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Vorrede.

Keinem unserer alten Liederdichter, Walther ausgenommen, ist soviel eindringende,

fruchtbare und vielseitige Betrachtung zuteil geworden wie Reimar dem Alten. Die Ar-

beiten Erich Schmidts, Pauls und Burdachs*) haben uber eine Fiille von Einzelfragen

Licht verbreitet und dariiber hinaus auch das Verstandnis von Reimars Kunst angebahnt:

Schmidt durch die Darlegung, dais mebrere seiner Lieder miteinander in Beziehung stehen

wie auch durch den Nachweis, dais vieles, veas unter seinem Namen geht, nicht sein

Eigentum ist; Burdach dadurch, daS er als erster zeigte, wie man uusere alte Lyrik zu

interpretieren habe, und dais er den Beziehungen zwiscben Reimar und Walther energi-

scher und zugleich behutsamer nachging, als es bis dahin geschehen war.

Trotz alledem sind wir zu einem wahren Verstandnis der Bedeutung Reimars noch

nicht vorgedrungen. Zwiscben den Charakteristiken, die ihm in den Literaturgeschichten

zu teil werden, — sie sind mehr oder weniger auf den Ton gestimmt, den Uhland ange-

geben hat, als er ihn den 'Scbolastiker der unglucklichen Liebe' nannte — und dem bohen

Lob, das zwei unserer groiten und formvoUendetsten Dichter, Waltber und Gottfried,

seiner Kunst gezoUt haben, klafft noch immer eine uniiberbriickte Kluft.

Auch ich habe lange Zeit statt der an ihm von Gottfried geriihmten Kunst der

Variation vorwiegend Monotonie gefunden; und die von Walther in beiden Nachrufen ge-

priesene Technik (kunst) vermocbte ich ebensowenig zu entdecken wie andere. Dieser

Widerspruch zwiscben ihrem Urteil und dem eigenen Eindruck hat mich schliefilich be-

') Erich Schmidt, Reinmar von Hagenau und Heinrich von Rugge, QF. 4, Strafiburg 1874 (von

mir kurz als 'Schmidt' zitiert); Paul, Beitr. 2, 487 ff.; 535 ff. ('Paul'); das. 8, 171ff.; Burdach, Reinmar

der Alte und Walther von der Vogelweide, Leipzig 1880 (von mir als 'Burdach' zitiert; wenn die Seiten-

zahl fehlt, ist stets Anhang II dieses Buohes gemeint). — Die sonstige Litenitur bei Vogt in der zweiten

Ausgabe seiner Neubearbeitung von Minnesangs Friihling, Leipzig 1914, nach der im Folgenden zitiert

ist. Auch wo ich Lieder abdrucke, geschieht ea nach dieser Ausgabe, wobei ich nur bei Abweichungen

von seinem Texte die Lesarten angebe. Liicken in der Uberlieferung sind dabei durch je zwei Punkte

fiir jede fehlende Silbe angedeutet. — Unter 'Giske' ist die Abhandlung G.s in der Zeitsch. f. d. Phil. 18

gemeint. Auf die Arbeiten Beckers einzugehen, habe ich dem Leser (nicht mir) erspart: B. ist bestandig

auf der Jagd nach der Brille, die ihm auf der Nase sitzt. — Seit Vogts zweiter Ausgabe ist folgende

Literatur zugewachsen: Plenio, Beitr. 39, 294 A.; 41, 64 A.; 125f.; 42, 276fF.; 420 A.; 428f. A.; 443ff.;

446 A.; 451f.; 472A.; 474A.; 476 A. 1; 48, 90ff.; v. Kraus, Zeitsch. 56, 75 ; Wilhelm, Miinchener Mu-

seum 3, Iff. 231; Wilmanns-Michels, Leben Walthers, Halle 1916, bes. 194ff. 447 f. — Der Reymar

der Mvinsterer Fragmente Zeitsch. 53, 343 ff.; Beitr. 42, 491 ff. ist keinesfalls Reimar der Alte.



wogen, Reimars Lieder einer genauen Untersuchung zu unterziehen. Ich bin dabei von

keiner anderen Voraussetzung ausgegangen als der einen, dalj die alteu Meister, die ihr

Urteil unbeirrt von Hafi und Liebe gefiillt haben (bei Walther wissen wir das genau,

denn er macht ja kein Hehl daraus, daS ihm die Person Reimars nicht sympathisch ge-

wesen ist), auf alle Ffille recht gehabt haben miissen: sie haben unter der unmittelbaren

Einwirkung seiner Kunst gestanden, wiihrend wir uns ihr nur niihern konnen nach Uber-

windung all der Hindernisse, die die Zeit und die Uberlieferung dazwischen gelegt haben;

sie horten seine Kunst als Ganzes, wiihrend wir uns mit der einen Halfte begniigen miissen:

die Melodien sind verklungen; und schlielJlich: sie waren Dichter, und wir sind blofi Gelehrte.

So ging ich deun zuniichst an eine subtile Untersuchung seiner Lieder im ein-

zelnen. Die Ergebnisse, zu denen ich dabei gelangt bin, bilden den ersten Teil der

vorliegenden Arbeit.

Die weitere Frage, wie sich diese Einzellieder zueinander veihalten, wird in der Fort-

setzung dieser Untersuchungen behandelt werden. In ihr werde ich die — bis auf die

Totenklage — chronologische Anordnung der Gedicbte, nach der sie hier im ersten Teil

bereits besprochen werden, begriinden und die Schlufifolgerungen, die sich daraus er-

geben, vorlegen.

Miinchen den 7. Dezember 1918.

von Kraus.



A. Jugendlieder und Totenklage.

Nr. 1. 150, 1—27.

Vogt hat gegeniiber den von Paul S. 536 und Burdach S. 194 geaufierten Bedenken

die Strophen nach dera Vorgange Haupts zu einem Lied zusamiuengefatat. Ich glaube,

mit Recht. In Str. I preist Reimar die Geliebte. Er kennt nur ^in Leid: wenn er ihren

Umgang entbehren soil*). Str. II schilderb den Gewinn solchen TJmgangs: ein man der

sinne hat wird dadurch sadic und ivcrt und gewinnt froude. Freilich wird er von

manchen beneidet; aber das ist ein so kleiner Nachteil, daS er ihn um alles in der Welt

gerne hinnimmt. Str. III. Solcher Neid weifi sich bei den Menscben nicht zu verbergen;

denn warum spricht so mancber: 'wozu macht er sich zum Toren?' und meint dabei micb.

Das wiilste ich ihm scbon zu sagen, wenn ich Lust hatte. Aber ich mochte nicht glauben,

dafi es irgendwer fragen wurde, der einsichtsvoU ist; denn niemand lebt auf Erdeu, der

nicht seine Herzenskcinigin findet.

Der Schluls von Str. I leitet also zu Str. II iiber durch das Thema voin Umgang mit

der Geliebten; und Str. II schlagt am ScbluS das Thema des nides an, das dann in Str. Ill

seine Behandlung findet. Dieser Zusammenbang ware allerdings nicht vorhanden, wenn

die zweite Strophe sich auf den 'Umgang mit der Gesellschaft' im allgemeinen bezoge,

und wenn der nit hier 'gegen ganz etwas anderes gerichtet' ware als in Str. Ill (Bur-

dach). Aber es lafit sich wohl zeigen, dafi keines von beiden der Fall ist. Dafur hat

Reimar durch ganz feine Beziige gesorgt. Zunachst: was den man scellc und wert

macht und ihm froude gibt, da6 sein umjemiiete vertrieben wird: was anders kann das

bei einem mittelhochdeutschen Lyriker sein als die Minne? Freilich braucht es einen

man, der sinne hat (II 1), um diese Wohltaten der Minne zu erfahren. Ebenso wie nach

dem Schlufi der dritten Strophe, niemand, der schaner sinne pflegt (s. u.), den Liebenden

einen Toren schelten wird. Der allgemeine Ausdruck mit den liuten umbe gan ist nur

verhiillend gebraucht fiir den Umgang mit der Geliebten; denn von beiden sagt der Dichter

dasselbe aus: auf ein Hep . . . des ich ze guotc nie vergas bezieht sich der Ausdruck in

Str. II sick sol ein ritter flizen maneger giiete; wie er ihre ere singt und sagt, so spricht

er in Str. II von sich als einem, des herze niht wan eren gert; und dem leide, das ihn

bei dem Gedanken, von ihr getrennt zu werden, iiberfallt, steht in Str. II die froude

gegeniiber, die ihm der Umgang mit ihr gewiihrt.

So ist denn, wie scbon Vogt mit Recht hervorhebt, auch der nit in Str. II und III

auf dasselbe Ziel gerichtet. Den Umgang mit der Gesellschaft im allgemeinen, wer sollte

ihm den auch neiden? Der Neid wegen seines Verkehrs mit der Geliebten ist weit natiir-

1) niidcn snl A (und MF.), vroemede BC. Ich ziehe (mit Burdach) vromilen sol vor, woraus sich

die La. in A leicht ableiten liifit: vremiden (vrnemidet B 42, 7) der Vorla<xe wurde als vermUlen gefafit

und dafiir das vulgiire miden eingesetzt. Fiir die fehlende Senkung iiiuiate das hilfsbereite eht auf-

kommen: s. 108, 2 La.



8 Nr. 1. 150, 1—27.

licher, bildet iiberall ein standiges Motiv, erklart, warum der Dichter die Moglichkeit eincr

Trennung ins Auge faSt (Schlulj von Str. I) und macht es verstiindiich, warum er ihn

eiiien yeviiegen schaden nennt, den er gerne in den Kauf nimmt. Eine AuSerung

dieses unverbohlenen und unverhehlbaren Neides ist die Frage so mancber, wozu er sich

zum Toren macbe (indeni er eriilart an dem muote wil ich nianegiu jar beliben, I und

von seiner frOude spricbt, II'). Die Antvvort darauf ware leicbt zu geben; aber kein

Einsicb tiger wird so fragen, denn niemand lebt auf Erden, der nicbt eine findet, die

sein Herz beberrscht (wie die Geliebte das seinige). Der Gedanke aai SchluS erinnert an

die Auiaerung Gottfrieds im Tristan: niemand braucht mit Tristan zu tauscben: Der

siiochte, alse er solde, Ez lebeten noch Isolde, An den man ez yar vunde, Daz man ye-

suochen kunde (18115ff.).

Die drittletzte Zeile des Liedes ist in der Uberlieferung verderbt:

icbn wande nibt deis ieman fragen solde,

ern pflsege swacher sinne.

Die Handscbriften bieten: ern phlaye A, er enpfkye C, der pfleye B. schasner AC,

rehter B.

Lacbmanns stcacher stellt also das. grapbisch recbt weit abliegende. Gegenteil ber und

scbafft obendrein einen scbiefen Gedanken; denn wenn der Dicbter erklart: 'die Antwort

kounte icb schon geben, wenn icb nur woUte', so erwartet man, dalj er fortfiibrt: 'icb

mocbte aber nicbt glauben, dafi ein Verstandiger liberhaupt so fragt', nicbt aber 'daS ir-

gend jemand so fragt, aufier wenn er unverstiindig ist'. Die Frage ist ja eine Tatsache,

sie wird von mancben Menscben an ibn gestellt: sie kann daher nicbt das Objekt des

wcenens sein; dieses ist vielmehr der Verstand der Frager.

In engem Anscblufi an die Uberlieferung ist daber zu scbreiben:

icbn wande nibt deis ieman fragen solde

der pflaege scbcener sinne.

Die Grundlage unserer Handscbriften batte fur pflfege das alemannische Kom-

positum enpflcege^). B bat dafur das Simplex eingesetzt und der ricbtig beibehalten;

AC dagegen baben en- als Negationspartikel gefalit und die Exzeptivkonstruktion (im

Anschluta an die letzte Zeile) bergestellt, indem sie der in er anderten [schcner sin

wie 151, 11).

Unsere Uberlieferung fiihrt also bier deutlicb auf eine alemanniscbe Urhandscbrift.

*) vgl. denselben Gedanken, aus entgegengesetzter Stimraung heraus geaufiert, 158, 14: Waz

sprichet der von f'rdiilen, der dekeine half' Wil ich lief/en, sost mir ivutiders vil t/exchehen: So triifie ab

ich mich dne not, snH ich des jehen. Dieses triipe entspricht dem ires tart sich der in obiger Frage.

') die WOrterbiicher verzeichnen en{t)j>flegen bei Boner, in der eine alemannische Vorlage ver-

ratenden Handschrift von Konrads Silvester, bei Walther (72, 13, wo aber nur C enpflac bietet, A ein-

faches phfac!), bei dem Markgrafen von Meifien (also wieder in C). Auch bei Reimar findet es sich in

C ein paarmal: 152, 24 8; 182, 34 (s. die Lua.). Endlich kenne ich es aus dem alemannischen Bruchstiick

C" bei Pseudo-Neidhart (Haupt S. 158 v. 18 enpfliege = pfliege).



Nr. 2. 151, 1—32.

I.

'Si koment underwilent her 151, 1

die baz da beime mohten sin.

ein ritter des ich lange ger,

bedaehte er baz den willen min,

so wsere er zailen zlten hie, 151, 5

als ich in gerne sa?he.

6we . . waz suochent die

die nident daz, ob iemen guot geschsehe?'

II.

Genade suochet an ein wip 151, 17

min diene.st nu vil manegen tac.

durch einen alse guoten lip

die not ich gerne llden mac. 151, 20

ich weiz wol daz si niich iat

geniezen miner stsete.

wa naeme si so boesen rat

dazs an mir niissetsete?

III.

'Genaden ich gedenken sol 151, 25

an ime der minen willen tuot.

sit daz er mir getriuwet wol,

so wil ich hcehen sinen muot.

wes er mit rehter staete vro,

ich sage im liebiu msere, 151, 30

daz ich in gelege also,

niich diuhte es vil, ob ez der keiser waere.'

IV.

Mir ist geschehen daz ich niht bin 151, 9

langer vro wan unz ich lebe.

si wundert wer mir schcjenen sin

und daz hochgemiiete gebe

daz ich zer werlte niht getar

ze rehte als6 gebaren.

nie genam ich vrowen war, 151, 15

ich wsere in holt die mir ze maze waren.

I 7. des erg. Haupt; l^ogt nimmt Iceine Lilcke an.

II 3. durch {mit entsprechender Anderung der Interpunktion) nach Paul s. u.

8. man konnte vermuten alse groze; dnnn vdrc grossen, das in C vor staete r. 6 iiberschiissig steht,

Mofi an die falsche Stelle geriickt, wie etira singe 129, 10 nach meiner Vermutitiig Zu den Liedern Hein-

richs von Morungen S. 18 Anm.

Abh. d. philos.-philol. u. d. hiat. Kl. XXX, 4. Abh. 2



10 Nr. 2. 151, 1— 32.

Ich fasse die vier Strophen im Gegensatz zu den Herausgebern und Erklarern zu

^inetii Liede zusammen, indem ich ihnen eine andere Reilienfolge gebe als die beiden

auf einer Vorlage beruhenden Handschriften BC (und darnach die Herausgeber von MF.)

bieten: meine Strophe IV steht bei ihnen zwischen I und II.

Die Begrilndung ergibt sich aus einer Analyse des Zusammenhangs. In I und II

werden die Itedenden als Frau und als Mann gekennzeichnet, indem sie den Gegenstand

ihrer Neigung deutlich nennen: sie sagt ein ritter (I 3), er ein nip (II 1). Sie spriciit in I

iiber ihn, er in II iiber sie. Beider Neigung ist gleich grofi; aber das Urteil iiber den

andern verschieden. Sie klagt, dafa er, nach dem sie schon lange Sehnsucht hat, ihr feme

bleibt. Statt dessen komnien Leute zu ihr, die besser zu Hause blieben: was suochent

die bei ihr, die dem andern sein Gliick neiden? Offenbar sind also die Leute, die her

Jcoment, dieselben, die nichts bei ihr zu suochen haben (und daher besser zu Hause

blieben), also die Neider*). Wir ahnen bereits, was die Frau in der Fijlle ihrer Sehn-

sucht iibersieht, daS beides, woriiber sie klagt, zusammenhangt: der Geliebte ist nicht

eallen ziten hie, eben weil er furchtet, die Neider, die ofter zu ihr kommen, zu finden

und deren Gerede zu erwecken.

Mit dem Stichwort suochen schliigt der Dichter die Briicke zur zweiten Strophe.

Sein Werben suochet genade (es sucht also ein bestimmtes Ziel, anders wie jene Neider)

;

denn es wahrt schon vil manegen tac (vgl. ein ritter, des ich lange ger in I). Aber solche

Miihe nimmt er gerne auf sich fur eine so guote Frau. Weils er doch sicher, dais sie ihm

den Lohn fiir seine Bestiindigkeit nicht vorenthalten wird (weil sie ja so guot ist). Denn

woher kame ihr (der guoten) der bose EntschluE, sich an ihm zu versundigen?

Aus diesen liebevollen Worten schopft die Frau in Str. Ill erneute Zuversicht auf

die Fortdauer seiner Neigung. Sie erkennt, daS er in Wirklichkeit ihren uillen tuot,

wahrend sie vorher daran gezweifelt hat (I bcdcehte er haz den tvillen mtn); sie erkennt

audi, daS er voiles Zutrauen zu ihr hat; denn er hat es ja mit klaren Worten aus-

gesprochen {Ich ueiz tcol daz si niich hit geniezen miner state III). Darum stellt sie

ihm in einer Botschaft die Erhorung in Aussicht {Gendden ich gedenl;en sol, parallel

zu Bedeehte er haz den willen mtn I).

Diese Botschaft hat ihn in der letzten Strophe erreicht. Was die Frau verkiindete

{So ml ich hoehen sinen muot III), ist eingetreten {Si tcundert wer mir . . . daz hoclt-

gemiiete gebe); ihre Aufforderung {Wes er mit rehter steete vro III) ist buchstiiblich er-

fuUt {ich bin niht Langer vro wan unz ich lebe: das ist wahrhaftig mit rehter steete!). So

ist ihm nun doch das Heil widerfahren {(/eschehen) , das die Neider der ersten Strophe

dem Liebenden mitigonnen {Die nident daz, oh ienien guot geschehe). Diese Neider aber,

die dank seinem Fernbleiben von der Geliebten (I) und dank der Selbstbeherrschung, die

dazu notig war {Daz ich zer werlte niht getar ee rehte also gehdren IV*), im Dunkeln

tappen, bleiben nach wie vor^j neugieri^, wer die Quelle seiner frohen Stimmung ist.

') an 'Frauen, die ihr den Mann abspenstig machen' (Burdach), ist also sicherlich nicht zu denken.

^) 'weil ich vor den Augen der Welt mich nicht ze rehte al-o (wie es angesichts meiner frohen

Stimmung entsprechend wiire) zu geben wage', d. h 'weil ich trotz meiner frohen Stimmung durch mein

Benehmen nicht verrate, wer die Geliebte ist'.

') 'nach wie vor", denn die Neugierde war es offenbar, was die Neider nach den Worten der

Frau (I) zu ihr hintreibt.



Kr. 2. 151,1-32. Nr. 3. 151,33—152,241:. 11

Ihre Indiskretion fertigt er in deu beiden Schlufizeilen des Ganzen mit einer allgemeinen

Bemerkung ab, die sie um nichts klQger macht und dabei eine erneute Huldigung an

die Geliebte enthalt: er ist ihr iiolt, und sie ihm ze maze.

Die Strophenbindung ist mit groliem Geschick vorgenommen: in Str. I und II werden

die redenden Personen unaufdringlich und doch deutlich vorgestellt (ein ritter . . . eln

wip), wodurcli das ganze als ein Wechsel charakterisiert ist. Das unklare und unbe-

reclitigte siioclien der Neider am SchluS von I bildet den Gegensatz — und damit zu-

gleich einen Ubergang — zu dem nach Genade strebenden und berechtigten *) siiochen

des Dichters im Eingang von II. Mit Gendde{n) beginnt die zweite Strophe; ebenso die

dritte*). Der Eingang der letzten Strophe endlich greift mit seinem geschehen auf den

Schlufi der ersten (gcschceJie) zuruck. So schliefit sich der Ring.

Auch der Inhalt der Strophen ist architektonisch verteilt. Die erste Strophe konnte

man iiberschreiben 'die Frau iiber den Geliebten und iiber die bose Welt', die zweite 'der

Liebende an sie', die dritte 'sie an den Liebenden', die letzte 'der Mann iiber die Geliebte

und iiber die bose Welt'.

Die Textgestaltung in MF. gibt nur 151, 19 Aulatk zu Bedenken. Mit Paul (und

trotz Burdach) mochte ich hier durh C gegen an B fiir edit halten und die Interpunk-

tion entsprechend iindern; denn ihr guoter lip ist der Grund, warum er die Not des Dien-

stes gerne liden mac; ihre giiete niihrt die Zuversicht, dafi sein Dienst nicht unbelohnt

bleiben wird. Setzt man dagegen v. 19 mit dem Vorhergehenden in Verbindung, so wird

der Ausdruck alse guoter Up eine leere Floskel.

Nr. 3. 151, 33—152, 24^

I.

'Ich wirde jaemerlichen alt 152, 15

sol mich diu werlt also vergan

daz ich deheinen . . gewalt

an minem lieben friunde han,

5 daz er tffite ein teil des willen niln.

mich muet, sol im iemen lieber sin. 152, 20

bote, nu sag ime niht me

wan mirst leide

unde furhte des, sich scheide

10 diu triuwe der wir pflagen e.' 152, 24

II.

Mir kumet eteswenne ein tac 151, 33

daz ich vor vil gedanken niht

gesingen noch gelachen mac.

so wsenet manager der mich siht

5 daz ich in vil grozer swajre si.

*) zu seinem suochen gibt ihm sein dienest die Berechtigung; diese fehlt ilirem suochen, das

nur voni niden herkommt. ') K. Schmidt S. 9. 32; Burdach S. 95.

2*



12 Nr. 3. 151, 33—152, 24*.

niiiNt vil lilite ein vioide nJilie bi. 151, 38

guot gedinge raich enlat 152, 1

in der swaere.

mir ist sorge barte unmaere,

10 mill lierze rehte bobe stat.

III.

Ich ban vil ledecliche braht 152, 5

in ir gewalt den minen lip,

und ist mir nocb vil uiigedabt

daz ieiner werde ein ander wip

5 diu von ir gescbeide mlnen muot.

swaz diu werelt mir ze leide tuot, 152, 10

daz belibet ungeklaget,

wan ir niden

mohte icb nie so wol eriiden:

10 ein liebez maere ist mir gesaget. 152, 14

IV.

Moht ich zer werlde mlnen muot 152, 24*

erzeigen als icb wiUen ban,

so diubte ez sie vil libte guot,

ob ich durch sie iht ban getan.

5 nil enweiz ich wie ich leben sol 152, 24"

und gedenke, wie getuon ich wol?

wil diu schcene triuwen pflegen

und diu guote,

sost mir also wol ze muote

10 als der bi vrowen bat gelegen. 152, 24*

Burdach, der das Verdienst bat, den Wert von E hier erkannt zu haben, fafit die

erste Strophe mit der letzten, erst von ibm aus dem Anhang geretteten zu einem Wechsel

zusammen; die beiden mittleren gelten ihm als selbstandige Lieder. Vogt verbindet auch

sie zu einem Paar. Nach meiner llberzeugung bilden alle vier zusammen eine feste, sinn-

voll gegliedertc Einheit, wenn man sie so ordnet, wie oben geschehen ist, d. i. die An-

nahme macht, daS E die Frauenstrophe von der Spitze des Ganzen weg an die Stelie vor

der letzten Strophe geschoben babe.

Der Grund fiir meiiie Uberzeugung ist, dat^ diese Frauenstrophe die Keimzelle fiir

alle Themen darstellt, die Keimar in den drei iibrigen Strophen behandelt; und data der

Mann von ihrer Strophe, in der der Bote den Auftrag zur Mitteilung ja ausdriicklich er-

balt, bereits Kenntnis erlangt haben mufi, um auf all ihre Aulserungen so genau einzugehen.

III 2. gewalt den E, genade BC (und MF.); s. u.

IV 1. zer werlde] der w. E, der werden Voyt nach Wilmanns' Vorschlag, s. u.



Nr. 3. 151, 33— 152, 24k.
'
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Die Frau beginnt mit dem Ausdruck der Klage dariiber, dal3 sie keine solche gewalt

iiber den Geliebten besitzt, dais er auch nur ein wenig {ein teil) nach ihren Wunschen

handelte. Darauf beteuert er in Str. Ill das Gegenteil: er hat seine ganze Person in ihre

gewalt^) iibergeben, iind das vil ledcdkhe, also ganz uneingesclirankt (Gegensatz zu ein teil).

Die Frau gebraucht dabei die Worte: daz er teste ein teil des willen min. Darauf

erwidert er in Str. IV: 'wenn ich meine Gesinnung so erweisen konnte, wie es meinen

Wunschen entspricht {als ich willen hdn). so wiirde sie das, was ich allenfalls^) fiir sie

bereits getun babe, sicherlich schiitzen'; auch fragt er sich ivie getuon ich uvl?

Die Frau fJihrt in ihrer Rede fort: mich muet, sol im iemer lieber sin. Seine Ant-

wort gegeniiber solcher Besorgnis steht in Str. Ill: und ist mir noch vil ungeddkt Daz

iemer iverdc ein under u'lp Diu von ir gescheide minen nmot.

Sie fiihlt sich jcemcrlichen alteru und klagt: mirst leide. Er erwidert: 'wenn ich

ihr nur meine Gesinnung offen zeigen konnte, so wiirden sie meine Dienste sicherlich

guot diinken' (IV); und sivaz din iverelt mir zc leide tuot, Daz hellhet ungeldaget (III).

Sie befiirchtet, sich scheide Diu trinive der tvir pfldgen e. Er beruhigt sie mit

den Worten: wil diu schoene triutven pflegen . . . Sost mir . . . iivl ze muote, und ver-

sichert sie: (ez) ist mir noch vil ungeddht Daz iemer werde ein under wip Diu von ir ge-

scheide minen muot (III), wobei die Worte iemer und noch keineswegs bedeutungslos ge-

braucht sind, denn sie betonen ausdriicklich, dais die Liehe, die sie e verband, auch jetzt

noch und t'ur alle Zeit, in seinem Herzen wohnt.

Durch all diese Bezuge ist also die Frauenstrophe untrennbar verkettet mit Str. Ill

und IV. Man wird daber ganz ungezwungen darauf gefiihrt, das liehe mcere, das ihm

gesaget ist (III), auf eben die Worte zu beziehen, die sie dem Boten mit dein Auftrag nu

sag ime auf den Weg mitgegeben hat'). Ganz natiirlich empfindet er diese Botschaft als

eine frohe Kunde; denn sie zeigt ihm, daS ihre Befiirchtungen nur eingebildet sind, dali

sie an der alten triuwe festhiilt und ihn nach wie vor als lichen friunt betrachtet. Inner-

lich ist also alles unveriindert in ihrem Verhiiltnis. Es liegt nur an ihm, ihre Befiirch-

tungen als grundlos zu erweisen, und das tut er in seiner Antwort*).

Es verbleibt die Strophe II. Ihr Verstiindnis (und daniit der Nachweis ihrer Zuge-

horigkeit zu den anderen) hangt an der richtigen Deutung der gedanJce (Z. 2). Wiiren

darunter 'Liebesgedanken' zu verstehen, daiin wiirde die Strophe 'mit den gegensatzlicben

Stimmungen seines Innern' (Burdach) zu den anderen allerdings schlecht passen. Aber

der Dichter gibt uns selbst die richtige Deutung in Str. IV an die Hand: 'Wenn ich

meine Gesinnung offentlich kundtun konnte, so wiirde sie niein bisheriges Tun anerkennen:

nu ('so aber, wie es jetzt ist') enweiz ich wie ich lehen sol Und gedenJce, wie getuon ich

1) (/ewalt K uiu6 also das echte sein, nicht das farblose genadc BC, das auch zu hdectkhc viel

weniger pafit.

2) ob . . . iht ist der bescheideiie Ausdruck fur oinfacliea dfiz 'was'; vgl. Tit. 3, Iff.

') die Einschrankung [niht we) entspricht ihrem weiblichen Zartgefuhl, kummert aber den Boten,

wie sonst, in keinsr Weise, zumal der Dichter das Gestiindnis ihrer Neigung schon vorher, da sie noch

nicht von Zweifeln gequalt war, vernommen hat: ich sa;ie im liebiu mcere (151, 30); so kann er hier

ausrufen: ein lie.hez nuere ist. mir r/esoucl.

*) gef;en Burdachs Bedenken, der licbez mare als eine fur die Frauenstrophe nicht passende Be-

zeichnung erkliirt.



14 Nr. 3. 151, 33-162, 24k.

ivol? Das also sind die Gedanken, die ihm Singen und Lacliea benehmen und ihn bei

iiianchen als einen, der von Kutnmer bedriickt ist, erscheinen lassen: er weiS nicbt, wie

er sein Leben einricbten soil. Bleibt er mit Kucksicbt auf die Welt bei seiner bisherigen

Zuriickhaltung, so weckt er in ihr vielleicht erneute Zweifel iiber die Fortdauer seiner

Neigung. Folgt er dagegen ihren Wiinschen, sie ofter zu besuchen^), so muli er das

Gerede der uvrelt um ihretwillen furchten. Diese sorgenden Gedanken also raubeu ihm

Sangesfreude und iiufiere Heiterkeit. Aber gliicklich in seiner Liebe ist er trotz allem.

Und so wie er den Neid der Welt und das Leid, das die Menschen ihm zufugen, gerne

hinnimmt angesichts der frohen Kunde, daS sie ihn liebt wie zuvor (III), und daruber so

begliickt ist, als wenn er das letzte Ziel seiner Wiinsche schon erreicht hiitte (IV 9f.),

so — das durfen wir wohl aus dem Schluli des Ganzen herauslesen — erwartet er auch

bei ihr die gleiche Gesinnung.

Somit gehort also Str. II enge zu den anderen. Nun verstehen wir auch seine

AuSerung mirst vil Wite^) ein vroide nahc hi, und wissen das Wort guot gedinge richtig

/.u deuten. Ohne Bezug auf ihre Botscbaft wiire beides der Ausdruck eines Optimismus,

den man gerade Reimar am wenigsten zutrauen mocbte. Freude und HofFnung erfullen

ibn jetzt so sebr, dafi er nicht in der swccre verharren kann, in der er fur den aufierlich

Beobacbtenden zu sein scheint {swcere II 5 wie auch 8).

In 6inem Puukt scheint mir die Textfassung in MF. noch verbesserungsbediirftig:

IV I hat Vogt den von Burdach beflirworteten Vorschlag Wilmanns' aufgenommen und

der iverden gescbrieben^). Naher bleibt der Handscbrift {der werlde E) die Anderung zer

werlde. Die iverelt ist es ja, die dem Dichter Leid zufugt (III 6); welcher Art, erklart

er bier: 'Konnte ich vor der Welt meine Gesinnung ofFenbaren, wie ich gerne mochte,

so . . .'. Damit erhalten wir denselben Gedanken in derselben Fassung wie 151, 13f. : daz

ich zer tverJte niht getar ee rehte also geb'iren*).

Die Verbindung der Strophen ist auch noch durch aufiere Mittel erzielt: I teilt mit

IV den Reini auf -dn^); III ist mit IV durch den Reim -uot verbunden; dazu treteii, kaum

zufallig, allerlei Bindungen durch grammatischen Reim: sin I und si II; Icide I und cr-

liden IV; muot III. IV und muote IV.

Das ganze Lied kann man als eine Variation zu dem unmittelbar vorhergiehenden

betrachten. Beide behandeln das Verhiiltnis der Liebenden zueinander und zur Welt,

vielfach mit weitgehender Berlihrung im Ausdruck^); in beiden milideutet die Frau sein

Fernbleiben, das ihm doch nur die Rucksicht auf ihren Ruf abzwingt; in beiden ersieht

*) denn das meint offenbar der wille m'ln (I 5), s. 151, 4.

*) vil lihte ist ja nicht = nhd. 'vielleicht'.

') an sich recht bedenklich, a. die bekannten Ausfiihrungen Steinmeyers, Epitheta S. 9,

*) und damit sagt er der Geliebten auch klar den Grund fiir seine von ihr mifiverstandene Zuruck-

haltung. Der Dichter aber findet so vom SchliiQ der Str. Ill {trerelt) einen deutlichen Ubergang zum

Anfang von IV. — i^rr trerl{de) im Miinstcrer BruchstUck (Zs. 53, 354J entstammt dagegen wohl einem

-Spruch Reiniars von Zweter.

*) s. Giske Zeitschr. f. d. Phil. 18, 69.

6) hedeehte er baz den wUlen min 151, 4; der viinen willen tuot 151, 20 "^ daz er teste ein teil des

willen min 152, 19; ich sage im liebiu mtrre 151, SO ~ ein liebez mare ist mir fiesaget 152, 14 (s. Bur-

dach); zer werlte 'vor den Augen der Leute' 151, 13; 152, 24». Auch der Reimapparat ist vielfach der-

selbe, besonders in den Strophen 151, 17. 25.



Nr. 3. 151,33-152,241--. Nr. 4. 167,31— 168.29. 15

er aus solcher Eifersucht die Fortdauer ihrer Neigung und widerlegt ihre ungegriindeten

Befiirchtungen. Dabei wird ein Lied durch das andere bisweilen naher erklart'), und

zwar stets das zvveite durch das erste. Die uberlieferte Reihenfolge ist daher wohl ur-

spriinglich. Wenn die Frau also im ersten Lied in ihrer Hingabe so weit geht, ihm die

Erfullung seiner kiihnsten Wunsche zu verheiSen {daz ich in gelege also, Mich diuhte es

vil, ob ez der keiser ivcere 151, 32), so bringt das zweite Lied seine Antwort: das in diesem

Versprechen gelegene Gestiindnis ihrer schrankenlosen Hingabe begluckt ihn so wie seine

Erfullung (wil diu schwne triuwen j)flegen . . . Sosi mir also wol ze muote Als der hi vrowen

hat gclegen^) 152, 24s): d. h. er verzichtet mit Riicksicht auf ihren Ruf auf die Erfullung.

Nr. 4. 167, 31—168, 29.

Salt Burdachs Darlegungen wird wohl niemand mehr die erste Strophe mit Schmidt

dem Dichter, oder die beiden anderen mit Haupt der Welt in den Mund legen: alle drei

miissen der Witwe des Herzogs zugehoren. Wenn die letzte Strophe beginnt: Die froide

mir verboten hat niins lieben herren tot, so kann das nur dieselbe Personlichkeit sprechen,

die in der Eingangsstrophe gefragt hat: waz hedarf ich wunneclicher zU, sit aller vrdiden

herre Liutpolt in der erde lit?; denn dafi er herre aller vroiden ist, enthalt die Begriin-

dung, warum ihr nun die Freude versagt ist. Ebenso gehort die erste Strophe mit der

zweiten eng zusammen; denn wenn die Kedende klagt: den ich mir hete ze sumerUcher

ougeniveide erkorn ('den ich mir zur Sommerfreude ausersehen hatte' wie Burdach poetisch

und richtig — denn das Unpoetische ware bei Reimar nie richtig! — erklart hat), des

mitoz ich Icidcr cenic sin, so lehnt sie damit die Trostgriinde der Menschen ab, die sie auf

den Sommer als Bringer neuer Freuden verwiesen batten (I 1— 3). Schliefilich ist's auch

sicherlich ein und dieselbe Personlichkeit, die in Str. I den Trostspendern mit der Bitter-

keit der Trauernden gesagt hat: nu rdtent . . . tvie und in Str. Ill schliefit sit des mi niht

mac iverden rat.

Da6 Reimar bei dieser groGen Gelegenheit auch technisch fur die Verkniipfung ge-

sorgt hat, ist natiirlich:

hie: wie: nie I 1. 4. IP) hie: nie III 9. 12

lit I 8 lac II 3

verlorn I 10 verlorn: erkorn II 7. 8

wol: sol II 1. 4 sol: vol III 3. 6

tot H 10 tot: not III 2. 5*).

') wohin der wille der Frau 152, 19 zielt, ergibt sich aus 151, 4; warum er seine Gesinnung zer

werlde nicht kund tun kann 152. 24», erhellt aus 151, 13 {qetarVi.

^) wie abrupt wirkt dieser Schluls, wenn man ihre VerheiSung nieht kennt!

') also Anreimen der Waise, s. u. zu Nr. 10 Anm.

*) iiber den Bau der Stollen s. Plenio, Beitr. 43, 58 f.



16 Nr. 5. 173, 6-174, 2. Nr. 6. 174, 3-37. Nr. 7. 172, 23-173, 5. Nr. 8. 197, 15-198, 3.

B. Die Lieder des Zyklus.

Nr. 5. 173, G— 174, 2.

Die umstrittene Stelle in der ersten Stroplie (Burdach S. 215 f.; Vogt z. St.) ver-

stehe ich so: 'gleichwolil will ich ihr mit derselben Aufrichtigkeit dienen, mit der ich

raeine Bitte urn Gnade' (darauf bezieht .sich daz) 'meine; und in derselben Weise, wie ich

stets an sie dachte, mogen meine Augen aushalten (ausdauern) und nicht schlechter' : baz,

wo wir 'schlechter' sagen wiirden, entspricht dem lam/er in Wendungen: mir ist geschehen

daz ich niht bin langer ('weniger lang') vro ican unz ich lebe (151, 9f.); den ich voh/c unz

an daz zil, niht langer wan die telle ich lebe (157, 34 f.). Die Konstruktion mit so uud

dem Konjunktiv ist analog wie 179, 3f. : "In derselben Weise wie ich werbe und mein Herz

fiihlt, mogen mir noch Freuden zu teil werden'.

Die Zusammengehorigkeit der Strophen hat bereits Vogt gegen Burdachs Zweifel

erwiesen. Doch ist die Bindung wenig sorgfaltig*):

rat: Iftt III 1. 3 stat: gkt: hat IV 5. 6. 7

stat: gat IV 6. 7 geste: verge V 1. 3.

Dazu der gleiche Anfang von Str. Ill und IV mit Wart ie (s. Burdach S. 95).

