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Einleitung. 
Die Anfänge de r r i t ter l ichen Lyrik im zwölften J a h r h u n d e r t weisen 

uns nach dem südöst l ichen Deu t sch land , nach Oes te r r e i ch , wo seit d e m 
e ften J a h r h u n d e r t eine regeThä t igke i t im Bet r iebe deutscher Poesie he r r sch te . 
Diese älteste L iede rd ich tung von v o l k s t ü m l i c h e r Einfachhei t t r äg t noch 
häuf ig ein episches G e w a n d ; die E rzäh lung t r i t t an die Stelle de r pe r sön -
lichen E m p f i n d u n g , d ie Gefühle werden m e h r angedeu te t als au sge füh r t . 
W a s ihr an K u n s t a b g e h t , ersetz t sie reichlich d u r c h Natür l ichkei t u n d 
Fr i sche ; sie bedarf noch n ich t gesuchter W e n d u n g e n , weil das spä t e r 
t ausendmal gesagte h ier zum ers tenmale se inen Ausdruck f a n d , weil es 
noch nicht galt d u r c h Original i tät der E i n k l e i d u n g einen Gedanken n e u 
e rsche inen zu lassen. Von Oesterreich d r ang die Poesie in das benach-
ba r t e B a i e r n , auch hier ih ren einfachen Charak te r n icht ve r l eugnend . 
Im Gegensatze zu dieser schlichten deutschen volksthümlichen Lyrik begegne t 
i h r , vom Nieder rhe in k o m m e n d , im letzten Vier te l des zwölften J a h r -
h u n d e r t s eine auf wesentlich andere r Grundlage b e r u h e n d e , angeregt d u r c h 
die f r ü h e r u n d re icher entwickel te f ranzösische, in Deutschland e ingeführ t 
du rch He in r i ch von Veldeke , de r se iner H e i m a t h nach den na tür l i chen 
Vermi t t l e r deu t sche r und romanischer E lemente bi ldet . W i e in d e r Epik , 
so verdrä'ngt auch in de r Lyrik der f ranzösische Geschmack sehr rasch den 
e i n h e i m i s c h e n , die raf f in ier te Künst l ichkei t der Fo rmen lind eines ausge-
bildeten höfischen F rauend iens t e s die äl tere E in f achhe i t , Deutschland mi t 
s che inba re r Fülle ü b e r s c h ü t t e n d , aber innerl ich die Poesie kaum g e h a l t -
voller machend . Unmit te lbares Nachahmen provenzalischer u n d f ranzösischer 
Muster währ te zwar n u r ku rze Zeit ; aber mi t t e lbar bl ieb de r Stempel der 
romani schen Kuns l lyr ik im eigentl ichen Minnel iede de r deutschen Lyrik 
au fgepräg t . An Tiefe u n d Innigkei t des Gemüthes s teh t d ie le tz tere vor 
ih rem Vorb i lde ebenso wie an Ver t ie fung der Gedanken die Ep ik ; doch 
n u r wenige Dichter vers tanden e s , eine dichter ische Persönl ichkei t zu 
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bewahren und nicht im Strome allgemeinster Empfindungen aufgehen zu 
lassen. Die grosse Masse der lyrischen Sänger seit dem Ende des zwölften 
bis in den Anfang des vierzehnten Jahrhunderts beherrscht zwar die von 
den Meistern geschaffene Form und die Sprache in einer Weise wie. seit-
dem kaum wieder die lyrische Kunst der Deutschen gethan; im Inhalt 
aber gleichen die meisten einander so sehr, dass, wenn uns nicht die 
Namen überliefert wären, wir in den wenigsten Fällen im Stande sein 
würden, das Eigenthum auszusondern. Wenn in vorliegender Sammlung 
die Eintönigkeit nicht so bcmerklich wird , so hat das seinen Grund darin, 
dass des allzu farblosen nur wenig aufgenommen wurde. Ohne diesen 
günstigeren Eindruck als ein Verdienst der Auswahl bezeichnen zu wollen, 
darf er doch zur Rechtfertigung des Gedankens, eine Auswahl aus den 
deutschen Liederdichtern des Mittelalters zu geben, etwas beitragen. 

Drei Abschnitte in der Geschichte der mittelhochdeutschen Lyrik können 
wir unterscheiden: der erste, bis etwa 1190 reichend, zeigt auf der einen 
Seite die volksthümlichcn Anfänge derselben und auf der andern den 
Einfluss, den dann die romanische Kunstlyrik ausübte. Der zweite beginnt 
da wo die unmittelbare Nachahmung der letzteren aufhört; in ihm erreicht 
die deutsche Lyrik gleichzeitig mit der Epik ihre höchste Vollendung nach 
Inhalt und Form, geniesst die Gunst der Fürsten und Herren und der 
grösste Theil ihrer Träger gehört dem ritterlichen Stande an. Der dritte, 
dem Herbste vergleichbar, wird durch das Zurücktreten des ritterlichen, 
das Hervortreten des bürgerlichen Standes, das Ueberwiegcn des lehrhaften 
Elementes, der Spruchpoesie, bezeichnet und verläuft in den eigentlichen 
Meistergesang, der bis *zum Schlüsse des Mittelalters und darüber hinaus 
sein Leben fristet. 

Den Mittelpunkt der deutschen wie jeder andern Lyrik bildet das 
Verhältniss der Geschlechter, das im Liebesliede seinen Ausdruck findet. 
Nach ihm sind unsere mhd. Liederdichter vorzugsweise minnesinger, minne-
senger ' genannt , und der Ausdruck minneliet2, minnewise3 oder mitine-
sanc* darf daher auf den grössten Theil der Lieder dieser Sammlung 
angewendet werden. Der Name meistersanch bezeichnet ursprünglich bloss 
vortrefflichen Gesang, ohne den Gegensatz, den wir heute zwischen Minne-
sängern und Meistersängern machen. 

Ein ziemlich durchgehender Zug des Minneliedes ist es , dass der 
Dichter mit einer Naturschildcrung, der Lust des Sommers oder dem Leide 
des Winters, anhebt und an sie seine Gefühle knüpft. Mögen nun dieselben 
ein Abbild der Jahreszeit darstellen oder mit ihr im Widerspruche stehen, 

« 18 , 89. 87,19. 2 25 , 699. 3 57,10. «42,121. 5 78,13. 



Einleitung. IX 

i m m e r bi ldet diese A n k n ü p f u n g eine u n g c s u c h t c V e r m i t t e l u n g d e r ä u s s e r n 
u n d i n n e r n W e l t , wenng le ich ih r häuf iges V o r k o m m e n e t w a s E r m ü d e n d e s 
h a b e n k a n n . Die Art u n d W e i s e , wie d e r L i e b e n d e se inen G e f ü h l e n W o r t e 
l e i h t , ist s e lbs tve r s t änd l i ch u n g e m e i n m a n i c h f a l t i g ; d o c h is t auf e i n e n 
c h a r a k t e r i s t i s c h e n Un te r sch ied d e r ä l t e r e n u n d s p ä t e r e n Lyrik h i n z u w e i s e n . 
In j e n e r f i n d e n wir noch das na tü r l i che Verhä l tn i s s d e r G e s c h l e c h t e r : d ie 
L i e b e n d e bl ickt zu d e m ge l i eb ten M a n n e als zu e i n e m h ö h e r e n W e s e n 
e m p o r , u m dessen H u l d sie b i t t e t , 6 w ä h r e n d er i h r e r L i e b e t ro tz ig e n t -
f l iehen will .7 S ie ist i h m in T r e u e u n t e r t h a n , 8 w ü n s c h t s e i n e L iebe a l le in 
zu b e s i t z e n 9 u n d k lag t , dass e r u m e ine r a n d e r n wi l len sie ve rnach läss ige . 1 0 

D e m G e s c h i e d e n e n r u f t sie s e h n s ü c h t i g n a c h ; " das W e i b ist e s , da s n a c h 
d e r L i e b e des M a n n e s s ich s e h n t , d e r wie e in Fa lke von i h r g e h e g t u n d 
gepf leg t ihr t r eu los en t f logen . 1 2 W e n n d e r j ü n g s t e Dich te r u n s e r e r S a m m -
l u n g dasse lbe Bild a n w e n d e t , 1 3 so g e w i n n t es e twas K o m i s c h e s h i e r d ie 
L i e b e n d e den W u n s c h a u s s p r e c h e n zu h ö r e n , sie m ö c h t e s ta t t des e n t f l o g e n e n 
F a l t e n w e n i g s t e n s e inen B l a u f u s s , e ine ge r inge re F a l k e n a r t , h a b e n . 

D e r E in f lus s d e r f ranzös i schen Lyrik ges ta l te te j e n e s V e r h ä l t n i s s z w i -
s c h e n M a n n u n d F r a u wesen t l i ch a n d e r s . Da lässt d ie F r a u s ich u m i h r e 
H u l d b i t t en u n d w e h r t d e n M a n n a b , d e r zu h o h e n L o h n f ü r se inen D i e n s t 
b e g e h r t ; " da b e g i n n t da s i m m e r w i e d e r k e h r e n d e F l ehen u m G n a d e , u m 
e i n e k l e i n e r e o d e r g rös se re G u n s t ; von n u n a n finden wi r j e n e ol t ed le 
u n d h e r r l i c h e , o f t a b e r ü b e r s c h w ä n g l i c h e V e r e h r u n g d e r F r a u e n im a l lge -
m e i n e n wie im e i n z e l n e n . Am schöns t en h a t wohl W a l t h e r 15 d ie F r a u e n 
u n d z u m a l die d e u t s c h e n F r a u e n g e p r i e s e n ; in a l legor isches G e w a n d h ü l l t 
e in u n g e n a n n t e r D i c h t e r die F r a u e n t u g e n d e n ein.1 6 Dass d i e Ge l i eb t e d ie 
s c h ö n s t e in allen L a n d e n , " ist ein begreif l ich of t w i e d e r k e h r e n d e r G e d a n k e . 
A b e r n i c h t d ie S c h ö n h e i t a l l e in , auch die A n m u t h [liebe) wi rd h e r v o r -
g e h o b e n 18 u n d A n m u t h u n d Schönhe i t d a h e r s t r e i t e n d e i n g e f ü h r t . 1 8 D e r 
Markg ra f von H o h e n b u r g we i s s , dass es s c h ö n e r e W e i b e r als se ine D a m e 
g ib t ; , a b e r e r k a n n n u r die V e r e i n i g u n g von S c h ö n h e i t u n d H e r z e n s g ü t e 
wirk l ich l i e b e n . 2 0 Ja H e i n r i c h von R u g g e s ag t , m a n solle nach d e r S c h ö n -
he i t von F r a u e n n i c h t f r a g e n , w e n n sie n u r g u t s e i e n . 3 1 W a s j e d e s Gesch lech t 
a n d e m a n d e r n als d ie w ü n s c h e n s w e r t h e s t e n E i g e n s c h a f t e n s c h ä t z t , lässt 
W a l t h e r im G e s p r ä c h e e i n e n R i t t e r u n d e ine D a m e e n t w i c k e l n , " u n d F r a u e n -
lob l e h r t e ine F r a u , wie sie selbst und wie d e r M a n n sein m ü s s e , d e n sie 
l i e b e n s o l l e . " 

W i e von Z a u b e r w ä h n t d e r L iebende sich u m f a n g e n ; ' 4 d ie i hn u m g e b e n d e 

« 1 , 4 . 7 I, 2t- « 5 , 1 . »2 .2» . ' « 9 8 . « » <J8 , 23 39. 298. " 1 . 3 5 . 
13 97 , 37. " 7 , 31. 1* 21,62*. 21,767. 16 98 , 617 « 72.103 18 21, 610. 
"9 iß, 29. »>19,17. 31 10, IS. «21 ,661. 2379,188. " 1 4 , 2 8 1 . 
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Welt erscheint ihm verwandel t und er selbst im Besi tze ü b e r n a t ü r l i c h e r 
K r ä f t e . 2 5 Iii de r Gegenwar t der Geliebten ist er v e r s t u m m t , während 
er sonst um Wor te n icht verlegen.2 6 Sie ist sein H o r t , 5 7 sein Gold , seine 
E d e l s t e i n e ; 2 8 der W i n d , der von ihr h e r w e h t , en tzückt ihn . ' " E r bene ide t 
den A n g e r , auf dem ihre zar ten Füsse gewande l t , 3 0 und das K i n d , das sie 
vor seinen Augen g e h e r z t , zieht er an sich h e r a n und küsst es an dieselbe 
S te l le , wo sie es geküsst.3 1 W e n n sie es ve r l ang t , s ingt e r , 3 2 und weil ihre 
Hu ld ihm feh l t , ist e r vers tummt. 3 3 Noch ein ha lbe r K n a b e , ehe er weiss 
was Minne is t , l i e b l e r s i e ; 3 1 von klein auf ha t er ihr t reu g e d i e n t ; 3 5 a b e r 
seine T reue hilft ihm nicht , 3 0 er muss ohne Lohn d ienen , 3 7 und wird n icht 
ab l a s sen , auch wenn er d a r ü b e r s t ü r b e , und w ü n s c h t , dass man auf se inem 
Grabs te ine lese wie t reu er gewesen : 3 8 seine H o f f n u n g is t , dass sein Sohn, 
schöner als e r , ihn an de r Gel iebten räche.3 9 Vergebens versuch te er ihr 
zu en t f l i ehen , ü b e r Länder und Meere , sie hiel t ihn fest und zog ihn 
i m m e r wieder zurück. 4 0 In Zweifel versunken misst er den H a l m , an ihm 
sein ' s i e l i eb t , sie l iebt n i c h t , sie l iebt ' abzuzäh l en und H o f f n u n g daraus 
zu schöpfen . 4 1 Die Na tu r ruf t er zu Hül fe , den Mai , die S o m m e r w o n n e , 
den Klee , die S o n n e , und klagt ihnen die Grausamke i t d e r Gel iebten; 
a b e r wenn sie ihm helfen wol len, da bangt e r , - s i e möchte es n ich t e r t ragen , 
und fleht um Schonung für s ie .4 2 Ja er d roh t i h r . Rech t beim Könige, 
Ka ise r und Pabste zu s u c h e n , lässt sich a b e r leicht durch sie besänf t igen. 4 3 

Auch würde es ihm ja n ichts n ü t z e n , seine Sache vor Ger icht zu b r ingen , 
da er ihren Namen nicht nennen darf.4 4 In T r ä u m e n malt er sich sein 
Glück, wie ein R o s e n b a u m mi t zwei b l ü h e n d e n Aesten ihn u m f i e n g , und 
deute t den T r a u m auf Er fü l lung seiner Wünsche . 4 5 Diese sind besche idens te r 
und k ü h n s t e r Art . Ein Winken und heimliches S e h e n , wenn die Nähe 
ande re r n icht meh r ges ta t t e t , beglückt s c h o n ; " ein Gruss von ih r macht 
ihn f roh . E r bi t tet u m ein ' j a ' s tat t des bes tänd igen har tnäckigen ' ne in ' , 4 7 

und wünsch t , wo am Früh l ing alle Wel t sich f r e u e , dass auch ihm ein 
fröidelin zu Theil werde . 4 8 Se ine Sorge w ü r d e e n t s c h w i n d e n , wenn sie 
i hm ein Küssen leihen wol l te ; 4 9 mit e inem Kusse möchte er sich an ihrem 
Mündle in rächen und dazu sprechen ' d a s habe dir f ü r de ine Rothe ' , 5 0 und 
ve rspr ich t , wenn es ihm ge lungen ein Küsschen zu s t eh l en , es gewissen-
hal t wieder an den P la tz , wo er es g e n o m m e n , h in t ragen zu wollen.5 1 

Aber noch höher versteigen die Wünsche s ich : wenn er den Kuss e r re ich t , 
dann will er wieder e twas wünschen ; 5 2 in Gedanken häl t er die a l lerbes te 

» 12,28. 26 13,181 « , 1 3 7 » 38 206. » 38 . 201. '» 27,23 3» 32, 34. 
31 87,120 3* 15, 170. 33 60, 1. 34 66,19 35 14 230 3« 14 110. 15,273 
37 38. 81. 82, 6i 38 I i . u i . 59 14,19 4° 3i , 71. " 2 1 701 « 8 1 , 1 
« 4 9 , 1 . « 38,169. 45 90, 17 « 8 8 , 7 1 . « 14, 280 18 28. 92 « 85,60. 
50 92, 18 93, 13. 15, 118 52 52, 24. 
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umfangen,"0 3 und oft genug wird unverhoh len diese höchste Gunst ge forder t . 
W e n n sie ihn fragt was Minne se i , von de r er so viel r e d e , so verheisst 
er sies zu l e h r e n , wenn sie eine Wei le mi t ihm allein sein wolle.5 ' 

Die überschwängl ichen Liebesvers icherungon konnten mit Rech t Zweifel 
an der Echtbei l der E m p f i n d u n g e n w e c k e n ; und so verwahr t sich H a d l o u b 
gegen solche Bedenken , weil er gesunr1 und gar nicht kränklich a u s s e h e ; 5 5 

' i h r seid zu feist , sagt ein a n d e r e r , w ä r e euch eue r L iebesgram Erns t , 
ihr wäre t lange todt.56 Es begreif t s i ch , dass bei so ü b e r s t r ö m e n d e m Lobe 
die Frauen etwas preciös werden m u s s l e n , und mi t ihren L iebhabern sich 
allerlei Spot t e r l aub t en : Tanhause r zähl t e ine Menge unmögl icher Dinge 
au f , die seine Geliebte von ihm ver lange , ehe sie ihn erhöre.5 7 Ebenso 
erklär l ich ist , dass die Männer ihrersei ts die L a u n e n sat t b e k a m e n , u n d 
mi t de r Dame wechsel ten: nach lange e r l i t t enem Unrecht entschl iessl de r 
Sänger sich sie zu verlassen, 5 8 und w ü n s c h t , dass sein neues W e r b e n ihm 
besser als sein f rühe res glücke.59 H a r t m a n n will von r i t ter l ichen F rauen 
nichts m e h r wissen, bei denen er n ich ts gewinne als dass er müde werde 
vom langen S t e h e n , und zieht es vor die Zei t mit a rmen W e i b e r n besser 
zu ver t re iben." 0 S tc imar abe r , dem se ine Gel iebte n icht lohnen will , be 
schliessl d ie F reuden des Herbs t e s zu preisen.®' 

Die letzte E r w ä h n u n g , in der die Liebe ironisch behande l t w i r d , gehör t 
de r Zeit des Verfalles a n ; abe r die Klagen über denselben beg innen schon 
im zwölften J a h r h u n d e r t . Wal the r k lagt , dass Unfuge die Her r scha f t e r langt 
und dass d a r u m sein Singen nicht m e h r so minnigl ich wie einst e r k l i n g e ; ' 2 

und d e r tugendhaf te Schre iber nennt n ich t M i n n e , sondern U n m i n n e , was 
je tz t käuf l ich sei und Minne heisse.63 E ine Jungf rau be t raue r t den Unter-
gang de r al ten Zei t ; je tz t nenne man einen t reuen L iebhabe r n u r spöt t isch 
ein argez minnerlin."' Wa l the r von Metz wünsch t , es möchten t reue und 
falsche Minner äusscrlich unterschieden sein,"5 und Heinr ich von Veldeke 
klagt be re i t s , dass die Männer die F rauen schelten.6 6 Dahe r ist es n i ch t 
zu v e r w u n d e r n , wenn die Frau zweifelnd den W e r b e n d e n a b w e i s t , da seine 
Lieder e iner ande rn gelten."7 Dass de r mit te lal ter l iche Liebcscultus so f rühe 
in Rohhe i t und Sit tenlosigkei t a u s a r t e t e , findet seine H a u p i e r k l ä r u n g in 
dem Ums tände , dass verhe i ra lhe te F r auen in de r Regel die vom Dich te r 
be sungenen Gel iebten waren . Ein Mädchen gefeier t zu s e h e n , gehör t zu 
den A u s n a h m e n ; des Kürenberge r s L iebchen ist e ine Jungf rau . 6 8 Meist 
ist es n u r n iedere M i n n e , die sich an Mädchen knüp f t : so ist das frowelin 
bei R c i n m a r gemein t , das mit den Gespiel innen Ball wir f t , 6 9 und n ich t 
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ande r s bei Walthcr . 7 0 Auch die von Vater und Mutter behü te t e Geliebte 
des Junke r s 7 ' gehör t wohl den unteren S tänden an. 

