunktion 
glauben macht) und spater auch Herder's Legende von den wieder
gefundenen Sohnen, die ohne Reim unzweideutig den Bau 2 X 2+3 
vors Ohr bringen. Strophen die trotz Reim jeden syntaktischen 
Einschnitt vermeiden (wie Gottwalt's Bei dey Leiche eines 
Vollendeten im Frauentaschenbuch 1817 vgl. auch Brentano Der 
Abend, Werke I 459) sind wohl noch seltener 1). 

Dieser produktivste Siebenzeiler baut sich aus einem Vierzeiler 
und einem Dreizeiler auf, wobei der Vierzeiler in leichterer 
Gliederung wiederum aus zwei gleichen Verspaaren besteht, sodass 
also das 4+3 sich genauer als 2 X 2+3 darstellt. Ein so1ches 
rhythmisches Gebilde musste als eine der elementarsten Mischun
gen von Gerade und Ungerade von selbst entstehen sobald die 
Wiederholung der ersten Melodiephrase sich als stehende Liedform 
in der Gesellschaft eingebiirgert hatte. Und das ist fiir uns ein 
vorgeschichtliches Ereignis. In der Musik stellt sich das Gebaude 
gewohnlich folgendermassen dar, etwas anders als man wohlmeint: 

Vers 1. 2 Stollen 
3.4 " = 1.2 

z.B. Es ist ein ros 5 Zwischensatz entsprungen unten S.4l. 
6.7 = Stollen (= 1. 2 = 3. 4) 

oder: Vers 1. 2 Stollen 
3.4 " = 1. 2 z.B. WvdV Kreuzlied 
5. 6 Zwischensatz unten S. 19. 

7 = 2te Halfte des Stollens 
(= 2 = 4) 

1) Ein gleiches Experiment Riickerts ist oben S. 8 erw1ihnt. 
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oder: Vers 'I. 2 Erste Phrase 
3. 4 Zweite Phrase s. z.B. Loch. Lbch nr. 1 
5 Zwischensatz unten 8 . .37. 

6. 7 = Zweite Phrase (= 3. 4) 
Diese Darstellung des musikalischen Baues, die nicht nur flir 

den Siebenzeiler sondem in weitem Umfang gilt, diene zugleich 
zur ErkHi.rung warum im Folgenden der beliebte Ausdruck Drei
teilung, Tripartition durchaus vermieden wird. 

Die empfindlichen Stellen dieser Strophe sind die Abgrenzung 
des Vierzeilers von der Terzine und die ganze Terzine selbst. 
Ersteres ist so natiirlich gegeben und wird durch die Reimstellung 
so grlindlich unterstlitzt, dass jede Verwischung oder Verschiebung 
nur als gezwungenes Enjambement oder als Experiment (wie das 
obengenannte von Gottwalt) empfunden wird. Auf Letzterem, 
dem Bau der Terzine an sich undim VerhaItniszum Vierzeiler, be
ruht recht eigentlich das Wesen dieser Strophe. Denn das ist doch 
zweifellos, eben in dem unpaarigen Taktschlag der Terzine neben 
dem gepaarten Vierzeiler liegt die dynamische Spannung des gan
zen Gebildes, sei es dass er als Retardierung oder umgekehrt als 
Kurzschluss empfunden wird. Als retardierter verHingerter Sechs
zeiler wird die Strophe gefiihlt werden, wenn die Terzine den Ein
druck eines verliingerten Verspaares macht wie z. B. bei der Reim
stellung a+al b+bl c+W+c (z. B. Spervogelstrophe, Miilwise 
Wolframs von Eschenbach, Carm. bur. 79) und auch l:a+b:1 c+ 
W +c (hiiufig s. u. S. 26). Umgekehrt wird der Eindruck einer un
erwarteten Stauung entstehen, wenn die Reime bis in die Terzine 
hinein ruhig dahingleiten und p16tzlich in der letzten Zeile ab
brechen. Hat doch selbst ein Gelehrter einmal einen Goetheschen 
Siebenzeiler als beschnittenen Achtzeiler erkliiren wollen (s. u. S. 
74), und haben sich doch unziihlige Siebenzeiler im Gesang, 
durch Wiederholung der Schlusszeile, zum ruhigen Achtzeiler ab
gerundet.Hier aber, in dem abrupt en Schluss, liegt eben die eigen
tlimliche Kraft des Siebenzeilers, die ihm das Anrecht auf eigene 
Person gibt. Der ist ihr Meister, der es empfindet wie der ungeraden 
Terzine grossere Wucht innewohnt als gepaarten Versen und 
der die explosive Kraft der Pause (man denke an den Pentameter 
neben dem Hexameter) zumiAusdruck flir adiiquate Empfindungen 
verwertet. 

Die grellste Verk6rperung fand diese Erkenntnis darin dass 
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man die Schlusszeile ohne jeden Reim, als Waise, stehen liess. 
Welch wunderliche Erscheinung die uns zu Ende des Mittelalters 
vor Augen tritt. Ein iibrigens reimgebundenes Gebilde das gerade 
am Ende, wo das Ganze sich zusammenschliessen solI, ins Wesen
lose hinaushallt, ist das nicht eine Selbstaufhebung? Fiihrt ein 
Weg zu einer solchen U nbegreiflichkeit oder ist es ein perverser 
Einfall der durch seinen Tiefsinn Schule machte? Die Pausen und 
Korner der hOfischen Kunst fiihren bis nahe heran. Walther's 
Pausen treffen nur in einem Liede (626) den Schlussreim und diese 
zehnzeilige Strophe hat wohl keine Nachwelt gereizt; in Kristan's 
van Hamle drittem Liede (Bartsch Ld. 3266) steht der zum Schluss
reim gehorige Reim in einem zweihebigen Vers, so dass dem Ohr 
noch Erinnerung moglich ist (moglich sag ich, Friedrich Haug, der 
das Lied ffir Schiller's Musenalmanach 1796 iibersetzte, hat den 
Reim nicht bemerkt und infolgedessen auf eigne Faust die Schluss
zeile zur Waise gemacht). Wenn aber das Anfangswort einer 
Strophe, und noch gar in der Senkung, mit dem Schlusswort der 
Strophe reimt (wie87 Brunwart vonOukheim2, I IONiuniu3, HMS 
III 331), dann hart das Ohr die Strophe in einer Waise ausklingen: 

Wol mich, daz ichs ie begunde, 
wol mich, daz ichs ie gesach, 
diu mir mines herzen wunde 
heilen kan und ungemach! 

Wil diu liebe daz volenden, 
mit genfulen tr&t mir senden, 
seht, s6 froit min herze sich. 

Schwerlich haben jedoch diese papiernen Kiinste 1) das Stro
phen-empfinden spaterer Generationen iiberpersonlich beein
flusst. Eher geben die Korner des Strophenschlusses zu denken. 
Wir finden zu Ende der Minnesangperiode wenigstens bei emem 
Dichter, dem Monch von Salzburg, eine ausgesprochene Neigung 
durch gemeinsamen Endreim der Einzelstrophen ein Gedicht 
zusammenzubinden. Nicht weniger als zwanzig seiner Lieder sind 
so gebaut (Mayer-Rietsch S. 115). DerMonch ist vielleicht von der 
lateinischen H ymnenpoesie beeinflusst. In dieser scheint es namlich 
Regel geworden zu sein dass in Strophen mit ungeraden Vers
zeilen, also speziell der zerlegten asklepiadeischen und sapphischen 

') Manche (wie G. Miiller, Strophenbindung bei UIr. v. Lichtenstein ZfdA 6°(9) 
trauen freilich dem mittalterlichen Publikum ein Reimgedlichtnis zu, das unsrer 
Vorstellung spottet. 
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Stmphe (s. o. S. 9), die ungeraden Verse, die urspriinglich 
ungereimt geblieben waren, unter sich durch Reim gebunden 
wurden. Das traf bei der sapphischen Strophe also gerade den 
siebenten Vers (s. N. Spiegel, Untersuchungen iiber die altere 
christliche Hymnenpoesie II. Gymnasialprogr. Wiirzburg 1897 S. 
82 Anm.). Der Gedanke ist logisch und kiinstlerisch, er wird nur 
dadurch unfruehtbar dass eine ohrfaJlige Wirkung kaum moglich 
ist, hOchstens bei sehr kurzen Strophen. So ist hier Nachfolge denk
bar, und zugleich auch ein Missverstehen infolge dessen eine allzu 
sublime Geschlossenheit in Ungeschlossenheit iibersprang. Eine 
perverse Lust ebenda keinen Abschluss zu bekommen, wo er am 
sichersten zu erwarten ist, muss freilich mitwirken. Doch wie dem 
sei, trage Armut oder toile Kaprice, es entfaltete seine Kraft und 
wurde ein prachtigesMittel den Gedanken in Wucht auszustromen. 
So hat Luther, auch abgesehen yom Siebenzeiler, eine ausgespro
chene Vorliebe fiir Waisenschluss (Neudr. Klippgen nr. 3. 6. 9. 18. 
23.26. 34) und in unsrer Zeit verdankt Scheffel ihm einige seiner 
volkstiimlichsten Effekte (so Herr Quintilius Varus in der 
Teutoburger Schlacht oder der altgermanische Rachesang am 
Grenzwall "Ha' .. hamm' .. hammer Dich emot, emot, emoll An 
dei'm verrissene' Comisol, I Du schlechter Kerl I"). 

Von diesem auf 4+3 beruhenden Rhythmus werden sich im 
Folgenden mehrere element are Strophen als geschichtliche 
F ormen aus der Masse der Bildungen herausschalen. Eine gar grosse 
Menge ahnlicher oder andersgebauter Siel:>enzeiler musste mit ans 
Licht gezogen werden, es sei dass sie als individueIle Variationen 
oder aber vorderhand als pers6nliche Bildungen den natiirlichen 
Strophen gegeniiberstehen. Das etwaige Zuviel und Zuwenig, das 
sich hier zweifellos ergeben wird, muss der erste Bearbeiter, der 
noch nicht iibersieht was aus diesen Nebeln sich noch gestalten 
kann, als sein Los auf sich nehmen, dem zweiten ist die Kritik 
leicht gemacht. 



ERSTES KAPITEL 

MINNESANG 1) 

Friihzeit S. 15. - Bliitezeit S. 17. - Spatzeit S. 23. - Ubersicht der siebenzeiligen 
Strophen S. 26. 

Der modische Minnesang, der uns fast ausschliesslich in ktihlen 
Prunkhandschriften tiberliefertist 2), gestattet gelegentlichDurch
blicke auf den Gemeinschaftsuntergrund, tiber welchem er sein 
Leben fiihrte und zu welchem er - durch seine menschlichen 
Trager - ununterbrochen in irgend welcher Beziehung gestanden 
haben muss. Bei solchen Durchblicken ins Volksttimliche gewahren 
wir verhaltnismassig haufig die siebenzeilige Strophenform. 

Friihzeit. Die altestenMinnesanger weisen mehrfach eine gleich
gebaute siebenzeilige Strophe auf (tiber ,Entlehnung' im Minne
sang s. R. Becker, Der altheimische Minnegesang S. 225 II). Diese 
Ubereinstimmungen lassen vermuten dass, als· die Hohenkunst 
sich der Strophenform zur ktinstlichen Entwicklung bemiichtigte, 
ein Gebilde von 7 X 4 Hebungen im Gemeinschaftsgefiihllebendig 
war, dass die Individuen sich hier also - in Bezug auf die 
Form - noch eines Allgemeingutes bedienten (vgl. oben S. 10) 
und ihre neue Kunst nur in Gedankeninhalt, Wortwahl u. dgl. 

') Ausser den Dichtern von Minnesangs Friihling, Waltner und Neidhart beziehen 
sich aIle Zitate auf Von der Hagens Minnesinger. Die Zahl vor dem Dichtemamen 
bezeichnet seine Nummer daselbst. - W = Waise, K = Kom, 1= innerer Reim; 
Abgesang, der ganz oder teilweise den Stollen gleich ist, steht kursiv. - v. Kraus' Un
tersuchungen zu Morungen, Reimar, Hartman waren mir leider nicht zur Hand, G. 
Miiller's Stmdien zum Formproblem des Minnesangs noch nicht erreichbar. 

2) Die Sammler von (A)BO standen dem wirklich gesungenen Liede so fern, dass sie 
ihren heraldischen Standesinteressen die musikalische Notierung desselben opferten; 
die Jenaer hs. steht ihren Dichtem naher, aber diese Dichter sind niGht die eigent
lichen Minnesinger; die Benediktbeurner hs. notiert die Weisen in jener Schrift, die 
Bekanntschaft mit der Melodie voraussetzt. Man weiss welches Ungliick die Uberlie
ferungdes deutschen Minneliedes bis in unsreZeit verfolgt hat: erst vemachlassigte man 
die Werktagshandschriften iiber jenen sonntaglichen, und was sich etwa noch ins 19te 
Jahrhundert gerettet hatte ging da noch verloren. Jetzt lesen wir aus Biinden und 
Buchdecke1n zusammen was noch nicht entschliipft ist, und sind doch noch leicht
sinnig mit dem was wir haben: die Wiener hs. Wist noch immer nicht herausgegebenl 
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zeigten. Einige dieser Strophen sind, bei modisch gesteigertem 
Wortinhalt, rhythmisch von einer so elementaren Selbstverstand
lichkeit, wie es fUr uberpersonliches Empfinden charakteristisch 
ist, so z.B. mehrere Strophen von der Form 

I :v4a+ v3bv :lv4a(c)+v4a(c)v+3bv 
die spater eine so grosse Rolle gespielt hat. Es ist ublich sie aus 
der Vagantenstrophe herzuleiten (Vogt zu MF 9214), aber ebenso 
gut konnen auch beide gemeinschaftlich aus der Allgemeinheit 
herstammen; jedenfalls kann man diese Strophen noch heute vor 
sich hersingen, es sei ohne bestimmte N otenwerte, es sei, wenn 
man lieber will, auf eine der vielen Melodien der Lutherstrophe: 

Dft man der rechten minne plach, 
dft plach man ouch der @ren. 

nu mach man nacht ende dach 
die bOsen sede l@ren. 

sw@ dit nu siet end gent dft sach 
ow@ wat d@ nu klagen mach! 

dogt weI sich nu verk@ren. 

(Veld eke MF 61 18) 

Der al der werlte froide git, 
der troeste min gemiiete. 

min froide an der viI schoenen lit 
nach der min herze wiietet. 

scheide, frouwe, disen strit, 
der in minem herzen llt, 

mit reines wibes giiete. 

(Johansdorf MF 921&; ebenso 
Reinmar MF 19322, Carm. bur. 
102a, 61 Brennen herc 3) 

und auch die nahverwandte Strophe: 

rch bin mit rechter staetekeit 
eim guoten riter undertan. 

wie sanft ez minem herzen tuot, 
swenn ich in umbevangen han! 

der sich mit manegen tugenden guot 
gemachet al der werlte liep, 

der mac wol hahe tragen den muot. 

(Regensburc MF 161) 
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Frouwe, wilt du mich genem, 
so sich mich ein vil lutzel an. 

ichn mac mich langer niht erwem, 
den lip muoz ich verloren han. 

ich bin siech, min herze ist wunt: 
frouwe, daz hant mir getan 

min ougen und din roter munt. 

(Morungen MF 13710 ; ebenso 
Hartman MF 211 10). 
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Ungezwungen empfinden wir die iibrigen Siebenzeiler derselben 
Dichter als Variationen dieser einfachen Gebilde durch Vers
verHi.ngerung, Versspaltung und durch Reimversetzung in der 
Terzine. Auch meinen wir im Gedankeninhalt jener einfachsten 
Siebenzeiler eine noch primitive Ausserung der modischen 
Liebestheorie zu vernehmen und dergestalt alles in allem in ihnen 
Gebilde zu erkennen, die mit dem Allgemeingefiihl noch stark 
iibereinstimmten. 

Bliitezeit. Mag auch in der verfeinerten Kunstiibung der Ab
stand vom volkstiimlichen Lied grosser geworden sein, doch Hisst 
sich a priori annehmen dass die 163 uns bekannten Minnesinger in 
dieser Hinsicht nicht gleich sind. Dichter von ausgesprochen 
volkstiimlicher N eigung wie N eifen stehen neben Strophendrechs
lern wie dem Tanhuser; Charaktereigenschaften, wie Neigung 
zum Gekiinstelten oder zum Einfachen, werden sich auch in der 
Strophenform aussern, und bei den Grossten wird sich die Fiille 
des Allgemeinmenschlichen auch hier offenbaren (wie denn selbst 
in dieser kleinen Detailuntersuchung Walther, Luther und Goethe 
als die Ecksteine herausragen). Wie konnte ein armer Dichter 
"tusent man betoeret" haben, wenn er ihnen nicht in ihrer Sprache, 
in ihrem Tempo gesungen hatte. Aber auch die Gedichte des 
Einzelnen werden sich verschieden verhalten: ein Lied das niedere 
Minne feiert wird doch leicht, eines das den Tanz begleitet doch 
sicherlich dem rhythmischen Gemeingefiihl sich eher nlihem als 
ein W ortgebaude lebensferner Minnekasuistik. 

Am unbestrittensten dem Volkston angehorig sind wohl die 
vier Lieder, die C unter Got f rid von N e i fen iiberliefert 
(Haupt 4420 458 527 5225), darunter das ratselvolle Fragment Von 

Kossmann 2 
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Walken fuor ein pilgertn in primitivster siebenzeiliger Strophe 
I :v4+v3av :lv4bv +v4W +v4?bv (Uhland nr. lOOA, Erk 
und Bohme nr. 138a). N e i d h art und seine "Schule" weisen 
merkwiirdig wenig einfache Strophen auf, zweifellos und einfach 
siebenzeilig ist bloss ein nur in C vorkommendes Wintertanzlied 
(Haupt LUI 31) und die Umbildung eines Sommerliedes aus dem 
15ten Jahrhundert (Haupt S. 115, Germania XV 431). Dagegen 
befinden sich unter den Tanzweisen U 1 ric h s von L i c h
ten s t e i n nicht weniger a1s zwolf einfache Siebenzeiler (acht 
kompliziertere nicht mitgerechnet). W a I the r ragt auch hier 
tiber alle hervor. In neunzehn Gedichten hat er siebenzeilige 
Strophen gebaut und darunter befinden sich die schonsten Lieder 
der niederen Minne wie H erzeliebez IrouweUn und das Vokalspiel. 
Und eines dieser Gedichte gewahrt noch weitere Perspektive.Das 
Kreuzlied Allererst lebe ick mir werde hat durch seine unperson
liche Diktion und durch seine reiche Uberlieferung schon Hingst die 
Vermutung wachgerufen dass der alterprobte Dichter hier eine 
besondere Aufgabe gelOst hat, namlich ein Massengeftihl derartig 
zu gestalten dass die Masse sich darin ausdrlicken konnte. Er der 
seit Beginn seiner Laufbahn schon so oft sein Talent im Dienst des 
riches auf die Tausende eingestellt hatte, er mochte wohl auch 
jetzt dem Hof als der Mann erscheinen, der dem praktisch from
men Unternehmen den liberpersonlichen Ausdruck geben konnte. 
Welchen In hal t er ftir solchen Zweck wahlte, steht bekannt
lich insofern nicht fest als die schwankende Uberlieferung und 
Stildiskrepanzen dazu geflihrt haben manche Strophen, das "Leben 
Jesu", flir unecht zu halten: Nun, wenn das Gedicht wirklich 
derart aufgebaut war dass Pfaffen und Laien noch daran haben 
teilnehmen konnen, wie tief ist der Dichter dann eingetaucht in 
das grosse Ganze! U nd dass er dies mit cler For mauch tatsachlich 
getan hat, daran lasst sich wohl nicht zweifeln. Die siebenzeilige 
Strophe war ihm von altersher geli:iufig, aber hier allein gibt 
er sie in der reinen Grundform von 7 X 4 Hebungen mit 7 Reimen. 
Dnd dem primitiven rhythmischen Schema entspricht die Melodie
flihrung. Meine Lesung des Mlinsterfragments will die Haupt
linien deutlich machen. Man sieht die vier Takte jedes Verses 
untereinander; die ersten Noten jedes Taktes geben die Haupt
akzente und somit die Linie der Melodie an: Der erste Stollenvers 
bewegt sich von d zu fund zuriick liber den Grundton hinunter zu 
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C 1) ; der zweite Stollenvers erhebt sich von e zu g, zu a, und fant 
tiber f auf den Grundton d. Der Abgesang beginntmit drei gellenden 
hohen c (ich lese das erste Zeichen tiber Mirst als Schltissel
wechsel), die auf a heruntersteigen; er fant im zweiten Vers in vier 
Absatzen (sich tiber das vorige c schwingend) zu g, zu e, und zu 
dem schon einmal verwendeten Halbschluss auf c; und er mtindet 
im dritten Vers wieder in den zweiten Teil des Stollens ein, wie so 
allgemein beliebt war. Die Ligaturen der schwacheren Taktteile, 
deren genaue Werte wir doch nicht feststellen konnen, habe ich 
mit einiger Freiheit behandelt. 

~ 

Nu al rest leb ich mir wer - de, 
daz he - re lant und ouch die er de 

tlJ ; ~ ----
sint min 
dem man 

sun - dich oug(e) er 
viI der e - ren 

sicht 
gicht. 

Mirst 

tfJ 
Ich 

WE] 
del 

I ---- -4 
ge - schehen als ich ie bat 

~~ -- ----
n I; J n I ;;~J n~I'---t-J ._J 

bin 

;; 
got 

ko- men an die stat 

IJ 
-~ 

t1)JIJ 
men-nisch - Ii - chen trat. 

Andre Lesungen: Molitor, Die 
Lieder des Miinsterschen Frag
ments, Sammel1xle der IMG XII 
(Lpz. 1911) s. 475-500; Dr. Kuhn 
ZfdA 53 S. 357. 

') Halbschluss auf der Untersekunde ist hiiufig z. B. Reinmar von Zweter bei Roethe 
nr. II; Wizlav's 5ter Ton Jena-hs. fo1. 76b ist der Schluss der ersten Stollenzeile genau 
ebenso notiert; Sterzinger hs. (in Rietsch, Die deutsche Liedweise 1904 Anhang) nr. 1 ; 
Erk"l1. Bohme nr. 390 s. auch unten das Lied des Monchs von Salzburg Zeile 1 u.S. 
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Sehr deutlich horen wir Gemeinschaftsrhythmen aus dem 
Refektorium und von der Dorfwiese her in den Aufzeichnungen der 
Ben e d i k t b e urn e r Han d s c h ri ft. Denn wie immer 
sie zu Stande gekommen sein mag, die frohlichen Gedichte, welche 
auf den jetzt 1) fol. 18b-42, 49-98 bezeichneten BHittemstehen, 
bilden einen einheitlichen Liederschatz mit lateinischen Texten, 
die auf deutsche und romanische Heimat weisen und kein 
exklusives Publikum voraussetzen. Unter ihnen befinden sich 
mehrere Siebenzeiler des einfachsten Typus und des erweiterterr, 
darunter Reigenlieder primitivster Art: 

79. 

Congaudentes ludite, 
choros simul ducite! 

Iuvenes sunt lepidi, 
senes sunt decrepiti. 

Audi bela mia, 
Mille modos Veneris 

da hizevaleria. 

102a (= 53.134). 

Zergangen ist der winter chaIt, 
der mich so sere mute, 

Gelobet stat der grune walt, 
des froet sih min gemiite. 

Nieman chan nu werden alt, 
vrOde han ich manichvalt 

von eines wibes giite. 

Die hinzugefiigten deutschen Strophen, wie man auch iibrigens 
dariiber denken will, weisen jedenfalls auf Vortrag der Melodien, 
der Tanzweisen in Deutschland. Dass hierzu neben Walther 
besonders die altesten Minnesinger benutzt wurden mag an deren 
allgemeinerer Bekanntheit liegen. Der Vergleich der deutschen 
Textfragmente mit den lateinischen Liedern zeigt dass der Sanger 
dabei vor keiner GewalWitigkeit gegeniiber dem deutschen 
Gedichte zuriickschreckte, und das beweist wiederum dass er solche 
deutsche Lieder nicht in ihrer urspriinglichen Setzung, der Melodie 
des Dichters gab; dass diese Lieder also nicht mit ihrer Weise 
so zusammengewachsen waren, dass man sie nicht hatte trennen 
k6nnen. 

1) Uber die richtige Lage der Blatter s. W. Meyer Fragmenta Burana S. 4 O. 
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Hier ist auch musikalisch noch vieles dunkel. Nicht zu reden von 
Unbegreiflichkeiten wie 110 und 1100., wo eine Strophe Reinmars 
mit keiner Phantasie der Vagantenstrophe angeglichen werden 
kann 1). Aber man vergleiche einmal106 und 1060.. Die deutsche 
Strophe, die, von Reinmar oder nicht, ihrem Inhalt nach Minne
sangs Friihling angehort, ist ein Siebenzeiler vom einfachsten 
Typus 7 X 4, rhythmisch und inhaltlich kiihl bis ans Herz hinan. 
Das .lateinische Lied hat den spater so haufigen Bau, in welchem 
der Stollen nach einem einzeiligen Interludium im Abgesang 
wiederholt wird. Dieser Stollen aber ist durch die reimende 
Spaltung seiner ersten Zeile von stampfender Wildheit: 

Eccegratum 
purpuratum 

et optatum ver reducit gaudia, 
floret pratum, sol serenat omnia, 

iamiam cedant tristia! 
aestas redit, nunc recedit hiemis saevitia. 

Der Hauptteil der Melodie, ihr Rhythmus, ist denn doch wohl 
zweifellos hier durch das lateinische Gedicht gegeben, die Noten 
konnen so oder so gewesen sein 2). 

Aber des Resultats dass hier der lateinische Text die vorgetra
gene Weise enthalte, wird man nicht froh, wenn man danach 186 
und 1860. vergleicht. Zu einem banalen Vagantenfress- und sauf
lied in 6 zeiligen Strophen steht Walther's siebenzeiliges Kreuz
lied Nu lebe ich mir alrest werde notiert. Ehrismann (ZfdPh 36,02) 
hat das folgendermassen zu verstehen gemeint: "Ein Beispiel da
fur, wie ein schon vorhandener deutscher Ton auf einen ebenfalls 

') Nach meinen Notizen sind die letzte lateinische und die deutsche Stropheneu
miert, aber bei fltichtiger Durchsicht der Handschrift hat mir die Zeit gefehlt die Neu
men miteinander zu vergleichen. Auf die photographische Reproduktion der Hand
schrift warten wir noch stets . 

• ) Dass unser Geftihl diesem ofters vorkommenden Rhythmus gegentiber richtig ist, 
nicht subjektiv, nicht anachronistisch, das liisst sich beweisen. Ich habe auf dem Gro
ninger Philologenkongress 1902 (Handelingen S. 103) eine franzosische und eine deut
sche Notation desselben vorgelegt, erstere. aus Jeanroys Lais et Descorts nr. 24. 27. 28, 
letztere aus der Neidharths. c nr. 12: 

kic r r r r I r r rr I t r r U' rtf 
A·mors ser- vir et de- ser- vir sa joie et s'al- i- an- ce 

wrcIFi rrrr I UHf i~ 
Durch ein wun der gar be-sun- der solhes kunder ich ver- nam 
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schon bestehenden lateinischen zugeschnitten wurde, bildet Wal
thers Kreuzliedstrophe, in welcher siht und giht in den Reimen 
der Zeilen 2 und 4 zu sihet und gihet auseinander gezogen 
sind urn einen zweisilbigen Reim wie erit und quaerit des 
lateinischen Gedichtes zu gewinnen." lhm hat Lundius (ZfdPh 
39335) frohlich beigestimmt: "Das Verhliltnis von 186: 186& hat 
Ehrismann richtig gedeutet : zweiOriginale stehen sichgegeniiber." 
lch kann diese Befriedigung keineswegs teilen. Denn erstens, was 
die einseitige Angleichu~g betrifft: was bedeutet die fast nur 
orthographische Veranderung gegeniiber der stehengebliebenen 
Diskrepanz der Schlussverse (lat 4cu +4cu gegeniiber deutsch 
4c+4c+4c. Wozu noch kommt dass, wie wir jetzt aus Walthers 
Melodie ersehen, die mannlichen Schliisse des Stollens sich weit 
weniger entschieden aussprechen als die der Terzine) ? Aber dann, 
der einzige verniinftige Schluss, den Ehrismanns Ansatz zulasst, ist 
doch der, dass der Sanger der Carm. bur. Walther's siebenzeiliges 
Kreuzlied nicht auf Walthers Melodie sondern auf die des 
sechszeiligen Vagantenliedes gesungen hat. DasLied derTausende, 
das Lied Walther's - den uns Burdach und Plenio in erster 
Linie als beriihmtesten Komponisten seiner Zeit vorstellen wollen 
- auf die Melodie des fahrenden Gesellen ? Das siebenzeilige Lied 
auf die Melodie des sechszeiligen? 1st das eine Annahme, die so 
einleuchtet dass man das Problem als erledigt bei Seite legt? 1st 
nicht in jeder Beziehung die Vermutung einleuchtender dass 
umgekehrt das leichte, ephemere Vagantenlied auf die Weise der 
Tausende, auf die Weise des beriihmten Walther, das sechszeilige 
Lied - mit Wiederholung der Schlusszeile -- auf die Weise des 
siebenzeiligen gesungen wurde? 

Will man die Resultate dieser zwei herausgehobenen Fiille gelten 
lassen, so wiirde damit die neuere Ansicht dass das Verhaltnis der 
deutschen Strophen zu den lateinischen nicht allgemein sondern 
von Fall zu Fall beurteilt werden miisse (Lundius a.a.O., R. M. 
Meyer ZfdA 52391), eine neue Stiitze erhalten. Nicht dass diese 
Auffassung hiermit beflirwortet werden solI, aber gewiss wird 
man doch auch nicht mit Plenio's iiberkiihnen Behauptungen 
(PBB 42429) die Frage flir anders erledigt halten diirfen. 

Spatzeit. Unter den Liedern Hug 0' s von M 0 n t for t 
falIt das siebenzeilige Tagelied I ch trow mich gen des abentz kuntt 
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(Wackemellnr. 8) durch seine einfache Form l:v4a+ v 4b:l v 4c 
+v4W(b)+v4c auf, weshalb wohl Wackemell S. CCLVI es 

.zugleich als Tanzlied ansetzte. Die andem Tanzlieder und 
Tageliederdes Dichters haben kompliziertereStrophen. Steht hier 
Form und Inhalt in einer fUr uns verdeckten Verbindung? ist der 
Dichter in diesem Gedicht in ein soziales Empfinden eingetaucht, 
welches damals TageHed und Siebenzeiler als zusammengehorig 
flihlte? Diese Frage driingt sich auf, und sie erheischt urn so mehr 
Beaehtung, als kurz naehher in der Tat diese beiden Begriffe 
zusammenzugehen seheinen. 