Die letzte Strophe ist durch das Anreimen des Abgesanges ausgezeichnet; s. dariiber

zu Nr. 10 Anm.
Nr. 6. 174, 3—37.

tjber die Einheitlichkeit des Liedes s. Vogt. Die erste und die letzte Strophe sind

durch den gleichen Anfang Ich hdn verbunden; die ubrigen durch Keime-):

siht II .5 sach IV 3

owe: beste III 2. 4 me: we: e IV 5. 6. 7.

an alle schult (112) bedeutet 'ohne jede Schuld': von ihrer Seite namlich (anders

Burdach S. 217); s. 171, 25 Ich bin tuynp daz ich . . . ir des tvil deheine schulde geben. —
II 5 befriedigt Burdach-Vogts tmde nicht, s. zu Nr. 22.

Nr. 7. 172, 23—173, 5.

Die Verkniipfung der drei unbedeutenden Strophen erfolgt wieder durch gleiche und

grammatische Reime:

ge, zergie I 4. 7 ergat II 3

ie: nie: zergie I 5. 6. 7 nie: gevie III 2. 4.

Nr. 8. 197, 15—198, 3.

Die vier Strophen sind recht kunstvoll verbunden:

enmac: slac I 5. 7 mac: tac III 5. 7')

man: began II 5. 7 man III 6; man: kan IV 1. 3

niht II 6 siht: niht IV 2. 4.

') dafur ist in den Reimen in anderer Hinsicht grofie Kunst verborgen, s. Teil II dieserUntersuchungen.

*) damit ist die Technik des Dichters aber noch nicht am Ende, 8. wieder Teil 11.

') achon von Giske S. 228 verzeichnet.



Nr. 9. 156,10—26. Nr. 10. 154,32—156,9. 17

Eines der Reimworter wird also stets wiederholt, und die Doppelreime treffen auf

jeden Vers der siebenzeiligen Strophe.

Nr. 9. 156, 10-26.

cntfluge bei Vogt Zeile 14 ist Druckfehler.

Nr. 10. 154, 32—156, 9.

Wahrend man die drei ersten Strophen allgemein zu ^inem Liede zusammenfalit,

werden die beiden letzten verschieden beurteilt. Kegel (Germ. 19, 154) will die funf'te

Strophe mit der ersten bis dritten verbinden, indeni er in der Waise 156, 8 die von E

gebotene Lesart gegen AC (und MF.) fiir echt erkliirt und damit den formalen Unter-

schied, dali Str. I—III an der entspreclienden Stelle ein Korn bieten {zlt: strit: zit), das

in Str. V nach AC fehlt, beseitigt; denn E uberliefert sU. Die Str. IV bilde dagegen ein

selbstandiges Lied. Paul (S. 519 f.) hiilt das f'iir wahr.scheinlich. Deragegeniiber sondert

Burdach die Strophen (wie in MF.) als 1—III und anderseits IV. V und befiirwortet Um-

stellung der beiden letzteren. Gegen Kegel macht er geltend, daS Str. V zu I— III in

Widerspruch stehe, 'der, selbst die Neigung, im Wechsel die beiden Liebenden in Un-

kenntuis ihrer gegeuseitigen Empfindungen darzustellen, zugegeben, unertriiglich' sei, und

data E kein Vertrauen verdiene, so dais audi die formale Verschiedenheit in der Waise

der Str. V gegen die Zugehorigkeit dieser Strophe zu den drei ersten spreche. Vogt

endlich trennt mit Bunlacli Str. IV. V wegen des feblenden Kornreiras ab und erkliirt

Reimars Veri'asserscliaft mit Lachmann fiir unsicher, zumal in Str. IV bin : sin und vil : wil

analog dem sonstigen Reimschema offenbar miteinander gebunden seien. Man konne

Str. IV. V gemaia Burdachs Vorschlag unter TJmstellung zu einem Wechsel zusammenfassen.

Mir scheint sicher, dalj die Frauenstrophe (V) von den drei ersten unter keinen Um-

stiinden abgetrennt werden darf, denn sie enthiilt kaum ein Wort, das nicht in engster

Beziehung, bald der Entsprechung, bald des Gegensatzes, zu den anderen Strophen stuiide.

Die Frau beginnt mit der schmerzliclien Frage Owe tri<ren unde hlagen, Wie sol mir

din mit froiden iccrden huos? Sie gibt daniit unwillkiirlich zu erkennen, dafi all seine

Sorgen unbegriindet sind; denn er hatte erklart: so muoz ab ich ein anderz hlagen: Ich

(jcsach ein wip ndch mir getruren nie (II 3f.) und ihr vorgeworfen: si was ie mit frSiden

(III 8). Sie ftihrt fort: dii (namlich tmren und klagen) hist ze groz; ebenso hatte er von

so grozer klage gesprochen (I 3). So wie nach ihren AVorten die sxvmre enivcndd nieman,

so versichert er, daz es mir niht ze helfe Jcomen mac (I 4) und klagt iiber seine sorge (II 2;

III 9). Nur er kann ihren Kummer vertreiben {er entuoz) sagt sie wie in Erwiderung

seines Gestiindnisses, da^ nur sie ihm helfen konne {mirn home ir helfe an der zit I 10).

Sie beteuert, dais sie ihn jnit triuwen liebe: €r hatte darauf nicht gehofft {swie lUtzel ich

der triuwen Mich anderhalp entstdn III6f.). Wenn er bei ihr in trautem Beisammen-

sein weilte, so zergiengc gar mm not, bekennt sie; es ist dieselbe not, von der er sagt:

diu not mir underivilent Reht an min herze gic (II 6). Der Grund all ihres Leides ist

sein fremeden: daS er wirklich fern blieb, bestatigen seine Worte: sivie lange ich tvas^)

(II 5). Er ist also selbst einer von den Gliicklichen der mac gesagen daz er sin Hep in

senenden sorgen lie (II 1 f.).

*) Belege in meiner Anmerkung zu Reinbots Georg 1437.

Abh. d. philos.-philol. u. d. hist. Kl. XXX, 4. Abh. 3



18 Nr. 10. 154,32— 156,9. Nr. 11. 201,33-202,24.

Angesichts dieser genauen Entsprechungen, die fast all ihre Worte als ein Echo

der seinigen erscheinen lassen, ist fiir niich die Zu.sanimengehorigkeit der vier Strophen

ganz gesichert. Sie wird iiberdies durch Reimbindungen gestutzt; so wie I und U durch

tac : mac {:pflac : ivac) und tac : mac verbunden sind, so ertont der Reim gesagen : Jclagen (II)

in Str. V (kJagen : tragen) wieder. Auch grammatischer Reim scheint nicht ohne Ab-

sicht verwendet: tage—tac I 1. 2; Mage I 3— klagen II 3. V 1; lie II 2

—

unverlun III 5;

getun II 4:—^entuoz V 5. Dafi aber das Korn der Strophen I—III in Str. V keine Enfc-

sprechung hat, halte ich fur Absicht: damit hebt sich die Frauenstrophe von den anderen

deutlich ab*).

Die Kritik hat bei dem schlechten Zustand der Uberlieferung an einigen Stellen

einen schweren Stand: I 6 ist sorye neben morgen 8 fiir einen Reim zu wenig, fiir die

Waisen, die gefordert werden, zu viel; ich mochte also sudre (E) bevorzugen*), zumal

swcere in der Klage der Frau (IV 5) dadurch einen Widerhall findet. II 5 scheint mir

die Erganzung des ie sowie die Anderung meit fiir das tet aller drei Handschritten

wenig gliicklich. Ich vermute, dafi fiir so tet si dock (BC) einfach so leit^) si doch zu

schreiben ist: 'sie liefi es sich gefallen'; dann waren ihre Worte doch ich dich liden muoz

(V 4) die Antwort darauf.

Die Str. IV endlich halte ich, wenn sie nicht rettungslos verderbt ist, fiir unecht;

es kommt zuviel gegen sie zusammen : die Waise erlaubt in der iiberlieferten Form keinerlei

Anknijpfung; der unreine Reim -in : -il hat bei Reimar keine Analogie; die Gedanken

haben keine Beziehung zu denen der anderen Strophen, ja die letzte Zeile widerspricht

dem Voraufgehenden geradezu (Burdach S. 201). Schlielslich ist die Strophe mit den

iibrigen auch nicht durch Responsionsreime verkettet*).

Nr. 11. 201, 33—202, 24.

Der Schlufi des Liedes (als ein Mnt) greift auf den Anfang zuriick {Ich enhin von

minen jciren niht so wise . . . ich bin tump).

Auch die iibrigen Strophen sind geschickt verkniipft^):

wol: 9oI I 2. 4 sol: wol IV 2. 4

mac: tac II 2. 4 tac: mac III 5. 6.

Die gleichen Reimworter stehen also bei der Wiederholung in unigekehrter Folge.

') indem die 'Waise' hier mit Z. 9. 11 reimt, ist die Strophe in sich abgeschlossen wie die Stro-

phen des Mannes durch das Zuruckgreifen der letzten Zeile auf den Eingang (Burdach S. 96) abgeschlossen

sind. Das Anreimen der Waise auch 154, 21; 154, 37 lunrein); 168, 4; 173, 38; 189, 3; noch waiter geht

die Angleichung 160, 3— 5.

') den uracrekehrten Fehler haben BC 156, 21.

') hit (let; alemannische Beispiele fur e statt ei, besonders vor Dental bei Weinhold Al. 6r. §36;

und in meiner Anm. zu Rh. Paulus S. 80.

*) man mii&te denn fiir einiu III 6 mit C eine schreiben, dem dann in IV 6 meine entsprS,che.

Abei- dieses eine wSre kaum Reimara Form, und die anderen Responsionen treffen abgesehen vom Korn

in I— III Z. 10 stets auf Reime, die mindestens paarweise vorkommen.

*) womit Burdachs Scheidungsversuche (S. 230) sich wohl erledijjen.
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Nr. 12. 152, 25-153, 4 und 'Walther' 71, 19—34.

I.

'Ich lebte ie nach der liute sage, 152, 25

wan daz si niht gellche jehent.

als ich ein liohez herze trage

und si mich wolgemuoten sehent,

) daz hazzet einer sere,

der ander giht, mir si diu froide ein ere. 152, 30

nun weiz ich weme ich volgen sol;

wan bete ich wisheit unde sin,

ich tsete gerne wol.

II.

Ich hcere im maneger eren jehen, W. 71, 19

der mir ein teil gedienet hat.

der im inz herze kan gesehen,

an des genade suoch ich rat,

5 daz er mirz rehte erscheine.

nti fiirht ab ich daz erz mit valsche meine.

taet er mir noch den willen schin, W. 71, 25

hset ich iht liebers danne den lip,

des miieser herre sin.'

III.

Wie kumt daz ich so wol verstan W. 71, 27

ir rede, und si der miner niht,

und ich doch groze swsere ban,

wan daz man mich fro drunder sibt? W. 71, 30

5 ein ander man ez lieze:

nu volg ab ich, swie ich es niht genieze.

swaz ich dar umbe swaere trage,

da enspriche ich niemer ubel zuo,

wan so vil daz ichz klage.

IV.

1st daz mich dienest helfen sol, ' 152, 34

als ez doch mangen hat getan,

so gewinnet mir ir hulde wol

ein wille den ich hiute ban.

5 der riet mir deich ir baete, 152, 38

und zurnde ab siz, daz ich ez dannoch tsete. 153, 1

II 3. inz Wackernageh Wilmanns, in sin Has.. Lachmanrt, Paul.

III 3. groze swsere han vdt Paul] grozer s\v. niht enhan AC^C; (jam abweichend E; s. u.

3*



20 Nr. 12. 152, 25-153, 4 unci 'Waltlier' 71, 19-34.

nu wil icliz tuoii, swaz mir geschiht.

ein reine wise SEelic wip

laz ich so lihte niht.

Dati fiiese vier Strophen eineiii Dichter zugehoren, liat Wackernagel erkannt; ihm

folgen Wilmanns und Paul (Nr. 103) in ihren Ausgaben. Die Autorschaft, die in den

Handschriften zum Teil Reimar, zum Teil Walther zugeschrieben wird, legen Wilmanns

(Zeitsch. 13, 243 f.), Burdach (S. Ill), Plenio (Beitr. 43, 90) Walther bei').

Auch dariiber, welche von den Strophen zu einem Liede gelioren, herrscht Schwanken:

Lachmann bat II und III uiiter Walthers Namen zu einem Wechsel zusammengefafit, III

und IV dagegen als Einzelstrophen Keimars erklart*): bei Wackernagel ist I ein selb-

stiindiges Lied, der Rest ein weiteres; Wilmanns endlich druckt II. Ill als Wechsel und

falat I. IV als ^Weites Lied zusammen.

Ich halte wieder alle Strophen fur zu einem Liede (Reimars) gehorig, fasse neben

Str. II auch Str. I als Frauenstrophe und ordne so, dais die beiden letzten Strophen gegen

die Handschriften ACE ihre Stellen tauschen'). Dann ergibt sich folgender Gedankengang.

I. Die Frau hat ihr Leben bisher immer nach dem Urteil der Welt eingerichtet.

Aber jetzt ist sie unsicher, denn die Welt geht in ihreni Urteil auseinander: wenn sie in

erhohter Stimmung ist und die Menschen sie froh sehen, feindet sie der eine darob an,

wahrend der andere erklart, ihre Freude gereiche ihr zur Ehre. So wisse sie nicht, wem

folgen; und doch wuide sie gerne richtig handeln, wenn sie nur klug und weise ware. —
Aus dem ganzen Zusammenhang geht hervor, dala unter der froide, die eine so geteilte

Aufnahme erfiihrt, die Liebesfieude gemeiiit ist, dala sie also ein hokes herze triigt und

tvolgemuot ist im Gliick ihrer Liebe. Die sie darob anfeinden, sind also die Neider; die

aber finden, daS solche Freude sie ehrt, sind offenbar neben dem Geliebten selbst ihre

und seine Freunde. In diesem Widerstreit der Meinungen das Recbte zu tun, fuhlt sie

sich nicht geniigend klug und erfahren. Aber wir ahnen, wem sie volgen wird: eben ihre

froide verriit uns das.

• II. Sie hort von ihm, der ihr seine Dienste gewidmet hat, viel, was ihm zur Ehre

gereicht. Aber sie f'iirchtet, daS er es nicht aufrichtig meint, und so wendet sie sich an

Gott, der ihm ins Herz zu schauen vermag, um Beistand, damit er es ihr klar mache.

Wenn der Geliebte ihr seinen ernstlichen Willen noch klar machte, dann soUte er unum-

schriinkt gebieten iiber alles, was sie hat. — Die Strophe zeigt .die Frau in demselben

Schwanken wie die vorhergehende; war sie dort unsicher, ob sie sich froh zeigen diirfe,

so hegt sie hier Zweifel an der Aufrichtigkeit seiner Neiguiig, denn er hat ihr wohl oft

gedient, aber den willen noch nicht zu erkennen gegeben. Weil er dariiber schweigt,

kann nur Gott, der in die Herzen sieht, sie aus ihrem Zweifel retten. Dieses Schwanken

wird wohl mit dem der vorhergehenden Strophe zu verknupfen sein, d. i. die Menschen,

von denen sie den Geliebten hat riihmen horen, sind die Freunde, die erklart haben, da6

die Liebesfreude ihr zur Ehre gereiche. Und ihre Besorgnis, er konnte es nicht aufrichtig

») wahrend Wackernagel (S. Xf. seiner Ausgabe), E. Schmidt (S. 43) und Paul (S. 552f.) fiir Rei-

mar eintreten.

2) ebenao Paul, nur daC er alle vier Strophen Reimar zuschreibt.

3) auch in C folgt auf II sofort III.
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meinen, wird von den Neidern geweckt oder geschiirt worden sein. Eines steht aber auch

hier wieder fest: ihre Neigung, die sich in den Schluisworten deutlich verriit.

Auf diese Zweifel geben die beiden foigenden Strophen des Liebenden die Antwort.

III. Er weils nicbt, wie es komint, daS er ihre Worte stets so gut versteht, sie aber

die seinigen nicht, obwohl er doch tief bekummert ist, wenn man ihn auch dabei frohlich

sieht. Ein anderer wurde in solcher Lage wohl ablassen: er will seinen Weg weiter-

gehen, wenn er auch keinen Lohn findet. Der Kummer aber, den er darob empfindet,

der soil sich nur in Klagen iiufiern, nicht in Tadel. — Wenn er dariiber klagt, da§ sie

seine Worte trotz seinem Kummer nicht versteht, so kann sich das nur darauf beziehen,

dafe sie an der Aufrichtigkeit seiner Liebe zvveifelt, weil er ihr den willen nicht deutlich

kundgetan habe. Daruber ist er verwundert: sein Kummer ist ja das sicherste Zeichen

seiner Neigung, die er uberdies in einer, wie er bisher meinte, geniigend verstandiichen

Weise bekannt hat').

IV. Jetzt aber fafst er einen Vorsatz {uille), der ihm wohl ihre Gunst erringen

wird, falls sein Dienen ihm iiberhaupt niitzen soil. Er ist entschiossen, um sie an/.u-

halten'^), unter alien Umstanden, selbst dann, wenn sie daruber erzurnen sollte. Denn

von einer so reinen, klugen und begnadeten Frau lafit er so leicht niclit ab. — Der enge

Zusammenhang mit den anderen Strophen ist deutlich: das volgen (III), zu dem er ent-

schiossen ist, selbst wenn er es nicht genieze, kann nichts anderes bedeuten, als dafi er

seinen dienest fortsetzen will; damit ist der Ubergang zu Str. IV geschaffen: Ist daz mich

dienest helfen soP). Der wille, urn sie anzuhalten, ist der wille, den sie gewiinscht hat,

um aus ihren Zweit'eln iiber die Aufrichtigkeit seiner Liebe erlost zu werden (II). Er hat

ihn Mute gefafit zum Unterschied von seinem bisherigen Verhalten, das nicht deutlich genug

fUr seine Liebe sprach (III). Er nennt sie wise und nimmt sie damit gegen ihre eigenen

Worte {hete ich iv'isheit I) in Schutz*). Und er erklart: 'eine solche Frau Idz ich so Hide

niht\ in deutlichem Gegensatz zu dem Verhalten anderer: ein ander man ez lieze (III).

Dem Schwanken und Zweifeln der Frau, die zu Gott um rat fliichtet (II 4), steht ilberall

seine miinnliche Entschlossenheit gegeniiber, die sich vom eigenen Willen ruten liiljt (IV 5)*).

Sie ist vom Urteil der Welt beeinflulst (I. II)**), er handelt, was auch immer ihm geschiht

(IV 7). Sie ist liber seinen Wert noch nicht ganz sicher (II): ihm ist sie ein reine wise

scelic wip (IV 8).

Der gedanklichen Verkniipfung entspricht wiederum die Strophenbindung durch das

formale'Mittel gleicher oder granitnatischer Reime und Reimvvorter:

1) damit ist Pauls Konjektur zu III 3 gesichert. Die Handschriften lassen ihn sajjen, daB er keinen

groSen Kummer habe; dazu pa6t aueh swaz ich dur umlie sirtcre tra/je 111 7 sehr ubel..

'') .so (ibersetzt Wilmanns (zu 71, 38) ganz richtig. Damit fallen aber die Bedenken, die er Zs. 13,

2t3f. dagegen vorbringt, dafi man den willen IV 4 mit dem willen in 11 7 identifiziere, dahin; denn 'um

eine Frau anhalten' ist weit mehr, als 'eine Bitte um Liebe' vorbringen. Ebenso deutet Wilmanns (zu

71, 36) das Wort hnlde unbefriedigend.

') zugleich wird darait bestatigt, was sie gesagt hat: der mir ein teil yedienet hut (II 2).

••) damit wird das Adjektiv wise A gegen die La. in BC, die v. Schissel (s. Vogt z. St.) verteidigt

hat, gesichert.

") sie gesteht: nun weiz ich wem ich voli/en siil (I 7); er erklart: nii volg ab icli, (III 6).

^) si . . . jehent I 2; der ander yihel 16; Ich hcere im mancyer cren jehen II I,
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sage:trage I 1. 3 trage : klage III 7. 9

jehent : sehent I 2. 4 jehen : gesehen II 1. 3

sol : wol I 7. 9 sol : wol IV 1. 3

hat II 2 han III 3; IV 4

erscheine II 5 schin II 7

verstan : ban III 1. 3*) getan : ban IV 2. 4

niht : siht III 2. 4 geschiht : niht IV 7. 9

getan IV 2 tsete IV 6.

Endlich reimen die Waisen der zweiten und der vierten Strophe aufeinander: lip :

uip. tjber die Waisen in Str. 1 und III s. u.

Die Strophenform unseres Liedes ist fast dieselbe wie in dem weiter unten zu be-

sprechenden Lied Nr. 29, 153, 5*). Dazu treten nahe Beriihrungen im Gedanken und Ausdruck

mit diesem wie mit anderen Liedern^): wie bei 'Walther' die Frau unsicher ist (nun weiz

ich weme ich volgen sol; . . . so tcete ich gerne wol I 7), so bei Reimar der Dichter selbst

{nil enweiz ich ivie ich leben sol Und gedenke, uie ijetuon ich wol 152, 24°); der «<.'i/?e spielt

bei beiden eine entscheidende Rolle ('Walth.' II 7; IV 4; Reim. 151, 4. 26; 152, 19. 24'');

ebenso die rede, nur dais 'Waltber' zu wenig deutlich sprach (III 1), wiihrend Reimar

iiberhaupt verstummte (153, 27. 29); aber die Verwunderung ist bei beiden gleich (wie

kumt 'Walth.' Ill 1; daz mich des iemer uunder hut Reim. 153, 26). 'Walther' sagt von

sich: ich habe groze sivcere: wan daz man mich fro drunder siht (III 3): Reimar erklart

(s. schon Wilmanns z. St.): nu ween iemen groezer ungeliicke hat, und man mich dock so

fro dar under siht (170, 38); aber 'Walther' behiilt sich wenigstens vor, zu klagen: da

enspriche ich niemer iihel zuo, wan so vil daz ichz Mage; Reimar verzichtet auch dar-

auf: ich solte iu klagen die meisten not, Niuivan daz ich von wtben iibel niht reden Jean.

Vor allem aber: Reimar hat das Bitten schon aufgegeben: beet ich si noch, ich kunde ez

niht verenden (154, 1), 'Walther' dagegen falst vor unseren Augen erst (hiute) den Ent-

schlula, urn sie zu bitten (deich ir bcete IV 5).

Ist all dies ein Unterschied im Temperament zweier Dichter, von denen der eine

sein Gliick in der Resignation sucht, der andere in kiihner Werbung? Ich glaube: nein,

es ist ein Unterschied in der ErfahrUng ein und desselben Dichters, den die Liebe von

kiihnem Begehren bis zum stillen Bescheiden gebracht hat. 'Walther' ist niemand anderer

als der Reimar friiherer Tage. Nicht 'Walther woUte, wie es scheint, ein Gegenstiick

dichten'*) (Wilmanns in seiner Einleitung zu Walther Nr. 50), sondern Reimar selbst').

Dalj es als Gegenstiick gedacht ist, beweisen nicht nur jene inhaltlichen-BezOge und

die nabezu voUkommene Gleichheit der Strophenform, sondern vor allem die zahlreichen Ent-

sprechungen im Reim *). Folgende Ausgiinge, ja Reimworter sind beiden Liedern gemeinsam

:

') auch durch diese Responsionen erweist sich Pauls Konjektur han als richtig; denn das e«/id>i

der Handschriften stdrt das sonst herrschende Prinzip, dafi mindestens ein Wort des Reimpaars ganz

unverandert wiederkehrt: traiie; so] : triil; niht erscheinen doppelt.

') bei diesem hat die fiinfte Zeile 4 Takte statt 3.

') uber die Beriihrungen mit Reimars sonstiger Poesie s. Burdaoh S. lllff.

*) dazu ist das Gegenstiick auch viel zu wenig pointiert. Wo Walther gegen Reimar das Wort

ergreift, ist alles viel spitziger gehalten.

*) das Niibere s. im zweiten Teil die.ser Untersucbungen.

") ein Mittel, wodurch Reimar auch anderwarts zwei Lieder miteinander in Beziehung setzt, s. u.

zu Nr. 30, 177, 10.
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'VValther' Reimav

sage:trage I 1. 3; trage ; klage 111 7. 9 zage : tage II 1. 3

verstan:han III 1. 3; getan : ban IV 2. 4 ban VII 8

hat : rat II 2. 4 bestat : hat II 2. 4

bsete : tsete IV 5. 6 tsete : stsete I 5. 6

sere : ere I 5. 6 mere : sere IV 5. 6

niht:siht IV 2. 4; geschiht : nibt IV 7. 9 geschibt : niht I 2. 4

sin I 8 sin : gewin VI 1. 3

schin : sin ('esse') II 7. 9 min : sin ('esse') V 7. 9

lip II 8; wip IV 8 wip : lip III 1. 3

sol:wol I 7. 9; IV 1. 3 sol : wol VI 7. 9.

Ohne solche, ineist sogar dieselbe Stelle trefPende Entsprechung verbleiben in 'Wal-

thers' Lied nur: I 2. 4 jehent : sehent und 11 1. 3 jehen : gesehen; dazu stellt sich aber

bei Reimar ganz ungezwungen ensihe : vergihe V 2. 4. Analog tritt zu 'Walthers' lieee :

{: geniese) III 5. 6 bei Reimar verlie {: enpMe) VI 2. 4. Ferner erscheine {: meine) II 5. 6,

wozu sich aber wenigsten.s scliin in derselben Strophe Zeile 7 als grammatischer Reim ge-

sellt. Somit bleibt ganzlich isoliert nur die Waise in Str. Ill 8 (da enspriche ich niemer iibeV)

euo {zuo AC'C^, von E). 1st das von E gebotene von in van zu iindern^), womit ein

Gegenstiick zu Reimars man : geuan (III 2. 4) und man II 8 gewonnen wijrde?

Nr. 13. 170, 1—35.

Im Eingang bevorzuge ich niit den Herausgebern (gegen Paul) zuo der liebe statt

durch die liche. Nicht nur, well gdJten ein Ziel verlangt (Burdach S. 214), sondern auch

weil der Dichter im weiteren Verlauf ausdriicklich sagt nie Jcund ich ir nciJier Jcomen (Str. IV).

Die Verkniipfung der Strophen erfolgt mit zweierlei Mitteln: I und II hangen durch

die ahnlichen Wendungen dock versuoche ichz alle tage und daz versuochte ich zu-

sammen. Anderseits dienen gleiche und gramniatische Reime^) der Bindung:

ban I 2 bat V 4

tage I 5 tac III 5; IV 6

trage I 7 tragen II 4

tac : mac III 5. 7 tac IV 6

gat : lat IV 5. 7 missetat : hat V 2. 4

gat IV 5 gienge V 3.

Die sicherlich falsche Uberlieferung der Verse I 5— 7 in E war in der Vorlage offenbar

noch nicht so unverstandlich: doch gespriche ich ninimer niht : ich erkenne an ir die sinne,

bin ich ir getriuwe, daz si mirz in den ougen siht war wohl der, freilich metrisch schon

unzulilnglich gef'ormte Gedanke.

Nr. 14. 159, 1—160, 5.

Auch in diesem Liede') sind die Strophen (mit auffalliger Ausnahnie der zweiten)

durch gleiche Reime (und selbst Reimworter) miteinander verkettet:

11.3 man : enkan III 5. 6. kan : gan; V 1. 3. 7. 8. 9 gan : dan : man : nan : kan.

I 2. 4 sol : wol IV 5. 6. sol : wol.

1) das ja bei Gottfried von Strafiburg bekanntlich (Zwiorzina Zeitscb. 44, 4 Anm.) sebr baufig ist.

') zwei davon schon bei Giske S. 238.

*) liber seinen Strophenbau a. Plenio, Beitr. 42, 451 f. 476 Anm. 1.
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Dazu mit granimatischem Reiin: I 5 tuot; IV 3 undertin; V 6 missctdt; — IV 1 hdn;

V 5 hat; — IV 2 genomcn; V 8 nan. Zur Anreimung der drei letzten Zeilen in der Schlufs-

strophe an Zeile 1. 3 vgl. o. S. 18, Anm. 1.

Nr. 15. 196, 35—197, 11.

Den SchlulJ der dritten Strophe gibt E bekanntlicli in anderer Fassung als C. Bur-

dach S. 229 f. ist fUr E eingetreten. Aber schon Vogt hat mit Recht hervorgehoben, daS

das Nebeneinander von ir : mir und ich : mich sowie die unnietrische Fassung der vor-

letzten Zeile gegen E spricht'). Auch die Betrachtung des Inhalts fiihrt zu einem E un-

gunstigen Ergebnis. Was E bietet, konnte jemand schreiben, der nur dieses Lied Reimars

kannte, nicht aber auch die Strr. Walthers 111, 23. 32, gegen die Reimar sich hier wendet;

denn Vieze lobcn mine froiiicen mich kann sehr wohl aus dem Anfang der Str. II {Wuz un-

m:'tze ist daz ob ich des hnn gesworn daz si mir lieher si dan elliu u-'qi) herausgesponnen

sein. Die Fassung C dagegen {unde heten wert ir Hep und liezen mine frowen gin) setzt

voraus, daS Reimars Dame angegriften wurde: das geschah in jenen Strophen Walthers

in der Tat*), lafit sich aber aus blofier Kenntnis von Reimars Lied nicht leicht entnehmen.

Somit war der, der die Fassung C dichtete, mit der literarischen Vorgeschichte jedent'alls

besser vertraut als der Autor von E.

Dasselbe Moment s])richt nun auch gegen die beiden nur in E 254 (= m 2). 256

iiberlieferten Strophen unseres Tones (bei Vogt S. 424), deren Echtheit von Paul (S. 523f.)

und von Wilmanns (zu Walth. 121, 2f.) behauptet, von Schmidt (S. 73), Burdach (S. 230)

und Vogt bestritten wurde. Der Verfasser dieser Strophen hat sowenig wie der des

Schlusses von Str. Ill (mit dem er wohl identisch war) Kenntnis von W^althers Angriff.

Daher mifiversteht er Reimars Satz: diu Hebe si ein liige diech von ir sage (III 3). Reimar

meint damit, man mache ihm den scherzenden Vorwurf, dal3 die Freude, die er von seiner

Dame erhalten haben will, nur erlogen sei'). Der Autor von E 254 dagegen, der nur

die Antwort Reimars kennt, interpretierte Hebe als 'genossene Liebesgunst', deren sich

Reimar erlogenerweise geriihmt hiitte, und setzt sich dagegen zur W'ehr mit den Worten

Ich ensprach nie daz si an mir tcete wol; wan gencedeclichen, des bat ich. Er rettet also

die TJnschuld der Dame, anstatt ihre Liebenswiirdigkeit*). Die weiteren vier Zeilen dieser

Strophe schweifen ab zu dem Verhalten der Dame selbst und sind offenbar durch W^al-

thers Verse 121, 2f. 23 (s. Wilmanns a. a. 0.) inspiriert: mit dem Zweck von Reimars

Strophen (Abwehr von Walthers AngriflF) haben sie nichts zu tun. Ebensowenig wie

E 256, wo iiber Uble Behandlung im allgemeinen geklagt wird, weil der Verfasser wieder

') hinzukommt die ungeschickte Wortstellung im letzten Vers. Allerdings iat auch C nicht ganz

fehlerlos, s. das unde im ersten Takt der letzten Zeile (vgl. zu Nr. 22, 178, 13), das um so verdiichtiger

ist, als der SehluBvers in den beiden anderen Strophen Auftakt hat.

") das Nahere bei Betrachtung des Verhaltnisses zwischen Reimar und Walther im zweiten Teile

dieser Untersuchungen.

') s. das Nahere wieder spater a. a. 0.

*) freilich mit sehr ungeschickter Au.sdrucksweise, wie ja auch der Relativsatz im zweiten Vers

der Str. II ganz schief wirkt (denn mit bitser handehinge will man doch wohl von alien Menschen ver-

schont bleiben). StOrend ist roUecUches bei truMes (Str. 1), weil er ja gar keinen tmst hat; und unge-

fiige folgen die beiden Relativsiitze II 2 (Komma statt Punkt nach sin!) und 3 aufeinander.
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nicht weifj, daS Reimars Klageu einen gaiiz besonderen Ausgangspunkt haben: eben

jenen AngriiF Walthers.

Der Anonymus hat Reimars Lied 187, 31 offenbar gekannt') (s. Pauls hiibsche Par-

allele S. 523 f.). Aber auch das zeigt, dafi wir nicht Reimar in ihm sehen diirfen: denn

dieses Lied (Nr. 34) ist, wie sich im zweiten Teil dieser Untersuchungen noch ergeben wird,

erst nach jener Abwehr von Walthers Angriff entstanden.

Die Strophen I und III des echten Liedes sind durch die Reirae auf -an miteinander

verbunden (Giske S. 75). Die Ausgange der Mittelstrophe iinden auch in den Strophen

E 254. 256 keine Entsprechung.

Nr. 16. 165, 10—166, 15.

Bereits Vogt ist fiir die von Burdach bestrittene Einheitlichkeit dieser fiinf Strophen

mit guten Griinden eingetreten (s. die Anmerkung). Eine Interpretation im einzelnen sowie

formale Kriterien bestatigen sie.

I. Niemand braucht mich zu fragen, was ich Neues zu sagen habe: ich bin nicht

froh. Die Freunde sind meines Klagens iiberdriissig. So gehts mit allem, was man zu

oft hort. Nun hab ich davon den Schaden (bei der Geliebten) und den Spott (bei den

Menschen). Was widerfahrt mir doch, Gott moge es beachten , an Leid unverdient und

ohne Grund! Wenn ich nicht Liebesgluck erlange, so wird niemand von meiner Preude

irgendeinen Gewinn haben (d. i. so kann ich nicht, wie die Menschen verlangen, vro sein

und sie mit Gesang erfreuen). II. Die Frohen werfen mir vor, daii ich die Geliebte nicht

so heifi Hebe wie ich mich gebarde (d. i. dafi mein Kummer nicht echt sei). Sie liigen

und es gereicht ihnen zur Unehre; denn sie war mir stets wie mein eigenes Leben. Sie

aber hat mir dabei nie den Sinn erleichtert. Solche Grausamkeit und was sie mir sonst

noch zufugt, muS ich aushalten wie ichs vermag. Bisweilen ist mir wohl zu Mute ge-

wesen: soli mir jetzt nie mebr ein Tag des Gluckes werden? III. Heil Dir, Weib, welch

reines Wort! wie lieblich auszusprechen und zu verstehn^)! Nichts ward je so preisens-

wert, sofern Du wahrhaft gut hist, wie Du. Deinen Preis vermag niemand mit Worten

zu erschopfen. Wem Du treu zugetan hist, heil ihm, der ist begnadet und hat Grund

das Leben zu lieben. Du schenkst aller Welt frohen Sinn: warum kannst Du nicht auch

mir ein wenig Freude schenken? — Der Zusanimenhang dieser Strophe mit den iibrigen ist

deutlich genug: sie hebt in ihrem Preise der Frauen all das hervor, was Reimar bei der

Geliebten zu finden noch hoffen mui. Daher die Voraussetzung swd duz an rehte gikte

Jcerest; denn von ihr muGte er bekennen, dali sie ihn nie getroste und ungendden vol! ist

(II); daher die weitere Voraussetzung swes du mit triuiven jihligest, . . . derst ein scelic man

und mac vil gerne leben; denn ihm ist von ihr unverdienet und dne schult nur Leid wider-

fahren (I), er ist kein scelic man (s. ich enbin niht fro I), er mac nicht vil gerne leben (s.

gewinne ab ich nu niemer guoten tac? II). So schlietet die Strophe mit der Bitte um

froide, die ihm bisher ja versagt ist (s. son hat an miner frOide^) nieman niht 1). — IV. Ich

habe mir zwei Fragen vorgelegt, die erregen in meinem Sinn widerstreitende Gedanken:

') ebenso Walther (a. Wilmanns zu 121, 2 f., dei- das Verhaltnis umgekehrt beurteilt).

*) erkenneii 'verstehen, begreifen' wie z. B. 167,29. ist A halte ich mit MF. fur das echte , schon

daruni, weil nenneii nur auf name pafit, nicht aber auf n'ip, s. Zs. 56, 75 Anm. 2.

') die Orthographie in MF. raufi wieder ausgeglichen werden.

Abh. d. philo.s.-philol. u. d. hist. Kl. XXX, 4. Abh. 4
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ob ich woUte, dai ihre Erhabenheit mit meinem eigenen Willen gemindert wiirde oder ob

ich will, dafi sie noch grofier sei und sie, die begnadete, dastehe, unberiihrt von mir und

alien anderen Miinnern. Sie beide verursachen mir Schmerz; denn ich werde mich nie

freuen, wenn sie von ihrer Hcihe herabsteigt*); aber ich werde es auch immer beklagen,

wenn sie mir feme bleibt. — Diese Strophe zeigt die Tiefe seiner von eigensiichtigen Ge-

danken freien Liebe und will dadurch erneut auf die Geliebte wirken; zugleich werden so

die Zweifel der Menschen an der Aufrichtigkeit seiner Neigung (II) entkriiftet. — V. Wenn

ich auf solche Weise alles tue und getan habe, um mit vollem Recht {von rehte Gegen-

satz zu unverdienet und ane schult I) in ihre Huld zu kommen, und wenn ich sie lieber

habe als die ganze Welt, was kann ich dafiir (s. ane schult I), wenn sie bei alledem*)

mein nicht achtet? Wer aber jetzt noch behauptet, dafs ich nicht im Ernst klage, der

moge sich diese meine Worte vorsingen lassen . . . .^) und passe auf, ob ich irgendwo

auch nur ein Wort gesagt habe, da.s nicht, bevor ichs aussprach, in meinem Herzen ge-

wohnt hat*). — Mit dieser Strophe fiihrt der Dichter die beiden Absichten, denen sein Lied

dient, zum Ziel: der Geliebten gegeniiber betont er noch einmal, dais der scfiade (I 5),

den sie ihm zufiigt, unverdient ist; und der Welt gegeniiber betont er, dais nun ihr spot

(I 5) als grundlos erwiesen sei. Auch im Au.sdruck greift der Schlulj auf den Anfang

zuriick, wie Vogt bemerkt: die Worte ichn (jeliye hcrzeliehe hi (I 8) ertonen variiert wieder

in den Schlufiworten: ezn Icege e i'z gesprceche herzen hi.

IJber die Verkettung samtlicher Strophen durch gleiche Reime und Reimworter gibfc

die folgende tJbersicht Auskunft:

sage : klage 11.3 klagen : sagen V 5. 6

fro: so I 2. 4 fro IV 8

bi I 8 ? : bi V 7. 9

niuot:getuot II 5. 6 muot III 8; vgl. getan V 1

min : sin 'esse' IV 2. 4 sin 'esse' : min V 2. 4.