Dass in der Regel verheirathete Frauen Gegenstand der Huldigung 
w a r e n , erklärt verschiedene Bräuche der Liebespoesie. Zunächst das Gesetz 
den Namen der Geliebten nicht zu nennen. Die Provcnzalen und Franzosen 
bedienten sich zur Bezeichnung allegorischer Namen, und ähnl ich ist wohl 
Veldekes Antwort auf die F rage , wer sie sei , gemein t : es ist die W o h l -
gethane.'™ Sicher aber ist ein Vcrsteckname der Schöne Glanz bei Hein-
rich von Weissensee . 7 3 Wal ther nenn t die Geliebte mit Bezug auf seinen 
eigenen Namen Hi ldegunde . 7 4 Winters te ten würde sie beim König ver -
k lagen; aber er darf sie nicht nennen.7 5 Der Schenk von L i m b u r g kann 
sich kaum enthalten den Namen auszusprechen; aber er bes innt sich noch 
im rechten Augenblicke: es würde mir und ihr nicht ans tehen. ' 7 6 Der 
H e r r , der den Knecht im Verdacht ha t , er liebe sein W e i b , verlangt von 
ihm den Namen der besungenen Geliebten zu wissen.77 

Sodann das häufige Erwähnen der Merker , die berei ts beim Küren -
berger vorkommen; 7 8 sie werden mit verschiedenen Namen bezeichnet, 
ausser merkmre, merker,79 noch huote,m huoter.'1 Gegen sie r ichten die 
Dichter die stärksten Ausdrücke , weil sie in ihnen das grösste Hindcrniss 
ihrer Wünsche sahen. Sie meint wohl Wal the r , wenn er diejenigen ver-
wünscht , die ihm den Win te r Freude benommen. 62 Die argen schalke 
nennt sie ein a n d e r e r 8 3 und Hadloub verflucht sie mit ihren langen Zungen. 8 ' 
Heinrich von Meissen wünsch t , dass sie zu Stein werden und auf dem 
Meer verschlagen werden möchten.8 5 Sie sind schuld, dass von den Wangen 
der Geliebten Schönheit und Farbe schwindet.8 6 Sie zu be t rügen gilt f ü r 
eine Pflicht des Liebenden 87 und ihren Hass zu verdienen fü r eine wün-
schenswerthe Sache.88 Die Nutzlosigkeit des Behütens wird mehrfach aus-
gesprochen, ja wer h ü t e , schade n u r sich selbst und verderbe die Frauen. 8 ' 

Endlich erheischte der e rwähnte Umstand die grösste Vorsicht des 
Liebenden. Die Geliebte u n b e h ü t e t zu f inden , war ein seltener Glücksfall;90 

meist dur f te er ihr mit seinen W e r b u n g e n und Liedern gar nicht nahen 
und musste dieselben durch einen Bolen in ihre Hände gelangen lassen. 
Entweder mit einem Briefe9 1 oder mündlich wurde die Botschaft ausge-
r ichtet . Der Kürenberge r würde gern selbst statt des Boten zu ihr gehen, 
wenn es n icht ihr Schade w ä r e . " In einer Strophe lässt Meinloh von Seve-
lingen den Boten die W e r b u n g anb r ingen ; 9 3 ebenso Dietmar von Aist,94 
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worauf die F rau an twor te t . 9 5 Nament l ich in Rc inmars Liedern spie len 
Boten eine wichtige Rolle: die Liebende (ragt den Boten nach dem Gel iebten 
aus 9 " und en tb ie t e t d i e sem, in seinen W ü n s c h e n sich zu besche iden . In 
e inem a n d e r n 9 7 t rägt sie dem Boten auf was ihr am H e r z e n l ieg t , füg t 
abe r am Schlüsse h inzu , er möge nicht alles dem Geliebten wiedersagen . 
Rudolf von R o t e n b u r g möchte tausend Boten an sie s e n d e n , dami t n ich t , 
wenn er e inen schicke, dieser etwa ve rh inder t w e r d e ; d e n n sie hat i hn 
gebeten durch Boten ihr seine Lieder zu schicken. 8 8 Aber auch die F rau 
en tb ie t e t dem Manne durch e inen Boten , dass er ihr hold sein möge.9 9 

In E r m a n g e l u n g eines Boten häng t Had loub de r Gel ieb ten , als sie in d e r 
D ä m m e r u n g aus der Ki rche k o m m t , seinen Liebesbrief an das Kleid . 1 0 0 

Die komische Seite des Botendiens tes zeigt uns der Ta l e r , ' 0 1 d e r das K ü n z -
lein s e n d e t , um seiner Geliebten die Lieder zu s ingen ; de r Angerede te 
a b e r schiebt das Amt dem Heinzlein z u , worauf dieser sich mit s e i n e r 
Fu rch t vor E r m o r d u n g im K o r n e losmacht . Uneigentlich wird die Minne 
als Bote gesende t , 1 0 2 und mi t poetischer Ueber t ragung d ien t auch die 
Nachtigall zu diesem Amte . 1 0 3 

Der Botendiens t , auch im dre izehnten J a h r h u n d e r t , wie wir aus Lichten-
stein s e h e n , noch sehr im Schwange , gibt Anlass zu d ramat i sche r E i n -
kle idung. 104 Abe r auch sonst ist diese Art des Minncl iedes bei romanischen 
wie deu t schen Dichte rn be l ieb t : Mann u n d Frau sprechen S t r o p h e u m 
S t r o p h e ; 1 0 5 doch f indet auch ein rascherer Wechsel s t a t t , so dass j e d e r 
R e d e n d e m i t u n t e r n u r ein paar oder eine Zeile spr ich t . Seh r geschickt 
u n d zierl ich h a b e n die Dichter von diesem Mittel Gebrauch zu machen 
gewuss t ; so Albrecht von Johansdor f 1 0 0 und d e r Truchsess von St . Gal len. ' 0 7 

Nament l i ch in den ne idhar t i schen Liedern ist die Gesprächsform häuf ig . 
Durch eine E r z ä h l u n g leitet das Gespräch Win t e r s t e t en e in . 1 0 8 

Die d ramat i sche Form findet ih ren e igent l ichen S c h w e r p u n k t in e iner 
besonderen G a t t u n g der Liebespoes ie , dem Tage l i ede , m h d . tageliet, tage-
wise,m das das Sche iden de r L iebenden nach heimlichem Zusammense in 
beim a n b r e c h e n d e n Morgen schildert .1 1 0 Die e infachste u n d u r sp rüng l i chs t e 
Ar t desse lben ist d i e , dass die L iebenden durch den Tag geweckt sich 
zum Sche iden r ü s t e n : e in Vöglein auf d e r L i n d e ist d e r e inzige W ä c h t e r 
u n d W e c k e r in dem ältesten Tagel iede , das wir be s i t z en . " 1 Auch 98 , 107 
ist d ie S i t u a t i o n , wie es sche in t , d i e , dass d e r R i t t e r d ie Nacht bei d e r 
Gel iebten gewesen und am Morgen for t re i te t . He inr ich von M o r u n g c n " 5 
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lässt ebenfalls die Liebenden erwachen und Strophe um Strophe mit dem 
Refrän d» tagte es' klagen, ohne dass ein anderer um ihr Geheimniss 
weiss. Dem weckenden Wächter begegnen wir bei Wolfram von Eschen-
bach, dessen Beispiel von entscheidendem Einflüsse auf diese Gattung war:1 1 3 

er lässt den Wächter mit seinem Rufe beginnen; daran knüpft sich im 
ersten Liede ein Zwiegespräch der Frau mit i hm; im zweiten folgt Erzäh-
lung wie im ersten schliesslich auch, und nur wenige Wor te spricht der 
Ritter. Das Wechselgespräch zwischen Wächter und Frau hat der mit 
Wolfram etwa gleichzeitige Markgraf von H o h e n b u r g , " 4 aber ohne erzäh-
lendes Element. Ebenso ist nur dramatisch das Tagelied Botcnlaubens,1 '5 

während der Ungenannte" 6 nach einem Gespräch zwischen Frau und 
Wächlcr erzählend abschliesst. Episch hebt Frauenberg a n , 1 " worauf der 
Wächter seinen Ruf erklingen lässt und ein Dialog zwischen ihm und der 
Liebenden folgt. Lichtenstein nahm an der Mitwisscnschaft des Wächters 
Anstoss und lässt ihn durch eine Dienerin e r se tzen ;" 8 sein Beispiel scheint 
den Markgrafen von Liienz beeinflusst zu haben 119 Die ironische Kehrseite 
zeigt uns ein Lied Sleinmars , der den Knecht und seine Dirne durch den 
Hirten wecken läss t : l ; o dieselbe Ironie also, die den Dichter auch das 
Minnelied verspotten macht. 

Der niederen Minne neben der hohen sahen wir die vorzüglichsten 
Dichter huldigen. Bei den Romanen haben solche Verhältnisse ritterlicher 
Liebhaber und ländlicher Schönen eine besondere Gattung, die Pastourelle, 
prov. pastorela, pastoreta, veranlasst. Vereinzelte Beispiele liefert auch 
die deutsche Poesie. So gehört hierher das reizende Lied Walthers 1 ,1 und 
mehrere Lieder Neifens, der bald mit einem Garn windenden Mädchen,122 

bald mit der am Brunnen schöpfenden Magd, 1 " bald mit der flachsbrechcnden 
S c h ö n e n " ' Gespräche und Scherze anknüpft . Steinmar hat sich eine süeze 
selderin erwählt , die nach Gras auf die Wiese geht,1 1 5 und eine kluge 
Dienerin, die hinterm Pfluge her schreitet.156 Der Anfang einer Pastourelle 
ist in einer namenlosen Strophe1 2 7 erhalten; an Walthers Lied erinnert 
eins von Hadloub, 1 ! i wiewohl hier der Dichter nicht eine bäuerliche 
Geliebte meint. 

Der Zug zum realistischen, im Gegensatz zu dem übertriebenen Idealis-
mus der eigentlichen Minnepoesie, tritt am schärfsten in der von Neidhart 
begründeten höfischen Dorfpoesie hervor. Angeregt durch die romanische 
Pastourelle, gestaltete er das lange vor ihm im Volke vorhandene Tanzlied 
zu einer Unterhaltung der höfischen Kreise u m , in denen er selbst lebte; 
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und welchen Beifall diese neue Ga t tung f a n d , sieht man am besten aus 
der zahlreichen namentl ich österreichischen Nachfolgerschalt . Neidhar ts 
Lieder zerfallen in Reigen und Tänze oder Sommerl ieder und Win te r i i ede r : 
m h d . reie129 oder reiye 130 (das Verbum reien131 oder reiyen l32) und tanz.'33 

Auch hovetanz (98 , 500), hovetemel (25, 440), tanzwise (33, 1. 73), tanz-
liet (29, 4) kommt vor. Lichtenstein nenn t ein Lied1 3 ' vrowen tanz, auch 
sinewise1 3 5 ist wohl ein Tanzlied. Namen von bes t immten Tänzen sind 
govenanz , '3 e vom französ. convenance, eigentlich also Zusammenkunf t , und 
da bei geselligen Zusammenkünf ten der Tanz eine grosse Rolle spiel te , auch 
eine Art Tanz bezeichnend; hoppatdei137 von hoppen, hüpfen , abgele i te t ; 
ridewanz,m vom böhmischen reedowa, einem noch heute lebenden Tanze ; 
im',13® nicht näher zu best immen. Auch die stampenie140 ist vielleicht ein 
zur Begleitung des Tanzes gesungenes Lied. Der Tanz wird ge t r e t en , der 
Reigen gesprungen; 1 4 1 e iner tanzt vor , der voretanzer,'" wie auch den 
Gesang beim Tanze ein Vorsänger ans t immt. ' 4 3 Neidharts Lieder führen 
uns lebendig mitten in die bäuerl iche Wel t e i n , die mit feinem H u m o r 
behandel t wird . E ine sehr häufige Form der Einkle idung i s t , wie schon 
b e m e r k t , das Gcspräch, entweder erzählend oder durch eine Na turbe t rach-
tung eingeleitet . Gewöhnlich, unterhal ten sich die alle Bäuerin und ihre 
Toch te r , welch letztere den von Reuenthal (den Dichter) liebt und an 
seiner Hand zum Tarwe möchte , wogegen die Mutter vor den gefährl ichen 
Folgen warnt . Aber auch die Alte ist oft von Tanzlust erfüllt und wet t -
eifert mit dem Mädchen.144 Zwei Gespielinnen werden nach einer einlei-
tenden Strophe redend eingeführt und klagen sich ihr Leid. '4 5 Mi tun te r 
t r i t t nach dem Eingange n u r der Dichter erzählend hervor.146 Auch erns tere 
Töne lässt er h indurchkl ingen und be rühr t die t rüben Zeitverhältnisse;1 4 7 

in einem Tanzliede bekennt er , wie lange er seiner Gel iebten, der Wel t -
süsse, gedient , um deren willen er achtzig neue Weisen gesungen.1 4 8 Die 
Win te r l i ede r , wo in der S tube getanzt w i rd , entwickeln andere Sccncn. 
Da versammeln sie sich bei d e m , der die grösste Stube ha t ; aber der 
Raum ist doch zu enge , als dass nicht zuweilen Zank und Schlägerei daraus 
entstünde.14® Zugleich n immt der Dichter hier Gelegenheit den üppigen 
Kle ide rp runk der reichen Bauern zu sch i lde rn , die sich ganz wie Rit ter 
gebärden . 

Die Hnuptzüge haben Neidharts Nachahmer sich angeeignet , nament l ich 
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das Gespräch zwiscnen Mutter und Tochter; so S c h a r f e n b e r g 1 5 0 und Gel-
ta r , ' 5 1 so wie ein Ungenannter;1 5 2 zwischen zwei Gespielinnen, Burkart 
von Hohenvels.153 Auch das Lied Ulrichs von Wintersteten,1 5 4 in welchem 
Mutler und Tochter redend eingeführt werden, und jene den Dichter, 
dessen Sang man auf den Gassen singt , vor dem liebenden Mädchen herab-
zusetzen sucht , ist wohl ein Tanzlied. Ein Nachahmer Neidharts benutzt 
das Ballspiel zum Gegenstände;1 5 5 ein anderer lässt den auch bei Neidhart 
vorkommenden Zank von einer Blase ausgehen, die durch den Kreis der 
Tanzenden geschlagen wird ; ' 5 6 ein dri t ter nimmt sich der von Neidhart 
verspotteten Bauern an und lässt einen derselben in Neidharts Melodie 
antworten.157 Doch finden wir auch Tanzlieder ohne Beziehung auf Schil-
derungen des bäuerlichen Lebens: so bei Burkart von Hohenvels, der den 
Winter in der Stube zu empfangen auffordert ;1 5 6 in einem andern , worin 
der Name stadehetse begegnet , kommt man in der Scheuer (dem Stadel, 
daher der Name) zusammen.119 Einen volksmässigen Charakter anderer Art 
trägt ein Lied Neifens,1"0 worin die junge tanzlustige Mutter der Amme 
das Kind übergibt , um zum Beigen zu eilen. Bruchstücke von volks-
t ü m l i c h gehaltenen Tanzliedern stehen unter den namenlosen Strophen.161 

Ganz im höfischen Tone ist das Lied Hildbolds von Schwangau, 1 " aus 
dessen Refrän man allein die Best immung zum Tanze entnehmen kann; 
im übrigen ist es ein Minnelied wie alle andern. Nicht minder die Lieder 
Lichtensteins163 und Sachscndorfs,1 6 4 während das von Wizlav165 ein wenig 
populärem Beigeschmack hat. Win te r s t e t en" 5 knüpft an das Tanzlied 
Klagen über den Verfall der Minne und der Sitten a n , was schon Neid-
hart gethan. 

In das Volksleben hinein greift das Erntelied Hadloubs,1 6 7 während die 
zum Preise des Herbstes gedichteten Esslieder Steinmars1 5 8 und Hadloubs159 

mehr die Kehrseite des idealen Minnedienstes als das volksthümliche Ele-
ment zur Anschauung bringen. Ganz in die Weise des Volksliedes tri t t 
hinüber Neifens Lied vom Büttner1 7 0 und desselben Bruchstück vom Pil-
grim, '7 1 die sogar wirkliche Volkslieder sein könnten. '7 ' Auch das lateinisch-
deutsche Liedchen173 ist rein episch. Sonst ist die epische Einkleidung, 
gewisse Gattungen abgerechnet, selten: der Dichter tritt dann meist als 
Erzähler auf, wie in dem volksthümlich gehaltenen an die Pastourelle 
streifenden Liedchcn Johanns von Brabant,174 der in einem Baumgarten drei 
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Jungfrauen findet; oder bei Wal ther , der seinen Traum und die Deutung 
des alten Weibes erzahlt. '7* Eine liebliche Erinnerung an die längst ent-
schwundene Kinderzeil kleidet Meister Alexander ebenfalls in erzählende 
Form. 1 7 0 In die bäuerliche Welt führt wiederum Hadloub, der sich als 
Zeugen eines Zwistes zwischen zwei Bauern darstellt.177 

Eine Gattung lyrischer Gedichte nennt Rc inmar der Fiedler hügelict,m 

was Freudengesang bedeutet , ohne dass wir durch den Namen einen näheren 
Einblick in das Wesen derselben erhielten. 