Wahrend des Minnegesangs kann man bei dem Tagelied keine 
Vorliebe fUr eine bestimmte Strophenform wahmehmen, es ist 
vierzeilig : Dietmar v. Eist 3918, fUnfzeilig : 31 RamIe 6, sie benzeilig : 
40 Liienz2, 156 Wizlaw 7,aehtzeilig:36 Winterstetten20, 77 Lich
tenstein 40, Sterzinger hs. fo1. 10, neunzeilig: Kaiser Heinrieh435, 

48 Singenberg 16, zehnzeilig: 40 Liienz 1, elfzeilig: 76 Winli 8. Die 
iibrigen sind wegen Kurzzeilen, Refrans nicht durch eine Zahl aus
zudrUeken oder von komplizierterem Bau. Trat hierin einmal eine 
Anderung ein? Die Untersuehung wird dadureh ersehwert dass die 
Bezeichnung tagewise, tageliet friih sich verallgemeinert und nicht 
mehrden urspriinglichen Inhalt bezeichnet. Vielleicht schon Ku
drun3824, wenn mandenTextfiirauthentisehdem 13tenJahrhun
dert angehorigund die Bedeutung fUr sieher allgemein gelten lassen 
will; sicherer in der N otiz der Limburger Chronik zum J ahr 1356, 
welche - wie aueh die Kolmarer hs. tut - Peter's von Arberg gros
ses Passionsgedicht als Tageweise bezeichnet (Biiumker I nr. 200) 1) ; 
zweifellos im 15ten Jahrhundert, als das Lied Ich stund an einem 
Morgen, das mit dem Thema des Tagelieds so gut wie nichts zu 
tun hat, als ,Tageweis' so ungeheuer beliebt und produktiv wurde. 
Von hier erbte es sich weiter, so dass 1794 A. G. Meissner definieren 
konnte: "Tageweiss, soviel als Cantilena, nur im veralteten 
Oberdeutsch befingIich" (Werke V 372) und so auch 1890 Lexer im 
Deutschen Worterbuch XI 88. 

1) Die Bezeichnung kann auch vom Dichter herriihren. Denn wie seine andem geist
lichen Tageweisen (s. Bartsch, Kolmarhs. S. 179) an das wirkliche Tagelied ankniipfen, 
so vielleicht auch diese durch den vierten Vers laz fins den tac mit gnaden uberscMnen. 
Aus derselben Zeit ist ein spater zu nennendes Gedicht von Christi Geburt in sieben
zeiligen Strophen (Wack. II nr. 527), das ebenfalls als Tageweise bezeichnet wird; hier 
bildet der den Konigen erscheinende Stem, dessen Glanz den Wachterruf veraniasst, 
das BindegUed mit dem Tagelied (de Gruyter, Tagelied S. 134). 
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Da nun die beriihmte Tageweis in siebenzeiligen Strophen ge
dichtet war, so ist seit Ende des ISten Jahrhunderts durch <tie 
zahllosen Lieder indiesem Ton eine nahere Verbindung zwischen 
den beiden Begriffen ,Tageweis' und ,SiebE!nzeiler' erwiesen, und 
die obengestellte Frage lasst sich nun wenigstens auf die engere 
zuspitzen,ob in Montforts Lied 8 neben dem soeben genanntenLied 
von der Geburt Christi etwa ein Hinweis stecken konnte dass jene 
Verbindung schon alter sei. Die Melodie Burk Mangolt's zu die:.. 
sem Liede beweist nur dass Hugo sein Gedicht nicht auf eine 
bestehende Melodie gemacht hat; sie ist, abgesehen von den 
verzierten Versanfangen, einfach genug aber melodisch wenig 
zuganglich 1). 

o S w a I d von W 0 Ike n s t e i n hat die siebenzeilige 
Strophe iiberhaupt nicht. Sein Lied Vierhundert jar (Schatz 1904 
nr. 19), in der Strophe v6a+v6a+v3alv6b+v3b+v3blvSK, 
ist zu willkiirlich gezimmert um hier besprochen zu werden. 

Der Monch von Salzburg seihiernochdemaltenMinne
Meistergesang angereiht, weil er in Strophenbau und Melodie
bildung (Mayer 1896 charakterisiert ihn nur nach dem Inhalt) 
dorthin zuriickweist. Nebenden verschrobensten Strophenformen 
hat er auch einfache, darunter das didaktische Lied Nichts frewet 
mich fur allez das, im einfachsten Typus des Siebenzeilers 
I :v4a+ v4b:l v4c+ v 4c+ v 4K. Die Melodie kann als Typus 
fiir die alte Spruchkomposition dienen, nur das Durchkomponie
ren der Stollenteile ist ungewohnlich: 

VorsPie1.~ ~;J I J JJ I ~ U~ 
[b J I J J I J-J U J I I 

-e-
Nichts frewet mich fiir allez das, 

Ib; IJ#JIJ;JI<:> 
das y mein hercz auf erd be - gert: 

') Runge's Musiktext (Die Lieder des H. v. Montfort Lpz. 1906 S. 23) ist irrig, wenn 
seine Ubertragung richtig ist; der 3te und 5-7te Vers stehen eine Terz zu tief. 
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I ~' 

I b; I 4? J IJed I 0 

wer etwaz went, da ny nichts was, 

merk menklich, wy sich das verkert! 

Ib4,,JJIJJJj dl I 
.O-e-

ain yglich paser schalk der klaft, 

daz pas von pas in pasem haft, 

rb J I J g iJ J I J J I .0 I 
daz oft auz nicht wirdt etwaz grozz. 

NachsPieLl b J J I d J I J J I => II (Mayer-Rietsch 
S.339 M. 24). 

Nr.45 Vil maneger geut van sweigen sick ist ebenso gebaut, nur 
am Schluss Waise statt Kom, aber der zum Siebener tretende 
Refran ergibt ein grasseres Gebilde. - Nr. 20 v4a+ IJ4a+ v 4al 
v4b+ v4b+ v4b+v3Kv lass ich ausser Betracht. 
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O'BERSICHT DER SIEBENZEILIGEN STROPHEN BEl DEN 
MINNESINGERN. 

PRIMITIVER TYPUS 7 x 4 

1. Steigend 1) 

1) l:v4a+ v 3bv :lv4a(c)+v4a(c)+v3bv 
Veldeke 61 18 '251 6013'21 (mit Variation in der 5ten und 
6ten Zelle). - Reinmar 19322, - Johansdorf 92'14-
61 Brennenberc 3 (schwankender Auftakt). - Carm. 
bur. 102& (102 ist fallend und hat 4 zeiligen Abge
sang). - 17 Neifen 4O? (Bau derTerzine unsicher). 

2) l:v4a+ v 4b :l v 4c+ v 4W(c)+v4c 
Regensburc 1~ (W statt a). - Adelnburc 148.0 , -

Reinmar 1913,20310 (c statt W, Carm. bur. 106 ist 
fallend). - Hartman 211 20, - 2 Kiinec Kuonrat 2. 
- 5 Pressela 1.-7 Heinrich von Mizen 3.-24 Hein
rich von Sax 3 (c statt W).- Carm. bur. 165& (165 
auch steigend). - Vermutlich auch 86 Stadegge 3, 
wo Vers 6 und 7 untrennbar sind. - Mit schwanken
dem Auftakt: Morungen 13710 (b statt W), 77 Lich
tenstein 1 (mit wechselnden Innenreimen). - Als 
Vokalspiel WvdV 7525, 48 Singenberg 29, Marner 
Fragm. bur. S. 25, 123 Rudolf der Schreiber I. -
- Andere k1eine Abweichungen: Veldeke 6133 (Ter
zine a+a+b). - WvdV 39n (vgl. Carm. bur. 
125&). - 59 Miilnhusen 1 (v4Wv+(v)4c+ v 5c).-
77 Lichtenstein 3 (6c+(v)6b+ v4c, Auftakt schwan
kend).-103Steinmar5 (v5c+ v 4W+v4c).-11O 
Niuniu A 21. 22 (HMS III 331 v4c+v6c+v4 In
reim). - 48 Singenberc 27 und HMS III 325 achtzei
lig ? - Tageweise von Kristes geburt (HMS III 468u, 
Kolmarhs. her. Bartsch S. 179 v4c+ v 4c+ v 4b). 

3) I v4a+ v 4a Iv 4b + v4bl v 4c+ v 4W+v4c 3Tirol. 
Iv 4c+ v 3Wv+v4c 

Miilweise Wolframs von Eschenbach 
in Kolmarhs. (Bartsch S. 542) = Gott in 
sim Obern trone sprach (Wack. Kl. II 
nr. 525). 
Iv 3cv + v 4W+v5cv Spervogel2513ff 

N.B. Die lateinischen Verwandten wie 
Congaudentes ludite (Carm. bur. 79), In 
natali Domini (Baumker I nr. 76) haben 
fallenden Rhythmus. 

I) Die Einteilung in steigenden und fallenden Rhythmus ist gewagt und oft unsicher; 
es wiire aber doch schade die sichern Fiille nicht herauszuheben. 
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II. Fallend. 

I) 1:4av +4b:I4c+4a{W)v+4c. 
6Brandenburcl (mehrere Auftakte).-17 NeifenI9.-
46 Swanegou 9 (mehrere Auftakte im Abgesang). -
61 Brennenberc 2.-66 Wildonje 3.-77 Lichtenstein 
19. 23 (tanzwise). - 83 Piiller 3 (Schlusszeile Auf
takt?). - 84 Tr6stberc 3. 6 (viele Auftakte).-87 
Oukheim l. - Neidhart LIII31 (Wintertanzlied).-
103 Steimar 2. - 158 Damen 2 (Auftakte beim ersten 
c; Melodie in]). - - Morungen 14417 hat entschie
dene Auftakte im Abgesang. - Bei 59 Miilnhausen 3 
ist der sechste Vers 4 K. - Bei 17 Neifen 36. 42 und 
bei 22 Klingen 8 ist der Abgesang ganz eingereimt: 
4b+4a,-'+4b. - 85 Starkenberc3 und 91 Buochein 1 
haben den sechsten Vers geteilt: 4c+2dv+2dv+ 
(v)4c, 77 Lichtenstein 35 den fiinften: 2cv+2d+ 
4c v +4d, 85 Starkenberg 2 den siebenten? 
4c+4d v +2dv+v2c. - Eine Hebung mehroder 
weniger haben im Abgesang: Reinmar 201 31 (4c+ 
7c), 104 Gresten 4 (4c+5W +4c), 105 Videlaere 2 und 
107 v. d. Forste 6 (5c+4Wv +4c). 

Abgesang 4c+4c+4c 
WvdV 1438 (Melodie Miinsterfragment), - 77 Lich
tenstein 30 (tanzwise). - 6 Brandenburc 2.
(39 Rinach 2 unsicher, Bartsch Schweizer Minne
sanger liest 5c+4c+4c). 

Abgesang4cv +4cv +4b (s. u. Daphnisstrophe). 
6 Brandenburc 7 (schwankender Auftakt). -
38 Hohenvels 3 (im zwolften Liede verdoppelt er die 
Schlusszeile). - 67 Suonegge 1. - 81 Homberc 1. 
- 140 Kanzler 4. - 17 Neifen 43, 31 Hamle 3, 77 
Lichtenstein 24, 87 Oukheim 2 haben in der Schluss
zeile Innenreim. - 84 Trostberc 4 teilt den fiinften 
Verso - 102 tugenth. Schriber 5 verkiirzt den letzten 
Vers urn eine Hebung. 

Andrer Abgesang 
4b +4av+4av 

4av+4c +v4c 
3cv +3cv + v 4b 
3c +3c + 5c 
6c +4c + 4c 

Veld eke 6021 (mit Auf takten) , 
22 Klingen 4. 
77 Lichtenstein 32. 
50 Kiinzingen 4. 
WvdV 11027 . 
Vrouwenlop HMS III 396 
(Ettmiiller S. 248); vgl. 128 
Rosenheim. 
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4cd +4c + 4d 
4cv +6c v +6cv 

84 Trostberc 1. 
48 Singenberc 15 (13 achtzei
lig?) 

2) \:4a +(v)4b:1 mit verschiedenem Abgesang: Reinmar 1781 .191". 
19828 , 20112' - Hartman? Reinmar MFzu21821.

WvdV 4916, 59.,. 117!111' 11812 ? - 77 Lichtenstein 
5. 33 (5. PBB 39,17&.:1)' - 25 Vrouwenberc 4. -
86 Stadegge 1. - 116 Obernburc 7. - 127 Konrad 
v. Wiirzburg 5 kaum siebenzeihg. 

VARIATIONEN 

1:(v)3a + 3a:1 3b + v 4 b + 3b 
I: v 3a + v 3b :1 v 5c +(v)5 c + v 5c 
I: v 3av + v 3b :1 v 3c + [3 v + v 3]c 

Veld eke 6211, 

Neidhart 10281' 
103 Steinmar 8 (vgl. folgende 
Periode Es ist ein ros entsprun
gen). 

I: v 3av + 4b :1 4c + 3 c + 4 c 
I: v 3av + v 5b :1 4c + v 3 cv + v 5 I 
I: 3av + 3b :1 4c + 4 c + 4 c 
I: 3a + 3bv :1 6c + v 2 c + 6 c 
I: 3av + 4b :1 4c +(v)4W + v 6 c 

4c + 3Wv + 4 c 
I: 3av + 5b :1 4c + [4 + 3]c 

4c + [3 v+ 5]c 
5c + v3c + v5c 

I: 3av + 6b :1 4c + 3Wv + 6c 

4c + v4W + 5 c 
6c + 5Wv + 6 c 

I: v 4a + v 3b :1 v 5c v + v 5 cv + v 5 cV 
I: v 4a + v 4bv:1 v 4c + v 4 c + v4c 
I: 4a + v 3b :1 5c + [4 + v 3Jc 
I: 4a + 3b v :1 5c v + 4W + 4 cV 

I: v 4a v + v 4b :1 v 4cv + v 4c v + v 4 I 
v 4c +v4 av + v 4c 

77 Lichtenstein 8 (tanzwise). 
77 Lichtenstein 49. 
Reinmar? 203". 
39 Rinach 1. 
Reinmar 1701 , 

77 Lichtenstein 47. 
Johansdorf 9312, 

102 tugenthafter Schriber 6. 
WvdV 10229 , 

48 Singenberg 1 (so Wacker
nagel, Bartsch). 

48 Singenberg 26. 
48 Singenberg 12. 

29 Tiufen 4. 
14 Botenlauben 1. 
107 Gunther v. d. Vorste 2. 
Stettiner Fragment mit Melo
die HMS III 423, IV 769. 

40 Burcgrave v. Luenz 2. 
126 Regenbogens Kurzer Ton 
HMS IV 641 C von den Mei
stersingern benutztWack. Kl. 
II nr.442.) 

I: 4av + v 4b:1 5?c+ 4Wv+v4?C Dietmarv.Eist3633 · 

4av + v 4 b + v 5a v u.a. Veldeke 6434 656 '21 669 vgl. 
Pfaff Minnesang I 33. 

I: 4av + 4b v :1 4c + 2 bv + 2bv + 4c Veldeke 61. hs. C (vgl. WvdV 
11013 daktylisch). 



MINNESANG 

1:(v)4a + 5b :1 4c +(v)4W(c)+(v) 5c u. a. 
I: 4a + 5b :1 5c + 6 c + v 4 b 

41 + 4 c + 5 c 
I: 4av + 5b :1 4cv + 4 cv + 5 b 

4b + 4 av + 5 b 

4c + 4Wv + 5 c 
5c + 4Wv + 5 c 
5c + 4 cv + 5 b 

v 4b + v4W + v5b 

4b + 4W + 4b 
6c + 4Wv + 5 c 

I: 4a + 5bv :1 4c + 4 c + 5 c 
I: 4a + v 5bv :1 4b + v[4 + 3]b 
I: v 4a + v 6b :1(v)4c + v 4 c + 6 c 

I: 4a + 6b:1 4c + [4v + 4]c 
v 2c +2c+4d + 6d 

4c + v 5Wv + 5 c 
5c + 4c + 5 c 

I: 4av + 6b:1 4c + 4Wv + 6 c 

6c + 4 av + 6 c 
v 5c + v4W + v 4 c 

29 

Reinmar 17223 19216 17131, 
WvdV 116.. 1178 (s. Paul 
Anm. zu nr. 90). 
77 Lichtenstein 54. 
17 Neifen 29 (c = a). -36 
Winterstetten 40 (a gespalten, 
c = a). -82Werbenwac2.-
86 Stadegge 2 (Tanzlied). 
22 Klingen 5 (etwas abwei
chend 1. 2. 3). 
69 Landegge 7. 
77 Lichtenstein 57. 
12 Ki1ch berc 4. 
Morungen 14218 (gegen v4c+ 
v4W+v4c Carro. bur. 113). 
Morungen 12519, 

107 Gunther v. d. Vorste 1. 
vgl. auch WvdV 11331 = 
Reinmar 1823& u. 9117 = Rein
mar 17710-78 Monegur 3.-
82 Werbenwac 1 (8 zeilig?). 
WvdV XVII 31. 
WvdV 11824 , 

Hartman 2161, (Reinmar 19711 

mit Schlussvers v7c ist eher 
achtzeilig) . 
77 Lichtenstein 13 (tanzwise). 
17 Neifen 49. 
Reinmar 19434 , 

Reinmar 1743 
25 Vrouwenberc 5.-49Sach
sendorf 7 (mit Auftakten). 
52 Seven 3. 
48 Singenberg 9. 
vgl. auch WvdV 691 701 
- 14 Botenlouben 6. - 48 
Singenberc 22 (sechszeilig?). 

1:(v)4a +(v)7b :1 ist kaum mehr ein zweizeiliger Stollen; daher werden Hartman 
211 17, Morungen 14011, WvdV 1333, 17 Neifen 8hiernicht aufgezeichnet. 

I: v 5a +(v)3bv :1 v 5a + 3 c v + 
I: v 5av + v 3b :1(v)3cv+ v 6 c v + 

5 cv 
3b 

I: 5a + v 4b:1 5c + v 4W + v 4 c 
(v)4c + [v4 + 3]c 

WvdV 11423, 

51 Heinzenburc 5. 
Reinmar 18431, 
Reinmar 18517 Carro. bur. 128 
- WvdV 7231 (im letzten 
Vers 1 Hebung mehr; im Mo
rungerlied Erk-BOhme nr. 28 
meist alles vierhebig). 
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I: 5?v+. 4b:1 4c + 5 av + 4 c 

I: 5a + 5b:I·························· 

I: v 5av + v 5b :1 v 5b + v sa v + v 5 b 

I: 5av + 5b:1 5c v + 3 c v + 5 b 

I: v 5av + v 5bv :1 v 5c v + v S cv + v S cv 

1:(v)5a + 6b:I ......................... . 

I: 5a v + 6b:I .. ·· .... · ........ · ........ 

49 Sahsendorf 2. - 50 Kiin
zingen 6. - 77 Lichtenstein 
39 (Mittelvers des Abgesangs d 
gespalten). - Mit Auftakten: 
Veldeke? 51 hs. C (b statt c) 
- 31 v. Hamle 2 (sechster 
Vers Korn). -85 Starkenberc 
1 (sechster Vers Waise). -7 
Heinrich v. Mizen 2 (sechster 
Vers Waise) 

Abgesang abweichend: 52 
Seven I, III 327 nr. 2. - 102 
tugenth. Schriber 7 - WvdV 
100 •. - 125 Hadloub 42. 
Johansdorf 91 12 (5c+(v)3W 
+5c). - Reinmar 1751 (4c+ 
6W +5c). - WvdV 99. (4c+ 
4Wv+4c).-107v.d. Vorste 
3 (5c+5+5c). - Mit Auf
takten: IS Hohen burc HMS 
III 317. - 50 Kiinzingen 1 
sechszeilig? 20 v. Warte 4 
achtzeilig? 
Fenis 81 30, - Raute 1161 , -

Steinach 11819 , 

15 H6henburc I (in B Hftsen). 
WvdV 112.. - 96 Schul
meister 8 (zweiter Stollenvers 
6b). - Andrer Abgesang: 
Reimstellung c+c+c: 17 Nei
fen 2. - 77 Lichtenstein 22. -
7 Heinrich v. Mizen 1. -
6 Brandenburc5.-14Boten
louben 5 (in A H6henburc).
Andre Reimstellung: 77 Lich
tenstein 42 (Schlussvers I). -
84 Tr6stberc 2. - Heinrich v. 
Mugeln (her. W. Muller nr. 5). 
67 Suuoegge 3 (die beiden letz
ten Verse sind Refran). 
43 Sevelingen 2 (4c+ v 4a+ 
6c). - 73 Lupin I (5c v +3c v 
+v4c). 
Abgesang mit Wiederholung 
des Stollens 87 Oukheim 5. -
94 Rost 5. - 118 Marner 6.-
53 Walther v. Mezze 3. - 46 
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Swanegou 14 (Stollen steigend. 
96 Schulmeister 8 (s. oben). 

I: 6a + 4b:I .... · ...... ·· ...... ·........ Reinmar 173. (c+c+c). -

I: 6a + 5b:I·························· 

I: 6a v + 5b:1 4c + 
1:(v)6a + 5bv :l(v)5cv + 
I: 6a + 6b:1 6c + 
1 v 6av + v6(7)b:l(v)5b + 

6 av + 5 c 
6W +(v)5 cv 
6 c + 4 c 
5 c +(v)5 c 

EINIGE GRENZFALLE 

Mit Durchreimung und Stol
lenwiederholung im Abgesang 
23 Rotenburc 16 (av ). - 46 
Swanegou 22. - WvdV 7323 

1:6a+ v 4b:14c,-,+8c v . 

52 Seven III 468c (durchrei
mend).-MitAuftakten: 130 
Ko1. v. Niussen 1. - Reinmar 
17038 19636 , 

23 Rotenburc 14. 
Reinmar? 229C (MF zu 1953), 

92 Neidhart c 129. 
WvdV 1315 , - ahnlich 19 
Honberc 6. - 140 Kanzeler 3 

48 Singenberg 24 und III 326 (= WvdV 106d.-53 Walther v. Mezze 
8. - 77 Lichtenstein 10. 11. 18.53. -Neidhart, Haupt 811 2038 7324 481,-

98 Wizenlo I. - 108 Vriderich d. Kneht 3. - Ruodinger III 32 (Sarans 
Schema Jena hs. II 86 ist anfechtbar). - WizIav nr. 7. 8 (Melodie Jena hs. 
fo1. 77a). - Liederbuch d. Hatzlerin S. 46 nr. 39, S. 74 nr. 96. 



ZWEITES KAPITEL 

VIERZEHNTES UND FUNFZEHNTES J AHRHUNDERT 

Blatezeit des V olksliedes 

Die Ubergangszeit S. 32. - Das geistliche Volkslied S. 33. - Das weltliche Volks
lied S. 34. - Ubersicht der Tone: 1. Die Lutherstrophe S. 36. - 2. Die Marienstrophe 
S. 38. - 3. Es ist ein ros entsprungen S. 41. - 4. Die Tageweis S. 43. - 5. Individuelle 
Strophen S. 46. - 6. Grenzfalle S. 47. 

Das Leben des "hofischen" Minnesangs nach seinem Ende 
abzugrenzen ist nicht wohl moglich, da er in der Dberlieferung im 
Meistergesang aufgeht, mit dem er in Wirkliehkeit schon friih 
eigentlieh eins ist. Wir sehen die alten Bestande bis ins fiinfzehnte 
J ahrhundert vor aHem in Meistersingerhandschriften wie denen 
von Weimar (F), Miinchen (s), Kolmar (t, u) undder Wiltener (w), 
doch aber auch in andern, deren geistige Herkunft noch im Dunkel 
liegt wie der Haager (s), der notierten Neidharths. (c) und andern 
Neidharthss. (d, f), der Sterzinger (st), ja, wenn die neuere Fix
ierung der Naglerschen Bruchstiicke (Ca) richtig ist, sogar noch in 
einer Bilderhandschrift. Inwiefern aber die alten Lieder in dieser 
Zeit noch leben d. h. noch gesungen wurden, oder vielmehr nur 
antiquarisches Interesse der traditionstolzen Meistersinger sie in 
die Scheunen sammelte, das wissen wir nieht. Nur von den Neid
harten haben wir dank v. d. Hagens Handschrift (c) den Beweis in 
Handen dass die alten noch lebten und neue zeugten, und yom 
Tagelied wissen wir dass es sieh ins allgemeine Volksbewusstsein 
veraderte. Was aber Neues, musikalisch oder motivisch, auf dem 
yom Minnesang getrankten Mutterboden sprosste, davon ist uns 
zu Anfang betriiblieh wenig iiberliefert. 

Die Lim bur g e r C h ron i k bezeugt fiir das 14te Jahr-
Abgekiirzte Titel: Ph. Wackernagel, Das deutsche Kirchenlied Bd. II 1867.

w. Baumker, Das katholische deutsche Kirchenlied 1883/91. - F. M. Bohme, 
Altdeutsches Liederbuch 1877. - L. Erk u. F. M. Bohme, Deutscher Liederhort 1893 
(E B). - R. v. Liliencron, Die historischen Volkslieder der Deutschen 1865/69 (Li). -
Fl. v. Duyse, Ret oude Nederlandsche Lied 1903/08. - E. Mincoff, Souterliedekens 
1922. 
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hundert viele Lieder, die man "durch ganz Deutschland sang und 
pfiff", sowie wir sie eben gegeniiber der abflutenden hofischen 
Mode erwarten. Aber nur wenig hat sich erhalten; vom aussatzigen 
Barfiissermonch bloss einzelne Zeilen, aus welchen keine Strophen
form zu erkennen ist. Doch hat sie uns unter dem wenigen ein 
Minneliedchen von 1350 bewahrt, das den Siebenzeiler in voller 
Urspriinglichkeit und klarer natiirlicher Gliederung (ich meine 
den syntaktischen Kontrast von Vierzeiler zur Terzine) aufweist1) : 

Ach reines Weib von guter Art 
Gedenk an aIle Stetigkeit, 

Dass man auch nie von dir sait 
Das reinen W~iben ubelsteit. 

Daran soltu nu gedenken 
Und solt von mir nit wen ken 

Dieweil dass ich das Leben han. 

Unsere meiste Kenntnis verdanken wir der Kirche. Die war so 
ins allgemeine Volksleben gedrungen, dass sie wiederum aus dem 
Volk Saft und Gestalt empfing, und so erstand das vol k s t ii m
Ii c h e g e i s t I i c h eLi e d. Da gewahren wir nun gleich zu 
Beginn der neuen Periode den Siebenzeiler wiederum in voller 
Urspriinglichkeit. Man beachte die helle Struktur (Aufruf im 
Vierzeiler, Begriindung in der Terzine) in dem schonen geist
lichen Minnelied: 

Weine herze, weinent ougen, 
Weinent bluotes trehen rot, 

Weinent offenbar und tougen, 
Weinen,t vil, es tuot iu n6t, 

Wande ich han min liep verlom 
Das mir was vor alme liebe 
Har an dise welt erkom. I) 

Aus demselben 14ten Jahrhundert sind uns noch erhalten: ein 
andres geistliches Minnelied Wer hil/t mir daz ich den begri/e 
l:v4av+v4b:lv4c+v4Wv +v4c (abermit dreizeiligem Refran, 
hs. vom J ahr 1347. Wack. Kl. II nr. 487), zwei Tageweisen Von den 

') Der metrische Bau, der in den zwei Strophen nicht gleich und vermutlich in 
beiden verderbt tiberliefert ist, war etwa l:v4a+v4b:lv3cv +v3cv +v4W 
Abdruck der betreffenden Stellen in Chrysanders J abrbtichem I 140. 

0) 1:4av +4b:14c+4Wv +4c. Hs. des XIV Jh. in Basel, abgedruckt in Bartsch 
Liederd., Wack. Kirchen!. II nr. 494 u. o. 

Kossmann 3 
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keiligen drei Kunigen und Von Kristes Geburt I: v4a+ v 4b:1 
v4c+ v4c+v 4b (Wack. Kl. II nr. 526. 527), Freu dicktockter von 
Syon 1:4a+4b:!4c+4c+4c (mit Refran. Hoffmann v. Fall. Kir
chenlied nr. 23), 0 edel sele halt dick Ir~, etwa l:v4a+ v3bv :1 
v4c+ v4c+ v 3Wv? (mit Refran. Taulerzugeschrieben Wack. Kl. 
II nr. 466), die MarienliederMariamuter, rainiumaitl: v4a+ v5b:1 
c+W+c (Wack. Kl. II nr. 486) und Ick weisseinmagetsckone 
l:v3av+v3b:lv3cv+v3cv+v3W(b) (Baumker II nr. 12, III 
324) und das Weihnachtslied In dulci iubilo. Von Tausenden gehort 
und mitgesungenerschollen: das Weihnachtslied In natali Domini, 
das Osterlied Frew dick du werde Ckristenheit l:v4a+ v3bv :1 
4c+4c+4W(c) (Baumker I nr. 267) und vielleicht auch schon das 
siisse Weihnachtslied Es ist ein ros entsprungen l:v3av + v3b:1 
3c+ v3Wv+v3c (EB nr. 1920), hier also zuerst Texte und 
Weisen deren Leben bis in die Gegenwartreicht. 

Vom wei t I i c hen Lie d urn: die J ahrhundertwende haben 
wir die· kostlichen Belege des L 0 c h e i mer Lie d e r
b u c h s (her. Arnold in Chrysanders J ahrbiichern f. musik. Wiss. 
II 1867), kostlich besonders wegen der Melodien, die eine neue Zeit 
grosserer Beweglichkeit bezeugen. Von den etwa vierzig Liedern 
kommen sieben hier in Betracht, alle in frischem natiirlichem 
Rhythmus: nr. 1. Mein mut ist mir betrubet gar und nr. 13 Von 
meyden bin ich dick beraubt in der Lutherstrophe, ersteres mit 
Waise, letzteres eingereimt; - nr. 36. Mein herz das ist verwundet 
l:v3av+v3b:lv4c+v4c+v3b; - nr. 42 Ich spring an disem 
ringe l:v3av+v3b:lv3cv+v3cv+v3b; ferner nr. 25 Mein herz 
hat lange zeyt geweUt, dessen Melodie aber achtzeilig ist, nr. 28 Mir 
ist mein Plert vernagelt gar, dessen sechszeiliger Text eine sieben
zeilige Melodie hat, und endlich nr. 7 Mein Irewd m6cht sich wol 
meren, eine neunzeilige Strophe, deren Melodie spater fiir das 
siebenzeilige Ich hOrt ein Fraulein klagen benutzt wurde. 