Walther sagt in der einen seiner Klagen auf Reimars Tod (82, 34) bekanntlich: und

hetest niht wan eine rede gesungen, ^s6 wol dir, tcip, wie reine ein nam!' Reimar selbst

gebraucht das Wort in der von seinem Nachfolger zitierten Strophe nur in allgemeinem

Sinne, dagegen in der Schlulsstrophe von eben dieseni seinem Liede {der laze im mine rede

beide singen unde sagen). Somit bezeugt auch Walther die Eiuheitlichkeit unserer Strophen*).

Nr. 17. 171, 32—172, 22.

Die juristische Terminologie des Liedes hat Burdach S. 45 f. 122. 215 klargestellt.

Der enge Zusammenhang zwischen den drei ersten und den zwei letzten Strophen ist

*) verwandt ist der Gedanke in der Strophe 179, 30.

2) (lar under in derselben Bedeutung II 5; s. auch 170. 39.

3) als si gedichtet (geraeint) si oder dergleichen mag in der Liicke gestanden haben; Burdachs Er-

g3,nzungsversuche scheinen mir unbefiiedigend. unde im ersten Takt der folgenden Zeile ist verdftchtig

(s. u. zu Nr. 22) und gehort vielleieht al.s und vor die Liicke.

*) ich lese mit Burdach und Paul lage fiir 'iV/c, und deute die beiden [ge)spreche in E mit Paul als

Konjunktive dea Prilterituma. Wilmanns' Versuch, durch Unistellung der Strophen die Prasentia zu retten

(Leben und Dichten Walthers^ zu III 50), scheitert an dem wil in swer nu yiht daz ich ze spotte kiinne

klagen (V 5); denn dieses setzt alle anderen Strophen voraus.

*) s. Wilmanns Leben* zu III 50. Burdach dagegen verwertet Walthers Worte in entgegengesetztem

Sinne, aber, wie mir scbeint, mit sehr kiinstlichcr Deutung.
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deutlich: der gewalt in Str. I i.st derselbe wie in Str. IV; surnde und zorn (IV. V) geht

auf ihre Wataufierung (III), und worin sein Rechtsauspruch begriindet ist {so getruwe ich

mlnem rehte wol II), deutet der Anfang der Str. IV an.

Dabei hangen aber die ersten drei Strophen enger zusammen: das kommt auch in

der Strophenbindung zum Ausdruck:

han : began I 2. 4 ban : getan II 2. 4*)

fro I 3 fr8un HI 4

getan II 4 getuot V 3.

166, 16

166, 20

Nr. 18. 166, 16—167, 30.

I.

Der lange siieze kumber min

an miner herzelieben frowen derst erniuwet.

wie mohte ein wunder groezer sin,

daz min verlorner dienest mich so selten riuwet,

wan ich noch nie den boten gesach

der mir ie breehte tr6st von ir, wan leit und ungeraacb.

wie sol ich iemer dise unsielde erwenden?

unmaere ich ir, daz ist mir leit:

si enwart mir nie so liep, kund i'z verenden.

II.

Owe daz alle die nu lebent

wol hint erfunden wie mir ist nach einem wibe,

und si mir niht den rat engebent

daz ich getrcestet wurde noch bi lebendem libe.

jo klage ich niht min ungemach,

wan daz den ungetriuwen ie baz danne mir geschach,

die nie gewunnen leit von seneder swaere.

got wolde, erkanden guotiu wip

ir sumelicher werben, wie dem wsere!

III.

Wa nu getriuwer friunde rat?

waz tuon ich, daz mir liebet daz mir leiden solte?

min dienest spot erworben hat

und anders niht: ob ich ez noch gelouben wolte,

jo waen i'z nu gelouben muoz.

des wirt och niemer leides mir unz an mIn ende buoz, 166, 30

167, 22

167, 25

167, 30

166, 25

I 9. si mit sdmtUchen tier Handschriflen statt Pauls von Vogt aufgenommenen ao; daher Doppel-

punH Stnil Knmma nach leit der vorhergehenden Zeile, s. u.

II 5. joch Vogt, s. u.

III 6. jo] iiiit C: Vogt joch mit b u»il mit abweichender Interpunktion in Z. 4. 8. hier fehlt eine

Silbe. 1) Giske S. 71.
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sit si mich hazzet diech von herzen minne.

mirn kunde ez nienian gesagen:

nu bin ichz vil unsanf'te worden inne.

IV.

Ein rede der liute tuot mir w6: 167, 13

da enkan ich niht gedultecltchen zuo gebaren.

nu tuont siz alls deste ni6: 167, 15

si fragent mich ze vil von miner frouwen jaren,

5 und sprechent, welber tage si si,

dur daz ich ir so lange bin gewesen mit triuwen bi;

si sprechent daz es niohte mich verdriezen.

nu la daz alier beste wip 167, 20

ir ziihteloser frage mich geniezen.

V.

Daz si mich alse tinwerden babe 166, 34

als si mir vor gebaret, daz geloube ich niemer:

nu laze ein teil ir zornes abe,

wan endecllchen ir genaden beite ich iemer.

5 von ir enmac ich noch ensol.

s6 sich genuoge ir liebes frount, sost mir mit leide wol. 166, 39

und kan ich anders niht an ir gewinuen, 167, 1

6 daz ich ane ir liulde si,

ich wil ir giiete und ir gebaerde minnen.

VI.

Mac si mich doch lazen sehen, 167, 4

ob ich ir wjere liep,' wie si mich haben wolte.

sit mir niht anders mac geschehen,

s6 tuo geliche deme als ez doch wesen solte,

5 und lege mich ir nahe bl

und bietez eine wile mir als ez von herzen si:

gevalle ez danne uns beiden, s6 si stsete: 167, 10

verliese ab ich ir hulde da,

i6 si verborn als obe siz nie getaete.

In MF. sind die Stroplien I. III. V. VI zu einem Liede verbunden; IV und II veerden

als zwei Einzelstrophen get'alat. Burdach trennt auch noch Str. VI ab als spater nachge-

dichtet oder als Ersatz fUr Str. V.

Gegen die Aliirennung von Str. IV spricht der Zusanimenhang, der zwischen dem

spot III 3 und der rede der liute, die den Inlialt von IV bildet, innerlich besteht, zumal das

vil unsanfte III 9 doch offenbar dieselbe Ursache hat wie das, was ihm ive tuot IV 1, namlich

V 8. Vogt ohne Komma.
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eben die rede der Vtute. Von diesem Gesicbtspunkt aus erkennt man auch bald, dafi die

beiden Strophen sich gegenseitig erhellen. Denn was bedeuten die Siitze: mirn Jcunde ez

nieman gesagen: Nu bin ichs vil unsanfte warden inne? Das Verstandnis hiingt von der

richtigen Eikliirung des eg und de.s {ich)s ab. Auf den uninittelbar vorhergehenden Satz

kann ez nicht gehen, denn das ergabe keinen Sinn. Dagegen wird alias klar, wenn man

ez auf die Frage waz tuon ich? bezieht: der Dichter vermifit den rat getriuwer friunde

und fragt gequait: waz tuon ich?^) Dazu pafst vortrefflich der Schlufi mirn kunde ez

nieman gesagen. Aber er fiihrt auch fort: nu bin ichs vil unsanfte warden inne. Das (e)s

muls hier dasselbe meinen wie friiher ez. Er ist also jetzt inne geworden, was er tun

soil, und zwar vil unsanfte 'auf grausame weise'; da dies unsanfte mit dem ive tuon Str. IV 1

zusammengehort, so ist er also durcb die spottische Rede der Leute sich klar geworden,

was er zu tun habe: was gctriuwe friunt nicht vermochten, hat der spot, wenn auch auf

grausame Weise, zuwege gebracht. Inwiefern soil ihm aber der Spott helfen? OfFenbar,

indem er die Dame veranlalit, aus ihrer bisherigen Abneigung herauszutreten: nu Id daz

allerbeste uip Ir ziihteloser frdge mich yeniezen. Nicht ohne Absicht nennt er sie daz

alter beste wtp: denn ihre giiete V 9 muls ihr den Gedanken, ihn fiir den Spott zu ent-

schadigen, nahelegen. — Deutlich ist auch der Zusammenhang der Rede der Leute IV 7

si sprechent daz es (das mit triuiven bi tcesen) mohte mich verdriezen mit seinen eigenen

Gedanken: tvie mohte ein wunder grcezer sin, Daz mm verlorner dienest mich so selten riu-

wet (I 3).

Ebenso deutlich hangt Str. II mit den iibrigen zusammen. Wenn er beklagt, daS

ihm die Menschen niht den rat engebent, so kann das doch nur mit dem rat III 1 ver-

bunden werden, zunial der rat erzielen soil, dala er getroestet wiirde II 4, und er in Str. I

beklagt hat, date er nie trost von ihr empfangen hat. Und wenn er welters versichert:

jon Mage ich niht min ungemach, so kann das doch nur das ungemach von Str. I 6 meinen;

so wie die ungetriuucn II 6 sichtlich das Widerspiel zu ihm selbst bilden, der ihr so lange

mit triuuen gedient hat, IV 6^); und so wird er unter denen, die er als guotiu ivip cha-

rakterisiert, in allererster Linie an seine eigene Dame gedacht haben, das alter beste wtp

(IV 8), deren giiete er nie aufhoren wird zu lieben (V 9).

Die dargelegten Beziehungen und andere, die gleich zur Sprache kommen sollen,

fiihren zu der oben gewahlten Anordnung. Sie ergibt folgenden Gedankengang. I. Sein

Liebeskummer, den er mit Recht lange nennt (s. so lange IV 6; noch bl lebendem libe II 4),

hat neue Nahrung bekommen. Wie wunderbar, dais ihn sein vergebliches Werben nicht

gereut, da er doch noch nie einen Boten des Gliickes von ihr empfangen hat, sondern

nur des Leides und der Sorge. Wie soil er dieses Verhangnis je zuni Guten wenden?

Wenn er ihr gleichgiiltig ist, so bereitet es ihm Schmerz; konnte er es aber je zu gutem

') diese Frage ist dieselbe wie I 7: wie sol ich iemer dise unsalde envenden? Seine unsmlde aber

besteht darin, dafi er ihr iinmare ist, I 8. Das ist ihm leit. Darauf zielt ofFenbar auch der Satz daz

mir leiden solte. III 2. Der Inhalt seiner Frage ist also: was soli ich tun, damit mir ihre Gleichgilltig-

keit liebet, 'zu etwas Erfreulichem wird'.

*) Widerspiel auch darin, dafi sie nie gewnnnen leit von neneder su-crre, wfthrend er mit leit iiber-

laden ist (I 6. 8; III 2. 6; V 6). Dies spricht fiir leit bC und gegen iwt Em, wie Burdach lesen wollte.
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Ende fiihren, so ware sie ihm noch teurer als bisher*). 11. Ach, auf jene Frage (I 7 wie

sol ich iemer dise unsalde erivenden), wie ich noch in diesem Leben von ihr begliickt

werden konnte, wissen alle keinen Kat, obwohl sie doch genau wissen, wie sehr mich

nach dieser Frau verlangt. Ich will fiber mein Unheil wahrhaftig nicht klagen, wohl aber

dariiber, data es den Treulosen, die nie .solches Leid von der Liebe erf'abren haben wie

icb, stets besser erging als mir. WoUte Gott, dalj giitige Frauen zur pjinsicht kamen,

wie es mit der Bewerbung so mancher steht! III. Wo sind aufricbtige Freunde, mir zu

raten? Was soil ich tun, damit das, was rair eine Quelle des Leids sein sollte*), eine

solche der Freude wird? Mein Werben hat mir bisher niir Spott eingetragen und sonst

nichts. Wenn ich das bisher schon sehr geneigt war^) zu glauben, wabrhaftig*) jetzt,

denk ich, muls ich es glauben. Und darum wird meinem Leid auch bis an mein Ende

(s. noch bi lehendem libe II 4) nicht mehr abgeholfen werden, da sie, die ich von Herzen

liebe (herzeliebe I 2) mich halat. — Niemand wuljte es mir zu sagen (was ich tun soil, um

mein Leid in Freude zu wandeln): jetzt aber hab ichs erfahren, freilich auf grausame

Weise. IV. Mich schmerzt namlich, was die Leute reden. Ich kann mich dazu nicht

geduldig verhalten [das heilst: daruber schweigend hinweggehen]. Und so reden sie nun

alle um so niehr davon. Sie befragen mich namlich allzu oft nach den Jahren meiner

Gebieterin und sagen, weil ich doch schon so lange ergeben gedient babe, wie alt sie

sei. Sie sagen, dais ich wohl Grund hiitte, des Dienens iiberdriissig zu werden. Nun

moge mich sie, die allerbeste Frau, fiir ihre ungezogenen Fragen entschadigen. V. Denn

dafi ich ihr so wenig wert bin, wie sie vor mir tut, das kann ich nie und nimmer

glauben: sie soil also von ihrem Zorn ein wenig ablassen, denn ich werde ja doch stets

unverdrossen auf ihre Gnade barren. Ich kaun und soil nicht von ihr los. Wenn so

manche sich ihres Gliickes freuen, so finde ich mein Gliick im Leid. Und wenn ich schon

sonst nichts bei ihr zu erringen vermag, so will ich, bevor ich ohne ihre Gunst bin, ihre

Vortrefflichkeit und ihre Haltung lieben. VI. Mag sie mich doch sehen lassen, wie sie

mir tun wiirde, wenn ich ihr teuer ware. Da mir nun einmal nichts anderes zu teil

werden kann {sit wie III 7 sit si mich hazzet), so moge sie wenigstens dergleichen tun,

als wenn es doch der Fall ware, und mich ganz nahe an sich ziehen und mir eine Zeit so

tun, als wenn es von Herzen kame (t'on herzen: wie ja auch sie ihm herzeliep ist, I 2):

wenn es dann uns alien beiden behagt, dann soil sie dabei verharren. Verliere ich da-

gegen ihre Gunst {hulde wie V 8), so sei dem entsagt, wie wenn sie's nie getan hatte

(d. h. so will ich nach wie vor mich damit bescheiden ir giiete und ir gebcerde zu

lieben, V 9).

*) wo sie doch auch seine herzeliebiu frowe ist, Z. 2. — Pauls so fur das ni sanitlicher Handsehriften

scheint mir unnOtig, ja storend. Denn beide Gedanken entbalten dann etwas Selbstverstandliches. S6

aber bekommen sie durch den Gegensatz Gehalt: ihre Gleichgultigkeit bereitet ihm Kummer (ohne daS

sie aufhOrt ihm herzeliep zu sein); erhOrt sie ihn dagegen, so wird sie ihm noch lieher sein als zuvor

d. h. er wird nicht wie die Ungetreuen werben II 9. — si enwart mir nie su Hep ist auch das Gegen-

stiick zu ob ich ir ivcere liep VI 2.

'I golte: n&mlich 'nach meinen bisherigen Erfahrungen' und weil es doch nicht ganz zutritft: siieze,

hcrieliebe, selten ritiwet Str. I; is' mir mil leide vol Str. VI.

') fiber diese Bedeutung von irellen a. Lachmann Kl. Sehr. 1, 276 f.; Kraus zu DGed. IX 31: Hahn
zu Strieker VII 30.

*) J''i (atatt joch) mit C: wie auch II 5, wo so Em dem io niiher steht als jock b.
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Der Dichter hat also eine zornige Botschaft erhalten, die ihn aufs neue in Kummer

stilrzt. Niemand vermag ihm zu raten, wie er sein Leid ins Gegenteil verkehren kcinnte.

Aber der Spott der Leute bringt ihn zur richtigen Erkenntnis. Er wird sie vielleicht zu

freundlicherer Haltung bewegen, denn der Dichter verdient dafiir Entschadigung [und sie

hat auch kein Interesse, dafj die hohnische Frage nach ihrem Alter noch langer im Munde

der Leute bleibt und dadurch noch mehr an Berechtigung gewinnt: das spricht Reimar

natiirlich nicht in plumper Weise aus, aber seine Meinung ist es deutlich genug: deutlich

schon dadurch, dafi diese Frage doch nur in Hinblick auf sie, nicht aber auf ihn, siihtelos

genannt werden kann]. Und da er ohnehin nicht glaubt, dafi er ihr so wenig gilt wie

sie tut. so schlagt er ihr einen Versuch vor. Fallt der nicht nach ihrem Geschraack aus,

so wird er ihr bescheiden und anspruchslos weiter dienen wie bisher all die Zeit. Denn

lassen kann er von ihr auf keinen Fall: nicht, wenn sie ihn erhoren sollte (I 9), nicht,

wenn sie ihm blols freundschaftlich gewogen bleibt (V 8), nicht, wenn sie ihm auch das

entzieht (VI 8) und ihm in zorniger Botschaft (I 5f.; V 3) has verkiindet (III 7).

Der innerlichen Zusammengehorigkeit der Strophen entspricht aulserlich wieder die

Bindung durch gleiche Reimendungen und Reimworter'):

gesach : ungemach I 5. 6 ungemach : geschach II 5. 6

wip II 8 wip IV 8

solte : wolte III 2. 4 wolte : solte VI 2. 4

minne : inne III 7. 9 gewinnen : minnen V 7. 9

si:bi IV 5. 6 si V 8; bi : si VI 5. 6.

Ein besonderes Virtuosenstiick hat Reimar damit geleistet, da6 die gleichen Reime

auch stets an der gleichen Reimstelle erscheinen^) und dais diese Reimstellen dabei stets

wechseln: die Ausgange der Zeilen 2. 4 sowie 5. 6 sowie 7. 9 sowie endlich 8 erhalten

auf solche Weise ein Echo. Aber auch 1. 3 gehen nicht ganz leer aus; denn sin I 3

steht in grammatischem Reim zu si (IV 5; V 8; VI 6j*); sehen VI 1 ist mit gesach I 5 in

Verbindung wie geschehen VI 3 mit geschach II 6 und hat III 3 mit habe V 1.

Zum Schlusse eine Vermutung iiber die Ursachen der Verwirrung, die die urspriingliche

Reihenfolge der Strophen gestort hat. Die Handschriften iiberliefern folgende Anordnung:

10

U

Wenn man die Folgen, die von mehr als ^iner Handschrift geboten werden, zu-

grunde legt, so ergibt sich nachstehendes Bild: III nach I AbC, V nach III AbCE, II

nach V CE, IV nach II CEm; die Strophe VI endlich folgt in C auf IV, sie geht in A

der Strophe IV unmittelbar voraus und erscheint in E zwischen I und III. Man erhalt

also die Reihe: I. III. V. II. IV. VI, wenn man VI nach C einstellt. Diese Unordnung

*) richtige Beobachtungen, aber ^schiefe Schlii.sse schon bei Giske S. 235f.

'J dabei aber die gleichen WOrter an ungleicher Stella: unijemach in 5 und 6; snltc 2. 4; woUe

A. 2; minne(n) 7. 9; d 6. 6; bi 6. 5. Nur die Waisen 11. IV haben icip gemeinsam.

') also wieder jedesmal an einer anderen Reimstelle: Zeile 3. 5. 8. 6!

meine Folge



32 Nr. 18. 166,16-167,30. Nr. 19. 179,3—180,27.

eikliirt .sicli am einfacbsfcen durch die Annahme, daS das Lied im Archetypus unserer siimt-

lichen Handschriften doppelspaltig aufgezeichnet war, und /.war in der Verteilung:

Sp. a
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werden (Str. V). Die Art seines werbens schildert er nun unter einein Bilde (Str. VI)

und zum Schlusse mit etwas bestimmteren Angaben.

Bei solcher Einheitlichkeit des Gedankenganges scheint mir die Zusammengehorigkeit

aller Strophen unabweisbar: man braucht nur anzunehmen, daS die Klage des Dichters

sich gegen beides wendet, gegen die Menschen, die ihn von dem Verkehr mit der Geliebten

fernhaltea wie gegen diese selbst, die sich durch seine offene Bitte (II 5; VII 4 f.) beleidigt

gefiihlt hat: sol niich das verjagen da^ ich si sack, mag auf den Neid der Menschen und

auf ihren Befebl zu beziehen sein; unde ich ouch dar under ihtes hdn geyert Daz ich solte

hdn versidgen: das diirfte ihren Unwillen erregt haben (s. 178, 24 f.).

Die aufiere Verbindung der Strophen ist recht kunstvoll: dafi hat : stdt II 2. 4 und

gdt:stdt III 2. 4 sowie gert : gewert VI 2. 4 und wert : gegert VII 2. 4 auftreten, hat be-

reits Giske S. 228 bzw. 77 bemerkt. Die Absichtlichkeit dieser Reimwiederholungen ergibt

sich deutlicb daraus, dafj sie stets in Zeile 2. 4 auftreten. Dazu komnit lac : mac V 2. 4

(also wieder an gleicher Stelle!) und tac : pflac : mac III 5. 6. 9. Grammatische Bindung

trifft ferner auf Zeile 4 (sehen) in Str. I, s. sach VII 3, sowie auf Zeile 2 {si 'esset') in

Str. IV, s. sin IV 5; vgl. noch ste I 1 mit stcit II 4; III 4 und gewer IV 3 mit gewert VI 4.

Im einzelnen ware noch Folgendes zu bemerken: I 6 if. ist eine bissige Anspielung

auf die huote: was woUen sie bei der Geliebten, die ein wip mit also reinen siten ist (II 6),

und bei ihm, der nur in gcdanken schone lac (V 2), in acht nehmen? Sie mogen nur

drauf los verbieten und aufpassen (hiietenl), dafi sie dabei nicht den Verstand verlieren. —
V 6. 9 der riihrende Reim (nur in b) ist um so auffiilliger als ein passendes Reimwort

Zeile 6 im Innern steht, namlich mich. Str. VI (wieder nur in b) ist im Wortlaut sicher-

lich stark entstellt: ivilder valke . . . durch sinen wilden muot; als hohe und als hoh;

ist . . . geflogen . . . und fliuget: der muot . . . mtiotet: so jammerlich stammelt Rei-

mar niemals; dazu zweimal (4. 6) unde im auftaktlosen ersten Fu6 des Verses (s u. zu

Nr. 22). Auch kann dient uf ungetvin doch wohl nur bedeuten: 'in Hinblick auf Schaden':

dem widerspricht aber VII 8 wich so Ideinem lone hdn ich nie genigen. Denn der Mcine

Ion ist ja, dafi sie sich nicht riihren lalst und er von ihrem Angesicht verbannt ist^). Viel-

leicht ist also zu schreiben: Und gedienet ungewin, wodurch man zugleich die Synkope

dient los wUrde.

Nr. 20. 162, 7—163, 22.

I.

Ein wiser man sol niht ze vil 162, 7

versuochen noch gezihen, dfest min rat,

von der er sich niht scheiden wil

und er der waren schulde ouch keine hat. 162, 10

5 swer wil al der werlte liige an ein ende komen,

der hat im ane not ein herzelichez leit genomen.

man sol bceser rede gedagen;

er guote lebe in hohem muote swer nu minne als ich.

Aber uerhe verdient gegenuber dem vulgilreren miitne auch deshalb den Vorzug, weil das Lied anhebt:

Als ich verhe.

*) nicht, wie Burdach meint, 'das, was er erbeten' hat.

Abh. d. philos.-philol. u. d. hist. Kl. XXX, 4. Abh. 5
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und frage ouch nieman lange des

daz er doch ungerne hoere sagen. 162, 15

II.

War umbe fUeget diu mir leit 162, 16

von der ich hohe solte tragen den rauot?

jon wirbe ich niht mit kiindekeit

noch durch versuochen, als vil maneger tuot.

5 ich enwart nie rehte fro wan so ich si gesach; 162, 20

so gie von herzen gar swaz niin munt wider .si gesprach.

sol nu diu triuwe sin verlorn,

so endarf eht nieman wunder nemen,

hfin ich underwilen keinen zorn.

III.

Si jehent daz stsete si ein tugent, 162, 25

der andern frowe. so wol im der si habe!

si hat mir froide in miner jugent

mit ir wol schoener zuht gebrochen abe,

5 daz ich unz an nilnen tot nie mere si gelobe.

ich sihe wol, swer nu vert stre wuetende als er tobe, 162, 30

daz den diu wip nu minnent e

dann einen man der des niht kan.

ich ensprach in nie so nahe mfe.

IV.

Ich weiz den wee nu lange wol 163, 14

der von der liebe get unz an daz leit.

der ander der mich wlsen sol

<lz leide in liep, derst mir noch unbereit.

5 daz mir von gedanken ist also unmazen w6,

des Uberhcere ich vil und tuon als ich des niht verstfi.

git minne niht wan ungemach, 163, 20

s6 miieze niinne unsselic sin

:

wan ichs noch ie in bleicher varwe sach.

V.

Des einen und deheines me 163, 5

wil ich ein meister sin die wile ich lebe;

daz lop wil ich daz mir bests

und mir die kunst diu werlt gemeine gebe,

II 9. keinen] einen cleinen ACE, ein gefOgen t, ». u.

IV 4f. Koiiima uach unbereit, Punkt nach we MF.
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5 daz niht mannes .... kan sin leit so schone tragen.

beget ein wip an rair deich tac noch naht niht kan gedagen, 163, 10

nu han eht ich so senften muot

daz ich ir haz ze froiden nime.

owe wie rehte unsanfte ez mir doch tuoti

VI.

Ez tuot ein leit nach liebe we: 162, 34

so tuot ouch Ilhte ein liep nach leide wol.

swer welle daz er fro beste,

daz eine er dur daz ander liden sol

5 mit bescheidenllcher klage und gar an arge site.

zer welte ist niht so guot deich ie gesach so guot gebite. 163, 1

swer die gedulteclichen hat,

der kam des ie mit froiden hin.

also ding ich daz mla noch werde rat.

In MF. sind Strophe I—III als ein Lied zusammengefafit, Str. VI. V. IV (in dieser

Reihenfolge) als ein zweites. Die spateren Kritiker haben diese Abtrennung als richtig

hingenommen ; nur Paul will Str. I, fur die er eine etwas abweichende Form annimmt,

ganz fiir sich stellen. Doch hat schon Burdach gesehen, daS das Wort versuochen II 4

durch I 2 naher erklart wird. Ebenso steht aber auch, um vorlaufig nur einige Haupt-

motive herauszugreifen, der zorn des Dichters (II 9) nicht nur mit seinem Fluch iiber die

stcete (III If.) in Verbindung, sondern auch mit dem iiber die minne (IV 7f.); ebenso ferner

ist sein uberhceren und sein Sich-verstandnislos-stellen (IV 6) offenbar nichts als die Be-

folgung seines Rates man sol hceser rede gedagen (I 7); und wenn er empfiehlt das Leid

der Liebe urn ihrer Freuden willen gar an arge site hinzunehmen (VI 5) und sich riihmt,

dafj kein anderer es so mit Anstand zu tragen wisse wie er (V 5), so steht dazu das Ver-

halten dessen, der vert sere wiietende als er tobe (III 6) in scharfstem Gegensatz.

Schon durch diese Erwagungen wird die Zusammenfassung samtlicher Strophen zu

einem Ganzen empfohlen.

Dazu kommen nun noch die starken auiaeren Verkniipfungen durch die Verwendung

gleicher Reimausgange und -worter, sowie durch grammatische Bindungen:

rfi,t : hat I 2. 4 hat : rat VI 7. 9

hat I 4; VI 7 habe III 2

genomen I 6 nemen II 8; nime V 8

gedagen : sagen I 7. 9 tragen : gediigen V 5. 6

leit:-keit II 1. 3 leit : unbereit IV 2. 4

muot : tuot II 2. 4 muot : tuot V 7. 9

gesach : gesprach II 5. 6 ungemach : sach IV 7. 9

6: me III 7. 9 mf : beste V 1. 3; we: verste IV 5. 6

wol:8ol IV 1. 3 wol: sol VI 2.. 4.

V 5. so, aber ohne iMcke IS, dc niemii sin leit so schone kan getragen C; s. u.

VI 6. dc ich C und MF., des ich i'. gesach] so CE, sach J\IF.
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Bemerkenswert ist dabei die Kunst, mifc der die Wiederkehr des Gleichklangs stets

an eine andere Stelle der Strophe verlegt isfc.

ScblieGlich zeigt eine Analyse des Ganzen, daS audi im einzelnen die Gedanken in

guter Ordnung fortschreiten, wenn man nur die Strophen MF. 162, 34 und 163, 14 ihre

Pliitze tauschen la6t (so dais also die Reihe E 329. 330. 331 umgekehrt wird; womit VI

auf V folgt wie in C).

I. Ein weiser Mann soil die nicht zu sehr auf die Probe stellen noch auch ihr zu-

Tiel vorhalten*), das ist des Dichters Rat, von der er sich nun einmal doch nicht trennen

will und die ihni dazu auch keine wirkliche Veranlassung bietet'). Denn, wer den Liigen

aller Welt nachgehen will, der hat sich ohne Notigung ein Herzleid aufgeladen. Man

soil zu iibler Rede schweigen; auch soil niemand lange nach dem fragen, was er doch

ungerne hort'). II. Warum aber fugt die ihm Leid zu, von der er in froher Stimmung

sein soUte'r' [Gegensatz: er selbst hat sich nicht dne not ein herzeVichez led genomen wie

die Toren in Str. I: sein Leid stammt von ihr]. Er wirbt ja doch nicht auf berechuende

Weise*) noch auch, um sie auf die Probe zu stellen {versuochen, s. 12), wie so mancher

andere. Er wurde immer nur froh, wenn er sie erblickte, und alles, was er zu ihr sprach,

kani ihm ganz von Herzen*). Wenn nun diese aufrichtige Hingabe^) verschwendet sein

soil, dann dart sich niemand wundern, wenn ihn bisweilen die Aufregung packt'). III. Man

behauptet, dafi Bestandigkeit eine Tugend sei, die Konigin der anderen. Nun, weh ihm,

der sie besitzt! Sie (die Bestandigkeit) hat ihm in seiner Jugend mit ihrem Wohlanstand

alle Freude entzweigebrochen, so dali er sie bis an sein Ende nicht mehr preisen will.

Denn er sieht deutlich, da& den, der wutend wie ein Wahnsinniger vorgeht, die Frauen

eher lieben als einen, der das nicht vermag. Er hat ihnen bisher nie so zu Herzen ge-

sprochen**) (wie jener Ungestume). IV. Den Weg, der von der Freude (wie er sie in

seiner Jugend hatte, III 3) ins Leid fiihrt, den kennt er nun schon lange genau (da die

1) sin wip aller Handachriften AbCE ist wohl mit MF. (trotz sa feme bei Auboin de Sezanne, 8.

die Strophe in Vogts Anm.) als Fehler des Archetypus zu etreichen, wie Burdach mit guten Grunden

gezeigt hat; oder der Fehler steckt anderwarts. Pauls Versuch, darauf (und auf das Fehlen des doch in

AbC Zeile 91 einen anderen Bau der Strophe zu begriinden, scheint niir auch wegen der sonstigen Dn-

sicherheit der Oberlieferungsverhaltnisse mifilich: das unmetrische ril I 6 steht in AbC, wo E anders,

aber ebenfalls Unmetrisches iiberliefert; unmetrisches sack ACE (nn sach i) 11 5; unmetrisch in alien Hand-

achriften II 9; sinnloses mit ACE 111 3; unmetrisch bC, sinnlos E III 4; unmetrisch in beiden Handschriften

V 5: unmetrisch des C, ez E V 6.

') wOrtlich 'und er dazu auch keinen wahren Grund hat'.

') all diese Regeln sind versteckt auch an die Dame Reiniars gerichtet: 'nicht um Unangenehraes

fragen', hat schon Schmidt S. 48 richtig auf ihre Frage, was er denn verlange (160, 23), gedeutet; 'baser

rede gedayen' statt sich, wie die Geliebte, darOber zu erziirnen und sie zu verbieten (161, 12); 'nVit ze

vU versuochen', wie sie es getan hat 161, 29f.: alles in Nr. 23.

*) u-irbe ich niht mit kundekeit: wie wiederum sie mit den listen beiden (161, 24) werhen kan (161, 26).

») bezieht sich wieder auf das Lied Nr. 23 (161, 3). ") s. 160, 38 ff. (Nr. 23).

') einen cleinen (ACE, nefiigen i) iorn: die Verkiirzung um einen Takt wird durch Athetese des

Adjektivs nur gewaltsam erzielt. Ich vermute also keinen fttr einen cleinen: der Schreiber des Arche-

typus hut es als 'nuUam (iram)' gefafit und, um dem Unsinn in schreiberlicher Demut doch mOglichst

nahe zu bleiben, aus dem 'keinen' 'einen kleinen' zorn gemacht.

') das steht wieder in Zusammenhang mit Nr. 23 (160,221: min rede ist also ndhe komen. —
Aber er tut ihr in seiner Aufregung unrecht: Alle die ich ie vernam und hun gesehen Der keiner sprach

so Kot Noch von wiben nie so ndhen sagt sie sp&ter, Nr. 33 (187, 21 ff.).
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Steele ihm seine frSide in der Jugend entzweigebrochen hat III 3f.); der andere aber, der

ihn von Leid zur Freude geleiten soil, der ist ihm noch nicht geebnet. Indem ihn seine

Liebesgedanken so iiber die Masseu quiilen, iiberhort er viel und tut als wenn er es nicht

verstijnde (damit kann nur das Gerede der Leute gemeint sein*). Wenn aber die Minne

nichts als Qua! gibt, dann sei sie verflucht: bisher ist sie ihm stets nur in bleicher Farbe

erschienen (d. i. von iiblem Aussehen, in triibem Lichte). V. Aber in einem Punkt und

sonst keinem (wenn schon nicht in der Liebe, so wenigstens darin) will er ein Meister

sein solange er lebt; der Ruhm soil ihm bleiben und die eiiie Fahigkeit soil ihm die

Welt einstimmig zuerkennen, dafi kein Mann sein Leid^) so wiirdig zu tragen versteht

{schone wie mit schancn siten 162, 3). Wenn eine Frau so gegen ihn handelt, daLi er

Tag noch Nacht nicht schweigen kann (?), so hat er eine solche Sanftmut (statt zu ge-

zihen I 2), dafi er ihre Ungnade entgegennimmt wie etwas Freudiges (denn die wirkliche

frOide hat sie ihm langst vernichtet, III 3, aber seine Sanftmut wird ihn noch mit froiden

ans Ziel kommen lassen, VI 8). Ach, wie sehr das doch schmerzt! VI. Wenn Leid nach

Freude schmerzt, so tut anderseits Freude nach Leid wohl. Und wer froh bleiben will,

soil das eine um des anderen willen hinnehmen mit Klagen, die nicht unverniinftig sind

und ohne alles grofie Getue (damit erkliirt er seine Sanftmut und warum er ihren has ze

froiden nimmt; auch deutet er mit der hescheidenlichen Mage wieder auf den Rat, nicht

zu gezihen I 2, zuriick und mit dem Ausdruck an arge site auf die Ungebardigen III 6).

Denn auf der Welt ist nichts so gut wie richtiges Abwarten^); wer sich darauf in Geduld

versteht, der ist dadurch stets mit Freuden ans Ziel gekommen. Auf solche Art wird,

wie er hofift, auch ihm noch geholfen werden.

In I preist Reimar also Geduld gegeniiber der Geliebten und der Welt an; in II

betont er, dais er trotz seiner Geduld und seiner aufrichtigen Neigung nur Leid erfahre,

weshalb ihn bisweilen die Geduld verlasse; in III (Fluch der stcete\) und in IV (Fluch der

minnel) lafit er seinen zorn aus, aber als Muster hofischer Beherrschung nur an Abstrakten,

nicht etwa an der Geliebten; in V hebt er das selbst hervor und erklart, auch ihre Feind-

seligkeit wie etwas Freudiges hinzunehmen; in VI motiviert er dies damit, dafs ihm die

Freude nach dem bisherigen Leid um so wohler tun werde und dais dem Geduldigen Er-

folg beschieden sei.

Das Ganze ist eine sehr geschickte Werbung: verhiillt ruhnit er vor der Geliebten

seine Vorziige {maze, triuice, stcete, minne, schone tragen seines unverschuldeten Leides,

sanften muot, guot gebite) und ebenso verhiillt macht er ihr iiber ihr eigenes Verhalten

Vorwiirfe, dais sie das alles bisher nur mit haz erwidert hat.

') wie namentlich aus der ahnlichen Stella 197, 2 hervorgeht: (»Wi) lieze manege rede als ich mht

ht'irtr. fill- diu I'tren gan. Auch die rede der liulc kann ?(•(' tuon, s. 167, 13; aber dem Dichter ist von seinen

eigenen Gedanken alsi'i unmdzen u-c, da6 er das ubrige nicht beachtet. Er hiilt sicii also an seinen eigenen

Rat: man sol baser rede gedagen (I 7). — Daher ist die Interpunktion gegen. MF. zu iindern wie oben in

meinem Text: des im Eingang von Zeile 6 fasse ich als 'infolgedessen' (nicht als ruckweisendes Demon-

strativ abhangig von vil); das zweite des beziehe ich auf vU.

*) siniu hit wie Vogt mit Bartsch schreibt. ist kaum richtig, denn der Singular leit bildet ein

Hauptmotiv des Liedes, I 6; IV 2. 4; VI 1. 2. Auch der isolierte reiche Reim kan gctragen: kan gedai/en

wirkt kunstlos.

') gesaeli ist Zeile 6 in beiden Handschriften iiberliefert; lies also dekh (wie V 6) ie gesach.
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Es wundert mich, daS die Kritik sich gegen die Behandlung dieses Liedes in MF.

nirgeuds ausgesprochen hat: es ist nicht recht einzusehen, warum die beiden Strophen

175, 29 und 36 abgetrennt wurden: wenn man die in E iiberlieferte Ordnung zugrunde-

legt, stellt sich das Ganze als eine einheitliche Dichtung dar.

In Str. I erkliirt Reimar sich wohl zu befinden, doch verschluge es ihm nichts, wenn

es ihm noch besser ginge*). Denn er lebt noch immer in den alten Sorgen: ergeht es

ihm erst besser (sanfter wie unsanfte 163, 13), so wird er es der Welt schon auch ver-

kiinden (wie jetzt seine Sorgen, woraus man ihm einen Vorwurf macht II 1 f.). Ange-

sichts seiner gegenwartigen Sorgen geht seine Klage dahin, er babe von seinem Leben

nicht den Ertrag, dafi sein Kummer irgendwie zu Herzen ginge (das Objekt fehlt, denn

er raeint es nicht nur mit Bezug auf die Geliebte, sondern auch mit Bezug auf die Welt).