Die dramatische Form sahen wir im eigentlichen Liebesliede wie im 
Tanzliede mehrfach auftreten. Zu einer besonderen Gattung, wie die Ten-
zone der Provenzalen ist , hat sie sich nicht entwickelt; man könnte Wallhers 
Zwiegespräch 1 7 9 beinahe so nennen, doch fehlt das eigentlich streitende 
E lement , auch stehen sich nicht zwei Dichter mit ihren Ansichten gegen-
über. Dies findet erst in der letzten Periode der mhd. Lyrik statt; so, 
wenn ein Dichter dem andern ein Räthsel aufgibt . ' 5 0 Die Räthsel waren 
in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts sehr bel iebt ; ein Beispiel gibt 
Raumsland.1 8 1 Einen Anklang an die Liebestenzone der Provenzalen enthält 
eine Strophe R u b i n s , 1 " worin eine Frau zu entscheiden aufgefordert wird. 

In die heitere Welt des Liebesliedes klingen die ernsteren Töne der 
Zeit , die Verhältnisse des Lebens hinein. Die Verbindung von Liebe und 
Leben bildet den Hauptstoff des Kreuzliedes, mhd. kriuzliet.193 Die feurige 
Begeisterung provenzalischer Dichter vermissen wir allerdings in den deut-
schen Liedern dieser Art , aber sie thun wohl durch die Innigkeit der 
religiösen Empfindung und die sanfte Schwermuth, die aus ihnen athmet. 
Herz und Leib sind mit einander im Streite: während dieser zur Fahrt 
gegen die Heiden bereit is t , wird j enes von süssen Banden zurückgehalten." 1 

Der Dichter meint , er hätte wohl Ursache gehabt, in der Heimath zu 
bleiben, aber die Pflicht des Glaubens hat den Sieg davongetragen.'8 5 

Erzählend und dramatisch führt den Abschied von der Geliebten Johansdorf 
vor, '8" der den Wunsch ausdrückt, er möge, wenn er heimkehre, die 
Geliebte treu wiederfinden.1 8 7 Im Wechselgespräch beim Scheiden stellt 
sich Botenlouben dar.1 8 8 Bei Friedrich von Leiningen, der im Begriff steht, 
eine Fahrt nach Apulien zu machen, und nur die fünf Worte ' fahr hin zu 
guter Stunde' wm der Geliebten zu hören verlangt, ist dieser die letzte 
Strophe zugethei l t . " 9 Nicht unpassend spricht ein anderer Dichter seinen 
Entschluss an Christi Grab zu ziehen, am Ende eines Tageliedes aus, 
welches das letzte Beisammensein der Liebenden vor der langen Trennung 
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schildert.'90 Seinen Freunden vererbt seine Liebe Hildbold von Schwangau,191 

während Rubin beim Abschied jenen einen Gruss an die Geliebte aufträgt.192 

Aber das Kreuzlied stimmt auch anderen Ton an. Der Ritter, der 
dem göttlichen Dienste sich weiht, fühlt die Notwendigkeit aller irdischen 
Liebe zu entsagen: nun will ich dienen dem der lohnen kann, sagt Fried-
rich von Hausen,193 nachdem er lange, ohne Gnade zu finden, einer Frau 
sich geweiht. Hartmann rühmt die Gottesminne, von der sein Herz erfüllt 
ist, gegen die weltliche.194 Noch ist das Herz im Kampfe mit der Lust der 
Wel t , noch nicht ausschliesslich dem Dienste Gottes gewidmet;195 aber das 
Trügerische der Welt hat der gottbegeisterte Sänger erkannt1 9 6 und erblickt 
in der Kreuzfahrt die Rettung vor der Sünde, die uns umfangen hält.19' 

Dem Fernen aber erwacht die Sehnsucht nach der verlassenen Heimalh 
auch wenn es nur die Berge (die Alpen) sind, die ihn von der Geliebten 
trennen.198 Sein Herz jubelt , wenn er durch einen Pilgrim von ihr ver-
nommen,1 9 9 und von Wien her, wo er mit dem Heere des Königs liegt 
sendet der Schenk von Landegg der Geliebten in Schwaben seinen Gruss.500 

Beim Ausziehen auf ritterliche Fahrten singt der Dichter eine üzreise'"" 
zum Lobe der Frauen im allgemeinen. Der Tanhauser dichtet ein Lied auf 
der Seefahrt,203 worin aber das minnigliche Element nicht hervortritt. 

Religiöse Lieder ausser den Kreuzliedern haben wir nur wenige; zwi-
schen Spruch und Lied mitten inne stehen Spervogels Strophen über Weih-
nachten,2 0 3 Ostern,201 Himmel und Hölle.205 Die Allmacht Goltes feiert 
eine schöne Strophe desselben.208 Die Mariendichtung war in Deutschland 
nicht so verbreitet wie in Frankreich; eine Probe geben wir in Sigeher.20' 
Im vierzehnten Jahrhundert, wo die trüber sich gestallenden Zeitverhältnisse 
den weltlichen Sinn ernster stimmten, dichtete man beliebte weltliche 
Weisen in geistlichen Inhalt lim: so wurde Steinmars Lied zum Preise der 
Sommerzeit208 geistlich gewendet und aufs Himmelreich bezogen,208 und 
wahrscheinlich ist auch das folgende,210 das dieselbe Handschrift enthält 
Umdichtung eines weltlichen, und zwar eines Tanzliedes: wie sonst die 
Tochter gegen den Willen der Mutter zum Tanze eilt, so geht sie hier 
fröhlich ins Kloster, ein rechtes Gegenstück zu dem Klageliede der Nonne,2" 
die mit schwerem Herzen ihr junges Leben in die Klostermauern eingesargt 
sieht. Den Schluss unserer Sammlung bilden zwei tiefinnige religiöse 
Lieder,512 die den Geist der Mystik des 14. Jahrhunderts athmen. 

Die Nichtigkeit alles Irdischen klingt aus ihnen nieder; schon viel 

193 35, 5t. 'S'20, 15. 51, 5ä. <93 8,98. '9*18,73. 15. 352 
•98 18,1. 197 21, 427. «9« 8,1 . '99 43,188 »»72,1 *>' 33 , 98 Ii Anm 
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f rüher haben Dichter in ä h n l i c h e m Grundton g e s n n g e n . H e i n r i c h von 

Rugge klagt wie die F r e u d e aus der W e l t s c h w i n d e , 2 1 3 und ähnl i che K l a g e 

erhebtVVal ther , 2 1 4 wenn er sich der Irohen Vergangenhei t e r i n n e r t . D e r 

von K o l m a s weist von den t rüger i schen F r e u d e n der W e l t auf den H i m m e l 

und dessen Gnade h i n , 5 1 5 und ein Ungenannter m a h n t wie alle F r e u d e mi t 

Leid z e r g e h t . 2 ' 6 W a l t h e r lässt e inen Meis ter sagen , dass alle W e l t l u s t 

zerbrechl ich wie Glas und flüchtig wie ein T r a u m s e i . 2 " E r n i m m t Absch ied 

von der W e l t , der er se .n L e b e n lang g e d i e n t , " 8 wie sein N a c h a h m e r , 

der T r u c h s e s s von S t . G a l l e n , auch thi i t . ' 1 9 D e r G u t e r führt uns in erzäh-

l e n d e r F o r m das Bild der F r a u W e l t vor , die e inem kranken R i t t e r e r s c h e i n t , 

und knüpft daran erns te Be t rachtungen ( 8 9 , 1 tl.). 

Zu so lchen musste nament l i ch dann der D i c h t e r Anlass f inden , w e n n 

der Tod ihm einen G ö n n e r e n t r i s s , dessen F r e i g e b i g k e i t sein L e b e n v e r -

schonte. Diese Klagel ieder um T o d t e , mhd. klageliet,22l> h a b e n zumal die 

Provenzalen gepflegt und zu e i n e r besondern G a t t u n g , planh, ausgeb i lde t . 

Das älteste L ied der Art sind Spervogels S t rophen a u f den T o d W c r n h a r t s 

von S t e i n b e r g . 2 2 1 R e i n m a r w i d m e t , indem e r die W e l t redend e in führ t , 

seinem G ö n n e r Herzog Leopold von Oes terre i ch e inen t ief e m p f u n d e n e n 

Nachruf , 2 2 2 und ein U n g e n a n n t e r beklagt Ot takers von B ö h m e n T o d . 2 2 3 

Auch dem geschiedenen Kunstgenüssen wird ein W o r t der E r i n n e r u n g 

geweiht , so R e i n m a r n zwei s c h ö n e S t rophen von W a l t h e r ; 2 2 4 d iesem von 

dem T r u c h s e s s e n von S t . G a l l e n ; 2 2 5 K o n r a d von W ü r z b u r g d u r c h F r a u e n -

lob.2 2 l i Mit wehmüthigem Hinbl i ck auf die V e r g a n g e n h e i t klagen um die 

geschiedenen Meis te r der K u n s t , in denen die Herr l i chke i t der Poes ie lebte , 

der M a r n e r , 2 2 7 R e i n m a r von B r e n n e n b e r g 2 - 8 und Herman der D a m e n ; 2 , 9 

doch sind das n icht e igent l i che K l a g e l i e d e r , s o n d e r n e inzelne S t r o p h e n , 2 3 0 

die demnach dem B e r e i c h e der Spruchpoes ie a n g e h ö r e n . 

W e n n W a l t h e r den Verfal l der höfischen S a n g e s k u n s t , das E i n d r i n g e n 

unhöfischer T ö n e b e k l a g t , 2 3 ' wenn derselbe ein anderes dem L e b e n e n t -

nommenes T h e m a , die E r z i e h u n g der K i n d e r , in L iedesform b e h a n d e l t , 2 3 1 

so streift e r damit an die G r e n z e des jenigen G e b i e t e s , welches die zweite 

Hnuptgal tung der L y r i k , die S p r u c h d i c h t u n g , umfasst . Im B a u sich von 

den e i g e n t l i c h e n Liedern wenig u n t e r s c h e i d e n d , n u r in der W a h l der V e r s e 

die längeren vor den kurzen bevorzugend, a b e r n icht in S t r o p h e n sich 

aufbauend wie das L i e d , sondern nur j e e ine S t r o p h e e n t h a l t e n d , g e h t die 

Spruchdichtung n e b e n der L iederpoes ie e i n h e r ; auch sie uralt und gle ich 

213 1 0 , 2 3 . > ' « 2 1 , 8 9 5 . 1 3 , I . SI« 9 8 , 2 ' 7 . 2 1 , 8 5 9 . " 8 2 1 , 9 4 6 . 

2 0 3 0 , 1 3 3 . 2 2 0 2 9 , 4 , i n a l l g e m e i n e r e m S i n n e » 8 , 3 4 5 ; klagesanc 6 0 , 2 5 . " ' 3 , 7 

2 2 2 1 5 , 1 9 9 . 223 9 8 , 5 5 7 . 22« 2 1 , 3 6 1 " 5 3 0 , 1 1 5 . 2 2 6 7 9 , 2 5 0 . 2 2 7 4 2 , 5 5 . 

228 4 6 , 0 5 229 7 8 , 1 8 . 2 » W i e a u c h 3 0 , 1 1 5 . 7 9 , 2 5 0 . 231 21 " , 163 . 232 2 1 , 3 8 7 . 



X X E i n l e i t u n g . 

am Beginne unserer Lyrik durch ein treffliches Beispiel , Spervogel , ver 

treten. Er berührt die verschiedensten Seiten des L e b e n s , die Freund 

schaft , die E h e , die Slandesverhaltnisse, nur die eigentliche Minne schliess 

er aus. Die Einkleidung ist wie auch bei den ältesten Liederdichtern zur 

Theil episch, Fabeln mit kurzer Nutzanwendung, und darin sind ihm 

spätere Dichter gefolgt, wie der Marner,2 3 3 Konrad von W ü r z b u r g , J 3 ' u n d 

der letzte Dichter unserer Sammlung, Heinrich von Muglin, 2 3 5 den wir 

auch im Liede mit dem ältesten Lyriker sich berühren sahen. Aehnliches 

Inhalts wie die des alten sind die Strophen des jungen Spervogels.236 

Episches Gewand wie die Fabel trägt das Lügenmärchen, das auch uralten 

Ursprunges ist,237 bei Reinmar von Zweier2 3 8 und dem M a r n e r ; " ' das mhd. 

spei bedeutet Lüge und Märchen zugleich.210 Bald von diesem, bald von 

jenem Dichter werden die manichfalligsten Gegenstände behandelt. Gott 

dessen Huld zu erringen des Menschen höchstes Streben sein muss; ' i i l das 

Gebet , eine Umdichtung des Vaterunsers;2 4 2 die Sündhaftigkeit des Men 

sehen.243 Den Lügner und Meineidigen straft der Marner,2 4 4 während 

Friedrich von Sunburg dem A r m e n , dem Freigebigen und Liebenden zu 

lügen erlaubt; 245 gegen den Schmeichler wie gegen den Geizigen wendet 

sich der Marner;2 4 6 gegen den Verschwender Hermán der Damen.247 Die 

Macht des Geldes als die höchste in der Welt bezeichnet ß o p p e ; 248 von 

Ehre und Glück handelt Fraucnlob.2 4 0 Die Stände, namentlich Ritter- und 

geistlichen Orden, vergleicht Reinmar von Zweier 2 5 0 und Frauenlob;2 5 1 

Pfaf fen, Ritter und Bauern Regenbogen; 2 5 2 dem jungen Herrn gibt Stolle 

ironisch gemeinte Lehren.2 5 3 Von Frauen und Minne wird auch in der 

Spruchpoesie viel geredet, namentlich schön von Reinmar von Zweter , der 

das Wesen der Liebe treffend zeichnet, 254 das W e i b dem Grale vergleichtJSS 

und die Minneschule als die höchste hinstellt.256 Die Macht der Minne an 

Beispielen der allen und mittleren Zeit veranschaulicht Frauenlob,2 5 7 der 

in begeistertes Lob der Frauen öfter ausbricht.558 Die Tugenden eines 

reinen Weibes stellt Regenbogen zusammen.25'-1 Von Freundschaft handelt 

Heinrich von Rugge 2 6 0 und Walther.2 6 1 Auch die Vergänglichkeit des 

Irdischen wird ebenso wie in den Liedern ausgesprochen; 262 die unablässige 

Reise , die der Mensch dem Tode entgegen macht; 263 die Thorheit der 

Menschen, die meinen, man könne in Wahrheit der Welt entsagen,264 die 

die Gefahr der Sünde kennen und doch in ihre Stricke gehen.265 Das 

« 3 4 2 , 9 t 234 6 9 i 6 T . J3ä 9 7 , 1 19. » 6 Nr. 16. ™ V g l . 4 2 , 2 1 . 238 4 0 , 49 
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u n n ü t z e Thun vergcblichcr Dinge verspot te t Frauenlob 366 in e ine r spä ter 
vielbeliebten F o r m , der P r i amel , lat. preambulum, die eine R e i h e von 
Vordersä tzen durch einen den Gedanken en tha l t enden Nachsatz vereinigt . 
Auch diese Form ist sehr a l t ; das f rühes te Beispiel gewähr t d e r j unge 
•Spervogel.267 

• Von den ewig sich e rneue rnden al lgemeinen Verhäl tn issen des Lebens 
¡wendet der Dichter seinen Blick auf bes t immtere s e i n e r z e i t ; auf die S i t t en 
¿der R h e i n l ä n d e r , die französischem Gcschmacke huldigen;5 1 : 8 auf den Verfall 
¡der K u n s t ; ' 8 9 auf die t rübe Lage de r Dinge im a l l g e m e i n e n " 0 und insöri-
'derhei t auf die Zustände des Reiches und de r K i r c h e . 2 " Se ine pe r sön -
l i chen Beziehungen und Er f ah rungen nament l ich den Grossen gegenübe r 
veranlassen den Dichter zu Lob und Tade l : zwei besondere A b a r t e n bi lden 
sich da r aus , das lobeliet272 und das riieyliet,"3 vielleicht auch schimpfliet,11 

wiewohl dies auch Scherzlied bedeu ten k a n n . Das Rügelied k o m m t dem 
sirventes der Provenzalen am nächs ten . Wich t ige Ereignisse im Leben des 
Gönners feiert de r ihn beglei tende S ä n g e r . " 5 E r e r m a h n t zu r Fre igeb ig-
kei t 2 7 6 u n d spende t sein volles Lob , wo er T u g e n d und zumal Freigebigkei t , 
die d e m fahrenden Dichter am höchsten erscheinende T u g e n d , findet.2" 
Seit d e r zweiten Hä l f t e des dre izehnten J a h r h u n d e r t s werden die Lobsprüche 
häuf iger , aber auch geschmackloser und p l u m p e r . Gegen ungerech t fe r t ig tes 

.Lob schmeichelnder Sänger r ichten sich die S t rophen Bruder W e r n h e r s . " 8 

Der karge Grosse wird ebenso scharf getadelt wie de r Freigebige begeis ter t 
gepriesen.2 7 9 Sehr beissend äussert sich Wa l the r ü b e r die ungast l iche Auf— 

. n ä h m e in dem reichen Tegernsee.2 8 0 An den Gönner r ichtet d e r bedürf t ige 
Dichter die Bitte u m eigenen Besitz,2 8 ' da er das Glück des e igenen Heerdes 
nicht g e k a n n t , sondern wandernd die Welt du rchz i ehen müss , 2 8 2 oder er 
fügt diese Bit te am Schlüsse eines Liedes in e iner besonderen S t rophe an , 2 8 3 

wie nament l ich romanische Dichter ähnl iches l ieben. J u b e l n d br icht er 
nach G e w ä h r u n g ' der Bitte in wärmsten Dank aus ; 2 8 4 aber das Geschenk 
reicht n icht h i n , die Abgaben sind zu gross , um ihn und seine Familie 
e rnähren zu können.2 8 5 

Ueberhaup t findet im Spruche de r Dichter am häuf igs ten Anlass , seine 
persönl iche Lage zu b e r ü h r e n , seine Standesverhäl tnisse zu schi ldern . Ein 
eigenes Lied hat d a r ü b e r Hadloub gedichte t , 2 8 8 worin er d ie Haussorgen 
eines verhe i ra the ten a rmen Dichters uns vor führ t . Der eigenen A r m u t h 