Mit dem fiinfzehnten J ahrhundert, mit dem Buchdruck, wird 
die Dberlieferung, mit Luthers neuer Kirchenordnung zu Anfang 
des sechzehnten J ahrhunderts ausserdem auch die Produktion 
reicher. In dieser wahrhaft "volkstiimlichen" Periode des Liedes 
nun spielt die siebenzeilige Strophe eine ganz hervorragende Rolle. 
Die beliebtesten und daher in weltlicher und geistlicher Nachbil
dung produktivsten Lieder sind darin gebildet: 

Tag eli e d e r. Wach attl meins H erzen ein SchOne 
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[:v3av +'-·3b:l v 3cv + v 4W+v3€v (EB nr. 804). - Ich hOrt 
ein Fraulein klagen l:v3av+v3b:lv3cv+v3cv+v3W (EB nr. 
805). - Es flog ein kleins Waldv6gelein (Ton der Tageweis. EB 
nr.415, Mincoff Souterlied. nr. 32, Goed. II 86). - Wach auf mein 
Hort (gebrochene Verse. EB nr. 802). - Vgl. Vomtreuen Warner 
(Herders Werke her. Suphan Bd. 25 S. 27. 659). 

A b s chi e d s 1 i e d e r. Die Tageweis Ich stund an einem 
Morgen mit eigner Melodie l:v3av + v3b:l v4c+ v3Wv+v3c 
Litteratur s. EB nr. 742, Goed. II 86.211, Mincoff Souterl. nr. 
43, de Gruyter Tagelied S. 79). - Die hOchste Freud die ich gewan 
(Lutherstrophe mit Waise. EB nr. 465, MincoffSouterl. nr. 105). 
- Trueren so moet ik nacht ende dag (Lutherstrophe eingereimt 
Mincoff Souterl. nr. 102). -Ach gott wie we tut scheiden (Tageweis
strophe EB nr. 746, Mincoff Souterl. nr. 100). 

M ail i e d e r. Es naht sich gegen den Maien (Sommer) und 
Wie schOn blUht uns der Maie l:v3av + v3b:l v3c+v3Wv+v3c 
(EBnr. 389. 390). 

ferner die Tan z 1 i e d e rIch kam fur Liebes F ensterlein und 
Der Schafer von der neuen Stadt (variiertes Schema EB nr.929. 
933) ; die T r ink 1 i e d e r Den liepsten pulen den ich han und Was 
w611n wir auf den Abend tun l:v4a+ v3bv :1 Terzine unsicher 
(EB nr. 1119. 1120); der S c h wan k Die stolze mullerin (EB 
nr. 156, v. Duyse nr. 239, Mincoff Souterl. nr. 147) und das verlo
rene Ins wildpad kin (Wack. Kl. II nr. 1281). 

Die Tag ewe i soder Abe n d g a n g d. h. die drei Fassun
gen des Liedes von Pyramus und Thisbe Es wonet Lieb bei Liebe, 
K6nnt ich von Herzen singen, Van liefden komt groot liden (Ton der 
Tageweis I ch stund an einem Morgen, aber auf eine oder vielleicht 
zwei andere Melodien gesungen. EB nr. 86. 87. 88, v. Duyse nr. 
44, Kopp PBB 41351)' 

His tori s c h e Vol k s 1 i e d e r. 1491 Das Fraulein von 
Britannia (Ton der Tageweis aber mit eigner Melodie 1). Als Ton
angabe bei Liliencron von sieben Liedem 1512-1547. Hollan
dischheisstderTon Van den Keyser Maximiliaen v. Duyse nr. 710. 
- EB nr. 251, v. Duyse nr. 415, Mincoff nr. 13). - 1499 Bund
nerlied und 1513N avarrenschlacht (Ton Tageweis, beide auf dieselbe 

') Gegen Liliencrons bis zuletzt festgehaltene Hypothese dass dies Lied in Deutsch
land auf die Weise von Ich stund an einem Morgen gesungen worden sei, spricht die 
Tonangabe zu nr. 407 seiner eigenen Sammlung, wo beide nebeneinander stehen. 
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eigene, verschollene Melodie gesungen; Liliencron nr. 205. 275 
und als Tonangabe beinr. 290. 311).-1474Schuttensamlied (eigene 
Melodie Liliencron nr. 127, Ton 84, EB nr. 242) weicht im Bau 
etwas ab, indem es Neigung zu mannlichen Reimen zeigt, 
also \:v4a+ v 3b:\ v4c+ v4W+v3c; dochhalten die in diesem Ton 
1516-1545 gedichteten Lieder daran nicht fest, sodass sie in die 
beliebtere Form zuriickfallen, so Li. nr. 299. 515 undJorgGraff's 
Der in den Kr.ieg will ziehen (Uhland nr. 189), das wiederum als 
Tonangabe fUr Li. nr. 569 dient; nur Kunz Ras (Li. nr. 346) halt 
sich genauer an das Schiittensamlied. - Von den iibrigen in dieser 
Strophe gedichteten Liedem bei Liliencron geben 1515-1553 
zwolf als Ton Ich stund an einem Morgen (Ton SO), zwei Es wonet 
Lieb bei Liebe (Ton 35); 1474-1542 geben acht keinen Ton an 
(nr. 133. 137. 140.236.357.406.451. 486), einige beziehen sich auf 
weniger verbreitete Tone (s. Ton 56. 64. 65. 76. 91. 112). Das 
unsicher datierteLied auf die Schlacht bei Sempach 1386 (Li. nr. 33. 
34, Ton 23, EB nr. 231) hat den ersten Vers der Terzine urn eine 
Rebung kiirzer, sodass er mit dem dritten iibereinstimmt (so auch 
Li. nr. 113. 196?) und fiillt daher im Bau mit Es ist ein ros 
entsprungen zusammen. - Michel Wissenhere dichtete 1474 seinen 
Heinrich der Lowe in wilden Versen mit der Reimstellung \:a+b:\ 
c+ W +c (Goed. 1259,abgedruckt in Erlach's Volksliedern 11290). 

Ubersicht der Tone 

1. Die Lutherstrophe 
\:v4a+ v3bv :\v4c+ v 4c+3b(W)v 

Die urspriinglichste aller siebenzeiligen Strophen, die uns wie 
ein Zeuge des alten unter der OberfUiche lebenden Liedes zu An
fang des Minnesangs und in volkstiimlichen Strophen jener Epoche 
entgegengetreten ist, giebt auch in dieser Periode Beweise tief 
eingewurzelten Lebens. Und nun vollzieht sich die Wandlung dass 
die Schlusszeile gerne reimlos ins Leere aushallt. 

Die Lie d e r. Schlusszeile reimend. Von meyden bin ich dick 
beraubt (Loch. Lb. nr. 13). - Trueren so moet ik nacht en de dag 
(Souterliedekens, Mincoff nr. 102). - N licht sprach mein Lieb mir 
jreundlich zu (Ditfurth 50 Balladen u. Liebeslieder nr. 32, Mel. 
8 zeilig). - 0 H el'Z mein Lieb wie seid ihr schOn (Ditfurth 100 Lieder 
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nr. 71). - N ach gruner F arb mein H erz verlangt (7 zeilige Variante 
s. Ditfurth 100 Lieder S. IX). 

Schlusszeile Waise. M ein mut ist mir betrubet gar (Loch. Lb. nr. 1). 
- 0 edel sele halt dich fri (von Tauler? Wack. Kl. II nr. 466). -
Frew dich du werde christenheit (die lte Strophe v4c+ v 4c+ v 4c 
Baumker I nr. 267; alteste hs. 1478). - Die hochsteFrettddieich 
gewan (Das Lied von der Spinnerin mit seinen geistlichen Paro
dien EB nr. 465, Mincoff Souterliedekens nr. 105). - I ch ging mir 
nechten abendt heraus (Ambras. Lb. nr. 153). - Mein Lieb ist wie 
der Morgenstern (Ditfurth 50 B. u L. nr. 23). - Die historischen 
Volkslieder seit 1525 auf Luthers Melodien s. folg. Kapitel. 

Von den Mel 0 die n sind die beiden aus dem Locheimer Lb. 
durch die Handschrift selbst als alt bezeugt, Frew dich du werde 
C hristenheit wird wiederholt als altes Prozessionslied der Vorfahren 
bezeichnet und ist auch als solches einmal iiberliefert (Ende 
15ten ]h.); auch die Melodien der beiden Souterliedekens gehOren 
wohl nodi dem 15ten ]h. an. 

Es stehe hier das erste Lied des Locheimer Liederbuchs, 
zugleich als Besserungsvorschlag zu Arnolds Abdruck: 

Fb!-m~f; · oj 1 = IJ ~ 1 til 
Mein mut ist mir we - tm - bet gar, 

.,,-

1 & J I,J J 1 J J J Id. 
das hort man an meim sm- gen 

Mein au- gen se- hen her und dar, 

1& W J1r))li"J jl;;J 1 
mein frewd will mir zer - ry- nen 
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I' ~ 1 d J loJ J 1 FJ ~ ;oJ 'I 
Mein hercz das tra- wert y- nigk- lich 

Mit manchem sewfczen kUigigck- lich --
Fib tt;oJ J 1 J J J 1 f; J 1 x:l 

un- trew pringt mir gross lay- de. 

2. Mar i ens t r 0 p h e. 
l:v3av+v3b:lv3cv+v3cv+v3b 

Marienlied I ch weiss ein maget schone (N iederdeutsch undnieder
Hindisch aus dem XV ]h. iiberliefert, deutsch 1605 a1s ,ein sehr alt 
Gesang' bezeichnet, in modemer Verstiimmelung noch im Wun
derhom als Hallorenlied Ein Magd ist weiss und schone. Schluss
zeile auch Waise. EB nr. 2045, besser Baumker II nr. 12, III 
324). - Ich spring an disem ringe (Loch. Lb. nr. 42). - Ich 
hOrt ein Fraulein klagen (Text erst bei Forster 1549 iiberliefert, 
Melodie aber auf Loch. Lb. nr. 7 beruhend und im Choral Herr 
Christ der einig Gotts Sohn 1524 erkennbar. Schlusszeile Waise. 
EB nr. 805). - Als ich nun hab vernomen (Forster I nr. 38). 
- Schau ich in eure Augen (Ton Ich hOrt ein Fraulein klagen Dit
furth 50 Ball. u. Lieder nr. 14). - Du bist ein Gottes gabe 
(Schlusszeile Rom. Goed.-Tittmann Lbch XVI ]h. nr. 143 aus 
Dedekinds ~"'~E](XTOliOli 1588). - M ein H erz das ist verwundet (Ter
zine gering abweichend v4c+ v 4c+3b Loch. Lb. nr. 36). - Nah 
verwandt in der Form, nur die erste Stollenzeile v4 statt v3v ist 
Diu stolze miillerin, Textanfang und Melodie zuerst in H. Laufen
bergs Gedichten hs. vor 1430; vollstandige Texte weit spater EB 
nr. ISS. 156, Laufenbergs geistl. Parodie Ich weiss ein stolze maget 
vin ebda (Wack. Rl. II nr. 704). 

Die Melodien. Diealte Notierung der stolzen Miillerin giebt 
Bohme Ad. Lbch nr. 43 in diplomatischem Abdruck nach 
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Ph. Wackernagel's Abschrift der 1870 verbrannten Handschrift, s. 
iibrigens EB a. a. 0., Mincoff, Souterliedekens nr. 147. - Die 
Melodien des stillen Marienliedes, und des Tanzliedes Ich spring 
an disem ringc sind nah verwandt. Der musikalische Gehalt des 
letzteren ist in unsrer Zeit duich vierstimmige Bearbeitung neu 
erschlossen, es war eine Lieblingsnummer des Strassburger Akade
mischen Gesangvereins unter G. J akobsthal. 

ICH WEISS EIN MAGET SCHONE (nach EB nr. 2045) 

1& Brim J I F· F' C I r r uFJ.;;J , ~ 
[& J I;;J J ;;J J I E· E ' r I F J;;J J I ;;J~ , ~ 

1& J lu:JJ I JJd 
rJ JI;;JJdJIr-r'rlrcJJI r-M 

ICH SPRING AN DISEM RINGE (Loch. Lbch. nr. 42)· 

1&:IIIJIJJJUJJdJIJJ1JI J~ :) 

flp r IECd J I a.a" I 
I & p J I a ;1 J I J.:J 'J I J J ;;J J I o. II 

Von der Gruppe I ch hiM ein frewlein klagen gebe ich das Lied 
selbst nach dem Facsimile in F. Schwabs Auswahl (Universal Edit. 
nr. 1998, S. 92), die altere Melodie nach Arnolds Ausgabe und den 
Choral nach EB nr. 805, aile drei mit kleinen rhythmischen 
Besserungsvorschlagen in der Interpretation. 
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MEIN FREWD MOCHT SICH WOL MEREN (Loch. Lb. nr. 7.) 

1. J ' 

WJ I JJJJ I<JJ'iJJJJmt :1 
lipJ I JJn~)JJJJ IJ ] 

I 

I i p J I J J J J I d;;j I 
WJ I JJJJ EJ 'i JJJJJ I 03 

ICH HORT EIN FREWLEIN KLAGEN (Forster 1549) 

I ipJ I J J JJ I J J ' {J JJ JJ Q ill 
I i p J I J J J J I +n 
tftlJJ J nl:n ' J oJ J J tJI ~ 

HERR CHRIST DER EINIG GOTTS SOHN (Walthers Gesangbuch 1524) 

tip J I JJ J J I <JiVJ-u:r:-=tl 
WJI JJJJJAJ=a 

I , 
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3. E s . i s t e i n r 0 sen t s p run g e n 
J:v3av+v3b:vJv3c+v3Wv+v3c 

1m Minnesang steht dieser Strophenform sehr nahe das bauri
sche Tagelied 103 Steinmar 8, nur dass dort der sechste Vers, also 
wenn man will die schliessende Langzeile, ohne Auftakt d. h. 
fallend istl). Die Verwandtschaft jenes Liedesmitdemspateren 
Volksliede ist denn auch schon bemerkt worden 2), nur hatte eher 
auf die Gruppe Es ist ein ros entsprungen als auf die der Tageweis 
gewiesen werden miissen. Der Unterschied zwischen diesen beiden 
Gruppen ist im Versschema allerdings sehr klein, so dass in 
metrisch wilden Gedichten wie Liliencron nr. 81 Zweifel an der Zu
geh6rigkeit entstehen kann, ja dass wir Lieder haben wie W ie schOn 
blUt uns der Meien, die in verschiedenen Liederbiichem beiden 
Gruppen angeh6ren. Auch die gr6sste rhythmische Merkwiirdig
keit dieser Lieder ist beiden Gruppen, wenigstens in ihren alteren 
Vertretem, gemeinsam: ich meine die Emanzipation des fiinften 
Verses. Wir kennen aus Melodien und Texten des Minnesarigs jene 
Struktur des Abgesangs, wo nur sein erster Vers Neues bringt und 
dann der Stollen wiederkehrt, abernirgendsS4)vielich weissdriickt 
sich diese musikalischmetrische Gliederung so deutlich auch in der 
syntaktischen Gliederung des Textes aus als in mehreren dieser 
Lieder. Hier wird der Ste Vers ordentlich zum Vierzeiler gerissen. 
In J ungfrau du tust mich drucken ist in 4 von den 5 Strophen die 
starkere Interpunktion nach dem fiinften Verse, in Der M and der 
steht am hOchsten in3 (4?) von den 4 Strophen (1st mein Eindruck 
richtig dass dies in der Gruppe Es ist ein ros entsprungen starker 
sich ausspricht als in den Liedem der Tageweis ?). 

'Ober das genetische Verhaltnis der beiden Strophenformen 
wage ich keine Vermutung. Theoretisch kann man ebenso gut die 
eine aus der andem als die andre aus der einen herleiten, und histo
risch haben wir keine Anhaltspunkte solange das Sempacherlied 
und Es ist ein ros entsprungen nicht sicherer datiert sind. 

Die Mel 0 die von Es ist ein ros ist in unsrer Zeit wieder aufge
bliihtund ist iiberall abgedruckt und ~ekannt. Sie steht hier nur 
des Bildes wegen. Die Melodie von Wie schOn bluht, bei Forster 

') Da solcher Wechsel sich in sechs Liedern Steinmar's findet (s. Neumann, Stein
mar 1885 S. 48), so is t Zufall der Oberiieferung wohl ausgeschlossen. 

0) Meissner, Steinmar 1886 S. 31. Wie hier behauptet werden kann, der Bau des 
Liedes sei identisch mit 17 Neifen 42 (Haupt. 463) ist unbegreiflich. 
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gleichlautend mit der von Der Mond der steht am hiichsten, ist in 
Erk und Bohme nur zu letzterem Lied gegeben 1). Sie folgt hier 
nach dem Facsimile bei Schwab nr. 31. 32 um den Tatbestand 
deutlich zu machen und zur Vergleichung mit der Variante in der 
Tageweisform 2). 

ES 1ST EIN ROS ENTSPRUNGEN 1599 

I b p J I J J J J I J J 'J I J <) J J I J : II 
Ib d IJJJJfj1 'p J I J J J J I J J 'J I J .J J J 

WIE SCHON BLUT UNS DER MEYEN (FORSTER III 20) 
DER MON DER STET AM HOCHSTEN (FORSTER III 19) 

II 

=r IJ J J J IJ UJJ IJ J ' J1J JJ J J.JJt7~ 

bJ I ~ lUi 0 I 

i~ IHJ~ IJJmJI;Ji:~IJ}lffid700 
T ext e: Es ist ein ros entsprungen. EB nr. 1920. - Wie schon 

blUt uns der M aie. EB nr. 390. - Es naht sich gegen dem meie. EB 
nr. 389. - J ungfrau du tust mich drucken. Bergreihen 1531 nr. 15. 

1) Diese Identitiit finde ich nirgends bemerkt, ja F. Schwab hat in seiner Bearbei
tung Forsters sagar zwei verschiedene Lieder daraus gemacht. 

2) Bei Forsters Notierungen ist im Auge zu behalten dass sie vierstimmig sind, und 
daher immer mit rhythmischen Verrenkungen und Zerdehnungen zu rechnen ist. 
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~-mJJ I JJ ;;1 JJ JJ} JJ 

SpffiJ JJ I JJ J~ 
I , p J I J J J J 1--; J · J I J J J J I J J II 

Diese Melodie hat ein besonderes Interesse well sie im wesent
lichen der des jiingeren Hlldebrandliedes (achtzeilige Strophe) 
gleich ist: 

ICH WILL ZU LAND AUSREITEN (EB Dr. 22) 

I' J4JJJJ IJ{JIJJJJ IJ 

I b J I JJ J J I J { J I mJ I J~' 
iji=Jj~JJJ p{4JJJJ I ;J II 
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Nun ist freilich diese Weise selbst erst aus derselbenZeit wie obige 
Lieder iiberliefert (1545) und nicht weiter zuriickzuverfolgen 1); 
aber da sie damals schon in Deutschland und Holland popular 
war (s. v. Duyse I 42), wird sie doch wesentlich alter sein. 
Dass sie auch zu siebenzeiligen Strophen gehOrte, dafiir haben wir 
einen Beweis in E e n N i e u Lie den B 0 e k 1562 (2ter 
Druck Amsterdam 1583 Kg!. Bibl. Haag), wo "Na de wyse: Van 
den ouden Hillebrant" folgendes Lied im Ton der Tageweis steht: 

De heele werelt seere 
Op de Christen en is verwoet. 

Waer sy nu nemen keere 
Het is al tegenspoet. 

Sy hebben rust aen gheenen cant, 
Openbaer mogen sy niet blyven 
In Coninghen noch Vorsten lant. 

Und nicht nur riickwarts weist die schOne Melodie in illustre 
Gesellschaft, auch vorwarts: Man kann den Anfang von Ach Got~ 
wie we thut scheiden nicht horen ohne dass Herbergers lieber 
Choral Valet will ich dir geben (Bejiehl du deine Wege) vor uns auf
steigt. Die Anfangszeilen sind so gut wie gleich: . 

iJlnJJI JJ JIJJilAlJJ 6J 
Ach Gottwieweh tutscheiden, hat mir mein Herz verwundt 

lill JJnyJ=J J I-i..-J H :<:J: 

Va-Ietwillichdir geben, du ar- ge fal-sche Welt 

So gewahren wir allerlei Glieder, die einer Sippe anzugehoren 
scheinen, aber ihren Stammbaum aufzustellen dazu fehlt noch viel. 

Die Melodie des Hauptliedes dieser Gruppe, der Tageweis I ch 
stund an einem Morgen ist wohl eine selbstandige Komposition, die 
erste Dberlieferung ist von 1534: 

-~ ~~~~~ rJ pi I & 41 ~-, ~=P-i-:m~ 
I' I I ~I I~ 

') Die Volksweise, welche Dirk van Herxen ca. 1430 in Doesburg aus dem Mund 
einer Dienstmagd notierte und auf welche er sein Me jU1Jat laudes canere dichtete 
(v. Duyse nr. 563), ist mir als fern verwandt aufgefallen. Aber ich wage keine Behaup
tung (vgl. auch die Melodie der Souterliedekens zu Psalm 112, Mincoff nr. 18). 
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'&JlnJJI JJ I~ 
SdfJ J J J ,J·Jtu,Jd J ~ J I 03 

Texte: Ich stund an einem Morgen (EBnr. 742). Als Melodie
angabe bei: Sollt mir das Herz nicht zagen lDitfurth 50 B. & L. 
nr. 1).-Schwer Leid hat mich umfangen (Ditfurth50B. &L. nr. 17). 
- Das Scherzgedicht des Grunenwald yom Jahre 1530 in Wickrams 
Rollwagenbiichlein (Uhland, Volkslieder nr. 238). - Das Fabliau 
vom Mulner und der Mulnerin (Ambras. Lb. nr. 221). 

Es wonet Lieb bei Liebe (EB nr. 86) } verwandte 
Von liefden komt groot liden (EB nr. 88) Melodien 
Ach Gott wie weh thut scheiden (EB nr. 746) s.oben. 
Konnt ich von Herzen singen (Mel. = Choral Hilf Gott class mir 

gelinge. EB nr. 87). Als Melodieangabe bei: M ein GlUck scheints 
liisst sich halten (Ditfurth 50 B. & L. nr. 48). 

Es flog ein kleins Waldvogelein (mehrere alte Melodien hoch
deutsch und ndl. s. Mincoff nr. 32, EB nr. 415). Als Melodieangabe 
bei: 0 Fraue zart und reine (Ditfurth 50 B. & L. nr. 8). 

[Ich ging einmal spazieren] (?) 1) Als Melodieangabe bei: Gruss 
Gott dich schOner Maie (Ditfurth 50 B. & L. nr. 16). 

I ch ritt eins tags spacieren (Hatzlerin S. 47, auch in den Berliner 
hss. 1568. 1575, s. Kopp Heidelb. hs. 343, S. 245). 

Der Wald hat sich belaubet (Melodie? EB nr. 236). 
I ch kam mir zu einem T anze (Melodie? Bergreihen nr. 51). 
I ch bin zu frue geboren (Melodie? Heidelberg. hs. 343 nr. 18). 
Ich sollt ein nonne werden (Terzine ist Refran. Mit Melodie EB 

nr.919). 
His tori ~ c h e V 0 I k s lie d e r: 1474 Schiittensamlied 

(EB nr. 242, Mel. vermutlich bewahrt in nr. 267). - 1491 
Fraulein von Britannia (eigene Me10die s. oben). - 1499 Biindner
lied (Mel. verschollen s. oben). - 1513. Navarrenschlacht (diesel
be Mel. s. oben). - Viele histor. Lieder auf diese Tone s. oben). 

') Dil'ser Ton ist nach B5hme Ad. Lbch nr. 641 (vgl. EB nr. 1446,2000) achtzeilig 
und die Mel. abweichend von der die Ditfurth zu dem Liede giebt, namlich der Tageweis 
teilweise in der Fassung der Souterliedekens Psalm 27 (Mincoff nr. 43). 
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5. I n d i v i due 11 eSt r 0 p hen 

l:v3av + v 3b :lv2 c +v3 c +v3 c 

v3 cv + v4W(b) + v3 cv 

v4W +v3 c 

v4 c +v4W + 4(v3 ?)c 

v4 c +v4 c +v4 c 

l:v4a +v3b :lv4 c +v4 c 

c + c + c 

l:v4a +v3bv :lv4 c +v4 c +(v)3W(c ?) 

v4 c +v3W(b)v+v3 c 

v2 c +v2 c 

l:v4a + 4b :1 4 c + 4 c + 4 c 

Mein Feinslieb ist aus Flandel'n 
(Mel. 1571. EB nr. 474); daraus 
entstellt: Ein iungel' laggei (Hei
delberg. hs. 343 nr. 46). 
Wach aut meins Hel'zen ein SchOne 
(EBnr. 804). - *Wach aut mein 
Hoyt (nicht EBnr. 802!). - Wach 
aut mein HOYt so schOnne (von M. 
Weiss XVI Jh. im Ton des vorigen. 
Wack. II nr. 1400). - Kann denn 
ein Aug el'schauen (Ditfurth 50 B. 
& L. nr. 37). 
Lieblich hat sich gesellet (EB nr. 
456).-W ollust in dem maien (Berg
reihen 1533 nr. 24). 
Ein bluemlein das heist meiden 
(Heidelberg. hs. 343 Dr. 129). 
Kehr wiedel' GlUck mit Fl'euden (EB 
Dr. 1662). 

Mein iunges Leben hat ein End 
(Ditfurth 100 L. S. IX). - Ach 
Gott welch gl'ausam Angst und Noth 
(Ditf. 100 L. nr. 69). - Ein medlen 
(a und Schlusszeile reimlos, Terzine 
refranartig. Spottlied. EB Dr. 

1707). 
Ich weiss ein schOn jungtrdulezn 
zart (daktyl. Refran. Von G. Hager 
1614. Erlach I 86). 
Den liebsten Buhlen den ich han 
(EBnr. 1119). - Was wolln wir aut 
denabendtun (EBnr.1120).-(dazu 
geistliche u. weltliche Lieder mit 
abweichenderTerzine EB nr. 1121, 
Ditfurth 100 L. Dr. 70 vgl. S. IX). 
Ich kam fur Liebes Fensterlein (EB 
llT. 929). 
SchOns Lieb mockt ick bei dir gesein 
(Ambras. Lb. Dr. 67). 
Del' schafer von del' nuven stat 
(daktyIische Terzine EB Dr. 933). 
Freu dick tackter von Syan (Hoffm. 
v. Fall. KirchenIied Dr. 23). 
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l:u4a +u4b :l u 4 c +u4 c +u4 b 

lu4 c +u4 c +u4W 

1 4c u ?+ 4 c v ? +u4W 

I: 4au + 4b :1 4 c + 4Wu + 4 c 

l:u4av+u4b :lu4 c +v4Wu +v4 c 

Von den Mil. 3 Kunigen (Wack. KI. 
II nr. 526). - Von Kyistes Gebuyt 
(Wack. KI. II nr. 527). 
M ein hertz das kat im ausseywelt 
.(Sterzinger hs. Zingerle S. 296. 
H. Rietsch. Die deutscheLiedweise 
1904 S. 221). 
Ack yeines weib von gutey ayt (Lim
burger Chronik a. 1350). 
Ey wie so gay Iyeundlick lieblick 
(Ambras. Lb. nr. 49). 
Weine keyze weinent ougen (XIV 
Jh. Bartsch Liederdichter XCVIII 
695). 
Wey killt miy daz ick den begyile 
(mit dreizeiligem Refran. Geistl. 
Minnelied 1347. Wack. Kl. II nr. 
487). 
Mayia muotey yainiu mait (Wack. 
Kl. II nr. 486). 

u3a+3aI3bv+v3alv3bu+u3a+3a In dulci jubilo (EB nr. 1929). 
4a+4a14b + 4bl 4c + 4c+4W In natali Domini (Baumker I nr. 76). 

Unsicher iiberliefert: Heyzeiniger tyost ul eyden (Heidelberg.hs. 343 nr. 96. 
Ick ket mir einen buelen ausseykoyn (Heidelberg.hs. 343 nr, 148. 
Mincoff nr. 120. 121). 

6. G r e n z f a II e 

Eine grosse Gruppe GrenzfaIle entsteht durch die Versspaltung. 
Wie sich namIich im XI/XII lh. die alte Langzeile durch Casur
reim in die zwei Kurzzeilen spaltete, so spaltete sich diese wwend 
des Minnesangs wiederum aufs Neue, und das wurde in der FoIge
zeit zur Manie (man blatt ere z.B. Forster's Frische Liedlein 
daraufhin durch). Nun kann ein so gespaltener Vers als Vers mit 
Innenreim seinen alten Zeitwert behalten, er kann aber ebenso 
gut, wenn der Gesang die Reimworte dehnt, sich zu zwei Versen 
auswachsen. Wir haben noch heute Chorale wo der Innenreim 
iiberhaupt nicht, solche wo er nur durch Fermate und solche wo 
er durch eine Iangere Note ausgedriickt wird. Die Konsequenzen 
bleiben dem Organisteniiberlassen (s. folg. KapiteI). Hierher 
gehoren Lieder wie: 
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Ins Wildpad hin stat mir mein sin (Wack. II nr. 1281). - 0 we 
der idmerlichen not (Wack, II nr. 1281). - So wunsch ichir ein 
gute Nacht (EB nr. 1300). - Ade 0 Frau muss nun mehr lort (auf 
Mel. des vorigen. Ditfurth 100 Lieder nr. 72 vgl. S. IX). - Ach 
winter kalt (EB nr. 1645). - Ich weiss mir ein leins braun 
megdlein (c. 1530 EB nr. 446). 

Neben diesen Fanen kommt ein anderer in zunehmendem Masse 
in Betracht. Bei den Liedern des Minnesangs war, soviel wir von 
ihren Melodien wissen, das melodische Gewand mit dem Text 
rhythmisch identisch. Wie nun aber Textteile im Gesang eine 
obligate Wiederholung erfahren konnten, emanzipierte sich das ge
sungene Lied von dem gedichteten, und uns ersteht dann die Frage, 
in we1chem der zwei wir die N atur eines Liedes erkennen sollen. 
Vor allem werden so, ~e schon oben S. 10 erwahnt, Sechszeiler 
durch Wiederholung der Schlusszeile zu gesanglichen Siebenzeilern 
z. B. Innsbruck ich muss dich lassen (in der Fassung Ditfurth 50 
B. u. L. nr. 2, aber nicht EB, nr. 743). - Mir ist mein Plert ver
nagelt gar (Loch. Lb. nr. 28).-Ach we mir ist durchschossen (Goed. 
u. Tittmann Lbch XVI ]h. S. 17). - So wunsch ich ir ein gttte 
nacht (Goed. u. Tittmann Lbch XVI ]h. S. 71).-InDiesieben 
Stallbruder aus Sachsen wird zu dem 7 zeiligen Text eine 5 zeilige 
Melodie als Weise angegeben (EB nr. 1293), in Ich bin in eurem 
Dienste zu dem 8 zeiligen Text eine siebenzeilige Melodie (Ditfurth 
50 B u. L. nr. 12). 



DRITTES KAPITEL 

VON LUTHER BIS KLOPSTOCK 

Blutezeit des Kirchenliedes 

Luther S. 49. - Die Nachfolge Luthers S. 51. - Die Hohenlyrik S. 53. - Ubersich
ten S. 56. - 1. Der protestantische Choral S. 56. - 2. Das weltliche Volkslied bis zur 
Gegenwart S. 59. 