II. Es bekUmmert ihn. da6 alle sagen, er wisse immer nur zu klagen (dais ihnen also sein

Kummer nicht zu Herzen geht, I 7). Aber konnen sie sich denn so sehr Uber ihn ver-

wundern?*) Was sollte er denn sonst singen und sprechen? Wenn er es beschworen muSte,

er wiifite nicht was. Ja, wenn er g^gen Abend einen kleinen Boten erblickte'), dann

sollte niemand besser von Freuden singen als er. III. So aber ist er in allem begnadet,

aufier im Punkte des Lohnes. Wenn er dieses Mifigeschick andern kann*), dann ergeht

es ihm nach all der ungnadigen Behandlung wohl. Einstweilen ist ihm aber anders als

dem, der sich gelegentlich Uber den anbrechenden Tag freut'). Das wiirde auch er tun*),

wenn er wiiSte rait wem (also neuerliches Hervorheben seiner Bereitwilligkeit zum Froh-

sinn und zu entsprechendem Singen, s. I 4; II 6f.). IV (175, 29). Aber die, die er sich

erwahlt hatte, auf daB sie ihm Freuden briichte (Anschlufi von froit III 6 zu ze frOiden),

bei der fand er nichts als Kummer'). Wieviel gute Worte hat er an sie verschwendet,

fQrwahr die besten, die je ein Mann gesprochen hat*). Sie waren durchaus gut: niemand

hatte sie liignerischerweise sprechen konnen'), sondern nur einer der ein treues Herz hat

wie er'**) (und trotzdem ging sein Kummer nicht zu Herzen I 7). V (175, 22). Wenn

ihm jemand im geheimen feind ware, wie konnte sich der an seinem Anblick weideni Aber

warum sollte er? Er tut ja doch niemanden etwas zuleide. Man soil ihm gnadig sein

{nCich ungenaden III 4): so mancher wird ihn einst noch, wenn er tot ist, beklagen, der

jetzt vielleicht glaubt, ohne ihn auszukommen (das geht sowohl auf die Welt, die dann

seine klagen, II If., vermissen wird, wie auf die Geliebte, die dann nicht mehr besungen

werden wird). VI. Er wird in Zukunft eifriger auf seine Umgebung achten; denn er war

*) das ist wohl so zu verstehen wie 153, 7ff. : ihm ist verhaltnismaSig wohl in seiner Resignation,

aber die fioidc fehlt bier (153, 16f.) wie in obigem Lied (175, 14. 20. 29): dem baz ze staten komen (154, 4)

entspricht oh mir . . . weere baz 175. 2.

') dicsen Sinn ergibt der Vergleich mit dem analogen Satz V 2.

') vgl. tcau ich noch nie den boten gesach Der mir ie brechte trost von ir 166, 20 f.

) wie sol ich iemer disc unsalde erwenden? 166, 22.

••) wie dicke ich in den sorgen doch Des morgens bin betaget 161, 15 f.

*) 1. tate statt tele, das nach der Orthographie von C und E ja den Konjunktiv meinen kann.

') ungemach wie 166, 21.

8) Daz beste daz ie man gesprach Od iemer me getuot, Daz hat mich gemachet redelos 160, 6ff.

'*) Ilet ich der guoten ie gelogen So groz als umb ein hdr, So lit ich von schulden ungemach 160, 38 ff.

10) Sol nit diu triuwe sin rerlorn 162, 22.
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einst im Bekenntnis seiner Freude etwas zu ofFen (zu riickhaltlos). Eine Erfahrung, die

er mit einigen kurzen Worten gemacht hat, legt ihm diesen Wunsch nahe, zu wissen,

wer anwesend ist. Denn es gibt viel unanstandiges Volk. Wenn er gegen Abend (wider

dbent wie II 6, es handelt sich also doch wohl auch hier um eine Botschaft, die ihr in

entstellter Form zugegangen ist) vielleicht ein schickliches Wort spricht, was kann er

dafiir*), wenn ihms einer verdrehen will? (Auch diese Erfahrung raahnt ihn also zu

grolserer Zuriickhaltung im Ausdruck der Freude, die die Welt von ihm verlangt: es wird

entstellt hinterbracht und ruft so nur neuen Kummer hervor, darf man wohl erganzen;

erst bis ihm wirklich gute Botschaft zu teil wird, ist es Zeit, von Freude zu singen II 7f.).

Die Verbindung der Strophen'') mit au&erlichen Mitteln zeigt die folgende Ubersicht:

baz : daz I 2. 4 waz : baz II 5. 7; haz : daz V 1. 3

daz I 4; V 3 deme 111 5

ban : gan I 5. 7 han IV 6

niht I 6 siht:niht V 2. 4

jehen : sehen II 1. 3 sehen : geschehen VI 1. 3

klagen : sagen II 2. 4 klagen V 6

in wisse waz II 5 wiste ich mit weme III 7

sin V 5 81 VI 4.

Da Str. Ill dabei fast leer ausgeht und anderseits der Schlufi des Ganzen merkwiirdig

matt ist, darf man vielleicht vermuten, dafs eine Strophe, und zwar die letzte, verloren-

gegangen ist.

Nr. 22. 178, 1—179, 2.

Die Versuche Burdachs, diese Rede der Frau an den Boten in mehrere Lieder zu

zerlegen, hat Vogt mit guten Griinden zuriickgewiesen; s. auch schon Schmidt S. 47.

Auch durch die Strophenbindung wird die Einheitlichkeit gesichert:

min : sin I 5. 7 sin V 6

mich : sprich III 6. 7 mich IV 6; dasu grammatisch gereimt mir IV 4

gesehen ; geschehen IV 5. 7^) verjehen VI 6; daiu verjehest : besehest III 1. 3

tage : gesage VI 5. 7 trage : sage III 2. 4.

Daraus ergibt sich, dafi der Abgesang fast stets durch Korresponsion anderwarts

verkniipft ist, teils der ganze (IV. VI), teils Zeile 5. 7 (I. Ill), teils Zeile 6 (V). Die

einzige Ausnahme bildet Strophe II, die uberhaupt keinerlei Verkniipfung hat. Man darf

also wohl vermuten, daS eine Strophe verlorengegangen ist, die entweder in Zeile 5. 7

einen Reim auf -ac enthielt (II 6 tac) oder aber in Zeile 6 einen solchen auf -olt (II 5. 7

holt : salt). Die Strophen unseres Liedes sind ja so zerstreut uberliefert (II und VI nur in

Em, III nur in bC), dafi es ein grofierer Zufall ware, wenn wir das Lied vollstandig

batten, als das Gegenteil.

Sehr uiiwahrscheinlich ist mir iibrigens die Fiinftaktigkeit der Waise. Dergleichen

begegnet sonst bei achttaktigen zweireihigen Stollen niemais*). Dazu konimt die auffallend

diirftige Fullung des ersten Taktes: in II und V steht unde, das doch sonst bei Reimar,

1) vgl. waz mac ich des 166, 11; n-az mac si des 171, 28.

*) iiber den Bau des Abgesangs vgl. I'lenio, Beitr. 42, 443.

^) damit wird (jeschc : ijeschehe C als falscli erwiesen.

*) 8. die bei Plenio, Beitr. 43, 90 unter a verzeichneten Lieder.
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wie bei Gottfried') und anderen guten Dichtern, iiberaus selten so verwendet wird*); in

VI mufi das schwache dune den ersten Taiit schaffen^). In I mag zweisilbiger Auftakt

angenommen werden (s. die Fiille bei Vogt zu 154, 14, wo u. a. dm si 188, 7); in III

kann man dan statt danne lesen; so verbleibt nur IV, wo die Handschriften auseinander-

gehen: I. we, wes (C wes wes) wU er beswceren mich Des?

Nr. 23. 160, 6—162, 6.

Wahrend Burdach die erste und dritte Strophe (nach der Ordnung in MF.) zu ^inem

Liede zusammenfafit, die ubrigen drei zu eineni anderen, hat Vogt die Zusammengehorig-

keit aller fiinf verteidigt. Da einige Stellen Schwierigkeiten raachen, wird es sich emp-

fehlen, mit dem Beweis, dali der Dichter alls Strophen zu einem Ganzen vereinigt wissen

wollte, zu beginnen und dann erst an die Einzelerklarung heranzugehen.

Dieser Beweis ergibt sich aus der Bindung aller Strophen*) durch gleiche Reim-

endungen bzw. durch grammatische Reime:

gesprach : sach I 1. 4 ungemaeh : gesehach III 3. 6

getuot : muot I 2. 5 muot : guot II 15. 16; tuont V 4; tsete V 7

sin I 14 sint II 8

vemomen II 4 vernam III 8

daz : baz II 13. 14 daz : baz IV 15. 16

kunde III 9 kan IV 13

scheiden IV 7 schiet V 3

bestfin : vergen IV 8. 11 verstat : begat V 15. 16; bestuont V 1.

Wollte man Str. I. Ill absondern, so wiirden die meisten dieser Bander zerrissen.

Die Str. V ist nur durch grammatische Reime an die ubrigen angeschlossen, dafiir sind es

aber nicht weniger als sechs Worter, die auf diese Weise wieder aufgenommen werden.

Als weiteres Bindemittel kommt hinzu der Binnenreim; er tritt ini zweiten Takt der

9. und 12. Zeilen auf: I minem I'lhe : mich der wihe\ II daz ich niemer^) : deiz sus ienier;

IV ie dar under : hcerent tounder. — In Str. V ist die Uberlieferung samtlicher Hand-

schriften (AbC) leider lUckenhaft. Sie gewiihrt folgendes Bild:

innerhalb der tur

hS,t (hat si bC) leider sich verborgen.

10 mac si sehen an mine stsete.

ge (vn ge h, vn gebe AC) dur got her fiir

unde {fehlt AC) helfe daz ich kome uz (loese mich von den 6) sorgen.

1) Zeitschr. 61, 366 f.

') gut bezeugt ist es nur 160, 36 AbCE und 190, 12 AC; auf blofier Konjektur beruht es 152, 23;

162, 2; 190, 24; nur auf 6iner Handschrift 166, 14 E (aber unmittelbar davor eine Lucke!); 174, 14 E

(aber bC und Haupt anders!!; 180, 13. 15 b; 197. 14 C (aber E anders; unde ganz sicher falsch, da

Str. I. II Auftakt haben); 199. 21 C; 202, 39 e; endlich 156, 9 E (aber in AC fehlt ein Fufi und der Sinn

des Verses ist sehr unbefriedigend: erst tOten, dann die Augen rOten!).

*) Vergleichbares steht wieder auf tSnernen Fiifien: nil en- 152, 240 E; da en- 185, 1 C (in rhythmi-

scbem Wechsel zu da en- der folgenden Zeile!); 196,28 (in einem Pseudo - Reimar , Schmidt S. 72. 77)

none (wieder in rhythmischem Wechsel zu .so en- 196, 161.

*) ilber den Bau des Aufgesangs s. Plenio, Beitr. 43, 58 f.

') woraus sich ergibt, daB Haupts Versuch, die fehlende Silbe zu beschaffen (s. La.), nicht das

Riihtige getroffen hat.
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An den Stellen, wo man den Innenreim erwartet, findet sich in 9 eine Liicke {din

frouive, dill snese, due liebe vermutet Schmidt S. 47, ahnlich wie schon Haupt diu liebe,

diu (/note), in 12 steht helfe. An der Herstellung in MF. ist allerlei storend: das leere

unde im ersten Takt (s. o. zu Ni\ 22) sowie die Unterdriickung des Wortes gebe AC, das

gerade, weil es wenig in die Konstruktion patjt, schwerlich eine bloSe Konjektur der Vor-

lage darstellt. Ich vermute also, daS es (wie vn) blofi an die falsche Stelle geraten ist

und nehme fiir diese Vorlage folgenden Wortlaut an:

ge durch got her fur,

und gebe helfe daz ich kome uz sorgen.

Wegen der sonstigen Auftaktlosigkeit der Zeile 12 wird nun hier und zu streichen

sein, zumal dadurch der auszudriickende Gedanke bessere Priigung erhiilt^). Auf helfe

diirfte allerdings kaum ein passendes Reimwort zu finden sein. Aber der normale poetische

Ausdruck fur die Unterstutzung der Gendde, der Minne und iihnlicher Personifikationen

und Abstrakta ist stiure^). Setzt man dies Homonym an die Stelle von helfe, so ergibt

sich als Gegenwort f'iir die Liicke ungezwungen diu tiure, und die Stelle lautet:

innerhalb der tiir

hat diu tiure leider sich verborgen.

mac si sehen an mine stsete.

ge durch got her fur,

gebe stiure daz ich kome uz sorgen.

tiure nennt sie der Dichter mit Recht, weil sie sich ihm rar macht'). In der Ortho-

graphie von C wiirde dieses tiire so geschrieben wie in unserer Strophe diu tur 'porta'*).

Die Annahrae, daS dies im Archetypus samtlicher Handschriften auch der Fall war, wiirde

den Ausfall leicht erklaren, denn in dem Satz innerhalb der tur{e) hat du tiire leider sich

verborgen lag es nahe, du ture fiir eine sinnlose Wiederholung des Wortes 'porta' zu

halten, zumal diese substantivische Verwendung des tiure statt der gewohnten pradikativen

individuellen Charakter triigt^).

Der Innenreim in Str. Ill lafit sich kaum mit Sicherheit zuriickgewinnen : in Zeile 9

liest man daz ich niemer von ir komen kunde, aber so hat nur A, wahrend bCE ich von

ir niht bieten; und in Zeile 12 schreiben die Herausgeber ttnde erbot mir leit ze alter

stunde mit AbC, wahrend E vn tet mir leide Uberliefert. Gegen E spricht die Verwendung

^) denn und zerlegt die beiden Verba in zwei getrennte Handlungen; Reimar lueint aber offenbar

Gleichzeitigkeit: 'hervortretend m6ge sie um Gottes willen helfen'. Dafiir ist der Ausdruck in der al-

teren Sprache die Ataxe: saz daejeta bedeutet 'er sa6 schweigend'. Zahlreiche Beispiele bei Grimm Gram-

matik IV 950, darunter das bezeichnende healt, ardnmpla inan 'tenens suffocabat eum', sowie mit gen im

ersten Gliede ficnc saiita; fieiiyum sayHnm; //(uic sprich; sie gieiuien schuofeii Parz. 406, 25; vgl. beson-

ders Behaghel Germ. 24, 167 ff. (in dessen reicher Beispielsammlung viele Fiille, in denen der lateinische

Grundtext das eine Verbum in der Partizipialform zeigt, ein guter Beweis fiir die Gleichzeitigkeit der

Handlungen); s. ferner meine Anm. zu DGedichte V 52, sowie Held, Das Verbum ohne pronom. Subj.,

Berlin 1903 (Palastra 31); Behaghel, Literaturblatt 1907, Sp. 94f.

-) minne git ir stiure Otte zem Turne II, Bartsch SMS. 885, 9; vgl. die Belege fiir die Verbindung

(^e) stiure geben Mhd. Wb. II 2, 650 f.

') vgl. Wendungen wie da was gendde (ruowe usw.) tiure.

*) a. z. B. Morungen 28 C ture.

^) wie der werde, der gehiure und spater der slnlze, Jciiene, freche, milte. Es ware interessant, diese

otfenbar rein stilistische Erscheinung eingeheml zu behandeln.

Abh. d. philos.-philol. u. d. hist. Kl. XXX, 4. Abh. 6
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Ton itnde im auftaktlosen ersten FiiLs, gegen AbC der Hiatus ze aller stunde^). Da£ ein

gespaltener Reim zugruiule lag, bei dem ir 9 und mir 12 in Senkung standen, ist wahr-

scheinlich; aber dariiber hinaus wuljte ich nur Moglichkeiten voizu-schlagen.

Auf jeden Fall ist aber nun die Einlieitlichkeit des Ganzen gesichert, und es mufs

eine Interpretation, die ihr .gerecht wird, versucht werden. In Str. I klagt Reimar, dais

das bcsU; (d. i. das Aufrichtigste, Wahrste, s. Ill 1— 6 und 175, 32), was je ein Mann ge-

sprochen hat oder noch sprechen wird (jjeiuot ist nicht VoUverbum, sondern stellvertreten-

des tuon), ihn um's Reden gebracht hat. Und doch hat er sie seit dem ersten Anblick

iiber alle anderen Frauen gestellt. Hiitte er verstanden, sich dorthin zu wenden, wo man

ihm Erfullung seiner Wiinsche verhiel3, er hiitte etwas erreicht. Aber daniit ruhmt er

sich seiner Macht uber die Frauen mehr als recht ist. Wohin ist seine Besinnung ge-

kommen? Wenn er Tor sich schon so versprochen (verredetj hat: was Wirklichkeit ist

an herzlicher Aufnahnie, das liegt alles noch im Schofae der Zukunft. II. Seine Rede

ist so zu Herzen gedrungen (ironisch: ndhe wie ich ensprach in nie so nahe me 'ich habe

ihnen nie so zu Herzen gesprochen' 162, 33, s. zu dieser Stelle und zu 187, 21 ff.), da&

sie zuniichst gefragt hat'), was fiir eine Gnade er denn eigentlich verlange. Wenn sie

das aber noch nicht gehort haben will, dann verraag er seinen Kununer nicht zu ver-

stehen: wenn der so wirkungslos bleibt, so niiiSte man selbst ein unerfahrenes Kind, das

auf diese "Weise einer Frau lebte, tadeln. Vermochte er doch sein Herz von ihr zu losen.

Aber nein, sie ist so vortrefflich. III. Wenn er die Vortreffliche auch nur in einer

Kleinigkeit (auf ihre Frage II 2 f.) belogen hiitte, so ware sein Kummer verdient. Aber

er weifi genau, was ihn um den Erfolg betrogen hat; gerade das Gegenteil: er sagte ihr

bei der Gelegenheit {da) zu otfen, welchen Kummer sie ihm stets bereitete und enthiillte

sich ihr zu freimiitig. Als sie das vernahm {vcrnam greift auf vernomen II 4 zuriick, geht

also auf seine Antwort auf ihre Frage II 2f.), daS er von ihr niemals loskomraen wiirde

konnen, da ziirnte sie ihm fortan in ihrem Herzen und bereitete {erbot, s. I 8. 14) ihm

zu jeder Zeit Kummer. So hat er sie sich verscherzt, und sie will nun, das ist eine neue

Aufwallung (bei ihr, s. 166, 36 und besonders ihre Worte Nr. 33, 187, 1 Als ich etes-

uenne in minem zorne spraeh Daz er die rede vermite), dafi er sie mit der rede ver-

schone (wortlicher Bezug auf ihre Worte Nr. 22, 178, 11. 25, s. Schmidt S. 47). Aber das

wird er bei Gott im Leben nicht tun. IV. Denn seine Liebessorgen haben ihn oft wach

gehalten bis zum Morgen, wenn rings um ihn her alle Menschen schliefen. Sie wufiten

>) denn bei Reimar tindet sich sonst stets zalleu ziten 151,5; 173,36; [191,11; 200,37; 201,28

(1. ra»e«);] zaller zit 188, 19; vgl. 7iih^ ir 189, 38; 202, 18; [zime 203, 19; zende 203, 27;] zerkennen 165,

29; [zernerheH 181, 12].

^) I'ldf/et imifi Priiteiitum sein. Denn Str. Ill 5 ft', umschreibt den Inhalt seiner Antwort und in

dem Liede der Frau (Xr. 22), das zu unserem Lied die direkte Veranlassung geboten liat (Schmidt S. 47),

hat sie diese Antwort auf ihre Fnige bereits erhalten {thiz er mich der rede beycbe 178, 11; daz er verber

Rede dier jungest spraeh ee mir 24 f.), bestatigt das mit denselben Worten {waz genaden si der ich da

ger II 3, s. Des er gert daz ist der lot 178, 29) und hedauert die Sprache auf ein so verfSn^liches Thema

gebracht zu haben (178, 36 f.). Ihre Frage gehOrt also der Vergangenheit an, was Reimar dureh i'rste

auch deutlich ausdriickt, denn es steht in Gegensatz zu und nil ni'i daz ich si der rede begehe, und letzterer

AVunsch wird au.sdrilcklich als ein iiimver zorn gekennzeichnet (IV 14 f.) — Das Priisens im abhiingigen

Satz nach dem Prilteritum fidget erklilrt sich daraus, dafi sein gem noch fortdauert, also nach Behaghel

Zeitformen S. 21.
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und wissen ja nicht, da6 ihn sein Herz dorthin treibt, wohin er nur schwer kommen

kann. So liilst sie ihn nicht von sich ziehen (weil sein Herz bei ibr ist, s. IV 9), aber

auch nicht bei ihr verweilen (weil sie ihra seibst den Zutritt verboten hat: symbolisch

angedeutet V 8f. 11; ausgesprochen von ihr in der Botschaf't Nr. 22, 178, 22 ff.^). Unter

solchen Unistiinden mufi er ganz zugrunde gehen. Vermutlich will sie ihm mit diesen

Mitteln entgehen. Aber ist es moglich, dafi sie so handelt? Nein, bei Gott! Er hat sie

verleumdet"). Sie hat es nur getan, um ihn noch mehr zu priifen. V. Als die Liebe

kam und ihn besiegte, waruni hat Frau Gnade^) es nicht in gnadiger AVeise geschlichtet?

Er hat sie ja doch so oft gebeten, dats sie auch ihm, wie so vielen, Trost bringen moge.

Aber die Seltene hat sich hinter ihrer Pforte verborgen (symbolisch fiir das Verhalten

der Geliebten IV 6). Moge sie doch seine Bestandigkeit beachten (die keines weiteren

versuochens bedarf IV 16). Hervortretend moge sie ihm ihre Unterstiitzung gewiihren,

damit er von seinem Kummer {sorgen wie IV 1) frei konime; denn er hat mit Anstand

(nicht wie andere, 162, 30) so miihselig darauf vor der Pforte geharrt. Wenn die Treff-

liche {guot wie II 16; III 1: bedeutungsvoll, weil ihre giiete ihn noch immer auf gndde

hoflfen latit) das nicht begreift {ivil si des noch niht hdn lernomen II 4), weh dann iiber

die Gewalttatigkeit, mit der sie ihn behandelt!

Unser Lied zitiert bekanntlich das Frauenlied Nr. 22: sie hatte dem Boten aufffe-

tragen: sivd du mUgest da leite in abe daz er niich der rede hegehe, worauf er hier

(III 14 f.) klagt: {si) icil nu . . . daz ich si der rede gar hegehe. Aber auch noch in

feinerer Weise sind beide Dichtungen miteinander verkniipft: ein grolaer Teil der Reime

und Reimworter ihres Liedes kehrt in seinem wieder, ein Symbol, wie sehr ihm ihre

Worte im Sinne liegen*):

Frauenlied Nr. 22 (178, 1)

also : fro I 1 . 3

daz : baz I 2. 4

min : sin I 5. 7; sin V 6

getuo I 6

lebe .' begebe II 2. 4

tac II 6

solt II 7

verjehest III 1

besehest III 3

komen III 6

sprich III 7

her : verber IV 1. 3

gesehen : geschehen IV 5. 7; verjehen VI 6

tot : rot V 1. 3

lip : wip V 2. 4

man : began V 5. 7

Sein Lied Nr. 23 (160, 6)

s6 : fro V 2. 5

daz: baz II 13. 14; IV 15. 16

min : sin I 13. 14

getuot I 2; tuont V 4; taete V 7

begebe: lebe III 15. 16

lac: mac IV 3. 6; betaget IV 2

solde I 12

verjeben I 15

sach I 4

komen II 1

gesprach I 1

ger : enber II 3. 6

verjehen : geschehen I 15. 16

erbot : not I 8. 11

belibe : wibe II 9. 12

kan :an IV 13. 14.

*) von 'kokettem Hinhalten' kann also, wie schon Vogt bemerkt, nicht die Rede sein.

') einen an liegen heifit ja 'ihn verleumden': eine Umdvehung der Wendung. 160, 38 (=111 1), wie

Vogt meint, liegt also nicht vor.

^) nach deren gnaden er ja noch immer ungeatilltes Verlangen tragt, II 3.

*) ein analoges Verhaltnis zwischen je zwei anderen Liedern wird unten (zu Nr. 30) zur Sprache

kommen; ebenso ist Nr. 12 mit Nr. 29 (s. o. S. 22 f.) sowie Nr. 5 mit Nr. 6 (s. Teil II) verbunden.

6*
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Nr. 24. 158, 1—40.

Vogt verteidigt mit Kecht die Zugehorigkeit der letzten Strophe gegeniiber den Be-

denken Burdachs. Keiiiiar preist den glucklicli, dem sich sclion die Gegenwart {disiu zit)

gnadig zeigt, indem er von seiner Liebe in keinen MilJmut gesturzt wird, und der dabei

doch seine Wiinsche erfiilit sieht. Wie viele Wonnetage brechen fiir ihn an! Aber wie

schwer glaubt der Gluckliche auch ihm! Denn er ist ganz verloren in Gedanken, die

sich auf Freude richten, und kann doch nie froh werden. Eine geliebte Frau hat ihn in

traurige Stimmung versetzt. Aber das ist unabiinderlich: so sei's denn darurn. II. Die

Frohen machen sich dariiber lustig, daS er seinen Kummer so lange beklagt. Aber was

wUnsclien sie denn, dali er ihnen sagen soil? Was kann der von Freuden sprechen, der

keine hat? Nur wenn er liigen will, ist ihm weifi Gott was alles zu teil geworden; aber

wenn er das behaupten sollte, so wurde er sich selbst grundlos betriigen. Warum lassen

sie ihn nicht ruhig weiter nach dem trachten, worum er sich immer hingebend bemiihte?

Wenn jemand dann froher ist als er*), so will er eines seiner Augen bingeben und ihm

noch danken (dais er mit so geringer Bulae zufrieden ist). III. Er will von ihr nicht frei

kommen, so lange noch auf Eiden irgendein Wunsch in seinem Herzen lebt; denn alles,

was er an Freuden besitzt und an Gliick erhofft, das liegt bei ihr. Wenn er beides ver-

liert, dann hat er nichts mehr; uber diesen Tag hinaus ware ihm auch alles gleichgiiltig,

was ihn trifft. So hat er wohl Grund, urn ihr Leben zu bangen, denn wenn sie stirbt,

so ist auch sein Leben zu Ende. Wenn sie ihm aber auch bisher nichts anderes ge-

schenkt hat, so doch die Einsicht, was Liebesnot heilat. IV. Gnade ruht fur ihn in aller

Zukunft nur bei ihr*) (mit Beziehung auf den Anfang des Ganzen: dem disiu zit 'die

Gegenwart' gencededtchen hine gat): so moge sie sich in einer Art betatigen, die ihm zum

Heil ist. Anderwiirts sucht er sie nirgends, denn er will sich von ihr, seiner Gebieterin,

niemals losmachen (nachdriickliche Wiederholung dessen, was er III 1 beteuert hat: ich

tcil von if niht ledic sin). Was die Menschen ihm von verlorener Liebesmiih vorreden (es

sind die, die spottetit, II 2), wenn das auf seine eigene zutreffen wird, so bereitet ihm das

Kummer. Denn als er anling, ihr seine Dienste zu weihen, da glaubte ers nicht anders,

als dali ihm vergonnt wiire, durch sie einen Tag des Gliickes zu schauen (Gegensatz zu

dem, dem manic tciinniclicher tac bereits nahet, I 5). Ist ihm diese HofiFnung aber fehl-

geschlagen, so hat er doch wohl getan, wie es nun einmal lag (d. h. es war doch richtig

gehandelt, ilir zu dienen, denn die Umstande lagen so, dafi er seine Dienste nicht einer

anderen hiitte widraen konnen'). Damit greift der Dichter auf den Schlufi der Eingangs-

strophe zurUck: deist umvendic: nu si also. Diese Liebe ist sein Schicksal.

Auch aulaerlich sind die vier Strophen deutlicb verbunden; zunachst durch Endreime:

I 2. 4 g&t:hS,t II 2. 4 stat:hfi,t; grammatisch III 2 ban*)

I 5. 6 tac : mac IV 8. 10 tac : lac

II 6 geschehen 111 6 geschiht

III 1 sin IV 2 si.

») vgl. 159, 16ff. ») 80 fafit Vogt den Gedanken treffend.

') 8. IV 3 {(fcniide) sxioche ich nicnder anderswd und 111 4 daz lit an ir. — Anders Vogt. 'Dunkel'

(Burdach) bleibt die Zeile nur, wenn man die Strophe von den anderen abtrennt. — Meine Erkliirung

zwingt das von AB gebotene da statt Vogts do (CE) wieder in den Text zu setzen.

*) Giske S. 72 hat diese Responsion bereits bemerkt, scbliefit sich aber Burdach an.
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Auiserdem reinit das Wort, das in der vierten Hebung des sechsten Verses steht, in

alien vier Stropben mit einem der Endreimpaare:

I 6 man IV 7. 9 began : an

II 6 not III 8. 10 tot: not

III 6 tac I 5. 6 tacrmac; IV 8. 10 tac:lac

IV 6 sin in 1. 3 sin : min.

Wollte man die Stroplie IV absondern, so stiinde man I 6 obne Reitn da.

Nr. 25. 163, 23—165, 9.

I.

Mich boebet daz micb lange boeben sol, 163, 23

daz icb nie wip mit rede verlos.

spracb in iemen anders danne wol, 163, 25

daz was ein scbult diecb nie verkos.

5 in wart nie man so rehte unmsere

der ir lop gerner borte und dem ie ir genade lieber wajre.

docb babent si den dienest min:

wan al min trost und al min leben 163, 30

daz muoz an eime wibe sin.

II.

Wie mac mir iemer ibt so liep gesin 163, 32

dem icb so lange unmsere bin?

lid icb die liebe mit dem willen min,

son ban icb niht ze guoten sin. 163, 35

5 ist aber daz i's niht mac erwenden,

so mobte mir ein wip ir rat enbieten unde ir belfe senden

und lieze micb verderben nibt.

ich ban nocb trost, swie kleine er si: 164, 1

swaz geschehen sol, daz gescbiht.

III.

Icb bin der sumerlangen tage so fr6 165, 1

daz icb nu biigende worden bin;

ouch stat min berze und min wille also:

ich minne ein wlp, da meine ich bin.

5 diust bobgemuot und ist so schcene 165, 5

daz icb si da von vor andern wiben krcene.

wil aber ich von ir tugenden sagen,

des wirt so vil, swenn icbz erbebe,

daz ichs iemer muoz gedagen.
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IV.

Ich sach si, wsere ez al der werlte leit, 164, 12

diech doch niit sorgen ban gesehen.

wol mich s6 minneclicher arebeit!

mir konde niemer baz geschebcn. 164, 15

5 dar nach wart mir vil schiere leide.

icb schiet von ir daz icb von wlbe niemer mit der n6t gescheide

nocb daz mir nie so w6 gescbacb.

owe, do ich danne muoste gCn,

wie jtemerlicb icb umbe sacb! 164, 20

Ow6 daz ich einer rede vergaz, 164, 21

daz tuot mir biute und iemer we,

d6 si mir iiue buote vor gesaz!

war umbe redte icb do niht me?

d6 was ab icb so fro der stunde 164, 25

und der vil kurzen wil daz man der guoten mir ze sebenne gunde,

daz icb vor liebe nibt enspracb.

ez mohte manegem nocb gescbeben,

der si ssebe als icb si sacb.

VI.

In disen boesen ungetriuwen tagen 164, 30

ist min gemacb nibt guot gewesen:

wan daz icb leit mit ziibten kan getragen,

ichn konde niemer sin genesen.

taet icb nacb leide als icbz erkenne,

si liezen mich vil schiere, die micb gerne saben eteswenne, 164, 35

die mir do sanfte waren bl.

nu muoz icb froide nceten mich

dur daz icb bl der werlde si.

VII.

Der ie die werlt gefroite baz dann ich, 164, 3

der miieze mit genaden leben;

der tuoz ouch nocb, wan sin verdriuzet mich. 164, 5

mir hat mln rede nibt wol ergeben.

icb diende ir ie: mirn l6nde niemen.

daz truoc ich als6 daz min ungebaerde sacb vil liltzel iemen

und daz icb nie von ir gescbiet.

si Sielic wij) ensprecbe 'sine', 164, 10

niemer m6 gesinge ich liet.
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In bezug auf Anordnung und Zusammenfassung dieser sieben Strophen gehen die

Ansichten der Kritiker besonders weit auseinander. Indein ich raeine Reihunsr zugrunde

lege und durch einen horizontalen Strich den Beginn eines selbstandigen Liedes andeute,

ergibt sich folgende Ubersicbt:

MF. alte Ausgabe I. II. -VII. IV. V.—VL— III.

MF. neue Bearbeitung 1. II. -VII. -IV. V.—VI.—III.

. Wackernagel Leseb. I. II. VI. VII. IV. V.— III.

Bartsch LD. VI. VII. IV. V.

Das Verbaltnis dieser verschiedenen Reihungen zu der in den Handscbriften uber-

lieferten Stropbenfolge erhellt aus den nachstebenden Listen

:

MF. A



48 Nr. 25. 163.23-165,9.

die Welt gefrOit) wie ihr SchluS (wo sine, wenii die ganze Strophe einen Sinn haben soil,

nur dasselbe meinen kann wie vorher rede). Somit liegt der scheinbare Widerspruch iu

Wirklichkeit nicht vor: einmal 'beklagt sich Reimar, dais ihm seiu Gesang bei der Dame

nichts geniitzt habe', das andermal 'schildert er ein friiheres Zusammentreifen mit ihr, bei

dem er . . . nicht sprach' (Burdach). Warum soil beides nicht in einem Liede Platz

haben? 'Mein Siugea ist vergeblich, denn sie liilit es unbelohnt; und mein Reden frommt

auch nichts, denn in ihrer Gegenwart verstumme ich vor Glilck'. Bei Morungen steht

nahezu dasselbe in ^iner Strophe beisammen (141, 26). Es hindert also nichts, IV. V. VII

miteinander zu verbinden.

Unvertriiglich scheinen ferner die hcesen ungetriuwen tage (VI) mit den sumerlangen

tagen (III), und uberhaupt die frohe Stimmung der letzteren Strophe mit dem leidvollen

Grundton, der alle anderen durchziebt. Aber niiheres Zusehen liilst planvolle Antithese

und feine Verbindung erkennen. Str. Ill schildert die Einpfindungen der sonimerlichen

Gegenwart; Str. VI dagegen die der winterlichen Vergangenheit; denn im Winter sind

die tage wirklich ungetrinwc, weil sie uns bald verlassen') und hiese, weil die Sonne keine

Kraft hat. Die Jahreszeit wirkt mit ein auf die Stimmung; daher ist im Winter sein

genmch niht guot gewesen, wahrend er jetzt {nu III 2) der sumerlangen tage so fro ist.

Sein eigentliches Laid freilich bleibt davon unberiihrt; aber er hat erkannt, dafi er um

der Welt willen sich jetzt {nu VI 8) zwingen musse froh zu sein {frOide naten mich), und

dazu verhilft ihm die Sommerzeit: er dankt ihr wenigstens Hoifensfreudigkeit {hugende

III 2). Somit sind auch Str. Ill und V[ sehr gut miteinander verbunden. Str. Ill be-

zieht sich aber auch auf Str. IV; denn das Gestiindnis ich minne ein wtp, da nieine ich hin

(III 4) zeigt, dai er sein friiheres scheiden von der Geliebten (IV 6) nicht als ein end-

giiltiges betrachtet. Ebenso bezieht sich ferner III auch auf VII; denn wenn er ange-

sichts der FUUe ihrer Vorzuge nicht reden kann, sondern nur schweigen, so ist das eine

geistreiche Entschuldigung fiir seinen in VII ausgesprochenen Vorsatz niemer me gesinge

ich liet. Str. VI endlich ist gleichfalls mit VII verkettet; denn leit mit ziiliten tragen

(VI 3) und daz truoc ich also daz min ungebcerde sach vU liitzd ienien (VII 6) meinen die-

selbe Lebenskunst. Ebenso deutlich steht VI mit I. II. in Verbindung; denn ichn Iconde

niemer sin gencsen (VI 4) bestatigt, daB al sin lehen wirklich auf ihr beruht (I 8) und dafi

es an ihr liegt, wenn er nicht verderhen soil (II 7). Auch verbindet die Riicksichtnahme

auf die werlt diese sechste Strophe mit der siebenten (Z. 1) wie mit der vierten (Z. 1).

Die.se vorliiufige Betrachtung hat also gezeigt, daS ernsthafte Bedenken gegen die

Vereinigung der Strophen zu einem Liede nicht bestehen.

Positiv spricht dafur zunachst ein iiuiseres Zeugnis, das mehrfach wohl allzu leicht

genommen wurde. Reimar bezieht sich in einem Frauenliede (Nr. 30) bekanntlich auf

Str. II 9 (177, 21 er sprichet, allez daz geschehen sol, daz geschiht) und auf Str. VII 8f.

(177. 23 f. daz er niemer me gesinge liet, Ezn si ob i'ws biten uelle); ja, wie ich hinzufiige,

auch auf Str. Ill 1 (177, 14 er ist fro). Da ist es denn doch das nachstliegende, anzu-

nehmen, data diese Antwort der Frau auf ein und dasselbe Lied Bezuff nimmt.

Positiv spricht ferner die Verkniipfung durch gleiche (gelegentlich auch durch gram-

matischc) Reime, ja Reimworter fiir die Einheitlichkeit des Ganzen:

1) daher, in schOnem Gegensatz dazu, die sumerlangen tage.
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min : sin 'esse' I 7. 9 gesin : min II 1. 3

leben I 8 leben : ergeben VII 2. 4

bin: sin H 2. 4 bin : bin III 2. 4

si 'sif II 8 bi : si 'sit' VI 7. 9

geschiht II 9 geschehen IV 4; V 8; geschach IV 7

sagen : gedagen III 7. 9 tagen : getragen VI 1. 3

gesehen IV 2 sach IV 9; V 9')

gesehen : geschehen IV 2. 4 geschehen V 8

gescheide IV 6 geschiet VII 7

geschach : sach IV 5. 9 ensprach : sach V 7. 9

mich VI 8 ich : mich VII 1. 3.

Die kiinstlerische Absicht dieser Wiederholungen i.st schon dadurch deutlich, daS in

alien Fallen mit 6iner Ausnahme mindestens eines der Reirawi5rter ganz unveriinderfc wieder-

kehrt. Nicht weniger als funfmal ist ferner die Waise von der Responsion getroffen;

darf man im sechsten Fall (IV 8 yen) unreinen Reim auf ive : me (V 2. 4) annehmen?