-gedenkt schon Spervogel , der seinen Kinde rn nicht Lehen noch Eigen 
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hinter lassen kann . 5 8 4 Die meis ten Dich te r , auch wenn sie r i t te r l iches 
S tandes w a r e n , befanden sich in ärml ichen Verhäl tnissen und waren auf 
die Freigebigkeit de r Grossen angewiesen ; e ine Ausnahme ist e s , wenn der 
Truchsess von St . Gallen Gott d a n k t , dass er nicht wie sein Meister von 
de r Vogelweide von a n d e r e r Gnade leben müsse . !89 Nament l ich seit de r 
Mitte des 13. J a h r h u n d e r t s , wo die pol i t ische Lage de r Dichtkunst m e h r 
und mehr ungüns t ig w u r d e , häufen sich die K l a g e n ; 2 ' 0 freilich muss sich 
H e r m a n der Damen selbst vo rwer fen , dass er verschwenderisch gelebt u n d 
nichts e r spar t habe. 3 9 1 Dem auf das verschiedenste ger ichteten Geschmack 
des Pub l ikums kann der Dichter n icht n a c h k o m m e n , 292 wenn auch seine 
ausgebre i te ten Kenn tn i s se ihm allen möglichen Stoff zu füh ren . 2 9 3 Die 
Spie l leu te , die d u r c h e rbä rml iche Gaukeleien u n d Sit tenlosigkeit sich ihren 
Unterhal t s u c h e n , s ieht er meh r berücks ich t ig t als wahre Kuns t , 3 9 4 und 
daher zieht er es vor , wiewohl alle Ar ten des Minnesanges ihm bekannt 
s ind , keine L ieder zu s ingen , weil W e i b e r be im Weine zu schelten den 
jungen H e r r n l ieber g e w o r d e n , als der Frauen Lob zu hören.2 9 5 

Mit de r A b n a h m e der Guns t d e r Grossen steigt de r Neid un te r den 
Sangesgenossen , indem noch landschaft l iche und sprachl iche Unterschiede 
h i n z u t r e t e n ; ' 9 6 doch sind auch schon f rüher spot tende Bemerkungen de r 
Dichter ü b e r e inander üblich gewesen.2 9 7 Der allzu zärtlich u n d ideal 
l iebende Minnesänger muss sich den Spot t seines realist ischer denkenden 
Sangesbruder s gefallen lassen.2 9 8 Den j u n g e m Dichter sehen wir von dem 
ä l te ren in die K u n s t e ingeführ t we rden ; j ene r hu lde t ihm als seinem H e r r n 
und wird wie ein Rit ter in den Orden der Poesie aufgenommen. 2 9 9 Doch 
ist die be s t immte Gestal tung des Verhäl tnisses zwischen Meister und Schüler 
erst ein Ergcbn i s s später Ze i t , die den Uebergang in die Kuns t der Meis ter -
sänger bildet . 

Ande re r Art s ind die persönl ichen Angrif fe Wal the r s auf Gerhard Atze, 
die auf e inem St re i t um ein erschossenes Pferd beruhen . 3 0 0 E r entschliesst 
sich zu scharfem S a n g e , weil er ge sehen , dass man H e r r e n Gut und 
Weibes Gruss n ich t auf die höfische wohlerzogene Weise wie er b isher 
ge than e r w e r b e n könne.3 0 1 

Die Spruchpoesie von meine r Sammlung auszuschliessen schien u n t u n -
lich, wiewohl d e r Titel nicht genau den Inha l t ausdrückt . Ohne sie würde die 
En twicke lung de r deu t schen Lyrik eine unvolls tändige gewesen se in ; denn 
wir f a n d e n , dass sie sich ebenso im Inhal t mi t de r eigentl ichen Licderdich-
t u n g b e r ü h r t , wie d ie Form eine in allen H a u p t p u n k t e n übe re ins t immende ist. 
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Ueber die Form seien noch einige Bemerkungen gestattet . Die 
S t rophe , mhd . gewöhnlich lief, 302 hat nalürl ich die grösste Manich-
fal t igkci t , was Wahl und Verb indung der Versar ten , Verket tung der Keime 
betr iff t . W i r unterscheiden den Text , mhd. wort, und die Melodie, wise 
oder dön, auch gedeene.3,3 Der Dichter war in der Regel auch Componisl 
der beglei tenden Melodie. Schon im zwölften J a h r h u n d e r t sehen wir das 
Gesetz zwar nicht ausgesprochen, aber in Wirklichkeit d u r c h g e f ü h r t , dass 
kein Dichter den von einem andern e r fundenen Ton (Strophenform und 
Melodie) sich aneignen durf te . Wer das tha t , hiess ein deenediep.30* Daher 
jene Fülle von Tönen , von der unsere moderne Lyrik kaum eine Vorstel lung 
hat. W e n n manche Formen sich sehr nahe b e r ü h r e n , manche vielleicht 
auch in der Wahl der Versarten und Verke t tung der Reime übere ins t im-
men (und das konnte bei cinfachcn Formen leicht geschehen, weil es in 
der Zeit bre i te rer Entwickelung unmöglich war , alle schon dagewesenen 
Verb indungen zu kennen und zu vermeiden) , so ist daraus auf eine Nach-
a h m u n g oder Aneignung noch keineswegs zu schliessen, denn die beglei-
tende Melodie konnte verschieden sein. Die Provenzalen fanden von Anfang 
an nichts da r in , in der Weise eines andern Dichters zu s ingen , und be-
hielten dann nicht n u r seine Melodie , sondern auch dieselben Reime bei. 

In Deutschland war bis zur Mitte des 13. J a h r h u n d e r t s die Anwendung 
der Form eines andern n u r in besonderen Fällen ges ta t te t , z. B. wenn 
man gegen eines Dichters Ausspruch sich wand te , so brauchte man die-
selbe F o r m , wie Wal ther ein paar Mal Reinmar gegenüber ; der Truchsess 
von St. Gallen, wenn er über Walthers Armuth scherz t , b raucht den Ton, 
in dem Wal the r über seine Dürft igkeit klagte; und der Vcrtheidiger der 
Bauern gegen Neidhart wendet die Form a n , in der der Dichter den Kleider-
schmuck j e n e r verhöhnt . Von der zweiten Hälfte des 13. J a h r h u n d e r t s an, 
wo die Erf indungskraf t an Form und Inhalt schwächer zu werden beginnt , 
kommen auch andere Fälle vor , und bei deu Meistersängern galt es für 
ganz unanstöss ig , in Tönen älterer oder gleichzeitiger Dichter zu s ingen. 

Das allgemeine Gesetz der deutschen St rophenbi ldung ist der dre i the i -
l i g e B a u ; die Strophe besteht aus zwei einander gleichen (Stollen) und 
einem von j enen verschiedenen gewöhnlich längeren Theile (Abgesang). 
In meiner Sammlung sind die drei Theile durch grosse Buchstaben kenn t -
lich gemacht . Doch fügen sich keineswegs alle St rophen diesem Gesetze; 
namentlich die Tanzlieder Neidharls zum The i l , auch eine Anzahl Spruch-
fo rmen , z. B. Wal lhers , kennen es nicht. E ine besondere Beziehung 

302 88 , 20 ; d e m i n . liedel 39 , 2. 98 , 359. riedelin 38 , 99; doch ha l liel d a n e b e n schon 
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zwischen Stol len u n d Abgesang b r a u c h t n ich t zu w a l t e n ; ers t in s p ä t e r e r 
Zei t wi rd es üb l ich in d e m Schlüsse des Äbgesanges d e n Stollen ganz ode r 
the i lwe i se zu w i e d e r h o l e n . Dagegen h a b e n die ä l t e ren D ich t e r die E i g e n -
t h ü m l i c h k e i t , d ie Re ime d u r c h alle d re i The i l e d e r S t r o p h e h i n d u r c h g e h e n 
zu l a s s e n , w ä h r e n d sons t gewöhn l i ch im Abgesange n e u e Re ime e i n t r e t e n . 
Dass d iese W i e d e r h o l u n g n i c h t u r sp rüng l i ch deu t s che Art i s t , ze igen d ie 
ä l tes ten Dich te r ; sie b e g i n n t e r s t mi t d e r N a c h a h m u n g r o m a n i s c h e r F o r m e n , 
u n d bei den R o m a n e n war d iese Ar t d ie h e r r s c h e n d e . Fas t n u r D ich te r , 
d ie en t sch ieden r o m a n i s c h e n E in f lus s v e r r a t h e n (Veideke , H a u s e n , J o h a n s -
d o r f , N e u e n b u r g , H o r h e i m , S c h w a n g a u ) , ze igen auch die D u r c h r e i m u n g 
von Sto l len u n d Abgesang . 

Die A n w e n d u n g dactyl ischer Verse f inde t sich a m häuf igs t en im 12. 
J a h r h u n d e r t u n d h ä n g t gleichfalls mi t d e r r o m a n i s c h e n Poes ie z u s a m m e n . 
D e r am häuf igs t en v o r k o m m e n d e dactyl ische Vers von vier H e b u n g e n ist 
g e n a u d e r zehn - o d e r elfsi lbige V e r s d e r R o m a n e n , d e r wie alle r o m a n i -
s c h e n V e r s e k e i n festes Mass , s o n d e r n wie noch h e u t z u t a g e im a l lgemeinen 
d e n gef lügel ten C h a r a k t e r von Anapäs t en u n d Dacty len a n s ich t r ä g t . I n d e m 
d i e deu t schen D ich t e r ihn h e r ü b e r n a h m e n , a h m t e n sie die Zahl d e r S i lben 
(den A u f t a k t a b g e r e c h n e t , d e r s t ehen u n d feh len darf) u n d den r h y t h m i s c h e n 
K l a n g nach . So finden s ich d ie dacty l i schen Vier füss le r re in g e b r a u c h t be i 
J o h a n s d o r f , 3 0 5 H o r h e i m , 3 0 6 B l igger von S te inach , 3 0 7 H a r t m a n n von A u e , 3 0 8 

d e m Markgra fen von H o h e n b u r g , 3 0 9 H i ldbo ld von S c h w a n g a u , 3 1 0 W a l t h e r , 3 " 
d e m H e r z o g von A n h a l t 3 1 5 u n d e i n e m u n g e n a n n t e n D ich t e r , 3 1 3 doch h i e r 
thei lweise d u r c h i n n e r e R e i m e u n t e r b r o c h e n , d ie die R o m a n e n bei d ieser 
V e r s a r t ebenfal ls häu f ig h a b e n ; de r se lbe Fall be i He in r i ch von Rugge . 3 1 1 

Mit k ü r z e r e n dac ty l i schen Ver sen gemisch t bei H a u s e n 3 1 5 u n d d e m t u g e n d -
h a f t e n S c h r e i b e r ; 3 1 8 mi t m e h r als v ie r füss igen bei d e m von K o l m a s , 3 ' 7 

K r i s t a n von H a m l e , 3 1 8 Ulrich von L ich t ens t e in 3 1 9 u n d ß u r k a r t von H o h e n -
vels , 3 2 0 ü b e r a l l zugleich mi t i n n e r e n R e i m e n v e r s e h e n . Nur l änge re Verse 
h a t de r von Weisse ,ee; 3 2 1 m i t a n d e r n ( t rochä i schen u n d j a m b i s c h e n ) Versen 
mischen d e n dactyl ischen Vier füss ler V e i d e k e , M o r u n g e n u n d B u w e n b u r g 3 2 2 

A m Sch lüsse d e r S t r o p h e begegne t n i ch t sel ten de r R e f r ä n : e n t w e d e r 
als ein J o d e l r u f , wie W a l t h e r s tandaradei, das zwischen die be iden l e t z t en 
S t r o p h e n z e i l e n e i n g e s c h o b e n is t , 3 2 3 u n d ä h n l i c h e k ü r z e r e u n d l ä n g e r e R u f e 
bei N e i d h a r t , 3 2 4 S t r e t e l ingen , 3 2 5 J o h a n n von B r a b a n t , 3 2 6 e i n e m Namen losen 3 2 7 

und e i n e m N a c h a h m e r N e i d h a r t s ; 3 2 8 a u c h wdfen, das an d e r Spi tze d e r 

305 1 1 , 9. 3<K 1 2 , 2 8 . 3 0 7 1 7 , 1 . 308 1 8 , I I S . m 1 9 , 1 . 3 1 0 2 0 , 1. 15 . 8 1 . 

2 1 , 5 5 2 ; m i t V e r ä n d e r u n g des z w e i t e n F u s s e s n a c h g e a h m t 9 8 , 176. 3<a 2 7 , 1 . 

»13 <18, 2 8 1 . 314 1 0 , 2 3 3ii> 8 , 19. 316 2 i , 1 . 317 j ; } , 1 . 318 3 2 , 1 319 3 3 , 7 3 . 

3 2 0 3 4 , 1 . 3 2 1 9 3 , 1 322 7 , 1 2 9 . I i , 208. 8 8 , 1 . 32' 2 1 , 569. 324 2 8 , 7 325 6 1 , 8 . 

M6 82 , 4 3 . 327 9 8 , 175. 328 9 8 , « 2 . 
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Schlussze i le j e d e r S t r o p h e bei S t e i o m a r w i e d e r k e h r t , g e h ö r t h i e r h e r . " 9 

O d e r es sind wi rk l ich b e s t i m m t e s ich w i e d e r h o l e n d e W o r t e u n d Verse , 
n a m e n t l i c h im T a n z l i e d e , wo sie das vom Chore g e s u n g e n e b e z e i c h n e n ; 3 3 0 

a b e r a u c h sons t im Liebes l i ede , 3 3 1 im T a g e l i e d e , 3 " b e i m M a r k g r a f e n von 
H o h e n b u r g am Sch lüsse de r Stol len u n d des Abgesangcs , j e nach d e r 
r e d e n d e n P e r s o n wechse lnd . 3 3 3 Diesen Wechse l je nach d e m s p r e c h e n d e n 
h a t S t r o p h e um S t r o p h e auch Win t e r s t e t en . 3 3 4 De r U m f a n g des R e f r ä n s 
ist s e h r v e r s c h i e d e n ; e r umfass t e ine Ze i le ; 3 3 5 gewöhn l i ch zwei V e r s e , 3 3 6 

s e l t e n e r d re i , 3 3 7 v ie r , 3 3 " fün f , 3 3 8 s e c h s ; 340 e ine h ö h e r e Anzahl k o m m t in 
u n s e r e r S a m m l u n g n i c h t vor . 

P rovenza l i s che Dich te r pf legen am Sch lüsse des Liedes e in Gelei t a n z u -
f ü g e n , we lches me i s t pe r sön l i che B e z i e h u n g e n e n t h ä l t und die le tz ten V e r s e 
d e r v o r h e r g e h e n d e n S t r o p h e in d e r F o r m w i e d e r h o l t . De r A r t , abe r o h n e 
pe r sön l i che B e z i e h u n g , die a u s s e r h a l b des I n h a l t s des Liedes s t ä n d e , ist 
be i M o r u n g e n die dre ize i l ige S t r o p h e 14 , 294—296, die d e m A b g e s a n g d e r 
v o r h e r g e h e n d e n gleich ist . Und wie r o m a n i s c h e D i c h t e r m e h r e r e G e l e i t e 
a n h ä n g e n , so h a t W a l t h e r 3 4 ' d en Abgesang d e r l e t z t en S t r o p h e m i t V e r -
ä n d e r u n g e ines R e i m w o r t e s u n d Var ia t ion des G e d a n k e n s z w e i m a l w i e d e r 
a u f g e n o m m e n . 

D e r s t roph i schen F o r m w i d e r s t r e b t n u r e ine D i c h t u n g s a r t , d ie die d r i t t e 
l l a u p t g a t t u n g b i l d e t , d e r leich,3U von dem wir im Ganzen n u r vier Belege 
g e b e n k o n n t e n . S e i n e m I n h a l t e nach kann d e r Le ich s e h r v e r s c h i e d e n 
s e i n : d e m Lobe d e r Ge l i eb ten is t d e r L ich tens te ins 343 u n d d e r R o t e n b u r g s 3 4 4 

g e w i d m e t ; vom W e s e n des Got tes A m o r h a n d e l t d e r wi lde A l e x a n d e r , 3 4 5 

u n d T a n h a u s e r e r z ä h l t nach Ar t d e r Pas tou re l l e in l a u n i g e m , abs icht l ich 
mi t F r e m d w ö r t e r n s t a rk g e m i s c h t e m Sti le se in L i e b e s a b e n t e u e r m i t e i n e r 
l ä n d l i c h e n Schönen . 3 4 8 D e r le tz te re Leich zeigt d ie B e s t i m m u n g , b e i m 
Tanze g e s u n g e n zu w e r d e n , w i e d e n n d e r D i c h t e r nach B e e n d i g u n g s e i n e r 
E r z ä h l u n g in d i e üb l i che Weise des Tanzl iedes ü b e r g e h t . A b e r es g ib t 
a u c h re l ig iöse Le i che ; in a n d e r n w e r d e n Bezüge auf G ö n n e r , auf E r l e b n i s s e 
des D i c h t e r s (namen t l i ch b e i m T a n h a u s e r ) n i e d e r g e l e g t ; d ie m e i s t e n j e d o c h 
h a b e n die M i n n e z u m G e g e n s t a n d e Den r ege lmäss igs l en Bau ze ig t L i ch t en -
s te ins L e i c h : e r zerfäl l t in zwei grosse sich vo l lkommen g le iche Absä tze , 
d ie d u r c h g rö s se r e A n f a n g s b u c h s t a b e n kenn t l i ch g e m a c h t s i n d ; 34 7 i h n e n 
folgt ein k ü r z e r e r , 3 ' * d e r d i e se lben Melod ien noch e i n m a l , a b e r n u r z u r 

3» 76, 10. 330 Vgl. 20 , 51 34, 29. 3i, 111 36, 209 331 g , 196. 38 , 81. 33' I i , 348. 
2 6 , 5}. 333 19 , 27 ; wecke in frovwe, de r W ä c h t e r , släf geselle, die F r a u . 334 3 8 , 1 9 1 . 
336 I i , 318 2 6 , 54. 19, 27. 336 g , 196. 20 , 51 34, 29. 31 , 111 38, 13. 38, 145. 38 , 256. 
4 4 , 14. 5 9 , 6 . 7 6 , 5 9 . »8 , 267 337 36 , 209 38 , 336. 38 , 81 ; h i e r weicht de r Rc f r än de r 
lelzlen S t rophe a b 338 82, 9. 6 i . 359 38 , 191 31047, 143 s<i 21 , 747. 3« 2 9 , 4. 
3« 33 ,133. 314 4 3 , 1 . 34571,1. 346 47, 1. 347 33, 139—173.174—208. 343 3 3 , 2 0 9 - 2 2 0 . 
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Hälfte wiederholt. Einige einleitende Verse (33, 133—138) und die Schluss-
zeilen (227—229) stehen in keiner nahen Verbindung und bilden eine Art 
musikalischen Vor- und Nachspiels. Fre ier gebaut ist der Leich Rotenburgs, 
wo nur die Zweitheiligkeit j edes einzelnen Leichabsatzes fest gehalten zu 
werden pflegt, die manchmal auch viertheilig auftr i t t , und gewisse Formen 
sich aufs neue mit derselben Melodie wiederholen. So kommt der sechs-
zeilige Abschnitt 4 3 , 2 1 — 2 6 noch sechsmal vor. 3 ' 9 Be im T a n h a u s e r , wo 
die Zweitheiligkeit fast gar nicht begegnet , kehrt eine Form (47 , 5 — 9 ) 
ebenfalls mehrfach wieder. 3 5 0 Der wilde Alexander hat durchgehends zwei-
t e i l i g e n Bau der Absätze , und ausserdem Wiederholung einer grösseren 
P a r t h i e : so sind die vier Absätze 7 1 , 6 7 — 8 4 vollkommen gleich den vier 
folgenden 85—102. Der dichterischen Freiheit war hier ein ziemlicher 
Spielraum gegeben, und die Lyriker des 13. Jahrhunder ts haben davon 
den ausgedehntesten Gebrauch gemacht. Gegen E n d e desselben wurde es 
Brauch , jedem Absätze , in sich zweitheilig, eine eigene Melodie zu geben, 
die nicht wiederholt wurde. 