In ein akutes Stadium kam der Siebenzeiler mit Waise durch 
Lu the r. 

Man erinnere sich dass Luther's Plane fur den gesanglichen Teil 
seiner neuen Kirchenordnung im Jahre 1523 feste Form annah
men, dass er zu Ende jenes Jahres in der Formula missae et 
communionis offentlich sagte: Cantica velim etiam nobis esse 
vernacula quam plurima, quae populus sub missa cantaret, dass er 
sich selbst damals schon ans Werk gemacht hatte und im J anuar 
1524 mehrere solche Lieder an Spalatin nach Nurnberg schickte 
mit der Bitte fur weitere Mitarbeit zu werben. "Consilium est .... 
psalmos vernaculos condere pro vulgo, id est spirituales cantilenas, 
quo verbum dei vel cantu inter populos maneat. Quaerimus itaque 
undique poetas .... " Fast zu gleicher Zeit erschien - just in 
Niirnberg! - die erste Sammlung solcher evangelischen Lieder, 
das sogenannte A c h t lie d e r b u c h, welches von Luther 
Nun freut euch lieben Christen gmein und drei Psalmlieder, von 
Speratus Es ist das Heil uns kommen her nebst zwei andern, und 
das anonyme In Jesus N amen heben wir an bekannt machte. N ach 
denletzten Untersuchungen (W. Lucke in den Lutherstudien,Wei
mar 1917 S. 93 ff.) ist anzunehmen dass diese Sammlung nicht von 
den Wittenberger Reformatoren ausging sondern ein buchhandleri
sches Unternehmen war und dass sein Inhalt, was Luthers Lied und 
die drei Lieder von Speratus betrifft, auf verlorene Einzeldrucke, 
was die drei Psalmenlieder Luthers aber betrifft, auf eine nicht 
authentische schriftliche Dberlieferung zurUckgehen. Nimmt man 

Kossmann 4 
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nun an (wozu genannte Untersuchungen berechtigen) dass 
zwischen der ersten Verofientlichung eines Lutherschen Liedes 
und seiner Entstehung nirgends ein grosserer Zwischenraum anzu
setzen ist, und dass auch Speratus seine drei Lieder nicht etwa 
1523 fertig nach Wittenberg mitgebracht sondern erst dort unter 
Luthers Beeinflussung gedichtet hat, so ergabe sich dass in diesem 
Niirnberger Druck eine kleine Sammlung Zweckdichtungen fiir 
die neue Kirchenordnung, drei Kultlieder und fiinf Gemeinde
lieder, aus dem Jahre 1523 vorliege, ein Kern an den sich Weiteres 
angliedern sollte - etwa gerade das was Luther im J anuar 1524 
nach Niirnberg an Spalatin geschickt haben mag. 

Wie dem nun sei, die Lieder seien zugleich und im Zusammen
wirken entstanden oder unter dem Stoss eines derselben, das 
friiher gedichtet war,jedenfalls klingt aus ihnen ein iiberwiegender 
Ton uns entgegen, ein Rhythmus, eine Weise: das alte allgemein
gesungene Oster- und Passionslied 

Frew dich du werde Christenheit, 
Gott hat nun uberwunden, 

Die grosse Marter die er leydt, 
die hat uns nun entbunden. 

[Die Terzine ist in der ersten Strophe einreimig 
c+c+c, in allen folgenden c+c+ W). 

Gleich das erste Lied hebt mit der alten Wendung an "Nun frewt 
euch lieben Christen gemein", und wenn auch nicht hier so doch 
ein halb J ahr spater im ersten Erfurter Enchiridion, wurde das 
alte Lied auch als Melodie dazu angegeben. Und das zweite Lied, 
Speratus' Es ist das Heil uns kommen her, ist genau in demselben 
Ton, und hier wird auch die alte Melodie dazu angegeben, und 
ebenso zu den drei Psalmliedern, die Luther wiederumindemselben 
Ton bearbeitet hat. Dnd in allen fiinf Liedern erklingt die 
Schlusszeile wuchtig als Waise, also: 

Aus tieffer noth schrey ich zu dir 
Herr Gott! erhor mein ruffen. 

Dein gnMig ohr neig her zu mir 
Und meiner bitt sie offne. 

Denn so du wilt das sehen an 
Was siind und unrecht ist gethan 

Wer kann, Herr, vordir bleiben? 

Diese Wiederholung von Ambrosius' tiefem Eintauchen im 
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Volkslied urn seinem Gemeindegesang die erwiinschte Warme zu 
geben, kennzeichnet Luther. Doch andrerseits kennzeichnet es 
auch die Popularitat der Siebenerstrophe, dass Luther mit solcher 
Entschiedenheit zu ihr griff. Noch zweimal wahlte er diese Form, 
in War Gott nicht mit uns diese Zeit und trochaisch in Christ lag 
ynn todes banden (welche beide in dieselbe Zeit gesetzt werden 
s. Klippgen S. 16. 21), sodass man sie allgemein als Luther's 
Lieblingsstrophe bezeichnet. 

Die Melodie dieser Strophe stand nicht fest, aber immer wollte 
sie volkstiimlich.Sein. Luther selbst gab seinem Nun frewt euch lie
ben Christen gmein zuerst eine eigene Melodie mit, die noch heute 
als "Volksweise von frohlichem, Horer und Sanger unwillkiirlich 
mit fortreissendem Ausdruck" empfunden wird (Wolfrum, Kir
chenlied 1890 S. 83) und ein Jahrzehnt spater eine zweite ebenso 
heitere, von der die Sage geht, er habe sie auf einer Reise gehort 
und notiert (Bohme, Ad. Lb. S. 733, sie ist verwandt mit I ch hOrt 
ein Fraulein klagen EB nr. 805.). 

So waren also in dieser ersten und wohl ein halb J ahr lang einzi
gen Publikation der Wittenberger Reformatoren, der Beispiel
sammlung zu Luthers Aufruf zur Mitarbeit, fiinf von den acht 
Liedem in der volkstiimlichen Siebenerstrophe gedichtet und 
gesetzt. Die Wirkung war ungeheuer, ja ungeheuerlich. Bei 
Miindigen und Unmiindigen schlug das Muster ein und zwang die 
neue Kirche auf J ahrhunderte in seinen Bann. N och in demselben 
Jahr kam Herr Christ del' einig Gotts Sohn auf die Weise Ichhiirt ein 
Fraulein klagen hinzu (Erfurter Enchiridion, Walthers Gesang
buch, vgl. Goed. II 204, EB nr. 805), und im folgenden Jahv 
Hans Sachs' Reformationslied "Ain schone Tageweyss: von dem 
wort Gottes, in dem thon Wach auff meyns hertzen schone" (Wack. 
Kirchenlied III nr. 82, EB nr. 804, die Melodie ist der ebenge
nannten verwandt) 1). Auch zwei Teile der Messe, das Agnus Dei 
und das Gloria in excelsis wurden sogleich, von Decius, in 

') Ich finde nirgends, auch nicht bei Schultheiss und Kawerau, die Frage aufgewor
fen, ob nicht Hans Sachs vielleicht direkt miindlich von Spalatin, aus Anlass von 
Luthers Brief, zur Mitarbeit geworben worden ist. Seine beiden Publikationen der 
nachsten Jahre, die .. Ettliche geystliche in der Schrift gegriinte lieder flir die layen zu 
singen" 1525 - acht auf Volksliederweisen gesetzte Gemeindegesange (Wack. III nr. 
80-87) - und die obengenannten Psalmbearbeitungen. ebenfalls auf Volkslieder· 
weisen, entsprechen so genau Luthers dort gegebenen Anweisungen und seinem 
Beispiel, dass die Frage denn doch vor der Hand liegt. 
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deutsche Siebenzeiler gefasst. Von Luther nicht in seine Kirchen
ordnung, j a nicht einmal in seine Gesangbucher aufgenommen, sind 
sie doch allm3.hlich Hauptpfeiler des deutschen Kirchenliedes 
geworden: 1526 Allein Gott in der H oh sei Ehr in Luthers Strophe 
(Baumker II nr. 291, Wack. III nr. 615) und 1531 0 Lamm Goltes 
unschuldig in einer ahnlichen Strophe l:v4a?+v3bv :l v3cv + 
v3cv +v4W (Baumker I nr. 202, Wack. III nr. 619). Nach einer 
Angabe die ich nicht kontrollieren kann (Bohme Ad. Liederb. S. 
733) waren fur die Lutherstrophe zu Ende des Jahrhunderts etwa 
40 Melodien, im Jahre 1738 uber 50 Melodien und 704 Kirchen
lieder vorhanden. Die Zahlenverhaltnisse im Freylinghausenschen 
Gesangbuch, dem reichsten des 18ten Jahrhunderts, sind unten 
zusammengestellt. 

Noch mehr legten die drei Psalmenbearbeitungen Luthers die 
Form des Kultliede's fest, dergestalt dass man wohl sagen kann, 
wenn die Psalmen sich in Luthers Kirche durchgesetzt hatten wie 
in andem reformierten Kirchen, so hatte Deutschland einen 
siebenversigen Psalter als Gesangbuch. Hans Sachs lieferte 1526 
"Dreytzehen Psalmen zu singen in den vier hemach genotirten 
thonen in welchen man wil Oder in dem thon Nun frewt euch lieben 
Christen gmein" und einige Jahre spater noch den funften Psalm 
im Ton Nun freuet euch ir lieben (Goed. II 414 f. Wack. III nr. 
88-101) ; Justus Jonas 1524 W 0 Gott der Herr nicht bei uns helt und 
spater Herr Jesu Christ dein erb wir sind (Wack. III nr. 62. 64) 
u. s. w. Von dem 1537 erschienenen Gantz Psalter kenne ich nur 
Seb. Francks Vorpsalm "wie man Psallieren sol", und der ist in 
siebenzeiligen Strophen verfasst (Goed II 172, Wack. III nr.963). 
Und dann kamen nach einander Hans Gamersfelder, Der gantz 
Psalter Davids. Numberg 1542, durchweg in siebenzeiligen 
Strophen (Goed II 172, Wack.IIInr.1055-1058),sechsPsalmen 
von Caspar Muller, davon funf in siebenzeiliger Strophe mit Waise 
(Goed. II 188, Wack. III nr. 1202-1207) und Joh. Magdeburg, 
Der Psalter Davids. Frankfurt 1565 in siebenzeiligen Strophen 
(Goed. II 172). 

So kann man wohl fUr die nachstfolgende Zeit sagen dass der 
Siebenzeiler in Luthers Strophe zum Choral erstarrt, fur das 
Gesangbuch reserviert ist. N ur im Volkslied lebt er daneben noch 
weiter, teils als althergebrachte Lieblingsform, teils in Verschlin
gung eben des volkstumlichenElements mit dem neuen religiosen 
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wie es die folgende Zeit in Kampf und Not mit sich brachte. Aber 
die Hohenkunst wendet sich von ihm abo Zwei Faktoren scheinen 
mir hierzu mitgewirkt zu haben. Einerseits eine bauzerstorende 
Tendenz, die wirksam wurde als die Lyrik sich von der Musik los
trennte und Leselyrik wurde. Man weiss wie wenig die tonange
benden N euerer Opitz und Hofmannswaldau ihren Sinn und ihren 
Ehrgeiz auf musikalische Wiirzung gesetzt haben und wie sehr sie 
in den alternierenden Alexandrinern ihr Geniigen fanden. Andrer
seits das Aufkommen und die lockende ModernWit des Son e t t s, 
welches den formwollenden Bediirfnissen det Kiinstler ein neues 
reiches Feld eroffnete. Und diese neue Modeform musste, so 
scheint mir, dem alten Siebenzeiler urn so mehr verhangnisvoll 
werden als sie - zufallig oder nicht - zu ihm in jenem nahen Ver
haltnis stand, welches vor allen andern fiir das altere totend ist, in 
dem der Verdoppelung. 1st doch der doppelte Vierzeiler mit der 
doppelten Terzine wie eine Potenzierung des armen einfachen 
Vierzeilers mit seiner Terzine. 

So tritt denn in der Hohenlyrik der nachsten Zeit derSiebenzeiler 
entschieden zuriick. In P au 1 FIe min g s Gedichten findet er 
sich iiberhaupt nicht. Bei 0 pit z nicht haufig, aber rhythmisch 
empfunden und unabhangig von Luthers Pragung: in dem 
Hochzeitgedicht Ein Zweig von schaner Tugend und dem Begrab
nislied Ich weiss es Herr Flandrin (Werke 1690 Poet. Walder II, 
III, S. 57. 125); anders in der Ode Tugend ist der beste Freund mit 
herausspringendem Adonis (Poet. W. IV S. 213) ;ganz andre Glie
derung haben Psalm X, XI. And rea s G r y phi u s hat in 
zwei seiner Kirchenlieder (N eudr. Palm S. 243. 321) Luthers Lieb
lingsstrophe iibernommen, eines ist auf die Gesangbuchvolksweise 
Hill Gatt dass mir's gelinge gedichtet (S. 305) und eines mit voran
gestellter Terzine (S. 294). M 0 s c her 0 s c h hat ein frisches 
Trinklied in Philander von Sittewalt II 2 AUe Weit schreit zu den 
Wallen 1:4av +3b:l4cv +4cv +3b, We c k her 1 i n 1641 eine 
Ode von schonen Handen l:v4a+v4bv:lv4c+v4c+v4bv, 
H a r s d 0 r f fer 1646 die Klage Sobald die Sonne stehet 
l:v3av+v3bv:lv3cv+v3cv+3cv (Gesprachspiele VI). Simon 
D a c h hat unter den 413 Nummern von Oesterley's Auswahl 
(Lit. Verein Bd. 130) 5 geistliche Lieder in der Lutherstrophe 
mit Schlussreim (S. 141. 157. 158.332. 388), 3 indem Ton Herr ich 
denck an jene Zeit 14a+4bvI4a+3bvl4c+2c+3bv (S. 237. 295. 
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382),zwei Hochzeitlieder im Tonder Marienstrophe (S. 161. 623), 
ein geistliches Lied in der Daphnisstrophe (S. 122) und fiinf eigen
gebildete Siebenzeiler (S. 97. 360.405. 709. 820). R i s t's Lob
lied auf Cupido 1638 (v. Waldberg Renaissancelyrik S. 81) klingt 
wie eine Parodie des Lutherschen Chorals, sein Lied An Floridan 
1:4av +4b:14+4+4 reimt den ganzen Abgesang von einer Strophe 
zur andem (Teutscher Pamass 1652 S. 188). Ober das Lied 
Daphnis wollte Blumen brechen s. S. 61. In H 0 f f man n s
W aId au's und L 0 hen s t e in's eigenen Gedichtsammlungen 
findet man den Siebenzeiler iiberhaupt nicht, in N e u k i r c h's 
siebenbandiger Sammlung von Gedichten dieses Kreises kaum ein 
paarmal (I 395. 396. 401, VI 266. 321 ?), worunter vier augen
sch~inlich von N e u k i r c h selbst (1329.330.395), darunter die 
natiirlichen Metren 1:4a+4bv :I4c+4bv +4c und 1:4a+4b:1 
4c+4c+4b. B roc k e s bevorzugt, sofem er iiberhaupt 
strophisch dich~et, den Achtzeiler. Siebenzeilig sind nur einige 
Arienstrophen, und von diesen nur zwei in der herkommlichen 
Gliederung ababccb (III 1753 S. 553, VII 1746 S. 247); die andem 
sind individuelle Gebilde: ab ablWcc I 1753 S. 219 

Wa abl ccb I 1753 S. 228 
aa bbl ccb I 1753 S. 221, V 45 = VI 48 
aaWlbbcc 11753 S. 219, VII 212 
abaabcc I 1753 S. 306. 

G ii nth e r hat in seinen geistlichen Liedern die Lutherstrophe 
nur einmal (Gedichte 1764 S. 54, vgl. S. 46), in seinen weltlichen 
Gedichten aber dreimal abablccb (S. 307. 323. 384), zweimal 
abablccc (S. 292.343), einmal stellt er die Terzine voran (S. 367), 
zwei Siebenzeiler (S. 277. 290) beruhen nicht auf 4+3. Einen 
hiibschen Fluss hat S per 0 n t e s' Lied Geduld mein Trost und 
LosungswortIMeinsanftesF.eldgeschreil:v4a+3b:lv4c+v4c+ v 4b 
(Singende Muse an der Pleisse 2te Fortsetzung 1743 nr. 31). 
Got t s c h e d hat unter seinen eigentlichen Gedichten keine 
Siebenzeiler, nur einige Arienstrophen sind abbalcca(k) gebaut 
(Gedichte 1751 1335.342, II 325; anders I 310.348). Hag e do r n 
hat viermal Siebenzeiler (Werke 1769 III 48. 69. 126. 168), 
U z fiinfmal (Neudruck S. 26. 47. 101. 113. 170), Gis eke zwei
mal die Lutherstrophe in geistlichen Liedern (Werke 1767, S. 77. 
81), E b e r t ein Trinklied mit vorangestellter Terzine (Episteln 
u.GedichteI7891241), Weisse, E. v. Kleist, Lessing, 
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Ram I e r, G e r s ten b erg nichts. Nur J. H. V 0 s s zeigt 
eine gewisse Neigung zu siebenzeiligen Strophenformen. Er hat 
die Lutherstrophe einmal mit Kom in der Schlusszeile (Das 
Roselein Samtl. poet. Werke Leipzig 1850, V 121) und dreimal mit 
eingereimter Schlusszeile (Entschlossenheit IV 305, Der Gesunde 
V 103, Nachgesang V 166), ferner 

l:v2av+v2b :lv2cv+v2cv+v2b Del' Lustgang V 70. 
I: 3a + 3bv :1 3c + 3c + 3bv Del' Wechsel V 80. 
I: 3a v + 3b :1 3c v + 3c v + 4(3)b Die Dorfjugend IV 247, Mad

chenzorn IV 295. 

v3cv + v3cv + v4b 
l:v4a +v3b :lv4c +v3c +v3c 
l:v4a +v3bv :l v 3c +v3c +v4c 

v4c +v2c +v4c 
v4c + xc +v3c 

l:v4a v + v 4b :lv4cv+v4cv+v4b 
l:v4av + v 3b :lv2c +v2c +v3c 
I: 4av + 3b :1 4cv + 4cv + 3b 

I: 4av + 4b :1 3c v + 3c v + 4b 

l:v4av + v 2b :lv4cv+v4cv+v2b 
l:v4av + v 3b :lv4cv+v4cv+v3b 

Del' A gneswerder V 26, Die ScMi
lerin V 52 [= Marienstrophe] 
Die Morgenheitre V 60. 
Die Vierzehnjiihrige V 144. 
Pfingstreihen IV 236. 
Das Gastmahl V 89. 
Del' Freier IV 239 (2 Schluss
verse Refran). 
Sangerlohn V 53, Die Ruhe V 56 
Del' Lindenplan V 100. 
A n die A usschliessenden IV 
293, Rundgesang V III (Schluss
zeile abweichend). 
Die Rosenfeier V 1 (zweisilbige 
Senkungen). 
Chorgesang IV 286. 
Rundgesang IV 254, Chorgesang 
IV 277. 

I: 4a + 3b0 :1 4c + 2c + 3bv Brauttanz V 42 (daktylisch). 

und das Trinklied IV 153 mit komplizierten Rhythmen (vgl. 
Fruhlingsreigen IV 353). 

Auch die Monatschriften und Sammlungen dieser Zeit sind mit 
Siebenzeilern recht karg. In den acht Bi:inden von S c h w abe's 
Bel u s t i gun g e n befindet sich nur ein Lied und eine 
vermutlich als Virelay beabsichtigte Arienstrophe (Lob des Wassers 
s. u. S. 96, und Joh. Elias SchlegelsSchafer Cantate, May 1744);in 
den vier Banden der B rem e r Be i t rag e kein einziger. In 
Ram I e r 's Lie d ern de r De u t s c hen 1766 freilich 
sieben: Hagedorn's An den Schlaf, Gleim's Sobald ein Madchen 
spinnen kann, das franzosische Rondeau Des Fruhlings Ankunftvon 
Gotz (s. N eudruck S. 60), ferner Daphnen muss die Schonheit kronen 
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1:4av +4b: 14c+4c+4c, Der BIOde Siek doch mit den Huldgottinnen 
1:4av +4b:I4c+4Wv+4cund zwei subjektive StrophenZorn aber 
die Zartlickke'tt, Die SchOPlung des Wtibes. Ram I e r's L y r i
s c h e Ant hoi 0 g i e wiederholt ein einzelnes Gedicht der 
aIteren Sammlung, fiigt aber nur Giinthers Gaudeamus IX 35 und 
Der Dank. An Elisen 1:4av +4b:14av +4c+4c (VI 10 diezwei 
letzten Zeilen Refran) hinzu. 

Urn so mehr tritt die Lutherstrophe mit Waise bei den eigentli
chen Kirchenlieddichtern auch noch des 18ten Jahrhunderts 
hervor. G e II e r that sie verwendet in Gott deine Gate reickt so weit, 
Wenn ich 0 SchOPfer deine Macht, Freiwillig hab ich's dargebrackt 
und mit Schlussreim in Er rult der Sonn' und scha/It den Mond. 
Bei J 0 han n Adolf S chI e gel zahle icl1 sie sechsmal 
(Werke Carlsruhe 1788 I 95. 101. 107. 118. 125. 134) und bei 
J 0 h. And rea s C ram e r gar sechsundzwanzigmal unter 270 
Gedichten (Samtl. Ged. 1782/3 nr. 2. 9. 12. 15.22.38.60.67.71. 
75.76.82.85. 101. 103. 122.133.151. 179. 183.208.209.218.219. 
255. 257). K I arne r S c h mid that sein Sterbelied 1789 und 
sein Danklied 1795 auf Choralmelodie gedichtet (Werke 1826 II 
372. 377). Nur K lop s t 0 c k enthaIt sich derselben auch in 
seinen Gemeindeliedem. 

Obersichten. 

1. Der protestantische Choral. 

Dber den Siebenzeiler in den evangelischen Kirchen mogen die 
oben zitierten Angaben geniigen, eigene Nachpriifung scheint mir 
zwecklos 1). Hier sei nur als Stichprobe der Tatbestand in dem 
ausfiihrlichsten Gesangbuch, dem Freylinghausenschen (Halle 
1741) gegeben. Das Buch enthalt 1581 Lieder. Darunter: 

L u the r s t r 0 p h e l:v4a+v3bv:lv4c+v4c+v3Wv 
140 NIT. (nr. 134. 1250. 1394. 1555. 1574 mit eingereimter 

Schlusszeile, die iibrigen mit Waise) auf 20 verschiedene Melodien, 
undzwar: 

1) Die volksttirnlichen Tone, auf we1che irn XVI und XVII Jahrhundert Chorale ge
dichtet wurden, hat F. A. Htinich zusarnrnengestellt (Probefahrten Bd. 21 S 37 t/.). 
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1. Mel. Mein Herzens Jesu meine Dust 41 Lieder 1) 
2. Ach Gott vom Himmel sieh darein 
3. Es ist das Heil uns kommen her . 
4. " Nun Ireut euch liebe Christen gmein . 
5. " A us tieler N oth schrei ich zu dir . . 
6. " Herr Jesu Christ du hOchstes Gut .. 
7. " Allein Gott in der H6h sei Ehr (Gloria in 

excelsis) . . . . . . . . . . . . 
8. Wo Gott der Herr nicht bei uns hiilt . 
9 " Wenn mein Stundlein vorhanden ist 

10 " Es spricht der U nweisen M und wohl 
11 " Es ist gewisslich an der Zeit 
und 9 Lieder auf sonst nicht verwandte Melodien. 

24 
" 

19 
14 

" 
13 
12 

" 

11 
" 

10 
" 

8 
6 
5 

Ich hart ein Fraulein klagen l:v3av + v 3b:l v 3cv 
+v3cv + v 3W 

9Nrr, aIle im Ton Herr Christ du einig Gotts Sohn s. oben S. 51. 

Kannt ich von Herzen singen l:v3av + v 3b:l v 4c 
+v3Wv+v3c 

2 Nrr., im Ton Hill Gott dass mirs gelinge (d. h. die Tageweis 
s. oben S. 45). 

In natali Domini 14a+4aI4b+4bI4c+4c+4c 
3 Nrr. im Ton Singen wir aus Herzens Grund (vgl. Baumker I 
337, anders EB nr. 2055). 

Die iibrigen Siebenzeiler sind individueIle Bildungen: 
+v3av :lv4b +v4b +v4R (R = Refran). Ich lebe nun nicht 

mehr (Alexandriner). 
l:v3a +v3bv:lv3cv+v3cv+v3K 
l:v3a v + v 3bv :1 4c + 4c + 4Wv 

Wilt du dein Kind denn nu. 
(+ Halleluja) Luther Christ lag in 
Tadesbanden (nr. 245, 247 ange
reimt, 277). 

l:v3av+v3bv:lv4c +v4c +v3Wv 
I: 4a +v3bv :1 4c + 4c + 3Wv(4c) 

l:v4a? +v3bv:lv3cv+v3cv+v4W 
I: 4a + 4bv :1 4c + 4c +v3 c 

Ais Gatte,s Lamm und Lowe. 
Das ist meine Freude hier. 
Flugel, Fliigel, Flugel her. 
o Lamm Gattes unschuldig. 
Jesus ist der beste Freund. 

') Die Vorliebe fUr diese Weise hat lange gedauert; ein Jahrhundert spatererwahnt 
E. E. Koch, dass "noch vor wenigen J ahren .... die Organisten und Cantoren aus 
Bequemlichkeit fast aIle Lieder von dem Metrum Aus tieler Noth nach der leichten 
Melodie Mein's Her:ens Jesu spielten und sangen" (Koch, Gesch. d. Kirchenlieds 
Stuttgart 1847 II 215). 
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I v4a +v4a Iv 4b +v4b14W +4cv +4cv (Terzine ist Refran) Dein eigne 
Liebe zwinget mich. 

I 4a v + 4bl4av + 4bI4av +4c(b}+4c(b) DendesVatersSinngeboren.-Ach 
wenn werd ich aufgeloset. 

l:v5av + v 5b :l v 4c +v4c +v4 c Mein Jesu du bist meines Herzens 
Freude. 

G r e n z fall e. 

Siebenzeiler mit einem gespaltenen Vers: 

1:4a + 3bv :12c+2c+3dv +3dv (InnenreimHingere Note) 
Mache dich mein Geist bereit. -Stra/ mich nicht 
in deinem Zorn. 

l:v4a +v3bv:lv2c+v2c+v3dv+v3dv (Innenreim nur durch 
Fermate bezeichnet) Was Gott tut das ist wohl
gethan u. a. 

l:v4av + v 4b :lv2c+v2c+v3dv+v3dv (Innenreim nicht be
zeichnet. Mel. hierher) Ach sieh wie sich mein 
Herz betrubet. 

Iv 2c+ v 2c+ v 4d+ v 4d (Innenreim durch Ferma
te bezeichnet. Mel. hierher?) Ent/ernet euch ihr 
matten Kra/te u. a. 

Derartige Terzinen haben auch Jesu meine Freude, das wegen 
seines dreiteiligen Stollens nicht hierher gehort, und mehrere welt
liche Lieder wie SchOnster Engel meiner Lust, Tabuletti Trecker 
heiss i in der era i Ish e i m s c hen Han d s c h r i f t (her. 
Kopp. nr. 92. 306). 

Sechszeiler mit einem gespaltenen Vers: 

l:v4a +v3b :l v 2c+ v 2c+ v3Wv (Die Mel. geht spurlos tiber 
den Innenreim weg; die Strophe ist also 6 zeilig) 
Du Friede/urst Herr Jesu Christ. 

l:v4a +v3bv:lv2c+v2c+v3bv (Die Mel. wiederholt die 
Schlusszeile, daher konnen die Lieder auch auf 
die Mel. Was Gott thut das ist wohlgethan gesun
gen werden). So wunsch ich nun ein gute Nacht 
u. a. 
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I: 4av + 4b :12cv +2cv +4W (daktylisch, Kurzzeilenauchinder 
Mel. kurz). Schonster Immanuel Herzog der 
Frommen. 

Stollen aus zwei unteilbaren Langzeilen I}. 
I: 5av :12b+3b+3av (daktylisch; Mel. dem gewohnlichen Stol

lenbau nah verwandt) Lobe den Herren den 
machtigen Konig der Ehren. 

2. D a s weI t 1 i c h e Vol k s 1 i e d. 

H istorische V olkslieder. 

1525 Ein Ziegler zu Bar ein burger was. - Lutherstrophe. Mel. des 
Chorals (Liliencron, nr. 388). 

1526 Nu biddet God gi papen gemein. - Lutherstrophe. Mel. des Cho
rals (Liliencron, nr. 405). 

(1580 Klage der deutschen Hilfstruppen. -Ditfurth Volks u. Ges.l. nr. 
71. Kaum hierher gehorig). 

1584 Das LiefHindische Totengesang. - Lutherstr. eingereimt (Uhland 
nr. 357). 

1618/20 Der Jesuitterische Klaus Narr. Prag. (Internatosmulierum).
v4a+ v4alv4b+ v4bl v4c+ v4c+ v4c (Erlach II 237) 

1620 Calvinischer Ruef (Ach Gottvom Himmelsich darein).-Lutherstr. 
eingereimt (eigne Mel. daselbst, Ditf. 30 j. Kr. nr. 11). 

1621 Einfallder EngHmder (Ach Gottsieh doch den Jammer an). -Ton 
Wo Gott der Herr nicht bei uns halt. Lutherstr. Waise (Ditfurth 
30 j. Kr. nr. 24). 

1622 Vom Bapst zu Rom (Ach Vater Bapst sih darein.) -Ton AchGott 
vom Himmel sih darein. Lutherstr. Waise (Ditfurth 30 j. Kr. 
nr.25). 

1622 Belagerung u. Einnehmung v. Heidelberg (Ach Gott lass dich 
erbarmen.) - Tageweis (Ditfurth 30 j. Kr. nr. 35). -

1630 In's Luthers jubilo (Ditfurth 30 j. Kr. nr. 54). 
1630 Fried u. Warnungslied (Ach Christi Kirch hOO Heldenmuth).

Ton Es ist gewisslich an der Zeit. Lutherstr. Waise (Ditfurth. 30 
j. Kr. nr. 62.) 

1631 Der Lothringer ist kommen her. ~ Ton Es ist das Heiluns kommen 
her. Lutherstr. Waise (Ditfurth 30. j. Kr. nr. 94). 

1632 Gustav Adolft. (Gustav Adolf aus Schweden).-I:v3av +v3b:1 
v3cv +2cv + v3b (Ditfurth 30 j. Kr. nr. 102). 

1) Zwei Langzeilen, zumal Alexandriner, konnen noch immer dem Vierzeiler rhyth
misch gieich sein z. B.: 

Ich lebe nun nicht mehr, dann Christus ist mein Leben, 
Und meine Lieb ist gar mit ihm ans Kreuz gegeben. 
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1632 Gustav Adolft. (0 Blindheit Uber Blindheit gross). - Ton Ein 
schOne Dam wohnt in dem Land. Lutherstr. eingereimt (Ditfurth 
30 j. Kr. nr. 106). . 