Der letzte Fall (III 8) ist unsicher, weil nur von C Uberliefert, konnte also eigenmachtige

Erganzung darstellen*).

Es eriibrigt, die Einheitlichkeit durch eine Analyse des Gedankenganges zu erweisen.

I. Mich ehrt, was mich noch lange ehren wird, dafi ich nie einer Frau mit Worten

zu nahe trat. Wenn jemand anders als gut von ihnen sprach, so wrar das ein Vergehen,

das ich nie verzieh. Nie ist ihnen ein Manu so ganz gleichgultig gewesen, der doch ihren

Preis lieber verkiinden horte und dem ihre Gunst erwUnschter wiire. Aber trotzdem bleibe

ich dabei ihnen zu dienen: denn all meine Zuversicht und all mein Leben beruht auf

einer Frau. II. Wie kommt es nur, dais mir etwas so lieb ist {so weist auf den Schlufi

von I), dem ich so gleichgultig bin {unmcere wie 15)? Wenn ich diese Verliebtheit aus

freiem Willen ertrage, dann bin ich nicht sehr klug. Wenn ich aber nichts dagegen tun

kann, so sollte mir eine Frau {ein wip wie I 9) Rat schaffen und beistehen und mich nicht

zugrunde gehen lassen {rat und helfe bezieht sich auf trost I 8 wie verderben auf leben I 9).

Eines ist ja noch trostlich {trust wie I 8), freilich nur ein wenig: was geschehen soli, das

geschieht. III. Ich bin auch iiber die somnierlangen Tage so froh, dafj ich jetzt hofFnungs-

freudig geworden bin^); zudem liebt mein Herz eine Frau {ein wip wie 19; II 6) und

mein ganzes Wollen treibt mich zu ihr bin. Die ist so frohgeraut (vgl. 186, 31) und so

schon, dais ich ihr vor alien anderen die Krone gebe. Wenn ich aber von ihren inneren

Vorzugen sprechen will, so wird es, wenn ich erst anhebe, so viel, dafi ich davon immer

still sein muli. IV. Ich babe sie, und wenn es der ganzen Welt iirgerlich sein sollte,

gesehen, gesehen freilich mit Sorgen. Wohl mir dieser Pein, die doch von der Liebe

kam! Mir hiitte nichts Besseres widerfahren konnen. Aber gleich darauf wurde ich be-

triibt. Und ich schied von ihr in solcher Qual, wie ich nie wieder von einer Frau scheiden

werde, und mit einem Weh, wie es mir nie zuvor widerfuhr. Ach, als ich von dannen

gehen muMe, wie traurig sah ich alles um mich an! V. Ach, daS ich da ans Reden

1) sach am Schlusse von IV. V hat bereits Burdach angemerkt.

') Str. Ill ist ja uberhaupt das Stiefkind der .sonst (bis auf den auch nach der Gestaltung in MF.

noch sehr holprigen Vers I 6) ungewohnlich guten (Jberlieferung des Liedes: III 6 fehlen zwei Takte!

3) hiigcnde ist durch trost II 8 vorhcreitet: der Gedanke swaz ijeschelien sol. da: geschilit und die

Sommerzeit geben ihm trost, wenn auch nur schwachen, in seineui Kummer.

Abh. d. philos.-philol. u. d. hist. Kl. XXX, 4. Abb. V
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gar nicht dachte, als sie ohne Zeugen vor mir saS, das quiilt mich jetzt und immer! Wa-

rum habe icb damals nicht niehr Worte gef'unden? Aber da war ich so frob uber die

kurze Zeit, die man mir den Anblick der edlen Frau gonnte, dais ich vor Gliick stumm blieb.

So wurde es noch manchem ergehen, der sie sabe, wie ich sie sab. VI. In diesen ganzen*)

matten, rasch verganglichen Tagen ist mir nicht wohl gewesen; wenn icb nicht Leid (leit

wie leide IV 5) niit Anstand zu ertrageii wiifite, so wiire ich daruber nicht hinwegge-

koramen. Aber wenn icb iiiicb gemiili meinem Leide, wie ich es empfinde, geben wollte,

dann wiirden sich die, die mich gelegentiicli wohl gerne saben und mir freundlicb ent-

gegenkamen, von mir abwenden. So muls ich mich nun zur Freude zwingen, damit ich

mit der Welt verbunden bleibe. VII. Wer der Welt mehr Freude gebracht hat als ich,

der sei dabei glucklich; der tu's auch weiterhin, denn ich bin es uberdriissig. Mir hat

mein Singen keinen Dank gebracht. Ich habe ihr bestiindig gedient: aber niemand hat mir's

gelohnt. Das hab icli so getragen, dali kaum jeniand sab, wie mir zumute war und dafi

ich nie von ihr liei. Aber wenn sie, die Begnadete, nicht spricht 'singe', so werde ich

nie wieder ein Lied singen. —
Der Grundton des Ganzen ist der des Leides, das ihni die Geliebte bereitet; es hat

ihn nie zu Anklagen verleitet, er wird ihr trotzdem weiterdienen (I). Aber wirklicbe

Hilfe kann ihm nur von ihr werden, wenn er auch alierhand Trostliches bat: daS alles

kommen mu6, wie es bestimmt ist (II), da5 die schone Sommerzeit ihn erfreut, data er sie

liebt und zu ihr hinstrebt und dais sie alle anderen Frauen ubertrifl't (III). Freilich im

Winter, da war eine ganz leidvolle Zeit: auf das Gliick sie zu sehen folgte unraittell)ar

bitterstes Leid; denn er fand in ibrer Gegenwart keine Worte, seine Empfindungen aus-

zudriicken und schied mit Qual im Herzen (IV. V). In jener schlimmen Zeit ware er

ohne Selbstbeherrschung zugrunde gegangen. Und auch jetzt zwingt er sich nur aus

Riicksicht auf die Welt zur Freude (VI). Freilich mit Gesang hat er die Welt — ohne

je Lohn zu erhalten !
— schon geuug erfreut. Beherrscht hat er sich und nie von der

Geliebten gelassen; aber wenn er je wieder singen soil, dann geschieht es nur auf ihr

GeheilE (VII).

Die Pointe des Liedes ist: wenn die Welt kiinftig ohne Freude ist, so liegt die

Schuld an ihr. Dadurch soil ein Druck auf sie ausgeiibt werden. Ihre Antwort, in der

unser Lied wiederholt zitiert wird (s. u. zu Nr. 30), zeigt, daS der Dichter seine Absicht

erreicht hat: Ist ab daz ichs nicne gebiute (dafi er singen soil), So verliuse ich mine salde

an ime Und verfluochent mich die liute Daz ich al der werlde ir froude nime (111, 28).

Zugleich bringt dieses Frauenlied einen letzten Beweis — wenn es eines solchen noch be-

darf — flir die Einheit des eben behandelten Liedes, s. u. a. a. 0.

Nr. 26. 190, 3—26.

Die Konstruktion in Str. I 6 IF. scheint mir nicht genugend durchsichtig. Icb wiirde

lieber deich (statt deichz) mit A {dc ich) lesen und anders interpungieren

:

nU wand ich geniezen aller miner tage;

dar umb ich ir lop und 6re sage.

1) disc weist auf die Zeit von jeneni winterlichen Beisammensein und Sclieiden bis zura jetzigen

Sommer; vgl. nhd. Wendungen wie 'in all diesier Zeit hatte ich nur den einen Gedanken zu sterben'.
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si ist vil guot (deich ienier sprechen sol'):

tuos eht einz, si lone ir liebeii iinde ir friunden wol.

Reiniar verbreitet sich also in dieser Strophe iiber die in der ersten Zeile gebraucliten

Epitheta reine uiid guot: ihre werdekeit, d. h. daL^ sie reine ist, niacht ihn froh; und dafi

sie vil guot ist. wird er stets neu verkiinden, nur soil sie audi noch durch liuldvoUere

Haltung ihre (jiiete bezeigen statt ihn zu verderben. — Mit deiu Worte nu wand ich ge-

niezen alter miner tage wird das Thema vom wan angeschlagen, das in der zweiten Strophe

verarbeitet wird: sein lieber wan {oiler siner tage zu geniezen) ist leider ein ivan ohne

trasten: ware der doch irgendwo anders*). Hier aber bei ihm {da stark betont ganz wie

das Reimwort da in der ersten Zeile der Strophe, oder wie 158, 31^) soUte doch trost bi

tvdne sein, denn wenn er es so (ohne trost, nur mit deni ivayi, wie Burdach S. 228 schon

richtig erklart hat) weiter ertragen soil, so ist er von Sinnen. Aber schon so manches

hat gut geendet. Wer will vorher wissen, wie es geheri wird? Sie hat tugent (damit

greift Reimar auf guot I 1. 7 zuriick) und sie hat ere (dies geht auf reine I 1): beides

kann ihm noch helfen. — Das Weitere bedarf keiner Erklarung. Hiibsch ist, wie der

Schluls auf den Anfang zuriickgreift: und si mich alsus verderben Idt^) nimmt die Klage

si Idt mich verderben alsus gar wieder auf (Burdach S. 96) wie daz ich miner tage niht

wider gewinnen kan die Erwartung nu wand ich geniezen alter miner tage.

Durch diese Beziige ist Str. Ill mit I verkniipft; II dagegen hiingt mit III durch die

Reime ergdt : rat (II 7. 8) und vergdt : Idt (III 5. 6) sowie erge (III 3) zusammen.

In der SchluSstrophe singt Reimar: Waz .bedarf ich denne froiden me, obe mir ir

genude tvonet bi? daz et daz bi miner zit erge und ich dar ndch lange in froiden si!

Diese Stelle hatte Gottfried wohl im Siniie, als er den Wunsch iiufjerte: si und ir cum-

jianie die miiezen so gesingen, daz si se frouden bringen ir triiren unde ir senedez klagen:

und daz geschehe bi minen tagcn! (Trist. 4814). Heinzel hat also in diesen Worten

mit Recht eine 'ironische Bemerkung' gesehen').

Die Strophe 352 e (Vogt S. 420) konnte zur Not zwischen I und II eingeschoben

werden®). Aber die ganze Ausdrucksweise scheint mir nicht die Reimars: sie weist eher

auf EinfluS Morungens: si ist vor mir so fri hat tieferen Sinn erst in einem Zusammen-

hang wie Morungen 12G, 23 nu ist si leider vor mir at ze fri, wo der Gegensatz gewaltec

sin den Ausdruck erlilutert; auch unde ich also rehte gar ir eigen bin weist auf diesen

Dichter (130, 21 C ir eigen was do). So scheinen mir die von Paul S. 524 beobachteten

Parallelen nur zu beweisen, dais der Nachdichter auch in Reimars Liedern Bescheid wulate.

*) 'das werde ich immer sagen'.

2) 'fern von ihm', nicht aber 'bei der Geliebten' wie Burdach S. 228 meint; anderswa meint nicht

mehr ala etwa bei Wahher 59, 36 oder 112, 2.

') was Burdach S. 203 auch verkannt hat.

*) so lese ich, denn uiidr im ersten FuS ist anstOssig, s. zu Nr. 22 (es steht noch II 2), und iilsiis

(C) wird durch ahii.i I 2 bestiitigt.

5) Kl. Schr. S. 44. 58. Anders Plenio Beitr. 41, 64 Anm.

•i) denn die Str. I wird als erste, die Str. Ill als letzte des ganzen Liedes eben durch jenes Zuriicl;-

greifen von 111 auf I erwiesen. Und nach II pafit die Strophe 3526 wegen ihres Inlialtes nicht.
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Nr. 27. 156, 27—157, 40.

I.

Fch wande ie, ez wjere ir spot, 157. 11

die ich von minnen grozer swaere horte jehen.

desngilt ich s6re, semmir got,

sit ich die warheit an mir selben ban ersehen.

5 mirst konien an daz herze niln 157, 15

ein wip, sol ich der voile ein jar unmaere sin,

und sol daz alse lange stan

daz si inin niht nimet war,

so muoz ruin froide von ir gar

10 vil llhte an alien trost zergan. 157, 20

II.

So vil so ich gesanc nie man, 156, 27

der anders niht enhoete wan den blozen wan.

daz ich nu niht mere enkan,

desn wunder nienian: mir hat zwivel, den ich han, 156, 30

5 al daz ich kunde gar benomen.

wenne sol mir iemer spilndiu froide konien?

noch saehe ich gerne mich in hohem rauote als 6.

niichn scheide ein wlp von dirre klage

und spreche ein wort als ich ir sage, 156, 35

10 mir ist anders iemer we.

III.

Ich alte ie von tage ze tage, 157, 1

und bin doch hiure nihtes wiser danne vert,

und hete ein ander mine klage,

deni riete ich so daz ez der rede waere wert,

5 und gibe mir selben bcesen rat. 157, 5

ich weiz vil wol waz mir den schaden gemachet hat.

daz ich si niht verhelen kunde swaz mir war.

des han ich ir geseit so vil

daz si es niht m6re hosren wil:

10 nu swlge ich unde nlge dar. 157, 10

IV.

Sit mich min sprechen nu niht kan 157, 21

gehelfen noch gescheiden von der swaere min,

s6 wolte ich daz ein ander man

die mine rede hete zuo den sselden sin;

5 und doch niht an die selben stat 157, 25

dar ich nu bitte und lange her mit triuwen bat:
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darn gan ich nieman heiles, swenne ez mich vergiit.

nu gedinge ich ir genaden noch.

waz si mir ane schulde doch

10 langer tage gemacliet hat! 157, 30

V.

Und wiste ich niht daz si mich mac 157, 31

Tor al der welte wert gemachen, obe si wil,

ich gediende ir niemer mere tac:

so hat si tugende, den ich volge unz an daz zil,

5 niht langer wan die wile ich lebe. 157, 35

noch bitte ich si daz si mir liebez ende gebe.

waz hilfet daz? ich weiz wol daz siez niht entuot.

nu tuo siez durch den willen mln

und laze mich ir tore sin

10 und neme mine rede fiir guot. 157, 40

Vogt bemerkt mit Recht, dais die Strophenfolge in A, die in MF. gewiihlt ist (II.

III. I. IV. V), nicht befriedige. Am ansprechendsten ware die Verbindung III. IV, die

Burdach S. 202 f. begriinde. I. V bildet nach Burdach ein weiteres Lied, II ist nach

ihm isoliert.

Ich stelle I gegen A an den Anfang, so daiz nun III und IV nach Burdachs Vor-

schlag (und wie in E) beisammenstehen. In dieser Reihenfolge halte ich das Ganze fiir

ein einheitliches Lied.

Den Beweis fiir die Zusammengehorigkeit erbringt schon die Bindung der Strophen

durch gleiche Reime:

minrsin I 5. 6 min : sin IV 2. 4; V 8. 9

stan : zerga,n I 7. 10 wan : ban II 2. 4

war : gar I 8. 9 war : dar III 7. 10

man : enkan II 1. 3 kan : man IV 1. 3

klage : sage II 8. 9 tage : klage III 1. 3

rat: hat IH 5. 6 vergat : hat IV 7. 10

vil: wil III 8. 9 wil: zil V 2. 4^).

Wie man sieht, wiederholt der Dichter dabei nicht blofi die Reimendung, sondern

auch noch mindestens 6ines der beiden Reimworter. Die einzige Ausnahme bildet I 7. 10:

aber Zeile 7 ist in C um einen Takt zu kurz, fehlt in A iiberhaupt, und E bietet einen

ganz abweichenden Text, so dafi schon Paul S. 540 willkurliche Erganzung einer alten

Liicke vermutet hat: wir konnen nur sagen, dafi der verlorene Vers auf wan oder hdn

geendet haben mufi und da6 daher auch E Unechtes iiberliefert.

Die Einheitlichkeit des Liede.s wird durch eine Analyse seines Inhalts bestiitigt.

I. Friiher hat der Dichter es nicht fiir Ernst genommen, wenn die Menschen sagten, data

die Liebe groSen Kummer mit sich bringe: jetzt hat er die Wahrheit an sich selbst er-

fahren. Eine Frau hat von seinem Herzen Besitz ergriffen: wenn er ihr ein voiles Jahr

V 8. 9. iiach min und sin in MF. Kommnhi; s. ».

') zil A wird dadurch gegen ivil BCE (fiir das Paul S. 540 eingetreten ist) gesichert; vgl. auch

Zeitschr. 56, 75 Anm. 2.
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gleicligultig bleiben soil . . . (hier ist der Text liickenhaft s. o.), ohne daS sie ihn be-

achtet, so niuli die Freude, die er durch sie hat, in voUkommener Hoffiiungslosigkeit unter-

gehen. Als Eingangs.strophe gibt der Inhalt diese Zeilen deutlich zu eikennen: der Dichter

beginnt daniit, dais er die Ansicht, die er friiher vom Wesen der Liebe hatte, als irrig

erkliirt und sagt, was diesen Umschwung herbeigefiihrt hat, indem er auf das Entstehen

seiner Neigung zuriickgreift: mirst Jcomen an da3 herze m'tn Ein ivip palit nirgends hin

als an den Anfang. II. Er hat sie mehr besungen als irgendein anderer, der, wie er,

nichts als die Hoffnung hatte. Wenn er nun nicht mehr weiter singen kann, so braucht

sich dariiber niemand zu wundern. Denn die Unsicherheit (zuivel)^) hat ihn um sein

gauzes Konnen gebracht. Wann soil ihm seine strahlende Freude je wiederkehren*)?

Game ware er wie einst in erhohter Stimniung. Aber wenn ihn nicht eine Frau von

seinem Kummer befreit, indem sie ein Wort spricht, das seiner Bitte geniiils ist, so wird

er stets leiden. Deutlich hangt sein Verstumnien mit dem Versiegen seiner Freude zu-

samraen {sane ist dne froide kranc sagt Morungen 123, 37); und diese wird ihm durch

den Zweifel beeintriichtigt, ob seine Liebe nicht fiir immer und vollkommen hofl'nungslos

ist. So ist auch der Schlufi von I mit II verkniipft. Wer ein iclp (Z. 8) ist, wissen wir

schon aus I 5 f. Was unter dem wort ah ich ir sage (Z. 9) zu verstehen ist, ergibt sich

aus den folgenden Strophen: das Javvort auf seine Bitte (IV 6; V 6). Die Mage aber leitet

iiber zur folgenden Strophe.- III. 'Ich altere von einem Tag zum andern und bin doch

in diesem .Jahre um nichts weiser als im vorigen' [d. h. ich bin trotz meiner schlimmen

Erfahrungen noch ebenso toricht wie vor einera Jahre {voile ein jar I 6), wo ich von dem

Kummer, den die Liebe bringt, noch nichts ahnte (I 1)J.
Wenn ein anderer meinen Kummer

hiitte {klage wie II 8), so wQrde ich ihm so raten, da6 es das Reden verlohnte (d. h. dais

er davon Nutzen hatte); mir selbst aber weilj ich nur schlecht zu raten. Ich weifi dabei

sehr wohl, was mein Unheil verschuldet hat'): da6 ich ihr nicht zu verbergen wufite, was

niich aufregte. Dariiber habe ich so viel gesprochen, dais sie's nicht mehr anhoren will:

so schweige ich denn jetzt davon*) und diene weiter. IV. 'Da mir nun mein Reden nicht

von meinem Kummer hilft, so wiinschte ich, ein anderer gebrauchte meine Rede zu seinem

Heil, aber nicht gerade dort, wohin ich meine Bitten richte und bestandig gerichtet habe;

denn dort gonne ich keinem Heil. wenn es mir selbst entgeht. Nun muli ich noch immer

auf ihre Gnade hoffen*). Aber wieviel lange Tage hat sie mir ohne meine Schuld be-

reitet!' min sprechen ist das schon erwiihnte (s. Ill 7f.), wie vorher mine klage (III 3) die

') dieser iicivel bezieht sich auf den Schlufi der Str. I, wo er die MSglichkeit ins Auge fafit, dafi

seine Freude, die auf ihr beruht, sich noch in Hoffnun<rsIo9ig-keit wandeln konnte; zieirel ist also Un-

sicherheit, ob ihm iiberhaupt noch tn'jst beschieden ist. nicht 'die innere Unruhe. die Verliebtheit' (Bur-

dach S. 203); s. auch 189, 32.

'i ivenne sol mir iemer .sjiilndnt froide komen:' Noch scehe ick grrne mich in hohcni iiiuote

als <•: deutlich von Einflufi auf Wolfram (Tit. 120, 1): War kom min spilendiu froude? od wie ist

siis gescheiden Uz minmi herzeii huher munt?

*) der Punkt nach hat (157, 61 ist ein alter Druckfehler. — Hiirtmann zielt in seiner Absage an

die Minnesanger auch auf diese Stelle (s. Zu den Liedern Heinrichs von Morungen S. 34); aber er be-

richtigt Reimar: nicht seine Klagen haben sein Unheil verschuldet, sondern, dali er niht cnhate uan den

blozen todn (II 2); daher halt er ihm entgegen: dm in den schaden titol, dnz int der wan (218, 22).

*) die Ergiinzung dieses 'davon' ergibt sich aus dem gunzen Zusammenhang.

*) gedintfc ist pragnant zu fassen: 'ich mu6 noch immer hoffen d. h. 'ich habe noch nichts er-

reichf. Ein 'pliJtzlicher Wechsel des Entschlusses und der Stimmung' (Burdach) liegt also nicht vor.
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schon ei'wiihnte (II 8) war. Wie gut der tJbergang von nil swige ich (III 10) zum An-

fang von Str. IV ist, hat schon Burdach betont. Auch die Gedanken entsprechen sich:

hier die Moglichiieit das ein under man Die mine rede hete, dort die ganz parallele hete

ein andcr mine klage. Dais die Geliebte ihm die tage lane gemacht hat, sagt er mit

Grund ; denn er ist ja von tage ze tage gealtert (III 1). Darum kann er auch von dem

einen Jahr (I 6) wie von einer sehr langen Zeit sprechen*). V. Der Gedanke an die

langeH Tage, die sie ihm ohne sein Verschulden bereitet hat, leitet von Str. IV iiber zu

dem Anfang dieser Strophe: 'Und wenn ich nicht das eine wufite, dafi sie mich in den

Augen der ganzen Welt heben kann, wenn sie will, so wurde ich ihr auch nicht einen

einzigen (so langen!) Tag waiter dienen; so aber besitzt sie Vorzuge, die mich bewegen,

ihr bis ans Ende zu folgen, nicht kiirzer^) als mein ganzes Leben. Und so bitte ich sie

noch immer (s. hitte und lange . . . bat IV 6; noch pragnant wie auch IV 8), daS sie niir

einen frohen AbschluS (Gegensatz zu sweere I 2) schenke. Aber was niitzt das? Ich

weiS ja ganz gut (vgl. ich weiz vil wol III 6), dais sie's nicht tun wird. Aber nun tue

sie, da es nun einmal mein Wille ist, wenigstens das^), da§ sie mich weiter ihren Narren

sein (damit greift der Dichter auf nihtes tviser IV 2 zuriick) und meine Worte hingehen

laSt (weil man dem Narren das Reden nicht libel nimmt. — fur guot nemen im Gegen-

satz zu daz si ez niht mere kosren nil III 9).

Die erste Strophe schildert also, wie die Liebe anhob und ihm durch die Gleich-

giiltigkeit der Frau nach der ersten Gliicksempfindung Kummer brachte, der sehr wohl jede

Freude iiberhaupt in Hoffnungslosigkeit wandeln wird; in der zweiten erklart er, warum

er nicht mehr sin gen kann: weil man dazu Freude braucht und er zweifelt, ob ihm die

noch je zuteil wird; in der dritten erklart er, warum er nicht mehr reden kann: weil sie

seine Klagen nicht mehr anhoren will; in der vierten ist er entschlossen wenigstens weiter

um Gnade zu bitten; in der letzten bleibt er bei diesem Entschluls, schriinkt ihn aber

angstlich auf die Bitte ein, nach wie vor ihr Narr sein zu diirfen und ihm als solchen

das Reden nicht zu verbieten (wie friiher das Klagen).

Nr. 28. 194, 34—195, 2.

Die Abtrennung dieser Strophe von den beiden bei Vogt in MF. folgenden hat Bur-

dach S. 229 mit Recht gefordert; s. auch Vogt zu 195, 3 und unten unter C zu 195, 3— 9^.

Nr. 29. 153, 5—154, 31.

I.

Wiest ime ze muote, wundert mich, 153, 14

dem herzecliche liep geschiht?

er sselic man, da froit er sich,

als ich wol waene, ich weiz ez niht.

M wodurch Burdachs Bedenken gegenstandslos werden.

2) niht lani/er = nhd. 'nicht weniger lang' wie 151, 10.

3) tiio sic! ist als 'stellvertretendes tuoii' zu fassen, mit folgender Parataxe statt Hypotaxe; Beispiele

bei Mallenhoff-Scherer Denkmiller^ S. 235. 398; Zs. f. d. 0. Gymn. 1894, 139. Auch hier liegt also kein

'plotzlicher Wechsel des Entschlusses und der Stimmung' vor (Burdach). Fraglich ist nur, ob tuo siez,

das neben siez niht entuot (unmittelbar vorher) nicht ganz deutlich wirkt, den echten Wortlaut dar-

stellt; si ez A, sie E, es BC la6t (nii tuo) si vermuten.



56 Nr. 29. 153,5-154,31.

5 och weste ich gerne wie er tifite:

ob er iht pflaege wuuneclicher staete;

diu sol im wesen von rehte bl. 153, 20

got gebe daz ich erkenne noch

wie solchem lebenne si.

II.

Ich weiz hi mir wol daz ein zage 153, 23

unsanfte ein sinnic wip bestat.

ich sach si, waene ich, alia tage, 153, 25

daz mich des ieiner wunder hat

5 daz ich niht redete swaz ich wolte:

als ichs beginnen under wllen solte,

s6 swlget ich deich niht ensprach,

wan ich wol weste daz nie man 153, 30

noch liep von ir geschach.

III.

D6 sprechens zit was wider diu wip, 153, 32

do warp ich als ein ander man.

d6 wart mir einiu als der lip,

von der ich niuwan leit gewan.

5 do wande ich ie, si wolte ez wenden. 153, 36

bajt ich si noch, ich kuude ez niht verenden. 154, 1

nu ban ich mir ein leben genomen,

daz sol, ob got von himele wil,

mir baz ze staten komen.

IV.

Gewan ich ie deheinen muot 153, 5

der h6he stuont, den ban ich noch.

min leben dunket mich so guot;

uud ist ez niht, so waene ichs doch.

5 daz tuot mir wol: waz wil i's m6re?

ichn furhte unrehten spot niht aize sere 153, 10

und kan wol llden bcesen haz.

solt i's also die lenge pflegen,

in gertes niemer baz.

V.

Min herze ist swiere zaller zit, 154, 5

swenn ich der schoenen niht ensihe.

I 9. so BCE; in welhem lebenne er si A (und MF.). Es kann dem Dichter aber nicht darauf an-

hommen, wie irgeiidein anderer lebt, sondeni nur darauf. aus eigener Krfahrung hennen zu lernen, wie

das Leben eines solchen Glucklichen beschaffcn ist; vgl. auch sclwn Burdach S. 198.
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si inugen ez lazeii ane nit,

ob ich der warheit in vergihe;

5 wan si mir wonet in minem sinne

und ich die lieben ane maze minne, 154, 10

naher dan in dem herzen min.

sine mohte von ir giiefce mir

niht lange fremede sin.

VI.

Mich geiou noch nie daz ich den sin 154, 14

an ein so schcene wlp verlie:

ez dunket mich ein guot gewin.

ir gruoz mich minnecllche enphie.

5 vil gerne ich ir des ienier lone.

si lebet mit zUhten wunneclichen schone.

der tugende si geniezen sol. 154, 20

mir geviel in minen ziten nie

ein wlp so rehte wol.

VII.

Got hat gezieret wol ir leben 154, 23

also daz michs geniiegen wil,

und hat ze froiden mir gegeben 154, 25

an einem wibe liebes vil.

5 sol rair ir stsete komen ze guote,

daz gilte ich ir mit semelichem muote,

und nide nieman dur sin heil,

wan ich ze wunsche danne han 154, 30

der werlde minen teil.

Herausgeber wie Erklarer fassen Str. V. VI und VII zu einem Liede zusammen,

wiihrend sie I—IV in lauter Einzelstrophen auflosen. Ich folge der Anordnung in C^),

die auch B fiir die Strophen I—IV (die drei letzten fehlen in ihr) bietet. Dala alle sieben

Strophen ein geschlossenes Lied bilden, scheiut mir die Betrachtung des Zusammenhanges

zu erweisen; auch durch iiufiere Mittel hat Reimar ihre Einheit gekennzeichnet.

Das Lied preist die Kunst der Resignation. Fruher hat der Dichter noch auf Er-

horung gehofft: da war er unglucklich, als sie ihm stets versagt blieb. Jetzt hat er

'stilles Bescheiden' gelernt: er freut sich an dem, was ihm die Liebe bietet, ohne sich in

feme Wunsche zu verlieren. Vielleicht kommt iliin so die Erfiillung: dann wird er seinen

Anteil an irdischem Gliick haben.

Die Durchl'iihrung dieser Grundgedanken ist reich an beziehungsvollen Einzelheiten.

V 9. lange C, larger A (und 'MF.); s. u.

') mit Ubergehung der falachlich hineingeratenen, abweichend gebauten Strophe 14C (= MP. 152, 26).

Abh. d. philos.-philol. u. d. hist. Kl. XXX, 4. Abb. 8
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I. Wie dem zu Sinn ist, dera HerzensglUck*) zuteil wird, gestehfc er nicht zu wissen. Er

vermutet nur, dalj solch ein Gliicklicher von Freude erf'iillt ist. Auch das weifi er nicht,

wie er sich beninimt: ob er, wie er soUte, in seinem Gluck auch bestandig ist. Gebe

Gott, dali er selbst noch kennen lerne, wie es ist, wenn man so lebt. II. Etwas anderes

allerdings weiS er genau aus eigener Erfahrung {Ich weiz bi mir wol in Gegensatz zu:

ich tveiz ez niht und och weste ich gerne I4f.): dafi es fur einen Schiichternen nicht

leicht ist, wenn er eine kluge Frau erobern will. Er hat sie wolil tagtiiglich ge-

sehen, so dafi er sich fortwiihrend wundert, warum er seine Wiinsche nicht aussprach.

Aber wenn er es bisweilen unternehmen sollte, so schwieg er stumm, weil er wohl wuSte,

daia sie noch nie einen Mann begliickte {daz nie man noch liep von ir geschach: bewufiter

Gegensatz zu I 1 dem herzecUche liep gcschiht). III. Einst freilich, als es an der Zeit

war, gegeniiber Frauen often zu sprechen, da handelte er wie andere Manner. Aber da

wurde ihm Eine lieb wie sein eigenes Leben, und von ihr hat er nur Leid erfahren {Jeit

im Gegensatz zu liep I 2; II 9). Da glaubte er immer, sie wiirde diesem Leid noch ab-

helfen. Aber selbst wenn er sie noch immer bate (anstatt vor ihr stets stumm zu sein

II 5ff.), wiifite er es nicht an dieses Ziel zu bringen. Nun aber hat er sich entsciilossen,

sein Leben so einzurichten, dais es ihm, so Gott will, zu besserem Erfolg verhelfen soil

{Jehen wiederholt aus 1 9; die Anrufung Gottes am Schlusse zeigt, dafi der Wunsch des

Dichters sich auf dasselbe Ziel richtet, das I8f., gleichfalls unter Anrufung Gottes, be-

zeichnet ist). IV. Von den glucklichen Stimmungen, die er je hatte (naturlich durch

seine Liebe, denn die minne ist es ja, die vor alien Dingen hohen muut gibt), liilat er sich

noch immer nicht abbringen. Auf solche Weise {so nachdrucklich zu betonen) dunkt ihn

das Leben gut (lehen wieder als Leitmotiv), und wenn es d^s nicht ist, so halt er es

doch dafiir {so wane ichs doch parallel im Ausdruck zu als ich ivol wcene I 4). Das ist

wohltatig fur ihn (gegensatzlich zu dem leit, dessen Ende er friiher stets fruchtlos er-

hoffte. III 4ff.): und was kann er mehr wollen? Er furchtet den ungerechtfertigten Spott

(derer, die seiches Liebesgliick zu bescheiden finden) nicht uberniassig und weilj niedrige

Anfeindungen (derer, die ihn darob beneiden, weil sie Keale.s dahinter suclien) iiber sich

ergehen zu lassen. Sollte es ihm beschieden sein, auf die Dauer so zu leben, er wiirde

sich's nicht mehr besser verlangen (Gegensatz zu der frilheren Zeit, wo seine Wiinsche

ihn nicht zur Ruhe kommen lielsen, III 5). In den folgenden Strophen entwickelt er nun

alles, was er an Gliick bereits besitzt und was die Zufriedenheit mit seiner Lage erkliirt.

V. Wenn er ihi-e Schonheit nicht sieht, dann ist sein Herz freilich bekiimmert. Aber die

Menschen brauchen ihn ob dieses der Wahrheit gemafien Gestilndnisses nicht mit ihrem

Neid zu verfolgen (iiidem sie daraus auf das Bestehen eines engen Veriiiiltnisses schliefien).

Denn sie ist nur in seinen Gedanken bei ihm und er liebt sie freilich malslos, aber inner-

licher als blofi in seinem Herzen (d. i. eben in seinen Gedanken, in seinem sinne^); sie

') auf herzecUche (im Herzen, nicht nur in Gedanken) lie^t ganz besonderer Nachdruck; damit

wird eine.s der Gnindmotive des Ganzen angesponnen.

') der .sin oder die gedanke baben ja ihren Sitz im Herzen: mine sinne htibt ir geinninen wider in

min herze Parz. 580, U; sin herze ist games sinnes tach Wig. 6345, s. Mhd. Wb. I til'i'^. Daher ist eine

Liebe, die er in seinem »i'w»c hegt, naher dan m dem herzen nin. — Solche Liebe braucbt keinen Neid

zu erregen, auch wenn sie dne maze ist; denn sie ist ja nur pbitoniscb.
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konnte sich eben infolge ihrer Giite nicht lange von ihm fernhalten'). Das Verstiindnis

dieser Strophe hiingt daran, date man den Gegensatz von herze und sin beachtet. Sein

herze {7a. 1) ist freilich traurig, wenn er die Geliebte nicht siebt; aber er liebt sie noch

innerlicher al.s in seinem herzen (Z. 7)*), namlich in seineni sinne, in dera sie wohnt und

lange heimisch ist (Z. 5. 9), wo er sie also immer bei sich hat. Darum kann sein herze

allerdings swcere sein, nie aber sein sin (s. IV If. Gewan ich ie deheinen muot Der hohe

stuont, den han ich noch). Und darum brauchen ihm die Menschen sein (doch nur pla-

toniscbes) Gliick nicht zu neiden. VI. Dafi er seinen sin an eine so schone Frau verloren

hat, das hat ihn noch nie geschmerzt (wahrend sein herze allerdings bisweilen swcere ist,

V If.), sondern es erscheint ihm als ein schoner Gewinn {ez dunket mich ein guot gewin;

in Wort und Gedanke iibereinstimmend mit IV 3 niin lehen dunket mich so guot). Sie

hat iiin ja mit liebenswurdigen Worten aufgenommen: das verdient Dankbarkeit, die er

ihr gerne zollt; und sie fuhrt in ihrer Reinheit ein Leben voll Anmut und Wiirde: solche

Vorziige soUen ihr zugute kommen^). Zeit seines Lebens hat ihn nie eine Frau so ganz

entziickt. VII. Gott hat die Art, wie sie lebt, so gesegnet, dais er damit zufrieden sein

will*); er hat ihm in dieser Frau vil liehes geschenkt*) (in Gegensatz zu II 8 f. daz nie

man Noch liej) von ir geschach; das vil ist vorsichtig gewahlt; denn herzecUche ist ihm

noch kein Hep zuteil geworden I If.), woran er sich eifreuen kann {ze froiden: auch das

ist eine neugewonnene Einsicht, s. seine friihere Klage: von der ich niuwan leit geivan,

III 4, und den Eingang, in dem er nur dem erfolgreichen Liebhaber Freude zuzusprechen

scheint, er scdic man, da froit er sich). Wenn aber ihre Festigkeit (die stcete, die sie

bisher in ihrem reinen Leben bewahrt hat) ihm noch einmal zum Heil werden soil (indem

sie ihm gegeniiber stcete ist), so wird er ihr das mit gleicher Gesinnung erwidern (damit

greift Reimar auf I 6f. zuriick ob er iht pflcege wunneclicher stcete; schon dort hat er liin-

zugefiigt: diu sol im wesen von rehte bi); dann braucht er niemanden sein Gliick zu neiden,

denn er hat dann seinen Teil an allem, was er sich auf dieser Welt nur wiinschen kann.

So schliefit sich wieder der Kreis der Gedanken; denn die melancholische, von Neid nicht

ganz freie Frage nach Stimmung und Treue des gliicklich Liebenden, mit der das Gedicht

anhob, hat dann ihre Antwort gefunden: er braucht nicht mehr blois zu wcenen und zu

beneiden, er weiz aus eigener Erfahrung, weil auch ihm dann herzecUche (und nicht blofi

in seinem sinne) Hep geschehen sein wird.

*) Absichtlich .spricht Reimar in dieser Strophe von seinem platonischen Verhaltnis in Au-sdriicken,

die auch auf ein reales passen wiirden: wonen (aber in sincm sinne statt im hi); dne maze minnen (aber

nur im Geiste); sie konnte ihm nicht fremede sin ('fern bleiben', aber nur seelisch) von ir giiete ('wegen

ihrer Vortrefflichkeit', nicht etwa 'weil sie aus Gute sich ihm genilhert hat'). — langer A ist unklar; man

fragt sich: 'liinger als was?'.

') herzecUche liep iat ihm denn auch noch nicht zuteil geworden, I 2.

') mit ziihten iZ. 6) gibt die Begriindung fiir ihre Unnahbarkeit gegeniiber anderen und ihm selbst

{wan ich irol weste daz nie man Noch Hep ron ir i/eschach II 8f. ; von der ich niuwan leit gewan HI 4);

nicht Hilrte, nur ihre Reinheit macht sie so zuriickhaltend, eine tuyent also (Z. 7), nicht ein Fehler; darum

soil .sie der iui/ende (jeniezen.