Vorsiehenden Bemerkungen über Inhalt und Form unserer mhd. 
Lyrik lasse ich folgen, was über Zei t , Heimath und Leben der in meine 
Sammlung aufgenommenen Dichter bisher ermittelt worden ist. E ine so 
reiche Quelle wie für die Troubadours in den provenzalischen B iogra-
phien derselben besitzen wir leider bei unsern mhd. Dichtern nicht ; die 
geringen Anhaltspunkte in ihren Liedern wie urkundliche Nachweise und 
Form und Charakter ihrer Poesie sind fast das einzige, worauf wir 
unsere Kenntniss bauen. Dennoch würde eine Darstellung des Lebens und 
W i r k e n s der deutschen Liederdichter in der Weise von Diez' Leben und 
Werken der Troubadours eine dankenswerthe Aufgabe sein und ein anschau-
liches Bild vom mittelalterlichen deutschen Sänger leben g e b e n , da die Ab-
handlungen Hagens im vierten Bande seiner Minnesinger weder kritisch 
genug den SloIT behandeln, noch eine klare Entwickelung der einzelnen 
Dichter wie der gesammten Lyrik geben. 

I. Der von Kürenberc. 

Urkundlich sind mehrere dieses Geschlechtes , dessen Burg an der Donau 
eine Stunde westlich von Linz bei dem Kloster Wilhering lag, seit dem 
Anfang des zwölften Jahrhunderts nachgewiesen. Es erscheinen Burchard 
und Markward in einer Urkunde zwischen 1100—1139 ; Magnes 1121; K o n -
rad 1140 und 1147; Heinrich 1159 ; Gerold 1 1 5 5 - 6 0 ; Walther 1191 ; Otto 

319 3 9 - « . 81-4«. 63-68. 90—93. 104-109. 118-123. 47, 10-14. 29—33. « - 4 9 . 
81—85. 
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und Burchard zwischen 1160—90; Heinrich zwischen 1190—1217. Die vier 
le tz tgenannten können nicht in Betracht kommen. Ob einer der f rüheren 
der Dichter ist , lässt sich nicht en t sche iden : aber dem Geschlechte gehörte 
er a n , und im Breisgau haben wir ihn nicht zu suchen. Seine Lieder, 
meist e inzelne S t rophen , habe ich alle aufgenommen. Ausgabe in K iu ren -
bergii et Alrammi Gerstensis poetarum theotiscorum carmina carminumque 
fragmenta recensuit G. Wackernagel, ßerol in i 1827' (wiederholt in Hotl-
manns Fundgruben 1, 263—267); 'Minnesinger , deutsche Liederdichter des 
12. 13. und 14. J ah rhunde r t s , von F. H. von der Hagen (MSH). Leipzig 
1838' (4 Theilß 4°) 1, 97; u n d 'des Minnesangs Frühl ing (MF) herausgegeben 
von Karl Lachmann und Moriz Haupt . Leipzig 1837' (gr. 8. VIII , 3 i 0 SS.) 
S. 7—10. Vgl. dazu die Recension von K. Bartsch und Fr. Pfeiffer , Ger-
mania 3, 481—508, und Haupts Erwiderung , Zeitschrift 11, 563—593, so 
wie Germania 4 , 232—237. Die urkundlichen Nachweise MF. S. 229 fg. 
Germania 2 , 492 fg. Vgl. Hagen 4 , 109. Dem Dichter ha t , auf die Ueber-
e ins t immung der strophischen Form ges tü tz t , neuerdings Franz Pfeiffer 
das Nibelungenlied zugeschr ieben: 'Der Dichtcr des Nibelungenliedes. Ein 
Vortrag von Franz Pfeiffer , Wien 1862' (12. 48 SS). 

II. Her Dietmar von Aiste. 

Der Familienname lautet in Urkunden des 12. Jahrhunder t s Agast, 
Agist , Aist; B hat Aste , C Ast. Das Geschlecht war im Lande ob der Ens, 
in der R iedmark , ansässig und leitete den Namen von dem Bache Agist, 
jetzt Aist. Dietmar erscheint in Urkunden seiner Heimath nicht selten. Zu-
erst in e iner zu Lorch ausgestellten Urkunde von 1143, in einem Güler -
.tausch der Probstei Berchtesgaden um 1144, in einer Urkunde Herzog 
Heinr ichs , Wien 1158, in einer Urkunde des Bischofs Konrad von Passau 
1159, in der Bestätigung des Privilegiums von 1158 im Jahre 1161. Im 
Salbuche des Klosters Aldersbach findet sich eine um 1170 angesetzte Ur-
kunde über eine Schenkung Dietmars. Im Jahre 1171 war er sicher schon 
lodt: eine Urkunde Herzog Heinr ichs aus diesem Jahre gedenkt seiner 
Schenkungen an das Kloster Garsten und bezeichne! ihn als vers torben. 
Auch dem Kloster Baumgartenberg machte er Schenkungen , die 1209 H e r -
zog Leopold VI. bestätigte. Seine Lieder t ragen nicht alle das a l tc r lhüm-
Jiche Gepräge, das in Form und Ausdruck der Zeit vor 1170 zukommt. 
Daher ist Wackernagcls V e r m u t h u n g , es seien un te r seinem Namen 2wei 
Dichtcr gemischt , nicht unwahrscheinl ich; aber nicht zwei dieses Ge-
schlechtes, denn mit Die tmar starb dasselbe aus. Sein E r b e gieng 
vermuthlich an seine Schwester Sophia ü b e r , die mit Engi lber t von 
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Schonher ingen vermähl t war . Ich habe n u r die a l te r thümlicheren St rophen 
ausgehoben . — Seinen Tod beklagt Heinr ich vom Tür le in (um 1220) in der 
Krone 2138 ouch m o o ; ich klagen den von E i s t , den guoten Die tmaren , 
an de r Spitze von ande rn Lyrikern des 12. J a h r h u n d e r t s . — MF. 32—41. 
MSH. 1 , 98—102. Die u rkundl ichen Nachweise MF. 2 i 5 und Germania 2, 
493; vgl. 3 , 505. Hagen 4 , 111. 

HI. Spervogel. 

Die Handsch r i f t en un te r sche iden einen Spervogel und e inen j u n g e n 
Spervogel, weisen also auf zwei Dichter h i n , wenngleich sie die S t r o p h e n 
beider vermischen. Die Unte r sche idung bestät igt Metrik und Reimgebrauch . 
Nach Simrock (Lieder de r Minnesänger S. IX) hicss der ä l tere Dichter 
H e r i g e r , was aus 38 gefolgert werden k a n n , aber p ich t muss . Er war 
ein w a n d e r n d e r Sänger von bürger l ichem S t a n d e , dessen Zeit nament l i ch 
durch die in 8—12 e rwähn ten Persönl ichkei ten sich bes t immt. W e r n h a r d 
von Ste inberg erscheint in einer W o r m s e r Urkunde Lothars I I I . vom 27. De-
cembcr 1228 u n d könnte der vom Dichter beklagte sein. S te inberg ist 
Gräfens te inberg bei G ü n z e n h a u s e n , wo die Fürs ten von Oel l ingen noch im 
18. J a h r h u n d e r t Besitz ha t ten . E r müss te aber lange gelebt h a b e n , wenn 
Spervogel seinen Tod zugleich mit dem Wal thers von Husen beklagen 
konn te (8); denn d ie se r , der Vater des Dichters Fr iedr ich von H u s e n , in 
Urkunden seit 1159, lebte noch im J a h r e 1173. He in r i ch von Gieb ichen-
stein ist noch nicht nachgewiesen; He inr ich von Staufen ist wahrscheinl ich 
der Burggraf von R e g e n s b u r g , denn die Steveninger Burggrafen nann ten 
sich auch von Regenstauf oder von Stauf. Baiern war vermuthl ich die 
H e i m a t h des Dichters. Seine S t rophen habe ich sämmllich au fgenommen . 
Sie s tehen h in te r denen des j ü n g e r n Dichters im MF. 25—30. MSH. 2, 
374—377. Die urkundl ichen Nachweise MF. 237. H a u p t , H a r t m a n n s 
Lieder S. XVI . P fe i f fe r , Germania 2 , 494. Hagen 4, 685—692. 

IV. Her Meinloh von Sevelingen. 

Die von Sevel ingen , jetzt Söfl ingen, bei Ulm waren Truchsessen d e r 
Grafen von Dill ingen. N u r ein jüngere r Meinlöh de Sevelingen ist in e iner 
Urkunde des Klosters Kaisersheim von 1240 nachgewiesen (Stal in, w i r t em-
bergische Geschichte 2, 761); wahrscheinl ich ein Enkel des Dichters . Der -
selbe hat n u r gepaa r t e , keine übersch lagenden R e i m e : die S t rophenfo rm 
seiner Lieder ist e ine E r w e i t e r u n g der Nibe lungcns t rophe . MF. 11—15! 
vgl. S. 231. MSH. 1, 219 fg. 4 , 156—158. 
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V. Der burcgräve von Regensbnrc. 

Die Burggrafschaf t R e g e n s b u r g war bis zum J a h r e 1184 in dem Ge-
schlechte der Grafen von Steveningen und R ie t enbu rg e rb l i ch : daher die 
von H a g e n (4, 155) ausgesprochene V c r m u t h u n g , es sei d e r Burggra f von 
R e g e n s b u r g u n d de r von R i e t e n b u r g e ine und dieselbe P e r s o n , manches 
für sich hat . Demselben Geschlechle h a b e n beide Dichter s icher angehör t . 
Der Zeit nach w ü r d e am besten passen Heinr ich von Stevening und R i e t e n -
b u r g , de r 1161—1176 Burggraf von R e g e n s b u r g war . MF. 16—17; vgl. 
S. 232. MSH. 1, 171. 4 , 480—$84. 

VI. Der burcgräve von Rietenburc. 

Formel l un terscheide t er sich von dem vorigen durch künst l ichere 
S t rophen fo rmen und überschlagende R e i m e , während j ene r in seinen ein-
fachen an die Nibe lungens t rophe sich an lehnenden Weisen n u r gepaar te 
kenn t . Daher vielleicht de r Sohn des vor igen , F r i ed r i ch , von 1176 bis 
u m 1181 Burggraf von Regensburg . MF. 18—19. 232. MSH. 1, 218. 4, 155 fg. 

VII. Her Heinrich von Veldeke. 

S t a m m t aus einem ri t ter l ichen Geschlechte , das in der jetzigen belgi-
schen Provinz L imburg heimisch war. Bis je tz t ist nu r eine bei dem Dorfe 
Spalbecke gelegene Mühle namens Veldeke und um 1235 ein He inr ich von 
Veldeke , wahrscheinl ich ein Nachkomme des Dichters nachgewiesen. In 
se iner H e i m a t fand er e inen Gönner an Grafen Ludwig von Loz ( f 1171) 
und dessen Gemah l in , Agnes , der e inzigen Tochter des Grafen von Re ineck : 
auf i h ren Anlass dichtete er nach lateinischer Quelle die Legende von 
S . S e r v a t i u s , dem Schutzhei l igen von Mastr icht . Am Hofe von Cleve wurde 
vor 1175 d e r grösste Theil seines H a u p t w e r k e s , der Enei t , bei dem er dem 
Roman d ' E n e a s von Benoit de Sainte Moore fo lgte , ge sch r i eben , allein das 
Manuscr ip t durch einen Grafen He in r i ch von Schwarzburg dem Dichtcr 
e n t f ü h r t , de r sein W e r k etwa zehn J a h r e spä te r auf der N e u e n b u r g an 
de r Unslrut im Dienste des Landgrafen H e r m a n n von T h ü r i n g e n , damals 
noch Pfa lzgrafen , vol lendete. Zu Pf ings ten 1184 war de r Dichter bei dem 
Feste zu Mainz a n w e s e n d , welches Fr iedr ich I. zu Eh ren der Schwer t le i te 
se iner S ö h n e veranstal tete. Seinen R u h m verdank t He in r i ch hauptsächl ich 
de r Ene i t ; als Lyriker n e n n t ihn de r M a r n e r (XLI I , 58) und ein Meis ter -
gesang des vierzehnten J a h r h u n d e r t s (m. Meis ter l icder 24, 41). Bei i hm 
zuers t finden wir den Einfluss f ranzös ischer Lyrik auf d ie deutsche im 
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Si rophenbau , in einzelner Nachbildung und im ganzen Geiste. Ausgabe 
des Servatius. Sinle Servatius Legende van Hcynri jck von Ycldeken, ui t -
gegeven door J. H Bnrmans. Maestr icht , 1858 (8. 285 SS.) ; vgl. dazu K. 
Bar tsch, Germania 5 , 406—431. Enei t und Lieder in Heinr ich von Vel-
deke herausgegeben von Ludwig Ettmüller . Leipzig 1852 (8. X X , 476 SS.); 
über die französische Quelle - A. I 'cy, essai sur Ii romans d 'Eneas . Paris 
1856, lind derselbe in Eber ls J ah rbuch für romanische und englische Lite-
r a t u r a , 1—Í5. Die Lieder im MF. 56—68. MSH. 1, 3 5 - 4 0 ; vgl. 4, 72—79. 

VIII. Her Friderich von Husen. 

Der Sohn Wal thers von H u s e n , dessen Tod Spervogcl (III) beklagt. 
Mit seinem Vater zugleich erscheint er als Zeuge in einer Urkunde des 
Mainzer Erzbischofs Christian I. (Baur , hessische Urkunden. Darmstadt 
1860. 2 , 23). Im Jahre 1175 war er in I tal ien: in Pavia bezeugt Fridericus 
filius Waltheri de Husen eine Urkunde desselben Bischofs aus diesem Jahre 
(Baur 2 , 24). Nochmals war er 1186 mit Heinrich VI. in Italien und be-
zeugt am 6. üc tobe r des genannten Jahres einen Schutzbrief des Königs 
zu Bo'ogna (Stalin 2 , 768). Im Deccmber 1187 war er bei dem Gespräche 
Friedrichs I und Philipp Augusts zwischen Mouson an der Maas und Ivoi, 
sowie auf dem Rückwege bei einer Verhandlung zu Virton gegenwärtig. 
1188 geleitete er den Grafen Balduin V. von Hennegau und bezeugt zu 
Weihnachten 1188 in Worms die Belohnung Balduins mit Namur. 1189 
zog er mit Friedrich 1. ins heilige Land, und kam am 6. Mai in einem 
Gefechte bei Phi lomel ium, von seinen Genossen lebhaft beklagt, um. Seiner 
gedenken Dichter des 13. J a h r h u n d e r t s mehrfach r ü h m e n d , so Heinr ich 
von dem Tiirlin (Krone 2443), Reinmär von Brennenberg (unten XLVI, 
73) und der von Gliers (MSH. 1, 107h) Seine Lieder tragen die n ieder-
rheinische Fä rbung nnd lehnen sich wie die Veldekes an romanische Vor-
bilder a n : bis je tzt sind nur provenzalische Belege nachgewiesen (zu VIII, 
68. 170). Die Reime zeigen noch viele Freihei ten; ganz rein gereimt sind 
n u r MF. 52, 3 7 - 5 3 , 14 (nur in C) und 53, 1 5 - 3 0 (in BC), die auch keine 
Spur mundar t l icher Abweichung zeigen. — MF. 42—55. MSH. 1, 212—217. 
3 , 321. Die urkundlichen Nachweise MF. 2Í9. 251. MSII. 4 , 150—154. 
Haup t , Har tmanns Lieder S. XVI. Stalin 2 , 768. 

IX. Grave Ruodolf von Fénis. 

Es ist Rudolf I I . , Graf von Neuenburg in der Schweiz, der in Ur-
kunden 1158—1192 erscheint und vor dem 30. August 1196 starb. Seine 
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Lieder sind meist Nachbi ldungen provenzalischei Or ig ina le , d ie bis je tz t aus 
Pe i r e Vidal und Folquet von Marseille nachgewiesen sind. Und zwar müs-
sen ihm die Originale bald nach ihrer E n t s t e h u n g bekannt geworden sein, 
denn das dem Peirc Vidal nachgedichtete Lied fallt iris J a h r 1189 (s. me inen 
Pci re Vidal S. XL) und in die achtziger J ah re auch die Lieder Folquets . 
Seine He ima th erklär t die rasche Verbre i tung . Unter vers torbenen Lieder-
d ich te rn nennen ihn (1er ¡Vlarner (unten X L I I , 57; und Re inmar von D a n -
n e n b e r g (XLVI , 71). MF. 8 0 - 8 5 . MSH. 1, 1 8 - 2 0 . Urkund l i che Nach-
weise MF. 262. MSH. 4 , 47—52. Ueber das Verhältniss zu r provenza ' ischen 
Poes ie : K. Bartsch in Haup t s Zeilschrif t 11, Uö—162. 