1638 Breisacher Bulschaft. (Ein schOne Dam wohnt in dem Land).
Lutherstr. eingereimt (EB nr. 313 mit Mel.). 

1643 Victori zu DuttIingen. (Es ist nunmehrein geraume Zeit). -
Lutherstr. eingereimt (Ditfurth 30 j. Kr. nr. 116). 

1644 Victori bei Mergenthal. (Es ist nun wieder an der Zeit) .-Lutherstr. 
eingereimt (Ditfurth 30 j. Kr. nr. 118). 

1676 Ero berung Philipps burg. (Ein F estungist mir wohlbekannt). - Ton 
Ein schOne Dam. Lutherstr. eingereimt(DitfurthI648/1756nr. 22). 

(1678 Belagerung Rheinfelds. Liebste Gratin an dem Rhin. -4a+4a 
+[v2b+v2b]+4cv+4cv+v4d+v4d. Ditfurth 110 V. u. G. 
L. nr. 6). 

1681 Montclas und Strassburg. - Ton wie man den Coridon slngt. 
[= Es ist ein ros entspr.]. (Ditfurth 1648/1756 nr. 30). 

1687 Schlacht bei Patras. (Ihr Bruder aut). - Ton Nun kommt das 
Fruhjahr schon heran. Lutherstr. mit gespaltener 6ten Zeile 
(Ditfurth 1648/1756 nr. 61). 

1757 Maria Theresia (Schweige Fama schweige still). - 6 Reimpaare 
+ Refran (Ditfurth 7 j. Kr. S. 28). 

1758 Aut aut ihr Preussen in dasFeld. -1:v4a+ v 3b:l v 4c+ v 4c+ 
v3W (Ditfurth 7 j. Kr. S. 55). 

1758 Schlacht bei Zorndorf (Victoria! der zehnte Sieg). - l:v4a+3b:1 
v4c+ v 4c+v3W. Mel. Was htlftdirMenschdeinUngedult(Dit
furth 7 j. Kr. S. 67). 

1760 SpottIied auf Daun (0 Hotfnung bleibe mir). - l:v3a+ v 3b:1 
v4c+ v 3W +v3c. Me1. 0 Hotfnung bleibe mir (Ditfurth 7jh. Kr. 
S. 103). 

1776 Deutsche Htilfstruppen nach Amerika (Wer will mit nach Ame
rika? (14a+4aI4b+4bI4c+4c+4c (Ditfurth 1763/1812nr. 5). 

1793 Gegenruf des Konigs v. Frankreich (Geliebter Schatz, viel gute 
N acht). - Mel. Was Gott thut das ist wohlgethan (Ditfurth 1763/ 
1812 nr. 52). 

1796 N eufrankischer Herzug (V om Obergang des Rheins will ich). -
Lutherstr. Waise (Ditfurth 1763/1812 nr. 173). 

1815 Churftircht. Hassliches Zopfregiment (Ach Gott vom Himmel sieh 
darein). -Lutherstr. Waise (Ditfurth 1815/66 nr. I). 

1818 Wartburgfest (SchaUe hoch in heilgerFruhe). -1:4a v +4b:14c v 
+4c v +4W (Ditfurth 1815/66 nr. 5). 

1831 Belgische Revolution (In Brussel ist der Teufel los). -1:v4a+ 
v3bv:lv2c+v2c+v4c+v3bv (Ditfurth 1815/66 nr. 25). 

1861 Raritate seyn zu sehn (Ditfurth 1815/66 nr. 114). 
1870 Des Kaisers Abschied von seinem Sohnlein. - Lutherstr. Waise 

(= Refran) (Ditfurth 1870 I nr. 51). 
Marschall Bazaine. - Lutherstr. Waise (Ditfurth 1870 I nr. 68). 
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1871 Gefecht beiPontarlier.-1 :v3a+ v3b:l v 4c+ v4c+ v3Refr(Dit
furth 1870 1nr. 117). 

1870 VorStrassburg.-1 :v3av + v3b:l v 3cv +v3c v + v4b(Ditfurth 
1870 II nr. 89). 

Sonstige Lieder. 

S t r 0 p h e ,E sis t e i n r 0 sen t s p run g e n' (S.41) 
l:v3av +v3b:l v3c+ v3Wv +v3c 

In Schwarz willichmichkleiden c. 1690 (EB nr. 503). - [Und] 
scheid ich nun von hinnen. Aria. (Crailsheimsche Hs. her. Kopp 
nr. 84). - Wohl tiiglich will erscheinen (Wunderhorn. QueUe?).
Nun will ich nicht mehr leben (Wunderhorn. Fl. Bl.). - s. Histor. 
V olksl. 1681. 

Mar i ens t r 0 p h e (S. 38) 
l:v3av+v3b:lv3cv+u3cu+u3b 

Ich ging auf gruner Weide (1817 in Vulpius' Vorzeit, danach 
Erlach II 98; aber Schlusszeile ist Waise). - Viel Trauern in 
meinem Hertzen (Venus Gartlein S. 202; Schlusszeile Waise).
An dich hat sich gebunden (Heidelberg. hs. 343 nr. 89). 

S t r 0 p h e ,T age wei s' (S.43) 
l:v3av + u3b:l u4c+ u3Wv+v3c 

Tod und Meydlein Es ging einMeidleinzarte (XVII Jh. EB nr. 
2153f.). - s. Histor. Volksl. 1622. - Chorale s. oben S. 57. 

L u the r s t r 0 p h e (S. 36) 
l:v4a+u3bu:lv4c+u4c+u3W(b)v 

Ach schOne Jungfrau halt mir zu g2tt (Neithart. Dialog. XVII Jh. 
Venus Gartlein S. 91). - Ich habe Lust ins weite Feld (Soldaten
lied XVIII Jh. EB nr. 1314). - s. Histor. Volksl. 1525. 1526. 
1584. 1620. 1621. 1622. 1630. 1631. 1632. 1638. 1643. 1644. 1676. 
1687.1796.1815.1870. 

Daphnisstrophe 
I :4av +4b: l4cu +4cv +4b 

Das gefaIlige trochaische Gebaude begegnet uns schon bei fiinf 
Minnesingern z. B. 140 Kanzeler 4: 

1ch wand'ie daz wiplich giiete 
lichte wankte durch geschicht, 

Unt daz man in ir gemiiete 
heten zuo der staete pflicht. 
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Anders hab' ich nu bevunden, 
Man die wen kent understunden, 

des entuot diu liebe nieht. 

sodass es vielleicht schon ffir jene Zeit als eine bewusst stehende 
Fonn angesetzt werden muss. Doch kann ich es im Choral und 
Volkslied der folgenden Periode nicht belegen. Aus dieser Zeit 
ist Rist's Daphnis wollte Blumen brechen (Des Daphnisaus Cirn
brien Galathee 1642) 1), Simon Dach's Herr Gott meine Seele 
ringet 1639 (OesterleyS. 122) und vielleicht auch schon Vater ist 
denn nicht erschaffen (EB nr. 922). 

I ndividuelle Bildungen. 
I: 3av + 3b :1 4c + 4c + 3W In den tinstern Waldern 

(Wunderhorn. miindlich. EB 
nr. 690. W = Refran). 

I: 4a + 3bv :1 4c + 4c + 3b(W)v Bald und iahling komme's 
mich an (Ditfurth Volks u. 
Ges.l. nr. 7). 
Raritate sein ssu sehn (EB 
nr.1722). 

I: 4a + 4b :1 4c + 4c + 4c Lucidor huet eins der Schaff 
(Venus Gartlein S. 166). 

l:v4a +? b :lv4c +v4c +v3W Ach wie bin ich vonHertzen 
betrubt ("Ein alteres Volks
lied" Venus Gartlein S. 94). 

I: 4av + 4b :1 4cv + v2cv +. 4b Mein Gemiith ist ganz ver
irret (Kopp, Deutsches 
Volks u. StudentenliedS. 97). 

4cv + 4cv + 4W Isch das nit es elengs Lebe 
(EBnr. 1546. Inder Ausgabe 
der Schweizer Kuhreihen 
1818 nr. 37als ,alt'bezeich
net. Die Mel. teilt entspre-

') Wieder gedruckt im Venus-Gart!ein 1656, in Welt!. LiederbUchlein o. J., in Meiss
ner's Apollo 1794. - Freih. v. Waldberg (Venus Gartlein, Neudruck 1890 S. XXI) be
merkt zu diesem Liede, es gehore "zu den verbreitetsten und beliebtesten Volks- und 
Modegesangen jener Zeit. Nach seiner Melodie wurden zahllose Lieder gesungen" ohne 
jedoch die Melodie oder eine einzige Nachahmung anzugeben. In seiner Renaissance 
Lyrik, zwei Jahre frUher, sagt er (S. 119): ,Unter den weltlichen Liedern war besonders 
berUhmt Rist's "Daphnis ging vor wenig Tagen", das nach allen Zeugnissen jener Zeit 
zu den meist gesungenen und nachgeahm ten Liedern gehorte'. Letzteres, ein 8 zeiliges 
Lied, giebt auch Bohme in seinen Volkstlimlichen Liedern (nr. 359) mit einer ahnli
chen Bemerkung; das erstere, siebenzeilige Lied finde ich aber nirgends sonst erwahnt. 
Hat Frh. v. Waldberg es mit dem letzteren verwechselt? Trotz dieses Zweifels habe 
ich die Strophe Daphnisstrophe genannt. 
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I: 4 v+ 4a :1 2bv + 2bv + 4a 

1 v4a +v4b :lv4c +v4c +v2c 

chend der 1 ten Textstrophe 
den Abgesang in 2v+2v+ 
2 v +2v +4W.) 
Wer sein Hertz will recht ver
gnugen (Crailsh. hs. nr. 175). 
o Doris lieblich bluM der M aie 
(Ditfurth 100 L. nr. 90). 

Dnd mit allerhand rhythmischen Ausweichungen, deren Auf
zeichnung zuviel Raum beanspruchen wiirde : 

Aut einmal kommt die Lust mir an (Crailsheim. hs. nr. 47). -
Was nutzen Studenten verdriessliche Grillen (Crailsh. hs. nr. 278).
Das Wachtelein. Einsmals schien mir die Sonne (Ditfurth Volks u. 
Ges.l. nr. 6). - Drei Obel. Drei Ding sind in der Welt (Ditfurth 
Volks u. Ges.l. nr. 70). - Eyn Sachsisch Pawren-Lied. Gatt gruss' ch 
wol ynn der Stube (Nicolai, Feyner Almanach I 5). - Sagt mir 0 

schOnste ScMtrin mein (Nicolai, Feyner AIm. 13). -Nichts kann 
aut Erden (Wunderhorn Fl. Bl.). - Spinn, spinn meine liebe Tochter 
(Wunderhorn. mlindl. EB nr. 8380.). -- Ick und mein iunges 
Weib (Biisching 1807 aus Nicolai's Sammlung). - Ich schliet, da 
traumte mir (Friedlaender Lied XVIII Jh. II 73). - So muss ich 
von euch lassen (Ditfurth 110 Lieder nr. 48). - Wem klag ich 
armer Bauer meine Noth (Ditfurth 110 Lieder, nr. 74). - Sturmt 
ihr tollen UnglUckswinde (Ditfurth 110 Lieder, nr. 84). 

Dnter den volkstiimlichen Liedern des XVIII/XIX 
J ahrhunderts bilden die Han d w e r k s lie d e r eine eigene 
Gruppe. Wie beliebt bei diesen die Lutherstrophe und ihre nachsten 
siebenzeiligen Verwandten war, sieht man aus folgender Zusam
menstellung: 

Bergmannslied. GlUck aut! komm lie be Zither komm' (Ged. v. 
Wagener, Mel. v. Prager. Mildheim. Lb 1817 nr. 621) 

Schlosserlied. Kommt her, seht was ein Schlosser kann (Ged. v. 
Eichholz, Mel. 8-zeilig ibid. nr. 681). 

Besenbinderlied Bin ich gleich nur ein armer Tropt (Ged. v. 
Eichholz, Mel. ibid. nr. 705). 

Miillerlied. Mahle Muhlchen, mahle lustig (Ged. v. Klamer 
Schmidt, Mel. v. Wenk ibid. nr. 645). 

Schlotfegerlied. Wenn morgens truh ich tegen geh (Ged. v. Klamer 
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Schmidt, erschien 1783 in den Handwerksliedern u. danach 
ofter s. Werke III 133.392. Mel. v. Wenk ibid. nr. 682). 

Maherlied. Wenn M orgens fruh ich mdhen geh (Erlach, Volksl. 
IV 35 aus Zarnacks Volksliedern. Vorlage oder Nachahmung des 

. ;I) vongen .. 
Pfliigerlied. Pfluger lasst den Pflug ietzt ruhn (Ged. v. Schg. 

Mildh. Lb. 1822 nr. 577). 
Der Schneider Ehrenlied. Frisch auf, frisch auf zu aller Zeit 

(Schade, Handwerkslieder S. 69). 
Buchdruckerlied. Was ist wohl auf dieser Welt (Schade, Handw.1. 

S.34). 

Beim Lossprechen zum Gesellen. Die Zeiten Bruder bluhen 
noch (Mel. Die Zeiten BrUder sind dahin. Mildh. Lb. 1817, nr. 633). 

Der Wanderbursche Lob. Frisch auf ihr Pursche wandert mit 
(Schade Handw.l. S. 113). 

Des Gesellen Entlassung. Nun will ich nicht mehr leben (Wun
derhorn FI. BI.). 

Wanderlied. Was aber fangt ihr Meister an (Ditfurth, Deutsche 
Yolks. u. Ges.1. nr. 208). 

Wanderlied. Auf Bruder, auf, habt frischen Mut (ebda nr. 210). 
Wanderlied. In fromde Land wollen wir reisen (ebda nr. 217). 

Von Sol d ate n lie d ern geh6ren hierher: 
1st denn das nicht grosse Freude (Ditfurth, Deutsche Volks u. 

Ges.1. nr. 127). 
Ich weiss schon wie ichs halten soll (ebda nr. 129). 
Was ein Kavalier will sein (ebda nr. 134.) 
Eia lustig, ietzt ins Feld (ebda nr. 145. ) 
Auf, auf Kameraden all rustet euch (ebda nr. 146). 
Lustig ists Soldatenleben (ebda nr. 150). 
I ch habe Lust ins weite F eld (EB nr. 1314). 
SoW ich einem Bauern dienen (EB nr. 1373). 
Das schOnste Leben auf der Welt (B6hme, Volksttiml. L. nr. 570). 

Einige Stu den ten 1 i e d e r und zwei Volkslieder m6gen 
ebenfalls hier ihre Stelle finden. Vor allen das Gaudeamus (Litt. s. 
EB nr. 1688, Friedlaender Lied XVIII Jh. II 6). Wenn auch der 
Text, wie er sich im 18ten Jahrhundert allmahlig gestaltete, dem 
Auge erst 4-zeilig (so noch Kindleben 1781), spater 5-zeilig er-
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scheint, als gesungenes Lied wurde esvom ersten Anfang den wir 
kennen an 7 -zeilig empfunden : 

1:4a+3bv :14c+4c+(v)3b(W)v 
So lautete schon G ii nth e r s Text 1717 (mit der kleinen 

Ausbiegung in's Jambische in der Schlusszeile), der, auf die 
Gaudeamus melodie gesungen, eine grosse und langdauernde Ver
breitung hatte (Friedlaender II 4) und durch Ramlers Blumenlese 
hindurch noch in Finks Hausschatz als deutscher Gaudeamustext 
fungierte. Und so lautete auch der Text, den A. G. M e iss n e r 
1780 der Melodie unterlegte, als "das bekannte Lied in einer 
Gesellschaft ofter gesungen ward und der schmutzigedeutsche Text 
von einerDame missbilligt wurde" (GedichteS.106vgl.Friedl. II 7). 
Ais urn die Jahrhundertwende die Melodie auch auf das jambische 
Ein /reies Leben /uhren wir iibertragen wurde (Friedlaender II 
389, EB nr. 1688 E), fiel sie hier ganzlich mit der Lutherstrophe 
zusammen. Und so lebt die Gaudeamusmelodie - bei der uu
geheuren Verbreitung beider Lieder - trochaisch und jambisch 
weiter zu·beliebiger Verwendung immer neuer Texte. Die Verbin
dung beider zeigt zuerst das Studentenlied am Ende des 1 ten 
Aktes von We r n e r's Martin Luther 1807, welches trochaisch mit 
Gaudeamus igitur anhebt, vom zweiten Vers an aber jambisch als 
Lutherstropheweiterklingt. So wurde dannFr. Schlegels ,Geliibde' 
1807, bis es 1818 seine eigene Melodie erhielt, auf Ein /reies 
Leben /uhren wir und Goethe's Generalbeichte, da Zelters Kom
position nicht durchdrang, auf Gaudeamus igitur gesungen, alles 
siebenzeiligeLieder, die dann freilich im Gesang, durch die obligate 
Wiederholung des Schlussverses achtzeilig werden. 

Das iilteste K 0 m mer s b u c h des neunzehnten J ahrhun
derts (Frankfurt u. Heidelberg 1810) hat das Gaudeamus viermal, 
zuerst Giinthers Gedicht, dann Meissners neue Dbersetzung, dann 
Giinthers Gedicht in Ramlers Bearbeitung, aber schon mit rhyth
misch angeglichener Schlusszeile, wie spater Finks Hausschatz 
gibt, und endlich das lateinische Gedicht selbst (S. 71. 81. 138. 
141). Also dreimal siebenzeilig und einmalS zeilig. Andre Sieben
zeiler sind hier : Voss, Freund ich achte nicht des M ahles und Stol
berg's Dem Kindlein das geboren ward, die in J. A. P. Schulz Kom
position schon lang gesungen wurden (s. Friedlaender, Lied II 
300. 239) ; Kindleben's BrUder niitzt das /reye Leben (MeL? Friedl. 
Lied II 324) ; Haug's A u/ihr Bruder singet Lieder (MeL? Schneider's 

Kossmann 5 



66 VON LUTHER BIS KLOPSTOCK 

Komposition in den neueren Kommersbiichem ist durch Wieder
holung des Schlussverses achtzeilig); und drei mir unbekannte: 
GoUin Freundschaft bUck hernieder (Daphnisstrophe), Der letztc 
Becher sey geleert (Lutherstrophe), Wer mit Trinkern Ie ben will 
(Strophe von Goethe's Generalbeichte, also vennutlich auf Mel. 
Gaudeamus gesungen). 

BrUder reicht die Hand zum Bunde. Der siebenzeilige Text, 
vennutlich aus dem 19ten J ahrhundert, wird auf eine achtzeilige 
Melodie Mozarts gesungen (s. Friedlaenders Commersbuch). 

BrUder zu den festUchen Gelagen. Text (19tes ]h.) 1:5av +5b:1 
3c+3c+5b wird im Gesang durch Hinzufiigung von ,Vallera' zu 
1:5av +5b:14cv +4cv +5b. 

Morgen muss ich fort von hier. Die 2te und 4te Strophe: 
1:4a+3bv :14c+4c+3bv • Die urspriingliche Fonn Ende des XVII 
Jh. ist 8zeilig (s. Erk's Liederhort 1856 S. 262), die im Wunder
horn 1808 7zeilig. Erst in dieser Fonn wurde das Lied durch 
Silchers Melodie 1827 volkstiimlich, aber eben gerade in dieser 
Melodie durch die obligate Wiederholung derSchlusszeile wiederum 
8 zeilig. 

So viel Stern am Himmel stehen 1:4av +4b:l4cv +4cv +4b(W)? 
Der erste Druck im Wunderhom ist 3 zeilig; 1823 wurde es auf die 
Mel. 0 du Deutschland ich muss marschieren gesetzt, zu diesem 
Zweck eine Zeile eingeschoben und das Lied in 7 zeilige Strophen 
gebracht. Durch die obligate Wiederholung der Schlusszeile ist es 
aber in Wirklichkeit 8 zeilig (EB nr. 564). 



VIERTES KAPITEL 

DIE WIEDERGEBURT DER BALLADE 

(Romantik) 

Die Singspielromanze S. 67. - Die Gleimsche Ballade S. 68. - Die travestierende 
Romanze S. 69. - Goethe S. 70. - Schiller, Wieland, Herder, Pfeffel, Langbein, 
Seume S. 75. 

Mit dem N euaufleben des lyrischepischenLiedes in der Romantik 
(das Wort im intemationalen Sinn genommen) tritt auch die 
siebenzeilige Strophe in ein neues Stadium uud wird neu 
produktiv. Diese Wiedergeburt der Romanze vollzieht sich in 
verschiedenen Handlungen, in denen allen der alte Vorrat 
ohrfiilliger Strophenformen wieder aufgeschtittelt wird. -

Eine dieser Handlungen fand auf dem Rain der Musik statt, im 
Singspiel, wo das volksttimliche Lied als Couplet und Romanze 
neu aufbliihte. In England und Frankreich so gut als in Deutsch
land. Es sei nur an das alte There was a jolly miller once, das 
Bickerstaff 1762 in sein ,Love in a Village' aufnahm, und an das 
beriihmte Il itait une lille, une litle d'honneur in Mad. Favart's 
,Annette et Lubin' (ebenfalls 1762) erinnert. In Deutschland 
waren bekanntlich zur selben Zeit Hill e r 's Komische Opem, 
hauptsachlich auf Wei sse's Texte, tonangebend. Weisse sagt 
es selbst dass der besondere Zweck den er sich vorsetzte war "das 
kleine gesellschaftliche Lied unter uns einzufiihren" und dass ihm 
das auch gelungen sei: "AIle Gesange, die bey der Vorstellung 
gefielen, waren bald in aller Munde, machten einen Theil des gesell
schaftlichen Vergntigens aus, und giengen so gar zu dem gemeinen 
Volke tiber. Man horte sie auf den Gassen, in den Wirthshausem 
und auf den Hauptwachen, in der Stadt und auf dem Lande, von 
Btirger- und Bauervolk singen. Statt dass ich mich dessen 
schamen sollte, mache ich es mir vielmehr zum Verdienste, weil 
ich dadurch so glticklich gewesen, manches ungezogene, schmutzige 
Lied zu verdrangen, und das allgemeine Vergntigen· bis auf den 
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gemeinen Mann zu befordern" (Vorbericht zu den Komischen 
Opern 1770). Dasselbe Dichtungsideal also, das Biirger's erste 
Gedichtsammlung 1778 in seinem Titelbild andeutete, wo 
Chodowiecki den Dichter mit der Harfe auf der Strasse sitzend 
voriiihrte, umstanden von den Leuten allerGesellschaftsschichten 
und Lebensalter. 

Unter diesen Liedern nimmt die Romanze eine hervorragende 
Stelle ein. Sie fehlt wohl in keiner dieser Opern und mag wohl in 
mancher der Schlager gewesen sein. Einige leben bis heute, so 
Als ich aut meiner Bleiche und vor allem die ebengenannte 
Romanze aus Annette et Lubin, zu Deutsch Ein M adchen das aut 
Ehre hielt. Letztere freilich nicht in der Komposition Hillers 
sondern in der viel spateren Haydn's 1). 

In dieser harmlosen Operettenromanze (soweit sie mir bekannt 
ist) herrscht die 4 resp. 8 und die 6 zeilige Strophe vor 2); Weisse 
hat siebenzeilig nur Der Grat bot seine Schatze mir (Die J agd) und 
die Arie I ch habe dich in Schutz genommen (Die Liebe auf dem 
Lande), die aber beide von Hiller durch Wiederholungen 
erweitert worden sind. 

Eine zweite Handlung fiihrt abseits von aller Musik zu Schillers 
Balladenalmanach hin; in dieser musste die volkstiimliche 
Ballade denselben Weg durchmachen wie das lyrische Volkslied 
und das Volksmarchen: durch Ironisierung hindurch zur Wieder
erweckung und romantischen Glorifizierung. Wie jene durch 
Nicolai und Musaus hindurch zu Herder, dem Wunderhorn und zu 
den Briidern Grimm, 50 diese durch Gleim's Burleske hindurch 
zur Lenore. Die Dichter dieser Bankelgesange, G lei m (auch 
Lowen, Raspe, Schiebeler 50weit ich sie kenne), 

') G. van Swieten verleibte seinem Text der Jahreszeiten Weisse's Romanze aus der 
,Liebe auf dem Lande' ein und Haydn setzte sie aufs neue, ganz anders als Hiller getan 
batte, aber docb so sebr in Hillers Art (die freilich im Lied seiner eigenen sehr nahe 
steht), dass sie einer andern Romanze Hiller's ,Der Prinz und die Schaferin' in Lisuart 
und Dariolette wie nacberzahlt aussiebt. 

2) Ob S c b i e bel e r seinen Prinz und die Schiiferin fUr sich selbst 4 oder 8 zeilig 
empfunden hat steht dahin, wenn vierzeilig (wie Holzhausen ZfdPh XV 168 druckt), 
so bat Hiller selbstandig je zwei Strophen zusammengenommen wie Silcher in Heine's 
Lorelei. ,Honesta' in derselben Oper ist 6 zeilig. Wei sse's Ein M iidchcn das aut 
Ehrc hielt (Die Liebe auf dem Lande), Eswar einmal ein junges Weib (Die verwandelten 
Weiber) und A Is ich aut meiner Bleiche (Die J agd) sind 8 zeilig. J. B. M i c h a eli s bat 
in seiner ersten Oper, Walmir und Gertraud' (1766) Ein alter Poltergeist durchspuckte 
in Gleims Mariannenstropbe; sein Vaudeville am Scbluss von ,Je unnatiirlicber desto 
besser' (1769) hat die Form a b abc k c, wobei die Scblusszeile zugleich Refran ist. 



DIE WIEDERGEBURT DER BALLADE 69 

HoI t y, Got t e r, B ti r g e r, wahlten die einfachsten Volks
liedformen, die 4, 5, 6, 8 zeilige Strophe und die Moncrifs 
l:v4av + v 2b:I+I:v4cv + v 2d:l· 

Zufillig oder nicht, von diesen Moritaten sind kaum ein paar in 
siebenzeiligen Strophen verfasst: Der Scheintod (Des Jerman 
Weizers Fraue ward. Wunderhom ,mtindlich'. EB nr. 196&). ,Die 
kluge Wahl' von F r i e d ric h S c h mit (Gedichte 1779 
S. 216) in der Lutherstrophe mit Waise, und das ganz in BUrgers 
Ton gehaltene Gedicht von K. F. Ben k 0 wit z 1m einsamen 
Dar/chen Cypresse genannt (Mildheim. Lbch. 1822 nr. 375) in der 
Lutherstrophe mit zweisilbigen Senkungen. 

Nicht hier lebte die 7 zeilige Strophe neu auf sondem in einer 
Abart des Genres, die von denselbenDichtern aus denselben Quellen 
eingeftihrt wurde, in der Travestie der klassischen Mythologie. 1) 
] 0 h. Ben jam i n M i c h a eli s travestierte 1770/71 in der 
Lutherstrophe das erste Buch der Aeneis und veroffentlichte dies 
1771 in einer E pistel an ]. G. J aco bi 2) : 

Es war der Held von Venus Stamm, 
Der, well er Feuer scheute, 

Aus Troja lief, nach Walschland schwamm, 
Und hungerte und freyte. 

St. Juno nahm die Sache krumm. 
Vor jetzo weiss ich nicht, warum? 

Wir werden's aber horen. 

Die Wahl der Form erwies sich als glticklich, Michaelis' Gedicht 
machte Schule. Nicht nur dass kurz danach G e iss I e r den 
Raub der Sabinerinnen in derselben Strophenform ,romanzierte' 
(s. Holzhausen a. a. O. S. 173) und Lichtenberg 1783 
ebenso die Belagerung Gibraltars behandelte (Werke 1802 IV 
382) 3), aber ein Dutzend Jahre spater tibernahm A 1 0 ys 

') P f e f f e 1's A UTOTa und Tithon, eine travestierende Romanze in der Luther
strophe, wird im Register der spateren Pfeffelausgaben als eine umgearbeitete freie 
Ubersetzung aus dem Jahre 1765 bezeichnet. Da das Material fehlte diese Spur, welche 
die obengegebenen Daten verschieben konnte, zu verfolgen, muss ich mich hier auf 
den blossen Hinweis beschranken. 

2) Michaelis' Werke Wien 1791 II 213, vgl. E. Rec1am, J. B. Michaelis. Diss. Leipzig 
1904 S. 119. 

3) Auch Jacobi's satyrisches Gedicht "Die Dichter. Elne Oper gespielt in der 
Unterwelt".I772 (Werke II 52) kannhierher gerechnet werden, nur 1st die Schlusszeile 
eingereimt. 
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B I u m a u e r Stoff und Fonn von Michaelis und brachte mit seiner 
travestierten Aeneis das zweifelhafte Genre zu seinem Hohepunkt, 
zur litterarischen Fixierung, die dann wiederum dem weiteren 
Nachwuchs als Schablone diente. Und man weiss wie das fort

wucherte (s. Ebeling, Kom. Litt. III"94. 95. 452ft, dazu Schallers 
Stuziade 1801 u.a.). Wenn eine Fonn sich als so glucklich fUr 
einen Gegenstand erweist, dass sie - einmal gefunden - mit ihm 
zusammenwachst, dann muss ihr etwas innewohnen das dem 
Gegenstand entspricht. So hat man denn auch inder Moncrifstrophe 
mit ihrem regelmassigen ,leiernden' Wechsel der langen und 
kurzen Verse einen parodischen Charakter wahrnehmen wollen 
(Holzhausen a. a. O. S. 146. lSI); und dies zugegeben oder nicht, 
lasst sich von.der Lutherstrophe mit aller Vorsicht wenigstens das 
feststellen, dass sie urn das J ahr 1770 als vorzuglich geeignet 
empfunden wurde Ernst und Wiirde zu parodieren, dass sie also 
damals ausserhalb der Kirche doch wohl einen drollig pathetischen 
Anklang hatte. 