*) d^s etwas resignierte geniiegen im Gegensatz zu seinem friiheren weiter gehendcii Begehren,

II 28f.; Ill 5.

^) er anerkennt damit, was ihm gol schon jetzt gcycben hd', wenn er auch noch weitere Wiinsche

hegt: got gebe I 8 und ob got von himele ivil III 8.

8*
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Der Plan des Ganzen liegt nun deutlich vor: Was Gliick des Herzens ist, weils ich

nicht (I). Ich weifi aber, dafi meine Schuchternheit raich im Werben gehindert hat (II).

Das bestandige Hoffen auf Erhorung hat mich bisher ungliicklich gemacht. Jetzt will ich

mein Leben ander.s und hofiFentlich er.spiieSlicher einiichten (III). Alles, was mich froh

gemacht hat, daran will ich festhalteii
;

gibt das auch kein wahres Gliick, so doch den

Schein davon und damit einen ertriiglichen Zustand (IV). Ich kann iiber meine Art von

Gliick offen reden, ohne Neid zu besorgen; es besteht ja nur in meinen Gedanken (V).

Ihre Vorziige rechtfertigen es. wenn ich ihr meine Gedanken weihe (VI). Ich will mich

geniigen lassen und das Gliick, das Gott mir veiliehen, als solches empfinden. Wenn sie

ihre stcete noch einst zu meinen Gunsten erzeigt, werde ich das mit gleicher state ver-

gelten. Dann brauche ich keinen Menschen zu beneiden: alles, was ich iiberbaupt wiin-

schen kann, ist dann erfiillt (VII).

Der feinen Art, wie die Gedanken ineinander verwebt sind, entspricht die aufiere

Verknupfung der Strophen durch gleiche Reime.

Vor alleni findet jede der sieben Waisen (Z. 8) in irgendeiner anderen Strophe ihre

Entsprechung im Reime (teils in normalem, teils in grammatischem), und zwar stets im

Aufgesang der betreffenden Strophe:

Waise Entsprechung

noch I noch : doch IV 2. 4

man II man : gewan III 2. 4

wil III wil : vil VII 2. 4

pflegen IV leben : gegeben ') VII 1. 3

mir V mich I 1

nie VI verlie : enphie VI 2. 4

han VII hat II 4.

Aber auch sonst sind die Strophen durch das gleiche Mittel enge verkniipft:

geschiht I 2 geschaeh II 9

si I 9 sin V 9

wolte II 5 wil VII 2

solte II 6 sol VI 7

muotrguot IV 1. 3 guote : muote VII 5. 6

sinne V 5 sin VI 1.

Besonders die beiden ersten und letzten Strophen hangen durch so zahlreiche Fiiden

mit anderen zusammen, daS jede nur ^in Reimpaar aufweist, dem solche Entsprechung fehlt.

liber die enge VerknUpfung dieses Liedes mit 152, 25 durch das gleiche Reimmaterial

s. o. zu letzterem (Nr. 12).

Nr. 30. 177, 10—39.

Die Antwort der Frau auf die Klage des Dichters scheint formal recht einfach ge-

halten, wie ja iiberbaupt Frauenlieder ihre Kunst in scheinbarer Kunstlosigkeit suchen: die

Frau ergreift als Dilettantin das Wort.

So sind die ersten drei Stropben nur durch die Anrede frowe verkniipft, die zweimal

an gleicher Stelle auftritt (15: II 5*), s. Schmidt S. 9), das dritte Mai an anderer (III 4);

*) also mit leicbter Unreinheit.

') die Inkonsequen?. der Sehreibung vrotve— frowe (ebenso fru— vroide) im Teit wirkt in solchen

Fallen stdrend.
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entsprechend sind IV und V durch den Ausruf oive im Eingang der letzten Zeile ver-

bunden (s. Schmidt u. a. 0.).

Ungemein kunstvoU dagegen ist die Verbindung dieses Frauenliedes mit eiiiem der

vorhergehenden Lieder des Dichters, mit Nr. 25. Der drei Zitate, die es enthalt, ist

bereits oben S. 48 gedacht'). Viel f'einer aber werden ihre Worte und die des getreuen

Boten als ein Echo seiner eigenen dadurch charakterisiert, daS ihr Lied zum guten Teil

aus den Reinien und Reimwortern des seinigen aufgebaut ist^):

Reimars Geliebte Reimar selbst

gesehen : jehen I 2. 4 gesehen : geschehen IV 2. 4; geschehen V 8

fro: ho 1 5. 6 fro : also III 1. 3

wol : sol II 2. 4 sol : wol I 1. 3

niht : geschiht II 5. 6 niht : geschiht II 7. 9

liet:schiet III 2. 4 geschiet : liet VII 7. 9

me : we V 2. 4 we : me V 2. 4

bin : in V 5. 6 bin : sin II 2. 4; bin : bin III 2. 4.

Alle Strophen ihres Liedes nehmen also Reime aus dem seinigen, auSer Str. IV, die

aber dafiir an ihrem Schlusse mit jenem durch owe verkniipft ist (s. IV 8; V 1). Alle

Strophen ihres Liedes enthalten diese Reime in Vers 2 und 4, natiirlich wieder mit Aus-

nahme von Str. IV; aber da erscheint ime : nime und diese beiden Formen stehen in gram-

matischeni Reim zu ihrer Umgebung (in V 6; veniomen III 5). Alle Strophen ihres Liedes

endlich sind in Zeile 1. 3 von Responsionsreimen frei geblieben.

Was sein Lied betrifFt, so haben alle Strophen aufier der sechsten zu den Reimen

des Frauenliedes beigetragen: ein letzter Beweis, dais sie alle zu ein und demselben Liede

gehoren.

In der vierten Strophe gesteht die Frau ein, dafi sein Gesang ihre soelde bedeutet

und bereitet damit die von ihm verlangte Auff'orderung, er moge wieder singen, vor.

Zugleich soUen wir daraus, vrie beira Kiirnberger, die miichtige Wirkung seines Dich-

tens erkennen.

Die Meinung des Schlusses ist: 'meine sttste ware ein Verhangnis, weun ich mich

entschlosse, ihn zu lieben; denn wenn er mich dann verliefie, ich konnte doch nicht

von ihm lassen'.

Nr. 31. 189, 5—190,2.

I 4 kann der Text unmoglich in Ordnung sein: Synkope der Senkung und der

unreine Reim dinge (: singen)^) sind zuviel fiir einen Vers. Ich mochte zu Lachmanns

durch e gestiitzte Lesung von also fremeden dingen zuriickkehren: 'was niitzt ein so erlo-

genes Lied, dafi ich mich auf Grund eines Erfolges, der mir versagt geblieben ist, be-

riihmte?' Nur so palit auch die Fortsetzung: daz wil ich den hohgemuoten Idn: den da

wol geschiht, die nenicn sich des an. Denn der Dichter kann den gliicklich Liebenden

doch nur das riiemen uberlassen, nicht aber das riienien also fremcder dinge: ihnen sind

sie ja nicht fremede.

1) dazu vgl. noch siii herze stdt . . . Ii6 1 G mit ouch aldt inhi hcrzc
. . . aha in seinera Liede III 3.

2) ein analoges Verhiiltnis besteht ^iwischen dem Fraiienlied 178, 1 (Nr. 22) und seinem Liede 160, 6

(Nr. 23), s. o. zu letzterem.

') Vogts Hinweis auf 190, 38 vnl : doln trifft ein uncehtes Lied, in dem docb wohl der Infinitiv

nasellos gebraucht ist.
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Ill 1 f. Ich bin niht tump mit also wisem wUlen , Daz ich si so reine noch so stente

minne^): 'daS ich sie, die so rein ist^), noch immer (trotz ihrer Harte) so bestandig

(ste'te 190, 2) liebe'. 'Nur sind die, die in der Liebe nur Freude, kein Leid erfahren {(je-

schiht), sehr leicht zufrieden zu stellen (das sind eben die hohgemuoten, den da wol geschiht,

und die sich daher riihnien konnen, daB ihnen ivol gelimgen sei I), wiihrend ich, den die

Geliebte nicht zufriedenstellen will, viele Freuden entbehren muls (und daher iiicbt sagen

kann, daz mir wol gelungen wcere I). Aber trotzdem will ich alle Frauen preisen, da die

Eine mich im Geiste so oft erfreut.' Reimar nimmt also zuriick, dalj er tttmp (I) sei. sie

zu lieben; er nimmt zuriick, dali sie ihm jede frUide genommeii habe (I); und er nimmt

schlieSlich in der niichsten Strophe auch seine sorge {des man ze lange beitet, daz enkumet

niht wol ze guote II), die er mit dem zmvel {daz ich lones bite in also langer maze IV)

noch einmal auf'nimmt, zuruck: denn so wiirde ihm widerfahren, was nie bisher einem

Menschen widerfahren ist. Nein, gerade seine state, die er friiher als Zeichen seiner

tumpheit genannt hat (I), ist in Wahrheit ein wiser wille (III): sie ist es, die ihn gendden

wert machen wird^).

Strophenbindung*):

singen : dingen I 2. 4 singe : geringe II 1. 3; gedinget : ringet IV 7. 9

Ian I 5 la.ze IV 4

willen III 1 wil III 6.

Nr. 32. 195, 10—36.

Die Strophen sind ein blolaes hlagen, kein eigentliches liet, s. 195, 32 ff. Das ist

wohl der Grund. warum Reimar an sie wenig formale Kunst gewendet hat: Str. I und III

sind durch grammatischen Reim verbundeii {Jdagent—Jdagen), und die Eingangszeile von

Str. II hiingt mit dem Schluls von Str. 1 durch die Wiederholung des Wortes ein tdp

zusammen.

Nr. 33. 186, 19—187, 30.

Die Verkniipfung der fiinf Strophen durch gleiche Reime und Reimworter ist folgende*):

solde 13 sol V 5

sere : 6re I 8. 10 mgre : bekere II 8. 10

h6chgemuete : behuete II 3. 6 giiete : miiete III 3. 6

sprach : gesaoh III 1. 4 gesach : sprach IV 2. 5

gesehen V 1 s. gesach 111 4; IV 2.

Dazu kommt teilweise die Behandlung der Waisen in Zeile 7. 9: I 9 haz ist viel-

leicht angereimt an 1. 4 was : genas ; II 9 man reimt als Korn mit V 9 han und verbiiidet

dadurch diese Strophen; III 7 niet (1. niht) kehrt in IV 7 wieder*) und verkniipft so die Stro-

phen; III 9 bite ist angereimt ') an 2. 5 vermite : site; IV 9 und V 7 sind echte Wai.sen.

') ahnlich schon Burdach S. 227, aber mit gezwungener Interpretation der folgenden Zeilen; durch

als jene, wie in MF. ergilnzt ist, kommt ein Widersinn heraus.

*) 8. din fit reine fjuote 190, 3; eJK wip mit also reinen siten 179, 17.

') ein Widerspruch zwischen IV If. und IV 7 besteht nicht: die HofFnung auf ihre Uuld hat er

wohl stets gehabt, aber bisweilen auch den Zweifel, oh die Geliebte nicht allzulange zOgert, sie zu ge-

wiihren. Rurdachs Bedenken und seine Anderung (S. 227) scheinen mir also iiherfliissig; vgl. schon Vogt,

mit dessen iibriger Interpretation sich einiges von meinen Au.^fuhningen deckt.

*) uber den Strophen bau Plenio Beitr. 43, 62. *) einiges bereits bei Giske S. 223.

*) mit weitergeliendem Anklang, auch in der vorhergehenden Zeile, s. Schmidt S. 63.

') tiber andere Falle der Anreimung s. o. S. 18 Anm. 1.
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Nr. 34. 187, 31—189, 4.

Der Dichter, der die Aufforderung der Geliebten, wieder zu singen (Nr. 33), er-

halten hat {ir gruos mich vie, cliu mir gchvt . . . niuuen kumber tragen I 5), tut dies in

einem Liede, in dera er all sein Konnen an den Tag legt: es ist eben das liet, auf das

er solange warten liefi.

So ist der Eingangsstrophe besonderer Schmuck verliehen durch das scbon langst

bemerkte Durchreimen eiuiger Zeilen:

Nu muoz ich ie : Ir gruoz mich vie I 1. 5

Mit sange niuwen : vil lange niuwen I 2. 6.

In Str. Ill und IV setzt sicli das in leichterer (daher auch noch von Plenio Beitr. 42,

472 Anm. ubersehener) Form fort:

Die mich dS, : Die sich da III 2. 6

Sit ich : Sit ich IV 3. 7.

Ebenso ist der Verkniipfung der Strophen durch gleiche Reime und Reimworter

ganz besondere Sorgfalt zugewendet*):

n6t:gebot I 1. 5 not ; gebot II 2. 6

klagen : tragen I 2. 6 klage : trage II 9. 10; gesagen : klagen III 1. 5

lit: nit I 3. 7 zit : strit III 2. 6; zitistrit IV 1. 5; vgl. lige IV 7

mac : tac I 4. 8 mac : tac IV 4. 8

ergan : bun I 9. 10 gan : getan IV 2. 6; egl. gat II 5

geschehen : gesehen I 11. 13 jehea : geschehen II 4. 8

sin 'esse' : min II 3. 7 sin 'esse' : min III 9. 10; schin : min : sin 'esse' IV 9. 10. 12.

Wie man sieht, sind sogar die Reimworter meist dieselben. Ohne Echo bleiben nur

die Waisen, auLier in der Schlu&trophe, die durch Anreimung der Waise besonders aus-

gezeichnet wird*). Sonst hat die erste Strophe lauter Responsionsreime, die zweite bringt

von isolierten Wortern nur hat 1 und ive:me 11. 13; die dritte lebeigebe 3. 7, muot:guot

4. 8 und sol-.wol, wieder 11. 13; die letzte pfUge 3 und sane : gedanc , wiederum 11. 13.

Auch das Bestreben, die Responsionen auf verschiedene Stellen der Strophen zu verteilen,

ist deutlich: nur mac: tac und sin : min treten in denselben Versen (4. 8 bzw. 9. 10) auf.

Man sieht, das Kunstprinzip, mit moglichst geringen Mitteln zu arbeiten, ist bier in fast

idealer Weise verwirklicht.

Scbon diese formale unlosbare Verbindung der Str. IV mit den Ubrigen macht jeden

Gedanken an ihre Abtrennung') unmoglich.

Nicht minder der folgerichtige Ablauf der Gedanken und Empfindungen. I. Jetzt

(d. i. nach Erapfang ihrer Aufforderung, 187, 9. 27) mui^ ich meine alte Liebesnot ('alt' ist

sie wirklich : schon Nr. 18 hatte er vom langen sUezen Tcumber gesprochen) mit erneutem

Gesange klagen, denn sie liegt mir so tief ini Herzen, dafi ich immer an sie denken

mufs. Ihre Botschaft hat mich erreicht, die mich auf lange Zeit^) neuen Kummer tragen

1) bei Giske S. 331 ganz unvollstiindig; niehr bei Plenio Beitr. 39, 299 Anm.

*) 8. o. S. IH Anm. 1 ; durch diesp Parallelen erledigt sich IIau]its Vorschlag, durch Einsetzung Ton we-

sen statt sin den Reim wegzuschaffen ; ebenso fiillt damit ein Grund fUr die Absonderung der Str. IV weg.

•*) wie sie in MF. vorgenommen, von Schmidt (S. 65 f.) vertreten wurde. Burdach (S. 226) hat die

Responsion lieiles tac I 8 und IV 8 beobachtet, nimmt aber eine ganz vervfickelte Vorgeschichte an, die

sich gleichfalls durch die oben dargelegten Responsionen als unhaltbar erweist. Nur Giske betrachtet

Str. IV als zu deii anderen zugchorig, S. 331.

*) lanye hat Burdach richtig vermutet; aber es ist wohl Adverb zu trayen (nicht zu niuwen).
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hielj (weil sie ihm die HofiFnung auf ihre Minne nimmt, s. 187, 71'. 14 ff. 25flF.). Wenn sie

den Neid der Falsclien durchschaute'), so hiitte sie mir wohl, anders als so, den Tag des

Giiickes geschenkt. Wenn ich bei ihr glucklich ans Ziei gelange, solange niein IJerz

noch zu wiinsclien vermag, dann werden wir beide glucklich sein. Aber wenn sie mich

je froh sehen will, so ist jeder Augenblick, den sie es hinausschiebt, ein Ungliick (Reiraar

sagt damit, daS er nicht mehr lange nmot von herzcn hdn wird, s. 158, 22: die lange

Trauer hat sein Herz fast stumpf gemacht). II. Denn mein Leib duldet durch das Leid

meines Herzens so kummervoUe Not, da6 sie nicht mehr grofier sein konnte: das bezeugen

alle meine Sinne. Die aber, denen die Liebe nicht ins Herz greift und nie als Gebieterin

erschienen ist, die reden freilich iiber meinen Kuninier, was mir denn so Schlimmes wider-

fahren sei, dali ich so trauervoll klage. Wenn sie aber nur zu tragen hiitten, was ich

da trage, mein Ungliick wiirde sie so schmerzen, dais es sie quiilte und sie mir hernach

wobl fiir immer Glauben schenken wurden. III. Ich kann es ihnen alien, die mich da

unaufhiirlich fragen, warum ich so sehr traurig und ohne Sinn fur Freude {muot ist wie

I 10 der Sinn fiir etwas, die Fahigkeit des Verlangens, muotens) dahinlebe, nicht sagen.

Denn sie, die es jetzt bestreiten, wurden mir dann helfen es zu beklagen (wiihrend ihni

jetzt nur seine sinne hclfent II 4): wenn aber auch sie noch mit solchem Leide bedacht

wiirden (s. muote II 12), so niitzt das nichts und diinkt mich verkehrt. Darum soil es

ihnen vorenthalten bleiben*): das rat mir mein Herz; ich mufi es ihnen verschweigen.

Denn wer weibliche Ehre {ere wie 186, 28; 195, 27) zu schiitzen gewillt ist, der muLi

sich beherrschen konnen. IV. Aber auch die Sommerzeit soil mir nicht mehr ans Herz

riibren, da ich von solchem Leid erfiillt bin, dai3 ich die Liebe ein Trauern nennen

konnte. Denn was konnte mir denn sein, des Sommers Kampf, den er mit der Trauer

(des Winters) bestanden hat, fronimen {liulfe wie hulfcn III 5), da ich in solchen Fesseln*)

liege? Ach, wann wird mir der Tag des Giiicks erscheinen? Mir kann fiirwahr nicht

der Glanz der Blumen helfen gegen meinen Kunimer, noch auch der Sang der Vogel.

Fiir mich mufi bestandiger Winter sein: so ganz und gar bedriickt sind all meine Ge-

danken.

Die Stimmung des Ganzen ist also durchaus einheitlich: not, led, kumber, riuice,

schade, truric, sorge, siccere geben den Grundton. Als Quell dieses Leides wird iiberall das

herze genannt: mit gutem Grunde, denn da die Trauer so im Innersten sitzt, so konnen

weder Menschen (II. III.) noch der Sommer (IV) ihm mehr helfen. Friiher, da hatte er

vom Sommer noch frohe Hoffensstimmung empfangen und auf den Verkehr mit der Welt

geachtet (165, If. und 164, 37 f.): jetzt weilj er, dafi das eine nicht gehelfen mac (IV 10)

und das andere nicht frumet (III 8)*). Darum darf die Geliebte nicht mehr lange zo-

gern, ihm zu helfen, will sie ihn noch froh sehen; denn bald wird sein Herz zu matt

sein, iiberhaupt noch zu wiinschen.

*) der vahchen nit aufierte sich wolil darin, da6 sie die Echtheit seiner Trauer vor ihr in Zweifel

zogen, s. 165, 19—21; vgl. oben Str. II 11— 13.

') under-zciijen 'zeigen, erklaren' Lexer. Aber der Sinn fordert das Gegenteil, s. Zeile 11 ich bin

der siz rersuigen sol; 1. also un-erzeiqet. Die gemeinsame Quelle AC, aus der unsere Handschriften

daa Lied bezogen, raeinte das wohl auch: der- fiir er- a. Braune Beitr. 24, 193 ff.

') d. i. wenn der Sommer auch die Fesseln des Eises gesprengt hat, meine Fesseln bleiben doch

unversehrt. *) so erweisen die Lieder Nr. 34 und Nr. 25 gegenseitig ihre Einheitlichkeit.
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Der Kreis der Empfindungen schliefit sich mit den Worteii: ez muoz niir state winter

sin: So rehte swcere ist mtn gedanc: s. den Eingang Nu muoz ich ie min alten not . . . klagen.

Nr. 35. 170, 36—171, 31.

In der vorletzten Zeile der Str. IV mochte ich lesen: volende ich eines sende not:

aine b, cine C, mine in MF. Damit wird der Gedanke deutlicher, der dam Dichter auf alle

Falle vorgeschwebt haben muM: 'wenn ich einst am Ende meiner Liebesnot bin, dann wird

mir die Geliebte, wenn ichs verhindern kann, weder Freude noch Schmerz bereiten, d. h.

dann werde ich tot sein': nur der Tod kann ihn von seinem Kummer erlosen.

Die letzte Strophe woUte Burdach S. 214 f. vor die vierte stellen. Aber der Uber-

gang von den vorhergehenden Strophen auf V scheint mir in der uberlieferten Folge sehr

gut: schon in den beiden ersten Strophen hatte Reimar deutlich gesagt, dais ihm in seiner

Stimmung der Gedanke an iibel reden und missereden nahe liige, in der dritten charakteri-

siert er die wunderlichen Stimraung.swechsel der Frauen und hebt hervor, da6 da.s, was

sonst bei ihnen helfe, ihm keinen Lohn gebracht babe. Die vierte Strophe betont das

Miljverhaltnis, das zwischen seiner geringen Schuld und ihrer sproden Haltung besteht,

und spricht die Besorgnis aus, daS er erst mit dem Tode ein Ende seines Kummers finden

werde. An all das schlie§t sich ganz ungezwungen der Widerruf an^J: sie trifft an alle-

dem kejne Schuld, denn er liebt sie ja gegen ihren Willen. Das Verhangnis ist einzig

und allein seine Bestandigkeit.

Die Strophenbindung zeigt folgendes Bild:

hat I 3 han III 5

not I 6 not IV 6

unstetekeit : arebeit II 2. 4 leit : staetekeit V 5. 7

versagent : tragent III 2. 4 klage : trage V 1. 3.

Wie man sieht, entfallen diese Reime auf samtliche Zeilen der Strophe, von der ersten

Zeile bis zur letzten.

C. Unechtes im Text von Minnesangs Frtihling.

36, 5—22.

In C Dietmar von Eist zugeschrieben, in B Reimar. Burdach S. 186: '.
. . wenn

sich freilich auch nicht wird erweisen lassen, daO diese drei Strophen [die beiden vor-

liegenden und 36, 23] Reinmar gehoren, so wird man doch unbedenklich, wenn unter den

von den Handschriften angefiihrten Namen ... die Wahl gestellt ist, Reinmar wahlen'.

Plenio (Beitr. 43, 90) stimmt bei. Vogt hat jedoch in der Anmerkung bereits auf starke

Beziehungen zu Liedern 'Dietmars', die in der Umgebung unserer Strophen stehen, hin-

gewiesen. Gegen Reimar scheint mir zu sprechen: die ungeschickte, schwerfallige Aus-

1) wahrend bei Burdachs Anordniing ein Hin und Her der Gedanken stattfindet: nachdem er sie

von jeder Schuld freigesprochen (V), folgt der Hinweis auf flbermafiig strange Behandlung (IV), und

damit eine Fortaetzung der friiheren Anklagen (I— III).

Abh. d. philos.-philol. u. d. hist. Kl. XXX, 4. Abh. 9
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drucksweise in der erslen Halfte der zweiteii Strophe; die Wendung des Mute ich mine

sicherheit (die gerade bei "Eisf ihre Parallele hat, s. Vogt), die Verbindung senedez unge-

niach (bei Reimar nur s. sorge, s. not), vor allem aber die Substantivierung die wolgetdnen:

Reiniar, der dieses Wort iiberhaupt nicht gebraucht*), kennt nur diu schcene 152, 24^;

154, 6; diu gtiote 152, 24^; 160, 38: 162, 5; 164, 26; 189, 14. 28; 195, 11; diu vil reine

guote 190, 3; dm Hebe 154, 10; dagegen beruht der iverden 152, 24* bloS auf einer Kon-

jektur, die kaum richtig ist, s. S. 14. — Anderes bei Romaiu Beitr. 37, 385 ff. 409 ff.

Fur ein Lied aus Reimars Antangen ist das Ganze (auSer dem Eingang) zu glatt

gedrechselt, fiir ein Lied aus seiner spateren Zeit zu physiognomielos*).

36, 23—33.

Was zum vorhergehenden Lied bemerkt ist, gilt auch von dieser Strophe]; s. auch

wieder Vogts und Romains Nachweise. Die personifizierten Abstrakta: sist leides ende nnd

liebes trost und (dlen friiide ein iiiinnc sind ganz und gar nicht in der Art Reimars.

103, 35— 106, 23.

Uber die geteilten Meinungen der Gelehrten unterrichtet Vogts Anmerkung S. 370;

seither hat sich noch Pienio Beitr. 43, 90 fur Reimars Autorschaft erkliirt*).

Es ist noch nicht erkannt, daS alle elf, meist recht zusammenhanglosen Strophen

durch ^in Prinzip zusammengehalten werden: sie sind moglichst aus demselben Reim-

material aufgebaut.

tuot : muot I 1. 3

Dies ergibt sich aus folgender Ubersicht:

enkan : stan T 2. 4

getiln 111 8

vart I 6

vil : enwil I 7. 9

si:fri II 2. 4

sint II 7

giht II 8

nimet III 6

geschehe : sehe III 7.

hat: Stat IV 1. 3

sage IV 6

vernomen IV 8

min : sin V 1. 3

wip : lip VI 5. 6

hie : lie VII 2. 4

stuont IX 2

bebuot : guot III 2. 4; guot : tuot VI 1. 3; gemuot : guot VII

7. 9; muot: tuot VIII 5. 6

kan : man II 5. 6: gewan : man XI 5. 6*)

lan : undertan : Ian VI 2. 4. 8;gan VIII 8; getan:wan IX 1.3*)

widervert IV 7

wil : vil IV 2. 4

.si VII 8

si(n) II 2; VII 8; V 3; IX 9

niht:siht V 7. 9

(un)vernomen IV 8; X 6 '

jehen : geschehen V 5. 6; geschehen : sehen IX 5. 6

hat: rat VI 7. 9; statihat VIII 2. 4; missegat IX 8

sagen VII! 7

komen : unvernomen X 5. 6

min : sin IX 7. 9

lip: wip X 7. 9; XI 1. 3

hie : ie VIII 1. 8

Stan I 4; Stat IV 3; VIII 2

*) denn 203, 22 ist nicht von ihm.

') Reimars Verse liegen dem Verfasser aber mehrfach in den Ohren, meist die charakteristischen

Reimschlusse: werden rat I 6 = 168, 21; lange fromeck sin 17 = 154, 12; daz tuot ime tec I 8; 8. daz

tuot mir . . . ice 174, 29; daz ist diu meiste sorge min I 8. s. da hi so ist diu sorge min 189, 21; also

triiric wart ich nie IT 7 s. alse rehte urifro enwart ich nie Pseudo-Reimar 185, 20.

') Erlauterung einzelner Stellen bei SchOnbach WSB. 141, 95 f.

*) inwiefern man die -an und die -(Jh als gleichen Ausgang betrachten darf, bleibt unsicher.
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tuont IX 4 tuot I 1; VI 3; VII [ 6

habe XI 8 hat IV 1; VI 7; VIII 4.

Unter 99 Ausgangen bleiben somit nur 26 isoliert: alle anderen kehren, zum Teil

mehrfach, wieder oder werden in grammatischem Reim variiert.

Nun kennt ja atich Reimar diese Art der Reimwiderholungen. Wahrend sie aber

bei ihm nur Mittel zum Zweck sind und iiberall der boheren Idee dienen, die durch den

Inbalt zusammengehorenden Stropben aucb nocb aulserlich aneinander zu scbmieden, ist

bier diese Reinikunst ohne jeden inneren Sinn angebracbt: eine Reimjagd, nur um der

Jagd willen.

Dabei erinnert die Art der verwendeten Reime auffallend an die im unniittelbar

vorhergebendeu Lied (103, 3—34), in dem sicb folgende Wiederbolungen finden:

sin : min I 2. 4 min : sin III 6. 8

rat : begat II 1. 3 stat : rat IV 1. 3

zit : strit II 5. 7 wip : lit III 2. 4

ban : Ian II 6. 8 ban : kan IV 5. 7.

Hier kebrt also aucb der Reim -an: -an wieder, der bei Reimar nur ein einziges

Mai vorkommt, Nr. 31 (189, 9f.y).

Aucb die reicblicbe Verwendung bergebracbter Ausdriicke teilt unser Lied mit dem

vorbergebenden^): man sebe die folgende Liste:

103, 35 103, 3

valsch II 8; III 2; IV 3 I 8; II 4

guot III 4; IV 5; V 5; VI 1; VII 4. 9; giiete I 7; guot II 8; IV 2. 6; ze guote

IX 3 III 2; IV 5

groz V 8; X 2; XI 2 II 6.

So dilettantisch eintonig ist Reimars Spracbe nicbt!

Gegen Reimars Gebraucb verstofit sere trwsten VI 6: bei R. tritt sere, entsprecbend

dem alteren Gebraucb (Kip Steigerungsadverbia S. 51 ff.) nie zu Verben, die etwas Ange-

nebmes bezeicbnen').- Ebensowenig kennt er das veraltende dock (Haupt zu Erec 942)

als Konjunktion, III 7.

Ich balte also den Verfasser unseres und des vorbergebenden Liedes fiir identisch:

dafi es nicbt Reimar ist, zeigt aulaer allem anderen dann aucb der Reim wip : lit 103, 20. 22,

der bei diesem unerbort isf). Dais er aber bei Reimar in die Schule gegangen ist, lebren

die dankenswerten Parallelen, die Paul S. 527 f. mitgeteilt hat.

109,9— 110,25.

Aucb dieses Gedicbt macbt den Eindruck, dafi die ilufierliche Tecbnik im Vorder-

grunde des Interesses stebt, wiibrend die Kunst, einen klaren Gedankengang zu entwickeln

und ibn in durcbsichtiger Spracbe wiederzugeben , feblt. Desbalb baben aucb mebrere

Stellen ganz verschiedene Auslegungen erfabren. Durch die Erkenntnis, dafi alle Stropben

») 3. Paul S. 511.

^) 8. aucb die ungeschickte Verwendung von erven 104, 32 und 103, 7.

3) en;/elten 157, 13; sicli erf/eben 161, 5; viieten 162, 30; droun 172, 6; miiejen 187, 7; wumlern 197, 22.

Dazu ans unechten Liedera: trundtrn 180, 29; tn'ireii 193, 23; siiineii 194, 5; miiejen 199, 33; vallen 204, 10.

*) denn liji : ijit 182, 18f. stebt in einem unecbten Lied (Scbmidt S. 58).

9?
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zusammengehoren, liifit sich iiber manches Klarlieit gewinnen, indem man das, was der

Verf'asser an seineni Orte nicht deutlich zu machen verstanden hat, aus anderen Stellen

erhellen kann.

Die Zusammengehorigkeit der Stropben ergibt sich aus der Keinibindung:

get&n : wan : hiin 1 7. 8. 9 man : ban ') : began III 7. 8. 9; ban : ergan V 2. 4

niht : geschiht : gesiht II 7. 8. 9 niht : siht III 1. 3

wol : sol IV 1. 3 8ol:woI V 1. 3; wol : sol VI 1. 3

bi : si : fri V 7. 8. 9 bi : si : fri VI 7. 8. 9^).

Wie man sieht, fallen die Entsprechungen sogar iiberwiegend auf dieselben Verszeilen.

Der Gedankengang ist folgender: der Dichter war in seiner besten fruide (das kann

nur meinen: in der angesichts seiner Liebesnot bestnioglichen Freudenstimniung) dage-

sessen und hatte nachgedacht, wie er den Sommer tiber sein Leben einrichten solle. Da

riet ihm seine Vernunft, die Sorgen') wegen dessen, worauf er sich doch keine gegriindete

Hoffnung machen kann*), fahren zu lassen und immer frohgemut zu sein. Das hatte er

seither auch gerne getan, aber er ist abgezogen durch eine freundlicbe Hoffnung, die leider

noch immer keine Erfiillung gefunden hat. II. Wenn er von diesem Sommer doch nur

zwei Tage und eine ganze Nacht hatte, mit ihr ohne die Mifigunst der Menschen nach

seinem Willeu, wie er es gedacht hatte, zu sprecheu, ohne dais ihn jemand davon ab-

hielte, wie wenig wollte er dann trauern (wahrend ihn so die Unerfiilltheit seiner Hoff-

nung, s. unverendet I, verhindert holies nmotes, I, zu sein). Aber er will es nicht unver-

sucht lassen, will ihr immer dienen und gelobt, fiir immer froh zu sein, sowie es Wahr-

heit wird (das ungestorte Beisammensein mit ihr). III. Feindselige Haltung (s. nit, 11)

von Seite der Menschen schmerzt ihn nicht, wenn nur sie allein ihn gerne sieht: denn

was braucht er dann sonst gute Behandlung? Wenn er von jemanden ungniidig behandelt

wird, so kann sie allein ihn dafur wohl schadlos halten, und wenn er noch so begnadet

wird, daS das Leid, das er von ihr tragt, ein Ende findet {verendet wie der ivdn, den er

noch leider unverendet hat, I), dann wird er froh sein, es je begonnen zu haben (wahrend

er jetzt nicht hohes muotcs ist, I, tri'iret und unfro ist, II). IV. Obwohl ihm nichts an-

deres zuteil wurde, hat er doch in Hinblick auf die blolie Hoffnung (uAn wie Uchcr udn I 8)

oft schon gesungen und lobt es trotzdem, da er es nun einnial mufi (d. h. da er nicht

anders kann?), wenn treffliche Frauen das Richtige tun. Das bringt er seinen Freunden

zur Ehre dar und will ihnen immer die Freude mehren (die Syntax ist schlecht, der Sinn

durch das Streben, diskret zu sein, ganz verdunkelt; aber unter den friundcn und den

guoten tciben ist offenbar in erster Linie an die Geliebte zu denken, die in ihrer Antwort

ausdriicklich sagt: Dem ich alsoJher eren sol getrmven. Gemeint ist also wohl: trotzdem sie

ihm bloS den ivdn liiiat, woriiber er unfroh ist, will er doch fortfahren, ihr Tun zu loben

und sie mit seinem Gesang froh machen). Wenn es nur auf ihn allein ankiime, so ware

leicht geholfen; das heilat: ^r fiir sich konnte auf das Singen schon verzichten, er singt

nicht sich selbst zeren: aber wessen Sinn wie der seiuige auf die Menschen — damit

1) han CE hat Paul S. 5S5 mit Recht gegen qewan B bevorzugt: wenn dem Verfasser -ati und -&n

nicht gleich wilren, hiitte Str. I allein keine Bindung.

') dies hat schon Schmidt S. 8 bemerkt. — Ira Text sollte die Schreibung vri-fri ausgeglichen werden.

') sorqe A wird durch soryen VI i gestiitzt.

*) 80 Paul; mit Recht, wie sich aus dem Zusammenhang, namentlich aus der letzten Strophe er-

gibt; anders Burdach S. 225. Aber die Ausdrucksweise ist unleugbar ungeschickt.
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meint er vor alleni wieder die Geliebte — gerichtet ist, der hat gar mancbe Veranlassung,

um die ere Sorge zu tragen {sorge wie I 5 und VI 4; der Sinn ist wohl: wean er wiiuscht,

der sorgen I 5 ledig zu sein, so geschieht es nicht, um zu seiner eigenen ere froli siugen

zu konnen, sondern um andere, vor allem sie, zu eren). V. Darauf aiitwortet die Ge-

liebte: Den Mann, dem ich all die Ebre, die ich bisber mir bewahrt babe, anvertrauen

soli, den mulJ ich zuvor genau kennen lernen {ere vermittelt den Ubergang von Str. IV

auf unsere: rein iiufierlich, da ja die Bedeutung eine andere ist; aber gerade dadurch sebr

charakteristisch fizr diesen Poeten). Sein Wunsch {wille greift auf ndch minem ivillen II 4

zuriick) kann sich nicht so ohne weiteres erfullen. Wenn er will, daS ich ihn liebe, so

tue er mit alien Kriiften das Beste und hiite sich vor TJntreue, denn sonst lieiae ich ihn

frei'). VI. Nunmehr, nach dieser Botschaft, ist die froide an alle sivare, die der Dichter

bisber nur ersehnt hat (in miner hesten froide I 1, sorge, huhes muotes I; getriiren, un-

fro II; leit, fromvet mich III; froide, sorge IV), ibm wirklicb zuteil geworden: es ist eine

Botschaft, infoige deren er sich gerne frcesten sol (wiihrend er friiber gesagt batte des ich

enkcinen trost mir lean gegehen, I 4), und so ist ihm der mnot von grozen sorgen Icomen

(wahrend er i'riiber vergeblich dariiber nachdenkt, wie er die sorge gar vcrhcere I 5, und

von seinen manegen sorgen spricht IV 9). Denn wenn die Bestiindigkeit Lobn bringt, so

wird er es daran nicht fehlen lassen ....

Der Eingang des Gedichtes ist bei aller Ungeschicklichkeit durch seine Bildhaftigkeit

eindrucksvoll. Stammt sie wirklicb von diesem Dichter? Ich glaube, nein. Heinzel hat

(Kl. Schr. 338 f.) auf die Ahnlichkeit mit Walthers berubmtem Spruch 8, 4 hingewiesen:

In miner besten froide ich aaz Ich saz uf eime steine

und dahte wiech den sumer wolte leben. d6 dahte ich mir vil ange

wie luan zer welte solte leben

do rieten mine sinne daz deheinen rat kond ich (mir BC) gegeben.

des ich enkeinen trost mir kan gegeben.

Ebenso scheint mir. der Eingang der folgenden Strophe nicht selbstiindig zu sein;

man vergleiche dazu Morungen 126, 18iF.

:

Het ich von dirre siimerzit hei wan solt ich ir noeh so gewaltec sin

doch zwene tage und eine guote naht daz si mir mit triuwen w6re bi

mit ir ze redenne ana nit. ganzer tage tri und etesliche naht!