X. Her Heinrich von Rugge. 

Er erscheint als Zeuge (Heinr icus miles de Rugge) in e iner zwischen 
1175—1178 ausgeste l l ten Urkunde des Abtes E b e r h a r d von ß l a u b c u r e n . 
Seine Lieder haben noch h in und wieder Assonanzen , während sein Leieh, 
de r e ine E r m a h n u n g zur The i lnahme am Kreuzzuge enthal t und im Spät -
j ah r 1191 geschr ieben i s t , als die T r a u e r k u n d e von Fr iedr ichs I. Tode 
(10. J u n i 1190) nach Deutschland gekommen w a r , n u r reine Reime hat . 
Daher müssen seine Lieder f r ü h e r fallen. Als Leichdichler ist e r nach 
Ulrich von G u t e n b u r g (MF. 69—77) d e r ä l tes te , d e n n von Fr iedr ich von 
Husen sind uns ke ine Leiche e rha l t en , und als solchen r ü h m t ihn n e b e n 
andern der von Gliers (MSH. 1, 1 0 7 b ) , als Liederdichter Heinr ich von dem 
Türl in (Krone 2442) und Re inmar von Brennenberg (unten X L V I , 72). 
MF. 9 6 - 1 1 1 . MSH. 1, 2 2 0 - 2 2 2 . 3 , 468*. Der u rkund l iche Nachweis d u r c h 
Pfe i f fe r , Germania 7 , 110. 

XI. Her Albreht von Jöhansdorf. 

Aus e inem bayerischen r i t ter l ichen Geschlechte. Alber tus e t f ra le r 
e jus E b e r h a r d u s de J a h e n s l o r t i in einer Urkunde des Bischofs- H e r m a n n 
von B a m b e r g , Os terhofen 1172, u n t e r den Minis te r ia len ; Alber t allein 
als Ministeriale desselben Bischofs 1188. In e iner U r k u n d e des Klosters 
S. Nicolas zu Passau (um 1185) Alber t und sein Sohn Adalber t Der 
Sohn ist wahrscheinl ich der un te r Ministerialen des Bischofs Wol fke r von 
Passau 1201 und 1204, des Bischofs Manegold 1209 v o r k o m m e n d e . Ich 
hal le den 1185—1209 erscheinenden fü r den Dichler . E r nahm an einem 
Kreuzzuge T h e i l , wahrscheinl ich dem Friedrichs 1. (1189); auf densel -
ben beziehen sich m e h r e r e S t rophen . Das Gesprächsl ied (33—34) gehör! 
wohl seiner s p ä t e m Zeit an. R ü h m e n d gedenkt se iner Re inmar vor 
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B r e n n e n b e r g (uutcn X L V I , 73). MF. 8 6 - 9 5 . MSH. 1, 321—325. 3 , 329 
Urkundl iche Nachweise MF. 267. 

XII. Her Bernger von Horheim. 

Vermii lhl ich im Enzgau (Wir lemberg) he imisch , wo es H e r r e n von 
H o r h e i m gab. E r war an de r Heer fahr t nach Apulicn be the i l ig t , die im 
Frühl ing 1190 Heinr ich VI. nach dem Tode Wilhelms I I . von Sicilien sen-
de t e ; Heinr ich selbst folgte am E n d e desselben Jahres nach . Seine Lieder 
ver ra then französischen E in f lu s s ; bes t immte Nachahmung ist an e inem Liede 
darge than (1—27). MF. 1 1 2 - 1 1 5 . M S H . 1, 319—321. Die h is tor ischen Nach-
weise MF. 275 fg. 

XIII. Der von Kolmas. 

Aus einem thür ingischen Geschlechte , aus dem ein Henr icus de Kol-
mas in Eisenacher Urkunden von 1274, 1277 und 1279 nachgewiesen ist . 
Von ihm kennen wir n u r das eine t i e fempfundene L ied , dessen Ton und 
Rhy thmus m e h r als die Keime für die Zei t , in der er l e b t e , zeugen. MF. 
120—121. MSH. 3 , 468». Altd. Blä t ter 2 , 122. Urkundl iche Nachweise 
MF. 277. 

XIV. Her Heinrich von Mornngen. 

Auch er ist ein thür ing ischer Ri t te r aus der Gegend von Sangerhausen , 
wo ein Geschlecht seines Namens , doch nicht der Dich te r selbst nachge-
wiesen ist. Dazu s t immt seine M u n d a r t , über welche Pfeiffers German ia 
3 , 503 zu vergleichen ist. Unter den Lyrikern vor Re inmar u n d Wal the r 
ist He inr ich von Morungen an Tiefe und Manichfaltigkeit unbes t r i t t en der 
bedeu tends t e . Auffallend is t , dass keiner de r spä t em Lyriker se iner gedenkt . 
Als Dichter von Tagel icdern e rwähn t ihn Seifried Helbling 1, 759; als D ich te r 
übe rhaup t Hugo von T n m b e r g (Renner S. 20). E r war e ingebi ldeter Dichter 
dem auch das klassische Al lc r thum nicht f remd war (MF. S. 284). Se ine Zeit 
bes t immt sich nicht aus äusseren Bez iehungen , auch nicht aus den Reimen, 
denn diese s ind , das m u n d a r t l i c h e a b g e r e c h n e t , du rchaus re in , sonde rn aus 
dem ganzen Charak te r se iner L iede r , de r Durch re imung von Stollen und Ab-
gesang , de r Anwendung des daktylischen R h y t h m u s und der Nachachmung 
provenzalischcr D i c h t e r , die ich Germania 3 , 304 gezeigt habe . MF. 122 
bis 147; vgl. 278. MSH 1 , 1 2 0 - 1 3 1 . 3 , 317. 4 , 1 2 2 - 1 2 6 . Vgl. auch Ger-
mania 8 , 54. 

XV. H6r Reinmar. 

Ein Elsässer von G e b u r t , u n d ohne Zweifel die Nachtigall von Hagenau , 
de ren Tod (um 1207) Gottfr ied von S t rassburg beklagt. Hauptsächl ich sche in t 
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e r sich am österreichischen Hofe aufgehal ten zu h a b e n , wo er auf W a l t h e r s 
En lwicke lung n ich t unwesentl ich einwirkte . Er schloss sich dem Kreuzzüge 
Herzog Leopolds VF. (1190) an (352 — 381) und widmete diesem se inem 
G ö n n e r , als derselbe Ende des Jahres 1194 s t a r b , ein schönes Klagelied 
(199—234). Sein Verhäl tn iss zu Wai the r muss n ich t i m m e r f reundl ich ge-
bl ieben se in ; dennoch klagt Wal the r mit auf r ich t igem Schmerze um se inen 
Tod (361—386). Re inmar neben Ha r tmann wird von Heinr ich von dem 
Türle in (Krone 2416 ff.) beklagt. Der Beiname 'der Alte", den er in d e r 
Handschr i f t C h a t , soll ihn von dem jünge rn Re inmar von Zweier u n t e r -
sche iden , mi t dem zusammen (zwene Regimär) de r Marner ihn n e n n t 
(un ten XLI I , 57). E r ist u n t e r den eigentl ichen Liederd ich te rn nächst 
Wal the r der f ruch tbars te . MF. 1 5 0 - 2 0 4 . Hagen 1, 174—201. 3, 318—321. 
468«. 4 , 1 3 7 - 1 4 4 . Lachmann zu Wa l the r 82, 24. 

XVI. Der junge Spervogel. 

Von dem äl teren Dichter (III) wohl um 20— 30 Jahre a b s t e h e n d , abe r 
noch dem Schlüsse des 12. J a h r h u n d e r t s angehörend , da e r , wenn auch 
wen ige , Rcimungenauigkei ten hat und hin und wieder d ie Senkungen aus -
lässt. Seine S t rophen stehen MF. 2 0 - 2 5 vor denen des a l tern Dich te r s ; 
dem jüngern können die S. 242—245 gedruckten S t r o p h e n wohl a n g e h ö r e n ; 
vgl. Germania 2, 494. 3, 482. MSH. 2 , 371. 374. 3 7 5 - 3 7 6 . 

XVII. Her Bligger von Steinach. 

E in rheinpfälzischer R i t t e r , dessen S t a m m b u r g am Neckar noch heu t e 
in T r ü m m e r n s ich tbar ist. E r und sein B r u d e r Konrad erscheinen mi t 
ihrem Vater Bligger berei ts 1165 in Urkunden , 1184 er mit Konrad als Zeuge 
einer Schönauer Urkunde des Pfalzgrafen K o n r a d ; 1196 e iner U r k u n d e 
Heinrichs VI. in W o r m s , ohne den B r u d e r ; 1198 mi t K o n r a d und Ulrich 
bei dem Kaufe des Gutes Lochhe im, und Bligger noch 1209 als Vermi t t l e r 
eines Strei tes zwischen dem Kloster Eberach und E b e r h a r d W a r o von H a g e n . 
Er war 1194 mit He inr ich VI. in I tal ien, in Piacenza bezeugt er e ine U r -
kunde H e i n r i c h s , e ine Schenkung an das Bis thum Brixen be t ref fend. E r 
dichtete schon vor 1193, da er Saladins (f 3. März 1193) als eines l ebenden 
gedenkt (XVII , 38). Sein Sohn Bligger, u rkund l i ch seit 1211, und 1228 
gestorben, den Hagen (MS. 4 , 256) fü r den Dichter hä l t , ist zu jung . Als 
Gottfried se inen Tr is tan schrieb (um 1207), l eb te er n o c h : Gott f r ied h e b t 
preisend seinen 'Umhang ' hervor , ein episches Ged ich t , das novel lenar t ige 
Erzählungen vermuthl ich des klassischen Al t e r lhums u n t e r dem Bilde e ines 

B a r t s c h , Deutsche Liederdichter. II I I I 
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Wandteppichs an e inander reihte. Nicht minder rühmt ihn Rudolf von 
E m s im Willehalm und Alexander. Von dem verloren geglaubten 'Um-
hang" hat Franz Pfeiffer (zur deutschen Li teraturgeschichte , S tu t tgar t 1855. 
S. 1—18) mit grosser Wahrscheinlichkeit ein anonym überl iefertes Bruch-
stück entdeckt. Benutzt scheint der Umhang in des Pleiers Meieranz (S. 
365 meiner Ausgabe, vgl. Germania 8 , 61). Von den Liedern sind nur 
die beiden von mir ausgehobenen ( 1 — 3 9 ) acht : das dr i t te (MF. 1 1 9 , 1 3 — 2 7 ) . 

das nur C h a t , verrälh strophischen B a u , wie er zur Zeit des Dichters 
nicht üblich war. Es könnte einer der jüngern Bligger der Verfasser sein 
— M F . 1 1 8 - 1 1 9 . M S H . 1 , 3 2 6 . 4 , 2 5 4 — 2 6 0 . 

XVIII. Her Hartman von Ouwe. 

Ein Dienstmann der Her ren von Aue , im Breisgau, 1 •/* S tunde süd-
lich von Fre iburg , dichtete etwa von 1 1 9 0 — 1 2 0 4 . E r war noch am Leben, 
als Gottfried den Tristan dichtete (um 1 2 0 7 ) ; um 1 2 2 0 , wo Hcinrich von 
dem Türlein um ihn klagt (Krone 2 3 4 8 ) , bereits todt. Eines seiner Lieder 
ist in Franken (XVII I , 88) nach Saladins Tode (3. März 1193) gedichtet. 
E r nahm an einem Kreuzzuge Thei l , wahrscheinlich dem Zuge, den Ber-
thold von Zäringen mit an füh r t e , denn die von Aue waren Ministerialen 
der Zäringer. Har tmann stand bei seinen Zeitgenossen in hohem Ansehen 
und wird von ihnen und s p ä t e m Dichtern oft gepr iesen, am schönsten 
wohl von Gottfried in der bekannten Stelle des Tristan. Doch bezieht sich 
dies Lob fast ausschliesslich auf seine epischen Dichtungen: nur die Stelle 
der Krone nennt ihn neben Re inmar und andern Lyrikern; und der von 
Gliers (MSH. 1, 107b) erwähnt ihn un te r Leichdichtern. Leiche von ihm 
haben sich nicht erhalten. Har lmanns erzählende Dichtungen (Erec, Gre-
g o r , a rmer Heinr ich , Iwein) so wie die beiden Büchlein können wir hier 
übergehen . Seine Lieder im MF. 2 0 5 — 2 1 8 und in die Lieder und Büch-
lein und der arme Heinrich von Har tmann von Aue herausgegeben von 
Moriz H a u p t , Leipzig 1 8 4 2 ' ; wo S. X. fg. die Nachrichten über Har tmanns 
Leben zusammengestell t sind. MSH. 1 , 3 2 8 — 3 3 4 . 3 , 4 6 8 f r . 4 , 2 6 1 — 2 7 8 . 

Stalin 2, 762. 

XIX. Der maregräve von Höhenburc. 

Nach dem Charakter der Lieder kann dies n u r der Markgraf Diepold 
von Vohburg sein, der 1212 die Wit twe Friedrichs Grafen von Hohenburg , 
Mathilde, eine Gräfin von Andechs, heirathete und 1 2 1 2 — 1 2 2 5 in Urkunden 
den Titel eines Markgrafen von H o h e n b u r g führ t . E r ward von Heinr ich VI. 
mit der Grafschaft Acerra in Sicilien be lehn t , führ te nach dem Tode Heinrichs 
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(1197) den Oberbefehl des deutschen Heeres und die S ta t tha l te rschaf t , 
u n d bes ieg te , naebdem er selbst mehrmal s Niederlagen er l i t ten und ge-
fangen w o r d e n , 1205 den Grafen W a l l h e r von B r i e n n e , der als Gat te de r 
äl testen Tochte r T a n c r e d s , Albinia , Anspruch auf Sicilien e rhob . Mit 
Fr iedr ich I I . kehr te 1212Diepold nach Deutsch land zurück u n d s t a rb 1226. 
Dass e r , n icht sein Sohn Be r tho ld , d e r D ich te r , is t , zeigt d e r daktylische 
R h y t h m u s m e h r e r e r Lieder (1—24 bei m i r und Hagen 1 , 34b ) , d e r a l t e r -
t ü m l i c h e Reim verlät : gedäh t 1 , 34b, das D u r c h r e i m e n in Stol len u n d 
Abgesang nach romanischer Weise (1, 33a) . Das Lied 1, 34b hat C aller-
dings nochmals un te r Hi ldbold von S c h w a n g a u , abe r A hilft die A u t o r -
schaft des H o h e n b u r g e r s bes t ä t i gen , i ndem es diese S t rophen dem Mark -
grafen von R o t e n b u r g bei legt . Der Kön ig ( 1 , 3 4 b ) ¡ s t d a h e r n ich t K o n r a d , 
sondern Fr iedr ich II . vor se iner Ka i se rk rönung . MSH. 1 , 33—34. 3 , 317. 
4 , 68—72. 

XX. Her Hiltbolt von Swanegou. 

E in schwäbischer R i t t e r : am l inken Ufer des obern L e c h s , j e t z t zu 
Baiern g e h ö r e n d , s tand das Sch loss , wo je tz t , Hohenschwangau g e n a n n t , 
eine neu e r b a u t e Burg s teht . E r kann weder d e r Hil tbolt s e i n , d e r 1146 
eine S c h e n k u n g des Herzogs Weif bezeugt , noch de r j en ige , der von 1221 
bis 1254 in Urkunden v o r k o m m t , vermuthl ich ein Enke l des e r s t e m , son-
dern de r Vater des zwei ten , de r auch Hil tbold geheissen haben w i r d , aber 
in Urkunden nicht nachgewiesen ist. Denn seine Zeit fä l l t , wie d e r Cha-
r ak t e r se iner Lieder ze ig t , in das E n d e des 12. und den Anfang des 13. 
J a h r h u n d e r t s . Darauf weist be s t immt der häuf ige daktylische R h y t h m u s 
se iner Lieder , die Be ibeha l tung de r Sto l lenre ime im Abgesange nach r o m a -
nischem Mus t e r , in e inem Liede die ebenfalls romanische Umste l lung der 
Re ime in den Stollen ( X X , 15—50), die e inre imigen S t r o p h e n (45—46 C), 
d ie zweis t rophigen ( X X , 1 - 1 4 . C 14—15. 19—20. 22—23. 4 3 - 4 4 . 45—46) 
und v iers t rophigen Lieder (1—4. 7—10 C). Doch können leicht zwei Dich te r 
desselben Geschlechtes gemischt s e in , denn C 11—13 [— X X , 51—80) u n d 
33 s t i m m e n nicht zu de r Art de r üb r igen . E r m a c h t e eine K r e u z f a h r t 
m i t , auf die sich XX, 15—50 bezieht u n d von d e r e r glücklich h e i m k e h r t e ; 
vermuth l ich ist d e r Zug Leopolds VII . von Oes te r re ich 1217 g e m e i n t , w e n n 
nicht ein f r ü h e r e r . Hil tbold mag u m 1220 ges to rben se in , denn von 1221 
erscheint der d r i t t e Hi l tbo ld in U r k u n d e n . — MSH. 1, 280—284. 4, 190—192. 