So war also die ]ugend auf die Lutherstrophe eingestellt als der 
junge Go e the seine ersten grossen Dbermutigkeiten trieb. Seine 
Frankfurter Friihgedichte mogen, nach dem Ton der Hollenfahrt 
Christi zu schliessen, noch manche ernstgemeinte Lutherstrophe 
enthalten haben, aber auch der travestierende Singsang war 
ihm friih gelaufig. Schon in Leipzig romanzierte der sechzehn
jahrige, im Ton Schiebelers und vielleicht in Wettstreit mit ihm, 
einen Pygmalion, und zwar - vermutlich unter dem Eindruck des 
Preussischen Grenadiers - in der Chevy Chase strophe (Buch 
Annette vgl. Leitzmann, Euphorion IV 802). Ais dann unter 
HerdersMithilfe die grosse Umwertung sich in ihm vollzogen hatte, 
da wurde gerade dieser Gleimsche Schlag Bankelsang fur ihn der 
Typus des Unachten, dem gegenuber der achte Bankelsanger sich 
zum Verwandten Shakespeare's erhob. So ist wirklich der Gegen
satz pointiert in einer Rezension der Frankfurter Gel. Anzeigen 
1772, die mit grosster Wahrscheinlichkeit Goethe zugeschrieben 
wird (Werke 37229 38322), Es handelt sich urn Zacharia's Neue 
Mahrlein. Diese erinnern den Rezensenten an Halberstadt und er 
rat dem Verfasser ab fortzufahren "denn ihm fehlt der Bankel
sangersblick, der in der Welt nichts als Abenteuer, Strafgericht, 
Liebe, Mord und Todschlag sieht, just wie alles in den Quadraten 
seiner gemahlten Leinwand steht". 1m folgenden Jahre 1773 
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gewann dieser Ban k e I san g e r bei ihm dichterische Gestalt. 
In drolligem Pathos singt er im Plundersweiler Jahrmarkt seine 
Moralverse, aber nun in der Lutherstrophe, ja mit deutlichem 
Anklang an Luther's Nun freut euch lieben Christen gmein: 

Ihr lieben Christen allgemein 
Wenn wollt ihr euch verbessern? 

Ihr konnt nicht anders ruhig sein 
Dnd euer Gluck vergrossern. 

Das Laster weh dem Menschen thut 
Die Tugend ist das hochste Gut 

Dnd liegt euch vor den Fussen. 1) 

In der ersten Fassung war's eine einzige Strophe, ein Moment
bild; bei der Auffuhrung 1778 wurde ein Plakat gemalt und dem 
entsprechend mehrere Couplets hinzugedichtet (Herrmann S. 191), 
woher in den spateren Ausgaben der Zusatz "Die folgenden Verse 
ad libitum". Die Komponistin fiir jene Auffiihrung, Anna Amalia, 
zeigte aber fur die eigentiimliche Kraft der Lutherstrophe kein 
Verstandnis, denn sie fiigte der sieben ten Zeile in der Begleitung 
eine achte hinzu (Herrmann S. 268): 

fJr 

IJlt 
Dnd liegt euch vorden Fu-ssen 

Ob Goethe in der Wahl der Strophe von Michaelis' Travestie 
bewusst oder unbewusst beeinflusst warwissen wirnicht. Obrigens 
ist die Strophe ohne Bedeutung fur den Gang der Litteratur 
geblieben, es sei denn dass man sie als Vorklang zum U n t r e u e n 
K nab e n yom nachsten Jahre (1774) betrachtet. 

Dieser Ballade im Volkston geht in der Claudine von V ilia Bella 
ein orientierendes Gesprach uber das Genre voraus: "Da waren 
die alten Lieder, die Liebeslieder, die Mordgeschichten, die 
Gespenstergeschichten, jedes nachseiner Weise, und immer so herz
lich, besonders die Gespensterlieder .... aber heut zu Tage lacht 

1) s. Henkel Goethe Jbch. XIV 273, M. Herrmann, Jahrmarktsfest S. 189, Morris, 
Der j. Goethe VI 299. - Der Einfluss des Kirchenliedes auf die romantische Romanze 
ist an Biirger ,wiederholt erwiesen worden (s. Euphorion 24164), Fiir den Anhub kommt 
aber auch das alte historische Volkslied in Betracht z. B. ,lhr lieben Christen hQret an' 
1584 (Uhland Volksl. nr. 357), ,Hart zu ihr lieben Christen/eut', ,Ach hOret zu ihr Chris
tenleut' (Ditfurth, Volksl. 30 j. Kriegnr. 64.104). 
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man einen mit aus" - " "Nicht so sehr als Sie denken. Der aller
neuste Ton ists wieder, so1che Lieder zu singen und zu machen ... 
AIle Balladen, Romanzen, Bankelgesange werden jetzt eifrig auf
gesucht, aus allen Sprachen iibersetzt. Unsere schonen Geister be
eifern sich darin urn die Wette" " - und dann foIgt Es war ein 
Bukle freck genug, ein rechtes Specimen der Zeit, mitten zwischen 
Gleim und Uhland, kindlich glaubig, aber doch mit dem Lacheln 
der iiberwundenen Aufgeklartheit, so ehrlich zweifaltig dass 
die Gelehrten tOricht streiten,ob es Ernst oder Parodie sei. 1) Und 
auch hierfiirnahm Goethe die Lutherstrophe, die sein Bankelsanger 
im J ahr zuvor angestimmt hatte. Es war ja auch eben gesagt: 
eine Romanze, ein Bankelgesang sollte es sein. Diesen Zusammen
hang bestatigt von andrer Seite her ein merkwiirdiges Zitat: 
Blumauer, der die Claudine vielleicht von der Wiener Auffiihrung 
1780 her kannte und dem jedenfalls die mit seinem Bankelsang 
iibereinstimmende Form im Ohre haftete, iibernahm drei Verse 
daraus am Ende seines vierten Buches (s. Kistenfegers Anmer
kung zur Stelle). Gar ungliicklich hat Morris, durch einige Sprach
gleichklange verfiihrt, die Form aus der Lenore herleiten wollen 
("DieLenoren-Strophe hat Goethe urn den letzten Vers verkiirzt ( !). 
Die Strophen grenzen sich dadurch kraftiger ab und wirken 
weniger bankelsangerisch ( !)". Der j. Goethe VI 469). 

Kurz darauf wahlte Goethe die Lutherstrophe fUr seine humo
ristische Moritatromanze von der Rat t' i m K ell ern est, 
in welche sogar der Doktor Luther leibhaftig hineinschaut. Dass 
wir sie nicht in diesem Zusammenhang empfinden, kommt von 
ihrem lyrischen Timbre,dem frohlichen Tempo der zweisilbigen 
Senkungen und daher dass die Schlusszeile als Rundreim so obligat 
vom Chorus iibernommen wird, dass das siebenzeilige Gebilde 
unerbittlich zum mindestens achtzeiligen erweitert erscheint. Der 
Zusammenhang ist aber eklatant und damit erklart sich von 
selbst, was bisher den FausterkHirern Schwierigkeit gemacht hat, 
dass Frosch seine Romanze als "ein neu Lied, ein alt Lied, wenn 
ihr wollt" (,ein Lied vom neusten Schnitt' in A) bezeichnet. Die 
oben angeflihrte Einleitung zum U ntreuen Knaben in der Claudine 
gibt den klarsten Kommentar. 

') reh habe jemand behaupten horen Heine's Belsazer sei Parodie. Nun Heine's 
Eigenton ist's gewissJieh nieht, er dichtete im Ton der Volksballade aber ohne 
spottisehe Tendenz. Hartlebens Rosenmontag ist flir mich viel ausgesproehenere 
Parodie. 
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Sieht man vom Rattenliede ab, so fiihrt der Weg vom Untreuen 
Knaben direkt zum "S an g e r" des Urmeister 1783 (Werke 52eJ. 
Wiederum tritt ein Strassensanger auf, ein Harfenspie1er, wie das 
Titelkupfer zu Burgers Gedichten ihn 1778 dargestellt hatte. 
"Lassen Sie ihn weg, versetzte Melina, ieh bin niehts weniger als 
gestimmt einen Leiermann zu horen." Er singt ein Lob auf den 
Gesang, ein Lob des geselligen Lebens, dann den ,Sanger', darauf 
noch einige Romanzen und endlich Der Schafer pzttzte sich zum 
Tanz. Das einzige Lied des Strassensangers das mitgeteilt wird, 
Der Sanger, ist wiederum in der Lutherstrophe gefasst. Und hier 
ist nun diese Strophe in ein neues, letztes Stadium getreten, der 
letzte Rest von Burleskheit oder Parodie ist abgeschutteIt, sie 
wirkt als ruhigheiteres weltliches Gebilde mit ruhigem Akzent im 
Strophenschluss. 

Der Sanger erschien 1795 im Roman, 1800 unter den Gedichten, 
und konnte nun von beiden Stellen aus seine Wirkung uben. Die 
Musik kam zuerst. Reichardts Komposition, die in den Lieder
und Kommersbuchern bis heute die geItende blieb, begleitete den 
ersten Druck 1795, ZeIter folgte 1803 (spatere s. Goethe J ahrbuch 
XVII 190). Ein Zufall bewirkte dass der naturliche Rhythmus der 
Lutherstrophe, welchen die Choralsetzer der Reformation sehr 
wohl empfunden hatten, nun auch in dem WeItkinde zur Ausserung 
kam. Die erste Strophe, die ja so oft fur Komponisten bestimmend 
ist, hat namlich hier eine Schlusszeile von entschiedenster Selb
stiindigkeit "Bring ihn herein den Alten", und zwang so einen 
Komponisten nach dem andern diese Phrase mit selbstandiger 
Kraft auszustatten. Schon Reichardt, dann aber auch ZeIter, 
der meinte gegenuber Reiehardts Subjektivitat die "Balladen
form" wieder herstellen zu mussen (An Goethe 3. Febr. 1803). Was 
Anna Amalia in der Bankelsangerstrophe nur unklar, Seckendorff 
1779 im Untreuen Knaben 1) gar nicht ausgedriickt hatte, nun 
erklang die reimlose Schlusszeile als kraftvolle Erfiillung einer 
deutlichen Terzine : 

1) s. Schriften der Goethe Ges. XXXI 18. 
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Reichardt. 

p11 uJ·JlnJ11~J·:J.·lnnu 
Der Konig sprachs, der Page lief, Der Knabe kam, der Konig rief, 

I • I rr-

tiJ ~ I i)n Ii I J ~ 1 II 
Bring ihn herein den Alten. 

tJ¥ JI~H J l<:Im 
Zeiter's Absicht ist deutlich und ganz Goethe's Auffassung 

gemass: ein moglichst objektives geschlossenes musikalisches 
Gebilde, eine stehende Form, in welcher der Bankelsanger oder 
Leiermann sein ganzes Lied vortragen kann. Dieses Ideal fiel 
ffir die Spateren, Schubert, Lowe, Schumann, die das Lied durch
komponierten, weg, und so haben diese denn auch ihre Terzine 
jeweils dem Text angepasst. 

Noch zweimalhat Goethe spater eine Romanze in den alten Ton 
gegossen, aber der Zusammenhang ist weniger straff. 

Die Anfangszeile des B I fi m I e f n W u n d e r s c h 0 n 
(1797/98) weist auf die Konzeptionsstelle des Liedes, die Chronik
notiz "und machet in der Gefangknuss das Liedli: Ich weiss ein 
blawes Blumelein" und damit fiber den Reformationschoral hin
fiber zuriick zum Historischen Volkslied, in welchem die Waise 
keineswegs wesentlich ist. Sie hat denn auch nirgends rhyfhmische 
oder logische Kraft. 

Anders der Tot en tan z (1813). Hier sind es die obligaten 
zweisilbigen Senkungen, welche die Wortffille so vergrossem und 
den Rhythmus so aufregen, dass der Zusammenhang mit der 
Lutherstrophe kaum mehr empfunden wird. Viel eher fiihlt man 
Zusammengehorigkeit mit dem gleichzeitig entstandenen Treuen 
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Eckart, dessen Sechszeiler mit zwei Waisen sich wie eine Rein
kultur der Terzine der Lutherstrophe darstellt. 

Die Bra u t von K 0 r i nth fallt wegen ihres trochaischen 
Ganges und der Kurzzeilen in der Terzine, das Veil c hen wegen 
seines freien Ganges ausserhalb dieses Zusammenhangs. Aber 
von andrer Seite her kam Goethe noch einmal zu der siebenzeiligen 
Strophe. Unter den Geselligen Liedem des Jahres 1802 befinden 
sich zwei, die eine Beeinflussung vom alten Vagantenlied bezeugen, 
das Tischlied, das in der Vagantenstrophe selbst gedichtet 
ist, und die G en era I b e i c h t e, deren Titel so merkwiirdig 
an die Confessio Goliae anklingt. Letztere ist nun in der der 
Lutherstrophenahverwandten trochaischen Strophe des deutschen 
Gaudeamus (dessen Stollen ja ebenfalls Vagantenzeilen sind) 
1:4a+3bv :14cv +4cv +3bv abgefasst und wird denn auch seit 
lange auf die Melodie des Gaudeamus gesungen. Die alteren origi
nalen Kompositionen drangen namlich nicht durch; auf die Zelters 
wurde bei der Einweihung der Berliner Mittwochsgesellschaft 
1827 wohl noch die Parodie des Goetheschen Gedichtes von Sietze 
gesungen (Liederbiichlein der Mittwochsgesellschaft I, der 
Schlussvers ist hier Waise); die von W. Ehlers ca. 1810, in welcher 
die ungerade Schlusszeile prachtig zur Geltung kommt, hat M. 
Friedlaender neuerdings wieder bekannt gemacht (Schriften der 
Goethe gesellschaft XXXI). 

S chi II e r ist diese Wege nicht gegangen. Doch muss auch 
er hier erwahnt werden wegen des Siebenzeilers in der Anthologie, 
De r h y P 0 c h 0 n d r i s c h e PI u to, ein parodistischer 
Bankelsang in der Form Iv4a+v3bvlv4a+v4a+v3bvlv4c+ 
v4c: 

Der grobe Schulz im Tartarus, 
Marks Pluto zubenamset, 

Der mit Abschied und Morgengruss 
Monarchisch in dem Erebus 

Die Ziichtlinge durchwamset, 
Verlor zum Fluchen seine Brust, 
Und fast zum Peitschen den Gelust. 

Die Urheberschaft steht nicht fest, aber man neigt dazu es 
Schiller zuzuschreiben. Rhythmisches Einfiihlen kann diese 
Vermutung nur bekraftigen: Man vergegenwartige sich wie die 
sich iiberstiirzende Rhetorik des jungen Schiller einen besonders 
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adaquaten Ausdruck im Fiinfzeiler 2+3 fand (auf BUrger's und 
Schubart's Pfaden?), erst in einer Strophe des Rauberliedes 1), 
dann in der bankelsangerischen Romanze yom Grafen Eberhard, 
endlich imposant in der ,Resignation'. Nun ist obige Strophe. 
eben so wie zwei damit genau iibereinstimmende des Rauberliedes, 
augenscheinlich eben dieser Fiinfzeiler mit angefiigtem Reimpaar. 

Unter den wenigen Liedern, die W i e 1 and gedichtet hat, ist 
eines, in welchem er den Siebenzeiler augenscheinlich mit Riick
sicht auf den mittelalterlich romantischen Inhalt gewiihlt hat 
(I:v4a+v3b:lv4c+v4c+v3b in Der Vogelsang T. Merkur 1778, 
Werke 1855 XII 72): 

Ihr Ritter und ihr Frauen zart, 
So roth von Mund und Wang', 

Dnd junge Knappen edler Art, 
Horcht aIle meinem Sang! 

Seyd eurem Liebchen treu und hold; 
Dnd dient ihr um der Minne Sold, 

So sey's auf lebenslang! 

In der Komposition Seckendorffs wurde die Stroph~ durch Wie
derholung des Schlussverses achtzeilig (Mildheim. Lbch. nr. 368). 

Her d e r geh6rt mit seinen Choralen und geistlichen Liedern in 
der Lutherstrophe eher der vorigen Periode an (Werke her. Suphan 
286 29452, mit eingereimter Schlusszeile 29633 und in der neuer
dings wiedergefundenen Strophe Ehre und Liebe ZfdPh 49213, 

ohne jeden Reim in der Kantate Michaels Sieg I77S 2879'80)' Doch 
hat er einige interessantere Siebenzeiler. Die Gaudeamusstrophe 
iibernahm er in der Nachbildung von Hagedorns An den Schlaf 
seinem Vorbild (29107 vgl. Friedlaender Lied II 18. 149). Die 
Daphnisstrophe baute er in einer seiner Legenden, Die wieder
gefundenen S6hne I8oI, zwar ganz reimlos aber durch die 
syntaktische Gliederung und die Versschliisse vollkommen deutlich 
(28237) : 

Was die Schickung schickt, ertrage; 
Wer ausharret, wird gekr6nt. 

Reichlich weiss sie zu vergelten, 
Herrlich lohnt sie stillen Sinn. 

') Das Volk bat das ganze Lied danacb normiert, s. die Kommersbiicber. 
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Tapfer ist der LOwensieger. 
Tapfer ist der Weltbezwinger. 

Tapfrer wer sich selbst bezwang. 

77 

Ein Schillers Pluto verwandtes System 5+2 hat Die Reue 
14a+3bv 14a+4a+3bv 14a+3bv (29602). Ganz individuell gebaut, 
wenn auch die Terzine mit der Tageweis iibereinstimmt, ist 
wohl der Lobgesang an die menschliche Seele "nach Altdeutscher 
Manier" Iv3av+v3bvlv3av+v4bvlv4c+v3Wv+v3c (29312). 

Von den beliebten Erzahlern der Zeit seien Pfeffel und Lang
bein herausgegriffen. P f e f f e I (Poetische Versuche Wien 1809 
Nachdruck der 4ten Ausgabe) hat die Lutherstrophe mehrmals 
angewendet, nicht ohne GefUhl fUr ihre Schlagkraft; doch nimmt 
dies Gefiihl augenscheinlich mit den J ahren ab, da die ewigen 
Enjambements jedes StrophengefUhl iiberhaupt abstumpfen. Von 
einer Vorliebe kann man nicht sprechen, das zeigt die geringe 
Zahl: Aurora und Tithon (1765 travestierende Romanze I 82, s. 
oben S. 69 Anm.), Der Schlussel des Paradieses (1792 travestierende 
Romanze IV 119), Der neue Stoiker (1799 komische Erzahlung; 
siebente Zeile Refran VIII 17), Die Ersckeinung (1805 Romanze 
IX 64), Der Beutel (1806 komische Erzahlung IX 48). Aus friihes
ter Zeit ist das Lied Zufriedenheit (1755 1:4a+2bv :14c+4c+2bv 
I 18). - Lan g b e i n bietet kaum Interessantes. In der ersten 
Ausgabe seiner Gedichte 1788 ist nur ein Siebenzeiler Eginhard und 
Emma, ganz ungegliedert 4av +4b+4b+4av +4av +4c+4c; in 
der Gesamtausgabe (Stuttgart 1855) findet sich die Lutherstrophe 
fUnfmal rein: Die Harfnerin und der Monck (Spukballade II 
98), Der Felsenhut (Legende III 143), Die goldene Gans (Marchen 
III 78), Das Weizenorakel I (III 103), Poesie des Lebens (Lied IV 
240); ferner einmal mit doppelten Senkungen und eingereimter 
Schlusszeile: Der steinerne Freund (III 22) ; die Gaudeamusstrophe 
dreimal in frohsinnigen Liedern: Der Himmelsweg, Freuden des 
Lebens, Geburtstagsfeier Crelle I820 (II 235, III 203, IV 370); 
ferner Das Herzfenster mit vorangestellter Terzine (III 284), Die 
schone Nackbarin in der Form 1:4a+4b:14Wv+4c+4c (II 243) 
und die Geschichte der Harfnerin im Ton von Goethe's Braut von 
Korinth (II 104). 
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Auf weitere Zusammenstellungen aus der Sturm- und Drang
zeit sei verzichtet, und es sei nur aIs Ergebnis hervor gehoben dass 
urn die Wende des Jahrhunderts die Lutherstrophe und ihre 
nachsten Verwandten ein doppeltes Gesicht zeigte, ein ernstnaives 
und ein schaIkischnaives. Als typisches Beispiel diene S e u m e, 
der die Strophe nur zweimaI verwendete; einmal zu einem 
frommen Liede und einmaI zu einem Bankelsang (Werke 1837 
S. 649. 606) : 

MORGENLIED. 

Gott du bist gross und du bist gut, 
Rufst aHem, dass es werde; 

1m Anne deiner AHmacht ruht 
Der Himmel und die Erde. 

Preis ihn, mein Geist, preis ihn, den Herrn; 
Ihn pries nur jetzt der Morgenstern, 

Ihn preist der Glanz des Tages. 

LEBENSLAUF JEREMIAS BUNKEL'S. 

Ich bin geboren Anno Eins, 
Laut meiner Mutter Sage, 

In einem Dorf unweit des Rheins, 
Am Sankt Egidytage. 

Man trug mich Wicht ins Gotteshaus, 
Dnd tauft' und trieb den Teufel aus; 

Doch hat's nicht viel geholfen. 



FDNFTES KAPITEL 

DASNEUNZEHNTEJAHRHUNDERT 

Einleitendes S. 79. - Die Dichter S. 80. - tibersichten: 1. Lutherstrophe mit 
Waise S. 88. - 2. Waise als Refran S. 90. - 3. Scblusszeile eingereimt: a. Luther
strophe S. 92. - b. Marienstrophe S. 93. - c. Daphnisstropbe S. 94. - d. Gaudea
IDusstrophe S. 94. - e. Individuelle Strophen S. 95. - 4. Terzine einreimig S. 95. 
- 5. Waise in der 6ten Zeile S. 97. - 6. Terzine vorangesteUt S. 98. - 7. Andere 
Strophenbildungen S. 99. 

War die Lutherstrophe und ihre Sippe schon dem ausgehenden 
achtzehnten Jahrhundert ein altmodisches Erbstiick geworden, 
das dem Stiirmen und Ddi.ngen der modernen Seele nicht mehr 
entsprach aber trefflich die ersehnte Schlichtheit der guten alten 
Zeit ausdriickte - etwa wie eine umstandliche Staatskarosse 
unsrem Sozialfiihlen Ehrfurcht, dem individuellen aber ein Lacheln 
abfordert - wie viel mehr musste sie das fiir das fein verastelte 
antisoziale Innenleben der jungen Romantiker und deren Pfad
treter sein. 

Man kann wohl im allgemeinen sagen dass modernfiihlende, 
formempfindliche und formbeherrschende Dichter die Strophe 
nicht fiir eigenes Empfinden benutzen werden, nur altmodische 
oder schiilerhafte. Dagegen wird sie erscheinen, wo der Dichter aus 
seinemIchempfinden heraus indas Sozialempfinden tritt oder wo er 
in Maske spricht_ Fiir eigenes Empfinden lebte sich der Formwille 
der Romantiker bekanntlich nach zwei entgegengesetzten Rich
tungen aus: im Formentabmel jener Sprachlustigen, fur welche 
der Lacrimas als Schulbeispiel dienen kann, und in der musikali
schen Verinnerlichung des schlichten Vierzeilers, der Deutschland 
sein Kostlichstes verdankt, das Lied Goethes, Wilhelm Miiller's, 
Uhland's, Heine's, Eichendorff's, Lenau's. Fiir jene war Exoti
sches das N euland, diesen brachte die wiederentdeckte Nibelungen
strophe als Verdopplung ihres Rhythmus altneuen Reiz. 

Will man den Versuch wagen das unbewusste, unbegrenzte 
Geschehensein als historische Korperlichkeit aufzufangen, so wird 
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man zuerst das wohlkontrollierbare Verhalten der tonangebenden 
Lyriker festzustellen haben und dann mittelst einiger Durchstiche 
durch Publikationsserien, Zeitschriften, Almanache, ein Durch~ 
schnittsbild zu bekommen suchen. Dabei wird zweierlei stets im 
Augezu behalten sein. Erstensdassdas rhythmische VerhaItnis4+3 
ein so naturgegebenes ist, dass es ausserhalb jedes bewusst oder 
unbewussten geschichtlichen Zusammenhangs jederzeit uberall 
individuell auftauchen kann. Zweitens dass von unsern modernen 
Gedichten nur die Volks~ und Studentenlieder und die Operetten~ 
schlager durch M usik eindeutig bestimmte Gebilde sind, die meisten 
aber einen vagen oder vieldeutigen rhythmischen Bau haben, 
dass sie als Leselyrik gegeben und genommen werden, und ihre 
eventuelle musikalische Form eine willkurliche Neugestaltung ist. 

Die tonangebenden Individuen und Spharen verhalten sich 
folgendermassen. H () 1 d e r 1 i n, Tie c k, Wi 1 h elm Mull e r 
und von der nachsten Generation F rei 1 i g rat h, Len a u 
brauchen den Siebenzeiler uberhaupt nicht. Das ist gewiss 
bezeichnend fur den sch{)nheitsseligen H{)lderlin, fur den 
unkristallinischen Tieck, fur die Dichter der schlicht en Form 
Muller und Lenau, fur den Formakrobaten Freiligrath. Dem einen 
mag er zu hart, zu wuchtig, dem andern zu sehr konstruiert, dem 
dritten zu naiv gewesen sein: doch man hute sich aus der 
Runstlerindividualitat a priori Schliisse ziehen zu wollen, dafiir 
sind doch der Faktoren zu viel in der Menschenseele; bei N ovalis, 
Heine, Platen, Geibel erwarten wir das Gebilde gewiss ebensowenig, 
und doch wird es uns bei ihnen begegnen. 

Die wuchtige Lutherstrophe baut Nova 1 i s freilich nie, auch 
nicht in seinen geistlichen Liedern, wo er sich doch auch als 
Gemeindeglied aussern will; aber in der weicheren, ihm gemasseren 
Daphnisstrophe lasst er das arabische Madchen "in gebrochener 
deutscher Aussprache" singen (Heinrich von Ofterdingen Rap. 4): 

Bricht das matte Herz noch immer 
Unter fremdem Himmel nicht? 

Kommt der Hoffnung bleicher Schimmer 
Immer mir noch zu Gesicht ? 

Kann ich wohl noch Riickehr wahnen? 
Stromweis stiirzen meine Thranen 

Bis mein Herz in Kummer bricht. 

Als Aug u s t W i 1 h elm S chI e gel, der bewegliche 
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Anempfinder, 1797 auf Schillers Wunsch sich auf die Ballade einge
stellt und aus den ersten Korrekturbogen des Balladenalmanachs 
Schiller's und Goethe's Bildungsweise kennen gelernt hatte, 
produzierte er "mit kurzem Gedarm" auf Seite 278 seinen Arion. 
Wie er sich darin zu Schillers Welt stellte haben David Strauss und 
Haym besprochen, aber nicht dass er seine Form mit leichtester 
Variierung von Goethes Braut von Korinth, auf Seite 88 des 
Almanachs,entlehnte: Goethe I: 5av + 5b:1 3c + 3c + 5b 

Schlegell: v 4av +v4b:l v 3cv +v3cv +v4b 
Das Hervorstechende sind die ungliicklichen Kurzzeilen, die 

iibrigens auch beide Gedichte an die Grenze unsres Zusammen
hangs schieben. Die reine Lutherstrophe benutzte er einige Jahre 
spater, als er sich unter Novalis-Tieckschem Einfluss dem 
katholischen Mittelalter assimilierte urn eine fromme Romanze 
vorzutragen (Die Warnung in Schlegel-Tiecks Musenalmanach 
1802). Die neue Sehnsucht (Gedichte 1800 S. 9) mit der wunderlich 
wechselnden Reimstellung der mittleren Verse bleibt als ganz 
subjektiv hier ausser Besprechung. 

Bald darauf brachte die grosse Not und Erhebung das Sozial
empfinden und mit ihm das Gemeinschaftslied in den Vordergrund, 
sei es dass die F einempfindler sich selbst vergessend in die Gemein
schaft sprangen, sei esdass die schlichteren Sozialempfinder mehr 
hervortraten als in ruhiger Friedenszeit. Die Lutherstrophe c.s. 
spiegelt den Zustand. 

Ein redendes Beispiel des ersten Falles ist F r i e d ric h 
S chi e gel. In seiner Gedichtsammlung 1809 stehen neben einigen 
individuellen Siebenzeilern (S. 320. 344. 369) zwei wurzelechte 
einfache, und diese beiden gelten dem ungliicklichen Vaterlande: 
Freiheit so die Flugell:3av+3b:13cv+3cv +3b und das GelUbdein 
der Lutherstrophe mit eingereimtem Schlussvers. Beide schlugen 
ein, sie stehen z. B. beide noch 1819 unter den 65 Nummern 
von Follen's Freyen Stimmen frischer Jugend. Freiheit so die 
Flugel verklapg bald nachher, ich vermute dass es Schenkendorfs' 
Freiheit die ich meine unterlegen ist, welches 1818 die treffliche 
Melodie erhielt, in der es noch lebt. Das GelUbde, 1809 von der 
Zensuraus dem Buch entfernt, 1813 das Weiheliedderschwarzen 
Freischar, urspriinglich auf die Melodie des Gaudeamus gesungen, 
bekam 1818 eine eigene prachtige Melodie im Geist der Luther
strophe und mit bewahrter Terzine und hat sich so bis auf den 

Kossmann 6 
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heutigen Tag in den Liederbiichern als einzige Spur Friedrich 
Schlegels erhalten: 

Es sey mein Herz und Blut geweiht 
Dich Vaterland zu retten. 

Wohlan, es gilt, du seyst befreit, 
Wir sprengen deine Ketten I 

Nicht fiirder solI die arge That, 
Des Fremdlings Obermuth, Vernith 

In deinem Schooss sich betten. 
Den zweiten Fall eher illustrieren die eigentlichen Freiheits

dichter Arndt, Korner, Schenkendorf, doch muss man immer im 
Auge behalten dass ihre patriotischen Lieder vielfach auch wirklich 
zum Chor- ja Choralgesang bestimmt waren und sogestalt lebten. 

A r n d that ziemlich viel in Siebenzeilern gedichtet, oft mit 
doppelten Senkungen (Gedichte 1860 S. 52. 62. 140.232.248.251. 
347.365. 374); speziell die Lutherstrophe braucht er fiir die naive 
Legende (S. 436. 196) und fUr seinen Katechismus des Landwehr
manns 1813 (S. 230). K 0 r n e r benutzt die Lutherstrophe zwei
mal: in dem Festliede an Elisa v. d. Recke, wo er ausdriicklich als 
Sanger alter Tage auf tritt, und in dem Einsegnungslied seines Frei
corps (hiermit Angabe der Choralmelodie). Der Schreckenstein und 
der Elbstrom ist durch Anreimung der Waise und die doppelten 
Senkungen andersartig; noch weiterabstehenDas W underbliimchen 
und Lutzows Wilde J agd. Ebenso verwendet S c hen ken d 0 r f 
die Lutherstrophe fiir sein Jagerlied 1813, mit Angabe der 
Choralmelodie, und fiir seinen Gesang zu Vater Stillings Fest 1815; 
doch auch fUr ein individuelles Gedicht Brief in die Heimath 
(Gedichte 1878 S. 94. 184. 84); in der Sammlung seiner Gedichte 
~tehen noch zwei andre Siebenzeiler (S. 39. 102), das erste eine 
M ystifikation oder ein Irrtum, denn ein solches Lied von Steinmar 
existiert nicht, das zweite mit vorangestellter Terzine. 