Aucb bier ist die Nachahmung auf Seite unseres Autors, denn die Dreizahl bei

Morungen hat einen tieferen juristischen Sinn (Schonbach Beitr. zur Erkliirg. altd. Dicht-

werke I S. 11 6 f.), der der Frist in unserem Liede fehlt^).

Niramt man zu alledem den Reim -an : -an sowie besonders naht : geddht II 2. 4, den

Infinitiv diene II 8 (denn an dienn ist doch wohl kaum mit Paul und Burdach zu denken),

und die Verwendung gewisser Worter wie guot (II 2; III 4; IV 4), eigen (V 9), groz (VI 4),

valsch (VI 8) sowie die Bezeichnung der Geliebton als diu scJiwne (VI 8), alles mehr in

der Art des Verfassers von 103, 3 und 103, 35 als in der Reiniars, so wird man sich

kaum entschliessen, die Strophen') weiterhin dem letzteren zuzuschreiben.

') SchSnbachs juristische Deutung (WS13. 141, 97) profit die harmlose Minneterminologie allzusehr.

') Zu tuo . . . daz beste V 6f. vgl. 105, 29 daz er daz beste gerne tuot sowie 203, 1 (Pseudo-Reimar)

der daz beste (/erne tuot; aber auch Hansen 43, 9 trnn si daz beste gerne tuot.

') liber den Bau des Abgesangs vgl. Plenio Beitr. 42, 443.
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168, 30—169, 8 und 169, 9— 38.

Audi in diesen beiden Liedern finde ich nichts von Reiniars Art. Vor allem wegen

der Uugeschicklichkeit des Ausdrucks.

So gleich im Anfang: Ich tvas fro: man erwartet 'bin es aber jetzt nicht mebr'; statt

dessen fabrt der Autor fort und bin daz (wie holzern ist dieses das\) unz an minen tot.

Er vergiiit also offenl)ar iiber der Vergangenbeit und Zukunft die Gegenwart. Der folgende

Exzeptivsatz wirkt durch das al eine schief: es biitte nur in einem positiven Satz wie 'Gott

allein kann das ilndern' Berecbtigung. Stilistisch wirkt er gleicbfalls iibel, da ja die

nacbste Zeile scbon wieder einen Exzeptivsatz bringt, noch dazu einen ganz inbaltlosen,

denn dafi einer, den keine wabrbaft zu Herzen gebende Not drQckt, im iibrigen keine

grofien Sorgen hat, ist eine Plattbeit. In der fiinfteu Zeile biingt daz in der Luft: der

Autor recbnet auf den guten Willen der Leser, die es auf bcswceren bezieben mogen. Der

charakterisiereude Zusatz zu hohcr muot ist von groiiter Simplizitiit: wen hatte tioher muot

jemals trtiren lassen?

In Str. II verbliifft das Gestiindnis, da(3 er nicht um seinetwillen singe, sondern um

der Menscben wegen. Wieder ein scbiefer Gedanke: andere singen, um die Welt zu er-

freuen, dieser Poet singt, um sie zu widerlegen; denn sie behaupten, dais froiden ihn be-

trdge. Sonst pflegen leit, Jcumber, sorge u. dgl. einen Menscben zu betrdgen, hier tun es

zur Abwechslung sogar die Freuden: wie trefflich der Reim bei manchen doch die Ge-

danken zu verwirren versteht! Audi das Gegenwort paljt niimlicb nicht: wenn die Leute

etwas jehent, so ist das doch keine frdgel Ein edles Reimpaar. Zum Scblufs der Strophe

lebt der Autor wieder vom guten Willen der Ihde, die sich ein joch (oder mit E ein auch)

hinzudenken niogen, weil es in den Vers nicht mebr hinein will. Audi die Pointe, da6

es den anderen in den ougen ue tut, wenn ihm die Geliebte (die plotzlich mit si vor-

gestellt wird) lieb und wert ist wie friiher, wirkt uberraschend. Warum sollte sie ihm

denn auch daraufbin weniger lieb sein? Und welch sonderbare Wirkung seiner Liebe auf

die anderen: sie bekommen Augenscbmerzen. Offenbar hat dem Liebhaber etwas von den

mcrlcceren und ihren ougen vorgeschwebt wie Meinlohs und stcechens uz ir ougen, 13, 24

(s. Vogt z. st.y).

Besseres Gediichtnis zeigt der Verfasser in der dritten Strophe: ich hdn icmer einen

sin, erne wirt mir niemer Hep dem ich unmcere bin; denn Hartmann hatte gesagt: Ze fro-

tven habe ich einen sin : als si mir sint als bin ich in (216, 37 f.), und das gefiel dem Nach-

ahmer so, dafi er es im SchluB des niichsten Liedes noch einmal verwertete: owe daz mir

niemen ist als ich im bin (: in). Freilich setzt er sich daniit in grellen Widerspruch zu

Reimar, der fragt (163, 32 f.; vgl. 159, 10 ff.): tcie mac mir iemer iht so Hep gesin dem ich

so lange unmcere bin? Aber er verriit uns durch das Zitat wenigstens, dafi er bei der

ganzen Strophe an die Frauen denkt, worauf sonst hochstens die Ausdriicke mit triuiven,

umh ir hiddc dienen und licp—unmare deuten, aber so unsicher, data die Interpreten es

bisher gar nicht erkannt haben. Ungeschickt ist auch der Zusatz und daz tuont dne

schidde: denn darnach miilite der Verfasser aller der nicht enbern wollen, die seiner mit

Grund enbern. Unklar ist der Bezug des es in dies (3), und ganz iiberflussig ist niemer

neben iemer am Schlufi der Strophe.

') oder er woUte ein Gegenstflck schaffen zu Wendungen wie die Geliebte tuot mir in den ougen icol.
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Die letzte Strophe endlich (m 3, MF. S. 411), deren Zugehorigkeit Burdach S. 213

erk.innt hat, versetzt den Laser wieder in die Unsicherheit zuriick, die er am Anfang

empfunden hat: Ich nil fro ze liebe niinen friunden sin konnte einer eigentlich nur sagen,

vvenn er bisher nicht fro war; wozu aber der Eingang Ich tvas fro und bin das um an

minen tot durchaus nicht passen will. Und wenn er immer fro war, so besagt es wieder

wenig, wenn er nun erkliirt: stiirben si . . ., so enivart mir e nie bas. Im ubrigen kehrt

das bewiihi-te dne schulde aus Str. Ill hier wieder. Auch der ungeschickte Ausdruck {si)

wcenent balde verdient angemerkt zu werden.

Schon aus diesen Darlegungen wird hervorgegangen sein, dafs man Reiraar unrecht

tut, wenn man ihm eiii seiches Machwerk zutraut. Im einzelnen bemerke ich noch, date

ewdre (II 1) bei ihm iiberhaupt nur einmal vorkommt. und da naturlich in der Form ohne

Synkope (187, 6). Endlich lesea wir I 3 ein rehte herzecUchiu not. Das ist hier kaum

mehr als ein leeres Verst'iillsel. Reimar dagegen, bei dem wirklich jedes Wort, das er

gesprochen, dcm herzen bi gelegen hat (166, I4f.) — wenn wir nur herze als Sitz des

Verstandes (auch in der Kunst) auffassen — , bei ihm findet sich rehte stets nur, wo es

der Sinn verlangt: niin herze rehte hohc stdt (nachdriickliche Betonung seines Hochgefiihls,

daher in der vorhergeheiiden Zeile mir ist sorge hartc unmccre) 152, 4; mir geviel . . . nie

ein tvip so rehte wol 'so ganz und gar 154, 22; reht an mm herze 'ins innerste Herz' 155, 11

;

so rehte tee 'so ganz und gar' 155, 35; rehte fro 'wahrhaf't froh' 162, 20; ivie rehte im-

sanjte 'tief schnierzlich' 163, 13; so reht unmare 'so durchaus' 163, 27; als rehte unscelic

ich ze lone bin 'wie wahrhaft ungliicklich' 171, 19^); endlich so rehte swcere ist mm gedanc

(im Munde von Leopolds Witwe) 189, 4^). Schon der Umstand, daS dem rehte meist ein

so, einmal icie vorausgeht, zeigt, dafi es Reimar mit Nachdruck setzte. Auch steht es nie

vor attributivem Adjektiv wie hier in dem Liede unseres Anonymus.

Strophenverkniipfung durch gleiche Reime fehlt durchaus. Den gemeinsamen Ein-

gang Ich ivil der beiden letzten Strophen (Burdach S. 95) mochte ich hier fiir ein weiteres

Zeugnis der Unbeholfenheit halten, vgl. Ich tvas I 1 und ich hdn III 5 (und 169, 14).

Das in bC (und in MF.) folgende Stuck 169, 9— 38 zeigt eine verzweifelte Fa-

milieniihnlichkeit.

In der ersten Strophe^) befremdet gleich wieder der Eingang: Hirst ein not vor

allem mtnem leide ginge ganz gut an, wenn darauf ein erklarender daz-Satz folgte wie

etwa 'dafi sie mich nicht sehen will'. Da ein solcher fehlt, hiingt der Gedanke in der

LuCt. Dafi was folgt, macht die Sache noch schlinimer, denn wovon hangt durch eigentlich

ab? Doch wohl von einem ich lide oder ich sorge, das aber erst aus not abstrahiert werden

mut3. Waz dar umbe? mag der Verf'asser von der Lektiire Reimars her (159, 12) im

Kopfe haben. Dai die griiene heide valwet ist ein Atavismus, den man Reimar gewils

nicht zutrauen darf, da er weder fiir Farben noch fiir Formeln irgendwie Sinn hat, eben-

sowenig also offenbar fiir Farben in Formeln*): solher dinge vil geschiht fahrt der Autor

1) rehte in der folgenden Zeile ist das auch sonst in Vergleichen gebriiuohliche 'riciitig'.

^) die (glaichfalls sinnvollen) rehte 181, 4; 182, 30; 185, 20 stehen in Liedern, die nicht von Reiraar

herstammen.

•') iiber die Stollenform s. Plenio Beitr. 43, 73 Anm. 1.

*) er kennt iiberhaupt nur rot von den Augen (156, 9, mit einem verdachtigen Hyateroproteron^

;

vom I<>roten 176,32; bleich und etesivenne rut von der Gesichtsfarbe 178,31; ganz originell in hleicher
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in unbewufiter Selbstironie — fort, unsiiglich toricht, vvenn iiiiin es so versteht wie ^r,

und setzt sofort hinzu: der ich aller muos gedayen: warum muoz er? Weil er Wichtigeres

zu tun hat? Dann wiire wil passender. Str. 11. Hiitjlich ist gesagc—sage und schief der

ganze Satz; denn wie kann er erwarten, dafi die Menschen, die recht viele seiner Lieder

horen, ihm deshalb angeben Iconnen, wann sein Kummer ein Ends haben wird? Gemeint

ist wohl, data ihm seine zahlreichen Lieder noch immer nicht ein ende siner swmre bei der

Geliebten eingetragen haben. Das nachklappende dar zuo maneger grozen Mage (als ob

damit gegeniiber sivtere etwas noch Schlimraeres kame) ist stilisti.sch ungeschickt und soil

nur den Rahmen der Strophe fiillen helfen. Was die wlsen liute dazu tun soUen, den

Termin fiir das Ende seines Kummers zu ermitteln, bleibt dunkel: bei Reiraar (166, 25,

s. Schmidt S. 52) haben sie eine vernilnftigere Aufgabe. In der dritten Strophe fallt das

abrupte dest ein ende (= Walth. 73, 13) auf, da man nach der Ankiindigung ich hdn me

ze tuonne danne hluomen klagen etwas raehr erwartet hat als sechs kurze Zeilen. Die Un-

klarheit, iiber wen der Autor eigentlich klagt, ob iiber die Geliebte (in welchem Fall das

niender schlecht gewiihlt ist) oder iiber alle Menschen (dann paljt aber gedienet nicht),

hat den Erklilrern (s. Vogt) schon mehr Nachdenken verursaoht als dem Verfasser sein

ganzes Lied. Zeile 3. 4 sind wieder kaum verstiindlich, wenn man nicht das Original

(Rugge 105, 31 f.) nachliest. In der letzten Zeile endlich hat der Autor vergessen, was er

im friiheren Lied 169, 8 gesagt hatte: dort wird beteuert, dais ihm niemals jemand lieb sein

wird, dem er gleichgiiltig ist, hier klagt er, dais die Gefiihle, die er fiir die Leute hegt,

nicht erwidert werden. Die folgende Strophe zeigt den schwerfiiUigen Ausdruck ein imp

din hat sich underwunden guoter dinge und anders niet (mit einem bei Reimar unerhorten

Reim*), verstiirkt, was Reimar wieder nie tut*), gerne durch das versfullende harte (so

wenigstens in bC; in E fehlen beide Worte) und raacht mit dol im Reim den Schluls-

punkt, wieder ganz gegen Reimars Art, der, obwohl Meister des lidens, dieses W^ort iiber-

haupt nicht kenut^). Die letzte Strophe dieses Tons endlich ist iiberaus schlecht iiber-

liefert und daher noch unverstiindlicher als wir sie dem Autor zutrauen mochten. Aber

soviel ist klar, dal3 die letzte Zeile fast wortlich aus Reimar 152, 24*^ geholt ist.

Verkniipft sind die beiden letzten Strophen durch den gleichen Reimausgang in

Zeile 5. 6; ferner kehrt rat als Reimwort in Str. 116 wieder (dazu riet IV 2j. Neben

varice 163, 22; vom Haar in wizer rarwe 172, 13 und grd 172, 15. Die Iteide mit den lihtom-n rot, wo

dicht dabei das griicne loup steht (183, 31; 184, 3), gehort aber natiirlich einem anderen (Burdach S. 221

;

Schmidt S. 59. 77); ebenso das ErrOten 176, 32. — grdwiu heir 185, 5; varife 196, 2. 12 fuhre ich der

Vollstandigkeit an; der lichte tac 19f>, 24.

') niet schreibt bei ihm nur falschlich C in der Waise 187, 7; dafi auch hier das gewohnte >iiht

einzusetzen, lehrt die korrespondierende Zeile 187, 17. — Auch in dem Liede eines anderen, 181, 21

(Schmidt S. 57 f. 77; Burdach S. 95) ist niet von C wohl mit Unrecht in die Waise eingeschwarzt.

») er sagt vil gerne 165,34; so g. 197, 37; oder einfach gerne 160, 18; 151, 6; 153, 18; 156, 33; 159,

15; 164, 35; 173, 25. In zweifelhaften oder unechten Liedern steht (/erne allein 183, 29; 198, 25; 200, 7.

18; 202, 27. 35; 203, 1 (die drei letzten Fiille nur el; ungcrne 186, 16; so ij. 198, 18; vil y. 177, 4; 186, 7.

— Das BchwerfKUige harte setzt Reimar nur vor Verba (172, 5; 202, 211; denn harte unmiere 152, 3 be-

ruht nur auf E. Nicht von Reimar stammt 180, 36, s. Schmidt S. 56; Burdach S. 220.

^) denn 191, 3 stammt nach A von Reimar dem videler, nach Schmidt S. 67. 77 von Rugge; 191, 23

hat auch schon Schmidt (S. 68. 77) Reimar abgesprochen und 201, 23 zeigt auch sonst raanehes Auf-

fallige. — Auch Hartmann und Gottfried gebrauchen dohi nur in konkreter Bedeutung, Festschrift fiir

Ueinzel S. 141f.; in MF. steht es nur noch bei Gutenburg 73, 35; 74, 35 im Reim.
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niht I 2 steht nie( IV 4; neben Magen I 6 Idage 114, neben gat II 5 gdn III 4, neben

Mn III 2 7jd^ V 2. Wieviel davon bloSe Reimarmut ist, filllt bier scbwer zu entscheiden.

Icb balte beide Lieder fiir Produkte ^ines Maiines: schon Schmidt (S. 52) hat dar-

auf hingewiesen, daS niender vinde ich triuwe im zweiten Lied III 1 und vinde ich lender

dies mit trimven an mich gernt (im ersten III 3) aneinander anklingen. Ein Plagiator aber

sucht bessere Muster als jedes der beiden Machwerke ist.

Bezeugt ist die Autorscbaft Reimars schlecbt genug: A, die vom zweiten Liede die

Strophen I und III uberliefert, bringt sie unter dem Namen Niiine.

176,5— 177,9.

Ein ganz allerliebstes Gedicht, in dem Inhalt und Form fast auf gleicher Hohe

steben. Aber mufi es desbalb von Reimar sein, wie man allgemein annimmt? Icb babe

die Empfindung, dafi es docb ganz anders ist als des'sen Lieder. Nie gebraucht Reimar

dienest (I 7) in der Bedeutung 'Diener', nie nennt er die merhcere (III 8); auch das Er-

roten (III) und das beimliche Wandern seines Auges zu dem der Geliebten (IV) zeigen

e ne sinuHcbe Anscbauung, die Reimar fremd ist. Vor allem aber: so gut auch der In-

halt ist, die Form steht bei diesem Dichter im Vordergrunde des Interesses: Reimar da-

gegen geht bei aller Formkunst doch stets in erster Linie auf den Iiihalt.

Auf die Responsionen (Jrouive in der letzten Zeile von Str. I. IV; Froiiwe, ich hdn

an der Spitze der Strophen II. Ill) hat bereits Schmidt S. 53 (Burdach S. 218) aufmerk-

sam gemacbt.

Die stropbenbindenden Reime verzeichnet die folgende Liste:

ste I 3 stuont III 7; stan IV 5

zerge I 6 gie IV 4

din : min I 7. 8 min : sin III 10. 11; min : din IV 7. 8*)

gesehen : geschehen I 10. 11 geschach : saoh IV 8. 6

erliten II 1 erleit II 3

man : enkan II 2. 5 dan IV 9

bewarst II H war IV 11

getan III 1 tuont III 8

getan : verlan III 1. 4 ha,n : stan IV 2. 6.

In der SchluSstrophe kulminieren all diese Reime: sie bat unter elf Reimwortern

nur zwei isolierte.

Zum Text hat Jellinek I 8 frouwe fiir froide vorgeschlagen (Beitr. 43, 14). Storend

empfinde ich den Eingang von Strophe III: dati der Dichter aus seinem unwillkiirlichen

Erroten ein Verdienst herleitet, paSt nicbt in den Zusammenbang, s. seine Frage am

Schlufi der Strophe: sol ich 9fi von schuldic sin? Icb vermute also niht me') statt noch

me C, noch nie b:

Frouwe, ich ban niht m6 getan,

dunket mich,

dan diu liebe mir ttebot:

1) I 7. 8 und IV 7. 8 schon bei Giske S. 227.

') wodurch auch der Indikativ ychot der normalen Syntax entspricht.

Abh. d. philos.-philol. u. d. hist. KI. XXX, 4. Abb. 10
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ich enkunde ez nie verlan,

horte ich dich

nennen, ine wurde r6t.

Dieses Erroten hat also der Welt seine Liebe vielleicht verraten (iihnlich wie das

heimliche Ansehen der Geliebten in Str. IV): eine schwerere Scliuhl (der Indiskretion) hat

er nie auf sich geladen; daher moge sie sich haz an ihm hetvarn (II 11).

Die Verse Frouwe, ich hdn durch dich erliten Daz nie man Durch sin liep so vil erleit

(II 1) erinnern auffiillig an 198, 6 Von siner schulde ich hdn erliten Daz ich nie yroezer

not erleit. Auch die feingeschlifFene Technik und der zierliche Inhalt ist in beiden Ge-

dichten gleich. Stamiuen sie also von ^inem Verfasser?

180, 28— 181, 12.

AUe Lieder Reiraars sind stollig: das vorliegende Lied dagegen ist unstollig (s. Plenios

Zusammenstellung Beitr. 43, 90). Alle Lieder Reiniars — auEer 154, 32 — halten sich von

der romanischen Durchreiuiung frei: das vorliegende wendet sie an').

Dazu kommt eine Einzelheit des Sprachgebrauclis: Uiure ist frijide manegem manne

harte untvert: so driickt sich Reimar sonst nie aus, wohl aber Morungen (133, 28 sorge

ist unwert da die liute sint fro).

Zieht man nun noch die auffallende Parallele zum Kreuzleich Rugges in Betracht

(Scherer Zeitschr. 17, 574 Anm.)*) sowie die sonstigen Verschiedenheiten von Reimars Art

(Schmidt S. 56), vor allem den kraftigen, miinnlichen Zug, der durch diese Strophen geht,

so wird man Scherer und Schmidt recht geben, wenn sie das Lied Reimar absprechen.

181, 13-182, \^

Durch die Abtrennung der Strophe 182, 4 wird das schone, ernste Lied seines Ab-

schlusses ber'aubt. Der Dichter beklagt in Str. I und II den Ungestiim seiner Gedanken,

die zuriickstreben von Gott zu der Geliebten; er klagt aber zugieich, da6 sie wollen, er

soUe noch froh sein wie einst (si tvellent deich noch frdide pflege, als ich ir eteswenne pflac).

In Str. Ill trifft er sein Abkommen mit den Gedanken: sie sollen hin zu ihr, wenn sie

nur wieder zuriickkehren und ihm helfen, seine Siinden zu biitaen. In Str. IV geht er

auf das zweite, die frdide, ein: die wird nie wieder zuriickkehren zu ihm, deun die Wege.

die ihn einst hinfiihrten zu ihr, die sind ihm vertreten. Mit schonem Parallelismus sucht

er auch fiir beides Hilfe: gegen die Liebesgedanken ruft er die reine Jungfrau an (II 9),

zur frdide aber kann ihm nur Gott selbst, der Allmilchtige, verhelfen*) (IV 9). Aber es

wird eine andere froide sein als die war, der er eteswenne pflac*) (II 8): die himmlische.

') wie die gleichfalls unechten 191, 7 (wo die Stolligkeit cbarakteristischerweise zweifelliaft, Plenio

a. a. 0. Anm. 2); 193, 22. — Auch das Fehlen der Strophenbindung konnte man gegen Reimars Autor-

schaft gfiltend machen: aber es ha,ngt. wie mich vielfache Analogien lehren, mit der Durchreimung inner-

halb der einzelnen Strophe zusammen. — Vogt mochte die Isoliertheit des Versmafies und der strophi-

schen Gliederung aus der Benutzung eines romanischen Vorbildes erkliiren. Aber ist es nicht auffallig,

da6 dann so viele andere Besonderheiten mit diesen zusaramentreffen?

") Hausen 48, 13 ff., worauf sich Vogt beruft, steht doch viel weiter ab.

') denn Gott ist's, der jetzt sin dienest und auch ihn selbst. haben soil; seinen Dienst, wie er ja

ausdrucklich gesagt hat, dem (jote dem ich da diencn sol (I[ 3) und ihn selbst. weil er das Kreuz ge-

nommen hat (I 1). *) s. eteswenne IV 4.
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Auch die Reime verkniipfen die vier Strophen:

han I 7 getan : bestan III 8. 10

wffire : maere II 5. 6 waere : swfere IV 5. 6

pflege 11 7 wege IV 9

pflac : mac II 8. 10 mac : tac IV 2. 4.

Sonst dient der Verkniipfung die Wiederkehr des Wortes gedanJce 12; II 2; III 1

(Haupt in der Anm.); nu wellents ... si wellent 17; II 6. 7 (Schmidt S. 57) sowie ver-

hieten II 10'; III 2 (Schmidt ebd.); endlich froide II 7; IV 1.

Die bildlichen Vorstellungen, die aber auch die letzte Strophe auszeichnen, sind nicht

in der Art Reimars (Schmidt). Entscheidend aber scheint mir der Ton des Ganzen: unser

Dichter ist von dem, was er sagt, ergrifFen: Reimar als richtiger Artist steht iiber dem

Inhalt seiner Klagen. Der eine ist gemiitvoll und schvver wie Wolfram, der andere geist-

reich und beweglich wie Gottfried.

182, 14— 33.

Die Unechtheit dieses Liedes ist von Schmidt S. 58 f.; Burdach S. 220 f.; Becker

Germ. 22, 199 und Plenio Beitr. 43, 90 ausgesprochen. Paul S. 511 wendet sich eigentlich

nur dagegen, dafi man den Reim lip : git als Beweis gegen Reimars Autorschaft gelten

lasse, ohne im iibrigen positive Griiude vorzubringen.

Aber das Lied ist unstoUig*), Reimars Lieder durchaus stollig (s. zu 180, 28). Die

erste Zeile stammt aus Morungen 139, 10 daz min muot stuont Mhe sam diu sunne. Zwei-

mal (II 2; V 4) wird die Geliebte kurzweg diu schwne genannt, besonders das zweitemal,

ohne dal3 es im Zusammenhang irgendwie motiviert wiire {diu guote ware viel sinnvoller).

Der unbestimmte Artikel einen (hohen muot II 3) ist ebenso ungeschickt wie die Kurzung

wies (tnir II 4) hart. Ich enwart nie rehte scelic (V 1) stammt wohl aus Reimar 162, 20

ich enwart nie rehte fro. Nimmt man dazu die Kurzatmigkeit der Syntax und den glatten,

jungen Gharakter, der den Ausweg, an eine Jugendsunde Reimars zu denken, versperrt,

so wird man das Lied getrost beiseite schieben: Reimar wird damit um keinen Gedanken

und keinen Einfall iirmer.

182, 34—183, 8 und 183, 9— 32.

Schmidt (S. 59) hat die Unechtheit mit guten Griinden gestiitzt, Vogt in der An-

merkung hat erwiesen , dafi gescheJien : ergen weder wegemendiert noch Reimar zugetraut

werden diirfe.

Uberhaupt: was soil in diesen einfaltigen Produkten an unseren geistreichen Dichter

auch nur gemahnen? Welche Weitschweifigkeit gleich in der ersten Strophe: 'Wenn ich

wiiSte, wo man Freude hat, dahin wiirde ich ziehen (ich kann so nicht leben), damit

meine Trauer aufhorte: der wollte ich rasch ein Ende setzen. Bevor ich lange auf solche

Weise in Sorgen lebte, wiirde ich lieber sterben, als dais ich unfroh ware'. Kann man

mit mehr Worten weniger sagen? Und so gehts weiter: wieder lachen, ivunnecUchen ge-

muot sin, fro gemachen, frOide und die Versicherung: sone gibe ich niht dar umbe swaz ich

her gelebet hdn (s. I in mac sus niht geleben und ich stiirbe gerner).

1) wieder fehlt jegliche Stropbenbindung wie 180, 28.

10'
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Aucli im einzelnen findet sich vieles, was bei Reimar fehlt, tumhez lierze, schone und

minnecltche hescheiden, rirtges muotcs, valschen dinyen, tvol gezogen, ein nz erwelter lip,

diu siieze rdne, nienian erte si . . . vol: lauter lyrische Wald-, Feld- und Wiesenblumen,

aber vertrocknet und verstaubt, bervorgeholt aus einem Herbarium.

Der Mann hatte Walther in Erinnerung: von ibm stammt der friscbe Eingang Wil

ab ieman guoter lachen (s. Walth. 42, 31 Wil ah ienien wesen fro, Scbmidt a. a. 0.), von

ihm der Gedanke elliu froide uns von in kiimt und at der werlte hort tms an ir [trost ze

nihte frumt (s. Waltb. 27, 32 der iverldc liort niit ininneclichen frendcn an in lit^), Bur-

dach S. 107, der aber das Verhaltnis uragekehrt beurteilt, obwohl er Waltbers Stropbe in

die Zeit seiner poetischen Selbstandigkeit setzt), von ihm stammt die Fassung e daz ich

die lenge also mit sorgen lebte^) (s. Walth. 76, 8 e danne lange leht also, wobei die tvinter-

sorge unmittelbar vorher, Wilmanns zu 113, 31), und Walthers Eigentum ist auch das

Strophengebaude selbst (Lachmann zu Walth. 113, 31). Wer soil glauben, dafi die Er-

innerung an dieses anamische Produkt Walther durch vier Lieder verfolgt babe?

Der wirkliche Verfasser ist wohl kaum weit zu suchen: dar fiier ich I 2 kehrt 182, 25

wieder (Schmidt S. 59).

wol : sol V 5. 6 und wol : vol VI 2. 4 erzielen Strophenbindung. Ob auch gemuot :

giiot II 2. 4 und mnotes : giiotes IV 1. 3 sowie zergun II 5 und ergcn III 6 beabsichtigt

sind, bleibt bei der Armseligkeit des Ganzen ofFen und ist belanglos. Keinesfalls aber

kann man I. II mit den ubrigen Strophen zu einem Liede verbinden: auch dadurch riicken

die Strophen von Reimar ab, der den gleichen Ton stets nur fiir Strophen desselben Liedes

angewendet hat.

183,33— 184,30.

Schmidt (S. 59 f.) und Burdach (S. 221) haben bereits erwiesen, daik dieses Lied nicht

von Reimar sein kann: ich hebe noch die bluomen rot (s. o. S. 71 Anm. 4) und daz gruene

loup hervor, das zweimalige ivunneclichen (II; 115), die Bezeichnung der Geliebten als

der schamen (IV 5; vgl. o. S. 66) und das Prasens seit im Reime').

Der Inhalt ist unbedeutend, die Ausdrucksweise bewegt sich in ausgefahrenen Ge-

leisen, das Ganze erscheint infolge des traditionellen Eingangs altertiimlicher als es ist.

Sorgfalt hat der Anonymus auf die Strophenbindung verwendet*):

stan : getS,n I 1. 3 han:get§,n III 2. 4; wideratan : hfi,n IV 1. 3

min : sin II 2. 4 sln : mln IV 2. 4

tuot II 7 get&n I 3; III 4

leit : bereit : seit III 5. 6. 7 leit : arebeit V 2. 4.

184, 31—185, 26.

Mit Schmidt (S. 60) und Burdach spreche ich dieses Lied Reimar ab, weil mir sein

ganzer Charakter zum Bilde dieses Dichters nicht zu passen scheint. Auf Einfluli Wal-

thers weist wohl der Eingang, vgl. 73, 9 Tusent herze ivurden fro^). Auch kleiniu vogellin

') wir suln {alien froicen) . . . iemer sprechen wol: Walth. Z. 31 ilaz man in uol sol sprechen.

') vgl. noch 186, 27 Solde ab ich mit sorf/en iemer lebeni"

') bei Reinuir nur Prila. gesagel 152, 14; Ptz. geseil 174, 12; geleit 165, 37. — In unechten Liedern

PriU. seit 191, 32; Ptz. ver.iaget 193, 19.

*) -an und -in schon bei Giske S. 223. *) auch der Schluis? 9. Walth. 54, 36.
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sind bei Walther beliebt (40, 16; 58, 27; 111, 5; vgl. Meinez trcestelin 66, 2; Ue'mez den-

kelin 100, 20), wiihrend Reimar nur zvveiiual von vogelen spricht (155, 2; 189. 2*), gewilj

nicht zutallig, wenn man erwagt, wie bequem -lin fiir den Reim ist.

Die Strophe 185, 20 braucht iibrigens nichb abgetrennt zu werden: sie ist zwischen

Str. II und III eiiizuscbieben: man ist unfro — Alse rehte unfru enwart ich nie verbindet II

mit dieser Strophe; friiidenriche . . . (riiite ... frtiide bereitet deu Anfang der folgenden

Strophe Kume ich wider an mine froide als e vor. Schliefilich vermittelt huoze gert den

Anschlufi an die letzte {huoze tiio).

Die iibrigen Strophen') sind durch gleiche Reime verbunden:

erlost : trost I 1. 3 trost V 6

was I 6 was : gras II 2. 4.

Sehr kunstvoll ist das nicht.

185,27— 186, 18.

Die Strophe ist bekanntlich fast gleich Walth. 72, 31 (iiber das Unterscheidende s.

Plenio Beitr. 42, 488 Anni. 2). Auch der Inhalt ist im wesentlichen gleich: die Geliebte

soil gewiibren, bevor sie alt und reizlos wird.

Aber das Lied zeigt mannigfacbe Unebenheiten und Uuklarheiten des Gedanken-

ganges, ja unvereinbare Widerspriiche: das hat Burdach mit sicherem Takt empfunden

und zwingend dargelegt (S. 222 ff.). Die verwickelte Vorgeschichte aber, die er zur Er-

klarung konstruiert, wirkt wenig iiberzeugend. Naher liegt die Annahme, dais die Un-

stimmigkeiten auf Rechnung des Verfassers zu setzen sind, der dichten wollte ohne es zu

konnen, eine Annahme, die zur GewiSheit wird, wenn man das Machwerk naher be-

trachtet. Dazu gibt es kein besseres Mittel als eine VViedergabe in Prosa.

I. Sollte ich denn immer in Sorgen dahinleben, wahrend andere Menschen froh sind?

Ich will mir selbst gute Hoifnung geben und den Kopf hoch halten, wie es einem scelic

man von Rechts wegen zukommt. Sie sagen mir alle, da6 das Trauern mich jammerlich

kleide. II. Da sie alle sagen, wie wohl mir Freude anstehe (man beachte die armliche

Ankniipfung an den Schlufi der Str. I), so will ich so gut als moglich handeln: aber ich

glaube niemand lebt, der mir 'ein' Trauern benehmen kann, das nun gar manchen Tag

in meinem Herzen begraben (!) liegt. Wenn ich damit je ans Ende komme, dann will

ich mich froh fiihlen. (Man sieht, mit dem im Eingang ausgesprochenen Vorsatz, er woUe

sich guoten trost geben und sein gemiiete tragen ho, ist es bisher nichts: man erfiihrt, dafi

niemand lebt, der ihm seine Trauer benehmen konnte — also auch die Geliebte nicht?!

— , man erfahrt, datj er sich erst wol gehaben wird, wenn seine Trauer ein Ende hat: man

mufi also wobl annehmen, da6 er uberhaupt nie froh werden wird; aber warum hat er

es dann in Aussicht gestellt??) III. Es ist lange her, dats mir die Augen je erstrahlten

vor Freude (welch gezwungene Ausdrucksweise t'iir 'data ich froh war': es ist augenschein-

lich eine Phrase, die aus einem besonderen Zusammenhang, wo sie palste, hieher ver-

weht wurde). Wenn ich meine Klage nun sein lasse und ich das bei ihr einhole, was

ich bisher versaumt babe, so bin ich alt und eine Frau |hat gar schlimm an mir gehandelt.

1) vogellinc ist hier nur Konjektur: A hat i-ogel.

2) uber den Bau des Abgesangs vgl. Plenio, Beitr. 42, 443; zu 185, 17 das. 445 Anm. 1.
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So wie das dasteht, ist's ganz unverstiindlicb, denn man konnte es nur deuten wie Burdach

tut: dalj er schon nu, also im Augenblicke, wo er singt, sich zu alt fuhlt, um sicli des

an ir zu erholn, was ihm bisher vorentbalten geblieben ist; dann ist aber dieser Gedanke,

der sein Altsein schon in die unmittelbare Gegenwart verlegt, nicht nur unvereinbar mit

der nacbsten Strophe, wo sein Altern erst in die Zukunft geriickt wird und er sich in der

Gegenwart, mm!, noch geeignet fiihlt zur Liebe, sondern er ist aucii unvereinbar niit dem

SchluS der zweiten Strophe, wo er sagt, dafi seine Trauer in der Gegenwart, mm!, fort-

dauere und daS er sich in der Zukunft wol gehahen werde, wenn dieser Zustand ierner ein

Ende nehme; ja, der Gedanke ist auch unvereinbar mit der letzten Strophe, in der der

Dichter annimmt, dafi sie bis in eine feme Zukunft, wo er tot und sie alt sein wird, bei

ihrer Sprodigkeit beharren konnte. Ich sehe aus dieser Verwirrung keinen anderen Aus-

weg als anzunehmen, dafi bei diesem Autor ein nu nicht inimer ein mm ist und dafi man

also nicht den Wortlaut, sondern den Zusammenhang befragen muS, um zu erraten, was

er gemeint haben kann. Dann ergibt sich ziemlich deutlich, daS er sich in der Gegen-

wart noch geeignet fiihlt sie zu beglucken, falls sie ihn erhort, — nu mUht ich ir gcdieneti,

liese eht sis ein ende sin IV, — dafi er aber zweifelt, ob sie sich dazu bald entschlielaen

wird. Um ihren Entschlufi zu beschleunigen, halt er ihr vor, daS er bei langerem Zu-

warten ihr vor alter (III 6; IV 4) nichts mehr sein konnen wird, ja da6 auch sie, wenn

sie ihre state bis zu seinem Tode durchfuhrt, vom Alteru nicht verschont bleiben diirfte,

so dafi man ihren Anblick meidet und sie ihre Harte bereut. Der Gedanke, daS diese

Argumente auf sie Eindruck machen werden, ist offenbar der guote trost, den sich der

Verfasser selbst gibt und der macht, dais er sein gemiiete ho triigt (I 3f.). Wie unge-

schickt das alles ausgedriickt ist, ergibt sich aus dieser Darlegung deutlich: Str. U sollte

eigentlich vor Str. I stehen und beide zusammen lauten: 'Da niemand aufier der Geliebten

mir von meiner Trauer helfen kann, und die Welt mich doch froh sehen will, so mufi

ich mir schon selbst guoten trost gewahren, wenn ich mich auch erst dann tvol gehahen

werde, bis sie mich erhort'. — Str. III. Wenn ich mein Klagen nun [dann, bis ich des ein

ende gewonnen haben werde, II 6] einstelle und ich mich bei ihr fiir alles Versaumte er-

hole [richtiger: erholen woUte], so werde ich alt geworden sein und dann hat sie ubel

an mir gehandelt [weil es dann zu spat sein wird]. Str. IV. Denn wenn sie nun [namlich

wieder: dann] mein Leid wird wenden wollen [hier steht endlich einmal ml\\ dann wird

mir Weib und Gesang*) gleichgiiltig sein, so daS ich ihr vor Alter nichts werde sein

konnen. Ach, was will sie dann [hier steht endlich einmal danne^ mit mir? Jetzt

konnte ich ihr noch dienen, wenn sie ein Ende maclien wollte [vgl. gewinne ich ierner des

ein ende II 6]. Str. V. Bevor sie der Welt an meiner Person ein Exempel liefert, wie

bestandig sie zu .sein vermag [statt ist], mula ich zugrunde gehen [statt so enlebe ich

niht]. Aber usw.