XXI. Her W a l t h e r von der Vogelweide. 

Einem in Franken ansässigen n iedern Adelsgeschlechte e n t s t a m m e n d , 
begab sich Wa l the r f rühe nach O e s t e r r e i c h , w o e r nach se iner e igenen 
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Aussage s ingen u n d sagen le rn te . Nach dem T o d e Herzog Fr iedr ichs in 
Pa läs t ina (Mitte April 1198) verhess er Oester re ich ( X X I , 85—96) und be-
g ieng nach einem kurzen Aufenthal te am thür ing ischen Hofe , von wo 
ihn de r lästige Zusnmmenf luss von B e g e h r e n d e n verscheuchte (73— 84), 
nach Mainz , wo er de r K r ö n u n g Phi l ipps von Schwaben am 8. S e p t e m b e r 
1198 be iwohnte (97—108). Die nächste Zeit b l ieb er in Phi l ipps Gefolge, 
u n d besang die Weihnach t s fe ie r des Königs zu Magdeburg 1199 ebenfal ls 
als Augenzeuge (109—120). Zu Pf ingsten 1200 finden wir ihn bei d e r 
Schwer t le i l e Leopolds zu W i e n ; abe r n u r vorübergehend . Zwischen d e m 
S e p t e m b e r 1204 und dem S o m m e r 1211 hielt d e r Dichter sich eine Zeit 
lang am thür ingischen Hofe auf (322—338. 348—360), wo er Wol f rams 
Bekanntschaf t mach te ; noch v o r h e r f ä l l t sein Aufen tha l t beim Herzog B e r n -
hard von K ä r n t e n (163—212). Im J a h r e 1212 e r sche in t er im Dienste des 
Markgrafen Dietr ich von Meissen (149—162), bei dem er jedoch längs tens 
bis Herbs t 1213 verweil te. D e m n ä c h s t folgt de r Dienst bei Otto IV., d e r 
dem Dichter die gegebenen u n d e rneu ten Versprechungen nicht hielt u n d 
d a d u r c h sich ihn e n t f r e m d e t e (263—272. 273—282). E r verliess ihn u n d 
begab sich zu Fr iedr ich I I . , d e r ihm den lang geheg ten Wunsch eines e ige-
nen Hee rdes durch E r the i l ung eines k le inen Lehens erfüll te (283—312). 
Allein auch jetzt hör te sein W a n d e r l e b e n nicht auf : er gieng im F r ü h -
j a h r 1217 nach Oes te r r e i ch , als H e r z o g Leopold gerade zum Kreuzzuge 
spa r t e , den er im S o m m e r 1217 wirklich an t r a t . Um 1220 finden wir ihn 
in der Umgebung des Sohnes Fr iedr ichs I I . , Kon ig He inr ichs , zu dem e r 
in e inem schwerl ich mi t S icherhei t au fzuk lä renden Verhältnisse s t and . 
Nach de r Lösung dieses Verhäl tn isses lebte er in W ü r z b u r g , vielleicht auf 
dem ihm er thei l tcn L e h e n , ohne jedoch dem öffentl ichen Leben seine Thei l -
n a h m e zu entz iehen. Den besten Beleg da für g ib t der von ihm mi tge-
m a c h t e Kreuzzug im Jah re 1227 (427—506). E r kehr te von demselben 
zu rück , seine letzten poet ischen S p u r e n fallen in das Jah r 1230. In W ü r z -
burg wird er ges torben se in ; er wurde im Kreuzgange des ehemal igen 
Collegialstifts zum neuen Müns te r beg raben u n d hinterl iess der Sage nach 
ein Vermäch tn i s s , nach welchem täglich auf seinem Leichenste ine die Vogel 
gefü t te r t we rden sol l ten: e ine of fenbar aus dem Namen gefolgerte E rzäh -
lung. — Die Schri f ten übe r diesen f ruch tbars ten u n d bedeu tends t en Lyriker 
des deu t schen Mittelalters s ind bere i ts zu e ine r stat t l ichen Reihe h e r a n -
gewachsen. Die Gedichte Wal thc r s von de r Vogelweide herausgegeben von 
K a r l L a c h m a n n . Berlin 1827. 1843. 1853. W a l t h e r von der Vogelweide 
nebs t Ulrich von S ingenbe rg und Leutold von Seven herausgegeben von 
W . Wackernagel und M. Rieger . Glessen 1862. MSH. 1, 222— 279. 3, 
321—325. 451. 468c . 468dd. H o r n i g , Glossarium zu den Gedichten Wal tbe r s 
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von d e r Vogelweide. Qued l inbu rg 1 8 H . Gedichte Wal the r s von d e r Vogel-
w e i d e , übersetz t von Kar l Simrock und e r l äu te r t von K. Simrock und W . 
Wackcrnagc l . 2 Bde. Berlin 1833. (1853. 1862). Andere Ueberse tzungen von 
F. Koch, Halle 18i8 ; G. A. Weiske, Halle 1852. Zur Texteskr i l ik : Fr . Pfeiffer 
in se ine r Germania 5 , 2 1 — 4 1 2 , 470—472. 6 , 365—368. K . B a r t s c h , Ger -
mania 6 , 187—214. Zum Leben des Dichters : L. Uhland, Wa l the r von de r 
Vogelweide, e in a l tdeu tscher Dichter . S tu t tga r t 1822. MSH. 4 , 160—190. 
B ö h m e r , Fontes r e r u m ge rman ica rum 1, XXXVI . W. Gr imm in Haupts Zei t -
schrif t 5, 381—384. O. Abel, ü b e r die Zeit einiger Gedichte Wal the r s von de r 
Vogelweide ebd . 9, 138—144. K a r a j a n , über zwei Gedichte Wal thcrs von d e r 
Vogelweide in den S i tzungsber ich ten der W i e n e r Akademie 1851. Daffis, z u r 
l .ebensgeschichle Wal the r s von der Vogelwcide, Berl in 1854. G. A. Weiske , 
die Minneverhäl tnisse Wal lhers von der Vogelweidc im Weimar . J a h r b u c h 1 
(1854), 357—371. Fr . Pfeifler, Germania 5,1—20. Opel, min guoter klösenaere. 
Halle 1860. R i e g e r , Max, das Leben Wal thers von der Vogelweide. Giessen 
1863. [Wal ther von der Vogelweide identisch mit Schenk Wal the r von Schipfe . 
E ine auf Urkunden ges tü tz te Untersuchung von E. H. Meyer. B r e m e n , 1863. 
Vgl. Germania 8 , 127.] Ueber Wal lhe r s von der Vogelweide H e r k u n f t und 
He ima th von Dr . Heinr ich Kurz. Programm der Aargauischen Kantonsschu le 
1863. 

XXH. Her W o l f r a m von Eschentiach. 

Aus e inem r i t ter l ichen aber a rmen Gcschlechte im baier ischcn N o r d -
,gau, Eschenbach bei A n s b a c h , wo ihm neuerdings ein Denkmal e r r i ch te t 
worden. Er s tand einige Zeit im Dienste von H e r r e n seiner engern H e i -
m a l b , so der H e r r e n von W e r l h e i m in Un te r f r anken , bis er eine d a u e r n d e 
S tä t t e am Hofe des Landgrafen H e r m a n n von T h ü r i n g e n fand. E r ü b e r -
lebte se inen G ö n n e r , de r im J a h r e 1216 s t a rb , und schein t d a n n sich in 
se ine He ima th zurückbegeben zu h a b e n , da er in Eschenbach b e g r a b e n 
heg t . Auch Wol f r am verdankt wie Ha r tmann den besten Thei l se ines 
R u h m e s seinen epischen Dichtungen (Tschionatu lander , Parz iva l , Wi l le -
h a l m ) , von welchen n u r die zweite vollendet wurde . Unte r seinen L iede rn 
nehmen die Tagcl icder e ine bedeu tende Stelle ein. Dass er j edoch d e r 
E r f i n d e r der G a t t u n g gewesen, dass wenigstens die E i n f ü h r u n g des W ä c h t e r s 
von ihm h e r r ü h r t , lässt sich n icht beweisen. Wol f r am von Eschenback 
von Karl Lachmann . Berl in 1833. l S 5 i , enthäl t S. 3—10 die Lieder . MSH. 
1, 284—287. Ueber sein Leben: Leben und Dichten Wol f r ams von E s c h e n -
bach von San Marte . 2 Bde. Magdeburg 1836—41. 2. Ausg. Leipzig 1858. 
Schmel le r , ü b e r Wol f rams von Eschenbach H e i m a l h , G r a b und W a p p e n 
in den Abhandlungen der Müiichcncr Akademie (philos. philol. Classe) 1837, 
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2 , 189. M S H . 4 , 192—230. F r o m m a n n , das Wappen Wolframs von Eschen-
bach im Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit 1861., 353—359. 

XXm. Her Heinrich von Frowenberc. 

Den schweizerischen Frauenbergern angehörig , da er eine Reihe schwei-
zerischer Dichter in C beschliesst . Auch in Baiern gab es ritterl iche Frauen-
berger (vgl. die S tammburg der Frauenberger von Dr. M. A. Vogel im 
oberbayrischen Archiv 9 , 202—210) . Se ine Zeit ist spätestens der Anfang 
des 13. J a h r h u n d e r t s ; der H. miles de Frouenberch 1257 (Hagen 4 , 918) 
ist entschieden zu jung. Dafür spricht das Subst . holde Gel iebter ' 2 4 : der 
Reim ge louben - ougen 16 C und der daktylische Rhythmus des zweiten 
Liedes. MSH. 1 , 9 5 - 9 6 . 4 , 108. 

XXIV. Der tngentkafte Schriber, 

der im Wartburgkriege auftr i t t , und dem spätere Chroniken den Vornamen 
Heinrich g e b e n , ist wahrscheinlich der Henricus Notarius oder Henricus 
Scr ip tor , der in thüringischen Urkunden von 1208—1228 erscheint. Zwei 
se iner L ieder , unter welchen das letzte , das Streitgedicht zwischen Kai und 
Gawan, von der J e n a e r Handschrift dem Stolle beigelegt wird, in dessen 
Alment es gedichtet ist , und demnach dem Schre iber nicht zukommt, haben 
daktylischen Rhythmus 1—5 C und bei mir 1 - 3 5 ; ein anderes (29—31 C) 
das Durchreimen aller drei Thei le der S t rophe , daher wir ihn in den An-
fang des 13. Jahrhunderts zu setzen berechtigt sind. Auffallen muss , dass 
seine Lieder gar keine Spur thüringischer Mundart zeigen. MSH. 2 , 148 
bis 153. 4 , 463—468. Haupts Zeitschrift 6 , 186—188. 

XXV. Her Nithart. 

Ein baierischer Ri t ter , der sich nach einem von se iner Mutter ererbten 
Gute von Reuental nannte. E r hatte schon um 1215 dichterischen Ruf, 
denn um 1217 bezieht sich Wolfram im Willehalm (312, 11) auf seine 
Lieder . 1217—1219 nahm er an dem Kreuzzuge Herzog Leopolds V I I . 
von Oesterreich T h e i l : ein Lied ist während des K r i e g e s , ein anderes auf 
der Heimreise gedichtet . Um 1230 verliess e r , durch Umtriebe eines Un-
genannten aus der Gunst des Herzogs von Baiern vertr ieben, seine Hei -
math und scheint nicht mehr dahin zurückgekehrt zu sein. E r begab sich 
nach Oes ter re i ch , wo er bei Fr iedrich dem Stre i tbaren gute Aufnahme 
fand; derselbe ertheilte ihm auf seine Bit te (736—749) e ine Wohnstätte in 
Medlick (bei W i e n ) , wo er aber ähnlich wie Walther über grosse Ausgaben 
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(Zins) u n d kleine E i n n a h m e n zu klagen hat te , d ie zu r Erha l lung se iner 
Familie n ich t ausre ich ten (575—587). Ueber 1236 h inab können wir se ine 
S p u r e n nicht verfolgen. Neidhar t n i m m t eine bedeu t same Ste l lung in der 
Lyr ik e in als Schöpfer der volksmässigen Lyrik de r H ö f e , die im Gegen-
satze zu de r r i t te r l ichen das Leben und T r e i b e n de r Bauern zum G e g e n -
s tande sich wähl te und in Oesterreich auch nach Neidhar t hauptsäch l ich 
gepflegt w u r d e . Seine Lieder , deren Zahl b e d e u t e n d w a r , die a b e r n ich t 
alle auf uns gekommen sind (er selbst gibt achtzig Weisen an 648), scheiden 
sich in F r ü h l i n g s - u n d Win te r l i ede r , j ene zum Reigen im F r e i e n , diese 
in der S t u b e zum T a n z e gesungen . Die spä te re Ze i t , die se inen Namen 
allegorisch d e u t e l e , hat auf ihn e ine Menge u n ä c h t e r zum Thei l höchs t 
roher Lieder g e h ä u f t , von denen die namenlosen Lieder (XCV11I, 305—518) 
P r o b e n g e b e n . Neidhar t von Reuentha l herausgegeben von Moriz H a u p t . 
Leipzig 1858; vgl. Germania 4 , 247—250. MSH. 2 , 9 8 - 1 2 5 . 3 , 185—313. 
4G8d —468s. W . Wackernage l in MSH 4 , 435—442. Liliencron in H a u p t s 
Zei tschr i f t 6 , 69—117. K. S c h r ö d e r , die höf ische Dorl'pocsie des Mit te l -
a l ters , in Gosches J a h r b u c h 1 (1864), 43—98. 

XXVI. Grave Otte von Botenlonben. 

Ein Graf von H e n n e b e r g , de r nach de r vielleicht von ihm e r b a u t e n , 
noch h e u t in T r ü m m e r n s ich tbaren Burg Boten lauben bei Kissingen in 
Un te r f r anken (vgl. X X X V I , 100) genannt ist. E r erscheint als Graf von 
H e n n e b e r g u rkund l i ch 1196 und ö f t e r ; meist im Gefolge Heinr ichs VI., 
den er nach Ital ien beglei te te . Der K r e u z z u g , an dem er The i l n a h m 
und auf den sich 30—43 bezieht , ist wahrscheinl ich de r von 1217. Im 
J a h r e 1234 ve rkauf te er Botenlauben an den Bischof H e r m a n n von W ü r z -
b u r g , und s tarb am 4. Oktober 1244 in dem von ihm und seiner Gemahl in 
Beatr ix ges t i f te ten Kloster F r a u c n r o d e , dessen Probs t e r , nachdem e r de r 
Wel t en t s ag t , geworden war. Er liegt mit se iner Gemahl in in dem Klos te r 
beg raben . Se ine r Lieder gedenk t H u g o von T r i m b e r g (Renner S. 20). 
MSH. 1 , 27—30. 4 , 62—68. L. Bechs te in . Geschichte und Gedichte des 
Minnesängers Otto von Boten lauben Grafen von H e n n e b e r g , Leipzig 1845. 4. 

XXVn. Der herzöge von Anehalt. 

Ohne Zweifel ist Heinr ich L gemein t , der mit I r m e n g a r d , e iner Tochte r 
des gesangl iebenden Landgrafen H e r m a n n von Thür ingen vermähl t war . 
E r war ein A n h ä n g e r d e r S t a u f e r , s tand 1199 auf Phi l ipps Se i l e , war nach 
Phi l ipps E r m o r d u n g Otto 's IV. Pa r t e igänge r , spä ter Fr iedr ichs I L , m a c h t e 
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also dieselben politischen Wandlungen durch , die wir an Walther u. a. 
wahrnehmen. Seinem Vater Bernhard I. folgte er 1212 und starb 1252, 
nachdem er bereits um 1245 die Regierung niedergelegt hatte. Seine Lieder 
fallen in seine Jugendzeit : das eine derselben, in daktylischem Rhythmus 
und mit Durchreimung von Stollen und Abgcsang (I— 24) zeugt bestimmt 
für den Anfang des dreizehnten Jahrhunderts . Von der heimischen Mund-
art haben sich noch Spuren erhalten, ich habe sie desshalb hergestellt. 
MSH. 1, 1 4 - 1 5 . 4 , 3 6 - 3 8 . 

XXVIIL Her Lintolt von Savene. 

Ein jüngerer Zeitgenosse und Nachahmer Walthers , aus einem rit ter-
lichen Geschlechle in der Steiermark. Seine Zeit bestimmt sich ungefähr 
durch die Beziehung auf den byzantinischen Kaiser Robert von Courtenay 
(1221—1228), der unter dem künec von Kriechen (Wackern. Walther 261, 
141) gemeint ist. Die Zahl seiner Lieder muss nach der Angabe Reinmars 
des Fiedlers (XXIX) viel grösser gewesen sein als die uns erhaltene. Leutold 
entzückt uns 'durch die anmuthige Beziehung, in welche er die Liebe 
zum Leben der Natur bringt , durch eine eigene Schlichtheil und Einfalt 
der leichthinschreitenden Rede , durch schmelzenden Wohllaut des Vers-
und Strophenbaues, zumal durch einen süssen melodischen Reiz der Ab-
gesänge.' Ausgabe seiner Lieder im Anhange zu Wackernagel-Riegers 
Ausgabe Walthers S. 259 - 2 7 0 . MSH. 1, 3 0 5 - 306. 3 , 327. 451. 468<=. 4, 
239-243 . Wackernagel S. XX—XXIV. 

XXIX. H§r Reimär der Videler. 

Das ihm von C gegebene Prädikat Her weist auf ritterliche Herkunft. 
Er wird derselben Gegend wie der vorige angehören, wenngleich die Autor-
schaft für die mitgetheilte Strophe (1—10), die in einem Tone Walthers 
gedichtet ist und den von Seven erwähnt , nicht sicher ist, weil in A, die 
sie allein enthält , Strophen vorausgehen, die andern Dichtern angehören. 
Aeussere Merkmale der Unächtheit liegen ebensowenig vdr, als sich die 
Aechtlieit beweisen lässt. MSH. 2, 161 - 1 6 2 . 3 , 330. 4 , 474—475. 

XXX. Der truhsseze von Sant Gallen. 

Ulrich von Singenberg mit Namen: wie Leutold ein jüngerer Zeilgenosse 
und Schüler Walthers, den er ausdrücklich als seinen Meister bezeichnet, den 
er parodiert , dem er vieles in Worten und Gedanken entlehnt. Urkundlich 
begegnet er von 1209—1230. Er scherzt über Wallhers Armuth (105—114) 
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und preist im Gegensätze dazu die eigene behaglichc Lage. Wal thern hat 
er eine schöne Strophe (115—122) nach dessen Tode (nach 1230) gewidmet. 
Ebenso widmete er dem Abt Ulrich VI . von Sanct Gallen (1204 —1219) 
einen Nachruf ( W a c k e m . Wai th . 2 1 5 , 4—15) . Auch der politischen Dich-
tung wandte er wie sein Meister sich zu: ein paar S p r ü c h e , die um 1230 
fa l len, beziehen sich auf Heinr ich , Friedrichs I I . S o h n , und greifen den-
s e l b e n , der unter schädlicher Umgebung 'aus dem ungezogenen K n a b e n 
von ehemals zum fertigen Wüstling geworden' (Rieger , Wal ther S. 51) 
heftig an. Ausgabe seiner Lieder in W a c k e r n a g e l - R i e g e r s W a l t h e r S . 209 
bis 256. MSH. 1 , 2 8 8 — 2 9 9 . 3 , 325—327. 4 , 2 3 1 - 2 3 5 . Wackernagel S . X I V 
bis X X . R ieger , Leben Walthers S . 52 fg. 

XXXI. Grave Friderich von Liniligen. 

In ihm den Grafen Friedrich zu erbl icken, der mit Landgraf Ludwig V. 
von Thür ingen 1190 nach dem heiligen Lande zog, wie Hagen (MS. 4 , 60) 
und Holtzmann (Germania Pf. 1, 254) a n n e h m e n , dense lben, der dem Land-
grafen Hermann das französische Trojerlied brachte (Herbort 95) liegt kein 
Grund vor. Das einzige von ihm in C erhaltene Lied trägt nicht die W e i s e 
des 12. J ahrhunder t s ; dasselbe gilt von dem strophischen B a u e , der W i e d e r -
holung der Stollen amSchluss des Abgesanges, der Kürzung mei für meie u. a. 
Der Dichter scheint Wolframs Parzival gekannt zu haben. Ich halte ihn 
daher für den Grafen Friedrich von Leiningen, der in elsässischen Urkunden 
1214—1239 vorkommt. Zu Fahrten nach Apulien (37) war in dieser Zeit 
oft Anlass, ohne dass wir die vom Dichter g e m a c h t e , vor der er sich von 
seiner Fraue verabschiedet, näher bestimmen könnten. MSH. 1, 26 . 4, 59—61. 