Unter R ii c k e r t's zahllosenStrophenformensindauchrecht 
zahlreiche Siebenzeiler. Aber die Lutherstrophe hat er nur in 
einem ]ugendgedicht Des Stromes Liebe (Werke 1868 VII 304) und 
dann in den Freiheitskriegen verwendet (I 42. 102. 169. 174. 228, 
Nachlese 1910 1 13. - 1 443, II 267.497, Nachlese II 163 variieren 
mehr oder weniger durch Anreimung des Schlussverses und 
bewegliche Senkungen). Er hat auch einige andere element are und 
daher langverwendete Siebenzeiler gebaut: die Marienstrophe 
(s.o. S. 38) im Schweizerkas von I8I4 und dann dreimal in den 



DAS NEUNZEHNTE J AHRHUNDERT 83 

Kinderjahren des Dorfamtmannsohns (I 214, II 226. 250. 252, 
vgl. auch II 410, VII 140); und die Daphnisstrophe (VII 134, 
N achl. 138, mit doppelten Senkungen VII 333. V 20, N achL II 587). 
Die iibrigen mehr individuellen Siebenzeiler Riickerts sind: 

I: 3a v + 3b :1 3c v + 3 c v + 4b 1558. Abends wo im Zimme1' (Liebe

l:v3a
I: 4a 
l:v4a 

3c v + 3 a v + 5c v 
+v3bv:lv3c v +v3 c v +v3b v 
+ 3bv:1 3c v + 3 c v + 5b v 
+v3bv:lv3c v +v3 c v +v4a 

v4c +v3 b v +v4c 

4a 
I: 4a v + 4b :1 4c 

4b 

+ 4KI +v3K2 v 
+ 4W v + 5c 
+ 4 a v + 4b 

4c v + 2 c v + 4b 
I: 4a v + 4bv:1 4c(v)+ 4 c(v)+ 4c(v) 

4c v + 4 c v + 3b v 
5c v + 4 c v + 5c v 

l:v4a v +v2b :lv4c v +v4 b +v3c v 

l:v4a v +v3bv:1 4c + 4 c + vv3b v 
l:v4a v +v4b :lv3c v +v3 b +v3c v 
l:v5a v +v4b :lv4b +v5 a v +v4b 

l:v5a(v)+v5b :lv5b +v5 a v +v5b 

fruhling V 9). 
II 257. E1'ntelied. 
II 270. De1' K1'autschneider. 
II 231. An die Vogel I. 
II 411. Kinde1'lied von den grul1en 
Sommervogeln [1822]. 
II 218. Die gnridige Frau [ein Floh
lied]. 
II 332. Mailiede1' nr. 34. 
V 137. nach Steinmar HMS 1032 , 

Nachl. I 422. Die Schme1'zen [1839). 
Nachl. 196. Neue Liedernr. 53 [1822] 
II 526. Begegnung. 
II 247. De1' Vater [1829]. 
II 262. Die abgest1'eitte Ahre. 
VII 98. Neuer Muth. 
I 164. Die Gottesmauer. dalctylisch. 
VII 98. Grosses aus Kleinem. 
Nachl. I 90. Bei Sonnenaufgang 
[1822]. dalctylisch. 
V 131. nach Hartwic v. Rftte 
MF 11615, 

Einige andere beruhen nicht auf 4+3 (I 61.445,II 329.337. 360. 
365.602, VII 5, Nachl. I 114.409). 

Besondere Beachtung erheischt U h I and. Nicht nur weil 
sein Beispiel so unerhorten Einfluss auf ganze Dichtergenerationen 
ausgeiibt hat, sondem vorziiglich weil sein Beispiel in diesem 
Fall einen neuen Hohenpunkt bedeutet. Dreimal hat er die 
Lutherstrophe verwendet, zweimal davon - vielleicht beeinflusst 
von Goethe's Sanger - zur mittelalterlichen Romanze: 1805 im 
Treuen Walther, 1811 in Roland Schildtrager. Man beachte den 
entgegengesetzten Charakter der beiden Gedichte, dort fleischlose 
Nazarenerzeichnung, ein unbewegt angehaltener Ton aus ferner 
Marchenweite, hier die munter dahinschreitende Aventiure vom 
jungen Draufganger, glitzemd in mannlich verhaltener Schalk
heit und meisterhaft anempfundener Naivitat. Man mochte 
behaupten dass dort, so restlos auch der Inhalt in die Form einge-
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schmolzen ist, die Form doch zufillig, absichtlich gewahlt ist, hier 
aber Form und Inhalt a priori als eins erscheinen. Hier hat die alte 
Strophe nach ihren Wandlungen im 18ten J ahrhundert aufs 
Neue ihre Erfiillung gefunden. Naive Frommheit und spottelnde 
Travestie· sind zur hoheren Ironie hinauf geHiutert, und die Waise 
entfaltet die Kraft auch diese zu pointieren: 

Wer suchen will im wilden Tann, 
Manch Waffenstiick noch finden kann; 

Ist mir zu viel gewesen. 

Den Schild hab ich, ihr lieben Herro I 
Das Kleinod hatt' ich gar zu gem, 

Doch das ist ausgebrochen. 

Urn Gott, Herr Vater, ziimt mir nicht, 
Dass ich erschlug den groben Wicht, 

Derweil ihr eben schliefet! 

Eine andre Welt duftet das Metzelsuppenlied I8I4, und doch 
aussert sich auch in diesem die See1e der Lutherstrophe. Wir sind in 
der fromm-btirgerlich-humoristischen Welt Hebels und Ludwig 
Richters (der ja auch ein treffliches Blatt ,Schlachtfest' geschnitten 
hat), wo jedes Lied von selbst Gemeindelied ist. - Auch die alte 
Tageweis hat Uhland einmal benutzt, 1806 in den Drei Fraulein, 
deren Form Dtintzer arg verkannt hat; und eine ahnliche, 
von Dtintzer als altdeutsch empfundene Strophe J:v3av + v 3b:J 
v3cv+v3cv+v3cv in zwei eben falls romantischen Gedichten, 
Frauleins Wache 1808 und Jungfrau Sieglinde 1812. 

Goethe's und Uhland's Siebenzeiler haben gewiss ihren Einfluss 
auf den Formwillen der nachsten Generation ausgetibt. Nicht zu 
reden von in's Auge springenden Palimpsesten wie Wetzel's 
Spielmann « Goethe's Sanger), Anastasius Grtin's Ein Schloss in 
Rahmen « Goethe's Totengraber), Rappard's Kaiser Maximilian 
und Simrock's Rekrut auf Philipps burg «Roland Schildtrager), 
so wird man auch eigenwertige Bildungen auf ihre Neupragung 
zurtickftihren dtirfen. Ais Proben seien Schwab, Wackernagelund 
Simrock herausgegriffen. 

Gus t a v S c h w a b tragt mehrere seiner Romanzen in der 
Lutherstrophe vor. Mit Waise: Hans Koch und Des Jagers Gesicht 
(Gedichte Reclam S. 288. 371), Das Geliibde (Musenalmanach 1833, 
fehlt in den Sammlungen); durchgereimt: Die seltene Kur und Der 
Riese von Marbach (Gedichte S. 355. 248). In der Tageweis: Die 
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Maid von Bodmann (Ged. S. 347). Etwas abweichend Der Glocken
schlag l:v4a+v3b:lv4c+v4c+v3b (Ged. S. 279). 

Der feinfiihlige W i 1 h elm Wac k ern age 1 benutzt die 
reine Lutherstrophe nur einmal urn im archaisierenden Bankel
sangerton die Erfindung der Buchdruckpresse zu besingen 
(Gedichte 1873 S. 287) und einmal mit eingereimtem Schlussvers 
im lieb- und weinfrohen Vagantenton (Weinbuchlein S. 55): 

Wir trinken darum froh bewegt 
Tot milia guttarum, 

Wei! unser Herz in jeden legt 
Salutem amatarum; 

Wir sprechen bis zum letzten Hauch: 
Suss ist der Wein, doch scheint mir auch 

Amare non amarum. 

Die alte Tageweis benutzt er mit leichten Varianten fUr das 
romantische Volkslied Soldatenlieb, ihre Reimstellung auch einmal 
fUreinpolemisches Vaterlandslied Verzeiht (Ged. S. 21. 197). In 
seinen religi6sen Gedichten nahert er sich einigemal frei den alten 
Gemeindeformen: Abendopfer l:v4av + v 4b :lv4cv+v4cv+v4b 
(GedichteS.335),Osternacht I: 4a+ 4bv :1 4c + 4c + 3bv 
Gedichte S. 380). 

K a r 1 S i m roc k gebraucht neben dem Vier- und Achtzeiler 
ganz gem die Lutherstrophe fur die Romanze frommen und 
heitem Tons, so Das Gnadenbild zu Marienburg, Das Bild in der 
Marien-Ablass-Kapelle zu Koln (durchgereimt), Das Ave Maria 
(Waise als Refran); Der Rekrut auf Philippsb~trg, Die Schule der 
Stutzer (Gedichte 1863, S. 285.282. 314. 201, Gedichte 1844 S. 278), 
einmal auch etwas bankelsangerisch als Neujahrswunsch (Ged. 
1863 S. 41); die Daphnisstrophe zweimal, in S. Materns Erweckung 
und Der iunge Veteran (S. 162. 82) ; die alte Tageweis leicht v;u.uert 
einmal, in Mit Liebchen (S. 29), eine individuelIere Variation ist 
Am 28. August (Ged. 1844 S. 400). 

Kaum jemand war auf die Lutherstrophe von N atur so ein
gestimmt wie A del b e r t von C ham iss o. Seinem naiven 
Sarkasmus stand die klare Form mit der sinnfalligen Pointe 
trefflich, und die zwei modemen Muster, der Sanger und Roland 
Schildtrager waren in ihm aufgegangen. Waise undRefran sind seine 
Lieblingsmittel urn das Zucken der Mundwinkel auszudrucken, 
man denke nur an seine Tragische Geschichte und an die Funfzeiler 
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Weibertreu8, San Vito, Die Sonne bringt es an den Tag. So musste 
die Lutherstrophe ein Fund fiir ihn sein. Er ergriff sie zuerst im 
Jahre 1827, als seine Mittwochsgesellschaft zu Goethe's Geburts
tag einen Preis aussetzte "rur das beste Gesellschaftslied nach 
einer allbekannten Melodie", und dichtete seinen Liederstreit in 
ausdriicklicher Anlehnung an Goethe's Sanger (In der Handschrift 
ist das Gedicht sogar Die Sanger uberschrieben, und in den beiden 
ersten Veroffentlichungen 1) findet sich auch die Melodieangabe 
Was hor ich draussen vor dem Thor; ob Chamisso aber ZeIter's 
oder Reichardt's Melodie im Ohr hatte, weiss ich nicht zu sagen). 
Darauf wahlte er sie 1831 fur das erste Gedicht seiner Lebens-Lieder 
und Bilder, dann immer zwingender 1832 fur das U rteil des 
Schemjaka und endlich vollendet 1833 in Der rechte Barbier, mit 
der klassischen Terzine: 

So, so! das hatt' ich nicht bedacht, 
Doch hat es Gott noch gut gemacht; 

Ich will's mir aber merken. 
Noch in einigen andem Gedichten, in Hans im GlUck 1831 und 

in Boser Markt 1833, umspielte er die vertraute Form. 
Hier verdient ein weniger im Licht der Popularitat stehender 

Dichter, F. G. Wet z e I (1779-1819), Erwahnungweil beiihm 
die Neigung zur siebenzeiligen Strophe ebenso innerlich begriindet 
ist. Schon der erste Herausgeber seiner Gedichte, Z. Funk, 
hat in seiner Vorrede darauf gewiesen dass Wetzel "im Felde 
echter Volkspoesie neben Ruckert und Uhland stehe" und dass er 
"seine Vaterlandsliebe, Wahrheitsliebe, sein Gottvertrauen in stets 
adaquatester Form und deutscher Kem- und Luthersprache" 
ausdriicke. Wetzel benutzt die Lutherstrophe dreimal fur die 
Romanze (Gedichte 1838S. 135. 144. 165) und dreimalfurdas vater
landische Lied (S. 208. 250. 316); femer einmal fur die Romanze 
eine der Marienstrophe nachststehende Strophe mit Waise (Das 
Christusbild zu Wittenberg S. 100) und zweimal rur das vaterlan
dische Lied die siebenzeilige Strophe eines Wallfahrtsliedes /:4av 
+4b:/4Wv+4c+4c (S. 243.326). Dass GoethesSangerzwischen 
Luther und Wetzel vermittelt hat beweist der Inhalt des Spielmann 
und die Melodieangabe bei So zundet an den wackern Brand. 

Den rechten Gegensatz zu den Letztgenannten bilden dieLyriker 

1) Liederbiichlein der Mittwochsgesel1schaft Heft 2 Berlin 1827 und Gubitz Gesell
schafter 12 Sept. 1827. 
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innerlicher Sprachmelodik, Brentano, Heine, Eichendorff, wie 
auch die obengenannten Wilhelm Milller und Lenau. Doch findet 
sich zufaIlig oder aus besondern GrUnden die Form auch bei 
ihnen. B r e n tan 0 stimmt einmal im Romanzenton Es war ein 
trommer Ordensmann wirklich die Lutherstrophe an (Das Wald
vogelein, die Waise als Refran. Ges. Schr. I 235). Einigermassen 
verwandt ist noch das Lied, welches die Marchen einleitet 
Nun gute Nacht mein Leben (l:v3av + v3b:l v3cv +v3cv + v 2W 
Ges. Sehr. II 436). Die wenigen andern Gedichte, deren Strophe 
siebenzeiligist, sind jedoch nicht auf4+3 angelegt (1161. 459, II 48 
s. unten). - Das einzige Gedicht, in dem He i n eden Siebenzeiler 
baut, ist der absichtlich im Romanzenton vorgetragene Proiog 
des Lyrischen Intermezzo's Es war 'mal ein Ritter triibselig und 
stumm, bis auf den letzten Reim im Schema von Goethe's 
Todtentanz, und mit diesem der Lutherstrophe fernstehend. -
Unter E i e hen d 0 r f f s freien Strophenbildungen finden sich 
natiirlieh auch einige Siebenzeiler, aber die straffe Gliederung 
4+3 widerstrebt ihm durchaus. Ieh wiisste nur das J ugendgedieht 
An die Meisten zu nennen, das sie aufweist (Werke 1864 I 380). 
Man tate der Form von Der Schalk (1453) Unrecht, wenn man 
sie als 1:4av +4b:14av +4av +4b schematisieren wollte, es ist 
vielmehr ein sanftwogendes Auf und Ab mit stets sehwankenden 
Casuren, unfassbar fur jede Schablone. So ist auch die absichtlich 
derbe Strophe Mein Schatz das ist ein kluges Kind in dem 
Jugendroman Ahnung und Gegenwart (Kap. 18) keineswegs 
l:v4a+v3bv:lv4a+v4a+v3bv, sondern unteilbar bis auf die 
beiden letzten Verse die zusammengehen. Und bis in das Reim
geflecht dringt die unendliche Melodie des Silberplatseherns in 
Versen wie Der Abend, Begegnung, Verschwiegene Liebe (1271. 496. 
505) z.B.: 

Schweigt der Menschen laute Lust: 
Rauscht die Erde wie in Traumen 
Wunderbar mit allen Baumen, 
Was dem Herzen kaum bewusst, 
Alte Zeiten, linde Trauer, 
Und es schweifen leise Schauer 
Wetterleuchtend durch die Brust. 

Mit so1chen Versen verschwebt der Siebenzeiler wie jede andre 
Form in's Korperlose. Und damit hat auch diese Untersuehung 
ihr Ziel erreicht. Denn wenn auch in der folgenden Zeit noeh 
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Gruppen wie die Mtinchener urn Geibel, oder Einzelne wie 
Th. Storm und Liliencron sich wieder korperllcher liusserten, so hat 
sich doch der Weg, der zum Neuland deutscher Lyrik, zu Stefan 
George, Hoffmannsthal, c Amo Holz u.a. fiihrt, mit emeuter 
Entschiedenheit von jenen Sprachgebilden weggewandt, die ftir 
sie dem grossen allgemeinen Leierkasten angehoren. 

G e i bel s Siebenzeiler wie Morgenwanderung, Herbstklage, 
Mene Tekel werden einer Darstellung dieser Zeit vielleicht als 
Musterbeispiele dienen wie das alte Schema der Lutherstrophe 
durch spielende Rhythmisierung modemen Pulsschlag bekommen 
konnte. Doch wird man dabei nicht zu tibersehen haben dass 
durch doppelte Senkungenauch sonst, besonders im frisch en 
Lanzknechtton Scheffelschen BIutes, eine lihnliche Befreiung 
stattgefunden hat: 

Der schonste Knab', die susseste Maid, 
So hiessen sie in der Runde. 

Sie sahn sich in bluhender ]ugendzeit, 
In lichter Maienstunde; 

Sie tauschten Herz urn Herz sofort, 
Sie war sein Schatz, er war ihr Hart, 

Roland und Hildegunde. 
Muller von Konigswinter. 

Obersichten 

1. Die Lutherstrophe mit Waise 

a) a I s For m d err 0 man tis c hen Rom a n z e. 
Neben den besprochenen Meistem dieser Dichtart, Go e the, 
Uhl and, Cham isso, Sch wa b, Simrock, Arnd t sind 
ftir ihr soziales Leben die Nachahmer bezeichnend, wie man sie in 
den Sammlungen der Zeit findet. So 0 e be c k e's Heinrich und 
Bertha, Rap pa r d's Kaiser MaximilianinSimrock'sRheinsagen 
oder Wet z e I 's Spielmann in Hub's Balladen und Romanzen
dichtem. Ais redendes Beispiel sei P I ate n's Vergissmeinnicht 
1813 herausgehoben, worin dieser sechzehnjlihrig, also wirkIich 
im Zustand charakterloser Minderjlihrigkeit, zum einzigen Mal 
solchen Inhalt in solcher Form repetierte und damit absolvierte. 
Und ein ebensolches Schulexercitium ist der Minneberg 
1807 des fiinfzehnjlihrigen Aug u s t Mayer (s. K. Mayer 
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Uhland u. s. Freunde II 34, iiber den Dichter s. Goed. VII 229). 
Auch· He b bel verwendete die Lutherstrophe zur Romanze 
fast nurin seiner Vorzeit. Todestucke 1832, Des Konigs Jagd 1833, 
Wiedersehen 1836, Eine Hinrichtung 1841 verwarf er spater selbst; 
nur Nachts 1834 und Das alte Haus 1834 (welches Uhland belobt 
hatte) nahm er in seine Sammlung auf (Werke her. R. M. Werner 
VII 76. 85. 134. 184, VI 204. 266; einige andere Siebenzeiler s. VI 
170. 196. 229, VII 82). AIsBeispielkiinstlerischer Riickstandigkeit 
kann A. Bub e's Goethe und der Magnat. (Cosmar's Athenaum 
1837 S. 9) gelten. 

b) als gesellsc hat ft Ii c h e s Lied. In Kirche, Feld und 
Kneipe mit Orgel-, Kanonen- und Klavierbegleitung erklingt die 
alte Weise inalt undneuen Texten. Die besprochenen von A r n d t, 
K 6 r n e r, S c hen ken d 0 r f geh6ren der Weltgeschichte an. 
In den stilleren Familienkreis versetzt uns M a hIm ann's 
Weihnachtslied Als unser Herr zur Erde kam (Gedichte Reclam S. 
96) und Got twa It's Bei der Leiche eines Vollendeten (Frauen
taschenbuch 1817). Als Seltenheit dass auch intimetes Gefiihl 
sich in dieser Form ausdriickt sei A. v. S chI i p pen b a c h's 
Myrtenreis genannt, das iibrigens doch durch die doppelten 
Senkungen in der Waise und durch die Reimkiinstelei c = aindivi
dualisiert ist (Deutscher Musenalmanach 1833). - Ein Fliichtling 
aus dieser Gruppe ist das Studentenlied 0 alte Burschenherrlich
keit. Der Text ist 1825 in der Lutherstrophe gedichtet, wie man 
noch heute in den beiden letzten Strophen sehen kann. In den 
ersten vier Strophen bestand die Schlusszeile v3Wv gleichmassig 
aus den Worten 0 J erum, J erum, J erum. Das eigentliche Leben des 
Gedichtes begann erst, als es sich ca. 1842 mit der freigewordenen 
achtzeiligen Melodie eines alteren Liedes verband. Da erst wurde 
zur Fiillung der Melodie dem 0 J erum, J erum, J erum das 0 quae 
mutatio rerum hinzugefiigt und in den beiden letzten Strophen die 
siebente Zeile als achte wiederholt (s. Commersbuch her. M. 
Friedlaender) . 

c) A 1sT r a v est i e, Ban k e I san g. So kommt die 
Lutherstrophe nun wohl kaum mehr vor. In den Biedermaier-, 
Schartenmaier- und dergleichen Gedichten wie sie die Kommers
biicher und vor aHem die Sammlung, Deutschlands Leierkasten' 
fiihren, herrschen andre Strophen, besonders der einfache 
Vierzeiler. Auch in Rebiczeks Sammlung, Der Wiener Volks- und 
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Bankelsang 1800-1848' (Wien u. Leipzig o. J.) kommt kein 
Siebenzeiler vor. Einige Reste sind bei K 0 r n e r, S i m roc k, 
Wac k-e rna gel angefiihrt, auch M 0 r ike's humoristisch 
gewichtige Gratulation Dem Senior der ersten Uracher Promotion 
(Werke, Hesse III 96) darf hierher gerechnet werden. Das bekannte 
Ulkgedicht Nach Italien, nach Italien, mocht ich Alter ietzt 
einmaligen in Deutschlands Leierkasten beruht auf 2 X 3+ Refran. 

2. Die W a i sea I s R e fr a n 

Es wurde schon oben angedeutet dass der Schlusszeile der 
Terzine mit der unerwarteten Pause hinter sieh, gerade wie 
dem Schluss des Pentameters innerhalb des Distichons, die Kraft 
innewohnt eine epigrammatische Pointe auszudriicken. Diese 
Eigenschaft fiihrte folgerichtig dahin - oder insofern in der 
Schlusszeile der alte Adonis steckt, dahin zuriick - dass sie in der 
Riehtung zum Refran auswuchs. U nd in der Tat beobachten wir bei 
ihr aIle Stadien des Refrans, von dem syntaktisch eingegliederten, 
der bloss aus einem gleiehen Endwort besteht, bis zu dem freien 
VoIlvers, der sich ganzlich aus dem Satzgefiige herausgelOst hat 
und nur den Ton angiebt, auf den das Lied gestimmt ist. Auf 
diesem Wege liegen allerlei lustigwirksame Pikanterien. Das 
Einmiinden von Heterogenem in einen pragnant gefassten 
Erfahrungssatz ist ja das eigentliehe Reizmittel des modernen 
Couplets; je raffinierter, je gewagter die Koppelung der beiden, 
desto elementarer die Wirkung auf die Teilnehmenden als 
Spannungslosung. Da der Siebenzeiler diese Losung im ungeraden 
Vers bringt, fordert er die Teilnehmenden auch rhythmisch heraus 
mit in die losenden Worte auszubrechen oder den Rundreim kraftig 
mitzusingen. 1m letzteren Fall freilieh wird der Siebenzeiler dabei 
mindestens zum geraden Achtzeiler erganzt. 

In Go e the's Rattenlied 1774/75 ist es die stehende Verglei
chung ,Als Mtte sie Lieb im Leibe', die auf die fliessenden Momente 
der Handlung angewandt den Refran bildet; die gebrauchliche 
Melodiewiederholtdiesensiebenten V erseinfachals Chor. Besonders 
geeignet zum Refran ist das Motiv einer allrettenden Phrase; 
so benutzen Brentano (Das Waldvogelein Ges. Schr. I 235 Luther
strophe) und Simrock (Das Ave Maria Deutscher Musenalmanach 
1839 l:v4av+v4b:lv4cv+v4cv +v3v ) im Legendenton das 
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Gegrusst seist du Maria. R ii c k e r t nimmt in einem Trutzlied 
Bliicher's Ehrendoktorat aufs Kom und Hisst die Schlusszelle von 
stets andrer Seite in die W orte Doctor Juris miinden (Bliicher 
1815 nr. 1 Werke I 174 J:v4a+v3bu:Jv3c+u3c+v3v) und zur 
selben Zeit braucht er sie in einem Trinkspruch auf Bliicher und 
Wellington urn dreifach sein ,Hoch' zusammenzufassen (N achlese 
I 13). PIa ten setzt in einem politischen Zeitgedicht ein Faktum 
Der Konig tanzt in M oskau hohnend viermal in Gegensatz zu 
dem Wohl und Weh des Vaterlandes (Polenlieder 1832 leise an 
A us tiefer N oth schrei ich zu dir anklingend). Das tiefste Wesen des 
Refrans erfasste J. M 0 sen in seinem Liede yom Sandwirth 
Hofer, indem er den Einzelfall in jedem Einzelmoment in den 
Glorienschein yom Land Tirol stellte; nicht zum wenigsten diesem 
refranartigen Strophenschluss verdankt das Lied seine breite 
Volkstiimlichkeit. Die Melodie in welche das Gedicht gezogen 
wurde, hat freilich seine Strophenform erweitert indem die 7te 
Zeile sehon im Solo zweimal gesetzt und dann in dieser Verdoppe
lung yom Chor wiederholt wird (D. Musenalmanach 1833 
J:v3av+v3b:Jv4c+v4c+v3; iiber die Melodie s. Kossmann, 
Der deutsche Musenalmanach 1833-1839. S. 36). Zu dauemder 
Beliebtheit in Studentenkreisen hat der Refran auch D r i m
b 0 r n's Lied yom Kaiser Wenzel verholfen; hier werden sechs 
Trinkgedanken beim Konigsstuhl zu Rhensc lokalisiert (D. Musen
almanach 1836 Lutherstrophe. Die Melodie wiederholt die Schluss
zelle). - So hat die Waise der Lutherstrophe noch manchesmal 
als Refran die Aufgabe des Frappez toujours erfiillt z. B. polemisch 
in K. v. T hal e r s Lied vom Peterspfennig (Gegen Rom. her. 
E. Seherenberg Elberfeld 1874 S. 101), als Wahrheitspruch 
Verganglichist die Liebe (H. Tiro, HerbstfadenD.Musenalmanach 
1835) und Es ist die alte Leyer (G. S c h u I z D. Musenalmanach 
1836), oder lyrisch Treulieb bist gar so weit (F. R. Her r man n 
Frauentaschenbuch 1821) oder rein musikalisch iibermiitig 
iiberfliissig Die Konigin von SpaniC1t (L. Bra u n f e I s 
D. M usenalmanach 1836). 

Nur innerlich, syntaktisch iiberhaupt nieht mit der Strophe 
verbunden ist der Refran Dem Herrn allein die Ehre in Komer's 
Lied zur feierlichen Einsegnung des preussischen Freicorps. Hier 
hat der Dichter sein geistlichpa triotisches Chorlied bewusst an den 
alten Choral Sev Lob und Ehr dem hOchsten Gut angelehnt, der 
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ebenso selbstandig den Refran Gebt unserm Gott die Ehre hat. 
Korner giebt zwar als Weise an Ich will von meiner Missethat, das 
gewohnlich auf die Melodie A us tie/er N oth gesungen wird; doch 
das widerspricht nicht, denn Sey Lob und Ehr hat keine Melodie 
und Korner kann daher ganz wohl beide Lieder auf dieselbe Melodie 
gesungen haben, gehen doch die Weisen der Lutherstrophe vielfach 
durcheinander. 

3. S i e ben z e i I e r mit e i n g ere i m t e r S chi u s s
z e i I e 

a. Die L u the r s t r 0 p h e. In der Lutherstrophe ist der 
Riickfall der Waise in einen Schlussreim jederzeit moglich, wie der 
einer Ziichtung in die Grundform. Wer die Kraft der Waise nicht 
kennt kann sie als Willkiir empfinden und aufgeben. Andrerseits 
kann ein Reimlustiger die ungerade Schlusszeile bei voller 
Wahrung ihrer rhythmischen Wucht in die Strophe einreimen. So 
soIl das Studentenlied in Z a c h a ria sW ern e r's Luther I 3 
natiirlich Luther's Strophe sein und ist es auch trotz Reim: 

Der heil'ge Vater treibt's zu bunt, 
Er will uns schier kuranzen. 

Vemunft solI wie ein Pudelhund 
Nach seiner Pfeife tanzen; 

Doch brave Pursche prellt man nicht, 
Wir lachen ihm ins Angesicht 

Und seinen Pfaffenschranzen. 
Dasselbe gilt fiir F r. S chI e gel's GelUbde (s.o.). Bei solchen 

aus dem Gesang heraus konzipierten, also wurzelechten Liedern 
wirkt auch beim stillen Lesen die Kraft der zu Grunde liegenden 
Melodie noch mit. Bei den Deklamationsversen bleibt dem 
subjektiven Empfinden undKonnendesLesers und Vorlesers soviel 
iiberlassen dass nur feinsteAnalysezu einerobjektivenBeurteilung 
fiihren kann. Den Dichter selbst schalte ich aus, denn was 
sein inneres Ohr empfand geht uns nur an, insofern er es geaussert 
hat; iiber den Vortrag seines Gedichtes hat er gewohnlich kaum 
mehr zu sagen als ein andrer: Ritter Toggenburg von Schiller in 
breitem Schwabisch vorgetragen wiirde Lachen erwecken. 

So wird es schwer sein zu entscheiden ob A r n d t in Des 
Knaben Wiegenlied 1813 und in Ruckblick 1825 (Gedichte 1860 
S. 251. 374), R ii c k e r t in Die verzauberte lung/rau, Der Bach 
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und die Blume, Das Wasserschloss (Werke II 267. 497, Nachl. II 
163). S c h w a b in Die seltene Kur, Der Riese von Marbach 
(Gedichte Reclam S. 355. 248). M 0 r ike in Mein Fluss, Nim
mersatte Liebe (Werke Hesse II 42. 48) mit der Einreimung des 
Schlussverses ein Anderes bezweckten als sie in ihren Luther
strophen mit Waise bildeten oder nicht; und solches noch mehr 
bei geringeren Kiinstlern wie F( 0 r s t e r?) Trost in der Ferne 
(Sangerfahrt 1818 S. 150), D a x e n b erg e r in seinem Minnesinger 
(D. Musenalm. 1835) oder S. C h. Pap e in seiner Schauer
romanze Der Jager (Ignaz Hub 1846 S. 278). 