Dafi von diesem fahrigen und unklaren Gedicht Walther inspiriert wurde, vermag

ich nicht zu glauben. Das Umgekehrte ist auch deshalb wahrscheinlich, weil ander spU

*) das bedeutet und ander spil, genau wie an der Stella, von der es der Autor genommen hat,

namlich Walther 111, 37. Burdachs Konjekturen (S. 224 und 201) sind hier wie dort iiberflussig; fiber

dieses mittelhochdeutsche ander s. Martin zu Kudr. 82, 1; Amelung zu Ortn. 479. Heinzel in dem in

meinem Besitz beiindlichen Exemplar von Lexers Mhd. Wb. verzeichnet noch Jolanthe 719; Lacombl. IV

67 (1411) und andere ire l-iiidcre.
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(Str. IV) in unserem Liede unerklart bleibt: es spielt eben aus Walthers Gedicht die Vor-

stellung liinein, dafi sein spil (sein Gesang) ihr niitzt, indem er sie verherrlicht. Audi

sonst klingt manches an Walther {ivceren fro : mm gemiiete tragen ho I 3. 5 s. W. 44, 5 f.

wesen fro und tragen gemiiete . . . ho), wie auch an Reiniar an {ouch geschiht ein wunder

lihtc an ir, daz man si daiine ungerne sikt V 3, s. R. 159, 14 tvaz obe ein wunder lihte an

mir geschiht, das si mich efcswenne gerne siht).

Reimar aber, der angesichts der boshaften Fragen der Leute nach dera Alter seiner

Dame die Geduld verliert (167, 13), hatte ein so verfangliches Thema schwerlich selbst

behandelt; vor allem aber kennen wir von ihm kein Gedicht, das bei naherem Studium so

wie das vorliegende statt stets neuer Schonbeiten immer mehr Schwiichen und Unzuliiug-

lichkeiten enthiillt.

Die Strophenbindung erfolgt durch die Wiederkehr einiger Reinie*):

min : sin III 1. 3 min : sin IV 5. 6

geschiht : niht IV 2. 4 niht : siht V 2. 4.

Str. I ist mit II durch die allerdings recht uugeschickte Variation von I 6 im Ein-

gang von II (Schmidt S. 62; Burdach S. 96) verkniipft. Zwischen Str. II und den folgen-

den fehit es aber an jeder Verbindung.

190,27— 191, 6.

Dafi doln : icol bei Reimar ohne Analogie ist^), hat schon Haupt bemerkt. Seine

Konjektur wird mit Recht abgelehnt. 1st das Liedchen von demselben, der 176, 5 ge-

dichtet hat?

191, 7— 33.

Der doch wohl unstollige Bau (Plenio Beitr. 43, 90 Anm. 2) mit Durchreimung (s. o.

zu 180, 28 und schon Burdach S. 228) verstilrken die Bedenken, die Schmidt (S. 68) gegen

Reimars Autorschaft bereits geauSert hat. Dazu tritt helwmen (II 5), doln (II 8; vgl. o.

S. 72), diu heide hreit (III 7) und die dritte Sg. seit (III 8; vgl. o. S. 76).

Gegen die Abtrenuung der Strophe III spricht die Reimbindung (Giske S. 210f.):

sage: trage: Mage II. 3. 5 und tage : Tdage : verzage III 1. 3. 5, also an denselben Stellen

der beiden Strophen.

191, 34— 192, 24.

Entscheidend gegen die Echtheit sind mir noch immer die Ausfiihrungen Schmidts

S. 69. llinzulugen kaiin man, dafi allerlei im Vokabular Reimars nicht vorkomnit, so

swacher nit (I 2), daz mir min dine noch schone stdt (I 7), si sint iihel (III 5), stceter

lop (IV 1), sich des besten flizen (IV 5). Der Ausdruck sinnec herze (II 6, vgl. Ill 2)

steht bei Rugge 103, 11, an dessen Leichschlufi (99, 21 f. vgl. 96, 1 ff.) der Schlufi unseres

Liedes gemahnt. Auch die bei der sonstigen Einfachheit der Strophe und der Diktiou

unverhiiltnisiniifiig reichliche Verwendung von Responsionsreimen ist mehr in Rugges Art

(s. die Lieder 103, 3 und 103, 35):

niht : geschiht I 1. 3 niht : geschiht II 5. 7

kan : man II 2. 4 man III 6; gewan : man IV 1. 3

') auch dadurch erweist sich das Gedicht als einheitlich.

*) Vogts Hinweis auf 189, 7 geniigt nicht, s, o. S. 61 Anm. 3.
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sich II 6 sich : mich IV 5. 7

guot : tuot III 5. 7 tuot : guot IV 2. 4.

Man erhalt dadurch den Eindruck, da£ es diesem Dichter in allererster Linie darauf ankani.

192,25—193,21.

Trotz der eingehenden und scharfsinnigen Darlegung Pauls (S. 520) lialte ich das

Lied mit Schmidt (S. 69 f.) fiir unecht. Seinem Verfasser fehlt bei aller Kunst doch das

klassische Vermogen Reimars, fiir jeden Gedanken den treflfendsten Ausdruck zu finden.

So storfc gleich im Anfang die Wendung vor al der iverlte: in Verbindung mit wert ge-

tnadien hat sie ihren guten Sinn (157, 32), ebenso ist durchaus begriindet das ich zer

werlte niht getar . . . also gebdren (151, 13) und M6M ich zer werlde minen muot erzeigen

(152, 24*): hier aber ist die Phrase ohne innere Notwendigkeit gesetzt, denn wenn der

Geliebte die Frau zur Erfiilluug seiner Wiinsche zwiugt, warum soU es gerade vor den

Augen der Welt geschehen? — Dafi die beiden folgenden Verse starke Anklange an eine

Stelle bei Reimar zeigen, hat Paul hervorgehoben. Aber ^ine Abweichung ist charakte-

ristisch: Reimars Dame sagt: tninne ist ein so swcerez spil daz ichs niemer tar beginnen;

die Dame des Anonymus dagegen erklart: sol ich des ich niht enhan beginnen, daz ist

mir ein swcerez spil^): die eine ist also klug, die andere toricht, denn wie soil man etwas

beginnen, was man nicht Jean? — Auch der Schlula dieser Strophe ist schief gefafit: als

ein tvip diu minnet hat sie ja schon bisher gelebt, das nu pait also nur fiir den folgenden

Satz. — Str. U es wcere zit ist aus dem Gedanken heraus gesagt: 'mich zu behiiten, da-

mit ich ihm nicht seinen Willen tue': zu e daz ich iht getcete gesetzt wirkt es un-

logisch*). — den strit lazen fiir 'sein Werben lassen' ist schief ausgedriickt. — nu tvil er

. . . daz ich durch in die ere wage und ouch den Up. Darnach mufi man annehmen, da6

er, etwa durch einen Boten, das letzte Ziel seiner Wiinsche unverhiillt ausgesprochen

hatte. Aber in der letzten Strophe versichert uns dieselbe Frau: dicke hate ich im ver-

saget: do tet er als ein scelic man (was soil dieser Ausdruck hier?) der sinen kumber

alies uf gendde hlaget. — Str. III. Sie erklart von seinen Wiinschen: daz tuon ich unde

tcete es geme vil und wie moht ein wip dem iht versagen? Vorher aber hatte sie davon als

von etwas gesprochen, des sie niht enkan und die huote zu ihrem Schutz aufgerufen. Wo
Reimar das Hin und Her der Empfindungen in seinen Frauenliedern malt, kommt einem

nie der Verdacht, es kounte am Ende nur blolae Ungeschicklichkeit vorliegen. — wande

ez mir umb in so stdt ist nur des Verses und Reimes wegen da. — In der letzten Zeile

stort wieder die sprachliche Fassung; sie ist ein Gemisch aus zwei richtigen Konstruk-

tionen: entweder er kan tugentliche leben oder aber der so tugentUche lebt als er tuot. —
Str. IV. Bedeuten die Eingangszeileu: 'Er weifi auf gliickliche Weise die Gelegenheit, zu

mir zu sprechen, zu schaffen' oder '.
. . die Gelegenheit fiir das vorzubereiten, was er zu mir

spricht'? Das zweite palat besser zum folgenden, aber schlecht zum Prasens kan. — In

') die gleichfalls von Paul herangezogene weitere Parallele: da: ist mir ein strtere spil (201, 29)

gtammt wieder aus einem unechten Lied. Wie oft soli Reimar, der sich sonst nicht geme wOrtlich

wiederholt, diesen Satz auch gebraucht haben?

*| wider als Proposition bei ttum hier, bei sprechen IV 2 ist auch nicht Reimars Sprache gem&fi,

der nur wider dbeiit 175, 13; 176, 3; wider den morgen 175, 20 und si hcte lones wider mich gedaht 195, 22

kennt. In unechten Liedern ist wider mit tuon 185, 26 und mit slriten 200, 39 verbunden.
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der letzteii Zeile wiirde man iemer wern statt lange ivesen erwarten. — Str. V. Der Aus-

druck eiirnen wirkt nach allem Vorhergehenden unerwartet: wo war da 'Zorn'-'

Sichtlich hat der Reimzwang viele dieser Ungeschicklichkeiten verschuldet; von den

befremdenden Wortern und Wendungen stehen folgende im Reim: enJcan I 3; es tvare zU

II 1; strit II 3; tcete es gerne til III 2; icande . . . stdt III 3; als er wol lean III 7.

Auf die Strophenbindung liat der unbekaiinte Dichter viel Sorgfalt verwendet, wie

die folgende Zusammenstellung zeigt:

man : enkan I 1. 3 man : kan III 5. 7; V 6

wil : .spil I 2. 4 vil : wil III 2. 4

wip I 6 wip : lip II 5. 7

versagen III 6 versaget V 5.

Die Str. IV scheint also leer auszugehen. Aber es t'iiUt auf, dais die zweite Hebung

von I 1 (dest ein) not als Reim in II 6 wiederkehrt; ebenso an derselben Stelle von Str. II 1

huot{e). s. niuot I 5; ebenso Jean IV 1, s. Jean III 7. Daher ist auch die Wiederkehr von

mich III 1 im Reim von IV 2 schwerlich ein Zufall: sie dient zugleich der vermilaten Ver-

bindung der Str. IV. Darf man auch tod{es) V 1 mit not II 6 verkniipfen?

Die Technik des Dichters ist, das sieht man, recht bedeutend: aber sie ist nicht so

virtuos entwickelt, data Ausdruck und Sprache sich in ihr ganz frei bewegten.

Und wo soil man das Lied in der Reihe der echten unterbringen? Wenn es die

Gewahrung verkiindet, miiLite es von alien erhaltenen Reimars letztes Lied sein, wozu die

geriiige sprachliche Kuiist vvenig palst. Wenn es aber eine bloSe wdnfroide ist, die sich

der Dichter hier vorgaukelt: wo hat er sonst je eine solche wdnivise und wie palate sie

ZU seiner sonstigen Haltung?

193, 22—194, 17.

Trotz den Bemerkungen Pauls (S. 521f.) kann ich mich nicht entschliefsen , dieses

Lied mit seinem burschikosen Ton Reiniar zuzusprechen. Man braucht wieder nur eine

ffenaue Wiedergabe seines Inhalts in Frosa zu versuchen — oft der beste Priifstein in

solchen Fragen! — , um hinter die Minderwertigkeit des Ganzen, die bei raschem Lesen

durch die Flottheit verdeckt wird, zu kommen.

Ich tuon mit disen dingen niht: was bedeutet das? Mit was fiir dingen tut er nichts

(oder will er nichts zu schaffen haben)? Ich bin zu sehr von Trauer erfiillt. Ich fiirchte,

dafi der, der mich soviel sorgen sieht, es mir iihel auslegt und anders als gut {verJceren

ware schon genug, iibel verkeren ist zuviel, iibel und anders danne wol verh'ren ist viel

zuviel). Jetzt weifi ich nicht, was ich sagen soil, denn ich kann nicht mehr sagen.

(Wenn dies der Sinn ist, dann ist das Verhiiltnis von Ursache und Wirkung auf den

Kopf gestellt: 'jetzt kann ich nicht mehr sagen, denn ich weilj nicht, was ich sagen

soil' wiire das Richtige. Aber vielleicht soil man wan im Sinne von 'au6er' fa.ssen: jetzt

weiS ich nichts zu sagen, autier dali ich nicht mehr kann. Dann stiinde aber besser wan

daz). — Str. II. Einstens, als man sah, dafii ich mich freute, da war mir wolil zumute

(welche Plattheit!). Man horte wohl, dafi ich danials viele gute Lieder gedichtet babe {man

horte von mir manege rede guote vvilre der priizise Ausdruck: daz ich do sprach ist nur des

Reimes wegen angeklebt). Ilei was fiir ein Mann war ich damals (ein ganz unreimari-

scher Gedanke). Jetzt wiirde ich abermals sehr wohl frohlich, der min schone huote (eine

Abh. J. philos.-philol. u. d. hist KI. XXX, 4. Abh. 11

o
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Phrase, die nur in den Mund einer Frau paliit und wohl auch dalier stanimt, s. 192, 32

der min hiwte). — Str. III. Wenn die, die nach Frohem verlangen, mich verlieren (wo-

duich: durch den Tod? das kame ganz unvorbereitet; oder durch sein Verstummen? das

wiire niit verliesen hochst unklar zuni Ausdruck gebracht), so bat die Rede ein Ende

(mag rede bier 'Rede' oder 'Sacbe' bedeuten , auf alle Fiille ist es ein Gemeinplatz). Die

meiner jetzt gar wobl entraten, die werden danii die Hiinde ringen (dass enhernt bier auf

den Tod zu bezieben, ergibt sicb deirtlich eigentlich nur aus der schon von Schmidt S. 70

angezogenen Stelle bei Reimar (175,271.), die dem Poeten hier im Sinne liegt). Ach

dati sie so iibel von mir reden , die dock so giiot da wellent sin (was bedeutet der letzte

Satz?). Das gereicht ibnen zur Schande. — Str. IV. Ich babe ibnen nichts anderes ge-

tan, als dafi ich sehnlicb dortbin meine Gedanken richte, wo ich stets geliebt babe und

noch beute liebe (wieder scbief ausgedriickt: 'ich kann nicbts dafiir, wenn ich ibnen, die

froiden gernt, keine frohen Lieder singe, denn . .
.' ist der Gedanke, der dem Verfasser

vorschwebte). Webe, dais ich damit anfing: ich werde davon noch grofies Ungemach haben

(nach dem Vorhergehenden sollte man meinen, er hatte es schon in der Gegenwart). — Str. V.

Ach, ich bin ganz mutlos. Wabrhaftig, ich sollte ein Ende machen. Ich habe schon

bisher soviel geklagt, da6 es selbst den Kindern zuviel wird (damit gibt er unerwartet

dem UberdrulB derer, die froiden gernt, recht, nachdem er sie vorher getadelt hatte, III5ff.').

Nun kann ich anderswo dienen (mng?? anderswi'i statt anderswar). Aber nein, ich will

nicht. Meine Freude ist bier; und hier soil ich sie iinden (di^ser Optimismus steht in

merkwiirdigem Gegensatz zum Schlufi von Str. IV).

Der StoUenbau hat bei Reimar nicht seinesgleichen, wohl aber in dem Ton 36, 5.

Wenn Plenio (Beitr. 43, 90 Anm. 4) von unserem Liede bemerkt: 'hier wird die Echtheit

des Tons 86, 5 bestatigt', so diirfen wir jetzt wohl umgekehrt sagen: die Unechtheit beider

Lieder wird auch durch den StoUenbau bestatigt. Hinzu kommt noch, dafi das vorliegende

Lied nach romanischer Weise durchgereimt ist, was gegen Reimars Art ist (s. zu 180, 28).

Infolgedessen fehlt auch die Strophenbindung durch Wiederkehr gleicher Reime*).

194, 18—33.

Schmidt (S. 70 f.) und Paul (S. 527) haben das "Wesentlicbe gegen die Echtheit dieses

Liedes bereits gesagt; letzterer riickt es mit Recht in die Nabe Morungens. Gegen Rei-

mars Gewohnheit wird die Geliebte als diu minnecUche^) und diu werde bezeichnet (s. zu

36, 5 u. zu Nr. 3). Auch der Mangel an Strophenbindung spricht gegen seine Autorschaft.

195, 3— 9s.

Die Zusammenfassung der beiden Strophen (und ihre Abtrennung von 194, 34) hat

Vogt (nach Burdach) mit Recht vorgenommen. Dann aber entfiillt jeder Grund, die

beiden Strophen, von denen die erste nur in C* Reimar zugeschrieben ist, in C^ dagegen

Meinloh, wiLbrend die aweite iiberhaupt nur unter Meinlohs Nanien iiberlief'ert ist, unserem

Dichter zuzuweisen. Die erste Strophe ist nichts als eine ganz verwiisserte Paraphrase

*) der Gedanke ist eben als Frerndkiirper aus Liedern Reimars (s. 160, 32; 173, 5; 202, 4) hieber

verpflanzt. ') siht I S— sach II 1 ist offenbar Ungeschick.

^) gleich darauf ein minnecUchez wumler.
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von Reiniars Preislied (165, 28), in der das starke Enjambement j^fliht frOide hart und

unreimarisch wirkt, die zweite Strophe bringt mit ungelinye und gelinge und baJt Worter,

die bei Reimar fehlen; und beide haben die romanische Durchreimung, die gegen Reimars

Gebrauch ist (s. zu 180, 28; 193, 22) und bezeichnenderweise in der ihnen vorangehenden

Strophe nicht zu finden ist.

195,37— 196,34.

Dafi dieses bei niiherer Betrachtung hochst einfaltige Gedicht nicht von Reimar her-

riihren kann, haben Schmidt (S. 72) und Burdach (S. 229) richtig empfunden und —
wenigstens fiir mic-h — auch geniigend dargetan*). 'Warum seid ihr so blafi?' 'Weil

ich den Geliebten nicht bei mir babe': das ist der ganze Inhalt: dariiber konnen eiii

paar billige, nicht iramer passend angebrachte Floskeln archaischer und 'volkstumlicher'

Art nicht hinwegtauschen. War den Versuch macht, das Ganze in neuhochdeutscher Frosa

genau wiederzugeben, wird die vielen Plattheiten, die schiefe Ausdrucksweise und die un-

gelenke Gedankenverbindung deutlich empfinden. Mit 'gutem Willen' laiat sich freiiich

fast alles beschonigen; aber es ist ein Ehrentitel Reimars, dafi er solchen guten Willen

nirgends in Anspruch nimmt. Hier sei nur auf einiges hingewiesen. Gegen Reimars Art

ist: Str. 1 2 die Zusammenstellung scpJic frouwe, denn frouive ist bei Reimar fast stets =
'Herrin', und dazu palat scelic nicht: R. wiirde swlic mp sagen (als Gegenstuck zu scelic

man). — 3. Synkope tvdrt. — 5. dast mir lelt und miiet mlch sere: iiberflussig viele Worte!

— 6. den velle got und nem im al sin ere: der zweite Satz schwacht den ersten doch nur

ab. — II 2. und hohes muotes wird plotzlich eingeschwarzt in die Antwort. — 3f ein

Muster von gespreizter Redeweise. — 5f. ganz archaisch; auch der ritter, der V 4 noch

ungeschickter wiederkehrt. Reimar kennt den ritter nur in seinen altesten Liedern. —
III 3. sicherheit fiihrt wie daz er lobte er wolte schiere Jcomen wieder weit hinaus aus dem

Kreise von Reimars spateren Liedern. — 6. vor maneger wile pafit schlecht zu nie: es

steht nur, um den Vers vol! zu machen. — IV 1 f. kumt mir der tac wirkt storend:

'wenn er kommt, werde ich ihn bestandig anlachen''^) ist gemeint. — 2. Die Begriinduncr

mit dem prosaischen toande und der weitschweiligen Erlauterung von liebe durch den

da^^-Satz ist philistros. — 5f. Der Grund. warum sie erst vor dem Abschied ihn aqf-

fordern will, mit ihr auf der heide Blumen zu brechen, ist nicht Liebes-, sondern Reim-

not {scheide: heide)] Und welche Geschmacklosigkeit, diese Aufforderung von ihr aus-

gehen zu lassen. Das Vorbild unseres Poeten, Walther (75, 12fif.) tut es freiiich auch,

aber — im Traum!') — V 2. mit manegem lieJden tage ware selbst dann noch iiberfliissig,

wenn es dort .stiinde, wohin es gehort: im folgenden dae-Sntz. — also pait nicht zum

folgenden das . . . niht = 'ohne dais'. — 5. owe danne schwnes unbes! konnte doch nur

ein anderer von ihr sagen, nicht aber sie selbst. — 6. Geschwollene Ausdrucksweise. an-

gest mines lihes palat auch eher umgekehrt fiir die Lage einer Prau, die dem Geliebten

alles gewiihrt hat. — VI If. sagent und jehent: hatte din Verbum nicht genugt? — 3f.

Ist es denn ein klagen, wenn die Freunde sagen, daS ihr nicht raehr geholfen werden

wird? oder ein Zeichen, wie ndhen ihnen das Leid der Frau se herzen gat? Man nuifi.

1) anders Plenio Beitr. 43, 91 Anm. 1.

') oder 'wenn der Tag kommt, werde ich Rliioklich sein'.

') und ein anderer Nachahmer, Walth. 119, 16, legt sie taktvoll dem Manne in den Miind.

11*
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um die Absicht des Verfassers zu treffen, das so (Magent) iiber alles Zwischenliegende hin-

weg auf den Inhalt der Eingangsstrophe beziehen, dabei aber freilich in den Kauf nehmen,

dais am Schluli von einer Mehrzahl vou Freunden die Rede ist, vviihiend im Anlang ein

einzelner {})nr . . . niich I 5) spricht. — VI 5. einc hat keinen anderen Sinn als den Reim

herzustellen, denn ein Gegensatz zu anderen, feindseligen Menschen ist ja nicht vorhanden

— man miiiite denn nieinen, daS der Autor jetzt an die Neider von Sti. II denkt. —
6. vil sclten ienier iht! und wie soil man etwas Negatives wie das Nichtweinen wol gesefien':'

Auch die Strophenbindung ist sehr raiihsam erzielt:

lip : wip 11.3

benomen : komen I 2. 4

zersran V 2

wip : lip II 2. 4; wibes : libes V 5. 6

benomen : komen HI 2. 4

gat VI 4.

Str. IV geht also leer aus und auch Str. VI ist nur ganz lose mit V verbunden. Mono-

ton ist auch der Satzbau, z. B. in den letzten Zeilen der Strophen III—VI: so engehorte

ich — so mac ich — sone ham ich — su gesUit man.

198, 4— 27.

Die Strophenform ist unreiniarisch , die formale Spielerei mit den grammatischen

Reimen gleichfalls'); letztere weist, wie Schmidt S. 73 richtig sagt, auf die Zeit Neifens

(oder Konrads von Wurzburg). I 3f. von siner schidde ich hun erliten Baz ich nie grcezer

not erleit: das erinnert auifallend an die Stelle 176, 16 fF. eines gleichfalls unechten Liedes:

Frouwe, ich han durch dich erliten Daz nie man Durch Sin Hep so vil erleit. Ist letzteres

das miinnliche Gegenstiick und also von dem gleichen Verfasser? Auch die spielerische

Freude an der souveranen Beherrschung der Form ist in beiden Stiicken gleich grol3. Sie

gestattet uns iibrigens den nur in C iiberlieferten Text an einer Stelle zu bessern: gemer

nie gesach I 8 wiederholt sich in II 4. Somit diirfte auch so Hebe nie geschach II 2 eine

Wiederbolung von I 7 darstellen. Hier liest man aber nie liebes me (C nie) geschach.

Setzt man so Hebe nie geschach ein, so gewinnt auch der Sinn.

198, 28—199, 24.

Die Sparsamkeit des Ausdrucks und der Syntax

folgende Liste:

zeigt vielleicht am deutlichsten

der I 1

der 2

der 3

deme 5

des 6

derder 7

verdarp I 1

verdorben 7

verderben, verdarp tl 6

unverdorben III 2

sorgen, sorge II 1

8orge 2

Sorge III 1

gesorgen 3

sorge V 4

fro II 5

froiden III 4

freide IV 3

frSide, frOiden V 3

leit I 2

liep III 5

leit IV 1

Hebe, liep 2

leider 3

liebes 4

liep 5

lieben 6.

Natiirlich ist dieser Lakonismus beabsichtigt: aber wo hatte Reimar je dergleichen

gewoUt? Mich erinnert das Ganze an das Lied 191. 34, aus dem derselbe miinnliche

') denn auf das Spielerische kommt es an, nicht durauf, ob auch Reimar gelegentlich grammati-

Rche Reime neben den gew5hnlichen gebraucht (gegen Paul S. 622 f.).
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Trotz gegeniiber Leid und Ungemach spricht^), in derselben lehrhaften Art, mit ahnlicher

Kiirze des Ausdrucks und in nahe verwandter Strophenform *).

Aber unser Dichter hat Reiinars Lieder geiiannt: des hum ich mit froiden hin er-

innert an 173, 21 so kum ich mit fividen hin (vgl. 163, 3). Auch ist er wohl friihzeitig

mit ihm identifiziert worden, denn Hartmanns Absage an den Minnesang, die sich gegen

den wan Morungens und Reimars richtet^), zitiert auch unser Lied: Hartmanns Worte ir

ringent umbe Hep das iuwer niltt enwil (218, 27) zielen doch wohl auf IV 4f.: liebes des

enhdn ich niht Wan ein liep das min niht wil.

Geschickt ist die Strophenverbindung:

verklagt 1 2 klage V 7

niht III 6 geschiht: niht IV 2. 4

geleben IV 6 leben : gegeben V 1. 3.

Str. II ist, statt durch solches Reimband, durch verderben—verdarp (II 6) mit unver-

dorben (III 2) verkniipft.

199, 25— 201, 11.

Schon der Strophenbau verbietet bei diesem Lied an Reimar zu denken, s. die Dar-

stellung bei Plenio Beitr. 42, 443fF. Auf andere Verschiedenheiten hat Schmidt S. 74 f.

hingewiesen*). Ich fiige hinzu: ere als Plural I 8; yeselle (st. friunt) II 1; im ze dienste

III 8; mit so fromden sachen^) IV 6; siner schimphe IV 8; war in Senkung vor Konsonant

V 1; mit den minnen (Plural) V 3; hersesere VI 8.

Zur Wiirdigung des Liedes s. Plenio a. a. 0.

Die Bindung der Stroplien durch gleiche oder verwandte Reime, auf die fiir einige

Falle bereits Schmidt und Giske (S. 234) hingewiesen haben, geht noch weiter als Plenio

(S. 444 f.) angemerkt hat. Denn auch die grammatischen Reime miissen beachtet werden:

mere : ere I 7. 8; VI 6. 7 eret : meret III 3

gemiiete : giiete I 3; guete : behiiete VI 3 guoten : gemuoten II 3; giieten : hueten V 5

(swaz er) welle II 1 (swaz er) wolte III 5

getan III 4 . taete V 1 '•).

Dafi das Gedicht nach Walthers Under der linden entstanden ist, macht mir der von

Plenio S. 448 bemerkte Anklang sicher.

201, 12— 32.

Den Anfang der Mittelstrophe mochte ich in engerem Anschlufi an die Uberlieferung

so tassen: ^gg versume ich tumber man

mit grozer liebe schcene zit

da {E daz) ich niht beliben kan,

') es ist kaum ein Zufall, dafi iinverzaget hier vorkommt 1 4 wic dort (191, 35) der Gedanke an

verzagen abgewiesen wird. Reimars Art ist das nicht: er nennt sich bezeichnenderweise selbst einen

zagen 153, 23.

*) im einzelnen vgl. umh ire warj) 1 3 mit mere him}) ere sol ein man gesorgen 192, 20.

^) s. Zu den Liedern H.s von Morungen S. 34.

*) auch Burdach (S. 78. 230), Vogt u. Plenio (a. a. 0. .sowie Beitr. 43, 90) erklaren das Lied fttr unecht.

^) Reimar: von also fromden dingen 189, 8; mit lihten dingen 159, S3.

^) auch han -.getan und kan : man {III 2. 4; IV 2. 4) sollen wohl als Bindungsreime gelten: sonst

stunde Str. IV ohne Verkniipfung da.
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sit mir got daz leben git

daz ich als unsenfte swaere dol?

'Warura vergeude ich Tor dort mit Freuden meine schonen Jahre, wo ich nicht

bleiben kann, da mir doch Gott ein solches Leben gibt, dafi ich so grausamen Kummer

leide?' Das relative da ist wie in I 2 {da man mi's tougenltchen bat), und zuni Eingang

steht der Ausdruck in Parallelismus: 'dort hiitte ich bleiben sollen' (I 1): 'warum ver-

geude ich meine Zeit da. wo ich nicht bleiben kann?'

Bemerkenswert ist in dem Liede das Fehlen jeglicher Reimbindung: das findet sich

sonst bei Reimar nur in den beiden aus seinen Anfangen stammenden Liedern 150, 1 und

151, 1 (Nr. 1 und 2) sowie im Frauenlied 177, 10, wiihrend unechte Lieder der Verknup-

fung allerdings oft entbehren*).

Auch anderes fallt auf: herzeswcere I 5 kennt Reimar sonst nicht: er hat nur die

schon liinger eingebiirgerten Komposita herzeleit (172, 33; 188, 5; 197, 31), herzeliehe

(165,17; dazu das Adjektiv 166,17) und herzeser (171,8: durch Walthers min herzen

ser 54, 6 hervorgerufen)*). Ebensowenig gebraucht er sonst das Verbum doln, s. o. S. 72.

Parallelen zu Reimar'schen Gedanken und Wendungen sind haufig, vielleicht zu

haufig fiir einen Meister der Variation, wie unser Dichter es ist: ich lumber man (11 1) =
190, 25; mir was eteswenne wol (II 6): mir ist eteswenne wol gewesen 165, 26; We daz si

so mancger siht (III 1): manegen gnoten man an dem ich nide daz si in so gerne siht

197, 36; der sinen tvillen reden mil (III 2): maneger . . . anders niemen s'tnen uillen

reden lot 170, 26; dae ist mir ein swcere spiP) (III 4):mmwe ist ein so swcerez spil*)

187, 19; nimmer wibe mer (III 7) = 202, 3f.

Auch die sprachliche Fassung der Gedanken ist nicht prazis: fiir trage (I 5) wurde

man gewan erwarten wie fiir sage (I 6) sagen mac oder lean; der logische Anschluli von I 7

an das Vorhergehende ist schlecht; mit grozer liebe (II 2) ist ungeschickt; reden wil (UI 2)

steht nur des Reimes wegen, denn redet (oder reden Jean) erfordert der Zusammenhang.

Da auch der Inhalt hochst unbedeutend und die strophische Form mit der des

Liedes 170, 1 nahe verwandt ist, also mit deraselben Liede, das eine starke Parallele

zeigt und dabei doch andere Voraussetzungen macht*), so ist mir die Unechtheit iiberaus

wahrscheinlich.

202, 25— 208, 9.

Bisher hat dieses Lied das unverdiente Gliick gehabt, vor der Kritik unbeanstandet

(bis auf hoff ich IV 5, wofiir Haupt ding ich vorschlug) zu passieren. Ich verstehe das

nicht recht; denn es fehlt jeglicher Zusammenhang und tiefere Sinn. Mit Strophe III

kann ich iiberhaupt nur zur Not fertig werden, wenn ich sie der Frau in den Mund lege.

Und wie diirftig ist der Wortschatz und Ausdruck des Verfassers: man sehe die

1) 8. 168. 30; 180, 28; 182, 14; 190, 27; 193, 22; 194, 18; 19.5, 3; 202, 25; 203, 10; 203, 24.

') dazu vergleiche noch herzeUchez leit 162, 12; HerzecUcher froide 196, 35.

') kahrt wOrtlich in dem unechten Liede 192, 28 wieder.

*) die iiihuie ein spit zu nennen, hat Sinn; dafi andere aber die Geliebte sehen und spreehen

kOnnen, der Dichter aber nicht: worin liegt da das spil?

") dort verhindert maneger durch seine schweigende Anwesenheit den Dichter am Reden, hier

kann maneger aie sehen und spreehen, er aber nicht.
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t'olgendeii Wiederholungen (in einem Gedicht von 146 Verstakten !) *) : Mir ist—mirst; von

genuogen dingen— maneger dinge; gerne—gerne—geme; rehte— von rehte; wdnde— wdnde;

manic—maneger; ere—ere; friiide—froide; nmot—muot; Wiser denne—lenger denne; Hide—
liute; Jiaz^en— hazze; sol— sol— Sol; giiotiu— da^ heste—bwser; so fiirht ich—noch hoff ich.

Dazu der leirig-klapprige Rhythmus; der Mangel an Strophenbindung^): ich kann

mil- das Ganze nur als Produkt eines Dilettanten erklaren, der vielleiclit gegen Reimars

Lied 201, 33, mit dem es im Bau verwandt ist. Protest einlegen wollte. Sagt Reimar Ich

enhin von minen jdren niht su wise, so versichert der Nachabmer: Wiser denne ich wcere

bin ich . . . wol. Versichert Reimar: des enwil ich nimmer wibe mer getruwen einen tac,

so hiilt sich unser Poetaster lieber an die darauffolgende Revokatio (jd sint si guof) und

versichert: {ich) ere gerne guotiu wip. Anklang an Reimar ist auch: mich gescehe nimmer

man getruren einen tac, vgl. 168, 2 den ich nie tac getruren sack. Aber unser Mann ist in

seinen Neigungen unparteiisch: er nininit ebenso gerne auch von Hansen oder Rugge: der

das heste gerne tuot (43, 9 wan si daz heste gerne tuot; 105, 29 daz er daz heste gerne

tuot vgl. 110, 13 f.).

Wenn diese Strophen vcm Reimar waren, dann verdienten sie an der Spitze ohne

Einschriinkung das Gestiindnis zu enthalten, das Reimar 201, 37 von seinem Verhalten in

der Liebe macht: ich bin tump : daz ist mir leit.

203, 10-23 und 203, 24— 204, 14.

liber die Unechtheit dieser beiden Lieder sind alle einig^). Das Walthersche im

zweiten halte ich nur fur Tiinche (anders Plenio Beitr. 42, 418; 43, 90 Anm. 1). Wollte

man alles, was nicht in Reimars Art ist, anfiihren, man miifite die Lieder beinahe ganz

hersetzen.

D. Unechtes im Anhang von Minnesangs Frtihling.

S. 411*) [301] (Walther 3 m), s. o. S. 71.

S. 415 [305] (84 b). Die Unechtheit (Burdach S. 220) wird auch dadurch gestutzt, da6

der Reim -dhen : -dhen in den Abgesang hiniibergeht. Sonst vgl. noch Giske S. 68.

S. 416 [306] (271. 272 E). Paul S. 524 will nichts entscheiden; aber schon der Strophen-

bau spricht gegen die Echtheit: wo hat Reimar solche Stollen (s. die Ubersicht bei

Plenio S. 90 f.)?

S. 420 [308] (352 e), s. o. S. 51.

8. 421 f. [310] (224 C), s. Schmidt S. 70.

S. 422f. [310 f.j (229—232 C), s. schon Haupt. Inhalt wie Form (Mangel an Strophen-

bindung) verbieten an Reimar zu denken.

1) die Zahlen kann ich bei der Kiirze des Ganzen wohl sparen.

2) denn Uete— tuot ist hier natflrlich Zufall. — Man beachte noch: den tmnoi lip sowie limle im

ersten Takt.

') Paul S. 523 nennt die Echtheit des ersten 'verdiichtig', das zweite sei 'gewis mit Recht verworfen'.

*) da Vogt die Seitenzahlen der Originalausgabe nicht beigeaetzt hat (hoffentlich bringt sie die

dritte Ausgabe), bin ich gezwungen, nach den Zahlen der zweiten Ausgabe seiner Neubearbeitung zu

zitieren und die alteren Zahlen in eckigen ^lammern beizusetzen.
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S. 424 [312] (254 E, Walther 2 m; 256 E), s. o. S. 24 f.

S. 426 [313] (350 e), s. Schmidt S. 76; Burdach S. 194. Die von Paul S. 524 verzeichne-

ten Anklange an Reimar verraten den Nachahmer; Strophenbau und Durchreimung

sprecheii wieder bestimmt gegen Reimar.

S. 426 [313 f.] (354 e). Die Ausdruck.sweise ist sehr ungeschickt: ich ivil mm lop ze vrdu-

den nenten: was meint der Verfasser damit? sol dich da In miner sorgen haz ge-

zemen ist sehr schwulstig: 'ist's dir lieber, wenn ich sorgenvoll bin' ware klar;

• von den dingen fur 'infolgedessen'. Auch eine Form wie stst fiir sist du wird man

bei Reimar vergeblich suchen. Anders Burdach S. 194; Paul S. 524. Schmidt

S. 76 ist ohne nahere Begriindung fiir die Unechtheit.

S. 426 [314] (362. 363 e). Die beiden Strophen waren urspriinglich ohne Zweifel im

gleichen Ton gedichtet; denn es kann unmoglich Zufall sein, dai die Reime des

ganzen Aufgesanges sich wiederholen: schwne : crame{n) und lone : sch6ne{n) sowie

gar : war und gar : bewar{en) (letzteres schon bei Giske S. 68). Diese drei nasal-

losen Infinitive geniigen (anders Paul S. 524) zum Beweise der Unechtheit. Wo
auch nenut sich Reimar je der dienest seiner Geliebten?') wo spricht er von ihrer

kiuschen tvipheit? Der Schluls der zweiten Strophe stammt aus 'Walther' (71, 26).

S. 427 [314 f.] (372—76 e). Die Unechtheit bedarf keines Beweises, doch s. Schmidt S. 77.

S. 427 f. [315 f.] (1. 2 r), s. Schmidt S. 77; Roethe Reinmar von Zweter S. 146: fiber

plan II 3 s. Zwierzina Zs. 45, 33 fi. 324.

S. 439 [320 f.] (Hartman 18— 22 B, 22-26 C, Reymar 265— 68 E, Walter 7— 9 m), s.

Vogt S. 439 und 428. Gegen Reimars Art ist auch das farbige Bild in I 5flF.

Statt 'Reimarmut' (Vogt S. 439) wiirde man besser 'Strophenbindung' sagen*) (zu

den von Vogt angefiihrten Responsionsreimen') ware uoch niht in der Waise III. V

zu stellen).

1) denn 176, 11 ist unecht, s. o. zu 176, 5. *) s. Plenio Beitr. 39, 300 Anm.

*) mehreres schon bei Giske S. 235.
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Register der behandelten Lieder.

Die Lieder und Strophen im Anhang von Minnesangs Friihling sind S. 87 f. be-

sprochen. Die iibrigen von mir fur uneclit gehaltenen Lieder sind von den echten durch

das Fehlen der in Klammer beigesetzten Nummer unterschieden.
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