XXXH. Her Kristän von Hamle. 

Kein alemannischer D i c h t e r , wie Hagen a n n i m m t , sondern, wie die apo-
kopierten Infinitive u. a. ze igen, dem mitt leren Deutschland, wahrscheinl ich 
Thüringen, angehörig. Die Zeitbestimmung Hagens (um 1225) mag annähernd 
richtig se in , eher möchte er noch etwas früher fallen. M S H . 1 , 1 1 2 — 1 1 4 . 
4, 118. 

XXXIII. Her Uolrich von Liehtenstein. 

Aus einem steirischen Rit tergeschlechte . Urkundlich erscheint er zuerst 
1239 , 1. December zu W i e n , und von da an häufig , zuletzt am 27. J u l i 
1274. Nicht lange darauf , am 6. J anuar 1275 oder 1276 starb e r , nach-
dem seine Gattin Ber tha schon vor ihm gestorben; ihn überlebte sein Sohn 
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Otto. Seine dichterische Laufbahn begann er 1223, im Dienste einer ade-
lichen Dame , der ihn zu den abenteuerl ichsten und tollsten Sireichen im 
Stile eines Ritters der Tafelrunde veranlasste , wie er dies Leben selbst 
in seinem ' Frauendienst ' (verfassst 1255) beschrieben hat . Seine Erzäh lungs-
weise ist nicht u n a n g e n e h m , mi tunter freilich roh und in der Form un-
gelenk; aber anziehend und wichtig ist der Frauendienst durch die treue 
Schi lderung des damaligen Lebens. Die Lieder , die er in den Frauendiens t 
einschaltet, sein Leich (83—179) und die Büchlein, siechen vortheilhaft 
du rch Melodie und Wohlklang von dem erzählenden Theile ab. Im ' F r a u e n -
buche ' , worin sich der Dichter mit e iner Dame redend e inführ t , zeigt er 
sich von einer ernsteren und würdigeren Seile als im Frauendiens t , wenn-
gleich er auch hier über ein äusserliches Erfassen des Verhältnisses zwischen 
Mann und Weib nicht hinauskommt. Ulrich von Lichtenslein mit Anmer -
kungen von Theodor von Kara jan herausgegeben von Karl Lachmann. Ber-
lin 1841. Das Frauenbuch gedruckt durch J . Bergmann in den W i e n e r 
Jahrbüchern 1840, Band 41. Frauendiens t , bearbei te t von L. Tieck. S tu t t -
gart 1812. MSH. 2, 32—62. 4, 321—404. Die urkundl ichen Nachweise durch 
Kara jan bei Lachmann S. 661 ff. — A. W. Schopf, die Töne Uolrichs von 
Liechtenstein. Programm des katholischen Gymnasiums zu Pressburg 1854. 4. 
Abbi ldung seines Siegels (1250) im Sphragislisch. Album von Fürst von 
Hohen lohe -Waldenburg . 1. Hef t . Frankf . a. M. 1863. 

XXXTV. Her Burkart von Höhenvels. 

Die Burg Hohenfels am Bodensee in der Nähe von Ueberl ingen, deren 
T h u r m sich bis auf die Gegenwart erhal ten hat , ist das Stammschloss dieses 
Sängers , der zuerst in Weingar ten am 6. November 1226 bei König Hein-
rich urkundlich e rsche in t , ausserdem in Urkunden des Klosters Wet t ingen 
1228 und 1229 vorkommt. Ein jüngere r Burkardus de Hohenvels in einer 
Ueberlinger Urkunde vom 17. März 1296 (im germanischen Museum) kann 
daher nicht wohl der Dichter sein. Seine Lieder zeigen eine Vorliebe für 
Bilder aus dem Jagdleben , die er in den Minnegesang h ine in t räg t , und 
auf der andern Seile die Neigung znr volksmässigen Lyrik im Sinne Ncid-
harts . MSH. 1, 201—210. 4, 145 -147 . Stalin, wir temberg. Geschichte 2, 765. 

XXXV. Der buregräve von Lüenz. 

Wahrscheinl ich der Burggraf Heinrich von Lüenz in Kärnthen (an der 
Drau) , der zuerst in einer Urkunde des Gralen Meinhard von Görz in Brixen 
1231 als Zeuge erschein t , ebenso in Urkunden desselben Grafen von 1237, 
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1241, 12'»9 und 1256, in letzterer zugleich mit seinem Sohne K o n r a d , der 
allein 1263 und 1265 vorkommt. Des Burggrafen Heinrich gedenkt mehr -
fach Ulrichs Frauendiens t , zuers t bei dem Turn ie r in Frisach (1224), bei 
welchem auch Graf Meinhard von Görz war (89 , 26); dann 1227 bei der 
Fahrt Ulrichs als Frau Venus (191, 5. 11) und 1240 bei der von Ulrich 
veranstalteten Tafe l runde , wo Heinrich den Namen Parziväl führ te (490, 11). 
Er nahm an einer Kreuzfahr t Theil (vgl. 51—60), entweder schon der Leo-
polds VII. (1217-19) oder Friedrichs I I . (1227—28). Das erste seiner beiden 
Wächter l ieder , dem die Kreuzfahrtsstrophe angefügt ist , unterscheidet sich 
von den gewöhnlichen durch die erzählende Einkleidung. MSH. 1 , 211. 
212. 4 , 149. 150. 

XXXVI. Her Gotfrit von Nifen. 

Ein schwäbischer Dichtcr aus ritterlichem Geschlechte, dessen Burg, 
jetzt I lohenneufen , in stattl ichen Ru inen noch sichtbar ist , der jüngere 
Sohn Heinrichs von Neifen (1213—1246), kommt urkundl ich 1234—1235 vor: 
1234 und 1235 zu Wimpfen in der Umgebung König Heinr ichs , 1241 in 
Blankenborn in einer Schenkung an das Kloster Wald mit seinem Vater 
und seinem altern Bruder Heinr ich , 1216 am 15. März zu Ulm mit den-
selben in einer Schenkung an das Kloster Salem; am 6. Februar 1253 stiftete 
er mit seiner Gattin Malhilde an das Kloster Maulbronn Wein und Weizen 
von dem Zehnten in Güglingen; endlich 1255, am 23. April in einer Ur-
kunde des Klosters Rechenzhofen als Zeuge. Mit seinem Bruder Heinr ich 
kämpfte er am S. Albanstagc (21. Jun i j 1245 gegen den Bischof Heinr ich 
von Constanz im Schwiggersthale , ein Kampf , in welchem der Bischof den 
Sieg behielt . Seine Lieder zeigen die Ausbildung der Form auf dem Höhe-
punkte lind zeugen von ungemeiner Beherrschung der Sprache , in andern 
t r i t t die einfache Weise des Volksliedes hervor , so dass man manche grade-
zu Volkslieder nennen konnte und genannt hat Er hat neben der höfischen 
Minne auch eine niedere, ein Verhältniss zu einem Landmädchen, das wahr -
scheinlich in Winnenden (84), e iner den Neifern gehörigen Burg, wohnte . 
Von spä t em Lyrikern wird er mehrfach genannt und gerühmt von Friedrich 
von Sunburg , Hugo von T n m b e r g u. a. Die Lieder Gottfrieds von Neifen 
herausgegeben von Moriz Haupt . Leipzig 1851. MSH 1 ,41-62 . Die u rkund -
lichen Nachweise bei Stal in , wirtembergische Geschichte 2 , 582—585. 576. 
765. MSH. 4 , 8 0 - 8 3 . 754. 

XXXVII. Der Taler. 

Ein Zeitgenosse und Landsmann des von Neifen, den er in einem seiner 
Lieder (8 C) n e n n t , vielleicht aus dem adelichen Geschlechte derer von dem 
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Tal , die in Schwaben vorkommen. Doch ist Taler auch bürger l i cher Name : 
Jacob de r Taler z. ß . in Urkunden vom 27. April 1340 u n d 8. December 
1348 zu Brixcn (im germanischen Museum). Auch er neigt wie Keifen in 
dem von mi r ausgehobenen Liede zum de rben v o l k s t ü m l i c h e n Tone . Seine 
L iede r , an deren Spitze ein Leich s t eh t , MSH. 2 , 1 4 6 - 1 4 8 . Vgl. 4, 
4 6 1 - 4 6 3 . 

XXXVIII. Schenk UoLrich von Wintersteten. 

Ein schwäbischer R i t t e r , schwcrl ich ein B r u d e r des Schenken Konrad 
von W i n t e r s t e t e n , d e r un te r de r Reg ie rung Fr iedr ichs II . e ine b e d e u t e n d e 
Rolle spielte u n d der Gönner de r Dichlor Rudolf von Ems u n d Ulrich von 
T ü r h e i m w a r , e rsche in t um 1239 als Zeuge in e iner U r k u n d e , in welcher 
Schenk Konrad zwischen den Aebten von Kempten und Isny vermit te l t , 
n icht neben d i e s e m , auch n ich t als Schenke beze ichne t , sondern einfach 
als Ulricus de Win te r s t e t t en . Da d e r Dichter j edoch sich selbst als Schen-
ken beze ichne t , so ist an eine a n d e r e Linie des Geschlechtes zu d e n k e n ; 
in der Schmalneckischcn Linie begegnet ein Ulrich, ein Sohn Konrads von 
Smalnecke , 1241 u n d 1244. 1258 war dieser Ulrich Kanon ikus zu Augsburg 
u n d wird als solcher noch 1265 und 1269 e r w ä h n t . Dazu s t immt dass das 
W a p p e n de r Par iser Handschr i f t das schmalneckischc ist. Die meis ten seiner 
Lieder und Leiche mögen in die Jugendze i t fa l len; aber auch als er Dom-
her r g e w o r d e n , entsagte er dem Gesänge n i ch t , wie ein Lied b e z e u g t , das 
den Tod eines Brude r s beklagt u n d demnach nach 1258 en t s t anden sein 
muss . Neben der ausgelassenen Fröhl ichke i t , d ie sich in den meis ten se iner 
zahl re ichen Lieder und in den fünf Leichen findet, klingen doch auch 
e rns te re Töne , die an den Verfall de r Sit te u n d Zucht m a h n e n , und das 
Abs inken de r l 'oesie beze ichnen . Seine Lieder müssen sehr verbre i t e t ge-
wesen se in : auf allen Gassen wurden sie gesungen (10), wozu sie sich wegen 
ih re r leichten Formen und Melod ien , in welchcn de r v o l k s t ü m l i c h e Rel'rän 
eine grosse Rolle spie l t , gut eignen mochten . MSH. 1 , 134—174. 4 , 132—137. 
Stalin 2, 615. 765. 

XXXIX. Der von Sahsendorf. 

V e r m u t l i c h ein Oes te r re i che r , wenn auch nicht identisch mit dem von 
Lichtenstein (472, 17) e rwähn ten Ulrich von Sachsendorf . Seine Zeit lässt 
sich du rch nichts nähe r bes t immen. MSH. 1, 300—302. 4 , 236. 

XL. Her Reinmär. von Zweier. 

E r war r i t ter l icher A b k u n f t , am Rheine g e b o r e n , in Oesterreich aufge-
wachsen (145 ff.). E inen Theil seines Lebens ve rb rach te er am böhmischcn 
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Hofe , bei Wenzel I. (1229—1252) und war wie dieser auch ein eifriger 
Anhänger Friedrichs I I . , dessen Lobe als Kaiser (seit 1220 , t 1250) er 
mehrere Strophen gewidmet hat. Damit hängt von selbst zusammen, dass 
e r ein Gegner des Pabstes war- er r ichtct heftige Angriti'e besonders gegen 
Gregor I X . (Hugolinus, 1 2 2 7 — 1 2 4 1 ) ; allein um 1245, als Innocenz IV. 
Friedrich zu Lyon entsetzt hat te , scheint auch Reinmar des Kaisers Parthei 
aufgegeben zu haben. Unter denen, die er als der Reichskrone würdig 
beze ichnet , nennt er Wenzel I. und Erich VI . von Dänemark ( 1 2 i 2 — 1 2 5 0 ) : 
möglich dass ihn seine Wanderungen auch nach Dänemark führten. Später 
kehrte er in seine Heimath an den Rhein zurück. E r lebte bis gegen 
1260 und sah noch die traurigen Anfänge des Interregnums. Nach e iner 
Nachricht des I i . Jahrhunderts liegt er zu Essfcld in Franken begraben. 
W i r besitzen von ihm ausser einem Leiche religiösen Inhalts ein paar hun-
dert Sprüche , in welchen alle Fragen des Lebens erörtert werden, und die 
mit wenigen Ausnahmen in ein und derselben Strophenform (Frau E h r e n -
Ton) verfasst sind. In allen verräih sich ein ernster männlicher Charakter , 
der in mancher Hinsicht an Walther er innert , Der Gedanke überwiegt 
aber bei ihm die F o r m , während bei Wal ther beide in schöner Harmonie 
s tehen; daher sind seine Verse oft h a r t , und dass er eben das verschieden-
artigste, auch die M i n n e , in einer und derselben Form überall abhandel t , 
bezeugt die Vernachlässigung der formellen Sei te am besten. Seinen Tod 
beklagt der Marner , der ein jüngerer Zeitgenosse w a r , da er ihn in e iner 
Strophe angrei f t , was doch nur auf den noch Lebenden gehen kann. Die 
spätere Zeit vermischt ihn vielfach mit dem ältern R e i n m a r : bei den Meister-
sängern, die den Frau Ehren Ton vielfach anwendeten (m. Meisterl ieder 
S. 159) stand er in hohem Ansehen. MSH. 2 , 175—221. 3 , 332. 468e . 
4 , 587—510. De Re inmaro de Zweier. Von Oberlehrer B . Hüppe. P r o -
gramm des Gymnasiums zu Coesfeld 1861. 

XLI. Brnoder Wernher . 

Vermuthlich ein Oesterrc icher , wenigstens hauptsächlich in Oesterreich 
lebend, auch er wie R e i n m a r ein ausschliesslich lehrhafter D i c h t e r , dessen 
erste Strophen bereits um 1220 (Lachmann Wal ther S . 198) fallen. Auch 
er war ein Anhänger Friedrichs I L , an den er warnend und rathend, ein 
Nachahmer W a l l h e r s , mehrere Strophen gerichtet hat . Nicht minder b e -
zieht er sich auf König H e i n r i c h , Friedrichs unglücklichen Sohn. E r klagt 
über den Tod des Fürsten von Saterland (3 , 1 9 b ) d. h. Herzog Ludwig, 
der im September 1231 ermordet wurde, und rühmt den Grafen Boppe von 
Henneberg in Osterfrankenland (3 , 15b) . Auch am Rhein und in S c h w a b e n 
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hat er sich aufgehallen, so dass die Erklärung seines Titels Brude r ' als 
'wallender Pilger ' annehmbar erscheint und auf geistlichen Stand nicht ge-
schlossen werden darf. Am längsten aber weille er doch in Oesterreich 
wohin auch die meisten persönlichen Beziehungen, auf den von Ort in 
Steiermark (3, 233b) Graf Wilhelm von Hunesburg (3, 14b), den Grafen 
von Ortenberg (wie nach Hagen statt Osterbcrc 3, 19a z u lesen ist), Her-
zog Leopold VII. (2, 233b) und Friedrich den Streitbaren von Oesterreich 
(2, 234a. 3, 12b) hinweisen. Unter Gestorbenen beklagt ihn Rubin (Hagen 
3, 31b). MSH. 2, 227-235 . 3, 1 1 - 2 0 . 4, 514—52i. Lachmann zu Walther 
84, 20. 

XLII. Der Marner. 

Ein schwäbischer Dichter (vgl. LXVI, 17) von bürgerlichem Stande, 
nach der Ueberlieferung der Meistersänger und nach Andeutungen von Zeit-
genossen (3, 101b) Konrad geheissen. Da er Walthern seinen Meister nennt 
(55. 56), so muss er schon vor 1230 gedichtet haben. Er besingt einen 
Grafen von Henneberg , vermuthlich He rmann , der nach Heinrich Raspes 
Tode (1247) zur Königswahl s tand: das Lob des Dichters sollte wohl gün-
stig auf die Stimmung wirken (2, 2'(.8b). Von dem unglücklichen Kon-
radin (f 1268) hegte er grosse Erwar tungen , die leider durch das traurige 
Ende des letzten Staufers nicht erfüllt wurden (2 , 249a). Ein fahren-
der Sänger, durchwanderte er das Land, war am Rhein (1—19), wo er 
über die gezierten und hochmüthigcn Sitten der Rheinländer sich ärgerte, 
und anderwärts. Er überlebte von Zeitgenossen Rubin , Wachsmut und 
Reinmar von Zweier, den er nebst ältern Dichtern beklagt (55—70). Eine 
Strophe (20—37) greift Reinmar heftig an und zeigt bereits jene gehässige 
Anfeindung der Sänger unter einander, die mit dem Verfall der Kunst 
und dem abnehmenden Interesse der Herren zunimmt. Dass er von Selbst-
überschätzung nicht frei war , lehrt die Strophe eines jüngern Zeitgenossen, 
Raumlands von Sachsen (LXVI, 11—20), der ein heftiges Räthsel (LXVI, 
1—10) gegen den hochmüthigen Schwaben dichtete. Er ward während des 
Interregnums vor l tonrads von Würzburg Tode (1287) als alter Mann er-
schlagen, wenn eine Strophe Raumlands (3, 53) mit Recht auf ihn gedeutet 
wird. Hermann der Damen nennt ihn unter Verstorbenen (LXXVIII, 23), 
als Konrad van Würzburg noch lebte. Mit hohem Lobe gedenkt seiner Hugo 
von Trimberg als Verfassers von lateinischen und deutschen Gedichten 
(Renner S. 20). Er hat Lieder, doch vorzugsweise Sprüche geistlichen und 
weltlichen Inhalts gedichtet, an Formen reicher und gewandter als Rein-
mar von Zweier, aber an männlichem Charakter ihm nicht zu vergleichen. 
MSH. 2 , 236-258 . 3 , 332-334 . 451. 468h. 4, 524-536 . 