Da freie Senkungen den Charakter dieser Strophen haufig 
durchaus verandern seien einige Beispiele hier abgesondert 
zusammengestellt: K 0 r n e r schreckenstein und Elbstrom, 
A r n d t Der Blumenknabe 1809, He i n e Prolog zum lyrischen 
Intermezzo, A n a s t as ius G r ii n Ein Schloss in Bohmen 
(Werke Hesse II 200), R ii c k e r t Aussichten (Werke VII 332) 
und mit kleiner Abweichung A r n d t Der Freudenklang 1813. 

b. Mar i ens t r 0 ph e (s. oben S. 38). Das ein oder andre 
Lied dieser Strophenform mag noch hier oder da gelebt haben, 
jedenfalls trat das schlichtinnige Marienlied Ich weiss ein maget 
schone, wenn auch grausam verstiimmelt, durch den Abdruck 
im Wunderhorn 1805 der Gegenwart wieder nahe. Kurz darauf 
erschien in der Zeitung fiir Einsiedler 14 Mai 1808 das ebenso 
einschmeichelnde Lied des Golo yom Mal e r M ii 11 e r 
(vermutlich schon 1778 gedichtet s. Briefe an Tieck I 202): 

Mein Grab sei unter Weiden 
Am stillen dunkeln Bach, 

Wenn Leib und Seele scheiden 
Lasst Herz und Kummer nacho 

Vollend' bald meine Leiden, 
Mein Grab sei unter Weiden 

Am stillen dunkeln Bach. 
Die Strophe ist zu natiirlich als dass Dbereinstimmung Abhan

gigkeit einzuschliessen brauchte. Solche soli denn auch fiir die 
folgenden teilweise recht anders gestimmten Gedichte keineswegs 
behauptet werden. R ii c k e r t s. o. S. 82; K rug von N i d d a 
Feenliebe nr. 5 (Minerva 1823), W 0 If g a n g M ii 11 e r v. 
K 0 n i g s win t e r Getrennte Liebe (Junge Lieder 1841 S. 38), 
K. Gut z k 0 w Die Glocke (Wolff, Dichter d. Gegenwart 
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S. 140). Mit kleinen Abweichungen: Wet z e 1 Christusbild zu 
Wittenberg (s. o. S. 86), W. Hen s e 1 Notburga nr. 5 (Sanger
fahrt S. 46), ]. K 0 c h Charjreitag (Wolff, Dichter d. Gegenwart 
S. 6), und mit willkiirlichen Senkungen und refranartiger Schluss
zelle G r u p p e's durchLowe so bekannt gewordene Begegnung 
(Die Treppe hinunter geschwungen). 

c. Daphnisstrophe (s. oben S. 61). Rist's Gedicht, 
nach welchem ich die Strop4e benannt habe, wurde 1794 
von A. G. Meissner aufs Neue bekannt gemacht (in seiner Zeit
schrift Apollo s. Goed VI 702, abgedr. Werke V 351), 1802 
erschien Nova 1 i s' Heinrich von Ofterdingen und in ibm das 
oben genannte Lied der Zulima in dieser Strophe, und 1807 gab 
Biisching in seiner Volksliedersammlung das Lied Vater ist denn 
nicht erschajjen, das dieselbe Form hat, nach zwei fliegen
den Blattern heraus. Das Muster ist also wenn man will fiir die 
folgende Zeit gegeben, es bleibe aber doch dahingestellt in wie 
weit hier wirkliche Zusammerihange bestehen. Ich habe die 
Strophe in folgenden Gedichten wiedergefunden: R ii c k e r t 
Bitterkeit (Werke VII 134; vgl. Nachl. 138 und mit doppelten 
Senkungen V 20, VII 333, Nachl. II 587). -A. v. S t agem ann, 
Unsre Zeit 1820 (Wolff, Poet. Hausschatz). - S i m roc k 
S. Materns Erweckung, Der Junge Veteran (Ged. 162. 82). -
G. Rap p, Des Fremdlings Tod (D. Musenalmanach 1833). -
L. Be c h s t e i n, Ruhe (Wolff, Poet. Hausschatz). - Mit leichten 
Varianten: Wet z e 1 Nun so ist die Glut entbronnen, Ernte 
Danklied (Ged. S. 243. 326). 

d. Die G a u d e am us s t r 0 p h e j:4a+3bu :j4c+4c+ 
3W(b)v. Weder im Minnesang noch bei den Vaganten belegt 
(Carm. bur. 102 ist achtzeilig, 102a vorwiegend jambisch); sehr 
nahe kommen die Chorale Das ist meine Freude hier und Flugel, 
Flugel, Flugel her. Von Volksliedern ist wohl nur Bald und 
iiihlings kommt's mich an (s. S. 62) alter als Giinthers deutsches 
Gaudeamus (S. 65). Spateres: Hag e d 0 r n An den Schlaj und 
Her d e r s Nachbildung desselben (S. 76); F r. B run Lieblich 
strahlt der Abendthau (Mel. J. A. P. Schulz, Mildheim. Lb. 1817 
nr. 406). Go e the s Generalbeichte (S. 75), drei Lieder von 
Lan g be i n (S. 77) und Lasst der kurzen Lebenszeit (Mildheim. Lb. 
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nr. 433) gehoren zum Gaudean1us. - C. Rei n hoI d, 1m Walde 
(Wolff, D. Dichter der Gegenwart S. 70). 

e. I n d i v i due 11 e B i 1 dun g e n 
I: 3a +v3bv :1 3c v + 3c v + v 3bu 

I: u3a+ u3bv :lv4c + v4c + v3bv 

I: 3a v + 3b :1 3c v + 3c v + 4b 
l:v4a +v3b :lvv2c +vv2c +v3b 

v3c + u3c + v3b 

v3c u + u 3c u + v 3b 

u4c + v4c + u3b 
l:v4a +u3bv:lv3cu+u3cv+v4a 

I: 4a + 4bv :1 4c + 4c + 4bv 
I: 4av + 4b :1 3c + 3c + 4b 

I: 4a v + 4b u :1 4cu + 4c v + 3bv 
l:v4a v + v 3bv :1 4c + 4c + uv3bu 

l:v4av+v4b :lv4cv+v4cv+u4b 
v4a+ v4b-t'v4b+ v4alv4c+ u4c+ v4a 
l:v5a +v3b :1 5c + 5c +v-vv-b 
l:v5a,v+v4b :lv4b +v5av+v4b 

I: 5a v + 5b :1 5cv + 5c v + 5b 

Arndt, Der Scnajerin Klage. Ged. S. 52 
(2 silb. Senkungen). 
Arndt, Sehnsucht S. 347 (teilw. ana
pastisch). 
Ruckert, Abends wo im Zimmer I 558. 
Zimmermann, Verlust. DMA 1833 
(2 silb. Senkgen., 2ter Stollen v4b) 
Arndt, Fruhlingslied. Ged. S. 52 (ana
pastisch). 
]. Mosen, Das Feenbad. DMA. 1833. 
Fouque, Romanze v. d. 3 Rosen. Hub 
S. 317 (daktyIisch). 
Schwab, Der Glockenklang.Ged. S. 279. 
Ruckert, Kinderlied v. d. gr. Sommer
vogeln II 411. 
Wackernagel, Osternacht. Ged. S. 380. 
Schenkendorf, NachSteinmar I.(!) Ged. 
S.39. 
Ruckert, Der Vater. II 247. 
Ruckert, Die Gottesmauer. I 164 (Auf
gesang daktylisch). 
Wackernagel, Abendopjer. Ged. S. 335. 
Reinick, Du bist die Sonne. DMA 1833. 
Arndt, Das Gespriich. Ged. S.62. 
Ruckert, Neue Lieder 2. Nachl. I 90 
(doppelte Senkungen). 
Nonne, Unsterblichkeit (Wolff, D. Dich
ter d. Gegenw. S. 9). 

4. Die T e r z i nee i n rei mig 

Die Terzine in der Gestalt von drei gleichen Reimen kommt 
bei den Minnesinger seit der friihsten Zeit auffallend haufig vor: 
Reinmar MF 17223. 1736 . 1743. 18333.201 12. 20310. - (Heinr. v. 
Morungen MF 1371O?). - Hartman v. Ouwe MF2161.-Walther 
v. d. Vogelweide. XVII31. 1438. 5937 . 10229 • 11027. - Neidhart 
2°38.4810 10232,hs. c 129. - Ulrich v. Lichtenstein, Lachmann S. 
18. 125. 416. 434. - 6 Otte v. Brandenburc 2. 5. - 7 Marcgr. 
Heinrich v. Mizen 1. - 14 Otto v. Botenlouben 1. (3). 5. 6. -
17 Gotfritv. Nifen2. -19 Wernerv. Hornberc6.-24 Heinrich v. 
Sax 3. - 29 Werner v. Tiufen 4. - 39 Hesse v. Rinach 1. 2. -
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48 Ulrich v. Singenberg 15. - 67 Suonegge 3. -73 Kristan v. 
Lupin 1. - 81 Homberg 2. - 125 Hadloub 42. - 132 Frauenlob; 
Lied 2. - Wizlav nr. 7. 8. - Carm. bur. 51. - HMS III 468r 
Strophe 8-10. 

Von den alteren Volksliedem haben diese Form: Den liebsten 
bulen den ich han. - Kehr wieder Gluck mit Freuden. - Ey wie so 
gar freundlich lieblich. - I ch weiss ein schOn J ungfriiulein zart. -
Freu dich du werde Christenheit. - Freu dich tochter von Syon. -
o liebm Kint der Christenheit. - Als Gott am Creutz erstarb. 

Von den protestantischen Choralen: Ringwaldt's Tischlied 
"Singen wir aus Herzens Grund" mit seiner Sippe (Freylinghausen 
Ges. nr. 1543. 1109. 1267). -- Ach wie nichtig und untuchtig (nr. 
452). - Jesus ist der beste Freund (nr. 125). - Mein Jesu du bist 
meines Herzens Freude (nr. 432). 

In der spateren Kunstdichtung immer seltener: 0 pit z 
Tugend ist der beste Freund. -- H a r s d 6 r f fer's Klage Sobald 
die Sonne stehet, ein Unikum in Monotonie l:v3av + v3bv :1 
v3cv+v3cv+v3cv (Erlach Volkslieder III 334). - S i m 0 n 
D a c h dreimal (Oesterley S. 97. 360. 405). - H 0 f f man n s
w aid a u Wer auf Schwure bauet (in Neukirch's Sammlung I 
396). -G ii nth e r, Die Selbstzufriedenheit, An Doris (Ged. S. 292. 
343).-Hagedorn, UnverdienteEifersucht (III 69).-Pi t schel, 
Lob des Wassers 1:4av +4b:14c+4c+4c (Schwabe's Belustigungen 
1741 I 402). - ? Daphnen muss die SchOnhdt kronen in genau 
derselben Form (Ramler, Lieder der Deutschen 1766 S. 186). -
M 0 r it zEn gel, Die Zeiten Freunde sind dahin (s. Goed VI 
364) in der Melodie von]. G. Neumann l:v4a+ v 3bv :l v 4c+ v 4c+ 
v3c scheint beliebt gewesen zu sein, denn auf diese Melodie sind 
gedichtet ein Trinklied von KIa mer S c h mid t 1788 (Werke 
I 349) und ein Gesellenlied «s. Mildheim. Lbch nr. 409. 633). -
Voss, Pfingstreihen, Der Freier, Gastmahl, Der Lindenplan, Die 
Vierzehniiihrige (Werke IV 236.239, V 89. 100. 144). 

Der Geschmack wendete sich ganz davon abo E i c hen d 0 r ff 
baute einmal in einem ]ugendgedicht An die Meisten (Werke I 
380) 1:4av+4bv:14cv+4cv+4cv, worin die Monotonie der wie 
ein Landregen fallenden Trochaen hOchstens durch die fortwah
renden Fragen und Ausrufe ertraglich gemacht wird. R ii eke r t 
hat einmal ebenso trochaisch 1:4au+4bv:15cv+4cu+5cu (Die 
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abgestreifte Ahre Werke II 262). Am interessantesten ist 
Uhlands zweimaliges Experiment die Form l:v3av + v3b:1 
v3cv + v3cv + v3cv fiirromantisch-mittelalterliches Empfinden 
zu benutzen: zuerst 1808 fiir das wunderliche Gedicht Frauleins 
Wache 1), dann 1812 fiir Jungfrau Sieglinde. Auch hier wirken die 
drei weiblichen Versschliisse der Terzine Hihmend, und haben denn 
auch keine Nachahmung gefunden. - Ein paar andre isolierte 
Fane sind: W. v. S c h ii t z, Wehklage in del' Unterdriickung 
1:4av +4b:14cv +4cv +4cv (Frauentaschenbuch 1818). 
G. Pfizer, Del' Tempelbau l:v4av+v4b:lv4cv+v4cv+v4clJ 
(Gedichte 1831 S. 158) und in seinen Liedern aus Rom 
l:v4a+v3b:lv4cv+v4cv+v4cv (D. Musenalm. 1836 S. 373). 

5. Die W a i s e i n d e r sec h s ten Z e i 1 e 

Diese Form Hisst mehr als jede andere die siebenzeilige Strophe 
als eine sechszeilige mit verdoppelter Schlusszeile empfinden. Sie 
nimmt im Text die beliebte WiederholungdesSchlussverses vorweg. 
Sie ist denn auch bei den Minnesingern so haufig, dass Formen 
wie 1:'-I4av +4b:j v 4c+ v 4W+4c oder j:v4a+v4b:I,",4c+v4W 
+ v4c oben als allgemeingiltige ohne Eigentumsrecht festgestelIt 
werden konnten. G ii nth e r von d e m V 0 r s t e hat fiinf 
seiner sechs Tone in dieser Reimordnung. In der folgenden Zeit 
gehorten ihr beliebte und produktive Tone an, es sei nur an Weine 
herze weinent ougen, I ch kam fur liebes F ensterlein, Wach auf mein 
Herzens ein SchOne und vor a11em an Es ist ein ros entsprungen 
und an die T ageweis erinnert. Letztere, deren Verbreitung im 
lynschen, historischeri. und geistlichen Lied oben dargelegt 
worden ist, wird lin 17ten und 18ten J ahrhundert seltener (s. oben 
S. 61) und stirbt allmiihlich ab, bis sie in der Romantik als 
Sprechstrophe wieder auflebt. U h 1 and geht voran 1806 Drei 
Fraulein, dann: Graf von Loeben 1818Der Tanzmitdern 
Tode (Forsters Sangerfahrt), S c h w a b 1826 Die Maid von 
Bodmann (Ged. S. 347), Adolf S t 0 b e r Das Munster zu 
Thann (Ged. S. 200), E. S t e r z i n g Das Totenkranzchen (Wolff 
D. Dichter d. Gegenwart S. 174), G e i bel Del' Lanzknecht 
(Neue Gedichte S. 19, ausdriicklich auf Volksweise gedichtet). 

') Trtisteinsamkeit 16 Juli 1808, auf Wunsch seiner Frau 1826 aus der Gedichtsamm
lung zuriickgezogen. Es soll Ironie sein s. Uhlands Briefwechsel 1 911 I 84, II 245. 

Rossmann 7 
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In leiehter Variation bauten Wac k ern age 1 Soldatenlieb 
und Verzeiht (Ged. 1873 S. 21. 197) und S i m roc k Mit 
Liebchen (Ged. 1863 S. 29). 

Femab von diesen natiirlichen Gebilden, aber mit gleicher 
Reimstellung, steht die jiingere Titurelstrophe v3av + v3bv l 
v3av+vSbvlvScv+v3Wv+vScv, welche R ii c k e r t 1839 
in seinem Jung Tristan hat emeuem wollen (Nach!. 1409 vgl. 
Beyer, Riickerts Nachg. Ged. 1877 S. 439). Die altere Titurel
strophe, in welcher der Reim a noch nicht vorhanden ist, benutzte 
S i m roc k fiir sein Gedicht Sigunens Klage (Ged. 18445. 129). 

6. T e r z i n e v 0 ran g est e 11 t 

Ein herkommliches 4+3 kann natiirlich per contrarium zu 
einem 3+4 herausfordem. Es wird wohl nieht an alteren Beispielen 
fehlen, vielleieht ist Carm. bur. 126 eines. Wo nun aber, etwa in 
der Lutherstrophe, die reimlos ausklingende Terzine einfach mit 
Haut und Haar vor ihren Vierzeiler gestellt wird, bekommt man 
den Eindruck einer willkiirlichen papiemen Verdrehung, die 
ahnungslos jedem musikalischen Stropheninhalt Hohn spricht. So 
G ii nth e r's Als er im Lieben ungliicklich war 1722 4av +2av + 
4W 1:4bv +4c:1 (Ged. S. 367) und S c hen ken d 0 r f s An Ida 
von der Graben 1814 v3av+v3av+v3WI:v3bv+v3c:1 (Ged. S. 
102) : 

In jenen hehren Tagen 
Hat rnich, gleieh rnilden Sagen, 

Dein liebes Bild urnsehwebt. 

Ieh sah dein Antlitz seheinen, 
Ein leuehtendes Panier, 

Vernahrn dein stilles Weinen 
Urn jenes Schlaehtrevier. 

A priori wird man dagegen niehts gegen diese Versgruppierung 
einzuwenden haben, wenn die Terzine in den folgenden Vierzeiler 
eingereimt ist wie in S e u me's Ober Gluckseligkeit und Ehre 
v5av+v5av+v5bl:vScv+v5b:1 (Werke S.586);warumsollte 
der Kiinstler nicht so aufbauen konnen? Es ist seine Sache uns 
seine Weise plausibel zu machen 1). 

Wo der Vierzeiler nieht mehr die gewohnliche Form l:a+b:1 hat 
verwischt sieh das Bild. Man bleibt bei der Empfindung 3+4 je 

I) Ein Lied in der Geharnschten Venus 1666 Uber der Lieb,ten Tod hat den Ban 
4av +4av +4av!4bv +4c+4c+4bvl (S. 212). 
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mehr der Vierzeiler der Urform 4 x 4 nahe bleibt z. B. in M e i s s
n e r's Morgensang einer unglUcklich Liebenden 1784 4av +4av + 
4WJ4bv +3cJ4bv +4cJ (Werke V 83) oder in Ape I's Das Gottes
gericht v4a+v3bv+v3bvJv4a+v4aJv3bv+v3bv mit dop
pelten Senkungen (Hub S. 225) oder in J u n g S till i n g s 
Spukballade v4a+ v4a+ v4WJ v4b+ v4bJ v4c+ v4cJ + Refran 
(Jugend 1779 S. 34, Melodie yom Jahr 1818 s. Bohme Volkstiiml. 
L. nr. 142): 

Es ritt ein Ritter wohl uber's Feld. 
Er hatte kein'n Freund, kein Gut, kein Geld. 

Sein Schwesterlein war hubsch und fein. 
"Ach Schwesterlein! ich sage dir Adie. 
"Ich sehe dich ja nimmermehr. 
"Ich reite weg, in ein fremdes Land. 
"Reich du mir deine weisse Hand. 

Adie! Adie! Adie! 
J e mehr dagegen der Vierzeiler den Charakter einer vedangerten 

Terzine annimmt, die mit der vorigen reimt, desto mehr hort die 
Empfindung 3+4 auf und iiberwiegt das GefUhl der Zweiteilung. 
Soin R iickert'sDer Schmetterlingvon I4Jahren4a v +4av +4bJ 
4cv +4cv +4av +4b (Auswahl 1847 S. 15) und Gruss aus der 
Ferne a+a+bvJcv+cv+W+bv (WerkeI445) oderW. Smets 
La Tour d'Auvergne 4av +4bv +4cJ4av +4Wv+4bv +4c 
(Gedichte 1840 S. 231), dann aber durchaus bei Heil dir im 
Siegerkranz und seiner Sippe. 

7. And ere S t r 0 p hen b i 1 dun gen. 

Feststehende siebenzeilige Strophen, die nicht aus zweiteiligem 
Vierzeiler und Terzine bestehen, sind selten, doch gehort eine der 
verbreitetsten hierher, die-ein immer seltener werdenderFall
auf der Melodie beruht, Carey's Hymne God save Great George the 
King. Die deutsche Umdichtung von 1790 wurde bekanntlich 
seit 1793 in Preussen als Heil unsrem Konig Heil popular. Neue 
Texte machten schon Got t e r, Sop hie B r e n tan 0 

(Mildheim. Lbch 1817 nr. 551. 552 vgl. 553. 555. 729), Aug u s t 
N i em ann 1796 (Bohme,Volkstiiml. L. nr. 547); Bee thov ens 
Variationen erschienen 1804; G 0 e the verfasste 1806 zum 
Geburtstag der Herzogin ein Lied auf die "allgemein bekannte" 
Weise (W A 16212 352(6), In den Freiheitskriegen mehren sich die 
Gelegenheitstextuntedegungen, so Bren tano's BlUcher (Werke 
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II 48). M a hIm ann's Am Jubelfest des Vaters, Sachsenlied 
(Gedichte Reclam S. 78. 103), Klamer Schmidt's Preussen
gesang IBI4 (Werke I 463). FoIl en's Brause du Freiheitssang 
1817; und zunehmend so weiter bis in unsre Tage. Der Bau dieses 
Tones ist ein erweiterter zweiteiliger Sechszeiler. Einer dreiteiligen 
ersten Periode 

erwidert eine vierzeilige 

Vorgebildet ist diese Form schon in Gedichten wie dem geistli
chen Badelied des 15ten Jahrhunderts Woluf im geist gon Baden 
(Wack. II nr. 821 Str. 2-7): 

Der herbst und ouch der meye 
hand hie krafft manigerleye 

Uss gottes gnodenrich: 

Wer sich purgiert mit ruwen 
und hat in gott getruwen, 
wil er sin leben ruwen, 

der lebet ewiklich. 
oder dem singsamen W iichtelein des 17ten J ahrhunderts 
(Ditfurth Volks- u. Ges.lieder nr. 6): 

Einsmals scheint mir die Sonne 
Ich ging nach Freud und Wonne 

Spazieren durch den Wald: 

Da h6rt ich lieblich singen, 
Sich hin und wieder schwingen, 
Die klein Waldv6gelein springen, 

Sie sungen jung und alt. 

Aus jiingerer Zeit sind verwandt aber im Einzelnen abweichend 
G. D 6 r i n g's Liebesklage Auf grunen Matten, die nach 
einem alten Volkslied gedichtet sein will (Erlach III 502) und 
M a hIm ann's Weg mit den Grillen und Sorgen 1797 (in allen 
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Sammlungen). Ob das im Wunderhorn nach einem fliegenden Blatt 
abgedruckte Lied Nichts kann auf Erden alter, oder aber schon auf 
die Melodie gedichtet ist weiss ich nicht. 

Umgekehrt steht die viergliedrige Periode vor der entsprechen
den dreigliedrigen in M a hIe r M ii 11 e r's Freudenlied Auf ihr 
muntern Bruder 3av+3av+3av+3bI3cv+3cv+3b (Voss. 
Musenalm. 1776,WerkeII396) undin H erw egh's Rheinweinlied 
v4a+v4a+v4a+v3bvlv3c+v3c+v3bv (Gedichte eines 
Lebendigen 1841 S. 36). 

Es werden sich wohl aIle Kombinationen der Siebenzahl belegen 
lassen, selbst als ganz natiirliche Strophenformen, ohne dass sie es 
doch zu einem Eigenleben gebracht hatten. 

So 5+2, wobei der Fiinfzeiler wieder als 2+3 oder 3+2 erschei
nen kann. Ersteres ist lebhafter, vorwartstreibender und darum 
natiirlicher, haufiger. Der hypochondr1:sche Pluto aus S chi 11 e r's 
Anthologie wurde oben besprochen; zwei Gedichte von 
Schiller's Jiinger T h. K 0 r n e r zeigen bei andern Versen und 
andrem Charakter dieselbe Struktur: Das W underblUmchen in 
den Knospen, und dann im vollen Sturm doppelter Senkungen 
daherbrausendLutzow'swildeJagd,beideimSchemaa+bla+a+bl 
c+c; und ebenso K. For s t e r s Der Knabe und das Miidchen 
(Sangerfahrt 1818 S. 146) vgl. Pap e's Die Schdferin vom Lande 
(Wolff's Poet. Hausschatz S. 599). - Fiir die zweite Moglich
keit, dass der einverleibte Fiinfzeiler als 3+2 erscheint, weiss 
ich nur einen zweifelhaften Beleg. Wenn G rill par z e r's 
Gedicht Napoleon 1821 iiberhaupt einen lebendenRhythmus 
hat und nicht ganz auf ein papiernes Schema gebaut ist, so miisste 
es doch wohl als Iv5a+v5bv+v5bvlv5a+v5bvlv5c+v5c 
bezeichnet werden. 

Auch die Gliederung 1 +6 kommt vor. Brockes' eingestreute 
Singstrophe (!rd. V. 1228): 

AIle Frucht, die Gott geschaffen, 
1st an Farben und Figur, 
Am Geschmack, Geruch, Natur 

Wunderbarlich unterschieden. 
Lass mich Herr in allen Dingen, 
SoIche Wunder zu besingen 

Und zu riihmen nicht ermiiden. 

macht freilich den Eindruck der Willkiir. Aber wenn A r n d t in 
dem Gebet bei der Wehrhaftmachung eines deutschen J unglings 
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jeweils vor den Sechszeiler den nicht eingereimten Vers Betet M an
ner! denn ein J.angling kniet stellt, so ist damiteinmusikalischer 
Effekt beabsichtigt und erreicht. Mitebenso refranartiger Anfangs
zeile aber anders gegliedertem Sechszeiler baute M 0 r ike Die 
Tochter der Heide (Werke II 55). A n as t a s ius G r ii n's 
humoristisches Gedicht Heimliche Liebe (D. Musenalm. 1837, 
Werke II 203) hat eine Waise vor drei Reimpaaren. 

Umgekehrt 6+ I fiihrt uns zuriick in die Urheimat, wo seit jeher 
Siebenzeiler erstanden, zur sechszeiligen Volks- und Hymnen
strophe mit dem Adonis als Refran. In allen Zeiten, in allen Tonen 
klingt das, dort "Sancta Maria" im Melker Marienlied, da 
"Kuckuk, Kuckuk, Kuckuk" im Kuckukslied des Wunderhorns 
(anders bei Erk u. Bohme nr. 881), und seit fast drei J ahrhunderten 
wird unser aller Lied gesungen (vom J ahr 163LErk u. Bohme 
nr. 2152): 

Es ist ein Schnitter, der heisst Tod, 
Hat Gwalt vom grossen Gott; 

Heut wetzt er das Messer, 
Es geht schon viel besser, 

Bald wird er drein schneiden, 
Wir mussen's nur leiden. 

Hut dich schons Blumelein! 



STELLINGEN. 

I. 

In Carm. bur. nr. 125 behoort het zevende vers in 

aIle tien strophen niet tot het gedicht. Het zijn wille

keurige woorden zonder verband met den inhoud, door 

iemand toegevoegd alleen om het refrein der melodie 

- ~ ~ _ ~ , _ ~ ~ _ ~ III woorden uit te drukken. 

II. 

In "Der Mond der slehl am hOchsten" (Forster, Frische 

Liedlein III 18, Uhland Volkslieder nr. 86 enz.) moet 

ook in de eerste strophe, in overeenstemming met de 

wijs, de sterke interpunctie eerst na het vijfde vers, niet 

na het vierde, worden geplaatst; dus: 

Der mon der stet am hochsten, 

dsonn hat sich unterton, 

mein feins lieb ligt in noten, 

ach gott, wie sols im gon 

in regen und in wind? 

wo sol ich mich hin keren, 

do ich mein feins lieb find? 
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III. 

In Goethe's Wahrheit und Dichtung is in de Weimar

ausgabe 26, 273 18 ten onrechte het provincialisme "Lasst 

uns erst in die Laube sitzen" veranderd in "Lasst uns 

erst in der Laube sitzen". 

IV. 

De vroeger door mij geuite onderstelling, dat Goethe 

aan het slot van Clavigo door een lied van F. Haug, misschien 

in de compositie van Zumsteeg, beinvloed zou kunnen zijn 

(1904 Goethe-lahrbuch XXV, 218 v.) kan, hoewel zij bijval 

heeft gevonden (Grempler, Clavigo, 1911), niet worden 

volgehouden. 

V. 

Ais Chamisso het gegeven van het paard van Roeland 

(Ariosto 306) toepast op dichtwerken (Roland ein Rosskamm) 

kan een vergelijking van Victor Hugo in "La Muse fran~aise" 

(z. herdruk van Mersan II 300) hiertoe aanleiding zijn 

geweest, hoewel de strekking afwijkt. De overeenkomst 

daarentegen tusschen Chamisso's ,.Dichters Unmuth" en 

AI/red de Musset's "N uit de Mai", waarin de Pelikaan-sage 

op de dichterziel wordt toegepast, moet toevallig zijn. 

VI. 

Het gaat niet aan m eene geschiedenis der heden

daagsche Duitsche letterkunde, zooals die van Oskar Walzel 

(1920), Waldemar Bonsels ongenoemd te laten. 
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VII. 

Als Dante de hetaere Thais onder de vleiers plaatst 

(Inferno XVIII 127 v.v.), is dit een bewijs, dat hij met 

zijne plaatsingen niet altijd een ethiseh oordeel over de 

geheele persoonlijkheid bedoelt. 

VIII. 

Onder de 533 nummers der z.g. Collezione Gioviana 

III de Uffizi zouden zieh, naar de door E. Muntz (Mem. 

de l'Aead. d. Inser. et B. Lettres 1901) en mij (Giovio's 

Portraitsammlung u. Tobias Stimmer, Anz. f. Sehweiz. 

Altertumskunde 1922) opgedane ondervinding, zoo weinig 

eopieen uit de verzameling van Giovio bevinden, dat het 

van belang zou zijn systematiseh te onderzoeken, welke 

van deze sehilderijen eopieen uit die verzameling kunnen 

zijn en van welke het tegendeel valt te bewijzen. 

IX. 

Onder de portretten van Cornelis Troost moet worden 

geregistreerd en zoo mogelijk teruggevonden of geiden

tifieerd het portret van Willem van der Hoeven, tooneel

speIer, sehrijver en kroeghouder te Amsterdam (z. Koss

mann, Nieuwe Bijdragen 1915 bIz. 117), gesehilderd v66r 

1724. Het getuigenis van Campo Weyerman is in dit 

geval bij uitzondering volkomen betrouwbaar. 

X. 

Voor de kennis van het Nederlandsehe volkslied is 

het noodzakelijk, dat er een systematisehe verzameling 
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en registreering der als "voysen" aangegeven liederen 

ondernomen wordt; dit is echter zonder medewerking 

der regeering niet uitvoerbaar. 

XI. 

Het individu is een deel en tegelijk een specimen 

van een empirisch superindividu (zijn genus), dat een 

eigen levensloop en levensinhoud heeft. Dit superindivi

dueele leven uit zich overal, waar het individu zich niet 

door een persoonlijke wilsdaad van het geheel heeft af

gescheiden. Deze voorstelling dient een grondslag te vor

men bij elke beschrijving van sociale ontwikkelingen, dus 

ook in de kunst- en litteratuurgeschiedenis. 

XII. 

De leesstof voor de mod erne vreemde talen aan de 

gymnasia dient in zooverre te worden voorgeschreven, 

dat de leeriingen - zonder systematische geschiedenis der 

letterkunde - daardoor een inzicht krijgen in de hoofd

verschijnselen der verschillende litteraturen en in die 

werken, die ook tot de voorgeschiedenis van het Neder

landsche leven behooren; met dien verstande echter dat 

geen leeraar tot het voIgen van een bepaalden kanon 

verplicht worde. 
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